
15. Marz 1930 O S T S E E - H  A N D E L 1

Union
Gegr i indet  1857

Actien-Cesellschaft 
fiir See- und Fluss- 
Versicherungen in Stettin

TransporW«rsich*run9en
alłer Art

Fernsprecher: Nr. 27060 Drahlanschrifk: Seeunion

audi in rrumaifichen Bafen 
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Vó\fCUvuwp m  eigerien, łkmse
SINGER NAĤASCHINEN AKFIEN6ESEUSCHAFT

Gesdianssieilen in Pommern:
Anklam, Peenstrafie 7 
Barth, Lange Strafie 50 
Belgard (Persante), Karlstrafie 27 
Bergen (Riigen), Bahnhofstrafie 52 
Bublitz, Poststrafie 144 
Biitow, Lange Strafie 68 
Dem m in, Luisenstrafie 28 
Gollnow i. Pom ., W ollweberstrafie 7 
G reifswald, Lange Strafie 15 
Koslin, Bergstrafie 1 
K olberg, Kaiserplatz 6 
Labes i. Pom ., Ilindenburgstrafie 57 
Neustettin, Preufiische Strafie 2 
Politz, Baustrafie 7 
Polzin, Brunnenstrafie 17 
Pyritz, Bahnerstrafie 50 
Riigenw alde, Lange Strafie 32 
Schivelbein, Steintorstrafie 24 
Stargard i. Pom ., Ilolzmarktstrafie 3 
Stettin, Giefiereistrafie 23 
Stettin, Breite Strafie 58 
Stolp i. Pom ., Mittelstrafie 5 
Stralsund, Apollonienmarkt 7 
Sw inem iinde, Farberstrafie 5 
W olgast, W ilhelmstrafie 4
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<3<etfiner 3n5uffrie« uni> & a ttó e f# n tte n
alp&a&efifcft 9eorJ)nef

Hagen & Co.
Gegr. 1853 

Samtliche O ele □ M aschinen-Bedarf 
Asbest □ 6um m i 

21673 Bollwerk 3

StettinerTrager-u.Baueisenges.
m. b. H.

i
37792, 37793 Holzmarktstr. 7/9

S l n n  l l l r  k u n s l l e r l s c h e  A r t
L i e b e  z u  b e s l e r  W  e r k a r b e l f  Mjr
s i n d  U l e  G r u n d l a g e n  fU r  #

Ohlydruck
S l e t t l n ,  K O r n e r s i r a f i c  7 5  a  w T 8™ ® ™ *

B u c h -  u n d  S i e l n d r u c k e r e S
F e m r u f  2.709 8  THEODOR OHLY

u n d  2 8 0 02  B u c h b l n d e r e l  • B U r o b e d a r f

C. F. Weber
Fabrik der Vereinigte Dachpappenfabriken A .-6 .  

Teerdestillation, Asphalterzeugnisse

37731, 37732 T e leg r.: Nonnenm uhle

Diese e legan te  tragbare K le in -  
S c h re i b m a s c h in e  sollten Sie sich 
auch zulegen, denn auf  die Dauer  
werden Sie Ihre Briefe doch nicht mehr 
mit der Hand schreiben kónnen — 
es sind ganz gewaltige Vorteile, die 
Ihnen die

„.n/S ? 2 rJ Z  z*— . / T O E W E f e
------------s i -------------------------------------------------  K L E I N  - SCHREIBMASCHINE

Unverbind!iche Vorfuhrung bei bieten kann.

B u ro -M a sch iite n -Z e n lra le  W ILH ELM  MULLER
STETTIN, Am Kónigstor 1 und Stadtverkaufsstelle Kleine DomstraGe 24
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Gauger & SchOnke
Automobil-Reparatur-Anstalt
Vertragswerkstatt fur Hansa- 
Loyd, Hansa und Studebaker 
Reparaturen an Kraf t fahrzeugen al ler A r t

STETTIN
Sannestr.12a (6algwiese) 

Fernsprecher Nr. 31485

Tag- und Nachtdienst ohne Unterbrechung 

Bearbeiten und Ausschleifen von Zylindern 

mit neuesten amerikan. Maschinen, Ventile- 

schleifen nach der Black & Decker-Methode

Sfefliner Dampfer-Compagnie
A ktiengesellschaft

GegrOndet 1856

STETTIN, Bollwerk 21
rahtanschrift: „Dampferco ‘ —  Fernsprecher: Sammel-Nr. 353  01
------ ----------------

Pa§sagier- und Fraditlinien
zw ischen

te ttin -R ev a l jeden Freitag von Stettin  
jeden Freitag von Reval 

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

Solange es die E isverhaltn isse gestatten: 
tettin -L en in grad  jeden Freitag von Stettin  
 ̂ jeden Sonnabend von Leningrad
te ttin -W ib org  jeden 2. Freitag von Stettin 

s  # jeden 2. Donnerstag von Wiborg
tettin—Kotka jeden 2. Freitag von Stettin

jeden 2. Donnerstag von Kotka
. Regelm aBiger Frachtdienst.

SteHin~ K Óni£Sberg......................................................10 tagig
S te t t jn -M e m e ?  u  ta g i f  
StPtłsn“"Jf?lm6/Gotheniur«  2 mai wóchentlich
Stptr11 ~ ) Vestschweden —'W estnorw egen.. w óchentlich

London ................................... ..............w óchentlich
Dan~:^ r,° °.n ................................................. wóchentlich
Rr!łł ~ M e m e l..............................................................14 tagig
Hev^ir^ \\r iT ^ nn ân(^ ...............................dreiwóchentlich

.......................................zw eiw óchentlich
Słpł»; ........................................... zw eiw óchentlich

^ttin L eyante............................................................14 tagig

Herreit' 
LedeMfleidung
iiir den Automobil' u. Molorradsporl

in bester Verarbeitung, in grofier Auswahl

leder-Jadten, Leder-Manlel 
Łeder-weslen. Leder-Breedies

Sam isch-L eder-H osen , Schoffor-K leidung
Ledermiitzen /  Lederkappen /  Ledergamaschen  

Auto-Brillen

GEBRUDER HORST
P a r a d e p l a t z  
19, 20, 21, 22, 23 STETTIN Gr. W ollw eberstr. 

19, 20, 21, 22



O S T S E E  - H A N D E L N um m er 6

^ I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lU J

1 $ l c h t u n ę $ 7  J € r a f t u ) i z ® e n b e s i t z e r 7

S Technische Sorge und Arger  bleiben Ihnen erspart durch  
Inanspruchnahme meiner H il fe  und Beratung in allen 
yorkommenden Kraft fahrzeug*Angelegenheiten.

‘F r u n z  S t c l t z e
O b e r = In g e n ie u r  u n d Sachverstandiger
™ < Offentlich bestellt u n d  beeidigt bei der Indus tr ie -  u n d  H a nd e lska m m er

Ę Stettin, ‘Prutzstrafce 7  - ‘Fernrut 2 S5  36

Elegantes, reprasentatives

HohenzollernstraGe Nr. 66 
Fernsprecher Nr. 34803

■ Pr iv Auto
fur Fahrten in das Stadtinnere und nach auBerhalb; 
billigste Preisberechnung. A n n a h m e  von F a h r t -  
b e s t e l l u n g e n  j e d e r z e i t .

Hermann Roloff,  Stettin
Photo

K i n o
Radio

STCTTIN * KO-HL M/\P)KT 4

Zahlungserleichterungen

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

MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

STETTIN, KGNIGSTOR 6
FERNSPRECHER 28696 :: TEL.-ADR. t „NORDOSTSEE

BEFRACHTUNG, SPEDITION UND KLARIERUNG
OBERNAHME SAMTL. SEE- UND BINNENTRANSPORTE

Augustastrafle 16
(Nahe Polize iprasid ium )

f t u t c
Barnimstralie 22
(Gabelung Berlin-Pasewalk)
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Das Problem der deufsdten Aufomobilzdlle.
Von Em il S t o e w e r ,  G eneraldirektor der Stoewer-W erke A.-G.

Gelegentlich der im Dezember 1929 vorgenom- 
enen Zolltarifverlangerung und der im Zusammen- 

ang damit durchgefiihrten Zollanderungen hat be- 
reits in versohiedenen Gremien die Frage einer Er-

0 ung der Kraftfahrzeugzólle zur E rorterung ge- 
anden; ohne daB damals eine endgiiltige Entschei-

a U?^  uber dies, eines der wichtigsten Probiemg 
u* dem Gebiet der deutschen Industriezolle ge- 

ga en ware. Reichsrat und Reichswirtschaftsrat 
Prachen sich damals fiir eine Erhóhung der autio- 
omen Zoile der Position 915 des deutschen Zoll- 

^ nts aus; die schlieBliche Erledigung der Frage 
Urł" e aber weiteren V erhandlungen im Jahre 1930 

akut en' a*so jetzt ni0Ĉ  lm  hóchsten Grade

s' i ^ ekanntlich wurde 1925 ein System von ab-
1 enden Pollen (Deszendenzzolle) verabschiedet, 
as der deutschen Kraftfahrzeugindustrie Gelegen- 
eit geben sollte, ihre Betriebe unter einem erst 
° J er[) dann immer niedriger werdenden Zollschutz

^  Beschleunigung zeitgemaB umzustellen. Im 
^  ^ge dieses Systems, das also gewissermaBen die 

edeutung eines Erziehungszolles hatte., wurden die 
fal! 0 ^ ie verschiedenen Arten der Kraft- 

• r5eu£ e im Laufe der Jahre bis zum 1. Juli 1928 
* ie  folgt gesenkt:

fiir K raftrader von Rm. 350.— auf Rm. 160.—, 
*ur M otorwagen bei einem Reingewicht des 

Stiickes bis zu 22 Dz. von Rm. 250.— auf 
Rm. 75.—; bis zu 32 Dz. von Rm. -175.— auf 
Rm. 40.:—, vion m ehr ais 32 Dz. von Rm. 
150.— auf Rm. 30.—•.

2 *  . Pr.0 D z0- Abgesehen hiervon wurden die 
ste 6 -n ^lren cinzelnen. Phasen bis zu den niedrig- 
R eli lm Ja^ re 1928 erreichten Satzen auch einer 
e-pK G VOn Staaten gegenuber handelsvertraglich 

Unden, so Italien, Frankreich, Belgien und der

Schweiz gegenuber. Die Sache^hat also auch ihre 
handelspolitische Seite, auf die* nachher noch zu- 
riickzukommen sein wird.

U eber anderthalb Jahre hat die deutsche K raft
fahrzeugindustrie heute also schon ihre Erfahrun- 
gen iiber die Auswirkungen der am 1. Juli 1928 in 
Kraft getretenen nisdrigen Zoile sammeln konnen, 
und m an kann sagein, daB diese E rfahrung denk- 
bar ungiinstig sind. Im Jahre 1913 fiihrte Deutsch- 
land an Personenkraftwagen einschlieBlich Motor- 
radern und Lastwagen dem Gewicht nach 2 279 
Tonnen ein, hingegen 12 706 Tonnen aus. Nach 
dem Kriege, insbesondere seit 1925, hat sich das 
Bild ganz anders gestaltet und der Ausfuhriiber- 
schuB sich m ehr und m ehr in einen bedeutenden 
EinfuhriiberschuB gewandelt. Es ist der deutschen 
Industrie infolge der von ihr gelieferten Quali- 
tatsarbeit zwar gelungen, in den letztęn Jahren ihren 
Export nachyerschiedenen, hauptsachlich miUeleuro- 
paischen Landem  wieder zu steigern, teilweise auch 
im W ege von Reparationslieferungen. Demgegen- 
iiber ist aber die E infuhr in den letzten Jahren stan- 
dig in einem unverhaltnismaBig groBen Um fang 
gestiegen, wie die nachstehenden Zahlen ze igen :

Einfuhr von Kraftfahrzeugen in Deutschland: 
in Stuck)

1924 1925 1926 1927 1928 1929
7362 i 5853 15326 18192 27551 . 22679*  

A n  dieser E infuhr hat A m e r i k a  mit 13209 Stuck 
im Jahre 1928 und 11433 Stuck im Jahre 1929 
den gróBten Anteil, ist also ais der scharfste Kon- 
kurrent der deutschen Industrie auf dem Binnen- 
m arkt anzusprechen, ais der es ja auch in an- 
deren europaischen Landern aufzutreten sich be- 
miiht, hierzu von der Sattigung des inneren ameri- 
kanischen M arktes mit Kraftfahrzeugen getrieben. 
Aber auch der d e u t s c h e  A b s a t z m a r k t  i s t
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n u r  b e s c h r a n k t  a u f n a h m e f a h i g ,  da das 
deutsche Volk sich nicht wie das am erikanische in 
einem  Zustand wirtschaftlicher Blute befindet, son- 
dern unter dem harten  D nick der Reparationslasten 
mit allen ihren A usw irkungen: W irtschaftskrise, A r
bę itsiosigkeit usw. existiert. E ine gesunde Wirt}- 
scliaftspolitik kann es aber kaum. verantworten, 
wenn ein sehr nam hafter Teil des an sich schon 
eingeschrankten Bedarfs durch das Ausland ge- 
deckt wird, wio sich doch im Inlande eine 
leistungsfahige und  bei weitem nicht geniigend 
ausgenutzte Industrie befindet. Im  Jahre 1928 
hat D eutschland iiber 80, im Jahre 1929 iiber 
57 Millionen fiir die E infuhr auslandischer 
Personen- und Lastkraftw agen und M otorfahr- 
rader bezahlen miissen, immerhin betracht- 
liche Summen, dereń Verbleib im Inlande ange- 
sichts der angespannten deutschen Zahlungsbilanz 
sehr wiinschenswert ge wie sen ware. D abei geben 
diese Ziffern noch nicht einmal eiin richtiges Bild 
von dem, was D eutschland von seinem Bedarf an 
K raftfahrzeugen an das Ausland abfuhrt, da in 
ihnen diejenigen H albfabrikate nicht aufgefiihrt 
sind, die fiir die in D eutschland sich im m er m ehr 
breitm achenden M o n t a g e n i e d e r l a s s u n g e n  
auslandischer (amerikanischer) W erke eingefuhrt 
werden. E s fallt erschwerend ins Gewicht, daB 
diese A bfuhrung imm erhin betrachtlicher Summen 
an das Ausland in eine Periode absinkender Kon- 
junktur und der Zuspitzung der Lagę der heimi,- 
schen W irtschaft fallt, die m an nur ais eine W irt
schaftskrise von gtoB ter Scharfe bezeichnen kann.

E s wurde schon gesagt, und es muB dies be- 
sonders betont werden, daB die Absatzmóglichr 
keiten fiir K raftfahrzeuge in D eutschland selbst 
bei der heutigen Lage der D inge keinesfalls iiber- 
schatzt werden diirfen. Vioraussichtlich auch noch 
auf lange Zeit hin, das heiBt solange D eutschland 
unter dem D ruck der Tributverpflich.tungen steht, 
durfte kaum  an eine wesentliche H ebung der Kauf- 
kraft zu denken sein. U m som ehr erhebt sich die 
Frage, wie der leistungsfahigen deutschen Kraft- 
fahrzeugindustrie wenigstens ein ins Gewicht fallen- 
der Teil dieser Absatzm oglichkeiten gesichert w er
den kann, wie verhindert wird, daB sich gegen- 
iiber der kapitalschwachen deutschen Industrie, 
begiinstigt durch die niedrigen Zoile, weiter der 
ganze scharfe D ruck der auslandischen E'xport- 
industrie auf den deutschen M arkt konzentriert. 
E s m ag hier eingeschaltet werden, daB Deutsch,- 
land vior dem K riege 59 Personenw agenfabriken 
besaB, vion denen heute nur noch 17, existieren,. 
39 Lastkraftw agenfabriken, von denen heute nur 
noch 10 in Betrieb sind. Diese Zahlen sagen ge- 
nug, um  diejenigen, die aus rein theoretischen E r- 
wagungen heraus, aus heute — angesichts der 
S chutzzollpolitik der ganzen W elt — nicht durch- 
fiihrbaren Gedanken an Freihandel, Zollabbau, Zoll- 
frieden usw. heraus gegen brauchbare zollpolitische 
M aBnahmen auch dort ihre Stimme erheben, wro 
es sich um die weitere Ex^stenz einer einst blii- 
henden und auch heute in ihrem iiberlebenden 
Teil noch lebens- und leistungsfahigen Industrie 
handelt. Die heutige, durch die Zollverhaltnisse be- 
dingte E inschrankung der Deckung des Inlandes 
durch die heim ische Industrie geht bereits so weit, 
daB eine rationelle M assenfabrikation nicht m ehr

m oglich ist, wobei hinzukommt, daB, wie oben b e 
reits ausgefiihrt, ja auch der E xport keinen hin- 
reichenden Ausgleich dagegen bietet. So hat die 
deutsche Industrie sich dann auch bereits im letzten 
Jahre  a u f ' eine kleinere iProduktion •umgestellt, was 
aber das MiBliche hat, daB ihre K apazitat >bei weitem 
nicht erschopft ist und hierdur.ch natiirlich auch 
die M óglichkeiten wirklicher Rentabilitat sehr ein- 
geschrankt sind. Es ist hier auf den Zusammen- 
hang zwischen dem  U m fang der Produktion und 
der R entabilitat hinzuweisen: bei einem Riickgang 
des Absatzes und damit der Produktion ist eine 
Rentabilitat nur dann gewahrleistet, wenn die Preise 
E rhóhungen erfahren.

Abgesehen davon, daB die deutschen Zoile 
es ihr leicht m achten, ist gerade die amerikanische 
Industrie aber von Anfang an in der riicksichts- 
losesten W eise an  die E roberung des deutschen 
M arktes gegangen, wie die a m e r i k a n i s c h e n  
V e r k a u f s p r a k t i k e n  zeigen. E s muB hier ins- 
besondere auf die U ebernahm e von Altwagen weit 
unter dem effektiven W ert durch. den amerikani'- 
schen Verkaufer, die Anpreisung won „fabrikneu- 
wertigen V orfuhrungsw agen“ m it voller Garantie, 
auf die Bezahlung der ersten Jahressteuer hinge- 
wiesen werden, alles M ethoden, die sich ais riick- 
sichtsloses Dum ping kennzeichnen.

E s ist nun die Frage, ob die E rhohung der 
a u t  o n o m e n  Z o i l e  und  ein Versuch, in Ver- 
handlungen mit den V ertragsstaaten die bisherigen 
niedrigen Vertragsz611,e zu beseitigen, in dieser Si- 
tuation die geeignete deutsche HilfsmaBnahme sein 
wurde. Die H a n d e 1 s v e r  t r a g ie bestehen nun 
einmal, und  es muB bei der Vielseitigkeit der In- 
teressen, die h ier fiir viele deutsche W irtschafts- 
zweige auf dem Spiel stehen, sehr iiberlegt werden, 
ob sie nun ohne weiteres gekiindigt werden 
sollen, um  einer bestim m ten Industrie zu hel- 
fen. Vom Standpunkt einer den deutschen 
E xport im allgem einen fórdernden Handelspo- 
litik kónnte zweifellos eine einseitige Zoller- 
hohung zu nicht unbedenklichen Konseąuenzen 
fiihren; auch muB beriicksichtigt werden, daB die 
deutsche Autom obilindustrie teilweise selbst bedeu- 
tende E xportinteressen hat, insbesondere in 'der 
Lastw agenindustrie, so daB autonom e Zollerhohun- 
gen Deutschlands angesichts der zu erw artenden 
Gegenm aBnahm en anderer Lander immerhin sehr 
bedacht sein wollen. A ber wenn auch noch so viel 
handelspolitische Bedenken gegen eine Zollerho- 
hung bestehen wtirden, so miiBte, das ist sicher, 
schlieBlich doch wohl auch dieser W eg beschritten 
werden, wenn das Interesse der deutschen Kraft- 
fahrzeugindustrie es verlangt.

Von der Autom obilindustrie selbst s i n d  a b e r  nuin 
keine Zollerhohungen gefordert, vielm ehr ist in 
letzter Zeit ein anderer W eg von ihr in den Vor- 
dergrund geriickt worden. E s handelt sich um die 
E infiihrung von Z o 11 k o n t i n g  e n t e n , wonach fiir 
einen groBen Teil der E infuhr die bisherigen n ied
rigen Zoile bestehen bleiben sollen, fiir den dies 
Kontingent uberschieBenden Teil aber ein erhóhter 
autonom er Zollsatz, voraussichtlich von 300 M a rk  
pro Dz., in Geltung gesetzt werden soli. Die 
deutsche Autom obilindustrie hat sich zum Z w e c k e  
eines einheitlichen V orgehens in dieser H i n s i c h t  
mit den anderen Kraftfahrzeuge erzeugenden Lan*
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dern Europas, mit Frankreich, Belgien, Italien, 
esterreich. und der Tschechoslowakei, ins Be- 

ne^men gesetzt und nach den vorliegenden Nach- 
nchten bei den V ertretungen der Automobilindu- 
strie dieser Lander, die ebenfalls unter der ameri,- 
kanischen Invasion zu leiden haben, durchweg volles 
Verstandnis fiir ihre Absichten gefunden. Prak- 
tisch wiirde die Sache so aussehen, daB das hochste 
Kontingent, welches D eutsehland einem Lande be- 
willigt, dann auch auf Grund der Meistbegiinstigumg 
allen anderen Landem , m it denen Deutsehland Han- 
aelsyertrage hat, und auf Grund des deutsch-ameri- 
kanischen V ertrages vom 8. 12. 1923 auch den 
Vereinigten Staaten zugute kom m en wiirde. E s wird 
sich alsio keine Schlechterstellung Amerikas gegen
uber anderen Landem  ergeben, eher ist mit einer 
■oesserstellung zu rechnen, da Am erika zweifels- 
ohne das ihm zugebilligte Kontingent voll ausniitzen 
ąurfte, was bei den anderen Landem  nicht sicher 
ist. Beziiglich der K raftfahrzeuge ware diese Rege- 
lung tatsachlich ein Ausweg aus der gegenwartigen, 
auf die D auer die Existenzgrundlagen der deu t
schen Industrie vóllig untergrabenden zollpolitischen 
^ituation, wie ihn kein anderer etwa zu besChrei- 
tender W eg darstellen wiirde. Die Kalkulation der 
deutschen Zollpolitik des letzten Jahrfiinfts, daB 
Deutsehland mit dem Abbau der Zoile yiorangehen 
und den anderen Nationen gewissermaBen ein gutes 
Beispiel geben sollte, hat sich im wesentlichen ais 
eine falsche erwiesen. U eberall ist ein  weiteres 
Ansteigen der Zoile im Gegensatz zu der von 
Deutsehland verfolgten Politik zu beobachten, und 
jvenn -es wirklich heute zu dem geplanten Zollfrieden 
kommen sollte, sio diirfte D eutsehland dabei er- 
feblich den Kiirzeren ziehen. Bei dieser Sachlage 
ist der V orschlag der deutschen Kraftfahrzeugindu- 
strie auf Zollkontingentierung, in Zusam m enhang 
uiit entsprechenden M aBnahmen der anderen euro- 
Paischen Lander, ernsthafter Beachtung wert und 
mit keinerlei Griinden, dis sich doch nur wieder 
auf nięht durchfiihrbare Thorien und auf eine in- 
zwischen ais falschlich erwiesene handelspolitische 
Ideologie stiitzen konnten, von der H and zu weisen. 
Was die deutsche Kraftfahrzeugindustrie mit diesem 
w 'eg der Zollkontingentierung bezweckt, i s t . nicht 
etwa eine w llkom m ene Ausschaltung des auslan- 
uischen, nam entlich des am erikanischen Exports, 
vielmehr wird durch ihn ja gerade die Aufrecht- 
^j*haltung dieses E xports bis zu einem gewissen 
^ rad e  und unter dem niedrigen Zoll wie bisher1 
ausdriicklich gewahrleistet. D er Viorschlag der deut
schen K raftfahrzeugindustrie zielt vielm ehr auf

OilHiiimiiiiiiiiiiiiHMiiiiiimiiiiuiiiiimniiiiiii
Beridifigung.

D er V ortrag  iiber „R eform  des A rm enrech ts“ von Syn- 
us B erger, d e r in N r. 5 des „O stsee-H andel“ auf Seite.

.zum A bdruck gelang t ist, w urde nicht, wie irrtiim - 
erw eise angegeben , in der Sitzung des R echtsausschusses 

er deu tsch en  Industrie- und H andels g  e s e 11 s c h a f t , son- 
ern. im  RechtsausschuB des D e u t s c h e n  I n d u s t r i e -  

u & d H a n d e l s t a g e s  gehalten.

n n o i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i i i i i i iu im

M a r k t s i c h e r u n g ,  auf Sicherung eines be- 
stim mten Teiles des Inlandsm arktes fiir die von 
der V ernichtung bedrohte einheimische * Industrie 
gegenuber der hem m ungslosen E infuhr Amerikas 
und gegenuber dem Dum ping, das die am erika- 
nische Industrie gerade auf dem Gebiet der K raft
fahrzeuge treibt. E s kónnte nun die Befiirchtung 
naheliegen, daB durch die beabsichtigte Kontin- 
gentierung die I n l a n d s p r e i s e  fiir Automobile 
steigen konnten. E s ist aber nicht anzunehmen, daB 
dies der Fali ist. D er unveranderte niedrige Zollsatz 
fiir noch zu bestimm ende Kontingentm engen jahr- 
lich w ird den M arktpreis entscheidend beeinflussen. 
Im iibrigen lehrt in dieser Beziehung ein tag- 
licher Blick in die Zeitungen und Zeitschriften, wie 
scharf auch die Konkurrenz der deutschen Fabriken 
untereinander ist, so daB auch aus diesem Grunde 
schion mit einer E rhóhung der Preise nicht zu 
rechnen ist. V ielm ehr ist zu erwarten, daB eine 

, E rhóhung der Absatzm óglichkeiten fiir deutsche 
W agen ais Folgę der durch die Kontingentieming 
erstrebten M arktsicherung die deutsche K raftfahr
zeugindustrie in die Lage versetzt, gróBere Serien 
rationelLer herzustellen und  dadurch die Produktion 
billiger auf den M arkt zu bringen.

Die Erzielung der Stetigkeit des eigenen In- 
landsm arkts fiir die deutsche K raftfahrzeugindu
strie ist, wie die D inge heute liegen, ein Probierni 
der H andelspolitik. Die Industrie *selbst muB der 
Regierung den W eg weisen, wie es ohne eine stets 
miBliche Kiindigung bestehender H andelsvertrage 
móglich ist, im W ege privater V ereinbarungen und 
mit Hilfe der oben geschilderten Kontingentierung 
zu einer tragbaren  N euregelung der Automobilzolle 
zu gelangen. D ie Regierung aber wird diesen W eg 
beschreiten miissen, wenn sie nicht eine Industrie, 
die in den letzten Jałiren organisatorisch und kon- 
struktiv H eryorragendes geleistet hat, ais ein Opfer 
einer Zollpolitik, die nicht zu den von ihr erwar- 
teten E rgebnissen fiihrte, zum Erliegen kommen 
lassen will.

SchlieBlich muB, wenn es auch nicht unmittel- 
bar in diesen Zusam m enhang gehort," dąrauf hin- 
gewiesen werden, daB die viom Reichsfinanzm inister 
geplante N eubelastung der Kraftverkehrsw irtschaft 
mit 70 Millionen durch E r h ó h u n g  d e s  B e n z i n -  
z o l l e s  o d e r  d u r c h  e i n e  B e n z i n b e s t e u e -  
r u n g  u n d  N e u e i n f u h r u n g  e i n e s  e n t s p r e -  
c h e n d e n  B e n  z o 1 z o 11 e s , die deutsche K raft
fahrzeugindustrie unbeschadet der weiteren Gestal- 
tung ihrer handelspolitischen Situation in ihrer Ent- 
wicklung auf Jahrzehnte zuruekwerfen miiBte. Die g e 
planten M aBnahmen wiirden eine 20% ige M ehrbe- 
lastung der K raftverkehrsgesellschaften bedeu ten ; 
die K raftw agenhaltung wiirde dadurch iiber jedes 
ertragliche MaB hinaus gedirasselt, Neuanschaffun- 
gen unmoglich gem acht und Produktionseinschran- 
kungen und Personalabbau der Industrie unver- 
meidlich werden. E s muB daher auch an dieser 
Stelle der dringenden E rw artung Ausdruck gegeben 
werden, daB von einer hóheren Belastung der Be- 
triebsstoffe in irgend einer Form  unter allen Um- 
standen abgesehen wird. *)

*) Siehe hierżu auch den  fo lgenden  A rtikel.
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Attfuelle fragen der Kraftverkehrswirfsdiatt.
Von D r .  R o p k e ,  Stettin.

D as K raftfahrzeug  in allen seinen E rścheinungsform en 
ist durch  d ie jiingsten  w irtschafts-, finanz- und zollpoli- 
tischen D ebatten  w ieder einm al in den  Mifctelpunkt d e s 'In te r-  
esses geriickt w orden. E s verlohnt sich deshalb, einm al 
einen ku rzeń  Blick darauf zu w erfen, wie d ie L age der 
K raftverkehrsw irtschaft innerhalb  unseres engeren  B ezirks 
sich im  L aufe d e r le tz ten  Ja h re  gegeniiber den allgem ein im 
R eich  und im  A usland zu beobachtenden  T endenzen  g e L 
staltet hat. D ie R eichsstatistik  iiber den  B estand an K ra ft
fahrzeugen  mit dem  Stichtag  vom 1. Ju li 1929 g ib t dariiber 
recht in teressan te  A ufschliisse. U eber die E ntw icklung des 
K raftfah rzeugbestandes im  Reich ist daraus zu entnehm en, 
daB sie in  der gleichen ruh igen  W eise vor sich gegangen  ist 
w ie im  V orjahre, d. h. d e r  B estand an  K raftfahrzeugen | 
a ile r A rt stieg von 933 312 in 1928 

auf 1 214 039 in  1929, 
also um 30,1 o/o, w ahrend in Pom m ern sogar eine Zunahm e 
um  30,6 o/o von 19 069 in 1928 

auf 26 056 in 1929 
zu verzeichnen ist. DaB Ppm m ern in d ieser B eziehung iiber 
dem  R eichsdurchschnitt liegt, e rk lart sich aus der T atsache, 
daB sich d ie  M otorisierung infolge des durchw eg landw irt- 
schaftlichen C harak te rs der Provinz noch auf ziemlich 
n iedrigem  S tande befindet. Infolgedessen , sind d ie Móglich- 
ke iten  w eiterer M otorisierung noch groBer ais in G ebieten mit 
hohen B estandsziffern, d ie also d e r Satu rierung  mit K ra ft
fah rzeugen  bereits naher gebrach t w orden sind. Pom m ern 
b ietet der A utom obilindustrie und dem  -handel w ahrschein- 
lich noch ein weites Feld  der B etatigung  un ter d e r V oraus- 
setzung, daB es gelingt, śich mit den  angebotenen  E rzeug- 
nissen restlos den B edurfnissen  des M arktes in technischer 
und w irtschaftlicher B eziehung sow ie hinśichtlich d e r Preis- 
politik und der Z ahlungsbedingungen  anzupassen.

D ie G eschaftslage kann  ais ziem lich fest angesehen  
w erden, weil nach den  E rfah rungen  des le tz ten  Jah res  auch 
der allgem eine w irtschaftliche N iedergang  die zw angslaufig 
fortschreitende E ntw ick lung  des K raftfahrzeugw esens nicht

einzudam m en verm ochte. D ie M otorisierung scheint also ziem 
lich unabhangig  von d e r allgem einen w irtschaftlichen Kon- 
junk tu r zu sein und vollzieht sich o ffenbar nach eigenen  Ge- 
setzen, d ie in d e r E rse tzung  tierischer L eistung durch ratio- 
nelle m otorische K raft bis zu r G renze des w irtschaftlich 
V orteilhaften liegen.

W ie schon angedeutet, ist d iese G renze in Pom m ern 
noch lange nicht erreicht.. Fo lgende Z usam m enstellung gibt 
einen U eberblick  iiber den  B estand d e r d re i pom m erschen 
R egierungsbezirke  an  K raftfah rzeugen  nach dem  S tande 
vom 1. Ju li 1929 und z w ar einm al nach  d e r Zahl von P er- 
sonenkraftw agen  und zw eitens nach d e r G esam tzahl an  
K raftfahrzeugen  iiberhaupt. In  der le tz teren  Z ahl sind also 
auch K raftrader, L astkraftw agen , Spezialfahrzeuge (Feuer- 
wehr- und S tra'Benreinigungsfahrzeuge) und T rak to ren  ent- 
halten.

Zahl der Personen- Anzahl der Kraft- 
kraftwagen fahrzeuge iiberhaupt 

Regierungsbezirk Stettin 4 417 13 065
Kóslin 3108 9 405
Stralsund 1 223 ____________ 3586________

Pommern 8 74S 26 056 ,
D iese Zahlen ergeben  an śich noch kein  ausreichendes 

Bild von d e r In tensita t des K raftfahrw esens in Pom m ern. 
D eshalb seien in fo lgender T abelle  die D ichtigkeitsziffern des 
K raftfahrzeugbestandes im  V erhaltnis zur B evólkerungszahl 
in Pom m ern und im  D urchschnitt d es  deutschen R eiches 
gegeniiberstellt. E s entfiel ein K raftfahrzeug

1927________1928________1929
in Pommern auf 12 L 101 74
im deutschen Reich aui 87 68 53
E inw ohner. D azu sei bem erkt, daB beispielsw eise im Frei- 
staat Sachsen 1929 nur 37 E inw ohner auf ein K ra ftfah r
zeug entfielen. Pom m erns Z iffern liegen also noch erheblich 
un ter dem  R eichsdurchschnitt, > sodaB auch aus d ieser E r-

& ttti  itt
Urfpruttg 1857 — 10jof)ri^e troMfionelte 0rfo(?rutigen

ÎfttenfapttaUen 11000 000 ^et(5^tnarf
Die Gesellschaften schliefien ab:

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

Einbruchdiebsfahl-, 
Transport-, Reisegepack*

Yersicherungen

Jahreseinnahme an Pramien und Zinsen:

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

100 Millionen RM.
Gesamtbestand in der Lebensversicherung:

rd.450 Millionen RM.
Auskunft erteilen die G enerald irektion  S tettin , P arad ep latz 16 und samtliche Yertreter.



wagung heraus eine langsame, aber stetige W eiterentwicklung 
es Kraftfahrzeugbestandes angenommen werden muB.

AHerdings spielen sow ohl im  Reich wie ąucli in P om 
mern d ię K raftrader bei dem  A nschw ellen d e r K raftfahr- 
zeugbestandsziffern eine groBe Rolle. W enn m an diese sowie 

astw agen usw. auB er B etracht laBt, so erg ib t sich ein 
eichsdurchschnitt von 147 Personen auf 1 Personenkraft- 

wagen gegenuber einer Z ahl von 221 P ersonen  in Pom m ern.
D abei ist zu beriicksichtigen, daB auch der R eichsdurch- 

schmtt noch gegenuber den Z iffern d e r  prom inenten  
raftfahrzeuggebiete  des A uslandes erheblich zuriickbleibt. 
eutschland steht zw ar nach der absolu ten  Zahl seiner 

^ ra ftfah rzeu g e  an  fiinfter Stelle h in ter den  V erein ig ten  Staa- 
en, E ngland, F rankre ich  und K anada, nach d e r zu seiner 
evolkerung in B eziehung gesetzten  D ichtigkeitsziffer jedoch 

erst an 14. S telle und nach der V erteilung d e r K ra ftfah r
zeuge auf je  100 qm  G ebiet an 8. Stelle in der W elt.

W enn nun auch im  H inblick auf die ungeheuren  Zif- 
(aer(?  .̂er V erein ig ten  S taaten  nicht gefo lgert w erden muB, 

sich auch in D eutschland eine schrankenlose und 
$prunghafte E ntw ięklung vollz,iehen wird, so w ird man 
, °cn  auch in D eutschland und gerade  in  Pom m ern aus den 

ereits angegebenen  G riinden mit einem  gew iesen Optim is- 
??Us in die Z ukunft b licken konnen. D er R eichsverband des 

raftfahrzeughandels und -gew erbes hat zw ar darauf hin- 
gew ieSen, daB bei V ergleich d e j K raftfahrzeugzahlen  mit 

er  E inkom m ensteuerstatistik  festzustellen  ist, es seien in 
. er Proyinz m ehr F ah rzeuge  vorhanden ais E inkom m ens- 
^ a g e r  uber 8000 Rm. Auch die zw eite E inkom m ensgruppe 
7° m  Rm. w erde in Pom m ern schon zu 3/4 Von d e r

ani der K raftfahrzeuge iiberdeckt. D er genannte  V erband 
| ent aus d ieser in anderen  L andesteilen  noch nicht in glei- 

c^em U m fange festgestellten  E ntw icklung den SchluB, daB 
ie vorhandene K aufkraft nahezu erschopft sei und daB es 
*ch m Zukunft m ehr a is b isher bei dem  V erkauf neuer 
ah rzeuge darum  handeln  w erde, solche Personen zu er- 

^•ssen, d ie bereits im  B esitze eines K raftfahrzeuges seien. 
lese SchluB folgerungen erscheinen vielleicht ais zu pessi- 
^ tisch . Bei dem  angestellten  V ergleich mit d e r Einkom - 

^ ensteuerstatistik  ist zu beriicksichtigen, daB sich in H an- 
i 6? Kieler E inkom m enstrager zw ei und m ehr K raftfahrzeuge 
2- u en und daB sich un ter d e r V oraussetzung d e r E inbe- 
^eh u n g  sam tlicher K raftfahrzeuge in die dem  V ergleich 
ugrunde geleg ten  Z iffern eine R eihe von M om enten er- 

giDt, die die gefundene R elation erheblich abschw achen und 
e aus ihr zu ziehenden F olgerungen  w eniger bedenklich er- 

sc? einen lassen. Im m erhin sind d ie angestellten  V ergleiche 
^eachtlich .und w aren einer genaueren  U ntersuchung

. E ine nicht zu un terschatzende Chance fiir die w eitere 
^ g e ru n g  des A bsatzes heim ischer K raftfahrzeuge in Pom- 

bietet auch die T atsache, daB der A nteil auslandischer 
arken ara K raftfahrzeugbestand  sehr gering ist. E r be- 

tragt bei den
K raftradern  3,5 o/o,
P ersonenw agen  13,3 o/o,
L astk raftw agen  14,8 o/o,

p  T rak to ren  21,1 o/0.
°m m ern  steht neben beideń M ecklenburg, L ippe und der 

^ r enzrnark in d ieser B eziehung an  le tz ter Stelle im  Reich, 
r f s lst um so beachtlicher, ais d ie  auslandischen K raft- 
w- zeuge in D eutschland gegenuber dem  V orjahre zahlen- 

^  anteilm aBig zugenom m en haben. D er R eichsdurchschnitt 
^e rag t 21 o/0j uncj d ie  S tad t B erlin w eist sogar einen Satz 

°n 34 0/0 auslandischer K raftfahrzeuge auf, 
f , Eingangs w ar bereits erw iihnt w orden, daB der K raft- 

nrzeugverkehr augenblicklich w ieder in verstark tem  MaBe 
egenstand w irtschaftspolitischer D ebatten  ist. W enn h ier 

^n d e r F rag e  des A utom obilzolles abgesehen  wird, der 
n anderer Stelle d ieser A usgabe ausfiihrlich behandelt ist, 

de Gn neben k leineren  T eilfragen, wie z. B ' U m gestaltung  
p -r Yer°rdnung  uber den  K raftfahrzeugverkehr, insbesondera 
r e’f U n^ . ^ es V erbots d e r  hochelastischen Vollgum mi-

i en, zwei groBe F ragenkom plexe  offen. D as ist
• das durch  die F inanznót des R eiches aku t gew ordene 

P roblem  d e r E rhohung  d e r B etriebsstoffsteuern  zur 
D eckung des D efizits des R eichshaushalts und

• das viel eró rterte  V erhaltnis v-on R eichsbahn und Kraft- 
w agenverkehr.

Kr f ^ enn auch E inzelheiten  iiber die B esteuerung d e r 
si a ttw agenbetriebe b isher nicht feśtzustehen  scheinen, hat 

u doch ein dah ingehender V orschlag des R eichsfinanz- 
j^inisters ■ kristallisiert, den Benzinzoll von rd. 6 Pfg. pro 

er, der b isher ais Finanzzoll erhoben w urde, ais Schutz-

zoll zu stabilisieren  und . das b isher zollfreie B enzol in diese 
R egelung  einzubeziehen. AuBerdem  soli bei allen einge- 
fiihrten T riebstoffen  ein F inanzzuschlag  von 4 Pfg. je 
L iter erhoben w erden, dem  eiae B esteuerung der inlandi- 
schen P roduktion, d ie  bekanntlich  etw a 1/ 3 des G esam t- 
triebstoffverbrauches betrag t, in H ohe von 10 Pfg. je L iter 
en tsprechen soli. D en E rtrag  d ieser M aBnahme veranschlagt 
der R eichsfinanzm inister mit etw a 70 M illionen Rm. D as 
bedeute t eine M ehrbelastung d e r K raftverkehrsw irtschaft um  
25 o/o, d ie ohnehin  an  Sonderabgaben  einschlieBlich der 
V erbrauchszólle fiir 1930 bereits 350 M illionen Rm. aufzu- 
bringen hat. Bei V erw irklichung d ieser P iane w iirde die 
K raftw agenhaltung  ohne Zw eifel iiberaus stark  gedrosselt, 
N euanschaffungen unm óglich gem acht und P roduktionsein- 
schrankungen und Personalen tlassungen  d e r Industrie  unver- 
m eidlich w erden. D er V orschlag  erscheint auch insofern 
bedenklich, ais zum  1. April 1931 eine N euregelung  der. 
K raftfah rzeugsteuern  in A ussicht genom m en w orden ist. 
D ieser endgultigen R egelung  w iirde die D urchfiihrung der 
gep lan ten  M aBnahmen in unverantw ortlicher und iiberstiirzter 
W eise yorgreifen. Zudem  besteh t d ie  B efiirchtung, daB da- 
durch Schadigungen der Industrien  herv o rg eru ren w urden, die 
B enzin und Benzol ais P roduktionsm itte l verbrauchen.

D iese Y orschliige, d ie ohne Zw eifel von der Wirtsjchaft 
solidarisch abgelehnt w erden, sind noch aus einem  anderen  
G runde sehr bedenklich. In  der im  Jan u ar von d e r R eichs
bahn yeroffentlichten D enkschrift „R eichsbahn und K raft- 
w agenverkehr“ w erden nam lich S onderabgaben  des. Last- 
k raftw agenverkehrs zugunsten  d e r R eichsbahn gefordert, 
wenn die H alte r von L astk raftw agen  iiber d ie G renze eines 
G em eindebezirks hinaus G iiter d e r  oberen T arifk lassen  der 
R eichsbahn befórdern, so daB d e r G edanke naheliegt, es 
bestehe eine, sei es beabsichtig te, Sei es zufallige V er- 
bindung zw ischen den P lanen des R eichsfinanzm inisters und 
den  W iinschen der R eichsbahn. D ie le tzteren  gehen  in d e r 
in der genannten  D enkschrift n iedergeleg ten  F orm  sicher weit 
iiber das Ziel hinaus, wenn auch nicht verkannt w erden 
soli, daB der L astk raftw agenverkehr in den le tz ten  Jah ren  
der R eichsbahn sehr scharfe K onkurrenz gem acht hat.. D ie 
R eichsbahn hat selbstverstandlich das R echt, sich d agegec  
zu w ehren. Sie hat von diesem  R echt auch in w eitem  U m 
fange durch E rstellung  von K am pftarifen  gegen  d ie K raft- 
w agenkonkurrenz G ebrauch gem acht. W enn sie nun jedoch 
mit w achsender Scharfe fordert, daB durch rigorose steu- 
erliche und K onzessionsbeschrankungen des K raftverkehrs 
jegliche K onkurrenz ausgeschaltet wird, scheint das auf 
einer Identifizierung ih res eigenen In teresses mit dem  der 
deutschen W irtschaft zu beruhen. D em gegeniiber ist fe s t
zustellen, daB bei A usschaltung d e r K raftw agenkonkurrenz  
keinerlei G ew ahr fiir eine natiirliche A npassung der T arife  
an  den technischen F ortschritt und die In tensita t d e r  Be- 
nutzung geboten  wird, daB also die deutsche W irtschaft genau 
so wie an  der FluB schiffahrt aućh ein nicht zu leugnendes 
In teresse an  der A ufrechterhaltung des K raftw agenverkehrs 
in gew issem  U m fange hat.

D as von R eichsbahnseite neben dem  H inw eis auf die 
eigene po litische( B elastung im m er w ieder angefuhrte  A r
gum ent, der K raftw agen  a rbe ite  zu billig, da er nicht die 
fiir d ie  U nterhaltung  d e r StraBen notigen A ufw endungen 
trage, trifft im Augenbl^ck nur bed ing t zu und wird wahr- 
scheinlich durch  die N euregelung  der K raftfah rzeugsteuern  
ganzlich en tk raftet w erden. Schon heute liegen d ie D inge 
so, daB mit dem  A ufkom m en ian 'k raftfah rzeugsteuern  m  
D eutschland im  V ergleich zu dem  A usland viel zu geringe 
N utzeffek te  erzielt w erden. Auf den  km  entfallt in D eu tsch 
land ein jahrlicher A usgabendurchschnittssatz von 1700 Rm. 
gegenuber 950 Rm. in den VTerein ig ten  S taaten  und 890 Rm. 
m F rankreich . W enn es gelange, den sehr ungiinstigen km- 
Satz D eutschlands durch  zentrale Leitung und O rganisie- 
rung  des W egebaues auf 1000 Rm. herabzudrucken, was un- 
bedingt m óglich sein miiBte, so w iirde auch das D eckungs- 
verhaltn is der W egebauausgaben  durch  das K raftfahrzeug- 
steueraufkom m en zuziiglich der T reibstoffzólle in  H ohe von 
etw a 350 M illionen Rm. schon heute ungefah r ausgeglichen 
sein. W enn m an auch aus diesen G riinden zu einer Ableh- 
nung der Forderungen  der R eichsbahn kom m t, so w ird m an 

. selbstverstandlich auf der anderen  Seite keinen Ausbau der 
L andstraBen im  U m fange des am erikanischen V orbildes ver- 
tre ten  konnen, weil die V erhaltnisse infolge d e r ganz ver- 
schiedenartigen D ichte des .E isenbahn- und W egenetzes in 
den beiden L andern  nicht verglichen w erden konnen. In 
d ieser B eziehung muB sich auch  der K raftw ag en in te ressen t. 
den objektiyen Blick fiir das M ógliche und R ationelle w ahren 
und keine W egebauforderungen  stellen, die jede Riicksicht-
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nahm e auf d ie groBen K apitalinvestitionen der Schienenw ege 
verm issen lassen. Jedoch  sind w ir von solchen iibertrie- 
benen W unschgebilden in D eutschland und zum al in P o m 
m ern in der P raxis noch so weit entfernt, daB eine Wan- 
nung h ier iiberfliisśig erschelnen kann.

A llerdings muB anerkann t w erden, daB d ie  StraBen 
auch in Pom m ern in d,en le tz ten  Jah ren  erheblich  verbessert 
w orden sind. W eitere  Fortsch ritte  kann  m an bei d e r augen- 
blicklichen F inanzlage der W egeunterhaltungspflich tigen  nur 
von einer o rgan isa to rischen  Z usam m enfassung des Automobil- 
straB enbaues erw arten , wie er bereits von den zustandigen 
W irtschaftsverbanden  vorgesch lagen  w orden ist. Im  Ver-

folg d ieser B estrebungen  hat das R eichsverkehrsm inisterium  
bereits^ den  E n tw urf eines R eichskraftfahrstraB ennetzes aus- 
gearbeite t, nachdem  auch von der S tudiengesellschaft fiir 
A utom obilstraB enbau en tsprechende V orschlage gem acht wor- 
aen  sind. Bei diesen E ntw iirfen  sind die pom m erschen Inter- 
essen in Z usam m enarbeit mit den zustandigen Industrie- und 
H andelskam m ern  und den A utom obilverbanden gew ahrt w or
den. A ugenblicklich konzentriert sich das gróBte In teresse 
der pom m erschen K raftfah rer auf den Bau der Zecheriner 
Briicke, mit dereń  anscheinend bereits finanziell sicher- 
gestellten  A usfiihrung der lange geheg te  W unsch nach einer 
fest en V erbindung mit d e r Insel U sedom  und den dortigen  
S eebadern  W irklichkeit wird.

Der Personenzugfaltrplan 1930/31.
Von D r .  C. H o f f m a n n .

Am 28. F eb ruar 1930 fand bei d e r R eichsbahndirektion  
S tettin  eine B esprechung iiber den  am  15. M ai 1930 in K raft 
tre tenden  P ersonenzugfahrp lan  statt. Z ur B eratung gelang ten  
165 A ntrage, d ie von d en  am  V erkehr in teressierten  Be- 
hórden und V erbanden  eingereicht w aren. Auch d ie In 
dustrie- und H andelskam m er zu S tettin  hatte  d ie fiir den Re- 
g ierungsbezirk  S tettin  bestehenden  W iinsche d e r R eichsbahn
d irek tion  zur K enntnis gebracht. L eider konnten, wie der 
R eichsbahndirek tionsprasiden t zu Beginn der K onferenz aus- 
fiihrte, infolge der miBlichen finanziellen L age d e r R eichsbahn 
nicht alle W iinsche erfiillt w erden; insbesondere muBten auch' 
neue Z ugleistungen, d ereń  N otw endigkeit von der Reichs,- 
bahndirek tion  durchaus anerkann t wurde, fiir dieses Fahrp lan- 
jah r unberiicksichtigt bleiben.

Ganz allgem ein is t zu sagen, daB bei dem  kom m enden  
F ah rp lan  d ie Schnell- und E ilzugverb indungen  zugunsten  des 
N ah- und Schulverkehrs schlechter behandelt w orden sind, 
weil gegeniiber den  V orkriegsverhaltn issen  hinsichtlich der 
E ilzugverb indungen  schon eine V erbesserung des Fahrp lanes 
eingetreten  ist. D agegen  wird auf einigen w ichtigen Strecken 
d ie R eisegeschw indigkeit der P ersonenziige geste igert w erden, 
so daB viele W iinsche hinsichtlich b esserer A nschlusse und 
k iirzerer W artezeiten  h ierdurch erfiillt w erden.

D em  B aderverkehr hat die R eichsbahndirek tion  auch 
im  kom m enden F ah rp lan  besondere A ufm erksam keit ge- 
w idm et. D er neue Som m erfahrp lan  wird fiir den  Ostsee- 
baderverkeh r w esentliche V erbesserungen  bringen. Z ur bes- 
seren B edienung des B adeyerkehrś zw ischen M itteldeutschland 
und den O stseebadern  des DarB und d e r Inseł R iigen w erden 
in der H aup tre isezeit an die E ilziige 3084/3083 Leipzig—H alle 
—M agdeburg—R ostock—W arnem unde Fliigelziige E  2084/2083 
R ostock—Stralsund eingelegt, von den E  2084 gleichzeitig  
AnschluB an  E  267 (K assel—H annover-U elzen)— L udw igslust 
—R ostock—W arnem unde hat. D ie V erkehrszeit der E ilziige 
E  31/32 B erlin S tb .—W olgaster F ah re  ist bis zum  30. 9. ver- 
langert w orden. D ie b isherigen V orziige zu den  U sedom - 
B aderziigen D 35/36 w erden beschleunigt von Berlin bis 
Sw inem iinde mit nur einem  Z w ischenhalt in Pasew alk  durch- 
gefiihrt. D ie  W ochenendziige E  141/142 und die Sonntags- 
ziige 143/144 von Berlin nach den  U sedom -B adern  w erden 
um  20 M inuten beschleunigt. Z ur V erbesserung des A bend- 
verkehrs auf der S trecke Sw inem iinde—B ansin wird w ahrend 
der B adesaison vom 31. 5. bis 31. 8. ein w eiteres Z ugpaar. ge- 
fahren, von dem  d e r eine Z ug Sw inem iinde um  2145 U hr, 
d e r G egenzug Bansin um  2327 U hr verlaBt . E ine w ichtige 
V erbindung w ird dadurch  hergestellt, daB die Schnellziige 
D 179/178 D resden—L eipzig—K ottbus—K iistrin—S tet in in der 
Zeit vom 1. 7. bis 31. 8. nach und vón den  U sedom -B adern  
durchgefiih rt w erden (D 179 H eringsdorf an  1409 U hr). In 
H eringsdorf erhiilt d e r D 179 AnschluB an den  359 bis W ol
gaste r F ah re  und in D ucherow  an PZ 323 nach S tralsund. 
D er G egenzug, H eringsdorf ab 1423 U hr, hat in H erin g s
dorf AnschluB an Zug 356 und in Pasew alk  an  D 2 S te ttin— 
H am burg . Z ur besseren  B edienung des Fernverkehrs sowie 
des M arkt- und G eschaftsverkehrs von der K reisstad t Swine- 
m iinde w ird das P ersonenzugpaar 139/140 D ucherow —Swi- 
nem iinde auch im W inter ganzjah rig  gefahren. Z 139, 
D ucherow  ab  1700 U h r (mit AnschluB an E  129 B erlin—S tra l
sund), Sw inem iinde an  1311 U hr und Z 140 Sw inem iinde ab 
12u  U hr, D ucherow  an 1301 U hr (m it AnschluB an  E  130 
S tralsund—Berlin). Auch fiir den  A usflugruckverkehr aus dem  
H affbade U eckerm iinde ist in der Zeit vom 15. 6. bis 31. 8. 
eine du rchgehende Z ugverbindung vorgesehen, die U ecker- 
m iinde um 20 U hr verlaBt und um 2056 U hr in Pasew alk  -ein-

trifft . D ie U ebergiinge in Ja tzn ick  sind gek iirz t w orden. Die 
V erbindung U eckerm unde—Berlin w ird dadurch  ve rb esse rt,, 
daB Z 326, S tralsund ab 1431 U hr, auch im  W inter in P a se 
w alk von D 14 iiberholt wird. D er im  ■ S om m erfahrp lanab ' 
schnitt vorgesehene PZ  393 S tettin—Pasew alk  wird 45 Min. 
friiher ge leg t zum  AnschluB an D 29 nach S tralsund—Riigen 
(S tettin  ab 1015, Pasew alk  an l l ° i ,  D 29 Pasew alk  ab l l 12) 
Info lge V erlegung des GZ 8921 wird ein Schiilerzug 329 
P asew alk—A nklam  im AnschluB an  E  344 von S tettin  werk- 
tags gefah ren  (Pasew alk  701, A nklam  an 7^5).

Auf d e r S trecke S tettin—Berlin w ird die Spatverbin- 
dung E  163 um  5 M inuten spater gelegt, so daB die A bfahrts- 
zeit kunftighin um  2335 liegt. E s hat sich leider n ich t: 
erm óglichen lassen, daB das w ahrend d e r  B adesaison ver- 
kehrende Z ugpaar E  45/46 ganzjah rig  gefahren  wird. E s ist 
jedoch unbedingt. erforderlich, daB auf der S trecke S tettin— 
B erlin noch nachm ittags eine Schnellverbindung e ingerich te t" 
wird, die die groBe Liicke zw ischen dem  D 20, S tettin  ab 
1409, und dem  D 24, S tettin  ab  1907 ausfiillt.

D urch Zusam m enschluB des um 28 M inuten beschleu- 
nigten PZ 593 S tettin—L auenburg in R uhnow  mit PZ 581 
R uhnow —N eustettin  wird eine Friihverbindung zw ischen S te t
tin und N eustettin  geschaffen  (S tettin  ab 4 t0, N eustettin  an 
910). D as fiir d iese  S trecke gefo rderte  E ilzugpaar w urde 
nicht bew illigt, da eine ausreichende B esetzung des Zug- 
paares nicht zu erw arten  ist.

D ie S trecke S tettin—G ollnow —K olberg  w urde durch  den 
bisherigen Fahrp lan  sehr schlecht bedient. Zur B eseitigung 
der groBen Liicke zw ischen Z 841 und 843 w ird w ochentags 
in der Zeit vom  15. 4. bis 4. 10. zw ischen S tettin  und Goll- 
now  ein neues V orm ittagszugpaar gefahren, S tettin  ab 7?°, 
Gollnow  an  850, Gollnow  ab 1055, S tettin  an l l 05. E s ist aber 
erforderlich, daB dieses Z ugpaar iiber G ollnow hinaus gefiihrt 
wird. A uBerdem  wird auf d ieser S trecke der Zug 841 
um 31 M inuten beschleunigt gefahren. D as E ilzugpaajr 
E  72/73 w ird w ieder w ahrend d e r H aup tre isezeit gefahren  
und E  72 um  20 M inuten und E  73 um 10 M inuten beschleu- 
nigt. D a dieses Z ugpaar eine gute B esetzung nur w ahrend 
der B adesaison aufzuw eisen hat, ist mit einem  ganzjah rigen  
V erkehr nicht zu rechnen.

Zur V erbesserung des V erkehrs S tettin—Posen wird 
anschlieBend an  E  159 (B erlin)—Stettin—K reuz yon K reuz 
nach Posen ein AnschluBzug gefahren, d e r in Posen D 23 
B erlin—W arschau erreicht. D am it is t  eine w ichtige Ver- 
bindung v.on Schw eden iiber P asew alk—Stettin  nach W ar
schau geschaffen.

Auf d e r S trecke D em m in—N eubrandenburg  verkehrt das 
Z ugpaar Z 202/215 kunftighin  auch M ontags.

T ro tz  jah re langer B em iihung ist es noch nicht gelungen. 
eine F riiherlegung  des T  1162, S ta rgard  ab 746 (—Pyritz) um 
20 M inuten zu erreichen, dam it d ieser Zug ais Schulzug fiir 
Pyritz  benutzt w erden kann. D er Zug ist du rch  Anschliisse 
in S ta rgard  gebunden.

Z ur besseren  B edienung des N ahverkehrs in den K reisen 
R andów  und A ngerm iinde wird ein Personenzugpaar Stettin 
—A ngerm iinde ais V orlaufer von D 20 und D 19 vom 15. 5. 
bis 4. 10. gefah ren  (Z 430 S tettin  ab  1315, A ngerm iinde an 
1438 mjt AnschluB an E  130 nach Berlin. D er Gegeńzug> 
der den  AnschluB an E  129 von Berlin herstellt, verlaBt An- 
germ iinde um  1530 und trifft um 1703 in S tettin  ein). Die 
Ziige T 1072/1073 S tettin—C asekow  verkehren  auch Sónn- 
tags.
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Fur den V orm ittagsverkehr S tettin—Z iegenort wird in 
er Zeit vom 15. 5. bis 4. 10. ein Z ugpaar' eingelegt (1013 
tettin ab 958, 1012. Z iegenort ab 850). Z ur V erbesserung  
es A usflugverkehrs nach Politz und Z iegenprt w ird Sonn- 

tags *n d£r  Ze.it vom 8. 6. bis 15. 9. ein neues Personenzug- 
Paar beschleunigt gefahren  (1009 S tettin  ab 8% Z iegenort 
a n .9 8; 1034 Z iegenort ab 2030, S tettin  an 2152).

In A ltdam m  w erden zusam m engeschlossen:
Z 846 K olberg—Stettin  und 715 S tettin—K reuz, •
E  72 K olberg—Stettin  und 713 S tettin—K reuz,
Z 544 O stsw ine—Stettin  und 595 B erlin— Stb.—Stolp.

In  S tettin  w erden zusam m engeschlossen:
PZ  339 P asew alk—Stettin  und E  45 Berlin Stb.—M isdroy,
PZ -339 Pasew alk—Stettin  und 713 S tettin— K reuz (im Winter} 
PZ 544 O stsw ine—Stettin  und 410 S ta rg a rd —B erlin Stb.

Die Regelung der deitisdi-polnisdien Roggenausfuhr.
iib ^ aS ,zurn 10- F eb ruar verpflicHtende Provisorium

■ i ef e gem einsam e R egelung der R oggenausfuhr D eutsch-
i s un(i Polens ist durch ein am  18. F eb ru a r in  W ar- 

au ^ te rz e ic h n e te s  A bkom m en abgelóst w orden. D urch 
nacfr d ' e» welehe die R oggenausfuhr der beiden Lander 
e r^  r" ?kandinavische-n M arkten  einheitlich regęlt, ist vor- 

s tu r d ie D auer d e r  laufenden G etreidekam pagne, d  . h.
an d Um L J uIi 1930 ein In teressengebiet berein ig t worden, 
j  Ĝ Sen ^o n so lid ie rung  nicht nur d e r E xporthande l, son- 
D rij  ^  n°ch  starkerem  MaBe die L andw irtschaft sow ohl 
re i U -s ând s wie auch Polens ein vitales In teresse  hatte. Die 
m ^ kurze F rist des A bkom m ens w ird im m erhin zeigen 

ĉ ese. handels- und allgem ein w irtschaftpolitisch 
keit ^beraus in teressan te  U ebereinkunft der ZweckmaBig* 
evo en1t.sPr ĉht und sich in ih re r jetz igen  Form  zu einer 
L iir t V erlangerung eignet. Sie g ib t Zeit genug, die

en erkennen zu lasśen, um  sie bei der* k iinftigen  Zu- 
sammenarbeit zu beseitigen .

' R op- ^ 'us^ anSsPunk t d e r A brede ist- d ie  Zentraldsierung der 
ess° ^ erłausfuhr beider L ander, wobei aućh den Sonderinter- 
wird11 • anz*&s R echnung ge tragen  ist. Zu d iesem  Z w ecke 
sof em^ Spezialkom m ission gebildet, dereń  Sitz B erlin ist, 
ein rn m c l̂t geschaftliche R iicksichten ilire V erlegung nach 

. par^51 • ai|d e ren  O rte erheischen. D ieses G rem ium  setzt sich 
Un! aus je  drei, von den R eg ierungen  D eutschlands
ais p °  ] S -zu ernennenden M itgliedern zusam m en. G leichsanr 
R prU  f 6 ’v?rg an  w r̂d e n̂ A rbeitsausschuB in der
eliwl einer G. m. b. H. beigegeben, ais dereń  Mit-
noln-er, dle p eu tsch e  G etreidehandels-G esellschaft und von 

; q  \Si f r  Seite d ie  S taatliche G etreidestelle  auftre ten . D as 
vone h ^ a t̂S^ a ^ ^ a  ̂ *st au  ̂ ^0000 Rm. festgese tz t und wird 
Dip beiden  O rganisationen zu gleichen T eilen  aufgebracht. 
£en£ern . ^ usschuB liegen d ie mit der W ahrnehm ung der Rog-

- n or|tm gen te  verbundenen V erpflichtungen bezw . Funktio- 
uberwach Un<̂  ^  auch d ie P reispolitik  zu

wird U eb.ereinstim m ung mit der gegenw artigen  M arktlage 
a js p em beide V ertragspartner verpflich tender M inim alpreis 
Roo- UrT satz angenom m en, der auf 20 Zl. je  D oppelzen tner 
gar °  D an.zig bezw. S tettin  fixiert ist. E s u n te r lieg t'
Gre m Zw eifel daB dieser M inim alpreis eine untere
lichkZ*e f a rs te^ en S°H) iiber w elche hinaus m an nach Mog- 
sich ne T ransak tionen  abschlieBen mochte, selbst wenn
e W n i r i  ^ eSenw artige M arktlage verschlechtert. D enn der 

’ zete Zw eck der A brede diirfte sich prak tisch  erst dann
Anfr K5 Weni? es gelingtj durch A npassung des gem einsam en 
‘einfr VxrS • Stim m ung d e r skandinavischen M iirkte in
zup- • ^ 1S-6 ZU ^ee^11̂ ^ 35611/  daB die N achfrage zu Preis- 
ch e ird ^ N ^ 1SSen ^ as gegenw iirtige, durchaus unzurei-
Preis • vea^ bew egen laBt. D er G ruńdsatz des Minimal- 
ni hGS 1St ^erner insow eit bedeutsam , ais dadurch  den  pol- 
auf d?n ^ V euren, d i" M óglichkeit genom m en ist, sich 
her ,en skandinavischen M arkten zu unterbieten, wie das bis- 
Preic • 'Fa^.. Sew esen ist. E ine E rm aB igung des M inimal- 
ner v° n  10 °/o kann auf V erlangen beider Part-
W e -eintreten> wenn im  Laufe d e r letz ten  14 T age  gem einsam  
m • a ŝ 000 to R oggen  ausgefiihrt w urden. Auch 
]-0m1Cl” lch d e r W ahrnehm ung der K ontingente laBt das Ab- 
mlssmen •Clen- P artnern  fre ĉ H and. So konnen die Kom-

■ ziel I°ilsnil,:S ^eder des einen S taates, wenn der jew eils zu er- 
ihrćs w -^ XP °r tPre^S ZU niedr io erscheint, auf die A usnutzung 
bis ntingents verzichten. D ie M engen w erden dann
F a liZU?  ausgeglichen. Jedoch  darf in diesem
p0 lee def Anteil D eutschlands nicht 80 o/0 .u n d  d e r Anteil 

ns nicht 60 o/0 des G esam tkontingents iiberfechreiten.

ein ^ ^ s i e h t l i c h  des U m fanges der A usfuhrkontingente wird 
VerK-eKrteilun&sschliissel angenom m en, der grundsa.zlich  einem  
drei T?-nir Wie 2 :3  entspricht. D eutsehland fallt sonach 
ausf f  unftel und Polen zwei Fiinftel der gesam ten  R oggen- 

unr nach den nordischen M arkten  zu, w oran D anzig  mit

Von D r .  E . K u 1 s c h e w s k i , W arschau.
em er Q uote in H ohe von 15 % partizip iert. W enn m an in 
B etracht zieftt, daB d ie  deutsche E x p o rtkapaz ita t das Aus- 
fuhrverm ogen Polens erheblich iibersteigt, dann  wird m an 
nicht behaupten  konnen, daB D eutsehland mit der D rei- 

Łfiinfteląuote gu t abschneidet. A ber auch h ier w ird die 
P raxis zunachst zeigen miissen, inw iew eit das E ntgegenkom - 
men gegenuber Polen, w elches d ie In teressen  des deutschen 
E xporthande ls offenbar tangiert, w omoglich durch d ie W ah r
nehm ung gem einsam er B elange bed ing t war. E s d iirfte  
w eniger bedenkliche R iickw irkungen haben, w enn es gelingen 
wird, die voraussichtlich auf den nordischen M ark ten  unter- 
zubringenden R oggenm engen  auch tatsachlich abzusetzen.

Ais Liicke der A brede  wird vieL:ach auch d ie T atsaclie 
angesehen, daB sich das A bkom m en nur auf die nordischen 
M ark te  bezieht, w iihrend die A usfuhr dariiber hinaus nicht 
gebunden ist . Polen hat sich dadurch  vor allen D ingen die 
A usfuhr iiber d ie trockene G renze nach L ettląnd, L itauen und 
E stland  und zw ar aus den W ojew odschaften  W ilna, B iały
stok und N ow ogrodek  sowie iiber d ie siidlichen G renzpunkte 
aus den W ojew odschaften  K rakau, Lem berg, T arnopol, Sta- 
nislau und K ielce offen gehalten . D eutsehland w iederum  be- 
hielt sich im  H inblick auf seine A usfuhr nach O esterreich, 
der Tschechoslow akei, F rankreich  und der Schw eiz f re ie H a n d  
vor, śoweit es sich um  T ranspo rte  aus Schlesien, Sachsen. 
B ayern, W iirttember-g, B aden oder der R heinprovinz han- 
delt. In  die A brede nicht einbegriffen  ist fe rner d e r Aus- 
tausch im kleinen G renzverkehr, ebenso wie d e r f la n d e l

• zw ischen D eutsehland und Polen.
In d ieser A brede ist freilich das M axim um  d e r E rw ar- 

tungen noch nicht verkórpert; im m erhin stellt sie einen ge- 
eigneten R ahm en dar, dem  je tz t durch eine zielbewuBte E x- 
portpolitik  und durch  die innere O rganisation  d e r polnischen 
G etreideerfassung der Inhalt gegeben  w erden muB. DaB 
d ie  polnische G etreidew irtschaft an dieser R egelung  in erster 
Linie in teressiert ist, bedarf keines H inw eises. D er polnische 
E xporthande l, der bislang jeder zw eckm aBigen O rganisation 
entbehrte, unterbo t sich system atisch auf K osten  d e r Land- 
vvirtschaft, dereń  P reise fo rtdauernd  gedriick t w urden. Auch 
die A usfuhrpram ie w urde yielfach fiir d iesen Z w eck miB- 
braucht, ohne der E rzeugung  nennensw erte  V orteile zu ver- 
schaffen. D as hat denn auch die R egierung  erkannt, indem  
sie die A usfuhrpram ie fiir die auB erhalb der A brede stehende 
R oggenausfuhr sperrte. P rak tisch  w are also die iiber den 
R ahm en der gem einsam en E xpo rtzen tra le  h inausgehende A us
fuhr von vornherein  unterbundeń, da ja  die A usfuhrpram ie, 
w enigstens nach; L age der je tz igen  P reisgestaltung , eine zu 
groBe Spanne bildet, ais daB sich eine pram ienlose Au-sfuhr 
noch ren tieren  kónnte .

E ine  vollige V erkennung der Z ielsetzung des R oggen- 
abkom m ens spricht natiirlich aus d e r in gew issen p o l
nischen K reisen verbreite ten  Ansicht, daB Polqn nunm ehr 
seine handelspolitische B ew egungsfreiheit au fgegeben  und sich 
der D ik ta tu r der deutschen R oggenexporteu re  un terw orfen  
habe, um dam it gleichzeitig  den d irek ten  K ontak t mit dem  
nordischen Im porthande l zu opfern. A bgesehen von d e r 
paritatischen B esetzung der Spezialkom m ission, d ie  ja  die 
In teressen  beider L ander in  g leicher W eise schiitzt, muB 
diesem  A rgum ent die T atsach  een tgegengestellt w erden, daB 
Polen erst in der laufenden K am pagne nennensw erte  R oggen- 
iiberschiisse fiir A usfuhrzw ecke frei hat und niem als iiber 
einen selbslandigen A bsatzorganism us veriiigte. Von einer 
A ufgabe d irek ter H andelsbeziehungen  kann  ab e r auch schon 
deshalb nicht die R ede sein, weil sich Polen bei seiner bis- 
herigen G etreideausfuhr zw angslaufig des auslandtischen Zwi- 
schenhandels bedienen muBte, w ahrend es je tz t ais gem ein- 
sam e O rganisation  mit einem  viel starkeren  R uckgrat auf- 
tritt. D er U nterschied  liegt letzten  E ndes nur darin, daB fiir 
die bislang auf den nordischen M arkten  sich wild bekam pfen- 
den polnischen E xpo rthand le r nicht m ehr die M óglichkeit 
einer g renzenlosen P re isun terb ietung  besteh t und sie je tz t an 
bestim m te N orm en gebunden . sind.
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Die Reorganisation des russisdien Aufónhandels.
B eibehaltung  des Au(3enhandelsmonopols. S tarkę E in sch ra n ku n g  des A ppa ra tes  der M oskauer  Zentrale  des Handels*  
kom m issaria ts  u n d  der Sow jethandelsver tre tungen .  — B ildu ng  m onopolis tischer Export= u n d  Im portvere in igungen .  — Der 

Verkehr m it  den auslandischen Firmen, — Die leitende S te l lung  der Berliner Sowjethandelsver tre tung .
D er d ieser T age  veroffentlichte ErlaB des H andelskom - 

m issars M i k o j a n  bring t endlich die R ichtlinien iiber die 
R eorgan isation  des russischen AuBenhandels, iiber dereń  N ot- 
w endigkeit m an sich vor allem  in den  K reisen  d e r Sow jet- 
industrie seit langem  im k laren  war. D as Ziel d e r R eo rgan i
sation, durch die, w ie gleich vorausgeschickt sei, das 
A u B e n h a n d e l s m o n o p o l  a is G rundlage des W irt- 
schaftsverkehrs d e r  Sow jetunion mit dem  A uslande n i c h t  
a n g e t a s t e t  wird, ist d ie  B eseitigung d e r bedeu tendsten  
M iBstande auf dem  G ebiete des AuBenhandels', d ie sich mit 
zunehm endem  U m fan g e  des russischen A uBenhandelsum satzes 
‘ais im m er starkeres H em m nis fiir die A bw icklung des Ge- 
schaftsverkehrs mit dem  A uslande erw iesen haben. D er 
K ern  der R eorgan isation  besteh t darin , daB d ie A rbeit d e r 
Z en tra le  des H andelskom m issaria ts in Z ukunft in der H aupt- 
sache a u f  d i e  p l a n w i r t s c h a f  t l i c h e  L e i t u n g  u n d  
a u f  d i e  K o n t r  o I l e  d e r  D urchfiihrung der E xport- 
und Im portp lane  und der A uBenhandelsbestim m ungen b e -  
s c h r a n k t  w erden soli, w ahrend eine ganze R eihe bishe- 
^ iger Funktionen  des H andelskom m issaria ts 24 besonderen  
E  x p o r  t - u n d  I m p o r t v e r e i n i g u n g e n  m i t  M o -  
n o p o l c h a r a k t e r  ubertrag en  wird. E s tritt m ithin eine 
w eitgehende Spezialisierung der A uB enhandelsoperationen ein. 
D a d ie Z entra le  des H andelskom m issariats auf d iese W eise 
von einem  groB en Teil ih re r A rbeit en tlaste t wird, so soli 
ih r P ersonalbestand  entsprechend  verm indert w erden.

D ie neuen E xpo rt- und Im portverein igungen, d ie ais 
selbstand ige juristische Personen auf kaufm annischer G rund
lage  arbeiten  w erden, iibernehm en d ie ganze operative A r
beit, sow ie einen T eil d e r regu lierenden  und planw irtschaft- 
lichen F unktionen  inbezug auf d iejenigen W aren, d ie in  den  
K reis ih re r T atigkeit fallen. W ie weit ihre R echte  im  edn- 
zelnen gehen  w erden, ist aus dem  ErlaB nicht zu ersehen,

F iir den  E x p o rt w erden fo lgende 14 V erein igungen g e 
bildet: E xport-C leb  (G etreide), E xpo rtles (H olz), E xpo rt- 
ljon (Flachs), M asloexport (B utter), P uschno-E xportsynd i: 
ka t (R auchw arensyndikat), P tizeexport (G eflugel), R udoex- 
port (E rze), P rodexport (L ebensm ittel), P rom export (In- 
dustriew arenY  L ektechsyrcho (technische und H eilk rau ter), 
K ustexport (H ausgew erbe), A ntiąuariat (A ntiąuitaten), R asno- 
export (verschiedene W aren), P lodoexport (O bst). F iir den  
E x p o rt von N a p h t a ,  K o h l e  und Z i i n d h ó l z e r n  w er
den  spezielle K ontore der K onzerne „S so ju sneft“ und „Sso- 
ju sugo lj“ , sow ie des Z iindholzkonzerns gebildet. F iir den  
I m p o r t  w erden fo lgende 10 V erein igungen geschaffen: 
M etalloim port, E lek tro im port, T extilim port, Chim im port (E in 
fuhr fiir die chem ische Industrie), Selchosim port (Im port 
fiir d ie Landw irtschaft), K oshim port (L eder), Zw etm etim - 
port (farb ige M etalle), R asnoim port (verschiedene W aren), 
M eshdunarodnaja  K niga (Biicher) und K inoexportim port. D er 
Im port von K a u t s c h u k  und d e r E x p o rt von G u m m i 
w ird in einem  besonderen  K ontor der B undesverein igung 
der Gummi- und A sbestindustrie konzentriert. F erner w ird 
eine B undesvereinigung fiir das Transport-,' Speditions-, Ver- 
sicherungs- und F rach tgeschatt „S ow frach ttran spo rt“ geb il
det, bei der sam tliche einschlagige G eschafte im H andel mit 
W esteuropa konzen triert w erden. Fiir den  H andel mit dem  
O rient w ird d ie V ereinigung „W  o s t g  o s t o  r  g “ gebildet, 
d e r a l le  E x p o rt-u n d  Im portoperationen  mit den O rientlandern 
ubertragen  w erden mit A usnahm e des H andels mit Baum- 
wolle, W olle und N aphta , fiir w elche W aren die entsprechen- 
den  E xpo rt- und Im portverein igungen zustandig  sein w erden.

D er I m p o r t  v o n  B e d a r f  s a r t i k e l n  w ird 'einem  b e 
sonderen K ontor des Z entra lverbandes d e r K o n su m v ere in e  
„C en tro sso ju s“ ubertragen . M an hofft, durch d iese R eo rga
nisation eine exak te re  und schnellere D urchfiihrung aller 
,A uBenhandelsaufgaben zu erreichen.

W as d ie  S o w j e t h a n d e l s v e r t r e t u n g e n  i m  
A u s l a n d e  anbetrifft, so w ird ihr A p p a r a t  s t a r k  e i n -  
g e s c h r a n k t ,  w odurch m an bedeutende V a l u t a e r s p a r -  
n i s s e  zu erzielen hofft. D ies soli einm al dadurch  e r r e ic h t  
w erden, daB die g a n z e  t e c h n i s c h e  V o r a r b e i t  fiir die 
V ergebung  von B estellungen im  A uslande und fiir den  Ver- 
kauf von E xportw aren , d ie  b isher von den  Sow jethandels- 
vertretungen  geleistet wurde, nach RuBland verlegt und d e n  
n e u e n  V e r e i n i g u n g e n  ubertragen  wird. Z ur E r le ic h t e -  
rung  d e r A rbeit d e r S ow jethandelsvertre tungen  w erden die 
L izenzen und Spezifikationen kiinftig  in d e r Sprache des 
Land es angefertig t w erden, in  dem  d ie B estellung unterge- 
b racht w erden soli. In sbesondere aber sollen die S o w je t -  
haridelsvertretungen von der M asse der k leinen A uftrage en t
lastet w erden. D ie R ealisierung und d e r E inkauf von W aren 

. im  A uslande sollen konzen triert w erden. E in  standiger A p
para t von Fachleu ten  soli nur in Landern, d ie  fiir bestim m te 
W aren  H au p tm ark te  darstellen, un terhalten  w erden. In  m:n- 
der w ichdgen  L andern  sollen dagegen  fiir d ie D urchfiihrung 
bestim m ter E inkaufs- und V erkaufsoperationen  Fachleute  von 
Fali zu . Fali en tsandt w erden .

U eberhaup t soli d ie  E n t s e n d u n g  e i n z e l n e r  
F a c h l e u t e  u n d  K o m m i s s i o n e n  zur F uhrung  von 
V erhandlungen iiber d ie  P lazierung  von B estellungen im  Aus
lande m ehr ais b isher A nw endung finden, w obei a llerd ing5 
d ie  V alutaknappheit des Sow jetstaates ein H em m nis fur 
d ie D urchfiihrung d ieses P lanes sein diirfte. A n d ererse its  
wird, wie der ste llvertre tende H andelskom m issar C hintschuk  
d ieser T ag e  m itteilte, den  a u s l a n d i s c h e n  F i r m e n -  
v e r t r e t e r n  kiinftig die E in re ise  nach der Sow jetunion 
unm ittelbaren  V erhandlungen iiber bestim m te B estellunge11 
g esta tte t w erden. D ies ergib t sich no tw endigerw eise aus dem 
U m stand, daB d ie  p rak tische  V orarbeit iiber die V er g e b u n g  
der A uftrage bei den B undesverein igungen konzen triert wird- 
Allzu groBe V orte:le diirfen sich die auslandischen F irm en  
davon ni^ht yersprechen, wenn auch durch  die unm ittelbaren 
V erhandlungen in M oskau verschiedene A ngelegenheiten  viel* 
leicht schneller a is  bisher erledigt w erden. D enn es d an  
nicht verkannt w erden, daB d ie F irm en  d o rt den  monopO' 
listischen A uB enhandelsvereinigungen gegeniiberstehen  werden. 
d ie ebenso wie b isher die S ow jethandelsvertretungen  im  Aus
lande in d e r L age sein w erden, die einzelnen F irm en gegen ' 
einander auszuspielen. Zu erw ahnen ist, daB sa m tlich e  Ope* 
rationen  auf den  A uslandsm arkten  nach wie v o r  d u rch  <fte 
Sow jethandelsvertre tungen  ausgefiihrt w erden sollen, wenn 
sie durch die N euorganisation  auch et was von ih rer BedeU- 
tung einbiiBen diirften. U m  die vielfach zw ischen den  SoW' 
je thandelsvertre tungen  bestehende K onkurrenz zu  beseitigen>  
wird eine w ichtige N euregelung  getroffen , indem  der Berliner 
Sow jethandelsvęrtre tung  die z e n t r a l e  o p e r a t i v e  L e i '  
t u n g  a l l e r  S o w j e t h a n d e l s v e r t r e t u n g e n  i 11 
W e s t e u r o p a  ubertragen  wird. E ntsp rechend  d ieser w ich' 
tigen  A ufgabe ist der P osten  d e s  Leiters d e r  B erliner Haft' 
delsvertre tung  durch d en  s te llv e r tr e te n d e n  H a n d e lsk o m m issa r  
L j u b i  m o w  besetzt w orden, d e r a lso  sehr w e i t g e h e n d e  
R echte  erhalt .

iitauens Wlrfsdiafl 1929.
Jahresbericht,

D as ers te  H alb jah r 1929 stand ganz im  Zeichen d e r 
N achw ehen  d e r  M iBernte des V orjahres. D ie von d e r MiB- 
ern te  ausgelóste  schw ere W irtschaftskrise, die alle Zw eige 
d e r litauischen V olksw irtschaft m ehr oder m inder nach- 
teilig beeinfluBte, erreichte ihren  H ohepunk t im  F eb ruar 
1929. V om  M arz an  tra t eine leichte B esserung  ein, die bis 
E nde  des Jah re s  anhielt. D iese B esserung w ar d ie unm ittel- 
b a re  F o lgę  der R atifizierung d es d e u t s c h - l i t a u i s c h e n  
H a n d e l s v e r t r a g e s ,  d ie  im  F eb ru a r erfo lg te und die 
eine B elebung des b isher durch veterinar-polizeiliche MaB- 
nahm en beh inderten  V iehexportes nach D eutschland herbei-

fiihrte. D iese B esserung w urde im  letzten  Q uartal durch d el1 
gu ten  Ausfall der E rn te  1929 verstarkt.

D ie yorliegenden am tlichen E rn teschatzungen  zei g erl 
im  V ergleich zum  V orjahre bei den einzelnen K uituren  daS 
fo lgende Bild (in 1000 dz): .

1928 Index Mittelernte ==
Roggen 5 575 4 754 209,7
Weizen 2 4u0 1 722 lOD 3
Gerste 2 602 1 504 123,0
II afer 4 336 2 667 14h,8
Karto fTeln 9 597 9 2i0 125,7
Flachs iFaser) 346 3i0 102,2

„ tLeinsaat) 433 254 118,6
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W ie ersichtlich, hat die E rn te  1929 bei einigen Kul- 
turen, nam enthch bei R oggen  und H afer, nicht nu r den  
E rn tee rtrag  des V orjahres iiberschritten, sondern  eine fiir li- 
tauische V erhaltnisse ungew ohnlich hohe E rzeugung  ergeben. 
D ie F o lgę d ieser R eko rdern te  w ar indessen  ein s t a r  k  e r  
R u c k g a n g  d e r  G e t r e i d e p r e i s e ,  der selbst durch 
die In tervention d e r R egierung, die groBe M engen G etreide’ 
ju r d ie A rm ee aufkaufte, nicht aufgehalten  w erden konnte. 
^m zukom m t, daB bei d e r  auf dem  W eltgetre idem ark t un- 
gunstigen K onjunktur sich groBe Schw ierigkeiten  in B ezug 
auf die R ealisierung d e r E rn te  im  A uslande ergaben. F e rn e r 
kom m t in B etracht, daB d ie  L andw irte  infolge d e r  vor- 
jahrigen MiBernte stark  verschuldet sind und zw ar sow ohl 
bei den K aufleuten, ais auch beim  Staat, d e r ihnen H ilfs- 
kredite gew ahrte. Alle d iese M om ente hatten  zur Folgę, 
daB d e r gu te  Ausfall der E rn te  bei w eitem  nicht so giinstige 
A usw irkungen inbezug auf die allgem eine B esserung d e r 
W irtschaftslage brachte, w ie m an zunachst erw arte t hatte.

G iinstiger gestalten  sich die V erhaltn isse in d e r  V i e h -  
z u c h t  und der  M i l c h w i r t s c h a f t .  D ie  R atifizierung 
des deutsch-litauischen H andelsvertrages erm oglichte, wie 
bereits erw ahnt, einen Y erstarkten V iehexport, der sich auf 
die H andelsbilanz L itauens sehr giinstig ausw irkte. W ahrend 
im  V orjahre d ie H andelsb ilanz mit 34,3 Mili. Lit. passiv 
war, ergab sich im  B erichtsjahr in den ersten  10 M onaten 
fj>n UeberschuB der A usfuhr iiber die E infuhr in H ohe von 
12,2 Mili. Lit. In  den ersten  10 M onaten des B erichtsjahres 
stellte sich die A usfuhr auf 265,0 Mili. Lit. (gegenuber 208,6 
Mili. Lit. im  gleichen Z eitraum  des V orjahres), d ie Ein- 
tuhr stellte sich auf 252,8 Mili. Lit (246,9 Mili.). D ie auBer- 
ordentliche Z unahm e der A usfuhr (um  56,4 Mili. Lit) w ar in 
erster Linie auf d ie  S teigerung  des E xpo rts  von Lebendvieh 
und M olkereiprodukten zuriickzufiihren. D ie A usfuhr von 
Lebendvieh stdeg von 21,6 Mili. auf 40,5 Mili. Lit, die Aus- 

r von M olkereiprodukten von 23,2 Mili. auf 32,0 Mili. Lit, 
k von F leisch von 4,2 Mili. auf 11,1 Mili. Lit. Da-

neben stieg betrachtlich  auch die A usfuhr von verschiedenen 
W o l z w a r e n .  W eniger gunstig  gesta lte te  sich dagegen  
die A usfuhr von F  1 a c h s. Bis zum O ktober w urden insge- 
samt 5835 to Fląchs im  W erte  von 20 Mili. Lit ausgefiih rt 
gegeniiber 7995 to im  W erte von 30,5 Mili. Lit im gleichen 
fe itra u m  des V orjahres. 1927 gegenuber hat sich die litau- 
ische F lachsausfuhr sogar um  d ie  H alfte  verringert. In 
j-itauen sind groBe F lachsreserven  aus friiheren  E rn ten  vor- 

anden, d ie  durch den  gu ten  A usfall d e r d iesjah rigen  E rn te  
verstarkt w erden und . dereń  R ealisierung bei der ungiinstigen 
kon ju n k tu r auf dem  W eltm ark t sich seh r schw ierig ge- 
staltet. N am entlich sind es die russischen F lachstransaktio- 
nen, d ie  den. A bsatz des litauischen F lachses erschw eren,

W as d ie  litauische E i n f u h r  im  B erichtsjahr anbe- 
augt, so stieg vor allem  in fo lge der N achw irkungen  d e r 
'liB ernte die E infuhr von G etreide. F ern er ist d ie E in fuhr 

von S teinkohlen, P ap ier und Blech gestiegen, w ahrend d ie  
infuhr der m eisten K onsum w aren sowie einiger P roduk- 

lonsguter eine riicklaufige T endenz aufw ies. N am entlich ging 
}e E infuhr von B aum w ollw aren, S trickw aren, Glas, Automo- 

en und K unstdiinger zuriick.
, Beziiglich des A nteils d e r einzelnen L ander am  AuBen- 

andel L itauens w aren fo lgende bem erkensw erte  A enderungen 
zu verzeichnen : D e u t s c h l a n d s .  A n t e i l  an  Litauens 
^ in fu h r g ing von 51,1 o/o auf 49,9 o/0 zuriick, der Anteil 

° l e n s  und D anzigs sank von 9,4o/o auf 4,lo/o, d e r Anteil 
^°n  A m erika von 7,3o/0 auf 5,4o/0. D agegen  stieg der Anteil 
• ^ j U g l a n d s  von 6,lo/0 auf 9,lo/o, d e r A nteil der Tschecho- 
slowakei von 3,9o/0 auf 5 ,4o/0. E s ergab sich m ithin folgende 

m stellung: w ahrend bisher un te r den  L ieferan ten  L itauens 
deu tsch land  an erster, Polen an zw eiter, A m erika an  d ritte r 
und E ngland  an v ierter S telle stand, riickte E ng land  nunm ehr 
an die zw eite Stelle, A m erika ging an die d ritte  S telle zuriick, 
w ahrend die Tschechoslow akei die vierte S telle einnahm . D er 
■K-uckgang des Anteils Polens an  der litauischen E in fuhr ist 
a dje A nw endung von M axim alzollen fiir polnische E r- 
zeugnisse zuriickzufiihren, w ahrend d ie E rzeugnisse  der Ver- 
ra gslander von d en  litauischen M inim alzóllen profitieren.

D er Anteal A m erikas an der litauischen E infuhr verrin- 
gerte  sich im  Z usam m enhang mit dem  R iickgang d e r Ein- 
uhr von A utom obilen und T rak to ren , dereń  H auptlieferan t 
n Litauen d ie  V erein ig ten  S taa ten  sind. D ie T schechoslo : 

wakei profitierte  von d e r V erdrangung  polnischer W aren  
v°m  litauischen M arkt und erw eiterte  ihren  A bsatz auch 
zum Teil auf K osten des deutschen. E ng land  erw eiterte  
n Litauen seinen A bsatz in T riko tage- und N ahm aschinen,

w ahrend D e u t s c h l a n d s  A b s a t z  sich in  d e r H aupt- 
saćhe auf B aum w ollw aren, W ollw aren, Strick- und S trum pf- 
w aren, Papier-, E isen- und S tahlw aren, verschiedene Ma- 
schinen, A ppara te  und G alanteriew aren  erstreck te .

D agegen  tra t inbezug auf den  A nteil versch iedener 
L ander an dem  litauischen E xpo rt keine nennensw erte  Aen- 
derung ein. D eutschlands Anteil stieg von 55,7 o/0 auf 57,6 o/0.

D ie g iinstige G estaltung der H andelsbilanz im  B erich ts
jah r ha tte  eine Z u n a h m e  d e s  D e v i s e n b e s t a n  d  e s 
der Bank von L itauen zur Folgę. D er D evisenbestand stieg 
von 43,0 Mili. Lit am  31. Jan u a r 1929 auf 68,7 Mili. Lit,/ 
am  31. O ktober und erreichte am  30. N ovem ber 73,9 Mili. 
Lit. D iese Zunahm e des D evisenbestandes erm oglichte eine 
E rhóhung  des B anknotenum lauls und zw ar von *83,6 Mili. 
Lit am  31. Jan u ar auf 97,2 Mili. am  30. N ovem ber 1929.

W as d ie  K r e d i t p o l i t i k  der B ank von Litauen an- 
belangt, so w iesen die von ihr erte ilten  K redite  eine Zunahm e 
von 82,0 Mili. Lit am  31. Jan u a r auf 90,6 Mili. Lit am  
31. O ktober auf. Von diesen K rediten entfielen 24 Mili. Lit 
auf den  E xporthande l, 31 Mili. Lit auf d ie  Industrie, de r 
R est auf die L andw irtschaft und d ie  Genossenschafteni* 
D ie D epositen  der Bank von L itauen w iesen eine Z unahm e 
von 71,4 Mili. Lit am  31. Jan u a r auf 81,0 Mili. Lit am  
30. N óvem ber auf.

Auch bei den P r  i v a  t b a n k  e n w ar eine beachtens- 
w erte Z unahm e d e r D epositen  zu verzeichnen, so daB die 
B anken nach dem  V orbild der L itauischen C om m erzbank 
zu einer H erabsetzung  d e r Z insen fiir gew ahrte  Kredite. 
schritten. B ereits im  Som m er des B erichtsjahres hatten 
die litauischen B anken den  Zinssatz fiir ausgeliehene G elder 
von 18 o/o auf 16 o/0 erm aBigt. G egen Jah resen d e  nahm  
die L itauische C om m erzbank eine w eitere H erabsetzung  des 
Z inssatzes auf 15 o/0 vor, der die anderen  litauischen Privat- 
banken teilw eise folgten.

Doch lag diese H erabsetzung  der Z inssatze fiir a u s
geliehene G elder nur z. T. an dem  sta rken  ZufluB von D e 
positen, zum  andern  Teil ab e r an  d e r starken  G eschaftsunlust 
ais -Folgę d e r M iBernte des V orjahres.

U n ter dem  EinfluB der A usw irkungen d e r M iBernte 
nahm en die W e c h s e l p r o t e s t e  im  ersten  H a lb jah r des 
B erichtsjahres auf 29,8 Mili. Lit zu gegenuber 13,4 Mili. 
Lit im  ersten  H a lb jah r des V orjahres. Auch im  dritten  
Jah resąu a rta l b lieben die W echselpro teste  noch iiber dem  
N iveau der W echselpro teste  des V orjahres, und erst im  
letzten  Jah resąu a rta l stellten sie sich n iedriger. Abschlie- 
Bende D aten  fiir das G esam tjahr liegen noch nicht vor.

Infolge d e r regen  B a u s a i s o n  w aren d ie H olzin- 
dustrie  und die Z iegeleien gu t beschaftig t. E s  w urden 
20 Mili. Z iegel in landischer P roduktion  fiir d ie B autatigkeit 
verbraucht. Auch das E xpo rtgeschaft d e r H olzindustrie g e 
sta lte te  sich nicht ungiinstig. Bis S ep tem ber w aren die li
tauischen S agew erke gut beschaftig t. D as E xpo rtgeschaft 
gesta lte te  sich bis Septem ber befriedigend, doch handelte es 
sich in der H aup tsache  um  d ie R ealisierung a lte r  A uftrage. 
N eue A uftrage liefen infolge der ungiinstigen V erfassung 
des deutschen B aum arktes nur sehr sparlich ein, so daB im 
letzten  Jah resąu a rta l die L age in der H olzindustrie  sich we- 
sentlich verschlechterte. D ie V erhaltn isse in d e r Ledćrin- 
dustrie  w aren ungiinstig, da das E xpo rtgeschaft infolge der 
ungiinstigen- K onjunktur auf dem  W eltm ark t zuriickging. 
D ie D am enschuhproduktion hatte  mit scharfer au sland i
scher K onkurrenz zu kam pfen. N am entlich das V ordrin- 
gen d e r tschechoslow akischen B a t . a s c h u h e  zw an^ die 
Fabriken, seit A ugust nur noch 4 T ag e  in  d e r W oche zu 
arbeiten. G unstig dagegen  gesta lte te  sich d ie E ntw ick lung  
der litauischen K leinindustrie, die G alan teriew aren  herstellt. 
D ie inlandische P roduktion  von H ands^huhen, W asche, Kra- 
w atten  und K nópfen wies einen bem erkensw erten  Auf- 
schw ung auf und verd rang te  z. T . ausland ische E rzeugnisse.

D er T e x t i l  w a r e n  h a n d e l  erholte  sich teilw eise 
von den  schw eren V erluśten des V orjahres. D ie W echsel
p ro teste  in d ieser B ranche g ingen  zuriick. Auch w aren 
keine nennensw erten  Zusam m enbrchiie zu verzeichnen. T rotz- 
dem  w ar das G eschaft in der T extilw arenbranche zietnlich 
flau, w as z. T . auf den lange anhaltenden  w arm en H erbst 
und den  schlechten S tand d e r W ege nach d e r E rn te  zuriick- 
zufiihręn ist.

D ie von den  N achw irkungen  d e r M iBernte des Vor- 
jah res bew irk ten  Schw ierigkeiten, d ie trotz anha ltender Bes-
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serung noch nicht ganz iiberw unden sind, kam en  auch in 
dem  E ingang  d e r S taatseinnahm en zum V orschein. W ah- 
rend  im  allgem einen in den  ersten  9 M onaten des B erichts- 
jah res  76,3 o/o d e r vorgesehenen S taatseinnahm en eingingen, 
w aren bei den d irek ten  S teuern  m anche R uckstande zu ver-

zeichnen : so g ingen  nur 58,7 o/0 d e r vorgeśehenen Land- 
steuer ein, d ie  G ew erbesteuer erbrach te  im  selben Z eitraum  
nur 33 ,9%  des V oranschlags. D iese  R uckstande w urden 
jedoch durch U eberschiisse aus den Zóllen u,nd den  Ein- 
nahm en aus dem  B ranntw einm onopol ausgeglichen.

LeKlands See-Handelsilotie und Sdilffatirl.
N ach den neuesten D aten des Seedepartem enis setzfe sich die See-H andelsflotte

1. Januar 1930 folgenderm aBen zusammen:
L ettlands zum

I. D a m p f e r
a) Staatliche
b) Priyate . .

Zusammen
II. S e g e l s c l i i f f e

a) 3-m astige. . . .
b )  2-mastige. . . .

Zusammen 
III. M o t o r - S e g l e r
Insgesam t See- 

H andelsschiffe.

Frachtschiffe

7
87
94

6
28
34 

. 7

Tonnage

Brutto

10 106 
15K 423
168 529

1268 
2 267

Netto

5 931 
95 414

101 3^5

1105
1943

3 535 
773

3 048 
423

135 ! 172 837 I 104 816

Fracht- u. Passagier- 
Schiffe

o ja Tonnage 

Brutto j Netto

927
927

377
377

927

Stellt m an obigen D aten die Statistik zum 
1. Januar 1929 gegenuber, so erweist es sich, daB 
die Zahl der D am pfer binnen Jahresfrist um 21 
E inheiten  o der 25,3 Proz. zugenommen hat und 
die der Segelschiffe um eine E inheit, w ahrend die 
Zahl der M otorsegler um ebenfalls eine E inheit zu- 
ruckgegangen ist. Im E ndresultat zeigt die Han- 
delsflotte Lettlands im verflossenen Jah r einen Zu- 
iwachs um  21 E inheiten  oder 17,6 Proz.

W as die Tonnage anbetrifft, so verzeich.net die 
N etto-Tonnage der D am pfer einen Zuwachs von 
26149 N R T  oder 34,5 Proz., die der Segelschiffe 
dagegen einen R iickgang um 91 N R T  und dis T on 
nage der M otorsegler einen R iickgang um 97 N R T .

In  diesem Zusam m enhange sei bem erkt, daB 
Lettlands Seeflotte iiber Passagierschiffe reinen 
Typus nicht verfiigt, sondern die Passagiere von 
Frachtdam pfern, wie obige Tabelle zeigt, aufge- 
nom men werden.

Die Załil der einen r e g e l m a f i i g e n  Y erkehr 
unterhaltenden S c h i f f a h r t  ś l i n i  e n  betrug zum
I. Januar 1930: 12 fiir den V erkehr mit auslan- 
dischen H afen und 2 fiir den V erkehr mit lett- 
landischen Hafen.

Die N am en dieser Schiffahrtslinien lauten:
a) Verkehrslinien zwischen letilan disch ei u id  

auslandischen H afen:
1. R iga—London (Fracht-Passagierverkehr),
2. L ibau—London (Fracht-Passagierverkehr), #
3. R iga—London—H ull—R iga (F rach t-Passagier- 

yerkehr),
4. R iga-S tettin  (Fracht-Passagierverkehr),
5. R iga—H am burg (Frachtverkehr),
6. R iga—Lubeck (Frachtverkehr),
7. R iga—Helsingfors (Fracht-Passagierverkehr),
8. L ibau—K openhagen (Fracht-P.assagieryerkehr),
9. R iga—K openhagen (Fracht-Passagierverkehr), 

10. R iga—Stiockholm (Fracht-Passagieryerkehr),
I I .  R iga—P ernau—A rensburg—R iga (F rach t- 

Passagierverkehr),
12. R iga—H avre (Fracht-Passagierverkehr).

377

Im Staatsdienst 
stehende Schlffe

^  -o r Tonnage

Brutto Netto

3 031

3 031

67

67

137 76

3168 143

Zusammen

V r*H
Zn N

12
92

104

6
28
34

146

Tonnage 

Brutto

13 137 
159 350
172 487

1268 
2 267
3 535 

910

176 932

Netto

5 998 
95 791

101 789

1268 
2 267
3 048 

499

105 336

b) Verkehrslimen zwischen letilan disch ei HafeisK
1. R iga—Windau,—Libau—W indau—R iga (Fracht'-

F rachtverkehr),
2. R iga—H aynaseh (Fracht-Passagierverkehr).

Die gróBten H afen Lettlands sind R i g a ,  L i 
b a u  und W i n d a u .  Die Lange d e r 'f i ir  den See- 
yerkehr ausgebąuten K  a i s betragt in Riga 9620 m, 
Libau 9600 m und W indau 2566,5 m.

D er P a . s s a g i e r v e r k e . h r  hat sich im Jahre 
1925 folgenderm aBen g e s ta lte t:

A u  s r e  i s.e v e r ke h r :

Zahl der 
Ausgereisten 

746 
2162

Rigaer Ilafen 
Libauer Hafen 
W indauer Ilafen —
Ilaynascher Ilafen 88

E i n r e i s e y e r k e h r :

Davon:
Nach lettl. 

Ins Ilafen und
Ausland Riga—Strand 

166 5-0
1984 178

Rigaer Hafen 
Libauer Hafen 
W indauer Hafen 
Ilaynascher Hafen

Zahl der 
Eingereisten  

7198 
1269

137

Aus dem  
Auslande 

5187 
1226

D avon:
Aus

L e ttla n d  
2 011 

43

137
D er W  a r e n  v e r k  e h  r zeigt dagegen folgen- 

des Bild (die nachstehenden D aten beziehen s ic h  
auf das Jah r 1928, da neuere statistische A n g a b e n  
einstweilen nicht vorliegen):

E  i n f u h  r :
Rigaer Hafen 899 697 7 t i. W erte v. 220 895,8 tausend Ls 
Libauer „ 182 886,7 t „ 26 347,1
W indauer „ 9 61/ 5 t „ 925,6 „ »*
Haynaseh. „ 8 857,0 t______^_________ 551,4 .,

Zus. ^rund) 1 101 058.9 t i. W erte v. 24« 719,9 tausend I>s

A u s f  u h r :
863 152.9 t i. W erte v. 183 138,7 tausend l s 
107 292,9 t „ 18 407,2
212 495,3 t „ 16^ 3 ,5  „

28519,7 t , 1650,4

Rigaer Ilafen 
Libauer „ 
Windauer „ 
Haynaseh. „

Zus. (rund) 12U 46u,9 t i.*Werte v 219 379,8 tausend Ls
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W i r t s c h a f ł l i c h e  ' t l a c h r i e h t e n

Sdiweden.
AuBenhandel. Im  J a n u a r  d. Js . be trug  der W ert 
E i n f u h r  136,6 Mili. Kr., der W ert der A u s f u h r  
^ mit^ n der E infuhr uberschuB 24,9 Mili. Kr.

loJfc T,en Januar 1929 lauteten  die en tsprechenden  Zahlen 
Mili., 109,4 Mili. und 13,1 Mili. Kr.

Die Banken im Januar. D er offizielle Januarberich t 
er schw edischen B ankinspektion bestatig t die fortlaufende 

gunstige E ntw icklung, d ie  schon der Jahresibericht von 1929 
S f ^ d e t e .  Im  Jan u ar stieg en die G esam teinlagen um  119 
L  ' ^ r ' a uf 3600 Mili. Kr., die A nleihen stiegen um  

Mili. Kr., d er U eberschuB der A nleihen iiber die Ein- 
*agen sank von 1020 Mili. Kr. auf 901 Mili. Kr. D ie An- 
eihen bei der R eichsbank einschlieBlich d e r R ed iskonte 
etrugen 4501 Mili. Kr. D ie G esam tsum m e d e r  auslan- 

, i Sc^en N ettogu thaben  aller B anken sank im  Jan u ar um 
c i t , 1̂ - Kr. auf 351 Mili. Kr., und d ie  auslandistchen 
^chulden stiegen um  13 Mili. Kr. auf 131 Mili. Kr. D ie 

uslandischen G eldreserven aller schw edischen B anken be- 
eten sich Eride Jan u ar auf 532 Mili. Kr. gegen  473 Mili, 
r - zur Vergleichsperiode des V orjahres.

s* ,^er Frachtindex hat im Januar den bisher niedrigsten 
•and erreicht. Z ufolge /„H andelstidn ingen“ ist d e r  durch 

f ii Ca mb er of shippings rappo rt festgestellte  F rach tindex  
uh" i ersten  Moiiat d ieses Jahres' d e r b isher n iedrigste 

erhaupt. V erglichen mit dem  Ja n u a r  vorigen Jah res  be- 
j a g t  d e r in dem  B ericht ais katastropha l bezeichnete Riick- 
gang nicht w eniger ais 31,46.

Schwedische MaBnahmen zur Ausfiihriung der Bes'.im- 
ungen des zweiten Zusatzabkommens zum deutsch-schwe- 

dpSC d” ^ ?ndelsabkommen, beireffend Regelung der Ausfuhr 
s *vindvieh-Kontingents. D urch d ie  kgl. B ekanntm achung 

A !- E ebruar 1930 ist mit W irkung vom 12. F eb ruar 1930 
le Y iehausfuhr nach D eutschland via Tralleborg-SaB nitz1 

S ? * e l t  worden. D ie B ekanntm achung ist erlassen in Aus- 
^ nrung der V ereinbarungen der A nm erkung zur Z iffer 3 
srh ^ ^ e l s  1 des zw eiten Z usatzabkom m ens zum deutsch- 
G •vve, sc^ en H andels- und Schiffahrtsvertrag  und sieht die 
n / undung eines besonderen ,,V iehexportam ts“ (K reatu rexport- 

amnd) in Malmó vor, das iiber die V erteilung des Schwe- 
^ e,n . zugebilligten E xportkon tingen ts im  einzelnen zu ent- 
sche:den hat.

p , russischen Fabriken der Allgemeinen Schwedischen 
Ą^Kirizitatsgesellschaft fertig. D ie groBen F abriken  der 

sea m  Jaroslav  sind, wie aus Stockholm  gem eldet wird, 
191T rtiggestellt. Mit dem  Bau d e r A nlagen ist bereits 
, > a is d ie  A sea eine russische T ochtergesellschaft hatte, 

egonnen w orden, und 1918 erfolgte die E instellung d e r 
ha d iten V° r ^ ert:ig ste^ung. B ereits 1921 w urden die Ver- 

c Udiungen mit den  russischen M achtinhabern w ieder auf- 
5 enommen fortgesetzt. Zw ei Jah re  spa te r war
d e r1 ęS1Ĉ  SO 've t̂ daB d ie  K onzessionsabkom m en mit
192Q Je treg ierung unterzeichnet w erden konnten. A nfangs 
w h w aren d ie Fabriken  errichtet und zum  letzten  Jah res- 
t ie C vvai!en auch die zum G roBbetrieb no tw endigen Mon- 
berung Sarbeiten  zu E nde gefiihrt. G ewisse A bteilungen ar- 
die ^  k5̂ on .und Laufe eines weiteiren Jah res  d iirften  
Di p  n k e n  ih re  volle L eistungsfahigkeit ausniitzen konnen. 
ta 6 r°duk tion  wird ausschlieBlich D reiphasenm otoren  um- 

^sen bis zu 750 PS. D ie norm ale Jah resle istung  wird 
s i .v°Hem B etrieb auf 30 000 M aschinen in der D urch- 
d lJ|!ttsSroBe von 5 bis 6 PS geschatzt. D ie  gesam te P ró 
bę' 10?  ^St ^uB land  bestim m t. D ie F abriken  w erden 
An ^  b e trieb  einige T ausend M ann beschaftigen. E ine 
einZa •• *ns.truk teu re  und Spezialisten  sind Schw eden, d ie 
half ^ r^ndliche A usbildung in den V esterasfabriken  erhalten  

en. Gegenwartig sind etw a 50 Schw eden drauBen.

vo H ~ 9 ,e Schwedische Ziindholzgesellschaft. N ach einem 
ho, auflg en Bericht iiber die T atigkeit d e r Schw edischen Ztind- 
_  zgesellschaft 1929 betrug  der N ettogew inn  54 242 103,46 
9 qoA eg en 48 961568,44 Kr. im V orjahre. Von 1928 w urden 
dac r 5,47 K r' gegen  668389^ 07 Kr- im V orjah re  'a u f 
p 0 • Cewinn- und  V erlustkonto  iiberschrieben. Z ur Dis- 
j- 1 ion der G eneralversam m lung stehen  som it 64229 908,93 
sch i'^ ege^ 55 645 463,41 Kr. jm V orjahre. D as D irektorium  

agt eme D ividende von 15. v. FI. vor.

NorweSen.
AuBenhandel. Im  J a n u a r  d. Js.. be trug  d e r W ert 

der E i n f u h r  80,9 Mili. Kr. (gegen  73,2 Mili. im  Januar 
1929), d e r W ert d e r  A u s f u h r  63,8 Mili. Kr. (gegen  60,3 
Mili. im Jan u ar 1929), m ithin d e r E infuhriiberschuB  17,1 
Mili. Kr. (gegen 12,9 Mili. im Jan u a r 1929). D ie S teigerung  
d er E infuhr erk lart sich hauptsachlich  durch  E in fuhr von 
Schiffen. In der A usfuhr w iesen hóhere Z ahlen  auf: H e- 
ringe und andere  Fische, H olzw aren, M ineralien und M etalle.

Wiederaufnahme der Viehausfuhr nach Danemark. N ach 
einer (TT )-M eldung aus K openhagen an „Sydsv. D ag b l.“ 
hat. das danische M inisterium  fiir L andw irtschaft eine Ver- 
ordnung  erlassen, nach der das am  29. Jan u a r erlassene  
V erbot gegen  d ie E in fuhr lebender H uftiere  von N orw egen  
nach D anem ark  w ieder aufgehoben  wird. > F e rk e l (6 bis 8 
W ochen alte) konnen dem nach w ieder von N orw egen  nach 
D anem ark  iib e r H elsingór, K openhagen  und F rederikshavn  
eingefiihrt w erden. D er obige ErlaB tritt sofort in K raft.

Herabsetzung der Osloer Hafengebiihren geplant. Zur 
Zeit findet d ie  H e r a b s e t z u n g  der im  O sloer H afen  gel- 
tenden G e b i i h r e n s a t z e  E ro rterung . D ie G enehm igung 
der neuen Siitze seitens der S tad tbehórden  und des H andels- 
departem en ts steht jedoch noch aus. In  K raft sind jedoch 
bereits die neuen Satze fiir die K ranbenutzung. H iernach  fallt 
d e r Zuschlag von 3 Kr. fu r d ie e rs te  S tunde fort. E benso  
ist die A bgabe fiir B enutzung des 20-Tonnen-K rans und des 
schw im m enden K rans „S am sons“ von 60 'auf 50 Kr. fiir die 
ers te  S tunde herabgesetz t w orden.

Ruckzahlung von HandelspaBgebiihren. N achdem  die 
norw egischen H andelspaB gebiihren  au f d ie  a lte  H ohe (100 
K ronen) herabgesetz t w orden sind, ist vom  S torting  auch 
d ie  R uckzahlung des, U nterschieds, der sich aus dem  seit 
dem  1. Ja n u a r 1930 in K raft gew esenen  erhóhten  Satze 
von 200 K ronen gegenuber dem  a lten  Satz von 100 K ronen 
ergab, beschlossen worden. (V ergl. , ,0 .-H .“ N r. 5.) —

Die Fischerflotte. Am 15. D ezem ber 1929 um faBte die 
n o r  w e g i s c h e  F i s c h e r f l o t t e  21352 D am pf-, M o
tor- und Segelschiffe und 16 488 Fischer- und Fangboo te  
usw., insgesam t a lso  37 840 F ahrzeuge. H ierun ter befinden 
sich 365 D am pfschiffe mit 66 157 PS, 17 542 M otorboote 
mit 203 576 PS und 3445 Segelschiffe.

Norges Bank verteilt 8 Prozent Dividende. N ach einer 
(T T )-M eldung an  „Sydsv. D agb l.“ hat N orges Bank 1929 
einen G ewinn von 8 265 269 Kr. erzielt gegen  11 269 731 Kr. 
im  Ja h re  zuvor. D ie D ividende an die A ktionare w urde auf
8 P rozen t w ie im  V orjah re festgesetzt.

Bankbilanzen. D ie norw egischen B anken haben  ein 
verhaltnism aBig gutes Ja h r  gehabt. D er B etriebsiiberschuB
1929 m achte fiir 20 iiltere B anken zusam m engenom m en 15 
Mili. Kr. gegen  14,6 Mili. Kr. im  V orjah re  aus. D ie  Steige_ 
rung  erk lart sich durch verm inderte S teuerzahlungen, die 
im  letzten  Ja h re  nur 2 Mili. gegen  2,4 Mili. K ronen  1928 
betrugen . D a im  letzten  J a h r  auch w eniger A bschreibungen 
erforderlich. w aren, konn te  vielfach eine D iv idendenerhóhung 
vorgenom m en w erden, wie fo lgende A ufstellung erg ib t: 
D iv idendensatze

der 20 Banken 0 4 —4%  5 6 7 8 9 10»/0 
1928   3 3 8 3 1 1 0 1
1929 . . . . . .  0 3 8 4 2 1 1 1

D as V erw altungskapital d ieser B anken ist von 1195
auf 1223 Mili. Kr., d ie lE in lagen  von 713 auf 729 Mili. Kr- 
gestiegen.

Auch d ie  neun neuen B anken haben  g u t abgeschnitten . 
D ieses sind: A ndresens B ank, B ergens K red itbank , D ram m ens 
og  O plands N ye P rivatbank, G jovik og O plands Privat- 
bank, Moss og O plands Bank, P rivatbanken  i Sangefjord , 
Sarpsborg  og O plands K reditbank, T rom só F orre tn ingsbank  
und T ónsberg  og  O plands Bank. Ih r V erw altungskapital 
be trug  insgesam t 142,6 Mili. Kr., d ie E in lagen  75,8 Mili. Kr. 
per U ltim o D ezem ber.

Danemark.
Jahresergebnisse danischer Reedereien. D am pskibsaels- 

kabe t S kagerak  in K openhagen h a tte  im  vergangenen  Jah re  
einen U eberschuB von 160 000 Kr. aufzuw eisen. N ach dem  
V orschlag d e r V erw altung soli das A ktienkapital um  1 247 000 
Kr. abgeschrieben  w erden. D er B etrag  ist fiir A bschreibungen 
in Aussicht genom m en. F ern er ist die Z eichnung von Vor-
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zugsaktien  im  G esam tbetrage v o n 1 300 000 K r. vorgesehen. 
B ereits 1923 ist das A ktienkapital von 5,25 auf 1,31 Mili. 
Kr. abgeschrieben  w orden. N ach der je tz t vorgesehenen 
Z usam m enlegung verbleibt ein S^am m aktienkapital von 65 625 
Kr. D ie G esellschaft hat eine F lo tte  von sechs D am pfem , 
d ie  mit rund  2 Mili. Kr. zu Buch stehen.

D et fo renede B ogserselskab  hat einen U eberschuB von 
66 000 Kr. erzielt und verteilt 6 P rozen t D ividende oder 
30 000 Kr. D as A ktienkapital w urde im  vorigen Ja h re  von 
2 Mili .Kr. auf 600 000 Kr. abgeschrieben.

Entwurf eines neuen Bankgesetzes. In D anem ark  ist 
ein n e u e r  B a n k g e s e t z e n t w u r f  einTebracht und ver_ 
óffentlicht w orden. D ie B roschiire enthalt auBer den  in Vor- 
schlag gebrach ten  neuen gesetzlichen R egelungen  in teressan te  . 
Z usam m enstellungen iiber d ie  L iąuiditat der danischen B an 
ken  sow ie die F inanzierung  von A ktiengesellschaften  seitens 
der B anken. F e rn e r w ird das V erhaltnis des E igenkapita ls 
d e r B anken zu ih rem  Besitz an A ktien und Im m obilien klar- 
igeiegt, sow ie eine U ebersich t iiber d ie  seit dem  K riege 
zusam m engebrochenen danischen B anken  und die U rsache 
ih re r V erluste gegeben.

Die zusammengebrochene Jiiiandbank soli saniert 
werden. W ie aus K openhagen  gem eldet wird, hat d ie  Ver- 
w altung d e r kiirzlich in t Z ahlungsschw ierigkeiten  gera tenen  
H e r n i n g s  H e d e  o g  D i s k o n t o b a n k  einen 'V or- 
schlag zur R ekonstruk tion  d e r B ank vorgelegt, d e r dayon 
ausgeht, daB das urspriinglich 1 Mili. Kr. be tragende  A ktien
kap ita l auf 600 000 Kr. abgeschrieben  w erde. B ankverw al- 
tung und A ktionare haben  bereits 75 000 Kr. neuer A ktien 
gezeichnet und N ationalbanken  sowie L andm andsbanken  
300 000 Kr. D er G esam tyerlust d e r B ank w ird mit 882000 
Kr. angegeben . D er Sanierungsvorschlag  w ird d en  Aktio- 
naren  vorgeleg t w erden.

Keine tagliche Specknotierung mehr in Kopenhagen. 
d er K openhagener K orresponden t von ,,Sydsv. D agb l.“ er- 
fahrt, ist au f d e r am  19. F eb ru a r abgehaltenen  V ersam m lung 
von N ahrungsm itte lhandlern  in d e r H aup tstad t D anem arks 
beschlossen  w orden, daB die N otierung von Speck im  K open
hagener Schlachthaus kiinftig  nu r zw eim al in der W oche 
stattfinden soli, nam lich D ienstag  und F reitag . Ais V eran- 
lassung zu d ieser M aBnahm e w ird angegeben, daB d ie  V er- 
w altungen d e r G enossenschaftsschlachtereien, w elche die 
groB ten L ieferanten  sind, die N otw endigkeit beton t haben, 
da d ie taglichen N otierungen groBere P reisschw ankun^en  her- 
vorrufen. D er G rund d ieser E rscheinung  ist die Zuriickhal- 
tung der Schw einelieferanteń an  d ie Schlachtereien  bei stei- 
genden  Preisen.

Die Viehausfuhr nach Holland unlohnend. W ie „Svdsv. 
D ag b l.“ aus K openhagen  erfahrt, sind in d e r vorigen W oche 
seitens D anem arks V ersuche gem acht w orden, Schlachtvieh 
nach H dlland zu exportieren . E tw a zw anzig W a^gons sind 
abgegangen , ab e r d ie P reise  sind so niedrig, daB sich ein 
w eiterer E x p o rt kaum  lohnen diirfte.

Sehr schlech er Ausfall der gronlandischen Fellaiktion. 
W ie aus K openhagen  gem eldet wird, stehen die am  21. 
F eb ru a r begonnenen  gronlandischen Fe^auk^ionen im  Zei~hen 
einer au sg ep rag ten  D epression . F iir d ieselbe A nzahl Felle, 
d ie im  V orjah re  rund  900 000 Kr. einbrachten, w urden  
diesm al nur 655 000 Kr. erzielt. D ie teuersten  Blaufuchs- 
felle stiegen auf 1000 Kr., aber es standen nur vier Stiick 
davon zum  V erkauf. D as feinste  E isb irfe ll koste te  895 Kr.

Un4ersuchungsgebuhren bei der Aus- und Einfuhr von 
Kartoffeln sind laut Zusatzre<rulativen des Landw irtschafts- 
M inisterium  vom 2. Jan u a r 1930, N r. 2 und 3 vom  A ntrag- 
steller zu entrichten. — D ie G ebiihren sind auch bei W ieder- 
ausfuhr von K artoffeln  od e r bei Zuriickw eisung d e r  ganzen 
Sendung o d e r T eile derse lben  in voller H ohe zu entrichten. 
D ie V erordnung tra t sofort in K raft.

Leffland.
Die Papier- und Zelluloseindus rie. Von den heute in 

L ettland  arbeitenden  Papier- und C ellulosefabriken w urde die 
Pap ierfab rik  der A /G . R igaer Pap ierfab rik  in L igat im  Jah re  
1856, d ie  B altische C ellulosefabrik A /G . iń Schlock bei R iga 
im  Ja h re  1896 gegriindet. D urch den stark  steigenden  Papier- 
B edarf RuBlands vor dem  K riege entw ickelte sich d iese In 
d ustrie  sehr rasch. D er K rieg b rach te  du rch  E vakuation  der 
M aschinen aus d iesem  bedroh ten  R andgebiet ins Innere RuB
lands und  durch sta rkę  B eschadigungen der F ab riken  infolge 
B eschieB ungen und m ilitarischer B esetzung auch d e r  Papier- 
und C elluloseindustrie groBen Schaden.

N ach d e r  G riindung des lettlandischen S taa tes w urde 
d e r W iederaufbau intensiy vorgenom m en und heute  arbeiten  

. w ieder:

1 Cellulose- und Papierfabrik ,
4 P ap ierfabrik  en und

* 4 Pappenfabriken ,
die gróBtenteils erw eitert und m odernisiert w urden. E s sind 
d ie s :

1. B a l t i s c h e  C e l l u l o s e f a b r i k  A /G., S c h l o c k
b e i  R i g a , ' d i e  iiber folgende m aschinelle E inrichtungen

verfiigt:
9 Cellulosekocher,
5 Papierm aschinen,
2 C ellulosetrockenm aschinen,

2. A /G . R i g a e r  P a p i e r f a b r i k  e n ,  L i g a t ,
2 Papierm aschinen,

3. B a l t i s c h e  P a p i e r -  u n d  P a p p e n f a b r i k ,
S t a  i z e 1,

2 Papierm aschinen,
4. L e t t i n s c h e  P a p i e r f a b r i k ,  L e t t i n ,

1 Papierm aschine,
5. P a p i e r f a b r i k  J.  M i i h l m a n n ,  J a u n z i e m ,

1 Papierm aschine,
6. P a p p e n f a b r i k ,  R a m k a  u ,
7. P a p p e n f a b r i k ,  O g  e r .

D ie G esam tarbeiterzah l w ar (1928) 2300.
D ie E rzeugung  b e tru g :

Cellulose Papier und Pappen 
1924 61<!0 tons 14 300 tons
1925 7 000 2H7"0 „
1926 9 500 „ 21800 „
1927 12200 „ 23 200 „
1928 13 300 25 700 „
1929 ca. 15 000 „ 30 000 „

E rzeug t w erden Sulfitcellulose sowie alle  Sorten  P apier 
vom billigsten B raunholzpapier bis zum besten  F einpap ier 
(Z igarettenpapier, feine Brief- und Schreibpapiere)._

D er In landm ark t kann  natiirlich bei w eitem  die P ro 
duktion  nicht aufnehm en, so daB groB ere und von J a h r  zu 
J a h r  ste igende M engen an  Cellulose und P ap ie r zum  E x- 
port nach E ngland , N ord- und Sudam erika, RuBland, Japan , 
Indien, A ustralien, sowie auch nach Polen, L itauen gelangen-

D er E x p o rt (G esam texport P ap ier und Cellulose) 
b e trug :

1924 6 000 tons Ls 4 510 000.—
1925 . 9 000 „ „ 6 500 000.—
1926 12 7-0 „ „ 7600000.— 
19 7 16 000 ,, „ 9 500 000 — 
1928 18 700 „ 10 000 000 —

1928 stellte  d e r W ert des E xpo rtes  ca. 15 Proz. des Ge- 
sam texportes von Industrieerzeugnissen  aus L ettland dar.

N ach F rankreich  w ar d e r E x p o rt von Cellulose u nd  
P ap ier nur verhaltnism aBig klein, da der b isherige H andels- 
vertrag  sow ie d ie  hóheren  F rach ten  d ie K o n k u r ren zfa h ig k e it  
L ettlands am  franzosischen M arkte in d iesen  A rtikeln  er- 
schw erten. 1

D ie Papier- und C elluloseindustrie hat nicht nur den 
W iederaufbau beendet und ih re  W erke  m odernisiert, sondern 
erw eitert und verbessert d ieselben laufend. D er ste igende In- 
landkonsum , das langsam  ab e r stetig  w achsende B ek a n n t-  
w erden der E rzeugnisse  und das V ertrauen  d e r A b n eh m er, 
die V ergroB erung der H andelsflo tte, d e r A usbau des E isen- 
bahnnetzes in Lettland usw. w erden dazu beitragen, daB die 
fast ausschlieBlich auf einheim ischen R ohstoffen  b a sie r e n d e  
Cellulose- und Papierindustrie bald  noch einen w ichtigeren 
F ak to r im G esam texport L ettlands bilden wird.

Berechnuntf des Kurses auslandischer Yalu^ bei der 
Erhebung von Zollen und Abgaben. E ine V erordnung  des 
lettlandischen F inanzm inisters in dem  V aldibas V estnesis Nr. 
32 vom 8. F eb ru a r 1930 bestim m t, daB bei d e r B erechnung 
von Zollen und S teuern  vom 15. F eb ru a r 1930 an  bis auf 
w eiteres, u. a. fiir 100 deutsche R eichsm ark 124,30 L ats zu- 
g runde zu legen sind.

Zur Freihafenfrage. D as S eedepartem ent hat nun- 
m ehr nahere  B estim m ungen iiber die E rrich tung  eines Frei- 
hafens in Libau ausgearbeite t. D enselben  zufolge ist die 
F reihafenverw altung  dem  S eedepartem en t unterstellt. Sie se tz t  
sich aus dem  H afenchef ais V orsitzenden und f o l g e n d e n  
M itgfiedern zusam m en: S tad thaup t Libaus, V orsitzendem  des 
L ibauer B orsenkom itees, V ertre te r des Zollam tes sow ie je 
einem  Sachverstandigen ausland ischer P^irmen und  des Fi- 
nanzm inisterium s.

Z ur K om petenz des R ates gehoren : der ErlaB yon .Be
stim m ungen iiber W ohlfahrtseinrichtungen, S icherheit, Ord- 
nung und V erkehr, ferner d ie F estse tzung  der P a ch tg eb iih ren  
und Tarife.



15. Marz 1930 O S T S E E - H  A N D E L 17

D as F re ihafen territo rium  liegt auBerhalb d e r Zollkon- 
rolle und es sind die einlaufenden Schiffe von allen  Zoll- 

revisionen und F orm alita ten  hefreit. D esgleichen ist auch fiir 
*e E inlagerung und V erarbeitung  d e r W aren  S teuerfreiheit 

vorgesehen.
D iese B estim m ungen sollen in A nw endung des Art. 81 

e.r Y ^rfassung vom M inisterkabinett im „R egierungsan- 
zeiger veróffentlicht w erden.
r  k . ra^ s â ^ on Dahlen. D er bekann te  deutsche G elehrte, 

eheim rat O skar v. Miller, ha tte  sich kiirzlich nach Lettland 
oegeben, um sein G utachten iiber den  Bau d e r elektrischen 
K raftstation bei D ahlen abzugeben . Bei der B esichtigung 

er puna-S trom schnellen  konsta tierte  v. MiHer, daB diese 
^ • ^^ .rieh tu n g  der K raftsta tion  durchaus geeignet seien 

und hier die M óglichkeit vorliege, die gesam te lettlandische 
ustrie mit elektrischem  S trom  zu versorgen.

Import von Zuckerriibensaat. D as lettlandische M i
nisterkabinett hat d ieser T age den A ntrag des Finanzm iniste- 
n.ums # genehm igt, bereits je tz t 60 to Z uckerriibensaat fiir 

diesjahrige A ussaut aus dem  A uslande zu beziehen. 
ahrend im  vorigen Ja h re  170D ha Land mit Z uckerruben  

estellt w urden, rechnet m an in diesem  Ja h re  mit einer An- 
oauflache von 2500 ha.

Unionbank. Auf A ntrag  der F irm a „M ercedes" hat 
Lę S taatsanw altschaft d ie  V erhaftung des D irek to rs der 
! g a e r  U n i o n b a n k ,  K arklin, und des P roku risten  

er Bank, M aurin, angeordnet, die einen ungedeckten  Scheck 
ut ein N ew  Y orker B ankhaus in  H ohe von 2800 D ollar 
usgestellt und diesen  Scheck der F irm a M ercedes verkauft 

naben (vergl. , ,0 .-H .“ Nr. 5).

Esfland.
v- Die Geldknappheit in Estland. D er AbfluB von De- 
»1Sei r̂> • der F es ti B ank dau e rt nach wie vor an und dem - 
gemaB ist d ie  B ank genótigt, den N otenum lauf einzu- 
hah n’ Um den  D eckungssatz auf der a lten  H óhe beizube- 
ri S ’ 3^' Jan u a r be trugen  die Gold- und D evisenvorrate  
loaa k 25>9 MilL K r- £ eSen 28>8 MilL K r- E nde  Ja n u a r 

J und 41,1 Mili. Kr. E n d e  Jan u a r 1928. D er G eldum lauf
M lient̂ Prechend von 37,1 MilL auf 35,1 MilL und auf 32’3* Kr. zuriickgegangen, was sich im  G eschaftsleben in

Pnndlichster W eise bem erkbar m acht.
, Anleihe des Schwedischen Z0ndholz'rusts ist abge- 

e lossen w orden. E stland  e rh a l t . effektiv 6 992 000 K ronen. 
ands’^ ank *st beauftrag t, 4,6 Mili. Kr. den budget- 

s a h l^ en E n̂na^ m en zuzuzahlen. D ie A nleihe wird haupt- 
enhch zum Bau von E isenbahnen  verw andt w erden.

I- v °m Holzmarkt. D er schneelose W inter hat die est- 
ntlischen Iio lzexpo rtfirm en  in eine rech t schw ierige L age 

ersetzt, da d ie M óglichkeit einer A usfuhr des H olzes aus
-  W aldern nur in sehr beschranktem  MaBe vorliegt. In- 

gedessen ist zu erw arten, daB d e r H o lzexpo rt im  laufen-
• ^  J a^ re  einen bedeu tenden  R iickgang aufw eisen wird, was 
cnt ohne EinfluB auf d ie  G estaltung d e r H andelsb ilanz 

bleiben kann.
br y on? T ex lilw arenm ark t. D ie L age d e r T extilw aren- 

anche in E stland  muB ais auB erordentlich ungunstig  be- 
G W net werden. D er V erbrauch ist infolge des scharfen 
de H^Hgęls stark  zuriickgegangen und die K asseneingange 

r GroBfirmen des H andels und der Industrie  sind auBerst 
j ring> w ahrehd d ie  L agerbestande sehr um fangreich  sind. 
in 7 bruar sind zwei gróB ere G eschafte d iese r B ranche 
„ , ■ahlungsschw ierigkeiten  geraten , w eitere Insolvenzen 
werden erw artet.
Int ^ UF ^ r*se der La.ndwirtschaft. Im  M ittelpunkt des 

eresses der W irtschaft s teh t gegenw artig  d ie  F rage , wie 
durch den in ternationalen  P reisstu rz  in M itleidenschaft 

gtaZ? ^ ene G etreidebau zu schiitzen sei. D ie A nsichten gehen 
Pol au sP nander. Von d e r  E infiihrung eines G etreidem ono- 
d e /  r ^ ^ e n̂ t. m an abgesehen  zu haben  und im  V ordergrund 
§ , D iskussion steht d ie  F rag e  d e r E i n f i i h r u n g  e i n e s  
y n t z z o l l s  f i i r  G e t r e i d e  und eines V erm ahlungs- 

anges fiir einheim isches Korn.
0  Neue Verhandlungen iiber die Narowa-Wasserfalle. Die 
Wa W 1 der eng ^ sc^en  G ruppe auf die A usbeutung d e r N aro- 
. '.y^asserfalle ist nicht verlangert w orden. N unm ehr finden 

der er W:.eder V erhandlungen der F irm a S i e m e n s  mit 
estlandischen R egierung  statt. 

lun ~?orPa  er Bank. Auf der ordentlichen G eneralversam m - 
£ der D o r p a t e r  B a n k ,  dereń  uberw iegende A ktien- 

3 a Teit xn den  H iinden der B r i t i s h  O v e r s e a s
sichf ^ ond°n , befindet, w urde zum V orsitzenden des Auf- 

rates der ehem alige estnische AuBenm inister Prof. A.

P i i p gew ahlt. Im  ubrigen  se tz t sich der A ufsichtsrat aus 
E nglandern , D eutschbalten  und  E sten  zusam m en. In  die 
D irek tion  w urden die H e rren  A. R ennit, O. H ah n  und H . 
v. Schulm ann gew ahlt.

Von der A. G. Lederfabrikunion und den Vereinigten 
Schuh- und Lederwerken in R eval w ird eine n e u e 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t  gegriindet, d ie  d ie jSchuhfabriken 
w eiterer G esellschaften zw ecks R ationalisierung d e r Pro- 
duktion pach ten  wird.

WechseIpro‘este. Im  J a n u a r  w urden 9 1 3 1  
W  e c h s e 1 im B etrage  von 1 739 000 K ronen p r o t e s t i e r t  
gegen 6141 W echsel fiir 1423 000 Kr. im  Ja n u a r  1929 un d  
3584 W echsel im  B etrage  von 807 000 Kr. irp Ja n u a r  1928. 
Seit dem  S eptem ber 1929 zeig t d ie Z ahl d e r P ro teste  eine 
standige Zunahm e.

Konkurse. In  der le tzten  Z eit haben  d ie Falle  von 
Z ahlungseinstellungen zugenom m en. K iirzlich ist das groBe 
E isenw arengeschaft „P a lla s“ in Schw ierigkeiten  gera ten . D ie 
Passiva be tragen  ca. 220 000 K ronen und d ie In h ab er b ieten  
einen V ergleich zu 35 o/o an . U n ter den  G laubigern  finden 
sich zahlreiche deu tsche L ieferfirm en. In  d iesen  T agen  ist 
d ie seit 40 Jah ren  in R eval bestehende T extil- und Leder- 
w arenfirm a „W . G orbutschew  & S óhne“ insolvent gew orden, 
wobei d ie ungedeckten  Passiva 150 000 Kr. be tragen  sollen.

Russischer Roggen trifft in Reval, im  T ransit, und wird 
auf Schiffe verladen. D er tagliche E ingang  b e trag t 70 bis 
80 W aggonladungen.

Lfiauen.
AuBenhandel. Im  j a n u a r  d . J .  be trug  d e r W ert der 

E i n f u h r  24,7 Mili. Lit, d e r W ert d e r A u s f u h r  32,2 Mili. 
Lit, m ithin d e r AusfuhriiberschuB 7,5 Mili. Lit.

Schiffahrt. Im  Ja h re  1929 liefen im V erkehr iiber See, 
in den  Iia fe n  M e m e l  ein: 807 Schiffe mit 502 824,05 N rg t. 
( =  1422 922,06 cbm  netto) und g ingen aus 802 Schiffe mit 
501451,60 N rg t. ( =  1419108,03 cbm  netto). Im  Ja h re  
1 9 2  8 ze ig te  der V erkehr im  E in g an g  824 Schiffe mit 
468 492,51 N rg t. und im  A usgang 824 Schiffe mit 468 408,04 
N rg t. —'

Die Lage auf dem Holzmarkt. D ie L age auf dem  
litauischen H olzm ark t ist gedriickt. In sbesondere die russische 
D um ping-Politik  auf dem  W eltm ark t w irkt sich ungunstig  
auf das litauische H olzexportgeschaft aus. Info lge des schnee- 
losen W inters stellt sich der A b transport der gefallten  
S tam m e viel teu rer ais in  norm alen Jah ren , da er auf R adern  
sta tt auf Schlitten erfo lgen muB. D ie Sagew erke  haben  
bisher keine A uslandsbestellungen zu verzeichnen. T ro tz  der 
geringen  N achfrage und d e r groBen L agerbestande a rbeiten  
die S agew erke  w eiter auf V orrat, um  d ie  M aschinen nifcht 
stillstehen zu lassen.

Das staatliche Ziindholzmonopol. — Die Verhandlungen 
mit Kreuger. D ie vom litauischen M inisterrat beschlossene 
E infiihrung eines M onopols fiir den  B etrieb und den  E x p o rt 
von Ziindhólzern kam  den litauischen W irtschaftsk re isen  
vollkom m en uberraschend  und hat bei den  Ziindholzfabri- 
kan ten  groBe B eunruhigung hervorgerufen . — W ie d e r offi- 
zióse ,,L ietuvos A idas“ m itteilt, ist d a s  G esetz iiber das 
Ziindholzm onopol durch  den  BeschluB des M inisterrats noch 
nicht endgiiltig angenom m en. D as G esetz w erde noch im  
S taa tsra t bera ten  w erden und erst nach der U nterzeichnung 
durch  den S taatsp rasiden ten  in K raft treten , indessen  soli 
mit der E infiihrung des Z iindholzm onopols nicht lange ge- 
zógert w erden. D ie V erstaatlichung d e r Z iindholzvertriebs 
bedeute t nach Ansicht des B lattes noch keinesw egs, daB man 
mit dem  schw edischen S treichholztrust „endgiiltig  ausein- 
an d e r“ sei, denn die litauische R egierung  konne das M ono- 
polrecht jederzeit an den S chw edentrust o d e r einen anderen  
In teressen ten  verpachten, wenn n u r vorteilhafte  B edingungen 
gebo ten  w erden. D as B latt versichert ferner, daB den  K on
sum ent en von d e r V erstaatlichung des G roB handels keiner- 
lei N achteile erw achsen w erden.

Freie Siadł Danzig.
Schiffahrt. Im  F e b r u a r  g ingen in  den  H afen  D anzig 

ein 385 Schiffe mit 277 299 N rgt. und g ingen  raus 387 
Schiffe mit 278 096 N rg t. Im  V ergleich zum Ja n u a r  d. J. 
ist d e r V erkehr nicht unerheblich zuriickgegangen, obw ohl 
in diesem  Ja h r  E isschw ierigkeiten  nicht bestanden.

Sarke  Preisriickgange im Getreidemarkt. In  den  
ersten  zw ei M onaten des Jah res  1930 sind die P reise  fiir 
W eizen in D anzig  und Polen  um  30 Gulden, in D eutsehland 
um 25 R eichsm ark je T onne -gefallen. Im  R oggengeschaft w ar
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D anzig  bei den deutsch-polnischen A bm achungen iausge- 
schaltet, was vom D anziger G etreidehandel ais eine unver- 
d ien te  H artę  em pfunden wird. D as A ngebot in G erste und 
H afe r ist in der letzten  W oche stark  zuriickgegangen; auch 
die Z ufuhren  aus Polen haben erheblich nachgelasspn . Ąt, 
d ie b illigen P reise  fiir H iilsenfruchte haben  sich d ie pol- 
nischen L andw irte  bis je tz t noch nicht rech t gew óhnt; trotz- 
dem  geniigt das herauskom m ende M ateriał, um die Nach- 
frag e  zu befriedigen. Im  S aatgu thandel ist das G eschaft 
flau. E s w ird iiber geringe  E inkaufe d e r L andw irte von Klee- 
saaten  und D iingem itteln  gek lag t. Bei den n iedrigen Preisen, 
w elche der L andw irt fiir sein G etreide erzielt, ist d iese Zu- 
riickhaltung nicht w eiter yerw underlich.

Einstweilen kein Spiritusmonopol. D ie F rag e  der Ein- 
fiihrung eines Sp-iritusmonopols in D anzig ist, wie aus 
D anzig  gem eldet wird, v o rlau fig .g an z  zur R uhe gekom m en. 
E 9 w ird zur Zeit lediglich die E rhohung  d e r B ranntw ein- 
steuer erw ogen, doch sind Beschliisse noch nicht gefaBt 
w orden.

Polen.
AuBenhandel. Im  J a n u a r  d. J. b e trug  d e r W ert 

d e r E i n f u h r  216,7 Mili. Z loty, d e r W ert der A u s f u h r  
218,5 Mili. Z loty, m ithin d e r  AusfuhriiberschuB 1,8 Mili. 
Zloty. —

D ie E i n f u h r  von K unstdiinger, M aschinen, A pparaten  
und R ohtex tilm aterialien  ist gestiegen, zuriickgegangen ist 
d ie E in fuhr von Lebensm itteln , T ierprodukten , H iittenroh-

* stoffen.
D ie A u s f u h r  von Lebensm itteln, H olz, 'M etallen und 

T ex tilerzeugnissen  g ing zuriick, dagegen  stieg die A usfuhr 
von Kohle.

Deutschlands Stellung im polnischen AuBenhandel 1929.
N ach den  soeben veroffentlichten A ngaben des Statistischen 
H aup tam tes in W arschau stellt sich der Anteil D eutschlands 
an  dem  polnischen AuBenhandel im  Jah re  1929 folgender- 
maBen d a r: Bei einer polnischen G esam teinfuhr im W erte  
von 3111,0 Mili. Z loty betrug  d e r Im port aus D eutschland 
27,3o/o, was eine geringe  S teigerung  des A nteils im  V ergleich 
zum  V orjahre (26,9 o/0) b ed eu te t; in absoluten  Z iffern ist 
jedoch  ein R iickgang d e r  deutschen jW areneinfuhr nach 
Polen a u f ' 850,4 Mili. Zl. gegen  903,1. Mili. im  Ja h re  1928 
festzustellen. U m gekehrt liegen die V erhaltnisse in d e r p o l
nischen A usfuhr nach D eutschland, die auf 877,1 Mili. Zl. 
(gegen  858,8 Mili. im  V orjahre) gestiegen ist, w ahrend der 
p rozen tuale  Anteil D eutschlands bei einem  polnischen Ge- 
sam texport im W erte  von 2813,4 Mili. Zl. auf 31,2o/0 (gegen 
34,3o/o) gesunken  ist.

N ach D eutsch land  folgen in der E in fuhr nach Polen 
d ie V erein ig ten  S taaten  mit 383,6 Mili. Zl. (12,3 o/0 d e r G e
sam teinfuhr), E ng land  mit 265,0 Mili. Zl. (8,5% ), d ie  
T schechoslow akei mit 227,8 Mili. (7,3 o/0), F rankre ich  mit 
•214,2 Mili. (6,9o/o), O esterreich mit 1.81,3 Mili. (5,8 o/0) 
usw . In  d e r A usfuhr kom m en auB er D eutschland ais die 
w ichtigsten A bnahm elander O esterreich und die T schecho
slow akei mit 294,7 bezw . 296,2 Mili. Zl. (je  10,5 o/o)̂  sodann 
E ng land  m it 288,3 Mili. (10,3o/0), D anem ark  mit 110,4 Mili. 
Zl. (3,90/0') usw .

Neue polnische Schiffahrtslinie in der Ostsee. Von 
d e r staatlichen polnischen Schiffahrtsgeśellschaft ,,Żegluga 
Polska “ A. G. ist fiir den A pril d. J. d ie E roffnung  einer 
O stseelinie beabsichtigt, die dem  F rach tverkeh r zw ischen 
G dingen und D anzig  einerseits und den H afen  L ettlands, Est- 
lands und F innlands (Libau, R iga, R eval una  H elsingfors) 
d ienen soli. D ie Linie soli in zw eiw óchentlichen Z eitabstanden  
befah ren  w erden. Soeben ist von der Polnischen Schiffahrts- . 
gesellschaft das F rachtschiff ,,C horzow “ fiir die neue Linie 
bei der F irm a L auritzen  in K openhagen  erw orben  w orden. 
E s . handelt sich um  ein 1922 gebautes Schiff mit einem 
Fassungsyerm ogen  von 1360 to.

Polnisch-belgische Gesellschaft zur Herstellung von 
Schwefelsaure. In  W arschau ist d ieser T age  eine polnisch- 
belg ische A ktiengesellschaft mit 7 Mili. Zl. K apitał zur 
H erste llung  von Schw efelsaure und S uperphosphaten  errichtet 
w orden. Im  F riih jah r d. J. will d ie  G esellschaft mit dem  
Bau einer F abrik  bei T  h o r n ibeginnen. G riinder d e r Aktien- 
gesellschaft sind U nion F inanciere Polonaise in Briissel, 
U nion C him iąue Belge, B anque F ranco-Polonaise, d ie  A11-. 
gem eine V erbandsbank  in Polen  und die Bank M ałopolski. 
Y orsitzender des V orstandes ist A. W ieniaw ski, V izevorsitzen- 
d e r  G eorges T heunis. V orstandsm itg lieder Z. Tolplitz, £ .  
T repka  u. a.

Produktion von Fahrradern. Von der S taatlichen W affen- 
fabrik  in R adom  ist d ie H erstellung  von F ah rrad ern  aufge-

nom m en w orden, von denen  im  laufenden Ja h r  etw a 40000 
Stiick gebau t w erden sollen. V orlaufig w erden nur H erren- 
fah rrader hergestellt und z w ar von .einer K onstruktion, die 
dem  schlechten Z ustand der W ege in  Polen R echnung tragen. 
sóll.

Normierung der Ziegels^eine. N ach einer V erfiigung 
der R egierung  diirfen ab 1. Jan u a r nur noch norm ierte  Z iegel 
(A bm essung 6x13x27 cm) abgesetzt w erden. D ie W arschauer 
Industrie- und H ancłelskam m er hat bean trag t, daB Ziegel- 
steine aus der friiheren P roduktion  noch bei G ebauden, dereń  
Bau v o r  dem  1. Jan u ar begonnen w urde. verw endet w erden 
durfen.

Die Geschaftsaufsicht iiber die Bank Przemyslowow in
Posen is t vom G ericht verhangt w orden. In  dem  eingefor- 
derten  G utachten wird dargeleg t, daB die G laubigeranspruche 
vollauf gesichert seien und ein UeberschuB iiber die Passiya 
erzielt w erden kónnte. Mit der A usiibung der G eschaftsauf- 
sicht sind A. T hiel und Schm idt von d e r aufgelosten  Bank 
P oznanski be trau t worden. Von d en  G laubigern ist ferner 
ein AusschuB g tb ild e t w orden, dem  u. a. D irek to r St. 
K ucharski und  D irek to r H . N ow ak angehóren.

Die Lodzer Firma „Textilwerke Karol Buhle A.-G<“ 
hat beim  B ezirksgericht Lodz G e s c h a f t s a u f s i c h t  b e 
a n t r a g t .  D ie Bilanz der Firm a, d ie  nach vorgenom m enen 
A rbeitseinschrankungen zuletzt noch 1500 A rbeiter beschaf- 
tigte, schlieBt mit 13,5 Mili. Zl. ab. D as A ktienkapital ist 
mit 6 Mili. Zl. ausgew iesen. 6,3 Mili. Zl. sind in verschie- 
denen A nlagen im m obilisiert, davon 3,5 Mili. Zl. in M aschi
nen. D er Sanierungsplan  sieht die AbstoBung d e r  Roh§toff- 
bestande v o r / die einen W ert von 3 Mili. Zl. darstellen.

Rn01and.
AuBenhandel. N ach sow jetam tlichen A ngaben stellte 

sich der G esam tbetrag  des russischen AuBenhandels iiber die 
europaische G renze im  J a n u a r  -d. J . auf 138,3 Mili- 
Rbl., d. s. 32,60/0 m ehr ais im  Jan u ar 1929. D ie A u s .-  
f u h r  stellte  sich auf 70,9 Mili. Rbl. (52,3 Mili.), d ie  E i n 
f u h r  auf 67,4 Mili. (—(— i30°/o). D ie H andelsbilanz w ar somit 
mit 3,5 Mili. Rbl. aktiv  gegenuber einer A ktivitat von 0,25 
Mili. im  Jan u a r 1929. In  der A usfuhr erre ich te  der soge- 
nannte i n d u s t r i e l l e  E x p o r t  26,6 Mili. Rbl. (-f-- 22o/o). 
D ie S teigerung  entspricht nicht dem  V oranschlag; im Jan u ar
1929 w ar eine Zunahm e um 37,3o/0 zu verzeichnen., . D ie 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  A u s f u h r  erreichte 44,3 Mili- 
Rbl. (-(- 45,20/0). In d e r E infuhr stieg vor allem  der Im port 
von T rak to ren  und z w ar von i 2,8 Mili. Rbl. im  Jan u a r 1929 
auf 7,8 Mili. D ie E in fuhr von L andm asch inen , erreichte 2,5 
Mili. Rbl. (1,2 Mili.), d ie von B aum aterialien 0,7 Mil- 
(0,35 Mili.).

D ie Win^erschiffahrt im Leningrader Hafen ist b een d et. 
D ie E isb recher haben ih re  T atigkeit eingestellt.

Schwachę Holzbereitstellungen. Die H olzbereitstellun- 
gen in d e r  Sow jetunion verlaufen nach wie vor sehr schwach- 
Bis zum 20. F eb ruar d. J. sind insgesam t 66 696 000 cbm 
N utzholz und 57 347 000 cbm B rennholz bereitgestellt w ordeń, 
d. s. nur 64,9 bezw . 160,6°/o des Jahresvoranschlagesi. Beson- 
ders schw ach stellen sich die H olzbereitste llungen  vor allem 
in N ordruBland, Sibirien, dem  Fernóstlichen G ebiet und dem  
U ralgebiet. D ie H olzbereitste llungen  in W eiBruBland und in. 
der U krainę verlaufen befriedigend, jedoch erfolgt d e r Ab- 
transport des bereitgestellten  H olzes mit d en  gróBten 
Stockungen. D ies d iirfte  sich sehr ungiinstig  auf dem  Ge,, 
b iete  des H o lzexports ausw irken.

Der Privathandel, der so wie so ein nur geduldete^; 
D asein iii RuBland fristet, ist einer M eldung der ,,Rig. R und-  
schau“ zufolge, durch eine neue V erordnung w iederum  stark, 
eingeschrankt w orden, ihm  sind en tzogen: E rzeugnisse der 
m etallurgischen, Textil-, chem ischen und elektro technischen 
Industrie, sowie N aph tap roduk te , B aum aterialien, Zucker und  
T abak . Alle d iese W aren durfen  nur noch von K oopera- 
tiven yerkauft w erden, die bekanntlich  un te r staatlicher Lei 
tung stehen.

Nur 200 P;iva handler auf den Moskauer Markten.
W ahrend noch vor einigen Jah ren  iiber 4000 P rivathandler 
auf den  M oskauer M arkten gezahlt w urden, g ib t es heute. 
nur noch 200. D er P rivathandler ist durch  d ie  M aB n ah m en  
d er Sow jetreg ierung  von den  M oskauer M arkten  fast ganz 
verdrangt w orden.

Das Schicksal der osterreichischen Konzession A. G. 
„Ost“. Zu d e r kiirzlichen M eldung (vergl. , ,0 .-H .“ N r. 4),. 
daB die S ow jetreg ierung  beabsichtigte, iiber die ósterrei- 
chische K onzession A k t i e n g e s e l l s c h a f t  „ O s t “ - 
(v o r m.  B e r n h a r d  A l t  m a n n ) , ’ K onkurs zu verhangen 
weil die Sow jetreg ierung  ihre F orderungen  aus den  B estan,
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den der G esellschaft nicht decken  konne, w ird dem  Ost- 
LxpreB erganzend m itg e te ilt:

. russische S teuerbehorde hat w egen einer nach-
w eisbar jeder G rundlage en tbehrenden, also kunstlich kon- 
iSqoUlertei1 M ehr ford eru n g  an U m satzsteuer in der H ohe von 
192 000 Rbl. tatsachlich vor einigen W ochen den  A ntrag  
auf E rk larung  d e r Z ahlungsunfahigkeit der K onzession bei 
yerich t gestellt. D as ais T reuhander und K ontro llorgan von 
der R egierung eingesetzte staatliche K reditburo  kann  jedoch 
bereits je tz t iiber liąuide M ittel der K onzession in der H ohe 
von fast 400 000 Rbl. d isponieren, sodaB tro tz e n t s  c h a -  
d i g u r i g s l o s e r  K onfiskation der H aup tak tiven  und tro tz 
der erzw ungenen beschleunigten  R ealisierung der iibrigen Ak- 
tiven (W aren, R ohstoffbestande, F o rderungen  usw.) fiir die 
em gangs erw ahnte, nicht zu R echt bestehende F o rderung  der 
S teuerbehorde volle D eckung vórhanden  ist.

D iese F orderung  bildet nun nach Inhalt d e r  G erichts- 
em gabe der S teuerbehorde die einzige G rundlage des An- 
J af.s au  ̂ Insolvenzerklarung. E s scheint, daB d ie  russischen 

ehorden es denn  doch nicht darauf ankom m en lassen 
wollen, da  sie einem  A ntrag  auf V e r t a g u n g  des Ge- 
nch tsterm ins zugestim m t und sich zu einer U eberpriifung 

er erw ahnten S teuerfo rderung  bereit e rk lart haben-
Vor̂  einem neuen deutschen Schri:t in Moskau im Fali 

»Urusag“. G egen wżirtig schw eben, wie d e r „O st-E xpreB “ 
enahrt, im A usw artigen Amt ernste E rw agungen  iiber neue. 
^ ch n tte  gegenuber d e r S ow jetreg ierung  iin d e r A ngelegenheit 

r deutschen D rusag-K onzession in RuBland. E s ist anzu- 
nehmen, daB d iese  E rw agungen  zu neuen' energischen Vor- 
stellungen des deutschen  B otschafters v. D irksen  in  M oskau 
_uhren w erden. D urch inzw ischen .aus gut un terich te ter 
y ue lle  eingelaufene N achrichten  iiber neue M afiregeln der 
. ow jetregierung gegen  die deutsche ,K onzession ist insofern 

eine neue L age geschaffen  w orden, ais diese M aBnahmen 
den beruhigenden  E rk liirungen  des M oskauer. AuBenkommis 
sariats gegenuber dem  deutschen B otschafter w idersprechen. 
Jedenfalls ist m an auf deutscher Seite entschlossen, in der 

ngelegenheit de r D rusag-K onzession ohne Aufschub eine 
M arung  herbeizufiihren. (Vgl. „O stsqe-H ande l“ Nr. 4.)- 

.ffe n tlic h  behalten  d ie P ressem eldungen  unrecht, die a b - 
Sl c h t  l i c h e  C h a k a  n e n  von russischer iSeite annelv  
men, um d ie  m usterhaft e ingerichtete S aatzucht und Tier- 
zuchtfarm  kostenlós in Besitz nehm en zu konnen.

Die „Lena-Goldfield-Konzession soli aufgelost werden,
vyenigstens hat das H auptkonzessionskom itee beim  Schiedsge- 
richt die K iindigung des K onzessionsvertrages bean trag t (vgl. 
„Ó stsee-H andel“ Nr. 4). .

Umbau der siidrussischen Schiffswerften. D as s taa t
liche Institu t fiir die P rojektierung. neuer M etallfabriken hat 
das P ro jek t fiir d ie vollstandige R ekonstruk tion  der siid- 
russischen _ W erftindustrie bestatigt.. E s ^handelt sich um  die 
W erft in Sew astopol und um die vereinigten W erke „N aval“ 
und ,,R ussud“ in N ikolajew . Mit dem  U m bau d ieser W erke 
soli bereits in den nachsten M onaten begonnen w erden. D er 
G esam tbetrag  d e r K apitalinvestierungen soli 62 Mili. Rbl. 
betragen . Im  E rgebn is d ieser , Investierungen  soli die Jah res- 
p roduktion d ieser W erke  von 42' Mili. auf 210 Mili. Rbl. 
gebrach t w erden. D ie siidrussischen W erften  sollen in ers ter 
Linie mit D ieselm otoren betriebene N aph ta tanksch iffe  mit 
1.0—15 000 To., H o lzfrach tdam pfer usw . bauen.

Schiffskaufe in Amerika. In  A m erika w urden von der 
Sow jetreg ierung  4 D am pfer erw orben, d ie in  W ladiw ostok; 
stationiert w erden sollen, um d en  V erkehr mit K am tschatka 
a uf rech t zu erhalten ; d ie  D am pfer fassen  je  4203 To. u n d . 
m achen 9—10 K noten. F erner w urden noch D am pfer von j e : 
7200 To. fiir den  V erkehr zw ischen den H afen  des Schw arzen 
M eeres und W ladiw ostok erw orben.

Fliichtende Bauernfamilien iiberschreiten die russisch- 
polnische G renze, u m .s ich  vor den w irtschaftlichen und  reli-. 
giósen V erfolgungen zu retten . In einem  Fali hat sich ein 
ganzes russisćhes D orf von 20 Fam ilien mit W agen und 
P ferden  und in der E ile zusam m engeraffter H abe  .au fge-. 
m acht und ist gliicklich iiber die G renze gekom m en. — Die 
Zahl der F liichtlinge betrag t etw a 600.

Neuer Feldzug gegen die Ingenieur-Spezialisten. Da 
die D urchfiihrung d e r F unfjahrp lane auf unuberw indliche 
Schw ierigkeiten stoBt, d ie  sich von selbst a u s  d e m  
S y s t e m  u n d  d e r  i i b e r e i l t e n  D u r c h f i i h r u n g  d e s -  
s e l b e n  e r g e b e n ,  so w erden vom Y orsitzenden des 
G osplan K rschishanow ski in einem  A rtikel eine G ruppe von 
B ergingenieuren beschuldigt, eine „S chad igungs-Z en tra le“ er- 
richtet zu haben, um die D urchfiihrung der F riih jahrsp lane 
zu verhindern. Auch der vom Schachty-ProzeB  her bekannte. 
P roku reu r K rylenko stóBt in d e r „I'svestija“ ins selbe H orn  
und fo rdert die V ernichtung d e r Feinde des sozialistischen, 
Aufbaus!

Revalcr BOrsenkurse.
Estlandische Kronen.

J C u r s e .

Gemacht 6. Marz 7 . Marz 8. Marz
— ______ KAufer Verk. Kaufer | Verk. KSufer Verk
Neuyork . . 
London
uerlin
ę.elsjngfors 
^ ‘•ckholm  . 
g «P en l,agen  . 
Paris ’ * ' [ 
Am sterdam  ! 

. . . .
ZQrich
“ rOssel
Mailand ‘ ‘

^ gn : : ; :  
“ iidapest . i

_ 374 70 375.70 374 65 375.6’-. 374.60 375 fiO
— 18.2J 18.20 18 21 18.26 18.21 18.26
— 89.40 90.— 89.40 90. 89.40 90.—
Z  1 9.42

100.55
9.47

101.15
9.42 

100 50
9.47

101.10
9.41

100.55
9.46

101.15
— 1(10 25 100.85 100 25 100 85 100 25 100.85
— 100.20 100 80 10’>20 100.80 100./0 100.80

14.65 
150 20

14.90
151.

14.65 
150 25

!4.9<
151.05

14 65 
150.25

14.1t0
151.05

— 72.15 72.05 72.15 7265 72.15 72.05
■ — 72.40 73 72.40 7 3 - 72.35 72 95

— 52 20 52.70 52.20 5270 52.20 52.70
— 19.65 2005 19.65 20.05 19 K5 20.05
— 11.10 11.30 11.10 11 3(i 11.10 11.30— 52 80 53 40 52.80 53.40 52.80 53.40
— 6555 6(5 25 65.55 66 25 05 55 60 25War^chau . .Kft ii?n _ — 41,70 42.90 41.70 4290 41.70 42.90w no

Moskau (Scheclc)
— 30 95 37.55 36 95 37.55 36.95 37 55
— 193 — 194.50 193- 194 50 193 — 194 50

72.85 73.45 72.85 73.45 72.85 73.45

Rigaer Bdrsenkurse
Lettlandisdie Lat. (Ls.)

6. Marz 7. Marz 8. Marz
Kauf Verk Kaut. Verk Kam. Verk.

1 atnerik. Dollar . . 5.175 5.185 5.175 5.185 5.175 5.185
1 Pfund S ter lin g . . . 25.165 25.215 25.17 25.22 25.17 25.22

100 franz. Francs . . . 20.23 20.38 20.23 20.38 20.23 20 38
100 belg. Belga . . . . 71.95 72.50 71 95 72.5H 71 95 72 50
100 sch w eizer Francs 99.80 100.55 99 85 100.6'> 99.90 100 65
100 ita lien isc lie  Lire . . 27.06 27.27 27.05 27.26 27.05 27.26
100 schw ed. Kronen . . 138.80 139.50 138.75 139.45 138.8<> 139 50100 norw eg Kronen . 
100 dSniscne Kronen .

138.35 139.05 138 35 139 05 138 3=5 139.05
138.40 139.10 138.40 130.10 138 40 139.10

100 6sterr. Sclpilling . . 72 65 73 35 72 65 73 35 7265 73.35
100 tschech o-slow ac. Kr. 15.31 15.46 15.31 15.40 15.31 15.46
100 holland. G ulden . . 207.35 208 40 207.40 208.45 207.35 208.40
100 deutsche Mark . . 123.40 124.05 123 40 124 05 123.35 124.—
100 finnland Mark . . 12.96 13.08 12.96 13.08 12.96 13.08100 estland. Kronen . . 137.80 138.50 137.80 188.50 137.75 138.45100 poln. Zloty , . . . 
100 litau isch e Lits . . .

57.55 5'.75 57.55 58.75 57.55 58.75
51.40 52.10 51.40 52.10 51.40 52101 SSS R -T scherw onez

DeutscheFinnlandischer Verein zu Stettin e. V.
Beginn des Geschaftsjahres am 1. April .

M eldung neuer M itglieder Zn die Geschaftsstelle, Stettin, Schuhstrafie N r. 16/17 (Bórse) erbeten.

U n e n t g e l t l i c h e  A u s k u n f t  f u r  M i t g l i e d e r  iiber Finnland? Lettland und Estland.
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S*aatliche Exportforderung. §2 des G esetzes iiber die 
G ew ahrung eines w eiteren S taa tsk red its  fiir d ie A usfuhr vom
18. M ai 1929 w urde gemaB BeschluB des R eichstags dahin  
geandert, daB S taa tsgaran tien  auf G rund dieses G esetzes 
w ahrend einer Zeit von d re i Jah ren , gerechnet von A nfang 
1930 ab  u n te r d e r  B edingung bew illigt w erden  kónnen, daB 
der gesam te  B etrag  g leichzeitig  g e ltender G arantien  eine 
Sum m ę von fiinfundsiebzig M illionen M ark nicht ubersteig t.

Das neue S empelsteuergesetz. D urch G esetz vom 28. 
D ezem ber 1929 iiber S tem pelsteuer und den  BeschluB des 
S taa tsra ts vom  gleichen T ag e  iiber die A usfiihrung dieses 
G esetzes w erden das b isher giiltige S tem pelsteuergesetz  vom
19. D ezem ber 1921 und die dazu ergangenen  A enderungen er- 
setzt. D as G esetz ist den  seit ErlaB  des le tz tgenann ten  G e
setzes e ingetretenen  A enderungen des W irtschaftslebens an- 
gepaB t w orden und  soli d ie M iBstande, die sich bei Aus- 
fuhrung  des friiheren  G esetzes ergeben  haben, nach Móg- 
lichkeit beheben. E s b ring t daher t e i l s  E r h ó h u n g e n ,  
t e i l s  E r m a B i g u n g e n  der S tem pelsteuer, hat e i n e  
R e i h e  v o n  P o s i t i o n e n  u n v e r a n d e r t  i i b e r n o m -  
m e n  u n d  a n d e r e  v ó 11 i g  f o r t f a l l e n  l a s s e n .  Z u  
d e n  l e t z t g e n a n n t e n  gehóren : A ntrage, E rk larungen , 
B eschw erden usw ., E ingaben , V ollm achten und A nlagen, die 
bei G ericht od e r anderen  B ehórden eingereicht oder vorgeleg t 
w erden; Zollpasse, M erkrollen  (Ladeverzeichnisse der 
Schiffe), K onossem ente, V ersicherungsbriefe, d i e  j e t z t  
a l s o  v o n d e r  S t e m p e l s t e u e r  b e f r e i t  s i n d .  F e rn e r 
ist d ie fiir A utom obile und M oto rrader b isher vorgesehene 
S tem pelsteuer, d ie bereits durćh das G esetz iiber K r a f t  - 
f a h r z e u g s t e u e r  vom 18. Jan u a r 1929 vorlaufig auBer 
K raft gese tz t w orden w ar, in W egfall gekom m en.

D ie S tem pelsteuer fiir S p i e l k a r t e n ,  in Finnland 
h ergeste llte  und vom  A uslande eingefiihrte, ist fiir jedes 
K artensp iel von 15 Fm k. auf 10 Fm k. erm aBigt w orden.

D ie  S tem pelsteuer d ie a u s l a n d i s c h e  H a n d -  
l u n g s r e i s e n d e  zu erlegen haben, ist unverandert ge- 
b lieben. Von d e r Z ahlung d ieser S teuer ist jedoch d e r  Aus- 
lander befreit, d e r im  D ienste  eines G eschaftes angestellt ist, 
das seinen Sitz in F inn land  hat, oder d e r im  D ienste einer 
F iliale steht, d ie  ein auslandisches G eschaft mit E rlaubn is 
d e r zustandigen  B ehórden errich tet hat. E benso  ist d e r 
L eiter o d e r d e r R eprasen tan t eines auslandischen G eschaftes 
von d e r S teuer befreit, wenn das G eschaft in F innland eine 
V ertre tung  hat, d ie  das G ew erberech t besitz t und durch 
w elche d e r V erkauf ausschlieBlich erfolgt.

D ie aufgehobene S tem pelsteuer fiir Z o l l p a s s e ,  
M e r k r o l l e n  und K o n o s s e m e n t e  hat in d e r  E rh ó 
hung d e r L euch tfeuerabgabe ih ren  E rsa tz  gefunden.

Von d e r  Beseitigiung d e r S teuer fiir V e r s i c h e -  
r u n g s b r i e f e  erhofft m an eine gunstige E inw irkung  auf 
den  AbschluB von Lebens- und anderen  V ersicherungen. D i e  
A u f  h e b u n g  d e r  f r i i h e r  b e i  d e r  E r h ó h u n g  d e s  
A k t i e n k a p i t a l s  z u r  E r  h e b u n g .  g e l a n g e n d e n  
h o  h e n  S t e m p e l a b g a b e n  soli es den  G esellschaften 
erleichtern , den  Buch w ert ih res V erm ógens du rch  A usgabe 
von G ratisak tien  usw . dem  jetzigen  G eldw erte  anzupassen. 
H ierdurch  w iirde eine E rhóhung  der sonstigen S teuern  ein- 
tre ten .

D i e  H e r a b s e t z u n g  d e r  S t e m p e l s t e u e r  f i i r  
O b l i g a t i o n e n  u n d  i h r e  B e f r e i u n g  von d e r S tem 
p els teuer beim  V erkauf oder T ausch soli d ie  W irtschaft ver- 
anlassen, d iesen W eg der G eldbeschaffung in gróB erem  Um- 
fang ais b isher in A nspruch zu nehm en.

D er A b b a u  d e r  S t e u e r  f u r  A b h o l z u n g s v e r -  
t r a g e  i s t  e r f o l g t ,  weil derartige  V ertrage  mit R ucksicht 
auf d ie  hohen A bgaben bisher nur selten eingetragen  w urden.

D ie E r m a B i g u n g  d e r  S t e u e r  f i i r  d e n  V e r -  
k a u f  o d e r  T a u s c h  v o n  W  e r t p a p i e r e n  hat sich ais 
no tw endig  erw iesen, weil d ie b isherigen hohen A bgaben sehr 
nachteilig  auf den  B órsenum satz eingew irkt und die Betei- 
lig ten  sich bei V erkaufen auB erhalb d e r  B órse in d e r R egel 
iiberhaupt der Z ahlung d e r  S teuer entzogen haben.

D ie  Y erm inderung d e r S teuer fiir S p ielkarten  soli dem  
rech t um fangreichen Schm uggel in Sp ie lkarten  entgegen- 
arbeiten .

Verzollung von Schuhwaren. D ie finnische G eneralzoll- 
d irek tion  hat mit R undschre ibenf an  die Z ollam ter vom 25. 
Ja n u a r 1930 bezuglich der V erzollung von Schuhw aren fo l
gende E ntscheidung  getro ffen :

„N ach  dem  G rundzoll d e r Position 474 (40 Fm k. fur 
1 kg) sind zu verzollen: K inderschuhe und Sandalen  im  Paar- 
rem gew icht von hóchstens 400 g.

N ach dem  erhóhten  Z ollsatz d e r  Position 474 sind zu 
verzollen:

Pantoffeln, im  P aarreingew ich t von hóchstens^ 400 g, 
mit B ekleidung von an d e re r G espinstw are ais Seide, m it 
Sohlen aus W oylach und auB erdem  un ter d ieser mit e iner 
durchnahten  L edersohle versehen .“

Die Haftung fiir Importwaren in den Hafen Finnlands. 
A m  1. A p r i l  d.  J.  t r i t t  i n  F i n n l a n d  e i n e  n e u e  
Z o l l v e r o r d n u n g  i n  K r a f t ,  w o n a c h  d i e  H a f 
t u n g  f i i r  d i e  I m p o r t w a r e n  d e r  R e e d e r e i  b e z w .  
d e m  A g e n t e n  d e r  S c h i f f a h r t s g e s e l l s c h a f t  b i s  
z u  d e m  Z e i t p u n k t  o b l i e g t ,  i n  d e m  d i e  W a r e  
v o m  Z o l l a m t  d ,e m  E m p f a n g e r  a u s g e l i e f e r t  
w i r d .  B i s h e r  b e s t a n d  i n  d e n  f i n n i s c h e n  H a f e n  
U n k l a r h e i t  d a r i i b e r ,  w e r  d i e  H a f t u n g  i n  d e r  
Z e i t  z w i s c h e n  d e r  L ó s c h u n g  d e r  W a r e  b i s  
z u  d e r e ń  A u s l i e f e r u n g  d u r c h  d e n  Z o l l  t r u g .  
D i e s e r  U m  s t a n d  h a t  z u  v i e l e n  S c h  w i e r i g -  
k e i t e n  u n d  z a h l r e i c h e n  G e r i c h t  s v e r h a n d l u n -  
g e n  g e f i i h r t .  I n  d e n  g r ó B e r e n  f i n n i s c h e n  
H a f e n ,  v o r  a l l e m  i n  H e l s i n g f o r s ,  A b o ,  V i -  
b o r g  u n d  W a s  a ,  w e r d e n  b e s o n d e r e  G e s e l l 
s c h a f t e n  i n s  L e b e n  g e r u f e n ,  d i e  d e n  R e e d e m ,  
D a m p f e r a g e n t e n  u n d  I m p o r t e u r e n  g e g e n -  
i i b e r  d i e  H a f t u n g  e i n e r  K a i v e r w a l t u n g  i i b e r '  
n e h m e n  w e r d e n .  I n  H e l s i n g f o r s  w i r d  s i e  v o r -  
a u s s i c h t l i c h  d u r c h  d i e  g r o  B e  L a g e r h a u s g e -  
s e l l s c h a f t  H e l s i n g f o r s  M a g a s i n s  A/ B o r g a -  
n i s i e r t  w e r d e n .

Die schwedischen und finnlandischen Holzverkaufe. Zu- 
fo lge „Svensk T raviarutidning“ b e tragen  d ie schw edischen 
H olzverkaufe bis M itte F eb ru a r rund 360000 S tandards, 
w ahrend sich die V erkaufe von finnlandischer Seite auf 
e tw a '3 4 0  000 S tandards beliefen. N ach E ng land  sind seitens 
Schw edens nu r rech t wenig A bschliisse zustande gekom m en. 
D ie Im porteu re  decken  zw ar ih ren  d ringenden  B edarf fiir 
d ie Friih jahrsverschiffung von Schw eden, aber d ieser B e
darf ist gegenw artig  n icht besonders groB.

D ie A bschliisse nach d em  europaischen F estland  haben 
w ahrend der letzten  W ochen bedeutend  zugenom m en. F ran- 
zósische K aufer w aren bem erkensw ert rege , und es liegen 
verschiedene Abschliisse vor, besonders von N iederbo tten . 
Von Sundsvall und O berbo tten  sind verschiedene, neue Kauf- 
vertrage  mit Spanien abgeschlossen w orden. Auch d ie  hollan- 
dischen K aufer haben  In teresse  fiir  A bschliisse an  d en  T ag  
gelegt. N ach D eutschland sind zw ar einige K aufvertrage in 
F ich te  ge ta tig t w orden, ab e r  die Im porteu re  dieses L andes 
sind auBerst zuriickhaltend — auch gegeniiber den  R ussen, 
w elche nur mit gróBten Schw ierigkeiten  nach D eutschland 
verkaufen  kónnen.

Die Abholzungen sind groBer ais der Zuwachs. D as 
Forstw issenschaftliche Forschungsinstitu t hat seine U nter- 
suchungen iiber den H o l z  v e r b r a u c h  und den H o l z -  
z u w a c h s  in F innland abgeschlossen. E s w urde festge- 
stellt, daB d ie  A bholzungen tatsachlich den Zuw achs iiber- 
schreiten. W ahrend in  N ordfinnland der Zuw achs gróB er ais 
die A bholzungen ist und in co lge  M an^els an T ransportm itte ln  
teilw eise verloren  geht, halt in Sudfinnland d e r N a c h w u c h s  
mit den A bholzungen nicht Schritt. D er jahrliche G e s a m t-  
verbrauch an H olz w urde vom Institu t fiir das U ntersu- 
chungsjahr auf 46,7 Mili .cbm berechnet, w ahrend d e r Z u 
w achs nur 44,4 Mili. cbm  betrag t. D er V erbrauch verteilt 
sich im  einzelnen wie fo lg t: E x p o rt unveredelten  H olzee
4.3 Mili. cbm ; B rennholzbedarf der Industrie  1,4 M ili.; Roh- 
sto ffbedarf der Industrie  19 Mili.; B edarf der E isenbahnen
1.4 M ili.; H ausbedarf d e r B evólkerung 12,9 M ili.; verloren  
g ingen beim  T ranspo rt usw . 5,8 M ili.; sonstige V erw endung 
1,9 Mili. cbm. M an nim m t an, daB d ie  A bholzungen in S ud 
finnland um  etw a 4,1 Mili. cbm jahrlich  gróB er sind ais 
der Z uw aths. Am m eiśten leidet der F ichtenbestand, sodann 
der B estand an T annen, w ahrend der Zuw achs des B irken- 
bestandes den  V erbrauch iiberschreitet. D iese soeben bekannt- 
gegebenen  E rgebn isse  der U ntersuchungen  des Forstw issen- 
schaftlichen Forschungsinstitu ts haben  gróBtes In teresse  her- 
vorgerufen. U n ter H inw eis auf die bekann tgegebenen  Zahlen 
wird strenge  K ontro lle der Abholzungen* gefordert, wobei 
besondere  A ufm erksam keit dem  Pap ierho lzexport und der
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Tatigkeit der a u s l a n d i s c h e n  K o n z ^ r n e ,  die in 
■rinnland Waldungen besitzen, geschenkt werden soli.

. die Fischerei im Eismeer. Im  O rgan  d e r fin-
nischen Sam m lungspartei „U usi S uom i“ nim m t d e r L eiter 
uer F ischverkaufsgenossenschaft in Petsam o Stellung ig e g  e n

1 e a u s l a n d i s c h e n  P r o j e k t e ,  w elche eine G r o f i  - 
i s c h e r e i  i n  P e t s a m o  griinden wollen. D er Ver- 
asser geh t davon aus, daB N o r w e g e n  d e r Schleppnetz- 

tischerei die A nlage von Stationen an seinen K iisten nicht be- 
willigt habe. Auch F innland miiBte allen U nternehm ungen  
gegenuber, welche d ie fischereiw irtschaftliche E ntw ickelung 

Petsam ogebiet gefahrden  konnten, gróBte V orsicht w alten  
assen. E s w are durchaus nicht nebensachlich, w oher das 

C apital zur O rganisation d e r H ochseefischerei karne. W enn 
man einen w i r t s c h a f t l i c h e n  S t i i t z p u n k t  d e m  
r U/ u  d i s.c h e n K a p i t a ł  iiberlieBe, so b rach te  das 

j a h r e n  w irtschaftlicher N atur. E in  auslandisches U n te r- 
nehm en hinge sehr von der K onjunktur ab  und es bestande 

ie M óglichkeit, daB aus diesem  oder einem  anderen  G runde 
dessen T atigkeit eingestellt w erde und d e r S taa t sich dann  
gezw ungen sehe, fiir die h ierdurch arbeitslos gew ordene Be- 
Vo kerung S orge zu tragen.

D er A rtikel beschaftig t sich sodann noch mit d e r im 
etsam ogebiet be triebenen  P ropaganda, um  fiir die Griin- 
ung einer a u s l a n d i s c h e n  H o' c h s e e f i s c h e r e i -  

a t i o n  Stim m ung zu m achen. D ie auslandischen In ter- 
essenten rechneten  wohl auch mit einer g iinstigeren  E ntschei- 
yÛ g durch eine spatere, nicht agrarische  R egierung. D er 

erfasser kom m t zum Schlusse, daB d e r  N utzen  einer 
rS. ePPnetzfischereistation  in P etsam o auf die V erdienst- 

°ghchkeit d e r do rtigen  B evólkerung beschrank t bleiben 
r Gf u .da mit gleichzeitig  verbundenen w irtschaftlichen

etahren seien aber so auffallend, daB nu r im  Falle  einer 
tensichtlichen N otlage  eine G riindung auslandischen Ka- 

pitals zuzugestehen ware. D er V erfasser, der ais V ertre te r 
genossenschaftlichen G edankens gegen  d ie G riindung

einer GroBfischerei im  P etsam ogebiet ankam pft, bed ien t sich 
zur V eróffentlichung seines A rtikels des B lattes d e r finnischen 
Sam m lungspartei, w elches die Festse tzung  frem den K apitals 
ablehnt.

Preisherabsetzungen in der Baumwollindustrie. Ange- 
sichts der groBen A bsatzschw ierigkeiten  hat der R ing d e r 
B a u m  w o l l f a b r i k e n  neuerd ings P r e i s h e r a b 
s e t z u n g e n  vorgenom m en, die sow ohl B aum w ollgarne 
ais auch B aum w ollstoffe betreffen . D ie P reise  sam tlicher 
B aum w ollstoffe, mit A usnahm e von Flanell, sind um  5o/o 
gesenk t w orden. A uBerdem  w urde beschlossen, d ie  E  x - 
p o r t m ó g l i c h k e i t e n  fiir finnische B aum w ollstoffe nach 
Skandinavien, insbesondere nach Schw eden, zu untersuchen. 
W ie verlautet, w ird sich d e r  D irek to r der B aum w ollspinne- 
rei und -w eberei A /B Jo h n  B arker-A bo, U. S a r p i o  zu 
d iesem  Zw eck dem nachst nach Schw eden, N orw egen  und 
D anem ark  begeben.

des

Hursnoiterungen der Finlands-BanK.
Finnlflndische Mark. Vł»rkfluter.

5. Marz 6. Marz 7. Marz 8. Marz
N e w - Y o r k ....................................  39.70 39 70 89.70 39.70
L o n d o n ......................................... 193 20 193 20 193.20 193 0
S t o c k h o l m .................................... 1067,25 1067 00 1007,00 1067,25
B e r l i n .............................................. 919.50 949.50 94'i.f.O 949 0<>
P a r is ................................................... 155,75 155,75 155 75 155,75
BrOssel . . . . .  550.00 555,00 555.00 555,00
A m s te r d a m ......................... ..... . 1595.00 1594 50 1591.00 1*9>00
B a s e l ................................................... 768 00 708 50 709,00 769.50
O s l o .................................................. 10*4.00 1084.00 10R4.50 1064.00
K o p en h a g en ............................... . 1064,<0 1064 50 1064,50 1061.50
P r a g ...................................................11H00 118,00 118.00 118,00
Bom  ..............................................  208.50 208.50 208 50 208,50
B e v a l ..............................................  1062 00 10«?.00 1062.00 10R2 00
Biga .............................................  768 00 7*8 00 768 00 768.00

...........................................4R5.00 468 00 482.00 482.00
W arschau ...................................  448,-- 448,— 448,— 448 ,-

§ ise n b a h n  ~ G iite rv ®rk e h r,s ~7la c h ric h te n .
Bearbeitet vom Verkehrsbiiro der Industrie- und Ilandelskammer zu Stettin.

gum m i, K autschuk), 20 B aum w ollabfalle), 23 (eiserne Ma- 
schinen und M aschinenteile, landw irtschaftliche und T rak- 
toren), 24 (eiserne M aschinen und M aschinenteile, sonst nicht 
genannt), 27 (R oh tabak), 35 (W olle), 50 (W ollabfalle) und 
69 (Lum pen, L um penabfalle und Packm ittel, gebrauchte , aus 
Ju te ) d ie  T afel d e r S onderfrach tsatze erganzt.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 6 (Verkehr deu4sche 
Seehafen— deutsch-tschechoslowakische Grenziibergangsbahn- 
hofe und umgekehrt). D ie G iiltigkeitsdauer vo rgenannten  
D urchfuhrtarifs w ird bis 30. Jun i 1930 verlangert.

Reichbahn-Gutertarif, Ausnahmetarif 6 1 fiir Braun- 
kohle usw. von den deutschen Gewmnungsstatten nach Bahn- 
holen des Nord- und Os:seekiistengebiets. Mit G iiltigkeit 
vom  10. Mai 1930 sind auf Seite 4 H erm ania, T euchern  und 
W eickelsdorf mit d en  zugehórigen G ruppennum m ern  zu 
streichen.

Reichsbahn-Giitertarif, Heft A. Mit G iiltigkeit vom  L 
M arz 1930 tra t der N ach trag  2 in K raft. E r  enthalt A enderun- 
gen  und E rganzungen  des Inhaltsverzeichnisses, d e r Ab- 
schnitte A (B esondere A usfiihrungsbestim m ungen zur E isen- 
bahn-V erkehrsordnung), C (B esondere B estim m ungen zum 
N ebengebiihrentarif), D (O ertliche B estim m ungen), E  (Vor- 
schriften zum  E n tfernungszeiger) und des A nhangs. D ie Aen- 
derungen  und E rganzungen  d e r B esonderen  A usfuhrungsbe- 
stim m ungen zur E isenbahn-V erkehrso rdnung  sind gemaB § 2 
d ieser O rdnung genehm igt. E s w ird besonders auf die 
S treichung einer R eihe besonderer A usfiihrungsbestim m ungen 
zur E isenbahn-V erkehrsordnung  und ih re  U ebernahm e in den  
D eutschen E isenbahn-G iitertarif, T eil I, A bteilung A, hinge- 
w iesen.

Reichsbahn-Gulertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife). 
Im  Ausnahmetarif 11 (Diintfemittel) w urde mit G iiltigkeit 
vom  3. M arz 1930 un te r den  V ersandbahnhófen  zu Z iffer
3 B usw. des W arenverzeichnisses „S te in  b. N iirnberg“ nach- 
getragen .

Im  Ausnahmetarif 59 (Bleiglatte usw.) w urde mit Giil- 
tigkeit yom 6. M arz 1930 im  W arenverzeichnis h in ter dem  
W ort L ithopone „T itanw eiB " nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 98 (Ammoniak usw.) w urde mit 
G iiltigkeit vom  10, M arz 1930 am  SchluB des W arenver- 
zeichnisses bei dem  Satz „d ie  handelsgebrauchliche Be*

a) Deutsche Tarife. 
i,- Deutscher Eisenbahn-Giitertarif, Teil II, Teilheft B II 

.(.tnlfernungen). Mit G iiltigkeit vom  3. M arz 1930 w urde 
zwischen S tettin  H bf. und F lensburg  eine E n tfernung  von 463 
b ’ ^ ^ g ^ ą g e n .  D iese E n tfernung  ist nu r giiltig  fiir E ilgu t 
j^ k ^ ^ a c h tb rie fy o rsc h rif t iiber N eum iinster—Bad O ldesloe—

rei h DurcIlfułir-Ausnahmetarif S. D. 3 (HoIzverkehr Oester- 
und dariiber hinaus gelegene Lander bzw. Donauum- 

, ?,aSs ellen—deutsche Seehafen). D ie G iiltigkeitsdauer 
igen Durchfuhrtarifs w ird bis 30. A pril 1930 verlangert.

Se h..9urcIlfuIir"Ausnahrneiarif S. D. 4 (Verkehr deutsche 
f nafen—Oesterreich bzw. Donauumschlagstelien und um-
j  ,0 *  D ie G iiltigkeitsdauer vo rstehenden  D urchfuhrtarifs 

bis 30. A pril 1930 verlangert.
Se u..9urc 1̂̂ u*ir"Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr deutsche 
A m —Polen und umgekehrt). D ie G eltungsdauer der 

teiłung C (Z inkbleche usw.) im  A bschnitt F  „B esondere 
^^^btterm aB igungen11 w urde bis zum  4. M arz 1931 ver-

wi rt G iiltigkeit vom  6. M arz 1930 bis 31. Ju li 1930 
s , . e nachstehende V orbem erkung  auf Seite 13 un te r Ab- 

mtt E  „T afe l d e r S onderfrach tsa tze" e ingefiihrt: 
j. »4. F iir den  in der Zeit vom 6. 3.—31. 7. 1930 aufge- 
^  erten W eiBzucker der A bteilung 79 w erden bei E rreichung  

r .^aehstehend  angegebenen  M engen an  S telle des in den  
v Yorsch n f ten I. Z iffer 9 vorgesehenen  F rach tnachlasses 

u 4o/0 fo lgende R iickvergiitungen g ew ahrt: 
ei A u slie fe ru n g  v o n  m in d e s te n s  25 000 t  W eiC zucker 6 °/0

30 000 t  „ 8 o/o
40 f0 0  t  „ 1 0 o/0 

v_ G iiltigkeitt vom 6. M arz 1930 w urde das W aren-
A kf1? 11*5 w ê ^ I g 1 erganzt:

den
Abt Y E isenlegierungen, sonst n icht genannti.

fdung  84 L ithopone (nur in  d e r R ichtung nach 
deutschen Seehafen)1*.
fiir j  G leichzeitig- w urden in d e r T afel d e r S onderfrach tsatze 

A bteilun g en 83 und 84 F rach tsa tze  nachge tragen : 
bezi k 1 ^ ^ l^ g k e if  vom 10. M arz 1930 w urde durch  Ein- 
(A, . -Ung. v°n  N eum lttelw alde G renze in die A bteilungen 3 

to mobile, auch zerlegt, sow ie Autom obilteile), 8 (Roh-
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zeichnung D iam m onphos u sw .“ das W ort: ,,M ontansalpeter“ 
nachgetragen .

G leichzeitig w urde a is w eiterer V ersandbahnhof der 
B ahnhof „ H e rn e “ mit den  gleichen F rach tsa tzen  wie fiir 
B óvinghausen aufgenom m en.

Im  Ausnahmetarif 182 (Steine usw.) w urde mit Giiltig- 
k-eit vom 6. M arz 1930 „S u lzfe ld“ un ter den  V ersandbahn- 
hófen nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 188 (Bestimmte Artikel bel Einfuhr) 
w urde u. a. d e r  F rach tsa tz  fiir d ie  B ahnhofsverbindung 
S te ttin—B reslau Abtl. II I  von 293 in 239 abgeandert.

Im  Ausnahmetarif 195 (Isoliersteine usw.) w urde mit 
G iiltigkeit vom 6. M arz 1930 un ter den V ersandbahnhófen 
„B ochum -P ras:den t“ nachgetragen .

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

17. M arz 1930 tre t en fiir die belg ische S trecke E rhohungen  
von 5 und 10°/o in K raft.

Deutsch-Danischer Verbandtarif, Teil II Heft 1 und 2. 
Mit G iiltigkeit vom  1. Marz* 1930 tra t im  H eft 1 auf Seite 
40 fo lgende E rganzung  in  K raft:

W a rn e m u n d e  M itte See. N ur G renztibergangspunkt fiir 
d ie  W eiterabfertigung  in  d e r R ichtung nach D anem ark  fiir 
Sendungen, die nach einem  deutschen A usnahm etarif des 
R eichsbahn-G utertarifs H eft C II b nach W arnem unde M itte 
See abgefertig t und von d a  im  deutsch-danischeri; V erbands- 
verkeh r w eiter abgefertig t w erden.

G leichzeitig w urden im  H eft 2 auf Seite 74 in der 
S ch n itta fe i. A fur W arnem unde M itte See F rach tsa tze  nach 
getragen . D iese F rach tsa tze  schw anken zw ischen 6 und 
8 R pf.

Deutsch-Schwedisch-Norwegischer Verbandtarif, Teil II,
Heft 1 und 2. Mit G iiltigkeit vom 1. M arz 1930 trat im . 
H eft 1 auf Seite 27 fo lgende E rganzung  in K raft:

SaBnitz H afen  M itte See. N ur T arifpunkt fiir die 
W eiterabfertigung  in der R ichtung nach Schw eden und N o r
w egen iiber SaB nltz-T ralleborg  fiir Sendungen, die na cfr 
einem  A usnahm etarif des R eichsbahn-G utertarifs H eft C II b 
nach SaBnitz H afen ' M itte See ab gefertig t und von da im

deutsch—sch-wedi^ch—norw egischen V erbandsverkehr w eiter 
abgefertig t w erden.

Gleichzeitig w urden im  H eft 2 auf Seite 24 in d e r 
Schnittafei A I fiir SaBnitz H afen  M itte See F rach tsa tze  
nachgetragen . D iese F rach tsa tze  schw anken zw ischen 6 und 
8- Rpf.

Deutsch-Schweizerischer Giitertarif, Teil II, Heft 4 
(Eil- und Frachtsluckguttarif). D ie im  yorgenannten  T arif 
fiir S tettin  H gbf. vorgesehenen F rach tsa tze  gelten  mit Giiltig - 
keit vom 6. M arz 1930 auch fiir S tettin  F re ibezirk  .

Deutsch—Tschechoslowakischer Giiterverkehr (Aus
nahmetarif 9 fiir Graphit und Graphitabfiille). Am 1. M arz
1930 tra t de r A usnahm etarif 9 fiir „G raph it (Roh- und Rein- 
graphit), auch gem ahlen ; G raphitabfalle (G raph its taub )“ in 
K raft. D er T arif enthalt F rach tsa tze  fiir 10 und 15 t von 
bestim m ten tschechoslow akischen nach bestim m ten deutschen 
B ahnhof en. D er Z uschlag fiir die B eforderung in  bedeckten 
W ag en ist in den F rach tsa tzen  bereits enthalten. D ie fiir 
A achen Siid (M ontzen) G renze, A achen W est G renze, BleiaJf 
G renze und Emmerich, G renze vorgesehenen  F rach tsa tze  sind 
nur giiltig fiir Sendungen, d ie mit durchgehenden  Fracht- 
briefen  nach B elgien und den  N iederlanden  aufgegeben  
w erden.

D er T arif w ird ohne besondere Fra,chtbriefvorschrift des 
A bsenders angew endet.

S tettin  ist in d iesen  A usnahm etarif einbezogen.
Deutsch-Ungarischeir Giitertarif, Heft 1 vom 1. Juli 

1928. Mit G iiltigkeit vom 10. M arz 1930 wird d ie  Abtei- 
lung D des A rtikeltarifs 14 fiir Zw iebeln durch  F rach tsatze, 
w elche nur giiltig sind, wenn d e r F rach tb rie f den  Vermerk. 
,,Z ur V erw endung im  D eutschen  R eich“ laut A nw endungs- 
bedingung des A rtikeltarifs 14 A bteilung D (N ach trag  V 
Seite 11) nicht trag t, erganzt.

c) Verschiedenes. 
Aenderungen von Bahnhofsnamen. Mit G iiltigkeit vom

1. Miirz 1930 w urden nachstehende B ahnhofsnam en g e a n d e r t- 
v o n : au f:

B ork (Brandb.) 
P arch  witz

B ork (K r .Żauch-Belzig) 
Parchw itz (Kr. Liegnitz).

Der Verkehr im Sfeifiner Hafen im Monai Februar.
Im  M onat F eb ruar 1930 betrug  der seew artige Schiffs- 

eingang insgesam t 296 Schiffe mit 380 117 cbm  N R. H ier- 
yon, fiihrten  218 Schiffe die deutsche, 31 die daniach^, 
5 d ie  englische, 3 d ie  finnische, 10 die hollandischet 2 die 
Iettische, 10 die norw egische, 2 die russische, 13 die schwe- 
dische, je  1 Schiff d ie  danziger und polnische F lagge.

D ie  Schiffe kam en  aus fo lgenden L andern : D eutsche 
H afen  70, B elgien 10, D anzig  5, D anem ark  115, E ng land  12, 
E stland  5, F innland 7, H olland 14, L ettland  10, M ittelm eer- 
hafen  2, N orw egen  7, O stasien 3, Schw eden 34 Schiffe und 
je  1 Schiff aus F rankre ich  und RuBland.

D er seew artige Schiffsausgang betrug  im  M onat F e 
b ruar 1930 290 Schiffe mit 385 223 cbm NR, von denen 
2Ó4 Schiffe d ie  deutsche, 33 die danische, 5 die englische, 
2 d ie  finnische, 12 die hollandische, 3 die Iettische, 12 die 
norw egische, 2 d ie russische, 14 die schw edische, je 1 
Schiff d ie  danziger, japanische und polnische F lagge fiihrten.

D ie Schiffe g ingen nach fo lgenden  L andern : D eutsche 
H afen  68, B elgien  7, D anem ark  93, D anzig  12, E ng land  10, 
E stland  8, F inn land  11, F rankreich  2, H olland  20, L e tt
land 9, N orw egen  6, Polen  3, Schw eden 40 Schiffe und 1 
Schiff nach RuBland.

U m geschlagen  w urden insgesam t 241000 to. H ier- 
von entfallen a u f :

E rze
K ohlen
P h o sp h a te
S c h ro tt
S o jab o h n en
Ile r in g e
E isen

a) im  E ingang  
121 000 t  
20 000 t 
16 000 t 
10 000 t  

3 000 t  
23 000 t 

3 000 t 
5 000 t

G e tre id e
D u n g em itte l
P a p ie r
Z u ck er

b) im  A usgang 
120 000 t 

35 000 t 
4 <'00 t  
3 000 t 

12 000 t

‘FrucMenmarkt.
Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  den  12. Marz. 

D a m p f e r :  S te ttin—H ull 450/500 tons H afer 9 /—• p e r ton 
ca. 15. 3.; S te ttin—Stolpm iinde R angę H olbak ' 500 tons Rog- 
gen  Kr. 1.— 71/2 , ab 20. 3.; S tolpm iinde od e r K o lberg—R o tte r
dam  1/1500 tons R oggen  H fl 31/1 p p t; S tettin  und H am b u rg — 
N ordspan ien  2000 ton$ E isenschro tt 9/6, fre i ein g estau t 
Lóschkosten, D eclaras und T ax e  Schiffsrechnung, E n d e M a rz ; 
K on igsberg—N ordspanien  1390 tons E isenschro tt 8/6 fio p p t; 
S to lpm iinde oder K olberg  und S te ttin—R otterdam  2/3000 
tons R oggen  H fl. 31/2 p e r ton p p t; K olberg—G hent 1000 
F aden  P ro p s  33/— per F aden  in  2—3 L adungen  Ju li-Sep- 
tem ber; R ostock—R otterdam  400 tons R oggen  H fl 31/2 p e r 
ton ppt;- W ism ar—R otterdam . 4/5C0 tons R oggen  Hfl. 31/2

p er ton ppt. — M o  t o r s e g . l e r  : S tettin—nordl. A arh u s  
90/125 tons R oggen  Kr. 6.— nordl. A alborg  Kr. 7.— ppt: 
S te ttin—selbige D estinationen 80/125 tons H afe r Kr. 7.— > 
S tettin—selbige D estinationen  105/125 tons G erste Kr. 61/2 
resp . Kr. 7i/2 pp t; S te ttin—A gnesberg /G othenburg  150 tons 
R oggen  Kr. 61/2 7.— p p t; S te ttin—K openhagen 1000 B a llo n s  
S alzsaure Kr. 0.9Ó 1.— p. B allon p p t; S te tt in — D a n em a rk  

1/200 tons B riketts Kr. 5.— ppt 1 tag. O fferte ; Lebbin<— 
M em el ca. 1000 FaB Cem ent 22 D ollarcen ts p p t; K óping— 
Stettin  200 to n s  F eldspat Rm. 7i/2 p e r to n  A pril; U ddevalla— 
S tettin  150/200 tons F eldspat Rm. 6.—61/2 p er ton April* 
P lym outh—Stettin  3/400 tons. Olay 9 /— per ton April-
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IffitteilBin&en 
tfcr Industrie- isrsti ManeSslsknmmer zu Stettin

Oderausbau und MHIellandhanal.
D er schon seit vielen Jah ren  'g efo rderte  A usbau d e r  

der zu einer w irklich 1 e i s t u n,g s f a h i g  e n  G r o  B • 
s c h i f f a  h r  t s s t r  a JB e w ird im m er dringlicher, je  w eiter 
die A rbeiten am  M ittellandkanal fortschreiten. Vyiirde doch 
die Inbetriebnahm e des M ittellandkanals fu r d ie ostdeutsche 
V\ irtschaft eine vollkom m ene V erschiebung d e r A bsatzver- 
flaltnisse und dam it eine schw ere E rsch iitterung  d e r Pro- 

uktionsgrundlagen bringen , w enn nicht rechtzeitig  ent- 
sprechende A usgleichsm aB nahm en in d ie W ege geleitet w er
ben. In E rkenn tn is d ieser G efahr haben  sich je tz t alle O der- 
interessente_n zusam m engefunden, um ein gem einsam es P ro 
gram m  aufzustellen, das nachdrucklichst den a 1 s b a 1 d  i - 
g e n A usbau der O der zu einer leistungsfahigen WasserstraBe,. 
und zw ar v o r  V o l l e n d u n g  d e s  M i t t e l l a n d k a -  
n a l s  fordert. Fo lgende 68 S tellen haben  das P rogram m
unterzeichnet :

L andeshauptm ann von N iederschlesien, Breslau Landes- 
uauptm ann von O berschlesien, R atibor, L andeshauptm ann 
er Provinz G renzm ark Posen-W estpreuBen, Schneidem iihl, 
andeshauptm ann d e r Provinz Pom m ern, Stettin.

M agistrat B euthen OS., M agistrat Breslau, M agistrat 
p n eg , M agistrat F rank fu rt a. d. O der, M agistrat - G leiwitz, 
M agistrat G logau, M a g i s t r a t  G r e i f  e n h a g e n ,  Ma - 
£lstra t H indenburg  OS., M agistrat K ustrin, M agistrat N eusalz 

■jV, O., M agistrat Ohlau, M agistrat O ppeln, M agistrat Ra- 
tibor, M agistrat Schw edt, M agistrat Steinau a. d. O., M a  
g l s t r a t  S t e t t i n ,  M a g i s t r a t  S w i n e m u n d e .

Schlesischer S tad tetag , M ittelschiesischer S tad tetag , Be- 
z irksstadtetag  fu r den B ezirk  Liegnitz, M ittelschiesischer 

andkreistag, N iederschlesischer L andkreistag , Lartdgem ein- 
hev®r ^a n d N iederschlesien, O berschlesischer S tad te tag , Ver- 

and kre isangehoriger S tad te  O berschlesiens, O berschlesischer 
andkreistag , O berschlesischer Provinżial!andgem eindeverband.

L andw irtschaftskam m er O berschlesien, Landw irtschafts- 
am m er N iederschlesien, L andw irtschaftskam m er fiir die 
renzm ark Posen-W estpreuB en.

Tr Industrie- und H andelskam m er Breslau, Industrie- und 
andelskam m er F rank fu rt a. d. O., Industrie- und H andels- 

arnm er Gorlitz, Industrie- und H andelskam m er H irschberg , 
t?  ustrie- und H andelskam m er Liegnitz, Industrie- und 

andelskam m er O ppeln, Industrie- und H andelskam m er Sa- 
u h’ Andustrie- und H andelskam m er Schneidem iihl, Industrie- 
, H andelskam m er Schw eidnitz, I n d u s t r i e -  u n d  H a n -  

e s k a m m e r  S t e t t i n ,  Industrie- und H andelskam m er
V k 1- B°m ., Industrie- und H andelskam m er S tralsund, 

prband niederschlesischer Industrie- und H andelskam m ern.
H andw erkskam m er B reslau, H andw erkskam m er F rank  

r t a. d. O., H andw erkskam m er Liegnitz, H andw erkskam - 
er Schneidem uhl, H a n d w e r k s k a m m e r  S t e t t i n .

• Bund Schlesischer Industrieller, B reslau, B randenbur- 
gischer O derverein, F rank fu rt a. d. O., N iederschlesisches 

einkohlensyndikat, W aldenburg , O berschlesischer B erg- und 
i ^ e n m a n n isc h e r  V erein, G leiwitz, O berschlesisches Stern- 
t’? ^ensyndikat, G leiwitz, O berschlesischer O derverein, Ra- 
g  0r> Oberschlesischer V erkehrsverband, R atibor, O derbund, 

reslau, P o m m e r s c h e r  B i n n e n s c h i f  f a h r t s  v e r -  
u I n .’ S t e t t i n ,  Schiffahrts-V erein zu B reslau, Schiffier- 

’ e^ n ebsverband fiir die O der, B reslau, Schlesischer O derver-
Breslau, V erein fiir die bergbaulichen  In teressen  N ieder- 

esiens, W aldenburg , V e r  e i n  d e r  I n d u s t r i e l l ę n  
^ o r n m e r n s  u n d  d e r  b e n a c h b a r t e n  G e  b i e t  e ,; 

e t t i n ,  V e r e i n  S t e t t i n e r  S p e d i t e u r e ,  S t e t -  
n j V e r e i n  S t e t t i n e r  R e e d e r ,  S t e t t i n .

D as P rogram m  hat fo lgenden W ortlau t:
D u ^ as Schw ergew icht der w irtschaftlichen K raft 

utschlands hat sich m ehr und m ehr nach dem  W esten  
sti SC" ? ^ en- E s w are jedoch verhangnisvoll, iiber dem  Auf- 
lmeg des W estens die groBe Rolle, die dem  deutschen  O sten 

•ist nt^ re ?se des gesam ten  V aterlandes von jeh e r zugęfallen 
o b l'Un M ission zu iibersehen, die ihm  gerade  je tz t
e i N u r  e i n  s t a r k e r  O s t e n  g e  w a h r l e i s t e t
l a n ® g e s u n d e  W e i t e r e n t  w i c k l u n g  D e u t s c h -  
lich HS ^ o rgang e d e r le tz ten  Ja h re  w ecken hinsicht-
f^r , r  B ehauptung  d e r S tellung des O stens schw erste Be- 
ein  5 en ' N achdem  d ie  w ichtigsten F rag en  des W estens 

er Lósung entgegengefiihrt w orden sind, ist die schleu-

nige Inangriffnahm e der fiir d ie E rha ltung  des O stens er- 
forderlichen M aBnahm en das G ebot d e r S tunde.

II. Schon vor dem  K riege w ar angesichts der Aen- 
derungen  der w irtschaftlichen E ntw ick lung  und seiner sich 
im m er ungunstiger gestaltenden  verkehrsgeograph ischen  Lage 
eine V e r b e s s e r u n g  d e r  V e r k  e h r  s v e r  h a  11 n i s s e 
d a s  P r o b l e m  d e s  O s t e n s  und durchgre ifende  MaB
nahm en zu seiner K raftigung w urden insbesondere auch auf 
dem  G ebiete des G iitertarifw esens getroffen . Auch das 
O derprob lem  w urde in  den  D ienst d ieser B estrebungen  ge- 
stellt. D urch alle E rórter.ungen iiber die M ittelland-K analfrage 
zieht sich seit Jah rzeh n ten  \vie ein ro te r F aden  d ie E rk e n n t
nis, daB das auf vielen W irtschaftsgebieten- mit den durch  
d iesen V erkehrsw eg begunstig ten  L andesteilen  in W e ttb ew erb  
stehende Schlesien in  seinen L ebensbedingungen  getroffen  
wiirde, w enn es nicht en tsprechende Verkehrsverbessi.erung0n, 
besonders mit Berlin, erhielte. D ie preuBische S taatsregie- 
rung  hat sich d iesen F orderungen  in ih rer bekannten , von den 
gese tzgebenden  F ak to ren  ais einem  G esetz gleich bindend 
angesehenen  E rk la rung  vom  Ja h re  1.899 angesch lossen ; es 
heiBt do rt:

„D ie  S taa tsreg ierung  wird, w enn d e r vorliegende G esetz- 
entw urf d ie  verfassungsm aB ige G enehm igung erhalt, die 
W asserstraB e zw ischen O berschlesien  und B erlin zu einer 
leistungsfah igeren  auf S taatskosten  ausbilden. D ie d ieserhalb  
eingeleiteten  V orerm ittelungen haben ais w ahrscheinlich er- 
geben, daB es technisch durchfiih rbar sein w ird, durch  An- 
legung von S tauw eihern  der nicht kanalisierten  O derstrecke  
auch in trockenen Zeiten eine W assertiefe  von etw a 1,40 m, 
die fiir d ie  B efórderung  von Schiffen bis 450 to geeignet ist, 
zu verschaffen. Sollte indes dieser W  eg, sich ais u ngangbar 
erw eisen, so w erden ais A usgleich ąn derw eite  M aBnahm en, 
in sbesondere  auch auf dem  G ebiete der E isenbahntariefe , zu 
dem  Z w ecke in Aussicht zu nehm en sein, d ie P arita t d e r  
F rach tkosten  zw ischen dem  oberschlesischen und  dem  rhei- 
nisch-w estfalischen M ontanrevier auf dem  Schnittpunkte  B erlin 
zu gew ahrle isten .“

A i s  d a s  Z i e l  .w urde im  G esetz vom 30. Ju n i 1913 
und 4. D ezem ber 1920 die s t i i n d i g e  G e w a h r l e i s t u n g  
e i n e r  F a h r w a s s e r t i e f e  v o n  1 , 7 0  m  aufgestellt, 
die zugleich der engeren  V erkniipfung d e r w irtschaftlichen 
B eziehungen zw ischen den  einzelnen T eilen  d e r  O derlander 
dienen und die produktiven  K rafte des gesam ten  O derge- 
bietes zur E n tfa ltung  bringen sollte.

III. D urch d ie G ebietsverluste, die d ie W irtschaft des 
O stens in ganz anderem  Mafie ais friiher auf den  V erkehr 
mit dem  W esten  h ingedrang t haben, ist die L a g e  i n z w i -  
s c h e n  a u f  d a s  a u B e r s t e  v e r s c h a r f t  w orden. 
G leichzeitig hat die V e r n a  c h l a s s i g u n g  d e s  O d e r -  
s t r o m e s  dessen  W asserfiihrung hóchst ungiinstig  beein- 
fluBt, d ie S chw ankungen in  d en  W asserstanden  vergroBert, 
dam it d ie Schiffbarkeit beein trach tig t und dem  V erkehr 
H em m nisse in den  W eg gelegt, d ie  auch  durch das in Aus- 
fiihrung begriffęne O ttm achauer S taubecken  und d ie  N ach- 
regulierung  des Ś trom es nur zum  Teil beseitig t w erden konnen.

IV. D e r  F o r t  g a n g  d e r  A r b e i t e n  a m  M i t -  
t e l l a n d k a n  a l ,  dereń  AbschluB in w enigen Ja h re n  zu 
e rw arten  ist, e r f i i l l t  d a h e r d i e  W i r t s c h a f  t s k r  e i s ę  
a e s  Q d e r g e b i e t e s  m i t  d e n  e r n s t e s t e n  B e s o r g -  
n i s s e n. D urch d ie F ortfiih rung  d e r G roB schiffahrtstraB e 
vom R hein iiber H annover nach  B erlin  w irdi d ie  F rach t fiir 
d ie R uhrkoh le  in B erlin  um  rund  6 Rm . fiir 1 to yerbilligt, 
das ist nahezu d ie  gesam te  W asserfrach t von Cosel nach 
B erlin; die von dem  Ottm achauelr S taubecken  zu e rw artende 
F rachtverb illigung  wird im  g iinstigsten  F a lle  nur auf rund 
1 Rm. geschatzt. D ie FrachtverbilLigung fiir w.estfalisches 
E isen  w ird sogar 12 bis 20 Rm- je  to be tragen . D iese 
F r a c h t v e r s c h i e b u n g  w iirde f i i r  o b e r -  u n d  n i  e - 
d e r s c h l e s i s c h e  K o h l e  n n d . E isen  den  V erlust des 
B erliner M arktes und d e r w eiteren  angrenzenden  M arkte  
Sachsens, B randenburgs und Pom m erns bedeuten , d ie  b is
her etw a den vierten T eil ih res G esam tabsatzes aufgenom m en 
haben  . D ariiber hinaus d roh t d ie  K o n k u r r e n z  d e s  
R u h r g e b i e t e s  in die Provinz Schlesien selbst einzu- 
d ringen. E ine  M óglichkeit, in anderen  V erkehrsbeziehungen  
fiir d iesen Y erlust einen A usgleich  zu finden, besteh t nicht.
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V ielm ehr d roht d e r Bau des R hein-D onau-K anals, Schlesien 
zugunsten  des W estens auch aus den  friiheren  unbestrittenen  
A bsatzm ark ten  im  D onaugebiet zu  verdrangen.

D ie schlesischen S teinkohlengebiete  urid die oberschle- 
śische H iitten industrie  stehen und fallen mit der M óglichkeit, 
m indestens ihre b isherigen  A bsatzm ark te  zu behaupten, zumal 
ein deutsch-polnischer H andelsvertrag  den  A bsatz ohnehin 
w esentlich erschw eren muB. In g leicher L age sind die 
anderen  w ich ig en  Schliisselindustrien Schlesiens. B e  d r o h t  
s i n d  e b e n s o  s a m t l i c h e  Z w e i g e d e r  W i r t s c h a f t  
a l l e r  O d e r p r o v i n z e n :  Land w irtschaft, d ie  beim  Ver- 
sand z. B. von Z ucker und G etreide und beim  B ezuge von 
D iinge- und Fu tterm itte ln  zu den w ichtigsten F rach tin ter- 
essen ten  gehórt, Industrie, G ew erbe und H andel, nicht zu- 
letzt auch die O dersch iffahrt selbst und d ie dafiir geschaffe- 
nen  A nlagen. — E s sei in  diesem  Z usam m enhange nu r 
an  den S te ttiner H afen  mit seinem  w eitverzw eigten  V erkehr 
erinnert. Soli der O sten vor w irtschaftlicher V erkum m e- 
rung  bew ahrt bleiben, so muB er bei F ertigstellung  des Mit- 
tellandkanals in  d e r O der einen W asserw eg zur V erfiigung 
haben, d e r  sow ohl zw ischen Schlesien und Berlin, wie auch 
Stettin , j e d e r z e i t  v o l l b e l a d e n e n  F a h r z e u g e n  
v o n  e i n e r  T r a g f a h i g k e i t  b i s  z u  1 0 0 0  t o  o h n e  
A b l e i c h t e r u n g e n  e i n e n  u n g e h e m m t e n  V e r -  
k  e h  r  s i c h e r  s - t e l l t .

V. D azu is t e rfo rderlich :
1. d ie  N a c h r e g u l i e r u n g  d e r  O d e r  un terhalb  Bres- 

laus . , *
2. d e r allgem ein , auch vom R eichsverkehrsm inisterium  ais 

notw endig  anerkann te , w iederholt im  R eichshaushalts- 
p lan  vorgesehene, jedesm al aber, so auch in diesem  
Ja h re  w ieder gestrichene B a u  e i n e r  z w e i t e n  
S c h l e u s e  b e i  R a n  s e r  n.

3. d e r  Bau von A nlagen zur V ersorgung  d e r O der mit 
ZuschuBw asser. D er G esam tbedarf b e trag t iiber 500 
M illionen K ubikrńeter, w ahrend das S t a u b e c k e n  
v o n  O t t m a c h a u  nu r annahernd  100 M illionen Ku- 
b ikm eter zu liefern verm ag. D ah er sind w eitere S t a u 
b e c k e n  unerlaBlich, vor allem  auch im  Laufe der 
oberen  O der selbst, da  nu r auf d iesem  W ege d ie er- 
forderliche R egelung  des W asserablaufes móglich ist. 
D ie von der geologischen L andesanstalt besta tig ten  Un- 
tersuchungen haben  ergeben, daB d e r Bau eines Stau- 
beckens bei K rappitz  durchfiih rbar ist und iiber 200 
M illionen K ubikm eter ZuschuB w asser bereitzustellen 
verm ag. D er R est des B edarfes ist durch w eitere S tau 
becken  zu decken, d ie  u. a. bei R atiborham m er, Sersno, 
C olonow ska und B organie in F rag e  kom m en.

4. E rw eite rung  d e r A nlagen der kanalisierten  ob eren  O der 
und d e r K anale zw ischen O der und Spree-H avel-G ebiet 
fiir den  V erkehr d e r gróBten F ahrzeuge. D azu gehórt 
auch d ie  beschleunigte F ertigstellung  des S c h i f f s -  
h e b e w e r k e s  b e i  N i e d e r f i n o w  in dem  tech- 
nisch m óglichen B autem po bis 1933.

5. D er u n m i t t e l b a r e  A n s c h l u B  d e s  o b e r s c h l e -  
s i s c h e n  I n d u s t r i e g e b i e t e s  a n  d i e  O d e r -  
w a s s e r s t r a B e ,  sei es durch  eine Schleppbahn, 
sei es durch  einen K anał: eine F orderung , die im 
W esten  ais selbstverstandlich gelten  wiirde, wie d ie 
A nlage von S tichkanalen  auch bei weit gerin g ere r Ver- 
kehrsm óglichkeit bew eist .
VI. Bei dem  A usbau d e r O der ist gleichzeitig  den  

uberaus w ichtigen, auf eine Lósung h indrańgenden  B e l a n -  
g e n  d e r  L a n d e s T c u l t u r  angesichts der V erhiitung von 
H ochw asserschaden, d e r  E rha ltung  eines gleichm aBigen 
G rundw asserstandes und d e r  E rm óglichung d e r Z ufiihrung 
von W asser an  d ie  L andereien, d e r W asserverso rgung  d e r 
gróB eren O rtschaften  sow ohl wie d e r gew erb lichen  T atigkeit 
und d e r  sons igen  von der W asserw irtschaft bed ing ten  Zw eige 
d e r W irtschaft w ie d e r  V olksgesam theit, w eitgehende Beach- 
tung zu schenken. D ie gleichm aB ige B eriicksichtigung aller 
d ieser verschiedenen, in den  einzelnen W iinschen oft ausein- 
andergehenden , in den G rundfragen jedoch vóllig zusam m en- 
gehenden  In ter essenkreise w ird d e r W asserw irtscha:t des 
O dergebietes neue W ege w eisen und zu einer Q uelle des 
Segens fiir a lle  T eile w erden konnen.

V II. D ie A rbeiten  zur D eckung des B edarfs an  dem  
erforderlich  en ZuschuBw asser, ebenso wie die an  d e r O der 
un terhalb  von B reslau, an  den  K analen  zw ischen O der und 
Spree-H avel-G ebiet und zur H erstellung  des A nschlusses 
des oberschlesischen Industriegebietes an  die G roBschiffahrts- 
straB e der O der m i i s s e n  v o r  V o l l e n d u n g  d e s  M i t 
t e l l a n d k a n a l s  f e r t i g g e s t e l l t  s e i n  (siehe d ie E r- 
k larung  des R eichsverkehrsm inisters zum W a.sserstraBenhaus- 
halt im  Som m er 1929, w onach der Ausbau d e r  O der m in

destens d re i Ja h re  vor F ertigstellung  des M ittellandkanals be- 
endet sein muB).

V III. Insow eit durch  a lle  diese M aBnahm en die friihere 
F rach tlage  auf dem  B erliner M ark te  nicht sichergestellt ist, 
ist d ie W e t t b e w e r b s m ó g l i c h k e i t  g e g e n i i b e r 
d e m  W e s t e n  durch en tsprechende G estaltung d e r Son- 
derabgaben  auf dem  M ittellandkanal aufrechtzuerhalten .

IX. D as n iederschlesische (W aldenburg-N euroder) Stein- 
kohlenrev ier w ird du rch  die F rachtverbilligung d e r  R uhrkohle, 
d ie fiir das B erliner und m itteldeutsche A bsatzgebiet infolge 
der Fortfiih rung  des M ittellandkanals bis B erlin eintreten 
wird, in gleicher W eise wie das oberschlesische S teinkohlen- 
revier betroffen . Bei der schon seit langen  Jah ren  bestehen- 
den, a llgem ein  anerkann ten  N otlage des niedersehlesischen 
S teinkohlenreviers muB d ie W ettbew erbsversch iebung  fiir 
dieses R evier geradezu  katas tropha le  F o lgen  haben, die auch 
durch V erbesserungen  d e r O derw asserstraB e allein nicht be- 
hoben w erden konnen. F iir das n i e d e r s c h l e s i s c h e  
S t e i n k o h l e n r  e v i - e r  kann  daher d e r von der Reichs- 
reg ierung  zugesag te  A u s g l e i c h  nur durch e n t 
s p r e c h e n d e  e i s e n b a h n t a r i f  a n s c h e  M a B 
n a h m e n  g e s c h a f f e n  w erden, fiir w elche eventuell 
R eichshilfe ein treten  miiBte.

In diesen Fordeirungen haben sich, erfiillt von den 
ernstesten Sorgen um den Bestand des deutschen Ostens, die 
weitesten Teile des Odergebietes zusammengefunden. 

Es geht nicht um Fragen des Ostens allein, sondern 
des ganzen Deu schen Reiches, fiir das die Erhaltung eines 
starken Ostens zur Lebensfrage geworden ist. 
Eine eindrucksvolle Kundgebung
d er O derin teressen ten  im  Sinne der vorstehenden  program - 
m atischen A usfiihrungen fand am  3. M arz im  L andeshause 
zu B r e s l a u  statt. E inberu fer d ieser bedeutsam en Ver- 
anstaltung  w aren die oben angeflih rten  V ertre te r d e r Selbst- 
verw altung in  Provinzen, S tad ten  und w irtschaftlichen Kór- 
perschaften , von Verkfehr, H andel, Industrie  sowie der Land- 
w irtschaft aus dem  O sten des R eiches. U nter den  E ingela- 
denen  bem erk te  m an S taa tssek re ta r G u t b r o d  ais Ver- 
tre te r des R eichsverkehrsm inisters, zwei R eferen ten  aus dem  
R eichsverkehrsm inisterium , je  einen V ertre te r des Reichs- 
finanzm inisters und des preuBischen M inisters fiir H andel 
und G ew erbe, den  O berprasiden ten  von N iederschlesien, Mit- 
g lieder des Reichs- und S taatsrates, zahlreiche A bgeordnete 
des R eiches und des L andtages, V ertre ter der Gewe|-kschaften 
aus B erlin und Breslau sowie d e r  Presse.

N ach einer BegruB ung durch  D r .  v o n  T h a e r ,  
Landeshauptm ann d e r Provinz N iederschlesien, fiihrte D r . 
j u r .  D r . - I n g .  e. h.  G r u n d ,  P rasiden t der Industrie- und  
H andelskam m er B reslau aus, daB d ie B esorgnis um  d ie E r 
haltung der W ettbew erbsfah igkeit der deutschen O stw irtschaft 
nach F ertigstellung  deś M ittellandkanals der AnlaB d e r  K u n d 
gebung sei. E r  betonte, daB d e r O derausbau  nur eine der 
F orderungen  sei, d ie d e r O sten erhebe.

D ie heutige V ersam m lung stehe un ter einem  gliicklichen 
Stern. E s  sei wohl das erstem al, daB V ertre te r des garizen 
O dergebietes, von R atibo r bis Sw inem iinde, V ertre ter der 
Selbstverw altung in Provinzen, S tad ten  und w irtsch a ftlich en  
KÓrperschaften, V ertre ter von V erkehr, H andel, Industrie  wie 
auch von LandwirtSiChaft sich zu gemeinsamer B eratung 
und K undgebung zusam m enfiinden. E r fiillt  von den  ern stes te n  
S orgen  iiber den  B estand des deutschen  O stens sei ein

gemeinsames Programm fiir den Ausbau der Oder 
ausgearbeite t w orden. D ie heutige V ersam m lung solle allen 
zeigen, daB der O sten es wohl verstehe, bei den groBen 
F rag en  sich auf einer P la ttfo rm  zu einigen, und solle allen, 
d ie es angehe, das B i l d  e i n e r  v ó 11 i g g e s c h l o s s e * -  
n e n  F r o n t  bieten.

M. d. R. E h r h a r d t ,  L andesrat in R atibo r: Sieht 
m an sich die L andkarte  von D eutsehland an, dann  erkennt 
m an, daB d ie deu tsche Politik  und S taa tskunst vor eine un- 
gew óhnlich schw ierige A ufgabe gestellt ist. D i e  V e r -  
1 u s t e und d ie  unnatiirlichen G renzen, die das D ik ta t von 
V ersailles dem  D eutschen  Reich auferlegte, sind im  d e u t - 
s . c h e n  O s t e n  o h n e  Z w e i f e l  a m  g r ó B t e n .  Die 
deu tsche Politik  hat ab e r in den  le tz ten  zehn Jah ren  kaum  
die nótige Zeit gefunden, um  sich mit den  P roblem en des 
deutschen  O stens zu befassen. D enn  auch die W estfron t des 
R eiches w ar gefahrdet. D ie B evólkerung in den  deutschen 
O stprovinzen hat den K am pf am  R hein  und an  d e r R uhr 
mit groBem  In teresse  verfolgt. Sie hat ih re  eigenen N óte zu- 
riickgestellt in der U eberzeugung, daB keine Z ersp litterung  
der K rafte  bei d e r  Lósiung einer groBen politischen A ufgabe 
in B etracht kom m en durfte. W ir diirfen  erw arten , daB 
einigen M onaten die frem de B esatzung deutschen B oden ver' 
ląssen  haben  wird. D ariiber freuen wir uns. Zugleich glauben
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wir ab e r auch d ie  nationale Pflicht zu haben, v o r  d e m,  
g e s a m t e n  d e u t s c h e n  V o 1 k d i e  N ó t e  d e s  O s t e n s  
d a r z u l e g e n .  D as tun w ir nicht deshalb, weil wir F reude 
am  K lagen und Jam m ern  hatten, sondern weil w ir der 
U eberzeugung sind, daB d ie N óte der deutschen O stpro- 
yinzen sehr schnell zu einer politischen G efahr w erden 
kónnen.

E in  Blick au f d ie  a lte  und neue L andkarte  zeigt, daB 
O s t d e u t s c h l a ,  n d  z e r r i s s e n  wurde. W as in Men- 
schenaltern w irtschaftlich und verkehrspolitisch  organisch 
zusam m engew achsen war, w urde gew altsam  getrennt. Abge- 
tre ten  w erden muBten 4 375 000 M enschen. V erloren  gingen 
w ichtige Industriezw eige und reiche Schatze an  K ohlen, 
Zmk- und Bleierz. V erloren  g ingen  ferner fruch tbare  lan d 
w irtschaft liche G ebiete. D as V erkehrsw esen  w urde zerstórt. 
otraBen, S traB enbahnen und R eichsbahnlinien durchschnitten. 
A nsłalten d ie  der V olksw ohlfahrt dienten, g ingen verloren. 
E s blieb ein T orso. O stdeutschland hat den  groBen wirt- 
schaftlichen A ufschw ung D eutschlands im  letzten  halben 
Jah rhundert nu r im  bescheidenen MaBe m itm achen kónnen. 
D ie A bw anderung vieler M enschen aus den  O stprovinzen 
ist ein a ltes Problem . Im m erhin wuchs auch d e r W ohl- 
stand im deu tschen  Osten. D ie Industrie  fand in  d e r lan d 
w irtschaft lich en B evólkerung kau fk raftige  A bnehm er. D ie 
w achsende industrieelle  B etatigung in den óstlichen Provin- 
zen bot auch d e r L andw irtschaft d ie  M óglichkeit, einen er- 
heblichen T eil ih re r P roduk te  au f einem  nahen  M arkt ab- 
zusetzen. Im  W eltk riege  haben  T eile des deu tschen  O stens 
stark gelitten, weil sie unm ittelbares K riegsgebiet w aren. 
A ndere w aren A ufm arschgebiet des deutschen H eeres. W elt- 
krieg  • und Inflation  haben  D eutschlands W irtschaftskraft1 
geschw acht. D azu  kom m en die schw eren V erluste, d ie uns 
das D ik tat von V ersailles auferleg te . In  d e r  in  z w eiter Auf- 
^ge erschienenen Schrift der D resdner B ank „D ie w irtschaft- 
hchen K rafte  der W elt“ ist auf Seite 169 in einer A bhandlung 
uber Volkseinkommen zu lesen: ,,W as D eutschland anbe- 

’ SO ^ at es nac^ vorsichtiger Schatzung durch Gebiets- 
ab tretungen  etw a 30^ M illiarden RM. ,d. h. etw a 10 Proz.

V olksverm ógens yerloren, von denen  etw a 17 
M illiarden RM. Polen, ungefahr 10 M illiarden RM. F rankreich  
und d e r R est D anem ark , der Tscheehoslow akei, Belgien, 
^ itauen  und d e r F re ien  S tad t D anzig  zufielen.“

Also ungefahr z w e i  D r i t t e l  d e r  V e r l u s t e  t r a g t  
d e u t s c h e  O s t e n .  Ich habe den E indruck, daB die 

w irklichen Schaden vielleicht noch nicht einm al restlos 
klargeste llt sind. Jedenfa lls  haben  die G ebietsab tretungen  im 
deutschen Osten, die neuen G renzen und d ie  neuen S taaten  
die ostdeu tsche W irtschaft vor eine vollstandig veranderte  

i.tuation gestellt. Aus den  verbliebenen T riim m ern muB 
w ieder eine organische E inheit geschaffen  w erden. D urch 
aen  V erlust von m ehr ais 41/4 M illionen M enschen gingen  
ndustrie und  L andw irtschaft w ichtige sichere A bsatzge- 

Diete verloren. D ie neu en tstandenen  S taa ten  streben  nach 
f~utarkie und sperren  sich deshalb  gegen  die E in fuhr frem der 
W aren. So ist d ie  M ark tferne fiir d ie  ostdeutsche W irtschaft 
ganz auB erordentlich gew achsen. Auf einen U m stand, der 
mi/ ‘ bei der B eurteilung der N otlage der ostdeu tschen  W irt
schaft w ichtig erscheint, m óchte ich noch hinw eisen, und 
das ist d ie schw ierige L age der L a n d w i r t s c h a f t .  W ir 
oetinden uns in einer a llgem einen W  e l t a g r a r k r i s e .

iese K rise trifft D eutschland nach dem  W eltkriege, d e r In- 
j ti°n, bei dem  hohen  Zinssatz und den groBen óffentlichen 

.s^en stark  er ais andere  S taaten . Innerhalb  D eutschlands 
w irkt sich d ie A grark rise  in O stdeutschland am  starksten  
aus. D as liegt einrrfal an  ih re r S tru k tu r und ih rer M arkt- 
^rne und ańdererse its  an  ih rem  gróB eren A nteil an d e r Be- 

volkerung. W ahrend in PreuB en im  D urchschnitt d e r Anteil 
der landw irtschaftlichen B evólkerung 30 Proz. be trag t, haben 
die sechs O stprovinzen eine landw irtschaftliche B evólkerung, 

"u ^  V’ ausm acht. D a ein so erheblicher Teil d e r  Be- 
Volkerung  sich in einer schw eren W irtschaftskrise  befindet, 
niuB das seine R iickw irkungen auch auf d ie  industrielle und 
gew erbliche T atigkeit ausiiben.

D i e  M e r k m a l e  u n g e w ó h n l i c h e r  N o t  i n  d e n  
° s t l i c h e n  P r o v i n z e n  lassen sich heu te  leicht zu- 
sam m enfassen. D er deutsche O sten hat 

1- d ie hóchsten G eburtsziffern, den  gróB ten B evólkerungs- 
iiberschuB und dam it auch d ie  hóchsten Schullasten, 
d ie  gróB te allgem eine Sterblichkeit, 
d ie  gróBte K indersterb lichkeit,

4. die gróB te T uberkulosesterblichkeit,
o. d ie  gróBte A bw anderung,
b- das n ied rigste  A ufkom m en an  E inkom m en-, K órper- 

schafts-, Y erm ógens- und U m satzsteuer. D ie óstlichen

Provinzen liegen 55 bis 30 Proz. u n te r dem  R eichs
durchschnitt,

7. erheblich un ter dem  R eichsdurchschnitt liegende Lóhne 
und G ehalter, was n icht ausschlieBt, daB in  einzelnen 
G ebieten und Industriezw eigen  A usnahm en zu verzeich- 
nen  sind,

8. d ie  am  starksten  verschuldete L andw irtschaft,
9. d ie  hóchsten K onkursziffern  in  den  le tzten  zw ei Jah ren ,

10. eine ungew óhnlich hohe A rbeitslosigkeit,
11. ungew óhnlich lange L andesgrenzen,
12. erheblich un ter dem  D urchschnitt liegende G eldm ittel 

fiir d ie  A ufgaben d e r K om m unalverbande, w enn m an 
d ie  S teueriiberw eisungen, D otationen  und die eigenen 
S teuern  statistisch zusam m enstellt.
D ie heu tige T agung  hat sich nun n icht d ie  A ufgabe 

gestellt, alle d ie  O stprovinzen betreffenden  F rag en  zu behan- 
deln. Im  M ittelpunkt steht heu te  d e r A u s b a u  d e r  O d e r  
z u  e i n e m  l e i s t u n g s f a h i g e n  G r o B s c h i f f a h r t s -  
w e g .  D a die O der mit ih ren  N ebenfliissen periodisch groBe 
U eberschw em m ungsschaden yerursacht, ist s e it ' langer Zeit 
dariiber nachgedacht w orden, w ie d ie  U eberschw em m ungs
schaden auf ein  M inimum verm indert w erden kónnten. DaB 
die O der nicht schon friiher zu einer leistungsfahigen W asser- 
straBe ausgebau t wurde, muBte sich in  dem  • M om ent b itte r 
rachen, ais d e r deu tsche  O sten  durch  d ie F o lgen  des ver- 
lorenen K rieges ungew óhnlich geschw acht w urde und der 
W ettbew erb der Industrie  in der W eit sich sta rk er ais jem als 
geltend m achte. D ie T r a n s p o r t k o s t e n  spielen ■ bei d e r 
B eschaffung d e r R ohstoffe einerseits und bei dem  V ersand 
der P roduk te  ańdererseits eine groBe Rolle. B e i  M a s s e n -  
g i i t e r n  w i e  K o h l e  u n d  E i s e n  z. B.  b e s t i m m e n  
d i e  T r a n s p o r t k o s t e n  d i e  A b s a t z m ó g l i c h -  
k e i t e n .  Sind d ie T ranspo rtkosten  hoch, dann  m iissen die 
iibrigen P roduktionskosten  gedriick t w erden. N iedrige Lóhne 
und G ehalter, geringe G ew innąuote, M inderung d e r R entabilitat 
d er U nternehm ungen usw. sind d ie  unausbleiblichen Folgen.

D ie G efahren  fiir d ie  W irtschaft d e r deutschen O stpro- 
vinzen sind nun noch viel gróB er gew orden  durch  den  Bau 
des M i t t e l l a n d k a n a l s .  D er R eichsverkehrsm inister Dr. 
S tegerw ald  hat in einem  A ufsatz in der „K ólnischen Volks- 
ze itung“ nach AbschluB d e r P ariser K onferenz im  A ugust 
yorigen Jah res  ausgefiihrt, daB d e r M ittellandkanal im  M itte l
punkt der deutschen W asserstraB enpolitik  steht. Ę r  sei in 
Aussicht genom m en w orden, um  d ie  deutschen Strom e vom 
R hein  zur O der m iteinander zu verbinden und um  die E isen- 
bahn  zu entlasten. Schon bei den  ersten  B eratungen  des 
M ittellandkanals ha tte  sich eine sta rk ę  G egnerschaft be- 
m erkbar gem acht. N u r  d i e  Z u s a g e  v o n  A u s -  
g l e i c h s m a f i n a h m e n  a n  d i e  a n  d e r  O d e r  g e l e -  
g e n e n  P r o v i n z e n  h a b e  d e n  B e s c h l u B  z u m  B a u  
d e s  M i t t e l l a n d k a n a l s  e r m ó g l i c h t .  D ie dam als 
durch die preuBische S taa tsreg ierung  gegebenen  V ersprechun- 
gen  muBten auch heu te  noch gehalten  w erden. D er M itte l
landkanal sei, wenn m an d ie  gesam ten  W asserstraB en vom 
R hein ab betrach tet, zu drei V iertel fertiggestellt. Ich darf 
wohl noch hinzufugen, daB d ie  R eichsreg ierung  ebenso wie 
bestim m te parlam entarische K reise auf derti S tandpunk t 
stehen, daB das investierte K apitał nu tzbar gem acht w erden 
muBte. Mit anderen  W orten, d e r  M ittellandkanal muB 
f e r t i g  gebaut w erden.

W as wird denn eintreten, w enn d e r M ittellandkanal 
fertig  ist?  Ich bedaure, daB nicht m ehr M ateria ł von den 
verschiedensten  W irtschaftszw eigen vorliegt. F i i r  d i e  
K o h l e  t r i t t  e i n e  F r a c h t e r m a B i g u n g  v o m  
R u h r r e v i e r  b i s  B e r l i n  v o n  6,10 RM. j e  T o n n e  
gegeniiber d e r jetz igen  E iien b ah n frach t und von 4—4,50 RM. 
je  T onne gegeniiber der F rach t auf dem  W asserw ege iiber 
R o tte rdam —H am burg  oder R o tte rd am —Stettin  ein. D i e 
w e s t d e u t s c h e  E  li s e n i n  d  u s t r  i e e r h a l t  d u r c h  
d e n  B a u  d e s  M i t t e l l a n d k a n a l s  e i n e  F r a c h t -  
v e r b / l l i g u n g  v o n  12  — 2 0  R M.  j e  T o n n e  E i s e n  
D iese F rachtverbilligungen kónnen w eder durch Senkung der 
L óhne noch durch  andere  E insparm aB nahm en eingeholt 
w erden. O b e r s c h l e s i s c h e  K ohle und E isen  miissen 
vom B erliner M ark t verschw inden. E rs t siidlich Berlin wird 
w ieder eine K onkurrenz m óglich sein. D as W a l d e n -  
b u r g e r  K ohlenrevier sieht sich. in seinen A bsatzin teressen  
mit R echt stark  bedroht, weil es in s ta rk sten  W ettbew erb  
mit O berschlesien kom m en muB. D enn w enn sich d e r Ab- 
sa tzm ark t verengt, dann  miissen d ie verb leibenden  K onkur- 
ren ten  sich in den  R est teilen. D as Bild ist leider noch nicht 
vollstandig. Ich habe h ier nicht d ie  Absicht, gegen  den  p o l 
n i s c h e n  H a n d e l s  v e r t r a g  zu polem isieren. A ber ich 
muB doch feststellen, daB nach P ressem eldungen  350000 r 
K ohle m onatlich von Polen  abgenom m en w erden sollen.



26 O S T S E E - H  A N D E L Nummer 6

•D as 'sind 4 200000 t im  Ja h re  oder ein Fiinftel d e r o b e r
schlesischen K ohlenfórderung. D ie B elegschaft im  o b e r

sc h le s is c h e n  K ohlenbergbau  betrag t rund 55 000 Kópfe. F iir 
r 11 000 A rbeitsk rafte  w erden dann d ie K ohlen in Polen ge- 
-:fórdert. S ehr w ahrscheinlich w erden O berschlesien und das 

W aldenburger R evier zusam m en 11000 D auerarbeitslose be- 
kom m en, denn die polnische K ohle muB doch irgendw o 

, deu tsche K ohle verdrangen.
D ie L age d e r ostdeu tschen  W irtschaft ist schon heute. 

auBerst schw ierig. S ieht m an aber d ie kom m enden E reign isse  
i ganz n iichtern an, dann  w ird das Bild ganz triibe. W er 

nicht will, daB es zu einem  yollstandigen Z usam m enbruch 
. unserer ostdeu tschen  W irtschaft kom m t, der muB auf den 

b a  l d  i g e n  A u s b a u  d e r  O d e r  z u e i n e m  G r o B -  
; s c h i f f a h r t s w e g e  drangen. D as oberschlesische In- 

dustriegeb ie t muB ferner an  die O der frachtlich herangebrach t 
•. w erden, u n d  das W aldenburger Revier, das von dem  Ausbau
- d e r O der nu r den V orteil hat, daB ihm  d ie K onkurrenz d e r 

oberschlesischen K ohle erspart bleibt, muB durch d ie Reichs- 
bahn  tarifliche E rle ich terungen  ais Ausgleich erhalten. W ir 
m iissen verlangen, daB d ie  O der zum G roB schiffahrtsw eg b e -

. s c h l e u n i g t  ausgebaut wird, ganz unabhang ig  davon, ob 
d er M ittellandkanal gebaut wird o d e r nicht.

D ie óstlichen Provinzen sind heu te  durch  eine Schick- 
salsgem einschaft : verbunden. D ie S tad t S t e t t i n  und ihr

• H afen  haben  nur so lange eine groBere B edeutung, ais noch 
ein H in terland  vorhanden  ist, mit dem  H andel ge trieben

■ w erden kann. W enn unsere nachsten  N achbarn  innerhalb  der 
i R eichsgrenze kaufunfahig  gew orden  sind, an  wen soli dann

noch verkauft w erden ? D ann muB die, eigene W irtschaft auch 
. verkum m ern und schlieBlich absterben . An dem  A usbau d e r 

O der zu einem  G roB schiffahrtsw eg sind alle  Volkskrei.se 
: d e r O derprovinzen gleichm aBig in teressiert. B richt die In-
• dustrie  zusam m en, dann steht dem  A rbeiter und A ngestellten 

A rbeitslosigkeit in A ussicht. D er K aufm ann und d e r H and-
• w erk er konnten nur auf A bsatz rechnen, w enn eine kauf- 

k ra ftig e  B evólkerung vorhanden ist. An w en soli d e r Land-
. w irt anders ,verkaufen, ais den stadtischen und industriellen  

K onsum enten? W enn die Industrie  im O sten  nicht gehąlten  
w erden kann, dann  soli m an auch keine  S ied ler m ehr anr

• set z en. Zehntausend in d e r Industrie  beschaitig te  M enschen 
sind viel schneller zur A bw anderung gezw ungen, ais ein-

. iau sen d  B auera  angesetz t w erden konnen. Sow eit sind die 
; F rag en  gek lart, daB w ir wissen, d ie  O der k a n n  zu einer 

le istungsfahigen W asserstraB e ausgebau t w erden. N ach un- 
se re r  M einung ist mit gróB ter B eschleunigung der technische 
Plan fiir das S t a u b e c k e n  K r a p p i t z — C o  s e i  fertig-

- zustellen, dam it mit dem  Bau begonnen  w erden kann. D er 
A usbau der m ittleren  und un teren  O der darf nicht zum Still-

. stand kom m en. Im  ubrigen ver.weise ich auf d ie zusam m en - 
gestellten  Forderungen .

N un gesta tten  Sie mir noch ein ku rzes W ort an  die 
•.V ertre te r der R e i c h s -  u n d  S t a a t s r e g i e r u n g  und 

an  d ie D am en und H erren  aus dem  R e i c h s t a g  u n d  
L a n d t a g .  In  den letzten  zehn Jah ren  gab es soviel

■ Sorgen, daB d ie  N ot des deutschen O stens ganz in den H in- 
te rg rund  trat.' D ie  N ot hat je tz t einen H o h e p u n k  t erreicht.

. K o m m t  n i c h t  b a l d  H i l f e ,  d a n n  f i i r c h t e  i c h ,  
w i r d  e s  s e h r  s c h n e l l  b e r g a b  g e h e n .  E s kann  
dann  zu spat sein. U nser V aterland ist durch  das D ik ta t voń 
V ersailles so k lein  gew orden, daB alles ge tan  w erden muB, 
.um -w eite ren  Verlustfen vorzubeugen. D eshalb  bitte  ich die 

. R eichs- und S taa tsreg ierung , uns zu helfen. D ie p a r ł a  - 
m e n t a r i s c h  e n  V e r t r  e t e r  d e r  O d  e r  p r o v i n  z en  , 
d a ran  zw eifle ich nicht, w erden in Z ukunft in g e m e i n -  
s a m e r  A r b e i t  z u s a m m e l s t e h e n ,  um den  O sten 
dem  D eutschen  R eiche zu erhalten.

Im  w eiteren  V erlauf gab  R eichsm inister a. D. D r .  
I n g .  e. h.  G o t h e i n  einen R iickblick auf d ie E ntw ick lung

- des O dersch iffahrtsw eges und ging dann auf F rag en  tech- 
n ischer A rt ein. D er A usbau des O ttm achauer S taubeckens 
w erde der Schiffahrt z w ar w esentliche E rle ich terungen  
bringen, jedoch nicht im- en tfern testen  dazu  ausreichen1,

, eine stand ige W assertiefe  von 1,70 m zu erreichen. D er 
R edner wies besonders darauf hin, daB die A bm essungen 
des M ittellandkanals den  V erkehr von 1000-Tonnen-Schiffen 
erm oglichen w urden u nd  .daB auch sam tliche Schleusen *der 
O der, des O der-Spree-K anals und des G roB schiffahrtsw eges 
B erlin—Stettin  A bm essungen fiir den  1000-Tonnen-Schiffs- 
yerkehr erhalten  muBten.

L a n d g e r i c . h t s r a t  a. D.  v o n  S t o e p h a s i u s ,  
Syndikus der Industrie- und H andelskam m er O ppeln: Nach 
den  beiden  ein leitenden R efera ten  von L andesrat E h rh a rd t 
und M inister G othein iiber d ie  w irtschaftliche N ot des O stens

und die N o tw en d ig k e it des O derausbaues ist • es m eine Auf- 
. gabe, Ihnen  ganz kurz die G esich tspunkte  zusam m enfassen, 
d ie das I n t e r e . s s e  O b e r s  c h l e s i e n s  a n  d e m  O d e r -  
a u s b a u  bedingen. L assen Sie mich an  d ie  S p itz e  m einer 
A usfuhrungen-den  Satz stellen, daB es sich hierbei um  eine 
S c h i c k s a l s f r a g e  O berschlesiens handelt. H eu te  er- 
fo rdert dieses Problem , angesich ts der óstlichen w irtschafts- 
politischen. V eranderungen  d e r  N achkriegszeit und ihrer 
Folgen, der starken  H erabm inderung  einer pfleglichen Be- 
handlung auf dem  G ebiete des G iitertarifw esens, und endlich 
angesichts der sich aus dem  Bau des M itte llandkana ls , fiir 
unser G ebiet ergebendeu  geradezu  k a tąs tropha len  'w irtsch aft
lichen R uckw irkungen, eine B eachtung wie nie zuvor.

D er. A usbau d e r O der zw ecks V erbesserung der Schiff- 
fahrt zw ischen Schlesien und Berlin sowie zw ischen Schlesien 
und S tettin  durch E rre ichung  einer fiir d ie Schiffahrt nutz- 
b aren  geringsten  W assertie fe  von 1,7 m in  geniigender Breite 
w ahrend der ganzen  Schiffahrtszeit, und z w ar durch  A nlage 
von S taubecken, von denen  z u n a c h s t ,  w ie es ausdruck- 
lićh in d en  betreffenden  G esetzen heiBt, das O t t 
m a c h a u e r  S t a u b e c k e n  in A ngriff genom m en w erden 
sollte, ist bereits durch d ie  G esetze vom 30. Jun i 1913 und 4. 
D ezem ber 1920 festgelegt. D as Ziel, das dam it erreicht 
w erden solltp, ist d e r planm aBige Ausbau des W asserstraB en- 
netzes auch im Osten, sow ie die E rfiillung d e r von d e r preu- 
Bischen R egierung  bereits 1899 und in den  fo lgenden  Jah ren  
an  O berschlesien gegebenen  feierlichen Z usicherung der 
preuBischen S taatsreg ierung , die P arita t d e r  F rach tkosten  
zw ischen dem  O sten und dem  W esten  auf dem  S chnittpunkt 
B erlin unbedingt zu gew ahrleisten . .W ie sieht es mit d e r  Er- 
fiillung dieses planm aBigen A usbaues des W asserstraB en- 
netzes und d e r dem  O sten gegebenen  V ersprechungen  aus?

W ahrend der W esten  iiber ein ausgedehntes, dauernd  ver- 
bessertes W asserstraB ennetz verfugt, das ihm  gesta tte t, seine 
P roduk te  zu b illigen Satzen  in  einem  w eiten R adius abzu- 
setzen und im m er w eiter vorzudringen, haben  wir im O sten 
gerade  die K a t a s t r o p h e n j a h r e  1928 u n d  1929 hin ter 
uns. 1928 w ar die O der mit voller Last nur an  143 T agen 
befahrbar und lagen  bis 900 beladene Schiffe w ochenlang 
in den  Schleusenhaltungen der oberen  O der fest, w odurch, 
abgesehen  von den sonstigen Schadigungen d e r W irtschaft, 
allein an  Schiffsfrachten  ein A usfall von 10 bis 12 Millionen 
M ark verursach t w orden ist. 1929 w ar d e r O derw asserstand  
noch schlechter, und lieB eine volle A uslastung d e r Schiffe 
nur an 106 T agen  zu. E s bedarf ke iner w eiteren  Ausfiihrun- 
gen, daB ein solcher Z ustańd der einzigen W asserstraB e 
des O stens, der O der, eine starkę, nicht langer trag b are  Zu- 
riicksetzung und V erna.chlassigung des O stens g egenuber dem  
W esten  in sich schlieBt. W enn wir auch anerkennen  wollen, 
daB der nunm ehr vor d rei Jah ren  in  A ngriff genom inene Bau 
des O ttm achauer S taubeckens dazu bestim m t ist, d iesen  un- 
ha ltbaren  Z ustanden  gegenuber A bhilfe zu schaffen, so 
m iissen wir doch im m er w ieder betonen, daB dam it n u r  
e i n  A n f a n g  g e m ą c h t  ist, der anerkannterm aB en n i c h t  
ausreicht, das Ziel der V ollschiffigkeit d e r ’ O der zu erreichen- 
D as S taubecken  von O ttm aćhau liefert nur 130 M illionen cbm 
ZuschuBw asser, w ahrend 500 M illionen benótig t werden- 
E s bedarf daher neben dem  Bau des O ttm achauer S tau 
beckens a u c h  n o c h  d e r  A n l a g e  d e r  w e i t e r e n  
S t a u b e c k e n ,  di e bei  S e r s n o ,  K r a p p i t z ,  C o l o -  
n o w s k a  und B o r g  a n i e  gep lan t sind’ sow ie der D urch- 
fuhrung der w eiteren  in d en  R ichtlinien vorgesehenen MaB
nahm en. D ariiber h inaus ab er ist fiir O berschlesien auch die 
endliche Lósung der nun auch schon seit zwei bis d rei 
Jah rzeh n ten  schw ebenden F rag e  d e r  V e r b i l l i g u n g  d e r
V o r f r a c h t  a u s  d e m  o b e r s c h l e s i s c h e n  I n - 
d u s t r i e b e z i r k  bis zu r O der ein d ringendes E rfordern is.

Sow ohl von M inister G othein w ie von L andesrat E h r
hard t ist Ihnen  bereits da rg e leg t w orden, w elche enorm en, 
ja  vernichtenden S c h a d i g u n g e n  d e r  B a u  d e s  M i t 
t e l l a n d k a n a l s  f i i r  O b e r s c h l e s i e n  n a c h  s i c h  
z i e h t. W as das w irtschaftlich bedeutet, insbesandere i*11 
H inblick  auf die uns dariiber hinaus noch aus dem  deutsch- 
polnischen H andelsvertrag  drohenden  gew altigen  Schadigun
gen, erg ib t sich von selbst. A ehnlich liegen die V erhaltnisse 
fiir die anderen  Industrien , Zem ent, P ap ier usw., sowie a u c h  
fiir die L andw irtschaft. M i t  d e r  a m  m e i s t e n  g e -  
f a h r d e t e n  M o n t a n i n d u s t r i e  s t e h t  u n d  f a l l t  
d i e  g a n z e  o b e r s c h l e s i s c h e  W i r t s c h a f t ;  sie 
bildet das R iickgrat des oberschlesischen W irtschaftslebens- 
W ird d ie M ontanindustrie d e r  w estlichen K onkurrenz ge* 
opfert, dann geben  Sie dam it zugleich / ganz O b e r s c h l e s i e n  
auf, und m achen uns dam it d ie  E rfiillung d e r  uns an ' der
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O stgrenze auferleg ten  nationalen  und ku ltu rellen  A ufgaben 
unmoglich.

W ir konnen nicht sagen, daB wir in O berschlesien die 
m pfindung und das V ertrauen  haben, daB d ie  Schw ere un- 

serer w irtschaftlichen S ituation und die unausbleiblicheri 
auch nationalen F olgen des zurzeit unaufhaltsam  fortschrei- 
tenden w irtschaftlichen Z usam m enbruches in  O berschlesien 
in Berlin schon in vollem  U m fange erkann t und gew iird ig t 
werden. Solange auf d e r einen Seite fiir den A usbau des 
M ittellandkanals jedeS J a h r  ganz erhebliche M ittel bereitge- 
SteUt werden, auf der anderen  Seite ab er fiir d ie W asserzu- 
pi" der O der in trockenen  Jah resze iten  nicht einm al die 
f la n e  fiir den  Bau d e r notw endigen  S taubecken vorliegen„ 
ist bei uns nicht d ie  GewiBheit yorhanden, d a B  d i e  O d e r -  
* r a g e ,  wie es uns w iederholt zugesag t ist, m i t  d e m  B a u  
a  e s M i t t e l l a n d k a n a l s  z u g l e  i c h  g  e 1 ó s t w i r d .  
j^rst kiirzlich ist in  einem  A ntw ortschreiben des Reichsver- 

ehrsm inisterium s zum A uśdruck gebracht, daB mit Riick- 
sicht auf d ie F inanzlage  des R eiches der u rspriinglich  fiir 

en Ausbau d e r O der unterhalb  B reslaus im  R eichśhaus- 
naltsplan fiir 1930 eingesetzte  B etrag  eine K urzung er- 
anren, daB ferner von einer E instellung  von E ta tsm itte ln  fiir 
en s°  no tw endigen Bau einer zw eiten Schleuse bei R ansern  
ur 1930 abgesehen  w erden miisse, nnd  daB endlich d e r Bau 

w eiterer S taubecken noch in der Schw ebe sei. W ir erkennen  
? ern daB d ie  gegenw artige  auBerst gespann te  F inanzlage 

.es'R e ic h e s  zu auB erster S parsam keit zw ingt, und dem gem aB 
vielfach eine K urzung von B etriigen erforderlich  macht. 

um m indesten fo rdern  w ir dann  aber, daB d ie S p a r s a m -  
e i t s m a B n a h m e n  a u f  d i e  i n  F r a g e  k o m m e n -  
e n  G e b i e t e  g l e i c h m a f i i g  v e r t e i l t  w e r d e n .  

T k  War n ic l̂t d e r  Fali. So sincl z. B. im  vorigein
ja n r  die A nsatze des H aushaltsen tw urfes bei den Staubecken 
•°n O ttm achau um 34 Proz. und bei d e r R egu lierung  der 
_ ^ e r  unterhalb  B reslaus um  331/ 3 Proz. gek iirz t worden, 

ahrend d ie  fiir den  M ittellandkanal vorgesehenen  Sum m en 
gu.r em e K iirzung von 15 Proz. erfahren  haben. G egen eine 

lche schw erw iegende Schadigung obersch lesischer In ter- 
ssen muB mit allem  N achdruck E inspruch erhoben  und 

getordert w erden, daB hierbei ein gerech te re r M aBstab An- 
k endung findet, und daB in Zukunft d ie  A nlage d e r neuen 

u n s 11 i c h e n W asserstraB e nicht m ehr bevorzugt wird 
gegeniiber dem  so dringend  no tw endigen  A usbau d e r n a -  

u r H c h e n  W a s s e r s t r a B e  der Odpr.
d A/r^C ^ 'nsic^ ten iiber den A usbau uncl die F ortse tzung  
htvl e^ andkanals sind gete ilt; erst in le tz ter Zeit sind von 
lam fUtp ^ en W irtschaftsorgan isationen  Ost- und M itteldeutsch- 
lan d t nga^ en gegen  d ie  F o rtse tzung  des B aues des M ittel- 

tlkanals der Reichs- und S taa tsreg ierung  eingereicht 
a i° en. Ich will zu d ieser F rag e  h ier nicht S tellung nehm en, 
a er  au ‘ eines m ochte ich, wic dies seitens unserer K am m er 
ĄiC sch o n .friih e r geschehen  ist, im m er w ieder hinw eisen. 
Tuf iQoi ^ asserstraBe durch  den S taa tsvertrag  vom  29. 
Rei h V° n ^ em ubernom m en w urde, hat sich das

^ en m  § 18  des G esetzes verpflichtet, d ie  von den L andern  
^egonnenen B auten an den W asserstraB en fortzufiihren . 
li f se ^erp flich tu n g  ist jedoch — obw ohl m an dies eigent- 
a , wohl auch  ais selbstverstandlich  ansehen  muB — 
s n - ru i0^  von d e r  B edingung abhang ig  gem acht, daB 
f U h a u c ^  n o c h d a s  B e d u r f n i s  z u  d e r  F o r t -  

.r u n g d i e s e r  B a u t e n  i n  u n v e r a n d e r t e r  
1 ®e f o r t b e s t e h t  und n icht R iicksichten auf die 

dPn a ^ftliche L age des R eiches entgegenstehen . Nun, bei 
sich ^ ew a^ ig en Schaden, die dem  O sten bei den  schon an 
ąu ,so schw ierigen W irtschaftsverhaltn issen  in D eutschland 
f0 l ,ern ^ a u  des M ittellandkanals erw achsen, und der in- 
Deu? vfiS6n a k lehnenden E instellung w eiter W irtschaftskreise 

Jjchlands gegenuber d iesem  Bau, ist die R eichsreg ierung  
eińe berechtig t, ohne w eiteres das V orhandensein
nehm durfnisses zu der F o rtse tzung  dieses Baues anzu- 
auf ebenso diirfte die F rage , ob nicht R iicksichten
Min- u 6 - y ^ ^ e ^ f t l i c h e  L age des R eiches dem  A usbau des 
e rfo d  ’ der J’etzt noch 300 bis 400 M illionen M ark
ttiinH entSegenstehen, bei d e r heu tigen  F inanzlage  zum 
handeStei  ̂ ZNYei^elhaft sein. D ie R eichsreg ierung  hat das Vor- 
2j i, ensJ in  eines w irtschaftlichen B ediirfnisses und der finan- 
bish6n •'̂ ^ l i c h k e i t  des W eiterausbaues des M ittellandkanals 
dem tr  J “7>°c^. o h n ę w eiteres ais gegeben  angesehen  und hat 
uicht^e a B d ie M ittel fiir d ie F o rtse tzung  des K analbaues 
s<>nd rc“ eine besondere G esetzesvorlage angefo rdert, 
vyeisf r?  stets einfach in den E ta t eingestellt. Er-freulicher- 
die a lS. vUns Jedoch in le tz ter Zeit bekann t gew orden, daB 
Pflink^S*'0 da^  d ie R eichsreg ierung  keine unbed ing te  Ver- 
LanH Un* zur Fortfiih rung  des M ittellandkanalbaues den 

e1̂11 gegeniiber habe, sondern daB dieśe Y erpflichtung

von den g-enannten beiden V oraussetzungen abhang ig  sei, die. 
nunm ehr nochm als eingehend gepriift w erden miissen, auch 
in den m aB gebenden K reisen  d e r R eichsreg ierung  stark  ari 
B oden gew onnen  habe. W ir begrtiBen d ies auch deshalb  
ganz besonders, weil gerade  auch R eichsverkehrsm in ister 
D r. S tegerw ald  bei verschiedenen G elegenheiten  V eranlassung. 
genom m en hat, mit allem  N achdruck  darau f hinzuw eisen, 
daB d e r  Bau des M ittellandkanals an  d ie  G e w a h r u n g  
d e r  e r f o r d e r l i c h e n  A u s g l e i c h s m a B n a h m e n  
f u r  d e n  O s t e n  gebunden  ist, und daB an  d iesen  nicht ge- 
riittelt w erden diirfe.

Ich m ochte d ah er an  d ie A bgeordneten  des O stens d ie 
d ringende B itte  richten, auch  ihrerseits nunm ehr m it allem  
N achdruck auf die V orlage eines besonderen  G esetzentw urfes 
betr. den W eiterbau des M ittellandkanals, wie es stets 
friiher d e r Fali gew esen  ist, zu dringen, dam it auf d iese 
W eise auch dem  P arlam ent die G elegenheit gebo ten  wird, 
d ie  F r a g e  d e r  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e s  K a n a l s  
u n d  d e r  f i n a n z i e l l e n  D u r c h f i i h r b a r k e i t  un te r 
den  heutigen V erhaltn issen  nochm als und zw ar eingehender 
ais es bei den  E ta tsb era tu n g en  -moglich ist, zu priifen, und 
dam it dann  auch insbesondere d ie auBer dem  O derausbau 
f i i r  d e n  O s t e n  n o t w e n d i g e n  S i c h e r u n g e n  
e b e n f a l l s  i n  d a s  G e s e t z  m i t  a u f g n o m m e n  
w e r d e n .  M óge es auf d iese W eise gelingen, unser schon. 
je tz t schw er ringendes O berschlesien  vor dem  sonst unver- 
m eidlichen Z usam m enbruch zu bew ahren  und ihm  auch in 
w eiterer Z ukunft die E rfiillung seiner so w ichtigen nationalen  
A ufgaben an  der O stg renze  zu erm óglichen.

N ach w eitereń  D arlegungen  eines V ertre ters des 
N iederschlesischen S teinkohlensyndikats und des P rasidenten  
d e r L andw irtschaftskam m er N iederschlesien, d e r fiir die 
land w irtschaftlichen In teressen  N iederschlesiens sprach, 
m achte der Vizeprasident der Industrie- und Handelskammer 
zu Stettin, K o n s u l  G r i b e l ,  fo lgende A usfiih rungen: Ich 
habe d ie E hre , zu dem  Problem  ,,O derausbau“ vor F ertig - 
stellung des (d ie W ettbew erbsverhaltn isse  stark  verschieben- 
den) M ittelland-K anals vom  S tandpunk t d e r pom m erschen 
L andw irtschaft, des H andels und der Industrie  des S tettiner 
W irtschaftsbezirks und des Seehafens S tettin  a is M undungs- 
hafen  der O der kurz Stellung zu nehm en. D ie p o m m e r - 
s c h e  L a n d w i r t s c h a f t  w i i n s c h t  e i n e  v o l l k o m -  
m e n  d u r c h g e f u h r t e  O d e r r e g u l i e r u n g  im  Inter- 
esse d e r L andeskultur, zur B eseitigung . von N iedrigw asser 
und zur V erhiitung von H ochw asserschaden  sow ie im  In- 
te resse  des V erkehrs. D ie pom m ersche L andw irtschaft muB 
in der L age sein, ih re  P roduk te  an  M assengutern  und die. 
E rzeugnisse  der landw irtschaftlichen N ebengew erbe  jeder- 
zeit zu billigen F rach tsa tzen  b innenw asserw arts in die Ver- 
brauch^sgebiete zu transportieren . D er M ittelland-K anal wird 
das E indringen  auslandischer landw irtschaftlicher E rz e u g 
nisse und solcher der landw irtschaftlichen N ebengew erbe  —. 
besonders auf dem  B erliner M arkt — stark  erleich tern  und 
d ie  pom m ersche L andw irtschaft em pfindlich schadigen. I n - 
d u s t r i e  u n d  H a n d e l  bediirfen einer sicheren, mit Aus- 
nahm e der E iszeiten  standig vollśchiffigen O derw asserstraB e; 
zum  H ertran sp o rt ih rer R ohstoffe und H a lb fab n k a te  und zum 
A btransport ih re r Fertig fab rikate . D ie w eitere S tarkung  des 
U ebergew ich ts der gew altigen  w estdeutschen Industrie  durch 
den M ittelland-K anal ohne d ie  in den  L eitsatzen  erw ahnten  
A usgleichsm aB nahm en ist fiir H andel und Industrie  des 
S tettiner W irtschaftsbezirks un tragbar.

Fiir den  S e e h a f e n  S t e t t i n ,  geleg'en an  d e r Miin- 
dung des au f 700 K ilom eter schiffbaren  O derstrom s mit 
Q uerverbindungen nach E lb e  und W eichsel, is t die s t a n -  
d i g e  V o l l s c h i f f i g k e i t  d e r  O d e r w a s s e r s t r a B e  
dringend  erforderlich. D ie M óglichkeit d e r V erw endung des 
1000-to-Kahns, der das Regfelschiff auf den  W estdeutschen 
W asserstraB en bilden soli, muB auch  im  In teresse des S ee
hafens S tettm  endlich geschaffen  w erdem  D ie N ichtdurch- 
tiihrung der g efo rderten  M aBnahm en bedeutet,' daB d e r S ee
hafen S tettin  seiner naturlichen V orziige und V orteile beraub t 
wiirde, die a lle in  ihn  in den  S tand  setzen, dem  W ettbew erb  
der mit kiinstlichen M itteln groB gezogenen W eichselhafen 
standzuhalten.

D em  un tragbaren  W ettbew erbsdruck  vom O sten naht 
in G estalt des M ittelland-K anals eine neue G efahr im  W esten, 
d ie fast 1 M illionen to, also fast 1/ 5 des gesam ten  Seęhafen- 
um schlages S tettins gefahrdet. F i i r  d i e s e  s t a r k ę  S c h a 
d i g u n g  s e i n e r  S e e h a f e n i n t e r . e s  s e n  w i r d  S t e  t- 
t i n  b e i  a n d e r e r  G e l e g e n h e i t  b e s o n d e r e  w i r k -  
s a m e  A u s g l e i c h s m a B n a h m e n  — z. B.  A u f h e - ;  
b u n g  d e r  V e r t i e f u n g s a b g a b  e a u f  d e r  S e e  w a s - :  
s e r s t r a B e  S t e t t i n  — S w i n e m i i n d e ,  b e s c h l e u - ' .  
n i g t e  F e r t i g s t e l l u n g  d e r  H a f e n b a u t e n  i n  S t e t -
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t i n ,  z w e c k e n t s p r e c h e n d e  e i s e n b a h n t a r i f a r i -  
s c h e  M a B n a h m e n  s o w i e  G e b i i h r e n e r m a B i -  
g  u n g  a u f  d e r  W a s s e r s t r a B  e S t e t t i n  —- B e r l i n  
f o r d  e r  n m i i s s e n .  W ir im  O sten  haben bisher in be- 
wuBter Selbstlosigkeit die A ugen nach dem  W esten  gerichtet, 
um  d ie  A bw ehrfront des W estens zu starken. N ach Er- 
leichterung der V erhaltn isse  im  W esten  m i i s s e n  w i r  
v e r l a n g e n ,  d a B  d e r  W e s t e n  s i c h  n u n m e h r  a u c h  
m i t  d e n  N o t  e n  d e s  O s t e n s  b e f a f i t  und dem  O sten 
D ank zollt fu r das, was O stdeutschland, ein G renzland wie 
W estdeutschland, jah re lang  an eigenen W unschen dem  gró- 
B eren Z iele d e r B efreiung W estdeu tsch lands von frem der 
B esetzung  un te rgeo rdne t hat . D er deutsche O sten erw artet, 
daB d as gesam *e deu tsche  Volk, R eg ierungen  und Parlam ente, 
nunm ehr ebenso ta tk ra ftig  und einig d ie bescheidenen Wiin- 
sche des O stens erfiillen, die fu r ihn  und fu r ganz D eutach- 
land lebensw ichtig  sind.

An d iese R efera te  schloB sich eine A u s s p r a c h e  
an,  in de r  S t a a t s s e k r e t a r  G u t b r o d  das W ort er- 
griff und  fo lgendes au sf iih r te :

D er R eichsverkehrsm in ister D r. S tegerw ald  hat mich 
beauftrag t, sein lebhaftes B edauern  dariiber zum A usdruck 
zu bringen, daB er infolge sehw erw iegender politischer Ent- 
scheidungen in d ieser S tunde seine Absicht, den  heutigen T ag  
in ih re r M itte zu verbringen, leider im  letzten  A ugenblick 
h at au fgeben  miissen. E r bedauert das um  so m ehr, ais er, 
w ie Ihnen  allen  bekannt, seit M onaten den  ernsten  W illen 
gehab t hat, h ier persónlich in ih rer M itte iiber Ih re  N óte und 
S orgen  sich mit Ihnen  auszusprechen. • Sie haben, H enr 
Prasident, ebenso wie d ie  ubrigen  H erren  V orredner, auf die 
schw ierige. w irtschaftliche L age hingew iesen, in  w elcher sich 
Schlesien zurzeit befindet. I c h  g l a u b e ,  d a B  n i e m a n d ,  
w e l c h e r  a n  v e r a n t  w o r t l i c h e r  S t e l l e  i m  ó f - 
f e n t l i c h e n  L e b e n  a r b  e i t e t , ,  d i e  G r o B e  u n d  d i e  
B e d e u t u n g  d e s  P r o b l e m s  v e r k e n n t ,  d a s  w i r  
i n  S c h l e s i e n  u n d  i n  d e r  g a n z e n  G r e n z m a r k  
d e s  R e i c h  e s  z u l o s  e n  h a b e n .  D ie A ufgabe erschópft 
sich nicht nu r darin , d ie E isenbahnlinien, w elche durch  die 
unverstandliche G renzziehung durchschnitten  und zu toten 
S trangen  gew orden  sind, durch  neue B ahnbauten  d e ra r t m it
einander zu verbinden, daB d ie auf d en  w echselseitigen Ver- 
k eh r m iteinander angew iesenen  S tad te  und  G em einden ih re  
w irtschaftlichen B eziehungen w ieder aufnehm en kónnen. E s 
handelt sich auch nicht nu r darum , das LandstraB ennetz zu 
erganzen , sondern es geh t um  m e h r : W i r  m i i s s e n  d e n  
G r e n z k r e i s e n ,  w elche durch d ie  A btretung  deutschen 
G ebietes an  Polen und d ie  T scheehoslow akei aus ihren  b is
herigen  w irtschaftlichen V erbindungen herausgerissen  sind, 
n e u e  B e z u g s q u e l l e n  u n d  n e u e  A b s a t z g e b i e t e  
e r s c h l i e B e n ,  und kónnen  ihnen die A rbeitsm óglichkeiten 
fiir ih re  B evólkerung nur geben, wenn wir n e u e  V e r -  
k e h r s l i n i e n  s c h a f f e n .  Von den  A rbeitsm óglichkeiten 
hangt nicht nur das w irtschaftliche B estehen, sondern  auch 
die k u ltu re lle ' E n tw ick lung  und d ie na tionale  Sicherung un- 
serer G renzm ark ab. D er K am pf geh t um  das D eutschtum , 
um  die E rha ltung  eines gesunden, deutschen B auern- und Ar- 
beiterstandes, um  unsere Sprache und unsere  Kultur. W enn 
wir nicht alles daran  setzen, um  in  d iesen  G ebieten, welche 
dem  slaw ischen A nsturm  unm itte lbar ausgesetzt sind, die An- 
'z iehungskraft deu tscher W irtschaft und deutschen W esens zu 
starken, w urden w ir das V olkstum , das durch alle  schw eren 
Z eiten  hindurch treu zum  R eich gestanden  hat, aufgeben.

D ie A ufgaben, w elche uns im  deutschen  O sten er- 
w achsen, sind nicht in  ku rze r Zeit zu erfiillen. W ir w erden 
erst in d iesen T agen  dazu  gelangen, die ungeheuren  F ragen , 
w elche bei B eendigung des K rieges im  V ertrage  von Ver- 
sailles ungelóst geblieben  w aren, durch  den  Y oungplan zu 
r.egeln und durch  AbschluB des L iąuidationsabkom m ens, sow ie 
eines H andelsvertrages die V erstandigung  mit unserem  ó s t
lichen N achbar herbeizufiihren. Ich weiB, daB d iese Ver- 
trag e  von vielen deu tsch  em pfindenden M annern mit e rnster 
Sorge  betrach te t w erden, und daB gerade  im  deutschen  O sten 
groBe, aus vaterlandischem  V erantw ortungsbew uB tsein  ent- 
sp ringende W iderstande  gegen  d ieses A bkom m en bestehen. 
Ich g laube aber, sagen  zu durfen, daB uns erst die Berei- 
nigung a ller aus dem  K riege hervorgegangenen  F rag en  die 
M óglichkeit b ietet, mit voller K raft an  die innere E rs ta rk u n g  
unserer g efah rdeten  G ebiete zu gehen, und daB wir eine 

eordnete  Finanz w irtschaft erst au fbauen  kónnen, wenn wir 
uręh  k la re  A bgrenzung unserer Verpfliichtungen d ie Grund- 

lage  fu r die K red itfah igkeit des D eutschen  R eiches herge- 
stellt haben. O h n e  A n l e i h e n  s i n d  d i e  w i r t s c h f t -  
l i c h e n  u n d  v e r k e h r s p o l i t i s c h e n  A u f g a b e n  i m  
d e u t s c h e n  O s t e n  n i c h t  z u  e r f i i l l e n  . W ir kónnen

nicht auf d ie  D auer d ie  K apitalinvestitionen, die notw endig  
sind, aus laufenden S teuerm itteln  bestreiten . W ir kom m en 
sonst dauernd  zu einer steuerlichen B elastung aller Zw eige 
der W irtschaft, w elche notw endigerw eise mit der A ufzehrung 
d er Substanz zu enden droht. W ir miissen, wie in d e r Vor- 
k riegszeit, dazu gelangen, in unserer H aushaltsfiih rung  die 
ordentlichen und  auB erordentlichen A usgaben zu unterscheiden 
und die auB erordentlichen A usgaben auf A nleihe zu nehm en. 
M i t  d e r  M ó g l i c h k e i t ,  A n l e i h e n  z u  e r h a l t e n ,  
w i r d  d a s  Z e i t m a B ,  i n  w e l c h e m  w i r  d i e  g r o B e n
V e r k e h r s a u f g a b e n  d e s  d e u t s c h e n  O s t e n s  l ó -  
s e n  k ó n n e n ,  b e s t i m m t .  D as nachste  H aushaltsjah r 
wird eines der schw ersten  sein, w elches wir iiberhaupt b is
her zu iiber wind en hatten . Vom  Jah re  1931 ab kónnen wir 
auf eine gew isse E n tlastung  hoffen, und in den  spateren  Jah- 
ren  bei g eo rdne te r W irtschaftsfiihrung d aran  denken, mit 
E rnst und vorausschauend an  d ie P rob lem e heranzugehen, 
w elche uns die besonders schw ierigen V erhaltn isse im  O sten 
b ieten. 4

Mit besonderer S orge verfolgen Sie in Schlesien die 
A rbeiten  am  M ittelland-K anal, und  vergessen vielleicht dabei, 
daB der M ittellandkanal kein  P ro jek t ist, w elches das Reich, 
erst in den  le tz ten  Ja h re n  aufgenom m en hat, sondern daB 
die V erbindung von R hein  und E lbe  und iiber die Ha,vel 
zur O der einen P lan  darste llt, w elcher zu den  altesten  
W asserstraB enpro jek ten  PreuBens gehórt. PreuB en hat schon 
zu A usgang d e r 70 er Ja h re  den G edanken aufgenom m en, die 
d rei groBen W asserstraB ensystem e der norddeutschen  Tief- 
ebene durch einen K anał m iteinander zu verbinden, und ver- 
fo lg te  dabei das staatspolitische Ziel, d ie óstlichen und west- 
lichen Provinzen, die bis zum  Ja h re  1866 durch  das alte 
K ónigreićh H annover ge trenn t w aren, unlósbar m iteinander 
zu verankern . Von diesem  staatspolitischen Ziel hat sich 
d ie preuBische R egierung  bis zum  A usbruch des K rieges 
leiten lassen, und bei dem  U ebergang  der W asserstraB en yon 
den L andern  auf das R eich vom R eiche verlangt, daB es diese 
a lte  preuBische Aufga;be an  ers ter Stelle erfiille. D as Reich 
war, w enn es die W asserstraB en iibernehm en und mit gleich- 
zeitiger U ebernahm e der E isenbahn  eine einheitliche Reichs- 
verkehrspo li'ik  begriinden wollte, gezw ungen, d ie  von den L an
dern  begonnene Politik bis zu einem  gew issen AbschluB fort- 
setzen  und kann  jetz t, nachdem  so erhebliche K apitalien in 
das U nternehm en des M ittellandkanals h ineingesteck t sind, 
unm óglich davon zurucktreten . W i r  s i n d  u n s  a b e r  
d a r i i b e r  y o l l s t a n d i g  k l a r ,  d a B  d e r  M i t t e l 
l a n d k a n a l  n i c h t  d a z u  f i i h r e n  d a r f ,  S c h l e s i e n  
u n d  S c h l e s i e n s  W i r t s c h a f t  v o n  i h r e m  n a t i i r -  
l i c h e n  A b s a t z g e b i e t  i n  B e r l i n  z u  y e r d r a n g e n  
und sie in dem  W inkel, der durch d ie  U m klam m erung Polens 
und der T scheehoslow akei geb ildet wird, langsam  absterben  
zu lassen . D as Reich hat darum , wie es auch von P reu B en  
schon in A ngriff genom m en war, die natiirliche L ebensader 
Schlesiens, die O der, auszubauen, fo rtgefahren , und ich kann 
wiederholt die bestimmte Erklarung abgeben, daB die Baaten 
an der Oder spa estens zu dem Zeitpunkt fertiggestellt sein 
werden, wo der Verkehr auf dem Mittellandkanal nach Berlin 
eroffnet wird. Ich kann ebenso die von dem Reichsverkehrs' 
minister von Guerard gegebene Zusage wiederholen, daB 
die Regierung durch tarifarische oder andere MaBnahmen 
dafiir Sorge tragen wird, daB die Kohle auf dem Mittelland
kanal vom Ruhrgebiet nicht billiger nach Berlin gelangen 
kann, ais es von Schlesien her moglich sein wird.

Ich verstehe die B esorgnisse, welche in EntschlieB ungen 
d e r politischen und w irtschaftlichen K órperschaften  S ch le
siens im m er w ieder zum A usdruck kom m en, daB d ie Reichs- 
reg ierung  den Schadigungen, w elche der M ittellandkanal móg- 
lich er weise fiir Schlesien bringen  wird, nicht geniigend Beach- 
tung schenkt. A ber ich glaube, daB d ie  schlesischen K reise 
das V ertrauen  zu d e r  R egierung  — und sei die R eg ierung  zu- 
sam m engesetzt, wie sie es auch im m er sein m ag — haben 
durfen, daB keine R egierung  den elem entaren  G edanken au? 
dem  A uge verlieren wird, daB das deutsche R eich in s e i n e n i  
B estande nur leben und  erhalten  b leiben kann, wenn die 
deutsche W irtschaft und die deutsche K ultur in Schlesien und  
in der ganzen  O stm ark g esta rk t und gefestig t wird. Ich bitte 
sie, davon uberzeugt zu sein, daB das R eichsverkehrsm iniste- 
rium  gew illt ist, gem einschaftlich mit Ihnen a n  der Lósung 
d es P roblem s mit allen seinen K riiften w eiterzuarbeiten  im Sinne 
des a lten  Spruches: W o ein W ille ist, d a  ist auch ein Weg-

H andelskam m erprasiden t D r .  G r u n d  schloB d ie Kund- 
gebung  mit D ankesw orten  an  d ie T eilnehm er, i n s b e s o n d e r e  
an den V ertre ter des R eichsverkehrsm inisterium s, der erfreu- 
.licherweise eine b indende Z usicherung im Sinne d e r Kund- 
gebung erteilt habe.
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Sleuerwesen.
Umsatzsteuermerkblatt. D ie Industrie- und H andels- 

Qf ^ m er  K refeld hat ih r U m satzsteuerm erkb la tt nach dem  
otand der G esetzgebung am  1. 2. 1930 neu und w esentlich 
erw eitert herausgegeben . D as M erkblatt bring t eine gedrang te  
^usam m enfassung a ller B estim m ungen iiber E infuhr, D urch - 
uhr, Ausfuhr, V eredelungsverkehr, G roB handelsprivileg, Frei- 
!sten, alle m aBgeblichen B uchfuhrungsvorschriften  und stellt 

v,or allem  d ie V ergiins.tigungen und E rle ich terungen  des Qe- 
setzes in den V ordergrund . D ie auB erordentlich  um fangreiche 
und w ichtige R echtssprechung  zu § 7 U .St.G ., fe rner die 
zahlreichen, z. T. nicht veróffentlichten V erw altungsanw ei- 
sungen uncj E ntscheidungen  iiber die A uslegung d e r Frei- 
f&ten la  und lb  mit den  dazugehórigen  Z olltarifnum m ern, 

uber die p riv ilegierten  B earbeitungsviorgange bei d e r verlan- 
gerten E infuhr, A usfuhr und beim  V eredelungsverkehr sind 

is in d ie jiingste  Zeit hinein beriicksichtigt. D urch eine 
ubersichtliche D ruckanordnung  ist eine rasche und zuver- 
assige U nterrichtung móglich. D as M erkblatt faBt die wich- 
igsten G esichtspunkte bei d e r U m satzsteuer zusam m en und 
wird wie d ie  friiheren  sehr schnell vergriffenen A uflagen ein 
wertvolles H ilfsm ittel fiir den K aufm ann und  den Steuer- 
berater sein.

D as M erkblatt kann  von d e r Industrie- und H andelskam - 
i er K refeld zum  Preise  von RM. 0,60 (bei Sam m elbestel- 
w en fn ZU erm aBigtem Preis) zuziiglich Porto  bezogen

ifredilsdiufz.
Eingestellte Vergleichsverfahren.

Stettiner D achpappen- und T eerp roduk te-F ab rik  A lbert 
van Gogh, Inh. A lbert van Gogh, Stettin , H indenburg- 
straBe 2 (15. 2. 1930).

• K aufm ann Bruno N eum ann, Inhaber der F irm a 
H elene Stenzel Nachf., Schuhgeschaft, Stettin-Ziillchow , 
Chausseestr. 6 (27V2. 1930).
Gebr. S tam borsky, H errenk le iderfab rik , Stettin , N eue 
K ónigsstr. 1 (3. 3. 1930).

• K ruse & . Sohn, Inh. U lrich K ruse, B uchdruckerei und 
I apierverarbeitung , S tettin, O berw iek 4 (5. 3. 1930).

Eroffnete Konkursverfahren.
Tag der An-

ame der Firma: Sitz: ordnung: Vertrauensperson:
picker & Gneust, Stettin , Konigs- 26 . 2 .3 0  Kaufmann Ernst Kunz 

„ e r,e*de-Agentur- strafie 7 Stettin , Kantstr. 7
geschaft

achlafi des Zimmer- Anklam 27 . 2. 30  Rechtsanwalt
^eisters Emil Schleyer Neumann. Anklam

aufmann Erich Laasch, Stettin , Speicher- 27 . 2 .3 0  Biicherrevisor Edmund
^olonialwarengrofi- straCe 31-33  Zander, Stettin ,
^ " dlung Gr. Domstr 24

•mmermeister Franz Stettin, Schwarzer 6. 3. 30  Biicherrevisor Rudolf
mann, Hoch- und Damm 13 Altm ann, Stettin ,

‘eiDaugeschaft Birkenallee 36
^aufmann Willy Boett- Stettin , Speicher- 6. 3. 30  Kaufmann Ernst Kunz,
MCr! nh' der Firma strafie 21 Stettin , Kantstr. 7

*  Ke™> Waren- 
Sro8handIung

aufmann Johannes Giilzow i. Pom. 6. 3. 30  Kaufmann Franz
KaUWe ' Selle, Giilzow

”larn Ferdinand Stettin . Kronen- 8. 3. 30  Biicherrevisor Kurt
C ,e’ ^er Fi^ma hofstrafie 29  J onas Stettin,

& Kuhr» Waren* FrauensiraBe 50
SroBhandlung

Posiwesen.
ttlit ^ ° n ,S *̂lec*iv e r*{e*, r - O berpostd irek tion  S tettin  teilt
sche *n der B enachrichtigung, die jedem  neuen Post- 
amt ckkunden bei E róffnung  eines K ontos vom Postscheck- 
b0 *Ugeht> em pfohlen wird, fiir den G eschaftsverkehr Brief- 

n  u. dgl. mit dem  V erm erk : Postscheckkonto  . . . .  
deii TT u’ ZU- verw end en  un(l  d iesen  V erm erk in d e r auf 
g r o |V e'berw eisungs- und Scheckheften  angew and ten  F orm  
clruck U n d i n  d e u t l i c h e n  Z i f f e r n  hervortre tend  auf- 
kund 611 â ss?n - D iese A nregung wird von den  Postscheck- 
deil ^  nicht im m er b each te t; vielfach w erden auch von 
klein ru ckereien fiir das D rucken d e r K ontonum m ern zu 
Weche ,° schlecht lesbare Z iffern benutzt, was zu Ver- 

seiungen von -Zahlen und zu W eiterungen bei der Gut-

schrdft fiihrt. E s is t den  P ostscheekkunden  zu em pfehlen, 
zur B eseitigung d ieser M angel auf B riefbogen, R echnungen. 
Q.uittungen und derg l. stets auch das Postscheckkonto  in  der 
oben  bezeichneten  F orm  an  gu t sicl^tbarer Stelle aufdrucken 
zu lassen und fiir den  D ruck d e r K ontonum m ern nicht zu 
kleine Z iffern mit deutlichem  und k larem  Schriftbild  ver- 
w enden zu lassen. Zweckm aBig ist es auB erdem  noch, die 
E iner und Z ehner d e r  K ontonum m ern etw as k leiner drucken  
zu lassen ais d ie  vorangehenden  H underter, T ausender usw.

Verzeichnis der Postscheekkunden. D ie V erzeichnisse 
d e r Postscheekkunden  bei den P ostscheckam tern  im  D eu t
schen Reich w erden in nachster Zeit nach dem  S tande vom
1. Jan u a r 1930 erscheinen. B estellungen nehm en alle Post- 
ansta lten  entgegen, d ie  auch iiber d ie P reise  A uskunft er- 
teilen. Postscheekkunden erhalten  d ie  V erżeichnisse auf 
W unsch von ih rem  Postscheckam t u n te r A bbuchung des 
P reises von ih rem  K onto; sie konnen  sich auch den  regel- 
maBigen B ezug durch einm alige B estellung bei ihrem  P o st
scheckam t sichern.

Aufitenhandel.
Deutsch-Australische Handelskammer. Am 23. A ugust

1929 ist in  Sidney, 4, B ridge  S treet, eine D eutsch-A ustra- 
lische H andelskam m er gegriindet w orden. E in  A uszug aus 
den  Satzungen  d ieser K am m er ist d e r Industrie- und H a n 
delskam m er zu S tettin  zugegangen  und kann  In teressen ten  
zur V erfiigung gestellt w erden. D ie D eutsch-A ustralische 
H andelskam m er ist ein Zusam m enschluB d e r  am  Giiter- 
austausch  zw ischen D eutsehland und  A ustralien beteiligten 
F irm en in  A ustralien. D ie D eutsch-A ustralische H an d e ls
kam m er, dereń  E rrich tung  vom D eutschen  G eneralkohsulat 
in S idney gefo rdert w urde, hat es sich zur besonderen  A uf
g abe  gem acht, den G iiteraustausch zw ischen den  beiden 
L andern  zu fórdern, w irtschaftliche G egensatze auszugleichen 
und insbesondere den  ih r be itre tenden  M itgliedern in D eutsch- 
land A uskiinfte zu erteilen, A bsatzgelegenheiten  nachzuw eisen 
und V ertre te r zu benennen. Firm en, die am  H andelsverkehr 
mit A ustralien beteilig t sind oder daran  In teresse haben, mit 
d e r neuen K am m er in V erbindung zu treten, kan n  em pfohlen 
w erden, die M itgliedschaft zu erw erben.

Deutsche Handelskammer in Paris. Am 19. F ebruar
1930 ist in Paris eine D eutsche H andelskam m er geg riinde t 
w orden. D er V orstand d e r ‘K am m er besteh t aus fo lgenden 
P ersonen : E rn st F i s c h e r  (C arl ZeiB, Jena , und ZeiB- 
Ikon, D resden), Paris, V o rsitzender/ F. J a c o b s o n ,  
B ankier, Paris, D irek to r K a h r w e g  (Siem ens-Frarice), 
Paris, B e r  g  n e r  , Paris, E b e r h a r d  (O tto W olff), Paris, 
E l i a t  (D eutsche B ank und D iskonto-G esellschaft), Paris, 
D r .  M e y e r ,  (M ercedes-B enz), Paris. — Ais standige be- 
ra tende  M itglieder gehóren dem  V orstand an : G esandtschafts- 
ra t D r .  D ó h l e  (D eutsche B otschaft, Paris), D r .  R i e d -  
b e r g  (D eutscher V ertre te r bei der In ternationalen  H an d e ls
kam m er, Paris). E in  A bdruck d e r  Satzungen  ist d e r In 
dustrie- und  H andelskam m er zu S tettin  zugegangen. In te r
essenten konnen ihn  auf W unsch erhalten . D anach handelt 
es sich bei d e r neuen K am m er um  eine deu tsche O rgan i
sation, die den  fiir d ie A nerkennung deu tscher A uslandshan- 
delskam m ern aufgestellten  G rundsatzen entspricht. W ie die 
Zusam m ensetzung des V orstandes zeigt, sind narrihafte Ver- 
tre te r d e r deutschen w irtschaftlichen In teressen  in  F rankre ich  
an  d e r  K am m er beteiligt. Ih re  E rrich tung  en tsprich t einem 
bestehenden  B ed iirfn is ' nach einer In teressenvertre tung  der 
deu tschen  K aufm annschaft in F rankreich . D ie hierfiir ge- 
w ahlte F orm  d e r G riindung einer deutschen H andelskam m er 
bedeute t g leichzeitig  d ie  Schaffung eines Institu ts fu r die 
Fórderung  des deutsch-franzósischen H andelsverkehrs. D urch 
die M itgliedschaft des L eiters d e r  K onsulats- und W irt- 
schaftsabteilung der D eutschen B otschaft im  V orstand d e r 
K am m er erscheint eine zw eckm aB ige Z usam m enarbeit de r 
W irtschaftsabteilung d e r B otschaft und d e r K am m er ge- 
sichert. — D ie M itgliedschaft des D eutschen  V ertre ters bei 
d e r In ternationalen  H andelskam m er im V orstand d e r K am 
m er wird d ie  V erbindung zw ischen d e r  K am m er und den  
deutschen  * W irtschaftsvertre tungen  im  R eich fórdern . D ie 
neue K am m er wird ih re  T atigkeit voraussichtlich am  1. 
A pril d. J . aufnehm en. Ih re  A dresse is t vorlaufig: Paris, 
18/20, Faubourg  du Tem pie.

Weltwirtschaftliches Archiv in Mexiko. D as Ibero- 
am erikan ische Institu t in H am burg  hat d e r K am m er m itge- 
teilt, daB zur Zeit in M exiko ein W eltw irtschaftliches Archiv 
gegriindet w orden ist, dem  d ie  Y erm ittlung zw ischen M exiko 
und den  iibrigen L andern  obliegen soli. D as A rchiv bittetr 
um  U eberlassung  von geeignet erscheinenden S tatu ten , Pro- 
spekten, K atalogen, die es in den  S tand setzen  w urden ,
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seineu B enutzern  einen U eberb lick  iiber die einzelnen W irt- 
schaftszw eige in D eutschland zu verm itteln. Zuschriften und 
Sendungen  b itte t das A rchiv an  folgende A dresse d irek t 
richten  zu w ollen:

M exikanisches G eneralkonsulat, H a m b u r g  5, A n der 
A lster 65.

Innere Angelegenlteifen.
Beeidigung von Sachverstandigen. In  der S itzung des 

geschaftsfiihrenden A usschusses der Industrie- und H an d e ls
kam m er vom 5. M arz w urde H e rr t 

H ans W i e d e c k ,  S tettin, 
ais Sachvers.tandiger fiir P f l a n z e n h a a r e  ( P f l a n z e n *  
f a s e r n ,  I n d i a f a s e r n ,  C r i n  d  ’ A f r i q u e usw .) óf- 
fentlich angeste llt und  beeidigt.

Verleihung von Ehrenurkunden. Von d e r  Industrie 
und H andelskam m er zu S tettin  sind E h renu rkunden  fiir lang- 
ja h r ig e  und treue D ienste  an fo lgende H erren  verliehen 
w o rd en :

1. L e ń z ,  W ilhelm  (25 Jah re  bei der F irm a Gust. Cantro- 
witz, S targard  i. Pom m .);

2. M a  u ,  F ritz  '(25 J a h re  bei d e r F irm a A lbert N etz, 
S tettin );

3. H o m a n n ,  H elm uth  (30 J a h re  bei d e r F irm a J . G oll
now  & Sohn, S tettin );

4. R e i n k e ,  Carl (25 Ja h re  bei d e r Seem annischen H euer- 
stelle, S tettin).

Messen und Ausstellungen.
Internationale Ausstellung fiir den amerikanischen Im- 

port-Handel. Vom 4. bis 9. A ugust 1930 findet in  N ew  York 
im  GroBen Z en tra l-P alast eine A usstellung u n te r d e r obigen 
B ezeichnung statt. D iese A usstellung v soli kiinftig  jahrlich 
w iederholt w erden. N ach den  yorliegenden  N achrich ten  soli 
es sich um  ein A usstellungsunternehm en groBen Stils handeln. 
D as G rim dungskapital der G esellschaft b e trag t iiber 1 Million 
G oldm ark. F iir d ie europaischen A ussteller, d ie persón- 
lich w ahrend d ieser Im portm esse  in N ew  York anw esend 
sein wollen, sind E rm aB igungen fiir d ie  U eberfah rt sowie 
fiir A ufenthalt in N ew  York vorgesehen. F iir d iejenigen, 
d ie  nicht selbst o d e r durch eigene V ertretung  d e r A usstellung 
beiw ohnen kónnen, ist ein um failg reicher Spezialdienst (Ver- 
kaufsorganisation) eingerichtet.

V. Internationale Mustermesse in Saloniki. D ie Grie 
chische G esandtschaft hat d e r K am m er m itgeteilt, daB die
V. In ternationale  M usterm esse in  Saloniki vom 14. bis 30. 
S ep tem ber 1930 stattfinden  wird.

XX. internationale Prager Friihjahrsmesse vom 16. 
bis 23. Marz 1930. D as P rogram m  d er XX> P rag er Friih- 
jahrsm esse, d ie  im  M essepalast und beiden verfiigbaren 
M essegelanden abgeha lten  wird, sieht diesm al auBer d e r all- 
gem einen M esse eine S onderg ruppe fiir G esundheitstechnik 
und S tad tehygiene, eine M otorrad- und  Fahrrad-M esse, die 
bereits gu t eingelebte H otel- und G astw irtsm esse, Sonder- 
g ruppen  fiir M alereiartikel, sparsam e W irtschaftsfiihrung im, 
H ausha lt u. a. m. vor.

V on den auslandischen  E xpositionen  sei eine groBe 
japanische Sonderg ruppe hervorgehoben. Auch ein groBer 
in ternationaler KongreB der G esundheitstechnik  nebst zah l
reichen anderen  K onferenzen ist in A ussicht genom m en.

F iir den Besuch d e r  M esse w erden gegen  V orzeigung 
der M esselegitim ationen d ie  iiblichen Fahrpreiserm aB igun- 
gen  von 33 °/o au f tschechoslow akischen und 25 °/o auf reichs- 
deiutschen B ahnen gew ahrt.

D er a n  und fiir sich schon ais Sehensw iird igkeit gel- 
tende  P rag e r M essepalast ist auch iiber die M esse hinausi 
mit seinen perm anen ten  M usterlagern  das ganze J a h r  hin- 
durch  geóffnet und vereinigt die iiberaus zahlreichen In- 
dustriezw eige des S taates zu einem  giinstigen V erkaufszen- 
trum , das ge rad e  den  zahlreichen auslandischen E inkaufern  
V orteile  und Z eitersparn is bietet.

U n ter den  europaischen M essen hat die seit zehn 
ja h re n  bestehende P rag e r M usterm esse, wie die jiingste 
Schw eizer M essestatistik  feststellt, den  fiinften P latz errungen 
und g liedert sich auch in  B ezug auf A usstelleranzahl nach 
Leipzig, Paris, Lyon und W ien ein.

DaB die fiir 1931 gep lan te  groBe O rientm esse in P rag  
in ers ter Linie dazu bestim m t ist, in friedlichem  W ettbew erb  
neue A bsatzgeb iete  auf asiatischem  und afrikanischem  Boden 
zu. gew innen, sei betont.

Budapester Internationale Messa. Vom 3. bis 12. Mai.
1930 findet d ie 25. Jubilaum sm esse in B udapest statt. Pro-

spekte  sowie A nm eldebogen kónnen von der Industrie- und 
H andelskam m er angefo rdert w erden.

Versdiiedenes.
— Vom M inister fiir H andel und G ew erbe, Berlin, wird 

berichtet, daB nach einer M itteilung d e r  B otschaft der Ver- 
einigten S taaten  von A m erika in B erlin und a u sw e is lic h  d er 
vorgeleg ten  B estallungsurkunde H e rr G ustav L. S o n d -  
h e i m e r  zum * V i z e k o n .  s u l  b e i m  G e n e r a l k o n s u 
l a t  d e r  Y e r e i n i g t  e n  S t a a t e n  v o n  A m e r i k a  in 
Berlin ernannt w orden ist.

H e rr S o n d h e i m e r  ist in d e r erw ahnten E igen- 
schaft anerkann t und zugelassen worden.

— D er L andgerich tsprasiden t zu S tettin  teilt folgendes
m it:

— „D urch ErlaB vom 26. 2. 30 sind fiir d ie  verstorbe- 
nen H andelsgerich tsra te  V ollbrecht und M eyer die H andels^ 
rich ter R  i e d e 1 und" M e i  s t e r  zu H a n d e l s g e r i c h t s -  
r a t  e n  fiir d ie  Zeit vom 1. M arz 1930 bis dah in  1933 ernannt 
F iir die H erren  R iedel und M eister sind zu H a n d e l s -  
r i c h t e r n  e rn a n n t:

1. de r K aufm ann R udolf E m il H ans R e t z l a f f  und
2. der G enerald irek tor Johannes F erd inand  B u n d f u B -

beide in S tettin,
fiir die Zeit vom  1. M arz 1930 bis dahin  1933.“

Handelspost Max Schimmel. U eber die F irm a Max 
Schim m el in W iirzburg  bzw . d ie von ih r herausgegebene 
H andelspost fiir Industrie, H andel und G ew erbe liegen der 
K am m er M itteilungen vor, d ie In teressen ten  auf dem  Buro 
der K am m er erfragen  kónnen.

Handeishof-Neubau in Gera. D ie S tad tbank  in Gera 
hat der K am m er m itgeteilt, daB sie F irm en zur E inrichtung 
von V ertreter-B iiros und sonstigen V erkaufsstellen  in G era zu 
in teressieren  beabsichtigt, und der K am m er gleichzeitig  Pro- 
spek te  iiber den H andelshof der S tad t G era iibersandt. In te r
essenten kónnen ein E xem plar des fraglichen P rospek tes 
von d e r K am m er erhalten .

Budibesprediungen.
„Wege zur Steuer-Ersparnis.“ Was muB jeder iiber die 

Steuern wissen? Von A l b e r t  A l l i m a n ,  B iich errev iso r  
und S teuersachverstandiger GfO, Y erlag  E ich ler & Co., 
Leipzig C 1, Z eitzer Str. 5. 3. Auflage, 7.—10. Tausend, 224 
Seiten, Preis RM . 4,90.

D ie steuerliche "Belastung hat in D eutschland b ere its  
einen solchen U m fang angenom m en, daB viele Steuer- 
zah ler angesichts der schlechten w irtschaftlichen L age ihrer 
P flicht nur un te r gróBten O pfern nachkom m en kónnen. D er 
W unsoh, den; ^Druck der S teuerlast zu m ildern, ist d aher 
durchaus verstandlich. U m  dieses Ziel zu erreichen, ist 
ab e r  eine genaue K enntnis der Gesetzesvorsch.riften e r
forderlich. D as im  V erlag  von E ichler & Co., Leipzig, er- 
schienene Buch von Alliman enthalt alles W issensw erte auf 
dem  G ebiet der E inkom m ensteuer, L ohnsteuer und K apital- 
e rtrag ss teuer und bietet durch seine reiehen B eispiele man- 
cherlei H inw eise, wie S teuern  im R ahm en der du rch  das 
G esetz gezogenen  G renzen erspart w erden kónnen. Aus 
dem  Inhalt seien erw ahnt die A bschnitte iiber BuchfiihrUngs- 
vorschriften, V erlustvortrag , D urchschnittssatze, S teuererm a- 
B igung und S teuererlaB , E rsta ttung  d e r L ohnsteuer, E rstat- 
tung der K ap italertragssteuer. D as Buch, das nicht auf einen 
bestim m ten E rw erbszw eig  zugeschnitten ist, sondern von 
jedem  S teuerzahler, gleichviel aus w elcher Quelle sein Ein- 
kom m en fliefit, benutzt w erden kann, ist mit zahlreichen 
prak tischen  B eispielen und M usterform ularen  a u sg esta tte t-  
D er geringe  Preis von RM. 4,90 steh t e iner A nschaffun£ 
nicht h indernd im  W ege.

„Der Warenterminhandel an den in.ernationalen Welt- 
borsen“. Von E rich  S t u d e n t ,  V erlag E . H a b e r l a n d ,  
Leipzig, 1. A uflage 1929.

D ie A rbeit von S tudent unternim m t den V ersuch, den 
bórsenm aB igen W arenhandel nicht allein zu definieren, son- 
d e m  auch seine B edeutung fiir die W irtschaft klarzulegen- 
D em  A uBenstehenden ist d e r  in ternationale W aren term in
handel ein absolu t unbekanntes Gebiet.^ Auch m ancher K auf
m ann weiB iiber W esen und C harak te r d e r W arenterm in- 
m ark te  nur wenig, obw ohl gerade  in d e r je tz igen  Zeit der 
R ationalisierung und scharfsten  K alkulation jeder K aufm ann 
auch iiber W esen und C harak te r d e r in ternationalen  W eit' 
m ark te  orien tiert sein sollte. H ie r b ietet das Buch von Stu-, 
dent ein gu tes H ilfsm ittel. Aus ihm  kann  m an die W ichtigkeit. 
d er T erm inm ark te  fiir d ie  gesam te W irtschaft kennen  lernen-
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Vor allem ab er wird in dem  B uche gezeigt, wie m an sich de? 
Terminmarktes bedienen muB. D er V erfasser g ib t genaue An- 
gaben iiber das W esen d e r einzelnen W arengattungen , ihre 
Produktion und V erarbeitung sowie iiber die B estim m ungen 
und G ebrauche d e r w ichtigsten W arenbórsen. E ingehend  
und leicht verstandlich w erden die T erm inm ark te  fiir Zucker, 
Getreide, K affee, K akao, Pfeffer, Schm alz behandelt. Zahl- 
reiche T abellen  und B eispiele erlau tern  die A usfiihrungen.

Angebote und Nadifragen.
11116 B e r l i n .  T echnisches B uro fiir A bw asser-A nlagen. 

W asserrein igung, W asserver& orgung sucht zum  A us
bau seiner O rganisation  im  B ezirk S tettin  einen ge- 
eigneten V ertre te r (A rchitekten, B auunternehm er),, der 
iiber g u te  B eziehungen in B aukreisen  verfiigt und 
bei den fiir d ie  A nlagen m aB gebenden B ehorden gu t 
eingefuhrt ist.

11412 M a z a g a n  (M arokko) sucht G eschaftsverbindung 
mit P flanzenhaar-Im porteu ren  und ferner V ertre ter 
fiir den  V ertrieb  dieses A rtikels.

U341 U s t e r  (Schw eiz) sucht fiir den  V erkauf des echten 
Schw eizer E m m entaler K ase in Laiben und Schachteln 
gut eingefiihrte V ertreter.

11350 B o m b a y  (Indien) sucht ais E x p o rteu r von in - '' 
dischem  T ee  und  anderen  W aren  (G ew iirzen, Kon- 
fckt, Z ucker werk), sowie indischen Spezialitaten, wic 
z. B. M essingarbeiten, H olzschnitzereien, T eppichen, 
indischen Seidentiichern G eschaftsverbindung mit 
deutschen Firm en, d ie  In teresse an dem  Im port d ieser 
W aren haben.

11449 C a  t a n i  a (Sizilien) wiinscht G eschaftsverbindung mit 
hiesigen Im porteu ren  von sizilianischen P rodukten, 
und zw ar M andeln (siifien und bitteren), H asel- 
niissen, Pistazien, b rauner Senfsaat usw.

11454 B e y r o u t h  (Syrien) m ochte V ertretungeń  ers ter 
deu tscher F irm en fiir Syrien ubernehm en.

11489 C h e m n i t z  sucht bei D etaillisten  gu t eingefiihrten 
V ertre te r fiir S trum pfw aren.

11549 S c h w e n k e  i. W estf. sucht fiir d ie  Provinzen 
Pom m ern und M ecklenburg einen bei G rossisten und 
D etaillisten  gu t e ingefiihrten V ertre te r fiir den  Ver- 
kauf von A lum inium -B estecken.

11552 J u r a  (L itauen) sucht G eschaftsverbindung mit H olz- 
im port- und H olzverarbeitungsfirm en  des B ezirks, 
d ie  fiir den  B ezug von Fertigholz, wie B rettern , Bau-, 
T isćhler- und Industrieholz usw . sow ie von R ohholz 
In teresse  haben.

11555 W  i e n sucht G eschaftsverbindung mit deutschen  Aus- 
fuhrfirm en fiir d ie  A usfuhr von in  eigener Faibrik 
hergeste llten  Spezialitaten  von K ondensatorem

11582 S o l i n g e n  sucht fiir den  A bsatz von w asserfestem
- P ap ie r zum  A uslegen von F ischkorben, U m w ickeln

von geraucherteń  F ischw aren etc. G eschaftsverbin- 
dung mit hiesigen Papierhandlern , A genten etc.

11583 G e n u a  sucht G eschaftsverbindung mit V ertreter- 
firm en, d ie  bei K olonialw aren-, D elikatessen- und Le- 
bensm ittelgroB handlungen gut e ingefuhrt sind.

106 R .N .R . S t e t t i n  sucht G eschaftsverbindung mit aus- 
landischen A bnehm ern von H olz.

11682 A lum inium -W erk in L i i d e n s c h e i d  i. W. sucht 
fiir den  V ertrieb  von A lum inium -H aus- und Kiichen- 
gera ten  gu t eingefiihrten  V ertreter.

11566 S t e t t i n  sucht V ertre ter der K urzw arenbranche 
(Schniirsenkel, M aschinengarn ' K nópfe etc.).

D ie A dressen d e r an fragenden  F irm en  sind im  Biiro 
d er Industrie- und H andelskam m er zu Stettin , B órse 2 T rp ., 
fiir legitim ierte V ertre te r e ingetragener F irm en  w erktaglich  
in der Zeit Von 8—1 U hr vorm ittags und 3—6 U hr nachm it- 
tags (aufier Sonnabends nachm ittągs) zu erfahren  (ohne 
G ew ahr fiir d ie  B onitat d e r einzelnen F irm en).

‘H.eichsnachricHtenstelle 
fiir ftMfienhanttet in Stettin ‘Hezirtc Tcm m ern, (jrenzm ark.
.. Bei der R eichsnachrichtenstelle fiir A uBenhandel in Stet- 

B orse II, sind u. a. d ie  nachfolgend aufgefiihrten  Nach- 
ten eingegangen. D iese konnen von in teressierten  Fir- 

en m der G eschaftsstelle. d e r R eichsnachrichtenstelle einge- 
enen oder abschriftlich bezogen w erden. 

u B l a n d .  Sow jet-englische W irtschaftsbeziehungen . 
a l a s t i n a .  D ie w irtschaftliche Lage. 
u m a n i e n . L loydschiedsgericht in Tem esvar. 
a r o k k o .  E igentum svorbehalt.

 ̂ Adressenmaterial. D er R eichsnachrichtenstelle fiir AuBen- 
andel, S tettin, Bórse II, liegen A nschriften von Jm porteu ren  

i eVtsS,her W aren, sow ie A dressen von Pitsch-Pine- und H art- 
. oiz-Ejcporteuren in den  V ereinigten S taaten  von A m erika 
li udle vom Biiro d e r  R eichsnachrichtenstelle  abschrift- 

c bezogen w erden konnen.
Warnung vor auslandischen Firmen. E s  w i r d  d a r -  

u t a u f m e r k s a m  g e m a c h t ,  d a B  b e i  d e r  R e i c h s *  
a a c , r  i c h t e n s  t e l l e  l a u f e n d  W a r n u n g  e n  v o r  
^ 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  

e u t s c h e  F i r m e n  u n g u n s t i g e  E r f a h r u n g e n  
|  r n 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 -  
i n n .W e r d e n  v o n  d e r  R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l l e  
v e ' 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  

n I n t e r e s s e n t e n  i n  v o r k o m m e n d e n  F a l l e n  
n g ę  s e h e n  w e r d e n  k a n n .  

hann Virmenlisten und Merkblatter fiir den deutschen Aufien- 
na k ^ er R eichsnachrichtenstelle fiir A uBenhandel sind
3 cilstehend au fgefiih rte  F irm enlisten  und M erkblatter fiir 
der ^ eutsc^ e]? A uBenhandel zugegangen, d ie auf dem  Biiro 
d iJ  Stelle eingesehen, bezw . von dem  H andelsauskunfts- 

der Z entralstelle  fiir A uBenhandel, Berlin W  35, Schó- 
w P j r^ er U f er. 21, gegen  E rsta ttu n g  der U nkosten  bezogen 
^e rd en  konnen:

erkblatt fiir den  deutschen A uBenhandel mit Guatemala-. 
Me r ‘ Rre i's R m - 0,50 zuzgl. Porto.)

rkb la tt fiir den  deutschen AuBenhandel mit G roBbritan- 
nien und N ordirland. (N r. 27. Preis Rm. 0,75 zuzgl.

Veerzeichnis deu tscher und ausland ischer F irm en  mit deut- 
jr: schen In teressen  in Siam. (P reis Rm. 2,— zuzgl. Porto.) 

^ e n  in Peru. (P reis Rm. 3,— zuzgl. Porto.)

L istę von H andelsfirm en in  der R epublik  G uatem ala. (P reis
Rm. 2.— zuzgl. Porto.)
Spanisches Zollwesen. E inige P ressestim m en der letzten  

Zeit iiber V erfiigungen d e r R eg ierung  in Zollschutz- und 
Industrieschutz-A ngelegenheiten  lassen darau f schlieBen, daB 
U eberraschungen  auf dem  G ebiete des Zollw esens kaum  zu 
befiirchten s in d 'u n d  man vielm ehr in m anehen K reisen  darauf 
hofft, daB in absehbarer Zeit einige d e r  iibertriebenen  M aB
nahm en der le tz ten  Jah re  abgebau t w erden. Von d e r g e : 
p lan ten  Zolltarif-R evision hórt m an in Spanien  nichts m ehr, 
sie scheint augenblicklich vollstandig zu ruhen. Im  iibrigen 
w ird durch  den T iefstand d e r P esete  zurzeit die E in fuhr viel 
m ehr behindert ais du rch  d ie Żólle. T ro tzdem  verfolg t die 
Federacion  de Industrias m etalurgicas ih re  V orstellungen fur 
eine W lederherstellung des Z olltarifes vom  Ja h re  1922 mit 
a llen  spater verfiigten K oeffizienten; sie tra t daher auch fiir 
ein F ernbleiben  Spaniens von d e r Z ollfriedenskonferenz in 
Genf ein, w ogegen die Industrie-K am m er in M adrid in einer 
E ingabe an d ie  R egierung  gerade  das G egenteil, d. h. eine 
V ertretung  Spaniens auf d ieser K onferenz, b ean trag t hatte. 
D ie R egierung  hat durch  d ie  endlich erfo lg te  E rnennung  ihrer 
V ertre te r eine zw ar positive, ab er doch d is tanzierte  S tellung 
eingenom m en. D ie mit Polen begonnenen . H andelsvertrags- 
verhandlungen kom m en nicht w eiter; mit F rankreich ' schwe- 
ben w egen des V erbots des V e r  s c h n i t t s  s p a n i s c h e r  
W  e i n e  mit solchen franzośischer H erkun ft V erhandlungen, 
iiber d ie N iiheres noch nicht erm itte lt w erden  konnte. D ie 
P resse  der letz ten  Zeit b ring t scharfe E rk la rungen  und  Auf- 
ru fe  der spanischen W eininteressenten , in  denen  mit, Riiek- 
sicht auf das franzósische W eingesetz d ie sofortige Kiindi- 
gung  des spanischen-franzósischen H andelsvertrages gefor- 
d ert wird.

Wirtschaftslage in Varna. D er R eichsnachrichtenstelle 
liegt ein B ericht iiber die W irtschaftslage im  Ja h re  1929 in 
V arna vor, der sich mit dem  E in- und A usfuhrgeschaft iibei* 
V arna, mit der a llgem einen L age d e r  bu lgarischen  Industrie, 
mit clen w irtschaftlichen V erhaltn issen  im Industriebezirk  
G abrow o, mit dem  Schiffsverkehr im  H afen  von V arna und 
dem  A uB enhandelsverkehr iiber den D onauhafen  R ustschuk 
befaBt. In teressen ten  konnen den . B ericht von d e r Stelle er- 
halten.
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Die Exportfirmen Hollandisch-Indiens. D as D eutsche 
G eneralkonsulat fiir N iederlandisch-Indien  hat gebeten , noch- 
m als darauf hinzuw eisen, daB d ie A nschriften a ller gróB eren 
E xportfirm en  N iederlandisch-Indiens mit H ilfe des E xpo rte rs  
D irectory  of th e  N etherlands E ast India, herausgegeben  von 
der H andelsab teilung  der R egierung  in  B uitenzorg  1929, ohne 
ze itraubende und  kostsp ielige A nfragen beim  G eneralkonsulat 
in  D eutsehland beschafft w erden konnen. D as E xpo rte rs  D i
rec to ry  steht u. a. bei d e r Z entra lstelle  fiir AuBenhandel — 
H andelsauskunftsd ienst — u n te r der oben angegebenen  
A dresse zur V erfiigung.

Eigeniumsvorbełialt a-n beweglichen Sachen in Bul- 
garien. H ieriiber liegt der R eichsnachrichtenstelle  fiir AuBen
handel eine A ufzeichnung vór, d ie In teressen ten  in A bschrift 
e rhalten  knnóen.

Die Konjunktur- und Wirtschaftslage Polens zu Be- 
ginn des 'Jahres 1930. 'H ieriiber liegt d e r R eichsnachrichten
stelle ein A nfang F eb ru a r d . Js . verfaB ter ausfiihrlicher Be- 
n ch t vor, den  In teressen ten  von d e r Stelle beziehen konnen.

Jaapns Kampfer-Ąusfuhr seit 1925. D er R eichsnach
rich tenstelle  ging ein B ericht iiber die K am pferausfuhr Ja - 
pans seit dem  Ja h re  1925 zu. In teressen ten  konnen  den  B e
richt abschriftlich von d e r Stelle erhalten.

Unhoflichkeit ais Exporihindernis. E s kan n  nie genug 
beton t w erden, daB auch die genaueste  K enntnis d e r w irt
schaftlichen V erhaltn isse im  E xportland  und d e r Finanz- 
k ra ft des A usiandskunden bei A usfuhrgeschaften, d ie d e r 
deutschen  Industrie  w irklich N utzen bringen  sollen, allein 
nicht ausreichen. D ie K enntnis d e r w irtschaftlichen Stellung 
des G eschaftskontrahenten  geniig t wohl dazu, um  den deu t. 
schen K aufm ann bei einem  e i n m a l i g e n  G eschaft vor Ver- 
lusten  zu schiitzen. W enn m an ab e r der deu tschen  W ir t
schaft n e u e  d a u e r h a f t e  E x p o r  t m ó g l i c h k e i t e n  
erschlieBen will, is t dariiber hinaus eine w eitgehende B e . 
r u c k s i c h t i g u n g  d e r  k a u f  m a n n i s c h e n  G e -  
b r a u c h e  d e s  E x p o r t l a n d e s  notw endig . G erade hier- 
iiber scheinen jedoch noch vielfach bei deu tschen  Firm en 
eigentum liche A uffassungen zu herrschen, da m an sehr 
haufig von auslandischen U nternehm en b ittere  K lagen iiber

das V erhalten  ih rer deutschen L ieferanten  zu hóren bekom m t.
In d ieser m a n g e l n d e n  A n p a s s u n g  a n  d i e  G e 

s c h a f t  s g e p f 1 o g e n h e i t e n d e s  A u s l a n d e s ,  in der 
rigorosen B ehandlung der E xpo rtkunden  liegt eine noch viel 
s tarkere  G efahrenąuelle des E xpo rts ais in dem  R isiko von 
V erlustgeschaften, da durch  eine solche V erargerung  von 
A usiandskunden deutscher F irm en nicht nur de reń  L ieferanten 
in D eutsehland ais E i n z e l f i r m e n , 1 sondern d ie  g  e - 
s a m  t e  deutsche Industrie  in ih ren  A usfuhrm óglichkeiten 
schw er geschadigt w erden kann. E s ist doch natiirLich, daB 
oft d ie  unpassende Schroffheit einer deutschen F irm a ihren 
A usiandskunden dazu veranlassen wird, nicht nur mit ihr 
d ie  G eschaftsverbindungen zu lósen, sondern mit allen  d e u t
schen U nternehm en, und zum B ezug anderer, frem dlan- 
d ischer E rzeugn isse  iiberzugehen. E s muB aus diesem  G runde 
z. B. ais durchaus verfehlt erscheinen, wenn deutsche Firm en 
in  le tzter Zeit gegenuber solchen a m e r i k a n i s c h e n  Ku n - ,  
d e n ,  die seit vielen Jah ren  W aren aus D eutsehland beziehen, 
d ie den  am erikan ischen  V erhaltn issen  frem de und ais unan- 
genehm  em pfundene G ew ohnheit zeigen, bereits ganz kurze 
Zeit nach A bgang d e r W aren M ahnungen an  ih re  Schuldner 
abgehen  zu lassen. So is t ein Fali bekannt, in  dem  eine. 
F irm a noch im selben M onat, in dem  d ie Sendung abge- 
gangen  war, auf dem  R echtsw ege ih re  F orderungen  einzu- 
ziehen versuchte. In einem  noch k rasseren  F ali w ar die 
M ahnung sogar eine W oche vor E ingang  d e r W are einge- 
laufen. Auch im  H a n d e l s v e r k e h r  m i t  d e m  n a h e n  
e u r o p a i s c h e n  A u s  l a n d  ist in le tz ter Zeit verschie- 
dentlich beobachtet w orden, daB deutsche F irm en im  Mahn- 
verfahren  gegenuber ih ren  K unden sehr scharf vorgehen 
und dam it oft w egen D ifferenzen, die um  L appalien  ent- 
standen sind, ih re  m iihevoll erw orbenen  K unden w ieder los 
w erden. D abei spielen D rohungen  mit einer „Schw arzen  L iste“ 
und mit der V erw eigerung der E inreiseerlaubnis eine groBe 
Rolle. W enn solche D rohungen  m anchm al sogar gegenuber 
K unden ausgesp rochen  w erden, von denen die F o rderung  
schon langst gezahlt ist, so muB eine solche V erw ilderung 
kaufm annischer G ebrauche auf d ie D auer zu einer G efahr 
fiir den  deutschen E xpo rt w erden.

Miffeilungen des Gro$handelsverbandes Sfelfin e. V.
Vom Deutschen Ausstellungs- und Messe-Amt. Nach- 

fo lgend geben  w ir ein R undschreiben des D eutschen  Ausstel- 
lungs- und M esse-A m tes, das an d ie  dem  D eutschen  Aus,- 
stellungs- und M esseam te angeschlossenen Firm en, sowie 
an  d ie den  T ragero rgan isa tionen  angeschlossenen F irm en ge- 
rich tet ist, mit dem  B em erken  w ieder, daB zu den  T ra g e r
organisationen  auch d e r R eichsverband des D eutschen GroB- 
und U eberseehandels e. V. B erlin gehort und daB A ntrags- 
und F ragebogenfo rm ulare  bei sofortiger A nfrage noch recht- 
zeitig  von uns beschafft w erden kónnen .

D ie A uskunftsstelle  des A usstellungs- und M esseam tes 
will den jen igen  Firm en, fur die eine d irek te  B eteiligung an  
d e r A usstellung nicht in  F rage  kom m t, G elegenheit ver- 
schaffen, du rch  A uslegung von K atalog- und P rospekt- 
m aterial zu w erben, und wird In teressen ten  geeignete  Infor- 
m ationen iiber d ie  F irm en zur V erfiigung stellen. D ie In- 
anspruchnahm e d e r A uskunftsstelle ist sam tlichen M itgliedern, 
d ie iiber unsern  V erband  d e m . R eichsverband angeschlossen 
sind, m óglich.

,,B e t r .  A u s k u n f t s t . e l l e
a) auf d e r F riih jahrsm esse in M ailand vom 12. bis 27. April 

1930;
b) auf d e r In ternationalen  A usstellung A ntw erpen  vom 

26. A pril bis 5. N ovem ber 1930.
Auf G rund d e r mit den  A uskunftsstellen auf d e r Mai- 

lander F ruh jah rsm esse  1929 lyid d e r W eltausstellung B arce
lona 1929 gem achten  E rfahruA gen (es w urden von B arcelona 
rund  2000 M itteilungen iiber B edarfsfalle an  M itglieder ver- 
sandt) haben  w ir uns entschlossen, erneut auf d e r  M ailander 
F ruh jah rsm esse  und u n te r d e r V oraussetzung, daB eine ge . 
n iigende B eteiligung von F irm en zustande kom m t, auf der 
W eltausstellung A ntw erpen A uskunftsstellen zu errichten. F iir 
M ailand ist mit dem  H errn  R eichskom m issar fiir d ie M ai
lander M usterm esse, dem  V erein  D eutschen M aschinenbau- 
A nstalten  und d e r  D eutsch-Italienischen H andelskam m er in 
M ailand ein A bkom m en fiir eine gem einsam e A rbeit ge- 
tro ffen  w orden, das ein schnelles und sicheres A rbeiten  d e r 
A uskunftsstelle gew ahrleiste t. D ie A uskunftsstellen d ienen der 
E rganzung  der B eteiligung durch  A usstellung von W aren  mit 
H ilfe  von K atalogen  und P rospek ten  und einer auf G rund 
d e r A ngaben d e r beteilig ten  F irm en zusam m engestellten

B ezugsąuellenkartei. Von den  A nfragen d e r in  den  A us
kunftsstellen  yorsprechenden In teressen ten  erhalten  d ie b e te i
lig ten  F irm en  von M ailand bzw. A ntw erpen aus unm ittelbare 
N achricht. F iir d ie  A uskunfterteilung w erden geeigne te  Per- 
sónlichkeiten und D olm etscher zur V erfiigung stehen, die 
zum  Teil, w iederholt p rak tisch  sich bei d e r  Leitung von A us
kunftsste llen  bew ahrt haben  und iiber besondere technische 
E rfah rungen  verfugen. Z ur U nterstiitzung  der Auskunfts- 
erteilung b itten  wir alle in teressierten  F irm en um  m óglichst 
sofortige U eberm ittlung  ih res Vyerbematerials.

D ie von den  F irm en  zu leistenden U nkostenbeitrage  
haben  w ir auf G rund der E rfah rungen  bei den  friiheren  A us
kunftsste llen  bem essen. F iir die A uskunftsstelle M ailand 
halten  sie sich etw a auf der gleichen H óhe wie im  Vorjah?*e. 
fiir die A usstellung A ntw erpen, d ie m ehrere  M onate geóff' 
net bleibt, sind sie natiirgem aB etw as hoher. D ie B eitrage 
sind auf G rund der E rfah rungen  bei d e r D urchfiihrung ver- 
schiedener A uskunftstellen im Laufe d e r le tz ten  Jah re  er- 
rechnet w orden und  nach d e r A nzahl d e r beschaftig ten  
A ngestellten und A rbeiter d e r  F irm en  am  1. D ezem ber 1929 
abgestuft. V on der E rhebung  eines Z usatzbetrages, dem  
U m fang des eingesandten  K atalogm aterials entsprechend, w er
den  w ir absehen. E s bleibt jedoch erw iinscht, daB nicht 
m ehr ais d re i ' K ata loge  derselben  A rt eingesandt w erden, um 
den  U m fang d e r K atalogsam m lung nicht zu groB w erden zu 
lassen. E inzelne P rospek tb la tter, die In teressen ten  iib erreich t  
w erden sollen, kónnen uns natiirlich in gróB erer Z ahl (etw a 
50) iiberm ittelt w erden. D en von Ih re r F irm a zu leistenden 
U nkostenbeitrag  w ollen Sie bitte  der T abelle  entnehm en:

B eschaftigte (Arbeiter, Fur Fiir Fiir Mailand
Gruppe A ngestelhe, B amte) Mailand Antwerpen und A ntwerpen

1 1 - 50 60,— 120,— ' 4 1 5 0 ,-
2 51--  100 8 0 - 120,— 150.—
3 101--  250 1 0 0 ,- 120,— 180,—
4 251--  500 120,— 1 7 0 ,- 2 3 0 ,-
5 5<H--1000 150, — 1 7 0 ,- 270,—
6 1(>01--1 no 2<)0.- 270,— 400,—
7 1501--3000 2 5 0 ,- 27",— 450,—
8 300L--5<*00 300,— 3 8 0 ,- 600,—
9 iib e r - -5000 3o0,— 3 8 0 ,- 650,—
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Die M itglieder des D eutschen A usstellungs- und M esse- 
es erhalten  auf d ie  obengenannten  Satze einen R abatt 

von 25 P rozent. F irm en, d ie  noch nicht M itglied sind, aber 
D.eutschen A usstellungs- und M ess£-Amt in diesem  Ge- 

aj tS^  . beitreten , w urden wir d ie E rm aB igung auf den  
m aestbeitrag  von Rm . 100,— voll anrechnen.

1 9 3 ( f ^ t e S t e r  T e r m i n  f U r  M a i  l a n d :  18.  M a r z

u ^ anu t die sachgem aB e B earbeitung  des fiir M ailand 
rbetenen K atalogm aterials griindlich und rech tzeitig  er- 

_oigen kann, b i t t e n  w i r  d i e  F i r m e n  d r i n g e n d ,  
B e  i. f u g  u n g  d e s  B e t e i l i g u n g s a n t r a g e s  

j^n u n t e r  g l e i c h z e i t i g e r  E i n s e n d u n g  d e s  U n - 
^ o s t ^ n b l e i t r a g e s  i h t r  K a t a  1 o g -m a  t e r i a  1 u m -  
1 n a  n. u n s e r e  G e s c h a f t s s t e l l e ,  B e r l i n  W
l i \  • n i g  1 n ’ A u ^ u  s t a  - S t r .  2 8 ,  m i t  d e r  a u B e r -  

c h s i c h t b a r e n  B e z e i c  h n u n g  „ B e t r i f f t :  M a i -  
a n d e r  M e s s e “ , e i n z u s e n d e n .

Fur die W eltausslellung A n t  w e r  p e n  b itten  wir, 
orerst uns b i s  z u m  18. - M . a r z  n u r  d e n  B e t e i l i -  

n S s a n t r  a g e i n z u s e n d e n ,  d a  die E ntscheidung  
er d ie E rrich tung  der A uskunftsstelle von dem  E ingang  

J ? er geniigenden A nzahl von A nm eldungen abhang ig  ist. 
lr  w erden auf G rund der B eteiligungantrage' Ihnen  s p a - 

e s t e n s  b i s  z u m  2 5. M a r z  eine M itteilung zugehen 
ssen, ob mit d e r D urchfiihrung d e r A uskunftsstelle ge- 

ecjinet w erden kann. Sollte dies d e r Fali sein, w urden wir 
1 s 1 e r m i n  f i i r  d i e  U e b e r s e n d u n g  d e s  K a t a -  
1 u n d  P r o s p e k t - M a t e r i a l s  de n 1 0 . A p r i l

0 festsetzen. D e n  U n k o s t e n b e i t r a g  f i i r  A n t  - 
e r  p e n  b i t t e n  w i r ,  u n s  e r s ' t  n a c h  Z u g a n g ,

Breiłe Strafle 6  
Ruf 26020

Fiir den Herrn am Steuer!
Der raulte Huf * Die eleganle Miiize 

Chaafieurmtttzen
A u c h  A n f e r t i g u n g  a u s  g e l i e f e r t e n  S t o f f e n

e i n e r  E n t s c h e i d u n g  i i b e r  d i e  D u r c h f i i h r u n g  
z u  u b e r m i t t e l n .

Zur B eratung  d e r auslandischen In teressen ten  ist die 
E insendung  frem dsprachlichen K atalogm ateria ls sehr er- 
wiinscht.

D as lediglich fiir M ailand bestim m te K atalogm ateria l 
wird nach SchluB d e r M ailander M usterm esse, w enn keine 
gegente iligen  W iinsche der F irm en vorliegen, d e r D eutsch- 
Italienischen H andelskam m er in M ailand ais E rganzung  der 
bereits von ih r gefiihrten  K atalogsam m lung iiberlassen 
w erden. “

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 .

Deufsdie McisfersIucHc.
W i schon heute  jeder Pennaler, daB d ie S toew er-
V er ,e S tettin  mit ihrem  15/80 PS A chtzylinder einen 

.gel abgeschossen haben, so uberraschen  tro tzdem  von 
d i 1 zu ^ e it im m er w ieder die w underbaren  Karosserier^
1 ses deu tschen  Q ualitatsw agens. E s wird nicht m ehr 

&® dauern, und m an wird von diesem  S toew er-W agen  ais 
a ,,n SH1 A usdruck eines besonderen  Stils sprechen. D ies vor 
la rw  D " / en’ was A ufbauten und die A usstattung anbe- 
ha i f  - M.an m óchte fas t sagen, die neuesten  Stoew er-A uf- 
orc- t nr  S!lnd ^urchaus „b a ro ęk “ . In  ihnen  kom m t — k la r 
rsicntlich fu r den A rchitekten wie fu r den  W agenbauer und

(sprich : Snobism us!) noch in der E rinnerung  sein. Und 
heute  noch wird durchaus in  d e r gew ollten  B etonung d e r 
geraden  Linie ein K arosserietyp kiinstlich geziichtet und am  
Leben erhalten, der, g erade  weil e r mit so unerschu tte r- 
licher B eharrlichkeit an  der g erad en  Linie festhalt, keines- 
w egs geeignet ist, d ie hochstm ógliche B eąuem lichkeit d e r 
F ah rg as te  zu gew ahrleisten!

In  diesem  Z usam m enhange wird es zw eifelsfrei und 
verstandlich, w arum  gerad e  der w eitaus gróBte Teil am e- 
rikan ischer K arosserien  so wenig B eąuem lichkeit fiir die 
Insassen  bietet. H ingegen  erkennt m an bei den  neuesten

doch^n,̂ en êUr — der barocke Stil des galan ten  Z eitalters, je
zn i?  I11 wesentlich abgerundeter und° wurdevollerer Form , 

Ausdruck.
d u rc h ^ u  ^ r*nz*P vv̂  ^ e r  d u rch b ro ch en : das Prinzip d e r 
deut if  n<̂ n .Geraden! .D as> womit man jah re lang  im  
uisch ei\ \  W 6̂ ^  auslandischen, vornehm lich im am erika. 
Stro e,1?’ . A utom obilbau prunkte, d ie geraden  durchgehenden  

.miinien, w erden h ier riicksichtslos beiseite gelassen. 
r ik an  i.nnern W*r . uns der Insertionskam pagne gróB ter am e- 
gam • F irm en> in denen  es etw a so hieB: „H ochele- 
m. mit rassigen  langen Linien . . o der „Pfeilgeschw ind 
Sam Weit durchlaufenden S trom linien . . .“ . D em  aufm erk- 
die ^ e se r  und dem  aufm erksam en B eobachter w erden 

schw iilstigen in echt am erikan ischer agency-M anier

S toew er-K arosserien : ...........  d iese W agen  sind anatom isch
nach den  S itzerfordern issen  d e r M enschen konstru iert. D ies 
erkennen  wir in der tiefen bogenfórm igen H erabziehung  des 
M ittelteils, d ie es allein  erm óglicht, daB die Passag iere  — 
das heiBt nicht nur d e r L enker — ih re  FuBe so bequem  aus- 
strecken  kónnen, wie im m er sie es m ógen. W as m an im 
U nterbew uB tsein, das heiBt bei oberflach licher B etrachtung 
d ieser neuesten  S toew er-W agen, nicht erkannte, w ird m an 
nunm ehr einw andfrei festste llen : d iese  W agen  sind nicht nur 
auf Schónheit, sondern auf Schónheit und B eąuem lichkeit 
zugleich gebaut w orden. K om m en dazu die langen, edel ge- 
schw eiften V orderkotfliigel und d ie  in typisch barocker 
Form  entw jckelten H in terko tflugel. W eiter das Ineinander- 
flieBen von barocken W ellenlinien und D oppelkurven, d ie  in
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ih re r geschickt ge tro ffenen  H arm onie dem  W agen  einen 
A usdruck hóchster arch itek ton ischer E rfindungsgabe verleiht. 
Só kann  m an sagen, daB d iese  neuen S toew er-W agen  nicht 
nu r in  rę in  technischer H insicht, sondern vor allen D ingen 
auch in au fbau technischer H insicht ein V orbild darste llen . 
weil sie d ie  b isherige T radition , den  Z ug nach d e r  geraden  
Linie, vollkom m en verlassen  und solche W ege gehen, die 
m an unrichtig  ais. „e igene  W eg e" , richtig  ais „W ege  prak- 
tischer E rfo rd e rn isse“ bezeichnen muB.

W enn m an von diesen  karosserie technischen  Vorziigen 
absieh t und das re in  technische M om ent kurz ins Auge zu 
fassen  versucht, so w ird m an vor a l l e n ’D ingen d ie  tiefe 
Schw erpunk tlage  zu beach ten  haben, die ein besonderes 
K ennzeichen dieses deutschen  W agens ist. Sie w urde moglicb 
dadurch , daB m an ebenfalls die T rad ition  der geraden  Linie, die 
seit jeher im  A utom obilbau geherrsch t hatte, fallen lieB und 
den  R ahm entragern  eine doppe lte  K rópfungskurve gab, d ie 
einm al eine genugeride B odenfreiheit, zum andern  Małe eine 
tiefe Schw erpunk tlage  sichert. W eiterhin  ist die technische 
KonstrUktion vollendet durch die V erw endung eines Schnell- 
gangetriebes, so daB tatsachlich die bestm óglichen F ah r 
eigenschaften  dem  W agen verliehen sind.

D ie groBen, ja  fast iibergroBen blanken  Z iernaben  der 
D rah tspeichen rader w irken ornam ental, d as  hciBt, wie die 
geschnitzten  und gedreh ten  O rnam ente des B aroekstils diesem  
ais architek ton ische S tiitzpunkte  dienen, so w irken d ie groBen 
Z iernaben ais o rnam entale S tiitzpunkte d ieser heryorragenden, 
'feinen, sinnig em pfundenen A rchitektur und Technik.

Sehen wir von allen  d iesen D ingen  ab und betrach ten  
w ir den  neuen S toew er-W agen  vom rein  kaufmannisichen 
.Standpunkte, ja sogar fast vom iibertriebenen S tandpunkt 
d es am erikanischen A utom obilverkaufers, so miissen wir 
sagen, daB d ieser W agen  durch seine neue Form , durch 
sęine auffallende T endenz nach Be.ąuemlichkeit, ganz abge- 
sehen von seiner technischen V ollendung und seinen Fahr- 
e igenschaften  „T h e  b iggest sales a rg u m en ts“ , d. h. die 
groBten V erkaufsargum ente hat, die b isher erreicht w erden 
konnten.

W er noch m ehr und noch genaueres- iiber d ieses neue 
S toew er-M odell e rfahren  will, dem  sei em pfohlen, die nach- 
stehenden technischen D aten, d ie  uns von den Stoew er- 
W erken  zur Y erfugung gestellt w urden, au fm erksam  zu lesen.

Audimax.'

Moderne Aufobedienungssfafionen.
D ie rasche  E ntw ick lung  des deutschen  K raftfahrw esens 

ist w esentlich gefó rdert w orden durch neuzeitliche und vor- 
bildliche E in rich tungen  fiir schnellste und zuverlassigste Ver- 
sorgung der F ah rzeu g e  mit B etriebsstoffen  und Autodlen.

N och vor einigen Jah ren  w ar Benzin nur au s F assern  
und K ann en erhaltlich; aber friihzeitig  begann  m an m it d e r 
E rrich tung  von feuersicheren  StraB en-Zapfstellen. H eu te  wird 
der K raftfah rer in fast jedem  O rt eine Pum pe antreffen, bei 
der er B enzin und Oel erhalten  kann.

lichen T ankstelle, die mit einer U eberdachung  versehen ist 
und dem  K raftfah rer dadurch bei schlechtem  W etter Schutz 
bietet. An den gróB eren S tationen sind fiir das A bschm ieren 
d er F ah rzeu g e  und den O elw echsel hydraulische W agenheber 
vorhanden. A lle derartigen  Dapolin-wStationen sind mit elek- 
trisch betriebenen  L uftpum pen ausgeriistet, die mit an  geeig- 
ne ter S telle errich teten  Luft- und W asserstandern  verbunden 
sind. D as A ufpum pen der R eifen auf den  vorgeschriebenen 
Luftdr.uck, N achfullen des K iihlers, sowie andere k leine H ilfe-

E inen  w eiteren  Schritt auf dem  W ege d e r  bequem en 
B etriebssto ffversorgung  stellt die E rrich tung  von Auto-Bedie- 
nungsstationen  dar. E s sind dieses m oderne A nlagen nach 
dem  V órbild der am erikan ischen  „Service S ta tions“ , d ie mit 
m ehreren  B etriebsstoff- und O el-Pum pen, F e ttp ressen  usw. 
versehen  sind, und an  denen d e r K raftfah rer, ab se its  vom 
.'StraBenverkehrj schnell und beąuem  versorg t wird. U nsere 
A bbildung zeigt eine in d ieser H insicht m ustergiiltige Dapolin- 
S tation, an  der d e r K raftfah rer nicht nur den benotig ten  Be- 
.triebsstoff, Oel, Luft, W asser usw . bekom m t, sondern wo 
ihm  auch durch geschultes Personal fachm annische Aus 
kun ft iń a llen  F ragen , die den  B etrieb seines F ahrzeuges be- 
treffen, erteilt wird. B reite F ahrbahnen  fiihren zur eigent-

leistungen w erden von dem  stets dienstbereiter) P ersonal gern 
und kostenlos vorgenom m en. Jed e r F ah rer wird d ie zuvor- 
kom m ende und aufm erksam e B edienung angęnehm  empfin- 
den. N icht zuletzt d iirfte  das. die U rsache sein fiir den  Er- 
folg, den  die D apolin-S tationen b isher erzielen konnten.

T oilette, W aschraum  und T elefon stehen dem  KundeD 
der D apolin-S tationen gleichfalls zur V erfiigung.

’ H ervorzuheben  ist noch die zw eckm ąBige und sc.hóne 
A usgestaltung der Stationen. Bei dem  Bau ist besonders 
auf die órtlichen V erhaltn isse R iicksicht genom m en, so daB 
sich d ie  A nlagen in jedem  Falle  in arch itek ton ischer H in ' 
sicht der U m gebung anpassen.
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Gauger & Sdiunkc, Stettin.
In  der A utom obil-R eparatur-B ranche ist die F irm a 

Gauger & Schiinke, Stettin, Sannestr. 12 a, ais groBte und 
Jeistungsfahigste W erksta tt fiir S tettin  und U m gebung  an- 
zusprechen.

N ach B eendigung d e r  Inflationszeit w urde die F irm a 
yon den je tz igen  Inhabern  Fritz  G auger und W illy Schiinke 
am 15. Mai 1924 gegriindet. D a beide Inhaber langjahrige 
Fachleute sind, w urden sie nach kurzer Zeit dera rtig  von Auto 
m°bil-B esitzern in A nspruch genom m en, daB sie gezw ungen 
waren, ihren B etrieb von Jahr zu Jahr zu vergróBern und 

eschaftigt derse lbe  heute ca. 50 ausgebildete  Automobil- 
Fachleute, w elche un ter d e r ste ten  A nleitung d e r  Inhaber, 
die in unerm iidlichem  FleiB den B etrieb selbst uberw achen, 
stehen. W ahrend des 6 jah rigen  B estehens haben es die In 
haber verstanden, durch Qualitatsarbeit sowie prompte Lie- 
erung die volle Zufriedenheit ih rer K undschaft zu erw erben. 

Ein Park  m odernster M aschinen, wie Cylinderbearbeitungs-, 
entilschleif-, sow ie andere  Spezialmaschinen und Werkzeuge 

unterstutzen das K ónnen der Fachleute, so daB die F irm a 
^ie nam h afte s ten . S te ttiner B etriebe ais stete K unden sich 
2u erhalten wuBte. B ezeichnend fiir d ie Leistung des Be-

triebes ist de r Vertrag der Hansa-Lloyd- sowie Hansa-Werke,
w elcher E nde vorigen Jah re s  geschlóssen w urde. D urch 
diesen V ertrag  iibernim m t d ie  Firm a G auger & Schiinke die 
A rbeiten d e r H ansa-L loyd-W erke fiir H ansa- sowie H ansa- 
L loyd-F abrikate  und bleabt in d auernder Fuhlung m it den  
W erken  .W ah ren d  d e r 6 jah rigen  A rbeitszeit hat sich die 
F irm a nicht auf ein F ab rika t spezialisiert, sondern iiber- 
nim m t samtliche A rbeiten an  Automobilen, Iandwirtschaft- 
lichen Maschinen, Motorbooten und Dieselmotoren sowie 
Neuanfertigung von Ersatzteilen ausgefa llener T y pen. Eiu 
groBes, gut sortiertes E rsa tz te il-L ager fiir in- sowie auslan  
dische F ah rzeuge  gew ahrleiste t schnellste F ertig ste llung  dei 
ubertragenen  Ą rbeit. — D as innere Schaffen des B etriebes 
wird fe rner un terstiitzt durch einen Abschleppwagen, w elcher 
bei U ngliicksfallen mit den m odernsten  H ebe- und Spezial- 
w erkzeugen  ausgeriiste t ist und fiir sofortige H ilfe garan tiert.

E s ist zu bew undern , daB es der F irm a G auger & 
Schiinke tro tz  der schw eren Zeiten gelungen  ist, den  B e 
trieb auf d ie  heu tige B li i te 'z u  bringen  und wird uns mit- 
geteilt, daB w eitere VergroBerungen des B etriebes gep lan t 
sind.
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