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Riitl Christ. Gribel, Stettin
R e g e l m ä ß i g e  
F r a d i f d a m p f e r l in i e n

Stettin—D a n z ig ........................................alle 7 Tage
Stettin E lb in g ........................................„
Stettin —K ö n ig sb e r g .............................„
Stettin - M e m e l..............................................
S te t t in - L ib a u ........................................„
Stettin—Riga ..............................................
Stettin-Reval .................................... „
Stettin - L en in g ra d .................................„
Stettin—Kotka—W ib o r g ...................... „
Stettin Helsingfors . .................. „
Stettin -  Abo . . .  . „
Stettin —Raumo-M äntyluoto—Wasa . „
Stettin - S tock h olm .................................„
Stettin - Norrköping ......................... „
Stettin-W estschw eden......................... „
Stettin W estnorwegen ...........................
Stettin—F le n sb u r g .......................................
S t e t t i n - K i e l  . ................................................ ”
Stettin Hamburg . . . . .............. ......
Stettin - Bremen .................................„
Stettin-London ............................. ...... „
Stettin -  Rotterdam . ..........................„
Stettin-Antwerpen . ......................„
Stettin—Rheinhäfen bis Köln . . „
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Regelmäßige Passagierdampfferlinien
zwischen S t e t t in —R ig a , S te t t in  - R e v a l—W ib o r g , S te tt in  —L e n in 

g r a d , S t e t t in —R e v a l—H e ls in g fo r s ,  S te t t in  S t o c k h o lm

Auskünfte in allen Fracht- u. Passageangelegenheiten durch die Reederei

R u d .  C h r i s t .  G r i b e l ,  S t e t t i n

zwischen:

7 T ag e
7 99
3 99
7 99

14 99
7 99
7 99

14 n
7 n
7 99
7 99

14 99
5 99

15 99
3 99
7 99

10 99
7 99
3 99
7 99
7 99
7 99
7 99
7 99

14 99

clen Sie sich merken müssen als den eines 
ungewöhnlich vörnehmen, griffigen, 
zähen und gebrauchstüchtigen Schreib- 
und Druckpapieres ist

Verlangen Sie das Angebot Ihres 
Papiergroßhändlers oder Druckers.

FELDMÜHLE,
PAPI ER-U.ZELLSTOFFWERKE - AKT,-CES. STETTIN
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Gauger & Schünke, Stettin
Sannestraße Nr. 12a
F er n sp re ch er  N r . 3 1 4 8 4 , 3 1 4 8 5

Auto-Reparatur-Werkstatt
V e r t r a g s w e r k s t a t t  f ü r  H a n s a  =

Spezial-Werkstatt für Zylinder ausschleifen
K olben  an fe r t igen ,  L e ich tm eta ll  u n d  G ra u g u ß ,  P le u e l  
au s sp r i tz e n  u n d  b o h re n  au f  Spezialmaschinen. A n fe r t ig u n g  
von  ab n o rm a len  Ersatz te ilen .

Abschleppdienst bei Tag und Nacht

Cohr$ & Amme Nachfolger, Stettin
Zweigniederlassungen in B erlin -C h arlo ttenb u rg  5, Sophie-Charlotte-Str. 15

Lübeck, Große Altefähre 28
Telegramm-Adresse für alle Häuser: „ C o h r s a m “Spedition B res lau : Carl R e in h ard , Nikolaistadtgraben 21

Durchfrachten nach und von allen Richtungen, auch auf 
I 9 Q O f | J | ) Q  Durchgangskonnossement. Große L a g e r h ä u s e r  mit 

®  M i i j f  direktem Bahnanschluß an seetiefen Kais in unmittelbarer 
i m # «  Nähe des Stettiner Freibezirks. Charterung von Extra-

®  ■ 15 I C n C l  U l l g  schiffen. Musternahme, Verwiegung, Qualitätskontrolle.

Gustav ffefzlcr
Befrachtung /  Schiffsmakler /  Bunkerung

STETTIN
T elcg r.-A d r.: M etz ler  — T e le fo n :  S a m m e ln u m m e r  35571

Zweigniederlassung: Swinemünde
T e le g r .-A d r .: M etz ler  T e le fo n :  Nr. 2018

Agent für:s.*
D et F o r e n e d e  D a m p sk ib s  - S e lsk a b  in  K o p en h a g en

0
F in sk a  A n gfartygs A k tie b o la g e t in  I le ls in g fo r s

D a m p fsc h ifffa h r ts -G e se lls c h a ft  „ N ep tu n “ in B rem en

Ila m b u rg -S ü d a m er ik a n isc h e  D a m p fsch i fY fahrts-G esell- 
sch a ft , H am b u rg

(A in ard -L in ie , H am b u rg

S v e n sk a  0 s ta s ia t is k a  K om p an i, G o th en b u rg

H. C. H orn , F le n sb n rg

Fracht- und Passagierverkehr
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Der Stettiner Haien,
se in e  B edeutung für den H andel m it dem  O sten , in sb eson d ere m it Rußland.

Von Reichsverkehrsminister a. D. Dr. ing. e. h. Dr. jur. K r o h  ne.
Nirgends in Europa hat der Weltkrieg das 

Entstehen so vieler neuer Grenzen zur Folge ge
habt, wie im Osten und Südosten, also in dem zum 
natürlichen Hinterland des Stettiner Hafens gehö
rigen Raum. Neue Landesgrenzen sind aber — 
namentlich im Zeichen autarkischer wirtschaftlicher 
Zielsetzung — gleichbedeutend mit der Schaffung 
neuer Zollgebiete, die den freizügigen Verkehr 
unterbinden. Darum hat Stettin auch unter allen 
deutschen Seehäfen am schwersten unter der Neu
ordnung des östlichen wirtschaftlichen Geschehens 
zu leiden. U n d  d e n n o c h :  i n s e i n e r  E i n 
s t e l l u n g  i m m i t t e l e u r o p ä i s c h e n  H a n d e l  
mi t  d e m  O s t e n  u n d  i n s b e s o n d e r e  m i t  
R u ß l a n d  i s t  d e r  S t e t t i n e r  H a f e n  i n e i n  
n e u e s  L i c h t  g e r ü c k t  w o r d e n ,  d a  S t e t t i n  
h e u t e  d e r  a m  w e i t e s t e n  o s t w ä r t s  v o r 
g e s c h o b e n e  H a f e n  d e r  d e u t sc h e n W i r t 
s c h a f t  i st .

Das Deutschland der Vorkriegszeit kannte bei 
der Versorgung seiner Wirtschaft mit Rohstoffen 
und beim Absatz seiner Fertigwaren lediglich den 
Kampf der nordwest europäischen Häfen um däs 
gemeinsame Hinterland, wobei den Häfen Hamburg 
und Bremen der ihnen gebührende Anteil an der 
Güterbewegung von den fremdländischen Hälfen 
Jener westlichen Verkehrsecke und von Triest strittig 
gemacht wurde. Im Osten lagen die W ettbewerbs
verhältnisse insofern einfacher, als die Konkurrenz 
zwischen den deutschen Ostseehäfen unter der Füh- 
rung Stettins als zwischen deutschen Bruderhäfen 
ausg,etragen wurde und der deutschen Volkswirt
schaft somit keine Gewinne aus dem Umschlags
verkehr über diese« Häfen verloren gingen.

Die eingangs erwähnten Ursachen, Schaffung 
neuer Zollräume und im Zusammenhang damit die

strukturellen Aenderungen der Wirtschaft, haben 
jedoch grundlegenden Wandel der Verkehrsverflechr 
tungen Osteuropas mit sich gebracht und damit die 
Bildung eines neuen nordosteuropäischen Verkehrs
problems möglich gemacht. Königsberg, seiner geo
graphischen Lage nach als Uebergangshiafen nach 
dem Osten berufen, ist durch den polnischen Korri
dor mehr oder minder vom deutschen W irtschafts
körper abgedrängt worden. Der Danziger Hafen, 
von den Polen nicht vertragsgemäß entsprechend 
seiner Leistungsfähigkeit ausgenutzt, sondern oben
drein in seiner Existenzfähigkeit durch die jeder 
WirtschaftsVernunft widersprechende Neugründung 
von Gdingen schwer bedroht, kann wegen der neuen 
Ost grenzen heute nur noch polnischen Verkehrs- 
zwecken dienen, zumal auch das Fehlen eines 
deutsch-polnischen Handelsvertrages jeglichen Ver
kehr über die Grenzen unmöglich macht. Memels 
Hafen teilt aus gleichen Gründen das Schicksal von 
Danzig und Königsberg.

Auch Stettin ist in seiner Gesamtfunktion durch 
die willkürliche Zerreißung des ursprünglichen wirt
schaftlichen Einheitsgebietes und seines wohlgeord
neten Verkehrsnetzes sowie durch das polnische 
Verkehrsdumping überhaupt schwer betroffen wor
den. Hat Stettins Güterverkehr über See, gemessen 
am Friedensumschlag von 1913, doch unter allen 
deutschen Seehäfen den stärksten prozentualen 
Rückgang zu verzeichnen. J e d o c h  i m H a n d e l  
m i t  d e m  O s t e n  u n d  i n s b e s o n d e r e  m i t  
R u ß l a n d  h a t  d e r  . W a r e n u m s c h l a g  i m 
S t e t t i n e r  H a f e n  i n d e r  N a c h k r i e g s z e i t  
b e t r ä c h t l i c h  z u g e n o m m e n .  Die folgende 
Ueb ersieht gibt einen Gesamtüberblick der in 
Stettin im V erkehr'm it den Oststaaten ein- und 
ausgegangenen Warenmengen.
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T a b e l l e  I :
Stettins G üterverkehr über S ee  m it dem  O sten nach 

Ein- und A usgang
in den Jah ren  1913 und 1925/31 .

(M engenangabe in t  zfu 1000 k g )
Jah i E ingang A usgang Insgesam t
1913*) 289 256 249 736 538 992 1
1925 390 334 190 311 589 645 1
1926 273 034 301 537 574 571
1927 336 074 192 155 528 229 :!
1928 421 386 268 677 690 063
1929 347 347 337 743 685 090 '
1930 358 492 265 592 624 084 !
1931 228 866 190 592 419 458 ;
*) D as dam alige europäische R ußland und Finnland

zusam m engenom m en.
• [

Diese Zahlen lassen erkennen, daß das U m 
schlagsergebnis Stettins im Handel mit dem Osten 
im Durchschnitt der Nachkriegszeit b e t r ä c h t 
l i c h  ü b e r  d e m  S t a n d  v o n  1 9 1 3  l i e g t .  B e
rücksichtigt man, daß der Spitzenverkehr von 1913 
in der deutschen Güterbewegung ganz allgemein 
nicht als Norm der Vorkriegszeit anzusehen ist, 
sondern vielmehr über dem Mittelmaß der letzt ein 
Vorkriegsjahre liegt, so wird die e r h ö h t e  A n 
z i e h u n g s k r a f t  d e s  S t e t t i n e r  H a f e n s  auf 
den ostwärts gerichteten deutschen Außenhandel 
besonders offensichtlich. Die Ursache hierfür wird 
man einmal in dem natürlichen Austauschbedürfnis, 
das trotz allem in diesem Teilgebiet der W eltwirt
schaft durch die enge Berührung von Agrar- und 
Industriestaaten ausgelöst wird, zum anderen in der 
neuen Verkehrsstellung Stettins als Mittler dieser 
Handelsrichtung suchen müssen.

Einen Einblick in die innere Struktur dieses 
Handels mit dem Osten, soweit er über den Stettiner 
Hafen geleitet wird, mag die folgende Uebersieht 
geben, die die in der vorstehenden Tabelle I auf- 
geführten Jahreszahlen für 1931 nach den beteiligten 
Oststaaten unterteilt.

T a b e l l e  I I :
Stettins G üterverkehr über S ee  mit dem  O sten nach Ländern.

1931.
(M engenangabe in t  zu 1000 kg).

Land E infuhr Ausfuhr Insgesam t
D anzig, F reistaat 21854 7 195 29 049
Polen 2 339 — 2 339
Litauen 9 647 30 586 40 233
L ettland 30 427 28 672 59 099
E stland 13 457 14 245 27 702
E urop. R ußland 112 464 56 104 1)68 568
Finnland 38 678 53 790 92 468
Z usam m en: 228 866 190 592 419 458

Mengenmäßig steht Rußland wie in der Vor
kriegszeit wieder an erster Stelle im Stettiner ost
wärts gerichteten Seeverkehr. Hierbei ist zu be
denken, daß der russische Ostseehandel der Vor
kriegszeit den der heutigen selbständigen Staaten 
Estland, Lettland und Litauen sowie eines Teiles 
des heutigen Polen mitumfaßte, sofern man Finn
land, das schon früher statistisch isoliert behandelt 
wurde, auch in der Vorkriegszeit als selbständigem 
und in sich geschlossenen Wirtschaftsraum be
trachtet.

Rußland war bereits vor dem Kriege Hauptziel 
und Ausgang des Ostseehandels, wobei Deutschland 
in schwerem Wettbewerb mit England und auch 
Amerika lag — trotz des Vorzuges seiner Lage 
hinsichtlich des Seeweges und der trockenen Grenz- 
berührung. Wir stehen heute mitten in der Neu
ordnung wirtschaftlichen Geschehens und müssen 
uns darauf besinnen, daß bei der bestehenden er
höhten Spannung zwischen Industrie- ujnd A grar
staaten gerade der Wirtschaftskomplex Deutsch
land—Rußland zu wertvollen gegenseitigen E rgän
zungen neigt.

Mehr als früher ist Deutschland bei der Pflege 
seiner Austauschbeziehung mit Rußland auf den 
Seeweg angewiesen und darf sich seine Vormacht-

B lick  v om  D u n zigk a i a u f d ie  S te ttin e r  H a k en terra sse
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Stellung im Ostseehandel nicht nehmen lassen, zu
mal das Ostseegebiet bei den wirtschaftlichen U m 
wälzungen ferner Ueberseelätnder ganz allgemein 
für Mitteleuropa erhöhte Aufmerksamkeit erlangt 
hat. Ueber diese Feststellungen dürfen nicht die 
gegenwärtigen Isolierungsbestrebungen, ausgelöst 
durch die ungewöhnlichen Erschütterungen der 
Weltkrise, hinwegtäuschen. Das Ende der Evo
lutionen muß das wirtschaftliche Zusammenfinden 
sein, wenn anders Europa sich nicht selber zu
grunde richten will.

In dem Stettiner Hafen besitzt Mitteleuropa 
jenen Stützpunkt, den es so dringend für seinen 
Handel mit dem Osten benötigt. Die folgenden 
Zahlen geben einen Ueberblick über den russischen 
Import und Export während der letzten Jahre via 
Stettin.

T a b e l l e  I I I :
Stettins seew ärtiger W arenverkehr m it U .d .S .S .R . von  

1927— 1931 nach E ingang, A usgang und H auptgüterarten.
(M engenangabe in t, zu 1000 kg).

E ingang  aus R ußland 1927 1928 1929 1930 1931

Flachs, H anf, II ede,W erg 
Holz aller Art 
Butter 
E ier
E isen u. E isenw aren
Z ündhölzer
Sonstiges

1 340 
23 959

2 799 
7 823

11 302

9 652

1725 
26 971 

2 853 
4 280 

12 829 
1002 

18 982

5 012 
55 291 

1646 
1648 
4 204 
2 729 

11 969

5 142 
94 640 

50 
684 

9 000 
209 

12 074

3 870 
92 432 

6
733
839

14 584
In sg esam t: 56 881 68 642 <82 499 121 799 112 464

A usgang nach R ußland 1927 1928 1929 1030 1931

Steinkohlen 
Eisen aller Art 
M aschinen 
E lektr. E rzeugnisse 
Sonstiges

2 176 
5 734
3 616 
2 487 
5 731

252 
8 066 
2 592 
2 428 
5 920

225 
5 623 
2 536 

618 
12 756

14 708 
6 506 
2 114 

20 246

28 422 
11843 
4 280 

11. 559

In sg esam t: 19 744 19 258 21 758 43 574 56 104

Ein- und A usgang 
zusam m engenom m en: 76 625 87 900 104 257 165 373 168 568

In dem zahlenmäßigen Ergebnis fällt beson
ders die Steigerung der Mengen selbst in dem ver
flossenen Jahre katastrophalen Wirtschaftszerfalls< 
auf, zweifellos ein Beweis für die erhöhte kommer
zielle Anpassung des Stettiner Hafens an das prak
tische Verkehrsbedürfnis des Handels mit dem 
Osten. Nach russischen Quellen*) wurden im Jahre 
1931 für 919,3 Mill. Mark Bestellungen allein in 
Deutschland gemacht, womit ein Rekordergebnis 
der Bestellungstätigkeit der Sowjet-Handelsorgane 
m Deutschland während der Nachkriegszeit erzielt 
Wurde. Demgegenüber beträgt die Einfuhr Deutsch- 
lands aus der U.d.S.S.R. für 1930 nur 436,3 Mill. 
Mark und in der Zeit von Januar bis September
1931 sogar nur 220,5 Mill. Rm.

Nach den Ziffern der vorstehenden Tabelle III 
überwiegt im Stettiner Hafen zwar gewichtsmäßig 
die Einfuhr beträchtlich. Es ist aber zu berück-

*; „Sow jetw irtschaft und A ußenhandel“ herausgegeben  
'° n  der H andelsvertretung  der U .d.S .S .R . in D eutschland, 
Januar, H eft 1932. V erh o len  e in e s  10000 T o .-D a m p fers  a u f d er  O der.

L ö sc h e n  e in e s  r u s s is c h e n  D a m p fers am  P reu ß en k a i.

sichtigen, daß die Tonnenzahlen der Ausfuhr über 
Stettin durch hochwertige Maschinen und Erzeug
nisse der Elektroindustrie gebildet werden, so daß 
entsprechend der Außenhandelsbilanz Deutschland/ 
U.d.S.S.R. auch für den Stettiner Hafen der Wert 
des Exportes nach Rußland den des russischen 
Importes nach Stettin übersteigen dürfte.

Bei der Aktivität dieser Teilbilanz zu Gunsten 
Deutschlands wäre es nur zu wünschen, wenn es 
im Rahmen der gegebenen Möglichkeit gelänge, 
Deutschlands Versorgung mit unentbehrlichen E in
fuhrgütern entsprechend der Kauftätigkeit seiner 
aktiven Handelskontrahenten zu regulieren. Zweifel
los ist dies auch ein seitens Rußlands verständlicher 
Wunsch. Daß es hierbei nicht ajn guten Willen 
Deutschlands mangelt, beweist u. a. auch die er
folgreiche Verkehrsanpassung des Stettiner Hafens 
an das einmal vorhandene Austauschbedürfnis 
Deutschlands mit dem Osten und insbesondere mit 
Rußland.
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Gefahren für den Außenhandel.
Von Dr. E . S c h o e n e.

I.
D ie F rage , ob D eutschland seine Zollgrenzen niedrig 

halten  oder sich durch Schutzzölle m ehr und m ehr ab- 
sperren  und zur A utarkie übergehen  müsse, ist heute, wie 
täglich die T atsachen  zeigen, in dieser Form  kaum  noch zu 
stellen. D er gu ten  G ründe, daß  die deutsche H andelspolitik  
norm alerw eise keine Schutzzollpolitik  sein dürfe, g ib t es 
genug ; aber die heutige W elthandelsentw icklung entfern t 
sich zunehm end und in einer gar nicht zu verkennenden  
R ichtung von dem , w as bislang als bew ährt und norm al 
galt, und d räng t dadurch auch D eutschland zu neuartigen  
handelspolitischen Entscheidungen. D iese dürften  vielfach 
n icht m ehr zu um gehen sein, w erden aber an den P lätzen, 
die wie d ie deutschen Seehäfen die natürlichen T räg e r des 
Im- und E x p o rts  und eines sich uneingeengt vollziehenden 
H andelsverkehrs sind, notw endigerw eise  nicht gerade mit 
bege is te rte r Z ustim m ung aufgenom m en w erden können. Die 
Fo lgen  d ieser h a n d e l s p o l i t i s c h e n  G r u n d t e n d e n z ,  
die seit einiger Zeit in im m er k lareren  Form en h erv o rtritt 
und die neuerdings vielfach durch d e v i s e n p o l i t i s c h e '  
M o m e n t e  noch eine besondere V erschärfung erfäh rt, 
h a t S tettin  als Seehafen und Platz in ternationalen  H a n 
dels im  Laufe der letzten  Zeit im m er m ehr zu spüren 
bekom m en, und es is t leider dam it zu rechnen, daß  die 
a llgem eine w irtschaftliche E ntw ick lung  w eiter B ahnen gehen 
wird, die auf eine zunehm ende U nterbindung des freien 
W arenaustausches zw ischen den V ölkern hinauslaufen. R e
gierungsseitig  ist einm al der S tandpunkt vertre ten  w orden, 
daß die sich geradezu  überstürzende E ntw icklung der 
Schutzzoll- und A utark iebestrebungen  in allen L ändern  der 
W elt w ahrscheinlich sein G utes insofern hätte, als die 
N ationen um so eher dazu gelangten , das letzten  E ndes 
U nhaltbare  dieses W eges, der sich selbst ad abs’u rdum  
führen m üßte, einzusehen. E s muß indessen als fraglich 
erscheinen, ob diese A uffassung nach L age der D inge nicht 
doch hinsichtlich einer bald zu erw artenden  allgem einen 
U m kehr und eines A bbaues des überstü rzten  P rotektionism us 
eine zu optim istische ist. V ielm ehr dürfte die g rößere  W a h r
scheinlichkeit für sich haben, daß in ab sehbarer Zeit die g e 
schilderten T endenzen im m er noch zunehm en w erden und 
daß  auch D eutschland, wie ja  zahlreiche E reign isse  der 
letzten  Z eit zur G enüge erw eisen, un ter dem  Z w ang der 
V erhältnisse m ehr und m ehr auf diesen W eg getrieben  wird. 
E s erscheint deshalb  notw endig, daß  auch die Seehafenstad t 
S tettin  tro tz  ih re r in en tgegengesetz ter R ichtung laufenden 
In teressen  diesen V orgängen B eachtung schenkt und sich, 
sow eit notw endig, auf eine E ntw icklung einrichtet, deren 
A usm aße heute zw ar noch nicht abzusehen sind, deren 
G rundtendenz aber wohl schon unverkennbar feststeht.

H ierzu  wird e s  notw endig sein, sich einige E reignisse 
in einzelnen, den  S tettiner W irtschaftsbezirk  besonders in te r
essierenden L ändern  vor A ugen zu halten, die ii\ diesem  Z u 
sam m enhang von W ichtigkeit sind. W enn m an für diese 
B etrachtung E n g l a n d  zum A usgangspunkt nim m t, so d e s
halb, weil es h ie r eine Reihe von besonders typischen 
F ak to ren  ist, d ie für die deutsche Ausfuhr drosselnd 
w irken. E s is t einm al das autom atische H em m nis der G eld 
entw ertung, das die W ettbew erbsfäh igkeit • der deutschen 
A usfuhrindustrie auf dem  englischen M arkt beeinträchtigt'. 
E s ist andererseits der U ebergang  E nglands zum S chutz
zoll, d e r ebenfalls einfuhrdrosselnd w irkt, und es ist sch ließ
lich die englische nationale P ropaganda, die die englischen 
K äufer veranlassen soll, sich von nichtenglischen W aren  a b 
zuw enden und nur noch britische W aren  zu kaufen. Aehn- 
lichen E rscheinungen, nu r in etw as abgew andelter Form , 
begegnen  wir in den  s k a n d i n a v i s c h e n  L ä n d e r n ,  
wo sie sich, nam entlich in D ä n e m a r k  und F i n n l a n d ,  
teilw eise in einer P ropaganda äußern , die dahin geht, von 
der B evorzugung deu tscher E rzeugnisse  sich abzuw enden 
und im  verm ehrten  U m fang aus E ngland, als einem wichtigen 
A bnehm er der e igenen P rodukte , stam m ende W aren zu kaufen. 
A usgelöst ist d iese B ew egung zuletzt durch die deutsche 
B utterzollpolitik , die mit ih ren  V alutazuschlägen gerade  in 
diesen beiden L ändern  zweifellos stark  verstim m end gew irk t 
hat, so daß  es als fraglich erscheinen muß, ob die V orteile, 
die m an von dieser Politik für die deutsche L andw irtschaft 
erw artete , durch die N achteile für die deutsche A usfuhr
w irtschaft nicht reichlich w ieder aufgew ogen sind. D aneben 
kom m t in allen  skandinavischen Ländern die A usw irkung 
der W ährungsversch lech terung  in F rage , die den A bsatz d eu t

scher E rzeugnisse in diesen L ändern  naturgem äß erschw ert. 
In  D ä n e m a r k  b ildet ferner der Z w ang der E inholung 
besonderer B ew illigungen d e r  N ational-B ank für jede E in 
fuh r, ein w eiteres Im porthem m nis, w ährend in S c h w e d e n  
die am  1. F eb ru a r in K raft ge tre tenen  neuen autonom en 
Z ollerhöhungen die deutsche E infuhr im stärksten  M aße 
betreffen  und d ie  handelspolitische L age zw ischen den beiden 
Ländern, die durch  die bisher, sow eit m an erfährt, e rgebn is
losen Z ellstoffverhandlungen ohnehin belastet ist, w eiter e r 
schw eren. Auch in N o r w e g e n  ist mit W irkung  vom
13. Jan u ar e ine allgem eine Z ollerhöhung von 20o/o du rch 
geführt w orden, d ie gleichfalls den deutschen E xpo rt trifft.

Aehnlich, wenn n icht noch schw ieriger, liegen die V er
hältnisse in den  R andstaaten , von denen L i t a u e n  E nde 1931 
Z ollerhöhungen vorgenom m en hat und w eitere ein fuhrbe
schränkende M aßnahm en plant. L e t t l a n d  hat E in fu h r
kontingente eingeführt, d ie so gering  sind, daß  prak tisch  die 
E infuhr nach L ettland dadurch aufs äußerste  erschw ert is t; in 
E s t l a n d  dagegen  hat m an im Ja h re  1931 ein staatliches 
E infuhrm onopol errichtet, durch das etw a 40<>/o der bisherigen 
E infuhr erfaß t w ird  und das ers t unlängst darüber hinaus 
noch eine E rw eite rung  e rfah ren  hat. H inzu kom m en in allen 
diesen L ändern  besonders schw ierige Devisenv,erhältni/sse, 
von denen noch zu reden sein wird. Im  O sten D eutschlands 
ist schließlich noch P o l e n  zu erw ähnen, dem  gegenüber 
wir uns bekanntlich  seit 1925 im  H andelskrieg  befinden, 
D ieser H andelskrieg  ha t gerade  in letzter Zeit durch polnische 
Z ollerhöhungen und E infuhrverbo te  w eitere V erschärfungen 
erfahren, und wenn nicht die inzw ischen noch angeknüpften  
V erhandlungen, die wenn auch nicht den A bschluß eines 
H andelsvertrages, so doch jedenfalls eine M ilderung des Z o ll
k rieges erstreben , E rfo lg  haben sollten, so ist infolge des a n 
gekündig ten  deutschen O bertarifs und der zu erw artenden  
polnischen G egenm aßnahm en unter U m ständen mit einer 
baldigen völligen Lahm legung des deutsch-polnischen G üter
austausches zu rechnen. *)

D ie handelspolitische L age gegenüber den südosteuro
päischen L ändern  g ib t ebenfalls zu den außerordentlichsten  
B edenken Anlaß. Die von D eutschland mit U n g a r n  und 
R u m ä n i e n * * )  zu einer Intensivierung des H andelsverkehrs 
seinerzeit abgeschlossenen P räferenzverträge  konnten  w egen 
des E inspruchs einzelner L änder noch nicht in K raft g e s e tz t  
werden. Im  übrigen h a t sich der H andelsverkehr mit R u 
mänien tro tzdem  noch relativ  norm al entw ickeln können, 
w ährend O e s t e r r e i c h  und U n g a r n ,  aber auch der 
T s c h  e c h o  S l o w a k e i ,  G r i e c h e n l a n d  und B u l g a 
r i e n  gegenüber ganz außerorden tliche Schw ierigkeiten au f
getaucht sind. W as zunächst O e s t e r r e i c h  angeht, so 
hätte  hier zw eifelsohne die p ro jek tierte  deutsch-österreichische 
Zollunion eine E rleich terung  bringen können, sow ohl für die 
w irtschaftliche L age O esterreichs an  sich als auch natürlich 
für den H andel zw ischen den beiden Staaten. B ekanntlich 
ist die Zollunion nicht zustande gekom m en, und es muß 
einstw eilen auch noch dah ingestellt w erden, ob die anderen 
Pläne, die in der O effentlichkeit lebhaft e rö rte rt w erden, 
O esterreich eine w irtschaftliche H ilfe zu gew ähren, die B e
dingungen für den  deutschen A ußenhandel mit O esterreich 
w esentlich erleichtern können. E s sind im  übrigen in O ester
reich w eniger protektionistische M aßnahm en, wenn auch 
h ier Zollerhöhungen vorgenom m en sind, als vielm ehr die 
m angelnde A ufnahm efähigkeit d e s  darniederliegenden Landes 
sow ie schließlich und vor allem  die österreichische D evisen
regelung die H aup tfak to ren , die den A ußenhandel mit O este r
reich so erschw eren. Aehnliche V erhältnisse liegen in B e
zug auf U n g a r n  vor. Auch die T s c h e c h o s l o w a k e i

*)  D iese G efahr ist bekanntlich  durch die E nde M ärz 
erfolgte E inigung in W arschau verm ieden w orden. Im  großen  
und ganzen  w erden beiderseits die E infuhrm öglichkeiten, wie 
sie zu E nde des V orjahrs bestanden, dadurch w iederher
gestellt, was zw eifellos als ers ter E rfo lg  des deutschen 
O bertarifs angesehen  w erden  muß.

**) N ach neuesten N achrichten hat D eutschland erklärt, 
je tz t im stande zu sein, nach B eseitigung der b is h e r ig e n  
H em m nisse den P räferenzvertrag  mit R um änien in A n w e n 
dung zu bringen. D asselbe ist gegenüber U ngarn  g e s c h e h e n . 
T rotzdem  scheinen d e r Inkraftse tzung  der P räferenz vertrag® 
noch einige, hoffentlich nicht unüberb rückbare  H e m m n is s e  
entgegenzustehen, die mit den z. Z. e rö rterten  Plänen für 
eine R eorganisation  des südosteuropäischen W irtscha fts
gebiets Zusammenhängen.
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hat im  vorigen J a h r  einige Z ollerhöhungen vorgenom m en; 
daneben sind ab e r E in fuhrbeschränkungen  in G estalt der E in 
führung von Bewilligungsvterfahren für . verschiedene W aren  
verordnet w orden, die im  Z usam m enhang mit der tschecho
slow akischen D evisenbew irtschaftung die deutsche E infuhr 
empfindlich treffen.

I t a l i e n  hat vom 23. Septem ber 1931 an  einen a ll
gem einen 15o/o igen W ertzoll auf alle autonom en Zollsätze 
geleg t und außerdem  auch E inzelartikel erheblich im Zolle 
erhöht. D urch d iese Zollm aßnahm en ist auch die deutsche 
E infuhr, obw ohl d ie im  H andelsvertrag  gebundenen W aren 
hierdurch nicht betroffen  w aren, sehr stark  geschädig t w o r
den. Z ur B eseitigung dieser Schw ierigkeiten sind seit längerer 
Zeit bis vor kurzem  V erhandlungen mit Italien gepflogen 
w orden, die ein g re ifbares E ntgegenkom m en der italienischen 
R egierung und positive E rgebnisse  für die deutsche A usfuhr 
nicht gezeitig t haben. Bei Italien ist auch zu berücksich ti
gen, daß  d a s  dort übliche staatliche Subventionssystem  sowie 
die B evorzugung der einheim ischen Industrie bei ö ffen t
lichen A ufträgen die A ussichten der ausländischen Ausfuhr- 
industfie auf dem  italienischen M arkt sehr verschlechtern. 
Auch die S c h w e i z  h a t sich neuerdings den L ändern  a n 
geschlossen, die außergew öhnliche M aßnahm en treffen, die 
eine ausgesprochene Spitze gegen die deutsche E infuhr 
zeigen. D ie Schw eiz ha t bekanntlich den bestehenden H a n 
delsvertrag  gekündigt, und es ist eingehend über die M ög
lichkeiten, ihn zu erneuern , verhandelt w orden, ohne daß 
eine für die deutsche A usfuhr günstige E inigung sich bisher 
nach den vorliegenden N achrichten hat erzielen lassen. Seit 
dem  5. F eb ru a r 1932 ist für zahlreiche W aren eine E in 
fuhrkontingentierung in K raft getreten , die sich auf die 
deutsche A usfuhr m ehr und m ehr ausw irken m uß. Auch 
die Schweiz h a t im  übrigen Z ollerhöhungen für w ichtige 
deutsche A usfuhrw aren, wie z. B. B äum w ollgew ebe, K a r
toffeln etc., vorgenom m en.

In dem  M aße, wie nach und nach auch F r a n k r e i c h  
den verm ehrten  D ruck der W eltw irtschaftskrise  zu spüren 
begann, ist es zu E rschw erungen  der industriellen E infuhr 
übergegangen. W ährend früher in F rankreich  hauptsächlich 
die E infuhr landw irtschaftlicher E rzeugnisse durch hohe Zölle 
erschw ert w ar, ha t es je tz t begonnen, die E infuhr einzelner 
industrieller E rzeugnisse  zum Schutz der eigenen Industrie

m stärkerem  M aße zu kontingentieren . H iervon sind auch 
w ichtige deutsche A usfuhrw aren betroffen  w orden, so daß 
dam it zu rechnen ist, daß die deu tsche A usfuhr nach F ra n k 
reich, die in den  letzten  Jah ren  g ro ß e  B edeutung hatte , 
starke  E inschränkungen  erfah ren  muß. M an ha t versucht, 
auf dem  W ege p rivater K ontingentabkom m en dem  deutschen 
A usfuhrhandel den französischen M ark t w enigstens in g e 
w issen G renzen zu sichern. ~~ Auch B e l g i e n  zeig t m ehr 
und m ehr eine p rotektionistische H altung, w ährend  es bisher 
durchaus freihändlerisch eingestellt war. E s sind sowohl 
Z ollerhöhungen wie auch E in fuhrbeschränkungen  eingefüh/rt 
worden. Z urzeit liegen A nträge auf eine 15o/0 ige Z oll
erhöhung vor. A ußerdem  ist die E infuhr an ein besonderes 
B ew illigungsverfahren gebunden. In  noch verm ehrtem  U m 
fang sind protektionistische T endenzen  in H o l l a n d  zu b e 
obachten, das bis vor kurzem  ebenfalls sehr sta rk  fre i
händlerisch eingestellt w ar und auch einen sehr einfachen 
Zolltarif besaß. H olland hat zunächst seine W ertzölle, die 
früher im  w esentlichen 5o/0 betrugen , auf 8 o/0, 10 o/0 und 
darüber h inauf erhöht. A ußerdem  hat die R egierung  zu 
Anfang d es  Jah res  eine E rm äch tigung  für E in fuh rkon tingen 
tierungen erhalten, w odurch gerade  D eutschland bereits stark  
betroffen  w orden ist. Sodann sind in H olland sta rke  B e
strebungen am  W erke, w egen des deutschen B utterzolls 
einen B oykott gegen  deutsche W aren  durchzuführen, der 
ähnliche Schädigungen herbeiführen  müßte., wie diese in 
anderen L ändern  beobachtet w erden m ußten.

Im  ganzen genom m en erg ib t sich also aus den v o r
stehend angeführten  Beispielen der Zoll- und H andelspolitik  
europäischer Länder, d ie sich im  einzelnen noch erheblich 
verm ehren ließen, ein sehr trübes Bild für die w eiteren  
M öglichkeiten der deutschen  A usfuhrw irtschaft auf den eu ro 
päischen M ärkten, die ih r bis dahin m ehr oder w eniger 
offenstanden. E s e rg ib t sich darüber h inaus das Bild eines 
allgem einen europäischen H andelskrieges, der vielfach in 
offenen, vielfach noch in verschleierteren  F orm en geführt 
wird, und m an könnte  dies Bild unschw er in das eines 
W elthandelskriegs erw eitern , wenn m an auch noch die H a n 
delspolitik  der außereu ropäischen  Länder hinzuziehen w ürde, 
die eine Fülle ähnlicher M aßnahm en getroffen  haben.

(D er A ufsatz, w ird fo rtgese tz t.)

Zusammenarbeit von Ehenbahn und üufo-Behälferverhehr.
Die Zusam m enarbeit zw ischen der E isenbahn und dem 

K raftw agen, die seit m ehreren  Jah ren  in allen L ändern  ein 
außerordentlich schw ieriges P roblem  bildet, zeigt eine in te r
essante E ntw icklung auch bei dem  sogenannten  C ontainer
verkehr, d. h. bei der B enutzung von W echselbehältern , die 
^uf den Fahrgestellen  von L astk raftw agen  oder E isenbahn- 
'Vaggons unter A usw echselung befördert w erden können.

D er C ontainerverkehr ist durchaus nicht neu. In 
Amerika, E ngland, aber auch in D eutschland ist er seit 
‘Ungern bekannt und wird praktisch  durchgeführt. Die 
deu tsche  R eichsbahn verw endet B ehälter seit dem  H erbst
1930 auch für den V erkehr mit E ngland. In A m erika sind 
m ehrere tausend, in E ngland  etw a 7—8000 und in D eutsch
land 3000 Stück im G ebrauch. E in g ro ß er Vorteil des 
C ontainerverkehrs besteht darin, daß  die W aren unm ittelbar 
Von der E rzeugungsstä tte  zum E m pfänger befördert w er
den können, und zw ar ohne U m ladung in dem selben B e
hälter, auch ohne V erpackung oder jedenfalls unter ver- 
0lnfachten und verbilligten V erpackungsverhältn issen  und da- 

verringerten  K osten. D ie B enutzung von Containern 
setzt einen hinreichenden V erkehr und ein entsprechendes 
■penutzungsbedürfnis der W irtschaftskreise in beiden R ich
tungen voraus. Dies ist besonders wichtig, da gerade  die 
R ückbeförderung leerer B ehälter soweit wie m öglich v e r
mieden w erden oder e ingeschränkt w erden muß. Zu den 
^prteilen  der V erw endung von B ehältern  gehören in ers ter 
p.^ie die verringerten  K osten des G üterum laufs und der 
^üterverteilung.

D ie E rfahrungen , die m an mit dem  B ehälterverkehr 
gem acht hat, w erden im allgem einen als günstig  beurteilt 
üncl sind mit der E ntw icklung des L astk ra ftw agenverkeh rs 
gewachsen.
t . W as die in ternationale V erw endung von B ehältern  be- 

so steht h ier die E ntw icklung im  Anfang. Die 
^ te rn a tio n a le  H andelskam m er hat kürzlich in einer S onder- 

fcilage zu ih rer Zeitschrift über die E rfah rungen  und vor- 
' S ic h t l ic h e  E n tw ick lung’ in der nächsten Zukunft berichtet

und A ngaben über ein un ter ih ren  A uspizien veranstalte tes 
Preisausschreiben gem acht. D as K om itee, das un ter V orsitz 
des italienischen früheren M inisters C respi stand und an  
w elchem  V ertre te r der französischen, deutschen, englischen 
Bahnen, der schw eizerischen B undesbahnen, der A utom obil
industrie und des In ternationalen  E isenbahnverbandes teil- 
nahm en, hat folgende Preise verteilt:

G esch lossene feste  B ehälter:
B utterley Iron W orks (E ng land) . . .
G esellschaft m. b. H. für O berbau fo r

schung (Sirius) — (D eutschland) .

G loucester R ailw ay C arriage and W agon
Co. Ltd. (E ng land) .................................

G othaer W aggonfabrik  A.-G. (D eutsch
land) .................................................................

Officine M eccaniche Italiane (Italien) .
S iegener E isenbahnbedarf A.-G.

( D e u ts c h la n d ) ..............................................
G esch lossene zusam m enlegbare B ehälter:

Siegener E isenbahnbedarf A.-G.
( D e u ts c h la n d ) ................................ ......

O ffene feste B ehälter:
B utterley Iron  W orks (E ng land) . . . $ 150 
Officine M eccaniche Italiane (Ita lien) . § 700 

O ffene zusam m enlegbare B ehälter:
B utterley Iron  W orks (E ng land) . . .  $ 150 
G othaer W aggonfabrik  A.-G. (D eutsch

l a n d ) .................................................................$ 1000
D ie Internationale  H andelskam m er beabsichtigt, der B e

hälterfrage  auch w eiter ih re  A ufm erksam keit zu schenken 
und sich d e r E ntw icklung und F ö rderung  des C ontainer
verkehrs anzunehm en.

$ 450

$ 150 T y p  A
$ 250 T y p  B

$  250

$  500 T y p  A
$  800 T y p  B
$ 1000

$ 900

$ 700
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E ine besonders w ichtige F rage  ist die der O r g a n i 
s a t i o n  des C ontainerverkehrs, der die M itw irkung der 
unm ittelbar in teressierten  Kreise, d. h. der B ahngesellschaften, 
der L astk raftw agenbesitzer, Spediteure, der Binnen- und 
Seeschiffahrt, der A utom obilindustrie und der W aggonfabriken  
erfordert. E s erg ib t sich die M öglichkeit der B ildung von 
besonderen n a t i o n a l e n  O rganisationen, sow eit die E isen 
bahnen nicht hauptsächlich  und führend den B ehälterverkehr 
selbst in die H and nehm en, und für die i n t e r n a t i o n a l e  
V erw endung die Schaffung einer in ternationalen  O rgan i
sation. E ine -solche ist unter U m ständen schon deshalb  
wichtig, weil d ie Spurw eite der B ahnen der verschiedenen 
L änder untereinander abw eicht und von vornherein  die E in 
heitlichkeit der B ehältertypen  gew ährleiste t sein m uß. E s 
ist ferner nicht ra tsam , es jedem  Land zu überlassen , eigene 
B ehältertypen  selbst zu bauen, sofern sie im in ternationalen  
V erkehr benutzt w erden sollen, da andernfalls Schw ierig
keiten  in der B eförderung, in den T arifen  und im  A ustausch 
eintreten. Viele F ragen  der O rganisation sind noch ungeklärt, 
so die F rage , ob der B ehälterbetrieb  ausschließlich in den 
H änden  der Bahn ruhen  m uß öder ob  h ierfür eine beson 
dere  G esellschaft geeigne ter ist. N atürlich haben  Beförde- 
rungs- und B etriebsm onopole ih re  Vor- und ihre Nachteile. 
E ine i n ternationale G esellschaft w ürde in der Lage sein, den 
B ehälterverkehr in den L ändern  populär zu m achen, die 
nicht selbst B ehälter bauen, aber daran  in teressiert sind, sie

zu benutzen. Ihre A ufgabe w ürde es auch sein, den Betrieb 
zu o rgan isieren  und rationell auszugestalten , insbesondere den 
Leerlauf zu verm eiden. D as Preisausschreiben der In te r
nationalen H andelskam m er ist nur ein ers ter Schritt für 
w eitere internationale Studien und V erhandlungen. Bis zur 
endgültigen A usgestaltung eines praktischen, einheitlichen 
B ehälterverkehrs wird noch m anche Zeit vergehen, in s
besondere w ird auch die B edürfnisfrage noch geprüft w erden 
müssen, da d ie V erhältnisse bei den einzelnen W irtschafts
zw eigen verschieden liegen dürften. Auch sind noch eine 
Reihe von technischen F ragen  (Z ollbehandlung, T arifgesta l
tung, V erw endungsm öglichkeiten, N orm alisierung der T ypen) 
zu lösen.

Auf alle Fälle aber e rfo rdert das P roblem  eine e in
heitliche Lösung und eine Zusam m enarbeit aller in teressierten  
Kreise. Dr. F. H.

Adressen
a lle r  B ra n ch en  un d  L än d er  l ie fe r t  s c h n e ll ,  b i l l ig  und  

in  je d e r  g e w ü n sc h te n  A u sfü h ru n g

Vochezers Adreß, Organisation u. Reklamebüro
(v o rm a ls )  W e lt-R u n d sc h a u -V er la g  Dornbirn I. O esterre ich .

Ahfuelle Tagesfragen im AufomobHhandel.
Von G enerald irek tor E . S t o e w e r .

K urz gesag t, w elches sind die aktuellen  F ragen , die die 
ganze  B ranche beschäftigen? E rstens die F lucht zum K lein
auto und zw eitens die B enzinsteuer-F rage. Bei dem  A b
w andern  der B esitzer von g roßen  W agen zum kleineren 
handelt es sich nicht um eine E ntw icklung — näm lich um 
ein V erdrängen  eines unzw eckm äßigen W agens durch  einen 
besseren  und m oderneren, sondern tatsächlich  um die F lucht 
der A utom obilisten vor der d irek ten  und ind irek ten  Steuer,. 
D ie d irek te  S teuer ist die deutsche A utom obil-Steuer, d. h. 
die H ubraum -S teuer, die für g roße  W agen u n tragbar hoch 
ist, und die indirekte Steuer, die der deutsche A utom obilist 
für Benzin bezahlt. D as sind also die G ründe, w arum  der 
K raftfah rer im m er m ehr zum K leinw agen übergeht. E r 
versucht auf jede W eise die A nschaffungskosten und den 
U nterhalt zu verbilligen, um  nicht zur vollständigen Still
legung od er zur A bschaffung des W agens zu kom m en. In 
diesem  W inter hat sich die K raftfahrzeug-S teuer als ein 
schw erer Fehlschlag  erw iesen. Im  S pätherbst sind in Berlin 
allein über 20 000 K raftfahrzeuge abgem eldet und ins W in
te rquartie r gebracht. Selbst wenn je tz t im  M ärz die m eisten 
W agen  w ieder aus dem  W interquartier geholt w erden, wird 
Berlin nicht die e rw arte ten  3 Millionen, sondern höchstens 
2 Millionen M ark an A uto-S teuern einnehm en. W enn die 
B enzin-V erbrauchs-S teuer eingeführt w ürde, hä tte  n iem and 
nötig, seinen W agen  still zu legen, ■ weil ja  nur K osten e n t
stehen, wenn er seinen W agen benutzt. U nd wieviele B e
sitzer- von g roßen  W agen hätten  sich neben  den g roßen  
einen kleinen oder m ittleren W agen angeschafft, der für 
die S tad tfah rten  im  W inter völlig ausreichend und billig 
im  B etrieb ist. W arum  stört niem anden die Z igaretten^ 
S teuer?  W eil sie im  K aufpreis eingeschlossen und gar 
nicht bem erk t wird. M an stelle sich vor, die Z igare tten- 
S teuer sollte in der W eise der A utom obil-Steuer erhoben 
w erden, d. h., daß jeder R aucher sich eine R auch-E rlaubnis- 
S teuerkarte  kaufen m üßte und so S teuer zu bezahlen hätte , 
gleichgültig, ob  e r viel oder* wenig oder gar nicht raucht'. 
D er E rfo lg  w äre , daß  das Z igare tten-R auchen  ganz aufhören  
oder enorm  eingeschränk t würde.

E ine  hervorragende P ropaganda für die Idee der W ir t
schaftlichkeit des Autom obils ha t die bekannte  D a p o l i n -  
G e s e l l s c h a f t  D.  A. P. G.  H a m b u r g  veranstalte t. Im  
O ktober/N ovem ber 1931 fand eine 30 T age- und N achtfahrt

auf dem  N ürburgring , eine der schw ierigsten Prüfungs- 
Strecken der W elt, statt, an der 20 verschiedene W agen von 
allen m aßgebenden F ab rika ten  teilnahm en. D iese N on-stop- 
Fahrt, d ie an die W agen und an  die F ah rer die höchsten A n
forderungen  stellte, nahm  einen glänzenden V erlauf und hat 
den absoluten .Beweis der W irtschaftlichkeit des Autos e r 
bracht, wenn jeder W agen richtig  gefahren  und entsprechende! 
gepfleg t wird. Im  Anschluß an  diese F ah rt hat nun die 
D .A .P.G . (D apolin-G esellschaft) dieselben W agen auf eine 
R undfahrt durch ganz D eutschland geschickt, die 60 T age  
dauert und eine G esam tstrecke von 10 000 km  bew ältigen 
soll. D as Auto soll als w irtschaftliches V erkehrsm itte l p ro 
pag iert w erden, das ist der Sinn d ieser L angstreckenfahrt 
durch die deutschen  Gaue. V or einigen T agen, es w ar der 
45. F ah rtag , berührte  diese w andernde A utom obil-A usstel
lung auch unsere P rovinz-H auptstad t Stettin. Die K o lo n n e  
von ca. 20 W agen, darunter auch der kleine Stoewer-Vorn.- 
an triebw agen, erreg te  berechtig tes Aufsehen und allseitiges 
Interesse. H offen wir, daß dieses vorzüglich dürchgeführte 
U nternehm en, das für die W agen eine schw ere Z e r r e iß p r o b e  
und für die F ah rer eine sehr bedeutende sportliche Leistung 
darstellt, dazu beitragen  wird, die w irtschaftliche A usnutzung 
des K raftw agens m ehr wie bisher in den V ordergrund  zu 
stellen, und d e r gesam ten deutschen A uto-Industrie neue 
F reunde und K äufer in m öglichst g ro ß er Anzahl zuführen 
wird. D aß in D eutschland und in anderen  L ändern, außer 
in A m erika, noch sehr viele W agen benötig t w erden, geh t 
aus d e r  S tatistik  des Jah res  1931 hervor, wonach auf der 
W elt 35 Millionen Personen- und L astk raftw agen  w aren 
und davon allein  26,5 Millionen in A m erika, also 75 Proz. 
Auf die B evölkerung von A m erika von 120 Millionen M en
schen kom m en dem nach und auf den ganzen R est von 
1900 Millionen M enschen 1/4. An Personen- und L astk ra ft
w agen gab  es 1931 in

D eutschland 660 000,
F rankreich  1 300 000,
E ngland  1500 000 F ahrzeuge.

Auf die B evölkerung um gerechnet kam en ,in E ngland, F ra i \k -  
reich, D änem ark, Schw eden, Belgien, Schweiz, N orw egen, 
H olland 32—70 E inw ohner auf 1  Auto, in D eutschland d a 
gegen 97 E inw ohner auf 1  Auto. D iese Z ahlen s p re c h e n  
Bände.

Eine Anzeige im „Ostsee-Handel“ bringt Gewinn
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E ise n b a h n  ~ G ü te r v e rk e h r  $ -n a c h r ic h te n .
B e a rb e ite t  v o m  V erk eh rsb ü ro  der  In d u str ie -  un d  H a n d elsk a m m er  zu  S tettin .

a) D eutsche T arife.
Durchfuhr-Ausnahm etarif S. D . 1 (H olzverkehr P olen , 

T schechoslo  w ak ei— deutsche Seehäfen ).
Durchfuhr-A usnahm eiarif S. D. 3 (H olzverkehr O ester

reich und darüber h in ausgelegene Länder bzw . D onauum 
sch lagste llen — deutsche Seehäfen ).

Durchfuhr-Ausnahm etarif S. D. 4 (V erkehr deutsche  
S eeh ä fen —O esterreich oder D onauum schlagstellen  und um 
gekehrt).

Durchfuhr-Ausnahm etarif S. D. 6 (V erkehr deutsche  
S eeh äfen — deutsch -tschech oslow akische G renzübergangsbafan- 
höfe und um gekehrt).

D ie G ültigkeitsdauer der vorstehend genannten Tarife 
und der Bestim m ung 10 im  A bschnitt B I des D urch fuh r
A usnahm etarifs S. D. 4 wird bis auf jederzeitigen W iderruf, 
längstens bis einschließlich 30. Septem ber 1932 verlängert.

H afenordnung für die U m sch lagstelle  C osel H afen. D er 
in der H afenordnung für die U m schlagstelle  Cosel H afen 
enthaltene G ebührentarif w urde mit G ültigkeit vom 15. M ärz 
1932 neu herausgegeben. D ie G ebührensätze sind bis auf 
einige A usnahm en um etw a 10% erm äßigt worden.

O st-M itteldeutsch-Sächsischer G üterverkehr. Mit G ül
tigkeit vom 15. M ärz 1932 erschien zum O st-M itteldeutschr 
Sächsischen G ütertarif der N achtrag  3. E r enthält außer 
den bere its veröffentlichten A enderungen und E rgänzungen  
in der H auptsache E ntfernungen  für eine Anzahl neu e inbe
zogener Bahnhöfe sowie A enderung der Z ugehörigkeit einer 
g rößeren  Anzahl von B ahnhöfen zu den b isher angegebenen  
R eichsbahndirektionen. E rhöhungen  gelten erst vom 15. Mai 
1932 ab, sow eit im  N achtrag  nicht ein anderer Z eitpunkt 
angegeben  ist.

Reichsbahn-G ütertarif, H eft C II b (A usnahm etarife).
D er A usnahm etarif 4 s (R oh dachp appe) w urde mit 

G ültigkeit vom 24. M ärz 1932 eingeführt. E r gilt für 
R ohdachpappe von Gleiwitz nach bestim m ten ostpreußischen 
Bahnhöfen, der G renzm ark und Pom m ern.

D er A usnahm etarif 15 (G raphit) w urde unter g leich
zeitiger A ufhebung d e r  b isherigen A usgabe zum 21. M ärz 
1932 neu herausgegeben.

b) D eutsche Verbandtarife.
D eutsch-N iederländischer E isenbahnverband. Mit G ül

tigkeit vom 1. April 1932 wird der V erbandtarif für die B e
förderung von lebenden T ieren  neu herausgegeben . Mit 
diesem  T age  tr itt d er vom 1. M ärz 1928 gültjge T arif für 
die B eförderung von lebenden T ieren, Teil I und II, nebst 
N ach trägen  außer K raft. Von dem selben Z eitpunkte  an 
findet der A bschnitt II der T abelle zur U m rechnung der 
F rach ten  für die n iederländischen S trecken aus der R eichs
m arkw ährung  in die G uldenw ährung für diesen V erkehr 
keine A nw endung m ehr.

D eutsch-R um änischer Gütertarif T eil II. Mit Ablauf 
des 19. M ärz 1932 w urden u. a. die E inzeltarife  N r. 2 A 
(M ais), 25 A (Schnittholz) und 53 (O elkuchen) aufgehoben  
und hierfür mit G ültigkeit vom 20. M ärz 1932 an rieue 
E inzeltarife mit erm äß ig ten  Sätzen eingeführt.

c) V ersch iedenes.
Aenderung eines B ahnhofsnam ens. Mit G ültigkeit vom 

22. Mai 1932 wird der B ahnhofsnam e „W erd en “ in „E ssen- 
W erden“ abgeändert.

K ursänderungen. Im  V erkehr mit nachstehenden L än 
dern  w urden die K urse wie fo lg t festgese tz t:
Verkehr mit a) Erhebungskurs b) Versandüber-

weisungskurs

a b  11. M ä r z  1 9 3  2:
d er  S c h w e iz 1 Fr. — 81,3 Rp f. 1 RM.  =  1,23 Fr.
D än em ark 1 Kr. =  83 Rpf. 1 RM. =  1,21 Kr.
S c h w e d e n 1 Kr. =  83 Rpf. 1 RM. =  1,21 Kr.
N o r w e g en 1 Kr. =  82 Rpf. 1 RM. =  1,23 Kr.

a b 17. M ä r z  1!33 2:
D än em ark 1 Kr. =  85 Rpf. 1 RM. =  1,19 Kr.
N o r w e g en 1 Kr. =  83 Rpf. 1 RM. =  1,21 Kr.

Sfeuerkalender für den Monaf April 1932.
Von Rechtsanwalt D r.

5. April:
1. Abführung der im Monat März 1932 ein- 

behaltenen Lohmabzugsbeträge, soweit 
die Beträge nicht schon am 20. März
1932 abzuführen waren. Gleichzeitig Ab
gabe einer Erklärung über dem Gesamt
betrag der im Monat März 1932 einbe
haltenen Beträge.

2. Abführung der in der Zeit vom 16. bis 
31. März 1932 einbehaltenen Beträge der 
Krisenlohnsteuer.

(10.) 1t. April:
1. Voranmeldung und Vorauszahlung auf 

die Umsatzsteuer für sämtliche Steuer
pflichtige. Die Zahlung gilt bei monat
lichen Zahlungen für den Monat März 
1932, im übrigen für das erste Kalender
vierteljahr 1932. Schonfrist bis zum 
18. April 1932.

2. Fälligkeit eines weiteren Teilbetrages der 
Bürgersteuer für Lohnsteuerpflichtige.

15. April:
1. Zahlung der Lohnsummensteuer für den 

Monat März 1932, soweit nicht Somder-

D e l b r ü c k ,  Stettin.
Vorschriften bestehen. In Stettin ist 
diese Zahlung erst am 20. April 1932 
fällig.

2. Zahlung der Grundvermögensteuer für 
den Monat April 1932 für alle nicht land- 
oder forstwirtschaftlich genutzten Grund
stücke.

3. Zahlung der Hauszinssteuer für dem Mo
nat April 1932.

18. April:
Ablauf der Schonfrist für die Voranmel
dung und Vorauszahlung der am (10.)
11. April 1932 fälligen Umsatzsteuer.

20. April:
1. Zahlung der Lohnsummensteuer für den 

Monat März 1932 in Stettin.
2. Abführung der in der Zeit vom 1. bis 

15. April 1932 einbehaltenen Lohnab
zugsbeträge, wenn sie für den ganzen 
Betrieb 200 RM. übersteigen.

3. Abführung der in der Zeit vom 1. bis 
15. April 1932 einbehaltenen Krisenlohn- 
steuerbeträge.
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Wilhelm stieda zum 80. Geburtstag.
Am 1. A pril 1932 vollendet unser M itarbeiter, der Geh. 

H ofra t D r. phil., Dr. oec. publ., Dr. jur. h. c. W ilhelm  
S t i e d a ,  emer. ordentlicher P ro cessor der N ationalökonom ie 
an. der U niversität Leipzig, das 80. L ebensjahr. In R iga 
geboren, studierte St. in D orpat, Berlin und  S traßbu rg  
N ationalökonom ie und Statistik  und w urde 1875 zum D oktor 
der S taatsw issenschaft, 1879 zum D oktor der Philosophie 
prom oviert. 1876 in der rechts- und  staatsw issenschaft
lichen Faku ltä t zu S traßburg  habilitiert, w urde er 1878 a. o., 
1879 ordentlicher Professor der N ationalökonom ie und S ta 
tistik an  der U niversität D orpat. Von 1882 bis 1884 war St. 
im K aiserlichen statistischen Amt in Berlin tä tig  und ü b er
nahm  dann die ordentliche Professur für S taatsw issenschaften 
an der U niversität R ostock. Von 1898 bis vor einigen Jah ren  
w ar St. ordentlicher Professor der N ationalökonom ie an 
der U nivers^ät Leipzig.

D ie deutsche W issenschaft verdankt diesem  nim m er
müden, genialen Forscher außerordentlich  viel. Selten hat 
sich ein U niversitätslehrer in solchem A usm aße der Liebe 
und V erehrung seiner g roßen  Schülerzahl erfreut, wie d as bei 
St. d er Fall ist. Allen, die in ihrer Studentenzeit a ls seine 
Schüler zu seinen Füßen  sitzen durften, sind diese L ehrjahre 
unvergeßlich geblieben und diejenigen, die zu ihm und seinem 
H ause, in nähere B eziehungen treten  durften, sind mit u n 
lösbaren Banden an diesen hervorragenden G elehrten, vo r
bildlichen M enschen und echten deutschen M ann gekettet.

W ir bringen in d ankbarer V erehrung unserem  M it
arbeiter unsere G lückw ünsche dar, veröffentlichen nach 
stehend die w ichtigsten der von ihm verfaßten  W erke und 
Schriften und hoffen, daß  zum Besten der deutschen W issen
schaft die Reihe dieser W erke auch im 9. D ezennium  dieses 
G elehrtenlebens eine w eitere B ereicherung erfahren möge.

a) i n  B u c h f o r m :  D as Sexualverhältnis der G eborenen, 
S traßburg  1875. — Z ur E n tstehung  des deutschen Z un ft
wesens, Jena 1876 (auch in Jah rb . f. N at. u. S tat. 27). — 
Die E heschließungen in E lsaß-L othringen 1872—1876, S tra ß 
burg 1879. — Die gew erbliche T ätigkeit der S tad t D orpat, 
D orpat 1879. — R evaler Z ollbücher und Q uittungen des
14. Jahrh ., H alle 1886. — Die deutsche H ausindustrie, Leipzig 
1889. — D as G ew erbegericht, Leipzig 1890. — G rundriß zu 
V orlesungen über Sozialpolitik, R ostock 1892. — H ansisch- 
Venetianische H andelsbeziehungen, R ostock 1894. — D er 
Befähigungsnachw eis, Leipzig 1895 (auch in Jah rb . f. G esetz
gebung 1895). - D as H ausiergew erbe in D eutschland, 
D resden 1899. D ie A nfänge d e r Porzellanfabrikation auf 
dem T hüringerw alde, Jena  1902. Ilm enau und S tützberbach, 
eine E rinnerung  an die G oethezeit, Leipzig 1902. — Die k e ra 
mische Industrie in Bayern w ährend d es 18. Jahrh ., Leipzig 
1906. — D ie N ationalökonom ie als U niversitätsw issenschaft, 
Leipzig 1907. - E in L andesgew erbeam t für das Königreich 
Sachsen, Leipzig 1907. — D as V olksw irtschaftliche Sem inar 
an der U niversität Leipzig, Leipzig 1909. — Die U niversität 
Leipzig an ihrem  1000. Sem ester, Leipzig 1909. -  - Die P o r
zellanfabrik zu V olkstedt im 18. Jahrh ., Leipzig 1910.

E r gab R oschers N ationalökonom ie des H andels- und 
G ew erbefleißes in 7. Auflage, S tu ttgart 1899, ebenso die
8. A uflage neu heraus und red ig ierte  die E nquete des Vereins 
für Sozialpolitik.

U ntersuchungen über die Lage d es H ausiergew erbes 
in D eutschland, Leipzig 1898—99, in Sehr. d. V ereins f. 
Sozialp. Bd. 77—81, 83. Zusam m en mit C. M ettig: Die 
Schrägen der A em ter und Gilden in Riga, 1896. — Als M it
verfasser war er beteiligt an der von G. Schm oller heraius;- 
gegebenen „S traßbu rger Tücher- und W eberzunft“ , S tra ß - 
bürg 1879.

b) I n  Z e i t s c h r i f t e n  u n d  S a m m e l w e r k e n :
1. J a h r b .  f. N a t .  u.  S t a t . :  D ie A rtelle in R ußland 

(N. F. Bd. 6). H aftpflicht amd U nfallversicherung in 
Frankreich (N. F. Bd. 8). — Frauenarbeit (III. F. Bd. 2).

D as R eichsgesetz betr. die G ew erbegerichte ('III. F. Bd. 2). 
~~~ Städtische F inanzen im M ittelalter ('III. F. Bd. 17). - 
'W arenhäuser und K leinhandel (III. F. Bd. 19). — H an d els
schulen und H andelshochschulen (III. F. Bd. 19).

2. I n  Z e i t  s c h  r. d e s  K ö n i g l .  P r e u ß.  S t a 
t i s t i s c h e n  B u r e a u s :  Die Lage der arbeitenden K lassen 
ln F rankreich  (Jah rg . 1875). — Die gegenseitigen H ilfsgesell- 
^ h a fte n  in F rankreich  (Jah rg . 1875). — D er Schutz d e r 
K inderarbeit in Frankreich  (Jahr. 1876). .

3. I n  J a h r b .  f. G e s .  u.  V e r w . :  D eutschland sozial- 
j^atistische E rhebungen  i. J . 1876 (Bd. 1). — D ie Syndikats- 
Kammern der französischen A rbeitgeber und -nehm er (Bd. 2).

— R ussische Zollpolitik (Bd. 7). — Die E nquete  über die 
Sonntagsarbeit (Bd. 12 u. 13).

4. I n  S e h r .  d.  V.  f ü r  S o z i a l p o l . :  D as V erfahren 
bei E nqueten  über soziale V erhältnisse (Bd. 13). — K artelle 
Bd. 61). — D ie L age d es H ausiergew erbes in D eutschland 
(Bd. 88).

5. I n „ R u s s i s c h e  R e v u e “ : P eter der G roße als 
M erkantilist (Jah rg . 1874).

6. I n  A r c h i v  f ü r  G e s c h i c h t e  d e s  d e u t s c h e n  
B u c h h a n d e l s :  Z ur G eschichte des S traß b u rg e r B uch
drucks und  B uchhandels (Bd. 5). — Z ur Gesch. des B uch
handels in R iga (Bd. 6). — D ie E ntw icklung d e s  B uch
gew erbes in D orpat (Bd. 7). — Studien zur G eschichte des 
B uchdrucks und B uchhandels in M ecklenburg (Bd. 17). — 
Die A nfänge der periodischen Presse in M ecklenburg (Bd. 19).

7. I n  H a n s i s c h e  G e s c h i c h t s b l ä t t e r :  Schiff
fah rtsreg ister des 15. Jah rh . (Jah rg . 1885). — H ansische V er
einbarungen über städtisches G ew erbe im 14. und 15. Jah rh . 
(Jahrg . 1886). — Eirt G eldgeschäft K aiser Sigism unds mit 
hansischen K aufleuten (Jah rg . 1887). — D as Schonenfahrer- 
Gelag in R ostock (Jah rg . 1890/91).

8. I n  P r e u ß i s c h e  J a h r b ü c h e r :  D as A rbeits
buch in F rankreich  (Bd. 53). — G ew erbliche Z ustände in der 
G egenw art (Bd. 57). — L ehrlingsprüfungen (Bd. 70).

9. I n  F e s t g a b e 1 f ü r  W i l h e l m  L e x i s ,  J e n a  
1 9 0  7: Auktionen.

10. I n  A b h a n d l u n g e n  d e r  K g l .  P r e u ß i 
s c h e  n A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n ;  1 9 0 2 :  
U eber die Quellen der H andelsstatistik  im M ittelalter.

11. I n  A n n a l e n  d e s  V e r .  f. N a s s a u i s c h e  
A l t e r t u m s k u n d e ,  Bd .  34,  1 9 0 4 :  Fayence- und Por- 
zellanfabriken des 18. Jah rh . in hessennassauischem  Gebiete.

12 . I n  M i t t e i l u n g e n  d e s V e r .  f. A n  h a i t i s c h e  
G e s c h i c h t e  u n d  A l t e r t u m s k u n d e ,  B d . 1 0 ,  
1 9 0  5: D ie keram ische Industrie im H erzogtum  A nhalt w äh
rend d e s  18. Jah rh .

13. I n  F e s t s c h r i f t  z u r  3. J a h r h u n d e r t f e i e r  
d e r  U n i v e r s i t ä t  G i e ß e n ,  G i e ß e n  1 9 0 7 :  W ie m an 
im 18. Jah rh . an der U niversität Mainz für d ie A usbildung von 
Professoren der K am eralw issenschaft sorgte.

14. I n  F o r s c h u n g e n  z. G e s c h .  B a y e r n s  
(B d . 14): D as P ro jek t zur E rrich tung  einer H ohen K am eral- 
schule in M ünchen i. J . 1777.

15. I n  ,,D i e d e u t s c h e  F o r t b i l d u n g s s c h u l e “ 
J a h r g .  1 7 ,  Nr .  2 1 u. 2 2: Die E ntw icklungsm öglichkeit 
des deutschen H andw erks.

16. I n  Z e i t s e h r .  d.  V e r .  f. H a m b u r g i  s c  h e  G fe - 
s c h i c h t e  ( Bd .  10 ): H am burg  und Lübeck im P ostver
kehr mit M ecklenburg am  E nde d es 17. Jah rh .

Im  H a n d w ö r t e r b u c h  d e r  S t a a t s w i s s e n -  
s c h ä f t e n :  . A rbeitsbuch. A rbeitseinstellungen (V olksw irt
schaftliche B edeutung d e r A rbeitseinstellungen und gesch ich t
licher R ückblick). A rbeitsordnungen und A rbeiterausschüsse. 
Artelle. A usverkäufe. E inigungsäm ter. E nquete. F abrik . 
G ew erbegerichte. H andw erk . Innungen. Jugendliche A r
beiter. Koalition und Koalitiionsverbote. Lehrlingsw esen. 
Sonntagsarbeit. S tapelrecht. T rucksystem . W andergew erbe. 
Zunftw esen. Zw angs- und B annrechte.

G elegentliche A ufsätze in H ansische G eschichtsblätter, 
B o tt’s H andelslexikon, V olksw irtschaftliche B lätter, K ölnische 
Zeitung, M agdeburger W irtschaftszeitung, L eipziger N eueste 
N achrichten, Forschungen und N achrichten, D ie E lbe. 1922: 
D er B ücherm arkt in H am burg  in Zeitschrift d. H am burgi- 
schen G eschichtsvereins. — 1924:. K ann die russische K on
kurrenz der deutschen L andw irtschaft gefährlich  w erden ? in 
Schm oller’s Jah rbuch  S. 135. 1925: D ie Jag d  in ih rer 
volksw irtschaftlichen Bedeutung, in Schm oller’s Jah rbuch  S. 
1297 ff. - A rchivrat C arl F riedrich  E vers im V erkehr mit 
Joh . Bernoulli in Berlin in Jah rbücher d. V ereins f. M ecklen
burg. G eschichte 89 (1925) S. 325 ff. — Johann  Bernoulli 
in seinen B eziehungen zum Preußischen H errscherhausei 
in Abhandl. de r P reußischen A kadem ie der W issenschaften 
Phil.-H ist. Klas. Jah rg . 1925 Nr. 6. — 1926: D ie R eihe 
als M ittel zur E inschränkung der K onkurrenz in Schm oller’s 
Jah rbuch  S. 871 ff. — A lt-D orpat in A bhandlungen der Säch
sischen A kadem ie d e r W issenschaften Bd. 38. — Die A nfänge 
der K aiserlichen A kadem ie der W issenschaften in St. P e te rs
burg  in Jah rb . f. K ultur u. G eschichte der Slaven. '— N ikolai 
M ichael K aram sin u. J . P. K rug in Z eitschrift f. slavische 
Philologie Bd. 3 S. 281—290. — 1927: D eutsch-B altische 
L iteratu r in Schm oller’s Jah rbuch  S. 761 ff. — Sächsische
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G enossenschaften in B erichten d,er L eipziger G ew erbekam 
mer. — Aus einem  H allischen Professorenhause in Z e it
schrift d. Sächsisch-T hüringischen GeschJichtsvereins Bd. 15.
— K arl M orgenstern  in Sächsische L ebensbilder Bd. 2. —- 
1928: F. K. A chard in Schm oller’s Jah rb u ch  S. 1055 ff. — 
Fr. K. A chard und die F rühzeit der deutschen Z uckerin 
dustrie  in A bhandlungen d. Sächsischen A kadem ie d. W issen
schaften Bd. 39. — Die B erufung von Gauß an d. Kaiserl. 
A kadem ie d. W issenschaften in St. P etersburg  in Jah rb . f. 
K ultur u. Gesch. d. Slaven N. F . III  S. 79 ff. — Ludwig* 
P re lle r’s T agebuch  in B altische M onatsschrift. — Fr. List in 
B erichte über d. V erhandlungen d. Sächsischen A kadem ie d. 
W issenschaften, Bd. 80. — 1929: H erm ann Stannius u. d. 
U niversität R ostock 1837—1854 in Jah rbücher d. V ereins f- 
M ecklenburg. Gesch. u. A ltertum skunde, Bd. 93 (1929), 
S. 1—36. — Die E ntw icklung des B uchhandels in M agdeburg 
in M agdeburg ’s W irtschaftslebens in d. V ergangenheit (Bd. 3
S. 281—488). — A lt-D orpat. Briefe au s den  ersten  Jah r- 
zehntien der H ochschule. 38. Bd. der A bhandlung d e r ph ilo 
logisch-historischen K lasse der Sächsischen A kadem ie der 
W issenschaften N. II. — 1930: H am burger G elehrte als B e
w erber um  russische Professuren in Zeitschr. d. H am bur- 
gischen G eschichtsvereins. — D eutsche G elehrte als ‘P ro 
fessoren  an der U niversität M oskau in A bhand. d. Sächsischen 
A kadem ie d. W iss. Bd. 40. — 1931: W ilhelm  Stahl in 
H essische B iographien Bd. 3. — Die U ebersied lung  Leonhard

E u le r’s von Berlin nach St. Petersburg  in B erichte über d. 
V erhandl. d. Sächsischen Akad. d. Wiss. Bd. 83. (1931). — 
Zum  G edächtnis Bruno H ildeb rand ’s in Schm oller’s Jahrbuch 
55 S. 855 ff.

A ußerdem  w urden veröffentlicht g rößere und kleinere 
A ufsätze sow ie L iteraturbesprechungen  in A nnales de D em o
graphie internationale, in der Revue d ’ eoonomie politique, in 
M ecklenburgischen Jah rbüchern  für G eschichte und A lter
tum skunde, in Zeitschr. d es V ereins für lübeckisehe G e
schuhte, in Zeitschr. d. Ver. f. h am bur gische Geschichte, in 
M itteilungen des V ereins für lübeckische Geschichte, in M it
teilungen des V ereins für lübeckische Geschichte, in M ittei
lungen des V ereins für ham burgische G eschichte, in M ittei
lungen des Ver. au s der livländischen G eschichte, in B eiträge 
zur Geschichte Liv-, Est- und K urlands, in der Baltischen 
M onatsschrift, in der H istorischen Zeitschrift, in  der Z eit
schrift für K ulturgeschichte, in der H istorischen Viertel;- 
jahreszeitschrift, in B eiträge zur Gesch. der S tad t R ostock, 
in der B ayerischen H andelszeitung, in der D eutschen R und
schau, dem  D eutschen W ochenblatt, in dem  H andelsm useum , 
in der D eutschen L iteraturzeitung und  im L iterarischen C en
tralb latt, in K eram ischen M onatsheften, im Sprechsaal für die 
T onw arenindustrie, in d e r D eutschen Töpfer- und Z ieg ler
zeitung, in  der Zeitschrift fü r die G eschichte d e s  O berrheins, 
in der Zeitschrift für T hüringische G eschichte und A ltertum s
kunde. Sehr.

Generaldirektor Adolf Sonnenschein 70 fahre alt.
W ittkow itzer B ergbau- undD er G enerald irek tor der 

E isenhüttengew erkschaft
Dr. h. c. Ing. A dolf Sonnenschein

begeh t am  3. April 1932 seinen 70. G eburtstag . Adolf S on
nenschein ist als der erfo lgreiche F üh rer der tschechoslow ak i
schen Schw erindustrie nicht nur in der T schechoslow akei und 
D eutschland, sondern in E u ropa  und d arüber hinaus rühm'- 
lichst bekannt. Seit einem M enschenalter liegt die Leitung 
des g röß ten  H ochofen-, Stahl- und W alzw erkes der tschecho
slow akischen R epublik , dem  eine M aschinenfabrik, eine 
B rückenbauanstalt, eine K esselfabrik, eine Schraubenfabrik , 
eine G ußstah lfabrik , ein P reßw erk , eine E isengießerei, ein 
R öhrenw alzw erk  und eine F ab rik  feuerfester E rzeugnisse  a n 
geschlossen sind, in seinen H änden. D ie E ntw ickelung  des 
W ittkow itzer E isenw erkes zu einem  der g röß ten  H ü tten 

w erke des K ontinents ist die L ebensarbeit und das bleibende 
D enkm al Adolf Sonnenscheins. M enschen, die G enialität mit 
C harak te r und H erzensgü te  vereinigen, M enschen von dem  
F o rm at eines Adolf Sonnenschein, w erden im m er seltener. 
W ir begreifen  es, daß  das südliche N achbarvolk , dessen 
W irtschaft so eng  m it der deutschen V olksw irtschaft verfloch
ten  ist, voller Stolz auf seinen g roßen  W irtschaftsführer, den 
D eutschen Adolf Sonnenschein, sieht. Mit der O derschiffahrt, 
dem  O derstrom  und seiner W eiterentw ickelung, dem  S ee
hafen Stettin  und seinem  M assengutverkehr ist Adolf Sonnen
schein und sein W erk  eng verbunden. W ir b ringen dem 
Senior-Führer der tschechoslow akischen Schw erindustrie an 
seinem  70. G eburts tag  unsere herzlichsten Glückw ünsche dar 
und wünschen insbesondere, daß  e r seinem W erke und 
der europäischen W irtschaft noch viele Jah re  erhalten 
b leiben möge. Sehr.

iiminiMmmmimimiiiMHiimimmiminiimimmiiiimimmiimmiimmiiinmiiiiiinmiinin

ifteutsch^ inn ländischer V ere in  zu Stettin
zur Pflege u n d  Förderung der gegenseitigen Handelsbeziehungen e. X (

M e l d u n g  n e u e r  M i t g l i e d e r  w erden  d irekt an d ie  
G esch äftsste lle : S tettin , Schuhstr. 16-17, B örse, erb eten .

D er "Verein erteilt seinen M itgliedern k o s t e n l o s  A u s k ü n f t e  üher wirtschaftliche Fragen 

Finnlands/ Lettlands u n d  Estlands. -  D er y/ Q stsee=H andel" geht den M itgliedern kostenlos zu.
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Wirtschaftliche 'iluchrichten
Schweden.

D as M oratorium sgesetz. D as R echt auf G ew ährung 
eines M oratorium s, das der R egierung vom Parlam ent, im 
Z usam m enhang mit dem  T ode Ivar K reugers, erteilt, w urde 
bezieht sich ausschließlich auf einzelne, private U nternehm en. 
D as G esetz b ietet die M öglichkeit privaten U nternehm en, 
falls die R egierung  es im  In teresse der A llgem einheit für 
nützlich erachtet, auf eine beschränkte Zeit Z ahlungsauf
schub zu gew ähren.

B isher w urde bis zum 1. April d. Js . folgenden Firm en 
ein M oratorium  gew ährt: ,,A. G. K reuger & T o ll“ , und 
,,U .S .A .“, „S eeso r“ , „,Angsvik“ , die von der erstgenannten  
A ktiengesellschaft abhängig  sind, ferner der E rbm asse K reu 
gers  und einigen verantw ortlichen D irek to ren  des K reuger- 
konzerns. W eitere G esuche auf G ew ährung eines M ora
torium s liegen nicht vor; - insbesondere wird betont, daß 
die schw edische Z ündholzgesellschaft um ein M oratorium  
nicht nachgesucht hat. —

K leine Zunahm e der schw ed ischen Erzverschiffungen.
W ie aus S tockholm  gem eldet wird, beliefen sich die E rz- 
verschiffungen der G rängesberggesellschaft im  M onat F e 
b ruar auf 160 000 gegen 150 000 Tonnen im ersten  M onat 
d. Js . und 306 000 T onnen im F eb ru a r 1931.

D ie L uossavaara-E rzgesellschaft erhält einen K apital- 
Zuschuß von 60 Mill. Kr. W ie aus Stockholm  gem eldet wird; 
liegt ein V orschlag vor, dahingehend, daß durch Z usa tzbe
stim mung zu dem  A bkom m en zwischen dem  S taate, der 
L uossavaara-K iirunavaara ak tiebo lag  und der G rängesberg- 
O xelösund G esellschaft d ie L uossavaaragesellschaft mit neuem  
K apital ausgesta tte t w erde. In Aussicht genom m en sind Z u 
schüsse seitens des S taates und der G rängesberggesellschaft 
von je  30 Mill. Kr. D ie H älfte davon soll dem  A ktienkapital 
der E rzgesellschaft zugeführt w erden und die andere H älfte 
ihrem  R eservefonds. D as A ktienkapital der G esellschaft, 
das je tz t 80 Mill. Kr. be träg t, wird dann also eine E r 
höhung auf 110 Mill. Kr. erfahren. E s sollen 30 Mill. Kr. 
m A ktien ausgegeben  w erden und zw ar zum K urse von 200.

2 P rozent D ividende bei der schw ed ischen  R eederei 
» S v ea “ . N ach dem  jetzt vorliegenden G eschäftsabschluß 
yon S tockholm s R ederiak tiebolag  ,,Svea“ hat diese R eederei 
un vergangenen G eschäftsjahr einen B etriebsgew inn von 
1067 469 Kr. erzielt (im V orjahre 2 069 667 Kr.). D em  A b
schreibungsfonds soll diesm al nur i/o Mill. Kr. zugeführt 
Werden gegen  1,2 Mill. Kr. im  Ja h re  zuvor, w ährend die 
D ividende m it 2 P rozen t in Aussicht genom m en ist (im 
V orjahre 3 P rozent). D er R est wird auf das nächste 
Jah r vorgetragen .

G ünstiger G eschäftsabsch luß von Skandinaviska kredit- 
bolaget. Aus dem  je tz t veröffentlichten G eschäftsbericht 
von der Skandinaviska kred itbo laget erhellt, daß  der Roh- 
Sewinn, verglichen mit dem  Jah re  zuvor eine S teigerung 
tim 7 Mill. Kr. erfahren hat, und diesm al 22,73 Mill. Kr. 
beträgt. W ie d e r B ericht besonders hervorheb t, w ar das 
Jah r 1931 eines der günstigsten  so lange dieses U nternehm en 
besteht. Im m erhin h a t die V erw altung es für angezeigt 
Sehalten, A bschreibungen in H öhe von 11,7 Mill. Kr. v o r
zunehmen. N ach dem  V orschläge der V erw altung soll eine 
Dividende von 15 Kr. per Aktie (im  vorigen Jah re  18 Kr.t) 
^erteilt und 3 Mill. Kr. auf Gewinn- und V erlustrechnung 
(2,2 Mill. Kr. 1930) vo rgetragen  werden.

K onkurs einer schw edischen K olonialfirm a. N ach einer 
^.itzau-M eldung aus Stockholm  an „B erlingske T idende“ hat

F irm a C. R. S tjernholm  & Co., eine der g röß ten  
^•olonialfirmen in N orrland ihren  K onkurs erk lären  müssen.
> Fortgang der Z ellstoffverhandlungen m it Deutschland.
j en M itte F eb ru a r in Stockholm  sta ttgehab ten  V erhand- 
Ullgen zw ischen d e r deutschen und schw edischen R egierung 

ünd Industriellen beider Länder w egen der Zellstoffragen sin(d 
^"eitere V erhandlungen gefolgt, die teils in Berlin, teils in 

tockholm  geführt wurden. E s verlautet, daß  je tz t d e u t 
s c h e r s e i t s  g r ö ß e r e  Z u g e s t ä n d n i s s e  f ü r  d i e  
I*1. n f u h r  a u s  S c h w e d e n  gem acht w orden sind, als 
, ei den  ers ten  Stockholm er V erhandlungen. M an scheint 
eutscherseits geneigt, das K ontingent für Sulfitzellstoff auf 

. er H öhe d e r E infuhr der früheren Ja h re  zu belassen, 
vährend das für Sulfatzellstoff beschränkt wird.

„S tockholm s T idn ingen-D agb lad“ schreibt h ierzu: „B e
kanntlich w urden die V erhandlungen vor ein iger Zeit in 
S tockholm  eingeleitet. Sie b rachten  aber kein E rgebnis, da 
die D eutschen uns nur eine E infuhr von ungefähr der H älfte 
der norm alen Jah resausfuh r nach D eutschland bew illigen 
wollten. E s  besteh t kein  Anlaß, den oben  genannten  V or
schlag anzunehm en, so lange n icht unser gesam ter norm aler 
A bsatz nach D eutschland gesichert ist. W enn die D eutschen 
sich einverstanden erk lären , unsere norm ale M enge an Sul
fit und Sulfat zu geltenden B edingungen einzuführen, so 
bekom m t die Sache ein anderes Aussehen, ab er unsere Z ell
stoffindustrie könnte sich darüber hinaus eine E x tra -K om 
pensation ausbedingen, z. B. in Form  einer deutschen E x 
portm inderung, wenn wir uns verpflichten, die Chance nicht 
auszunutzen, die unsere en tw erte te  V aluta uns zur E rhöhung  
der A usfuhr nach D eutschland bietet. U nter solchen B edin
gungen könnten wir darauf eingehen, den D eutschen freie 
H ände in d e r F rage  des Z ellstoffzolls zu g eb en .“

Skandinavische B utterkonferenz. N ach einer (T .-T .)- 
M eldung aus S tockholm  w ird über die B utterausfuhr F inn 
lands nach D eutschland keine E ntscheidung getroffen  w er
den, bevor d ie K onferenzen m it Schw eden und D änem ark  
stattgefunden haben. In' ku rzer Zeit ist m it gem einsam en 
V erhandlungen, zw ischen Schw eden, F innland und D änem ark  
in dieser F rage  zu rechnen.

Norwegen.
Hauptartikel der Ausfuhr nach D eutschland. Die n o r

w egischen H aup tausfuhrartikel nach D eutschland w aren im 
M onat Jan u ar 1932: 11440 t F rischhering , 678 t  Frischfisch, 
97 t ge trockneter Fisch, 1567 t Salzhering, 55 t K onserven, 
3643 t  H erings- und Fischm ehl, 80 t  H äu te  und Felle von 
zahm en Tieren, 719 hl D am pfm edizintran, 40 165 hl anderer 
T ran, 3 c bm H olz, 290 t  Zellulose, 13 t Packpapier, 15 t  
Rohalum inium , 72 t  Ferrosilizium .

Der Außenhandel im Jahre 1931 m it 390 M ill. Kr. 
passiv. N ach den je tz t bekann tgegebenen  am tlichen Z iffern 
belief sich der W ert der norw egischen E infuhr im  v e rg an 
genem  Jah re  auf 856,6 Mill. Kr., w ährend die Ausfuhr 
einen W ert .von 466,65 Mill. Kr. erreichte, so daß  sich ein 
E infuhrüberschuß  von 389,95 Mill. Kr. ergibt. D ie en t
sprechenden Z iffern vom Jah re  zuvor betrugen  1065 Mill. 
Kr. bezw . 684 Mill. und 381 Mill. Kr.

F angergebn isse  der L ofotenfisdherei. Auch in diesem  
Ja h r  is t e in  B ericht über die Lofotenfischerei veröffentlicht 
w orden. An d e r  L ofotenfischerei 1931 w ar eine Flottille 
von 5225 F ischerbooten  mit 26 504 M ann B esatzung b e 
teiligt,. und zw ar handelte es sich um 1652 offene und halb- 
gedeck te Boote ohne M otor, 833 offene und halbgedeckte  
B oote mit M otor, 2837 gedeck te  B oote und Fahrzeuge mit 
M otor, 3 gedeck te  B oote und Fahrzeuge mit Segel. Die 
A usbeute des Jah res  wird als sehr wenig zufriedenstellend 
bezeichnet. D as W etter w ar so ungünstig, daß  die k leinen 
B oote oft n icht ausfahren konnten. Die F ischvorkom m en 
w aren sehr verstreut, so daß  die T agesfangergebnisse  sehr 
klein waren. U eber die Fangergebnisse  in jedem  einzelnen 
B ezirk, über den  V erkauf und die erzielten D urchschn itts
preise wird ausführlich  berichtet. Insgesam t w urden in 
den L ofoten in der Saison 1931 65 100 000 kg  F isch  g e fan 
gen, gegenüber 127 200 000 kg  1930 und 130 256 000 k g  1'929.

80 Mill. Kr. Verlust durch die norw egischen  T on n a g e
auflegungen . Zufolge ,,H andels og  S jö farts tidende“ dürfte 
die der norw egischen H andelsflo tte im vorigen Jah re  durch 
A uflegungen en tstandenen V erluste rund  80 Mill. Kr. b e 
tragen. N ach d e r  vorläufigen B erechnung des Statistischen 
A m ts beliefen sich die E innahm en aus B ruttofrachten  auf 
insgesam t rund 370 Mill. Kr. gegen 411 Mill. Kr. im Ja h re  
1930. Bei d ieser B erechnung ist die außerordentliche V er
größerung , der norw egischen H andelsflo tte im vorigen Jah re  
in R echnung zu stellen.

N orw eg isch e  R eederei m uß das halbe A ktienkapital 
abschreiben. N ach einer (T .-T .)-M eldung aus T rondhjem  an 
„D agens N y h e te r“ hat die V erw altung von D et N or- 
denfjcldske D am pskibsselskab  in ihrem  jetzt veröffentlich
ten G eschäftsbericht fü r 1931 den V orschlag gemacht^ die 
H älfte des gegenw ärtig  10 Mill. Kr. be tragenden  A ktien
kap ita ls  abzuschreiben, um einen Ausgleich für die E n t
w ertung ih rer Aktiven zu finden.
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Dänemark.
Scharfer W ettb ew erb  bei der Einfuhr von Papier und 

Papierw aren . Die E infuhr von P apier und P ap ierw aren  nach 
D änem ark  steht im Zeichen eines heftigen  K onkurrenz
kam pfes. B isher ist es der d e u t s c h e n  I n d u s t r i e  g e 
lungen, ihre f ü h r e n d e  P o s i t i o n  in der E infuhr zu 
behaupten. D abei dü rfte  ih r indessen der U m stand zugute 
gekom m en sein, d aß  sich die G esam teinfuhr von Papier 
und P ap ierw aren  tro tz  der schw eren W irtschaftskrise  in 
D änem ark  nicht nu r gehalten , sondern  im  V ergleich zum 
Ja h re  1928 sogar noch leicht erhöht hat. Im  Ja h re  1928 
w urden für 25, 1931 für 29 Mill. Kr. Pap ier und P ap ierw aren  
nach D änem ark  eingeführt. D eutschland w ar daran  mit 
11 bzw. 14 Mill. Kr. bteteiligt. D er nächstbedeutende L iefe
ran t des dänischen M arktes ist S c h w e d e n ,  dessen B e
teiligung sich in den fraglichen Jah ren  auf 15,2 bzw. 6,8 Mill. 
K ronen stellte. Auch F innland konnte  mit 1,7 bzw . 2,8 Mill. 
K ronen seine E infuhr beträchtlich  steigern. E  n g 1 a n Ld  
konn te  absolut zw ar seine Position mit je 1,6 Mill. Kr. 
halten, hat aber infolge der höheren  G esam tziffer einen 
V erlust aufzuw eisen. D agegen  ist die E infuhr auch abso lu t 
rückgängig  aus N o r w e g e n ,  das 1928 für 1,6, 1931 jedoch 
nur noch für 1,1 Mill. Kr. Papier und P ap ierw aren  nach 
D änem ark  schickte. Mit k leineren  B eträgen  sind außerdem  
noch H olland, Belgien und die Ver. S taaten  an der V erso r
gung des dänischen M arktes beteiligt. Im  Jan u ar d. J. w u r
den nur noch für 2 Mill. Kr. Papier und P apierw aren  nach 
D änem ark  eingeführt, wovon auf D eutschland für 0,8 und 
auf Schw eden für 0,5 Mill. Kr. entfielen. D iese Z iffer als 
annähernde Basis für die w eitere E ntw icklung angenom m en, 
dü rfte  in diesem  Ja h r  eher mit einer n iederen E in fu h r , zu 
rechnen sein.

Aufhören der Staatsgarantie bei Landm andsbanken. Aus
dem  soeben bekann t w erdenden G eschäftsbericht der Land- 
m andsbank für das Ja h r  1931 in teressiert vor allem  die M it
teilung, daß mit dem  1. April d. J. die G arantie des dänischen 
S taa tes für L andm andsbanken  erlischt. D er innere Status 
der B ank h a t sich im  Zusam m enhange mit den S tü tzungs
m aßnahm en des S taates inzw ischen so gebessert, daß das 
f r ü h e r e  V e r t r  a u  e n  i n  d i e  S o l i d i  t ä t  d e r  B a n k  
a l s  w i e d e r h e r g e s t e l l t  g i l t ,  obw ohl gerade  das 
Ja h r  1931 infolge der V alutakrise eine schw ere B elastungs
probe für die B ank bedeutete. Aus den von der B ank im 
Ja h re  1931. ge tä tig ten  Em issionen sind zu erw ähnen: 50 Mill. 
K ronen 20 jäh rige S taatsobligationen zu 5 o/0, 8 Mill. Kr. 
K om m unalobligationen zu 4 1/2 o/0 und 6 Mill. Kr. Ivopen- 
hagener S tadtanleihe zu 4.3/2 % -

K gl. Porzellanfabrik  d iv idenden los. Die dänische Kgl. 
P örzellanfabrik  schließt das Ja h r  1931 mit einem  U eberschuß  
von 94 000 Kr. gegen  311000 Kr. im V orjahre ab. D a der 
g rö ß te  Teil d ieses B etrages für A bschreibungen benöfig t 
wird, kom m t eine D ividende nicht zur V erteilung. Im  
V orjahr w urden 4o/0 ausgeschütte t.

D ividenden loser A bschluß der größten R eederei. Die 
g rö ß te  dänische R eederei, D e t  F o r e n e d e  D a m p s k i b s -  
S e l s k a b  leg t soeben ihren  A bschluß für das J a h r  1931 
vor. D ie G esellschaft erzielte einen N ettoüberschuß  von
3,6 Mill. Kr., von dem  sie vorschlägt, allein 3,4 Milli Kr. 
für A bschreibungen auf Schiffe zu verw enden. W eitere kleine 
Posten  sollen für R ückstellungen verw endet w erden, so daß 
zum  V ortrag  noch 90 000 K ronen verbleiben. E ine D ividende 
kom m t dem nach nicht zur V erteilung, nachdem  in den letzten  
Jah ren  regelm äßig  6 o/o ausgeschütte t wurden.

D ividenden loser G eschäftsabsch luß der O stasiatisthen  
K om panie. W ie au s dem  jetzt veröffentlichten G eschäfts
bericht der O stasiatischen K om panie in K openhagen h e rv o r
geht, hat d a s  U nternehm en aus dem  Schiffahrtsbetrieb  einen 
R ohgew inn von 9,36 Kr. zu verzeichnen, der a llerd ings einen 
V ortrag  vom J a h re  zuvor im B etrage von- e tw as über einer 
Million K ronen einschließt. N ach A bzug der V erw altungs
kosten , A bschreibungen und R ückstellungen für S teuern  bleibt 
ein B etrag  von 1482 339 Kr., der nach dem  V orschläge der 
V erw altung auf neue R echnung vorgetragen  w erden soll. 
Im  Ja h re  1930 h a t die G esellschaft noch eine D ividende von 
8 P rozen t verteilt.

Der W eltm arkt und D änem ark im Jahre 1931. D as 
K o m i t e e  d ä n i s c h e r  G r o ß h ä n d l e r -  (G rösserer - 
Societetets K om ite) hat seinen H andelsbericht für das Ja h r
1931 veröffentlicht. D er Bericht en thält einen guten  U eber- 
blick über die G eschehnisse des vergangenen Jah res. Z u 
nächst wird d ie  A usw irkung der W eltdep-ession auf die 
einzelnen L änder und der R ückgang  des in ternationalen  
W arenaustausches geschildert. E inen breiten  R aum  nim m t

sodann die Schilderung der B ew egungen im dänischen W ir t
schaftsleben 1931 ein. In  tabellarischer F orm  w ird D äne
m arks W arenum satz mit dem  A uslande gebrach t, sodann 
fo lg t eine U ebersicht über die V alutanotierungen, über Aktien- 
und O bligationskurse, Anleihen und D arlehen  des Jah res 1931 
in D änem ark. D ie D iskontbew egung  im  A uslande 1931, 
Z inszahlung und A m ortisierung in ternationaler politischer 
Schulden im F inanzjahr 1930/31. w ird ebenfalls in T ab e llen 
form  gegeben. D er Bericht ist in seiner Z usam m enfassung 
nicht nur für das W irtschaftsleben D änem arks in teressan t, 
sondern darüber hinaus ein D okum ent für die allgem eine 
w eltw irtschaftliche E ntw ick lung  des Jah res  1931. D as in 
dänischer Sprache veröffentlichte Buch ist im  B uchhandel 
zum Preise von 3 K ronen erhältlich.

G egen  die poln ische K ohleneinfuhr. Aus K openhagen 
kom m t die N achricht, daß  die d ä n i s c h e  R e g i e r u n g  
kurzerhand  beschlossen hat, ab  1. April die E i n f u h r  
p o l n i s c h e r  K o h l e n  zu sperren. D er G rund für diese 
alarm ierende M aßnahm e is t darin  zu suchen, daß D änem ark  
seine H andelsbilanz mit E ngland, die zur Zeit einen starken  
A ktivsaldo für D änem ark  aufw eist, in O rd n u n g 'b rin g en  muß, 
und deshalb  je tzt zum A usgleich bringen will, um den rech t 
bedeutenden L ebensm ittelabsatz nach dem  V ereinigten K ön ig 
reich nicht zu gefährden.

Lettland.
A ußenhandel. I m  F e b r u a r  be trug  der W ert der 

E i n f u h r  6,2 Mill. L at (F ebr. 1931.: 14,0 Mill., Febr. 1930:
25,0 Mill.), der W ert der A u s f u h r  8,3 Mill. Lat (Febr, 
1931: 11,5 Mill., Febr. 1930: 18,6 Mill.), m ithin der A usfuhr
überschuß 2,1 Mill. Lat.

N eue Z ollerhöhungen in L ettland? Die allgem eine K on
tingentierung des lettländischen Im ports, die durch die am  
18. F eb ru a r d. Js . in K raft ge tre tene  R eg ierungsverordnung  
verfügt w orden ist, is t nach Inform ationen der „R igaschen 
R undschau“ zum Teil im H inblick auf bestim m te Zoller- 
höhungspläne durchgeführt w orden. M an w ollte für die 
Zeit, in der die neuen Z ollerhöhungen im Parlam ent beraten  
w erden w ürden, die M öglichkeit einer verstärk ten  sp ek u 
lativen E infuhr unterbinden. M an ist in R egierungskreisen  der 
Ansicht, daß es zw eckm äßig w äre, für W aren, auf deren 
Im port Lettland verzichten kann, die Zollsätze teilw eise rech t 
erheblich heraufzusetzen, um sodann nach Ink rafttre ten  des 
neuen Z olltarifs die betreffenden W aren von der K ontingentie
rung zu befreien. D agegen  sollen die Zölle für u n en t
behrliche Im portartike l m öglichst nicht erhöh t bezw . w eiter 
zollfrei belassen w erden. Für diese W arengruppen , zu denen 
auch noch jene W aren tre ten  w ürden, deren  E infuhr tro tz  
E n tbehrlichkeit und hohen Zolls eine beträch tliche H öhe 
erreicht, w ürde d a s  K ontingentierungssystem  beibehalten  w er
den. H ierdurch  w ürde die Im portregulierungskom m ission  
auch w eiterhin die M öglichkeit haben, die H öhe des Im ports 
den  E xport Verhältnissen und den dringendsten  Im po rtb ed ü rf
nissen des Landes anzupassen, ferner ab er auch den B ezug 
des ausschlaggebenden Teils der E in fuhr' nach seiner H e r
kunft bestim m end zu beeinflussen.

Lettländisch - polnische W irtschaftsverhandlungen. In 
R iga tra f eine polnische D elegation  zü V erhandlungen 
über eine B elebung des W arenaustauschs zw ischen L e tt
land und Polen ein. D ie V erhandlungen mit den  Polen 
w erden vom lettländischen F inanzm inisterium  geführt w er
den. Im  Z usam m enhang dam it fand kürzlich im  F in an z
m inisterium  unter V orsitz des D epartem en tsd irek to rs K azen 
eine K onferenz statt, an der V ertre ter der W irtschafts
kreise teilnahm en. Z urzeit ist die E infuhr Polens nach L e tt
land um 15 mal g rö ß e r als die lettländische Ausfuhr nach 
Polen, wobei die lettländischen H aup texpo rtartike l U ltra 
m arin und geräucherte  Ström linge sind. Bei einer E rw e i
terung  des lettländischen E xpo rts nach Polen käm en vor 
allem  K onserven, Oele, Papiererzeugnisse und G um m iwaren 
in F rage.

D ie D iskontierung von S o w jetw ed ise ln  durch die Bank  
von Lettland. D er R at der B ank von L ettland  ha t b e 
schlossen, die D iskontierung von Sow jetw echseln durch die 
B ank von L ettland nur dann  Vorzunehmen, wenn diese W echsel 
auf ausländische V aluta lauten. A ußerdem  muß als Zahlungs-, 
or.t auf diesen auf ausländische V aluta lautenden Sowjet- 
w eqhseln ein O rt im A uslande angegeben  sein. Falls näm lich 
als Z ah lungsort R iga angegeben  w ürde, hätten  die R ussen 
auf G rund des W echselgesetzes das R echt, ihre W echsel in 
lettländischer W ährung  zum T ageskurse  einzulösen, was 
nach Ansicht des R ates im  W iderspruch zu den D evisen
bestim m ungen und den In teressen  L ettlands stehen würde.
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K onkurse und W ech selp roteste  in Lettland. Die K on
kurssum m e der in  L ettland im Jan u ar d. Js. r e 
g istrierten  K o n k u r s e  belief sich auf rund  2 Mill. L at 
gegenüber rund 2,5 Mill. L at im D ezem ber 1931 und 0,12 
Mill. Lat im  Jan u a r 1931. — Im  Ja n u a r w urden in L ettland 
33 000 W e c h s e l  im  G esam tbetrage von 6,6 Mill. Lat 
protestiert-.

Estland.
Außenhandel. D i e  E i n f u h r  b e t r u g  i m  F e 

b r u a r  d. Js . 2,35 Mill. Kr. (gegenüber 4 Mill. im F eb ruar 
1931), die A u s f u h r  betrug  3,1 Mill. (gegenüber 3,9 Mill.). 
D ie H andelsbilanz w ar im B erichtsm onat dem nach mit rund
0,8 Mill. Kr. aktiv, w ährend sie im en tsprechenden M onat 
des V orjahres mit ca. 0,1 Mill. Kr. passiv war. Die 
günstige G estaltung der H andelsbilanz wird darauf zu rück 
geführt, daß die B utterpreise  im F eb ruar bedeutend g e 
stiegen sind und ferner die E isverhältn isse in  diesem  Ja h re  
günstiger w aren  und die A usfuhr nicht in dem  M aße b e 
hinderten, wie d ies in den letzten  Jah ren  der Fall war.

E rw eiterung des E infuhrm onopols. Die estländische R e 
g ierung hat soeben eine neue V erordnung erlassen, durch 
die das E infuhrm onopol auf eine ganze R eihe neuer W aren 
ausgedehnt wird. E s w erden in das E infuhrm onopol u. a. 
einbezogen: gegerb te  und ungegerb te  H äute, E rzeugnisse  
aus L eder und Pelz w erk, Iso lierp latten  aus T orf und Stroh, 
Fayence- . und Porzellanerzeugnisse, Gum m ischuhe, kiesel- 
saures N atrium , D am pfm aschinen, D am pf- und W asse rtu r
binen, Luft-, A mmoniak- und K ohlensäurekom pressoren, 
D am pfpum pen, D am pfhäm m er und D am pfkräne, H o lzb e
arbeitungsm aschinen, Pum pen, H and- und M otorw inden, 
H ebekräne, E levatoren , B andtransm issionen, M üllereim aschi
nen, M aschinen und A pparate für S tärkefab riken , Sprit>- 
brennereien und B ierbrauereien , V entilatoren, nicht besonders 
genannte M aschinen und A pparate, auch in V erbindung mit 
K upfer und anderen  M etallen und deren  L egierungen, nicht 
besonders genannte  B estandteile von M aschinen und A p p ara
ten, die von diesen getrenn t oder als E rsatzteile  e ingeführt 
w erden, Pap ier und Papiererzeugnisse, W olle, Kamel- und 
I'laum haar, ungekäm m t und ungesponnen, Baum w olle, g e 
käm m t, Seiden- und K unstseidengarn, gesponnen oder g e 
dreht, W o lle  gekäm m t, W ollgarn  und Zw irn, verschiedene 
B aum w ollgew ebe usw.

Der estländische H aushaltsplan. Im  E rgebn is der A b
änderungen im  zuständigen Parlam entsausschuß balanciert 
der estländische S taatshaushaltsp lan  mit 82,24 Mill. Kr. 
Im V ergleich zum E ntw urf der R egierung, der mit 81,07 Mill. 
Kr. abschloß, w eist der H aushaltsp lan  in der Fassung  des 
Ausschusses also eine S teigerung sow ohl der E innahm en 
als auch d e r A usgaben auf. In dieser W oche finden die 
B eratungen des H aushaltsp lanes im Plenum  des Parlam ents
statt.

Eesti Bank ohne D ividende. Pressem eldungen zufolge 
wird- die .Eesti Bank in diesem  Ja h r  ih ren  A ktionären keine 
Dividende zahlen, da  der gesam te R eingew inn zur A b
schreibung der durch  den Sturz des P fundkurses en ts tan 
denen V erluste verw endet w erden soll.

Ein neues K reditgesetz  in Estland. D as neue estlän 
dische K reditgesetz, das w esentliche A bweichungen von den 
ahen russischen G esetzen auf weist, wird gegenw ärtig  im 
allgem einen Ausschuß des Parlam ents beraten  und soll 
noch vor Ablauf der L egislaturperiode verabschiedet w erden,

P oln isch-estländischer T auschhandel. Zw ischen der p o l
nischen und d e r estländischen R egierung  ist eine V ereinbarung 
getroffen w orden, auf G rund derer die E infuhr- von 50 000 

polnischer Kohle n,ach E stland  > bew illigt wird. Die p o l
nische G egenleistung besteh t im A nkauf von 50 000 P aar 
Schuhen, die in E stland  für den polnischen H eeresbedarf b e 
stellt werden.

E stländisch-finnländisches W irtschaftsabkom m en. Das
^ k o m m e n  über die B elebung des W arenaustausches zw i
schen E stland  und Finnland ist nunm ehr auch im zw eiten

Teil, der d ie  F ö rderung  der finnländischen A usfuhr nach E s t
land vorsieht, in H elsingfors un terzeichnet w orden. D as 
V erzeichnis der W aren, die aus Finnland nach E stland  e in 
geführt w erden sollen, w ird nach B estätigung  des A b
kom m ens durch d ie estländische R egierung bekann tgegeben  
werden. — D er erste  bereits vor einigen T agen  Unterzeichnete 
Teil des A bkom m ens betraf die estländischen Spiritusliefe- 
rungen  nach F innland.

P roduktionsrückgang der K ränholm er T extilfabriken . 
D ie K r ä n h o l m e r  T e x t i l f a b r i k e n  beschäftig ten  im 
Ja h re  1930 durchschnittlich  26(32 A rbeiter gegen  10 460 im 
Jah re  1913. D ie P roduktion  betrug  im Jah re  1913 .
50 238 120 m .B aum w ollgew ebe und 14 242 t Zw irne, im 
J a h re  1930 d agegen  — 11442 1 1 1  m  B aum w ollstoffe und 
2494 t Zw irne. Im  Jah re  1931 unterschieden sich w eder 
A rbeiterzahl noch P roduktion  w esentlich von den im Jah re
1930 angegebenen  Ziffern. E s haben  sich dem nach in 18 
Jah ren  die A rbeiterzahl um  etw a 75 Proz., die P roduktion  
der W eb w aren um ca. 78 Proz., und die der Spinnerei
erzeugnisse um ca. 85 Proz. verm indert. Die Zahl der 
A rbeiter be trug  am  1. Jan u ar 2102, von denen 820 M änner 
und 1282 F rauen  w aren. Im  Laufe des Jan u ar haben sich 
diese Z ahlen  n icht verändert.

W ech selp roteste . Im  Jan u a r d. Js. sind in E stland  in s
gesam t 7 913 W e c h s e l  im W erte  von 1 298 000 Kr. p r o - 
t e s t i e r t  w orden gegenüber 8 961 W echseln im W erte 
von 2 072 000 Kr. im gleichen M onat des V orjahres.

Litauen
und autonom es M em elgebiet.

Zum  Schutze der M em elkonvention haben  die S ig n a ta r
m ächte (E ngland, F rankreich , Italien und Jap an ) der litau 
ischen R egierung N oten überreichen lassen, in denen g e 
fo rdert w ird, daß  im M em elgebiet, entsprechend den B e
schlüssen des V ölkerbundes für verfassungsm äßige Z ustände 
geso rg t w ird und ein D irek torium  eingesetzt wird, das das 
V ertrauen  des L andtages genießt.

A ußenhandel. D i e  A u s f u h r  b e t r u g  i m  F e 
b r u a r  d. J . 17,3 Mill. Lit gegenüber 21,4 Mill. Lit im e n t
sprechenden M onat des V orjahres, d i e  E i n f u h r  10 Mill. 
L it gegenüber 20,1 Mill. , E s  ergab  sich somit ein A usfuhr
überschuß in H öh evon 7,3 Mill. Lit gegenüber einem solchen 
von 1,3 Mill. Lit im  F eb ruar 1931.

In den ers ten  zwei M onaten 1932 betrug  die Ausfuhr 
37,7 Mill. Lit, die E infuhr 23,6 Mill. Lit, der A usfuhrüber
schuß mithin 14,1 Mill. Lit. D er starke  E in fuhrrückgang  
hängt zum Teil mit der starken  V erm inderung des Z u ck er
im ports infolge d e r E rrich tung  der Z uckerfabrik  in M ariam pol 
zusam m en. Auch die E infuhr von T extilw aren  ist stark  zu 
rückgegangen .

B elg isch es E isenbahnm aterial für Litauen. D er litauische 
V erkehrsm inister W i l e i  s c h i s ,  der von seiner Reise nach 
B elgien in K owno w ieder eingetroffen  ist, teilte in e iner 
P resseun terredung  mit, daß  er m it. der belgischen F irm a 
O ugree M arihaye & Jo h n  Cockerill über die L ieferung von 
E isenbahnm ateria l im W erte  von 20 Mill. belg. F rancs an 
d ie litauischen E isenbahnen  verhandelt habe. M an habe sich 
dahin geeinigt, d aß  ein gew isser P rozentsatz  des E isen b ah n 
m ateria ls in bar, der R est durch H olzlieferungen bezah lt 
w erden soll. D em nächst sollen V ertre ter der belgischen 
F irm a in K owno eintreffen, um den V ertrag  zu unterzeichnen.

B elgisch-litauischer W arenaustausch. In  K owno traf ein 
V ertre ter der belgischen G enossenschaften ein, um mit den 
litauischen G enossenschaften über einen g rößeren  W aren 
austausch zu verhandeln. Die belgischen G enossenschaften  
sind bereit, in L itauen landw irtschaftliche E rzeugnisse  (M olke
reiprodukte , F leischw aren, lebendes Vieh usw .) für m in
destens 20 Mill. Lit 7Ai kaufen und dafür mit belgischen 
Industriew aren  zu bezahlen. — In den K reisen des P riv a t
handels herrsch t lebhafte B eunruhigung, da das Z u stande
kom m en dieser T ransak tion  eine schw ere Schädigung des
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Privathandels bedeuten würde. Auch auf den deutschen 
E x p o rt nach Litauen w ürde die T ransak tion  ungünstig  zu 
rückw irken.

A n geb ot englischer W aren. Von englischer Seite wird 
versucht, den deutsch-litauischen K onflikt auszunutzen, um 
auf dem  litauischen A bsatzm ark t festen  F u ß  zu fassen. E s 
liegen zahlreiche O f f e r t e n  e n g l i s c h e r  F i r m e n  vor, 
die vor allem  Steinkohlen und E isenw aren sowie E isen : 
bahnm aterial anbieten.

Bau von K rankenhäusern. Im  Z usam m enhang m it den 
P länen der litauischen R egierung, in K owno und m ehreren  
P rovinzstäd ten  K r a n k e n h ä u s e r  zu errichten , sind von 
deutschen und schw edischen F irm en O fferten betreffend 
U ebernahm e der B auausführung eingereicht w orden. Die 
betreffenden ausländischen F irm en sollen bereit sein, auch 
d ie F inanzierung d e r  B auarbeiten  zu übernehm en.

W ech selp roteste . Im  Jan u a r d. J. w urden in L itauen 
33 990 W echsel im  G esam tbetrage von 10,1 Mill. L it p ro 
testiert gegenüber 14 066 W echseln im B etrage von 4,2 Mill. 
L it im Jan u ar 1931.

N eue P aß- und V isavorschriften. B ekanntlich p lante die 
litauische R egierung  bereits seit längerer Zeit eine N eu 
reg lung  der Paßvorschriften  (unter B ezugnahm e auf die b e 
kannten  V orgänge bei der R eise des m em elländischen L an d 
w irts B altrom ejus mit B öttcher nach Berlin). D ie Schw ierig
keiten, die dem  E rlaß  d ieser neuen V orschriften auch aus 
litauischen K reisen en tgegenstanden , sind nun zum Teil b e 
seitigt w orden und das G esetz je tz t in K raft ge treten . D a 
nach sind d ie P a ß g e b ü h r e n  für litauische S t a a t s 
a n g e h ö r i g e  auf 15 Lit, die V i s a g e b ü h r e n  auf 
150 L it e rhöh t w orden. D as Ein- und A usreisevisum  für 
die S e e b ä d e r  b e träg t 2 Lit. E in D auervisum  für litauische 
B adeorte  b e träg t pro Saison 10 Lit. A llerdings ha t die 
litauische R egierung nunm ehr auch die G ebühren für die 
in L itauen erforderliche A u f e n t h a l t s g e n e h m i g u n g  
von b isher pro Ja h r  60 L it auf 200 Lit erhöht, eine M aß
nahm e, von der auch die R eichsdeutschen in L itauen b e 
troffen  w erden. Im  übrigen bleiben die a lten  Ein- und 
A usreisegebühren für A usländer. E ine N euregelung trifft 
d iese neue V erordnung hinsichtlich des M e m e l g e b i e t e s .  
F ür M em elländer erte ilt Pässe und Visen der G ouverneur 
und die A utonom iebehörden, fü r A usländer im M em elgebiet 
allein der G ouverneur. D iese B estim m ung wird litauischer- 
seits als eine A usführungsvorschrift zu A rtikel 5, Z iffer 2 
des M em elstatuts betrach tet.

Freie Sfadf Danzig.
D an zigs seew ärtiger W arenverkehr im Februar 1932.

N ach am tlichen A ngaben hat im  F eb ru a r ds. Js. die see
w ärtige W a r e n e i n f u h r  über D anzig 19 890,8 to, die 
seew ärtige W a r e n a u s f u h r  über D anzig 381051,6 to b e 
tragen . D ie einzelnen W a r e n g r u p p e n  w aren an diesem
W arenverkehr wie folgt beteiligt (in to ):

Einfuhr Ausfuhr
Lebens- und G enußm ittel 5 704,0 70 172,3
T ierische E rzeugn . u. W aren daraus 1  297,8 1 138,2
H olz und H olzw aren 248,2 55 657,8
Baustoffe u. keram ische E rzeugnisse 140,7 18,7
B rennstoffe, Asphalt, Pech 8 935,1 244 003,5
C hem ische Stoffe und E rzeugnisse 1033,9 5 416,4
E rze, M etalle, M etallw aren 868,6 3 709,0
P apier, P ap ierw aren  399,8 905,6
Spinnstoffe und W aren daraus 1 261,3 27,8
K leidung, G alanteriew aren 1,2 2,3
Spreng- und Schießm aterial 0,2 —

Insgesam t 19 890,8 381051,6
Im  V ergleich zum F eb ruar 1931 h a t sich im B erich ts

m onat d ie seew ärtige E i n f u h r  um 8757,0 to, die seew ärtige 
A u s f u h r  um nicht w eniger als 122964,3 to verringert, w o
bei zu beachten  ist, daß der F eb ruar ds. Js. 29 T age 
g ehab t hat.

In der seew ärtigen  E i n f u h r  über D anzig fehlten im 
F eb ruar ds. Js . E rze  vollständig, w ährend im V ergleichs
m onat des V orjahres eine E rzeinfuhr von 15 563,0 to v o r
handen war. K leinere E infuhrziffern w iesen u. a. folgende 
W aren  auf (in K lam m ern die A ngaben für F eb ruar 1931): 
P flanzenfette aller A rt 724,9 (1303,4) to, K affee 290,9 
(363,0) to, T ee 43,5 (110,1) to, E isen  und Stahl 295,1
(385,5) to. S teigern  konnte sich u. a. die E infuhr von K ohlen 
von 30,0 auf 8374,7 to  und diejenige von H eringen  von 
3051,1 auf 3721,4 to.

In  der seew ärtigen A u s f u h r  ist besonders der starke 
R ückgang  d es K ohlenexports beachtensw ert. W ährend im

F eb ru a r 1931 über den D anziger H äfen 389 310,9 to Kohle 
zur A usfuhr ge lang t w aren, sind es im B erichtsm onat nur 
noch 240 636,3 to gew esen. Ebenso w ar ein R ückgang  zu 
verzeichnen bei K oks von 3827,4 to im F eb ru a r 1931 auf
2340,0 to im  F eb ru a r 1932, bei G etreide von 21490,7 auf 
18 806,4 to, bei R oggen- und W eizenm ehl von 5068,8 auf
1988.6 to, bei Bacons von 441,9 auf 172,9 to, bei O elkuchen 
von 3268,1 auf 321,4 to. D ie A usfuhr von Zem ent, die im 
F eb ru a r 1931 noch 1966,0 to betragen  hat, fiel im  Berichts- 
m onat aus.

E ine Z unahm e h a t dagegen  die A usfuhr von Z ucker und 
zw ar von 4399,4 auf 43 507,5 to  erfah ren ; auch die A usfuhr 
von H olz is t in A usw irkung der bekannten  Y orgängö in 
E ng land  von 46 214,6 to  auf 49 122,8 to gestiegen. Die A us
fuhr von natürlichen K alisalzen ist von 335,0 to auf 3296,2 to 
gestiegen, d iejenige von A m m onium salzen ha t eine Zunahm e 
von 115,0 to  auf 1554,3 to erfahren.

^  Polen.
A ußenhandel. I m  F e b r u a r  be trug  der W ert der 

E  i n f u h r 63,9 Mill. Z loty, der W ert der A u s f u h r
97.6 Mill. Z loty, m ithin der A usfuhrüberschuß 33,7 Millionen.

D er starke  R ückgang  in der E infuhr bezieht sich nicht
bloß auf L ebensm ittel und F ertigw aren , sondern auch auf 
R ohstoffe. In d e r A usfuhr fällt auf, daß  g roße  M engen G e
treide auf den  M arkt gew orfen  w urden und daß  andrerseits 
die K ohlenausfuhr um  4,6 Mill. Z loty gesunken  ist.

K eine D evisenbeschränkungen . U nter Berufung auf eine 
m aßgebende Quelle teilt d er „E x p reß  P o ranny“ mit, daß die 
in le tz ter Zeit aufgekom m enen G erüchte über eine bevo r
stehende E inführung  von D evisenbeschränkungen  in Polen 
jeder G rundlage entbehren . D ie aktive H andelsbilanz en t
hebe die polnische R egierung  der N otw endigkeit, zu dem  
M ittel der D evisenbew irtschaftung zu greifen.

D eutsch -P oln ische E inigung über Einschränkung der 
W irkung des deutschen O bertarifs, der am 1. April in Kraft 
treten so llte . Im  allgem einen wird der H andelsverkehr vom 
Ja h re  1931 d e r V ereinbarung zu G runde gelegt. Polen g e 
w ährt fü r W aren, für die nach dem  31. D ezem ber 1931 
neue E in fuhrverbo te  erlassen w urden, E infuhrkontingente;' 
D eutschland beschränkt d ie A nw endung des O bertarifs; d^r 
polnische M axim altarif w ird auf W aren beschränkt, die unter 
E infuhrverbo t standen.

V ervollständigung der Verordnung über die M axim al
zö lle . Auf den Beschluß der deutschen R egierung  auf E in 
führung e ines Z oll-O bertarifs ha t Polen bekanntlich  mit der 
D rohung gean tw ortet, im  Falle der Inkraftse tzung  des O ber
tarifs gegenüber Polen seinerseits den polnischen M axim al
tarif gegenüber der W areneinfuhr aus D eutschland anzuw en
den. D ieser polnische M axim altarif, zu dessen Inkraftsetzung  
im einfachen V erordnungsw ege der polnische S taatspräsiden t 
durch ein bere its 1928 erlassenes G esetz grundsätzlich  e r 
m ächtigt ist, sieht einen generellen  100 prozentigen Zuschlag 
zu den autonom en Sätzen des ordentlichen polnischen Z o ll
tarifs vor. F ür diejenigen W aren, deren  zollfreie E infuhr im 
ordentlichen T arif vorgesehen ist, tr itt h ierdurch noch keine 
V eränderung in d e r Z ollbehandlung ein. D iese „L ücke“ der 
M axim al-ZolltarifV erordnung g laubt d ie polnische R egierung 
je tz t schließen zu müssen. Im  S taa tsgese tzb la tt „D ziennik 
U staw “ N r. 19 vom 12. M ärz 1932 w ird eine E rgänzungs- 
Verordnung der M inisterien für F inanzen, L andw irtschaft und
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H andel und Industrie zu der M axim altarifverordnung v e r
öffentlicht, die für eine R eihe b isher zollfreier W aren im 
Falle  der E inführung des M axim altarifs die nachstehenden 
Z ollsätze vorsieht (in ZI. für 100 k g ):

Z olltarif N r. 1 p. 1 \jt. c Buchw eizen 12.—, p. 2 lit. a 
Linsen, Bohnen usw. 12.—, Z t.-N r. 5 p. 1 lit. a K ohlköpfe II 
eingeführt zw ischen 16. Ju li und 31. Mai 20.—, Z t.-N r. 40 p. 3 
lit. c .Kälber je S tück 30.—, Z t.-N r. 56 p. 1 Pelzfelle lit. d 
K arakul-, Lam m felle usw. 1000.—, do. lit. e andere usw. 
1000.—, Zt.-N r. 79 S teinkohle usw. p. 1 S teinkohle usw. 12.—, 
pos. 3 K oks 12.—, Z t.-N r. 87 p. 2 lit. a K autschuk, G u tta 
percha usw. in K lum pen und K lüm pchen 100.—, Z t.-N r. 124 
p. 1 na türliche G erbstoffe 10.—, Z t.-N r. 143 p. 1 lit. a K upfer 
usw. 50.—, p. 2 lit. a  N ickel, K obalt. Bismut, Aluminium, 
Selen, T ellur usw. 130.—, do. lit. b 50.—, Z t.-N r. 145, Q ueck
silber 500.—.

D as F inanzm inisterium  ist erm ächtig t, nach seinem  E r 
m essen B efreiungen von diesen Z ollsätzen zu gew ähren. — 
Prak tisch  hat d iese V erordnung heu te  noch keine B edeutung, 
da Polen seinen M axim altarif b isher noch keinem  Lande 
gegenüber angew andt h a t; mit dem  A ugenblick des In k ra ft
tre tens des M axim alzolltarifs tr itt jedoch auch diese V er
o rdnung in K raft.

N euordnung der polnischen A usfuhrzölle für G asteer  
und Lum pen. D urch eine im „D ziennik U staw “ Nr. 20/1932 
veröffentlichte V erordnung wird der Pos. 2.30 des polnischen 
Zolltarifs eine A nm erkung beigefügt, auf G rund deren  roher 
G asteer mit G enehm igung des F inanzm inisterium s zollfrei 
ausgeführt w erden kann. D er Ausfuhrzoll für Lum pen, 
Abfälle von G eweben, alte  Taue, alte S tricke und alte 
Schnüre, Papierschnitzel und M akulatur ist auf 7 ZI. per 
100 kg  (b isher 15 ZI.) herabgese tz t w orden. D ie A nm erkung 
zur Pos. 242 e rh ä lt folgenden -W ortlaut: D ie in Pos. 242 g e 
nannten W aren, sofern sie von Industriebetrieben  expo rtiert 
w erden, bei denen sie sich als Abfälle bzw. N ebenproduk te  
ihrer P roduktion  ansam m eln, können mit G enehm igung des 
F inanzm inisterium s zollfrei ausgeführt w erden. Die V ero rd 
nung ist am  15. M ärz d. J. in K raft getreten .

Rußland.
H olzabsch luß m it England. D er g roße H olzabschluß, 

der zw ischen d e r russischen H olzexportverein igung „ E x 
portles“ und englischen H olzim porteuren und M aklerfirm en 
n a c h , sehr langw ierigen V erhandlungen nunm ehr doch noch 
zustandegekom m en ist, w ird in den Sow jetkreisen  mit g ro ß er

G enugtuung aufgenom m en. V or allem rechnet man wohl 
dam it, daß im  Zusam m enhang mit diesem  V ertrag  eine 
teilw eise E ntspannung  d e r V alutalage ein treten  wird. Die 
„ Isw estija“ w eisen darau f hin, daß  der abgeschlossene V er
trag  eine G ew ähr für eine noch stä rkere  Festigung der 
russischen G eschäftsbeziehungen mit den K reisen der en g 
lischen H olzim porteure darstelle . — E s handelt sich bei dem 
V ertrag  um insgesam t 2,1 Mill. cbm russisches Schnittholz, 
das im Jah re  1932 nach E ngland  geliefert w erden soll. Zur 
D urchführung dieses g roßen  H olzabschlusses ist eine b eson 
dere  G esellschaft un ter dem  Firm ennam en „T im ber D estri- 
butors L im ited“ gegründet w orden, an der die m aßgebenden  
englischen H olzim porteure und M aklerfirm en beteiligt sind. 
D as für den  T ätigkeitsbeg inn  der G esellschaft erforderliche 
K apital ist bereits aufgebrach t worden.

U nbefriedigende H olzbereitstellungen . F ü r das erste 
Q uartal 1932 ist der V oranschlag der H olzbereitste llungen  in 
der Sow jetunion auf 98,5 Mill. cbm  festgesetzt w orden. Bis 
zum 20. F eb ruar sind indessen n u r 29 607 100 cbm  b e re it
gestellt w orden, d. s. nur 38,6 o/o des Q uartalsvoranschlages. 
U m den A btransport des bereitgestellten  H olzes ist es noch 
schlechter bestellt: bis zum 20. F eb ruar ist der Q uarta ls
voranschlag des A btransports nur zu 29o/0 durchgeführt 
worden.

D eutsch-russischer Transitverkehr über P olen . Die poln i
schen Z olldirektionen und E isenbahnzolläm ter sind vom F i
nanzm inisterium  angew iesen w orden, zollfreien W aren transit 
aus D eutschland nach der Sow jetunion über das polnische 
Z ollgebiet auf G rund einer erw eiterten  W arenliste zuzulassen, 
wobei eine G enehm igung des Industrie- und H andelsm in iste
rium s nicht erforderlich  ist. Die erw eiterte  W arenliste um 
faß t u. a. eine R eihe von M etallartikeln  (vorw iegend R o h 
m aterialien und H alb fab rikate), ferner keram ische E rz e u g 
nisse, Chem ikalien, L ederw aren und Pelzw erk , Bauholz, 
Fournierholz, K autschuk, Flachs, Papierw aren.

Zur U ebersied lung am erikanischer Arbeiter nach S o w jet
rußland. Die im O rgan des V olkskom m issariats der S chw er
industrie „S a  Industria lisaziu“ vor einiger Zeit veröffentlichte 
M eldung der „N ew  York T im es“ , w onach in den letzten  
drei M onaten des Jah re s  1931 6000 qualifizierte am erikanische 
A rbeiter nach R ußland gegangen  sind, um in verschiedenen 
Zw eigen der Sow jetindustrie zu arbeiten , trifft, wie von zu 
ständiger russischer Seite m itgeteilt würd, nicht zu. E s habe 
zw ar ein gew isser Zuzug von am erikanischen A rbeitern 
nach der Sow jetunion stattgefunden, jedoch sei er in der 
letzten Zeit eher geringer als ' s tä rker gew orden.
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Ihr bester und billigster V e r t r e t e r  ist der „O S T S E E = 

H A N D E L " ;  denn er k o m m t  monatlich zweimal  zu  
I h re n  K u n d e n  im In= und Ausland.
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‘Finnland.
A ußenhandel. Im  F eb ruar d. J. be trug  der W ert der 

E i n f u h r  164,9 Mill. Fm k., der W ert der A u s f u h r
318,6 Mill. Fm k., m ithin der A usfuhrüberschuß 153,7 Mill. 
F innm ark. F ü r den F eb ru a r vorigen Ja h re s  lau teten  die en t
sprechenden Z ahlen : 192,1 Mill., 196,8 Mill. und der A usfuhr
überschuß 4,7 Mill. Fm k.

I m  F e b r u a r  d. J . zeigten die w ichtigsten E x p o r t 
g r u p p e n  beachtliche S teigerungen (in K lam m ern die Zahlen 
für F eb ruar 1931), 'nämlich: P a p i e r i n d u s t r i e p r . o  - 
d u k t e  196,3 Mill. Fm k. (101,7 M ill.)* , a n i m a l i s c h e  
L e b e n s m i t t e l  49,2 Mill. Fm k. (42,7 Mill.), H olzw aren  
48,2 Mill. Fm k. (29,9 Mill.).

B e i  d e r  E i n f u h r  zeigen im  V ergleich zum F eb ruar
1931 einen starken  R ückgang  Futterm itte l und Sam en, Zeuge, 
H äu te  und Felle, w ährend K olonialw aren, W ebstoffe, G e
treide, Oele und F ette , G arn, A sphalt und T eer in ver
s tärk tem  M aße e ingeführt wurden.

U eberschuß im Staatsbudget 1932. N ach dem  Staats - 
Voranschlag F innlands fü r das J a h r  1932 belaufen sich die 
veranschlagten  eigentlichen E innahm en auf 2588,5 Mill. Fm k.
(2448,5), die K apitaleinnahm en auf 269,1 Fm k. (200,3) und 
die G esam teinnahm en auf 2857,6 Fm k. (2646,8). D ie e igen t
lichen A usgaben belaufen sich auf 2340,8 Fm k. (2170,9), 
die K apitalausgaben auf 514,6 Fm k. (477,8) und die G esam t
ausgaben  auf 2855,4 Fm k. (2648,7). D er V oranschlag  schließt 
also mit einer errechneten  M e h r e i n n a h m e  v o n  2,2 
Mi l l .  F m k .  ab . Die oben  in K lam m ern angegebenen  B e
träg e  geben d ie Schlußsum m en w ieder, welche die R e 
g ierung in ih rer V orlage angegeben  hatte . W ie ein V ergleich 
beider Z ahlenreihen erg ib t, hat der R eichstag  die E innahm en 
um 208,9 und die A usgaben um 208,7 Mill. Fm k. erhöht.

D ie S t e i g e r u n g  d e r  A u s g a b e n  ist in der H au p t
sache darauf zurückzuführen, daß  sich der D i e n s t  f ü r  
d i e  a u s l ä n d i s c h e n  A n l e i h e n  des S taates durch die 
am  12. O ktober v. J. erfolgte A ufhebung des G oldm ünz
fußes der F innm ark  und die dadurch  verursachte V ersch lech
terung  der finnischen V aluta u m  e t w a  1 2 9  Mi l l .  F m k .  
e r h ö h t  hat. D ie verm inderte K aufkraft der finnischen 
V aluta und d ie  am  14. N ovem ber v. J. vorläufig in K raft 
ge tre tene  E rhöhung  gew isser Zölle w irkten  ferner p re is
steigernd auf verschiedene von den S taatsbetrieben  usw. be
nö tig te  W aren ein, w eshalb un ter anderem  auch die K osten 
für V erpflegung, B rennstoffe usw. mit höheren B eträgen, als 
in der R egierungsvorlage vorgesehen war, in R echnung g e 
stellt w erden m ußten. Die zunehm ende A rbeitslosigkeit b e 
d ing t w eiter d ie E rhöhung  der A nschläge für W ege- und 
B rückenbauten  usw. um  44 Mill. Fm k.

Auf der E i n n a h  m e s  e i t e  hat der R eichstag  das 
A ufkom m en der E inkom m en- und V erm ögenssteuer auf 
G rund des finanziellen E rgebnisses dieser S teuer im  a b g e 
laufenen Jah re  um  20 Mill. Fm k. hö h er a ls  die R egierung 
eingeschätzt. D urch die am  1. 1. 32 endgültig  in K raft 
getre tene  E rhöhung  d e r Zölle für gew isse W aren  und durch 
die E inführung d e r  B enzinsteuer hofft der R eichstag  ferner* 
M ehreinnahm en von 60 bzw. 50 Mill. Fm k. einziehen zu 
können. W eitere 60 Mill. Fm k. sollen schließlich durch 
Auflegung einer inneren  Präm ienanleihe au fgebrach t w erden.

Ob die von der R egierung und vom  R eichstag  v o rge
nom m enen Schätzungen d e r E innahm en und A usgaben zu 
treffend sind, bleibt abzuw arten . E ine E innahm ereserve von 
100 bis 150 Mill. Fm k. ist insofern vorhanden, als der 
Gewinn der staatlichen A lkoholgesellschaft, die vo raussich t
lich am  1. April d. J. ihre T ätigkeit aufnehm en wird, in 
diesem  und im  kom m enden Jah re  ungekürz t zur D eckung 
der S taa tsausgaben  herangezogen  w erden kann.

Erleichterung der Z ollbehand lung von G esandtschafts
und K onsu latsgegenständen  frem der M ächte. D urch R und
schreiben vom 1. M ärz 1932 w erden die Z olläm ter a n g e 
wiesen, W appenschilder, F laggen , B ürom aterial usw ., die 
G esandtschaften  und K onsulate frem der M ächte in F innland 
aus ihrem  E n tsendestaa t einführen und gem äß § 12 P unkt 1 
des G esetzes vom  29. N ovem ber 1924 über A nw endung des 
Z olltarifs (D eutsches H andels-A rchiv 1928 S. 1750) Z ollbefrei
ung genießen, ohne U ntersuchung abzulassen, w enn vom 
M inisterium  des A eußeren  abgestem pelte  Inhaltsverzeichnisse 
oder P ostad reßkarten  vorgelegt werden.

H olzverkäufe. Die finnländischen H olzverkäfufe stellten 
sich bis E nde  F eb ru a r d. J . auf 150 000 Stds. gegenüber

*) An Zellstoff w urden im F eb ruar d. J . 70 875 to au s
geführt (gegen 27 983 to  F eb ruar 1931) und in den zwei 
ersten  M onaten 1932 zusam m en 109 522 to (59 421 to).

120 000 Stds. zum gleichen Z eitpunkt des V orjahres. — E ine 
E rschw erung  für den  finnländischen H olzexport ist dadurch 
eingetreten , daß  ab  1. M ärz d. J. säm tliche gesäg ten  und 
gehobelten  H olzw aren, d ie nicht aus den englischen D om i
nions stam m en, in E ngland, dem  H aup tabnehm er des finn
ländischen H olzes, mit einem  W ertzoll von 10 o/o belastet sind,

Spritkäufe in Estland. Laut R evaler B erichten h a t die 
finnländische A lkoholm onopolgesellschaft 654 000 F laschen 
ä 3/4 L iter B ranntw ein im  W erte  von 16 Mill. Fm k. in E s t
land gekauft. Anscheinend liegt ein T auschgeschäft gegen  
A usfuhrw aren wie Glas, Porzellan, Gummi, Papier- und 
M etallw aren vor, doch w erden die E inzelheiten  vorläufig 
geheim  gehalten.

R ückgang der Industrieproduktion. D er R ückgang  des 
P roduktionsw ertes derjen igen  finnländischen Industriezw eige, 
die für den  In landsm ark t arbeiten, w ird fü r 1931 im  V ergleich 
zum Ja h re  vorher auf 18o/o berechnet. D er R ückgang  des 
P roduktionsw ertes der Industriezw eige, die für den E x p o rt 
arbeiten , be trug  1931 240/0. — D er U m satz im B innenhandel 
ist im  B erichtsjahr um  15o/0 -gesunken, der E x p o rt um 18°/o 
und der Im port um 34o/0.

H erstellung von A utoreifen. Die F inska G um m ifabriks 
A/B in N okia h a t ih re  V ersuche hinsichtlich der H erstellung 
von A utoreifen in F innland abgeschlossen und die no tw en 
digen M aschinen für die Aufnahm e der P roduktion  erw orben. 
D ie E infuhr von A utoreifen nach F innland betrug  im  Jah re  
1931: 35 Mill. Fm k.

Finnisch-E nglischer H andelsverein . Die vor einigen M o
naten  gegründete  finnländisch-englische H andelskam m er hat 
nunm ehr unter dem  N am en „ F i n n i s c h - E n g l i s c h e r  
H a n d e l s v e r e i n “ ihre T ätigkeit aufgenom m en. An der 
Spitze des Vereins, dem  sich zahlreiche finnländische und 
englische F irm en angeschlossen haben, steht der ehem alige 
A ußenm inister C. Enckell.

H eringsfan ggesellschaft. In  B jörkö (V orhafen von 
W iborg) w ird in  diesen T agen  eine G e s e l l s c h a f t  f ü r  
d e n  H e r i n g s f a n g  in großem  U m fange gebildet. D er 
finnländische H ochseefischfang hat sich bekanntlich  in den 
le tz ten  Jah ren  sta rk  entw ickelt.

W ech selp roteste . Im  Jan u ar d. J. be trug  die Z ahl der 
p ro testierten  W echsel 2325 und die gesam te W echselsum m e 
13,9 Mill. Fm k., gegen  2725 W echseln m it 14,5 Mill. Fm k. 
im D ezem ber, aber 2019 W echsel m it 11,6 Mill. Fm k. im 
Jan u a r 1931.

K onkurse. Im  Jah re  1931 w urden anhängig  gem acht 
2417 K onkurse, gegen  1945 im Jah re  1930 und 1401 im Jah re  
1929 auf d ie  verschiedenen W irtschaftszw eige entfielen 1931 
(in K lam m ern die Z ahlen für 1930): L andw irtschaft 597 
(348); H andel 966 (844); Industrie 90 (35); V erschiedene 764 
(718); — besonders zuugenom m en haben  also die K on
ku rse  in d e r  Industrie.

Finnlands H andels-, Industrie- und Schiffahrtskalender  
für 1932 ist erschienen. D ieser vom Finnischen E xportvere in  
herausgegebene zuverlässige F ührer durch die W irtschaft 
F innlands h a t den  Z w eck dem  A ußenhandel des L andes zu 
dienen. Die W aren- und Firm enverzeichnisse erm öglichen 
eine schnelle O rientierung zum al sie in sechs Sprachen 
ab g efaß t sind. Neu in der A usgabe für 1932 ist die B e
rücksichtigung der gesam ten Industrie Finnlands, also nicht 
bloß der für den E x p o rt arbeitenden, w odurch ein U eber- 
blick über die Industrie überhaupt gegeben  wird. V erzeich
nisse der Finnischen G esandtschaften  und K onsulate, der 
H andels-, Industrie- und landw irtschaftlichen V ereine erhöhen 
den W ert dieses N achschlagew erkes, das wir allen denen,: 
die e s  noch n icht besitzen und zu F innland B eziehungen 
un terhalten  angelegentlichst em pfehlen.

S p i e l e  m i t  G e i s t  b e i  G e i s t 7

Staatl. Lotterie-Einnehm er, Stettin 45
Grüne Schanze 14 / Fernsprecher 37000 

' P o s t s c h e c k - K o n t o . S t e t t i n  11000
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tffitteiiunaen 
der Industrie- und Handelskammer zu Stettin

Osfltilfefragen.
B ehandlung der W echsel im  Sicherungsverfahren. Wie

die Landstelle Stettin  der Industrie- und H andelskam m er am  
7. M ärz 1982 m itgeteilt hat, h a t der H err R eichskom m issar 
für die O sthilfe in einem E rlaß  vom 9. F eb ruar 1932 au sg e 
führt, daß  zur E rleich terung  der w irtschaftlichen L age der 
G läubiger der B etriebsinhaber berech tig t sei, zur A uflocke
rung der B uchforderungen des G läubigers W echsel zu geben. 
D er T reuhänder ist nach pflichtgem äßem  E rm essen  v e r
pflichtet, dieser W echselhergabe zuzustim m en. D urch eine 
an den  W echsel zu heftende A nlage ist klarzustellen, daß 
die diesem  W echsel zugrunde liegende Forderung  vor dem 
Ink rafttre ten  der S icherungsverordnung entstanden ist. Die 
Landstelle S tettin  hat diese A usführungen u. a. an die L an d 
beratung Pom m ern w eitergegeben mit dem  B em erken, daß 
unter allen U m ständen verm ieden w erden muß, daß auf den 
B etriebsinhaber ein D ruck zur A usstellung eines solchen 
W echsels ausgeübt w ird.

Devisenbewirisdiafiung.
Anrechnung von R em bourskrediten auf die H öch stbe

träge. D er R eichsw irtschaftsm inister h a t in einem  R u n d 
erlaß vom 14. M ärz 1932 folgendes bekannt gegeben:

„ In  A bweichung von den bisher geltenden G rund
sätzen pflegen d ie R eichsbankanstalten  seit einiger Zeit die 
G enehm igung zur A bdeckung von R em bourskred iten  d a 
uern abhängig  zu m achen, daß die Z ahlung von dem  der 
F irm a nach III  3 der Ri. erteilten H öchstbetrag  abgesetzt 
wird. D a m it A usnahm e von H am burg  eine E inrechnung 
der R em boursrückzahlungen  in die H öchstbeträge  der a ll
gem einen G enehm igungen bisher nicht stattfand, führt dieses 
V erfahren für die Im portfirm en zu Schw ierigkeiten. Im  
E invernehm en mit dem  R eichsbankdirek torium  erk läre  ich 
ttuch daher dam it einverstanden, daß  in jedem  Falle, in dem 
eine bei d e r  F estsetzung  des H öchstbetrages nicht b e rü ck 
sichtigte R em bourszahlung von dem  H öchstbetrag  abgesetz t 
wird, der F irm a eine en tsprechende zusätzliche E inzelge
nehm igung zur A nschaffung von D evisen oder zur V erfügung 
über D evisen erteilt w ird .“

B egriff des „In lan ds“ bei der W areneinfuhr. In  einem 
.Erlaß des R eichs W irtschaftsm inisters vom 25. F eb ruar w ird 
uarauf hingew iesen, daß  in einem früheren  E rlaß , in dem  
aPgeordnet w urde, daß die F irm en binnen einem M onat 
P^-ch der Leistung einer Zahlung für die W areneinfuhr die 
W are tatsächlich in das Inland verbracht haben müssen, 
Unter „ In lan d “ das deutsche W irtschaftsgebiet im  Sinne 
ues § ,1 Abs. III der 8. D urchführungsverordnung zu v e r
gehen  ist. Sow eit die E infuhrfirm en durch V orlage einer 
B escheinigung der zuständigen Industrie- und H an d elsk am 
mer den N achw eis führen, daß  für eine bestim m te W arenart 
nach den bestehenden H andelsgebräuchen  die Z ahlung re g e l
mäßig eine längere F rist als einen M onat vor der tatsächlichen 
Einfuhr der W are  in das Inland zu erfo lgen pflegt, bestehen 
peine B edenken dagegen, daß einzelnen besonders zuver- 
assigen F irm en für diese W arenarten  die V erlängerung der 
' rist für einen bestim m ten Z eitraum  in allgem einer Form

genehm igt wird.

Außenhandel.
p H andelskam m erbüro in A lexandrien, 10 Rue de la

D er Industrie- und H andelskam m er ging  ein P rospek t 
j*eses Büros zu, das den offiziellen T itel träg t: „ Office De 
.K ations C om m erciales“ , A lexandrien (A egypten), 10, Rue 

la Poste, (B oite Postale  Nr. 315). D anach verfolgt das 
Uro den Zw eck, die H andelsbeziehungen ' zw ischen A egyp- 

a n und dem  Ausland enger zu gestalten  und den W aren«
, stausch zu erleichtern. D as Büro ist in der L age, kosten- 
^ Se A uskünfte über A dressen, Zölle etc. zu erteilen sowie 

Renten nam haft zu m achen. In teressen ten  können Ge- 
0„,ueres auf dem  Büro der Industrie- und H andelskam m er
rfahren.

Posf, Telegraphie.
U ebersicht der P ostpaketverb indungen  von deutschen H äfen  

nach frem den Ländern.
(Mo'nat April 1932)

Bestim
mungs

land

Lettland

Estland

Finnland

sä
a r"
2  a 
1  .
-1 $

0) *4
n ä  
U  Q s
^  Df 
»  $

gS
Df

Einschif
fungs-
hafen

Stettin

d e s  S c h i f f e s

Abgang
(ungefähr)

4

2- 4.151/4 
9 .4 . ,

16.4. ,
2 3 .4 . „
30. 4. ,

8. 4.157V
9. 4. 160«

16.4. 1600
22 .4 . 1574 
23. 4. 16 °o 
30. 4. I 600

2. 4.
9. 4.

16. 4.
23. 4.
30. 4.

Name

Ruth
Henny
Ruth
Henny
Regina

H eidelbg.
Wellamo
Nordland
Heidelbg.
Wellamo
Nordland

Nordland
Wellamo
Nordland
Wellamo
Nordland

Eigentümer
Schiffs-

Gesellschaft

Rud. Christ. 
Gribel 
Stettin

1 )
2)
1 )
1 )
2)
1 )
1 )
2)
1 )
2)
1 )

Überfahrtsdauer

bis
Hafen

Riga bezw. 
Windau

Reval

Helsingfors
bez. Abo

Std.

48
bz.36

50
42
42
50
42
42
44
46
44
46
44

1) E igentüm er Rud. Christ. G ribel, S tettin. A enderungen 
b le ib e n  V o rb e h a lte n .

2) E igen tüm er Finnische D am pfschiffsgesellschaft in 
H elsingfors.

Handei und Gewerbe.
F reiw illige  H andlungsgehilfenprüfungen der Industrie- 

und H andelskam m er Stettin . D aß die E inführung freiw illiger 
H andlungsgehilfenprüfungen durch d ie Industrie- und H a n 
delskam m er einem tatsächlichen Bedürfnis im  K am m erbezirk  
entsprach, geh t daraus hervor, daß  sich zu der F rüh jah rs- 
prüfung in diesem  Jah re  bereits eine erheblich  g rößere  A n
zahl von Prüflingen gem eldet h a t als zur H erbstp rü fung  1931. 
E s lagen im  ganzen 32 A nm eldungen vor. H iervon  entfielen 
16 auf die G ruppe K ontor, 7 auf den Textileinzelhandel, 7 
auf den K olonialw areneinzelhandel und 2 auf den Eisen- 
w areneinzelhandel. D ie m ündliche P rüfung fand am  M on
tag , den 21. M ärz statt, nachdem  eine W oche vorher die 
schriftlichen K lausurarbeiten  von den Prüflingen geschrieben 
w orden waren. Die L eistungen w aren im  allgem einen rech t 
erfreulich und zeigten eine V erbesserung  gegenüber der 

■ ersten  von d e r H andelskam m er veranstalte ten  P rüfung, die 
im H erb st vorigen Jah res  stattfand. Von den 32 P rüflingen 
haben 30 die Prüfung bestanden  und zw ar in d e r G ruppe 
K o n t o r  :

Rudi M öwes, Stettin,
H anni Büge, Stettin,
M argarete  E w ald, S tettin,
H elene B am berg, Stettin,
E berh a rd  M ittelstät, Stettin,
K urt Busse, S tettin,
H einz D ittm ann, Stettin,
R udolf Petersdorf, Stettin,
Irm a K ugath, S tettin,
D ora Pieper, Stettin,
H anna Zillm er, Stettin,
A lfred Buchholz, U eckerm ünde,
Rudolf D rew s, U eckerm ünde,
H einz R eetz, S targard  i. Pom.
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G ruppe T e x t i l e i n z e l h a n d e  1 :
W ilhelm  Knuth, Labes,
E rna  B etthausen, S tettin, 
H ildegard  Köhler, Stettin,
K äthe Kühl, Stettin,
M aria Bollmann, Stettin,
K äthe W itzleben, Stettin,
F ritz  G raetsch, G reifenhagen.

G ruppe K o l o n i a l w a r e n e i n z e l h a n d e l  
G erhard  Tesch, S targard  i. P., 
F ranz W rocklage, Pasew alk ,
O tto Zahl, Pasew alk ,
W erner Linke, Pasew alk ,
A ugust Parlow , S targard  i. P., 
F ranz-M artin  Buck, Anklam, 
A ugust M inkenberg, Labes.

G ruppe E i s e n  W a r e n e i n z e l h a n d e l  : 
G erhard  Sahm , U eckerm ünde, 
Ju lius K rüger, Demmin.

Hredifsdiuiz.
Eröffnete V ergleichsverfahren .

Tag der An-
Firma und G eschäftszweig Sitz :
Julius Gentz, Swinemünde,
Inh. Julius Gentz, Färberstr. 14 
Möbelhaus
Moses Isaacsohn, Pyritz,
alleinig Inhaber d. Fa. Stettiner
Gebr. Isaacsohn Strafie 52
Erwin Wolff, Stettin ,
Berufskleiderfabrik Mönchenstr. 14

B eendete  V ergleiche.
H erm ann Bum cke G. m. b. H., H erstellung und 

H andel von Seifen, Soda und ähnlichen 
W aren, W aschanstalt, S targard  i. Pom.,
Gr. W all 23/24 17. 2. 1932

G ebrüder R ehfeld, S targard  i. Pom., K lappholz-
gasse 8a 24. 2. 1932

B ank für H andel und G rundbesitz e .G . m .b .H .,
S targard  i. Pom., H o lzm ark tstr. 21 24. 2. 1932

Bruno Salom on, Inhaber der F irm a S. Salomo'n,
Cammin, M ark t 4 29. 2. 1932

E rich  O tto, zugleich G esellschafter der G esell
schaft bürgerlichen R echts O skar W iese,
M öbelfabrik, Stettin, B ism arckstr. 7 1. 3. 1932

K onfektionshaus E rich  Bock, A ltdam m , F ü rs ten 
straße  26 3. 3. 1932 

Paul H enke, Cammin, W iekstr. 10 3. 3. 1932 
K aufm ann W illy W oreczek, Inhaber der Firm a 

S tettiner K aufhaus C lara Stahl Nachf.,
W angerin  10. 3. 1932

G astw irt O skar Bürchl, Pächter des städtischen
K onzerthauses, S tettin, A ugustastr. 48 10. 3. 1932

K aufm ann Paul B ehrendt, Inhaber der E isen 
gießerei H. B ehrendt, Pasew alk  15. 3. 1932

Eröffnete K onkursverfahren.
T ag  der A n-

Firma u. G eschäftszw eig: S itz : Ordnung: Vertrauensperson :
Molkereibesitzer Augustwalde, 1. 3. 32 Bücherrevisor Edmund
Paul Selm Kr. Naugard Zander, Stettin , Große

Domstraße 24
Kaufmann Johannes Stettin, 5. 3. 32 Bücherrevisor Edmund
Nowack, Zigarren Bogislav- Zander, Stettin, Große
handlung straße 1-2 Domstraße 24
Drogengeschäfts Fiddichow 7. 3. 32 Prozeßagent Fischer,
inhaber Werner Grahl Fiddichow
Schuhwarenhändler Stettin , Politzer 8. 3. 32 Kaufm. Max Hirsch,
Ernst Gehrke Straße 68 Stettin. Politzer Str. 22
Kaufmann Carl Stettin, 9. 3. 32 Kaufmann Erich
Niedermeyer, Inh. Schmiede Hammerstein, Stettin,
d. Fa -Robert straße 10-12 Königsplatz 14
Niedermeyer, Holz- u.
Kohlenhandlung
Textilwarenhändler Züllchow, 11. 3. 32 Kaufmann
Max Levy Chausseestr. 91 C. Brock,

Herrenhflfe von 3 RM. an
D ie n eu en

Frühjahrs-Farben und -Formen
w e rd e n  I h r e n  B eifa ll f in d en

theye
Bre ite  Straße  6 
Ruf 260 20

Mützen . . . .  von  1,25 an
S p ez ia litä t:
Blaue Mützen . . v o n  2,00 an
Schülermützen . von  2,75 an

Krawatten :: Gamaschen

Ordnung: Vertrauensperson:
18. 2. 32  Diplomkaufmann Otto  

Jordan, Svtinemünde, 
Lindenstraße 13 

11. 3. 32 Kaufmann Gustav 
Kersten, Pyritz

15. 3. 32 Kaufm. Gustav Brandt, 
Stettin, Kaiser-Wilhelm- 
Straße 50

Firma und G eschäftszw eig: S itz : 
Elextromeister Wollin i P.
Albert Liesener 
Offene Handels- Stettin, 
gesellschaft Mönchenstr. 15
O. Gorneck & Co.,
Schirm- und Stock
geschäft
Filz warenfabrikant 
Hermann Metzke

Tag der An
ordnung Vertrauensperson: 

15. 3. 32 Rechtsanwalt
Gruetzmacher Wollin 

15. 3. 32 Kaufmann Erich
Hammerstein, Stettin, 
Königsplatz 14

18 .

Fahrradhändler 
W alter Saß 
Gastwirt Wilhelm  
Ladisch

Greifenhagen, 
Fischerstraße 
26-27
Greifenberg i. P. 21 .

Swinemünde, 
Herrenbad
straße 4

21.

3. 32 Kaufmann
Gustav Pawlitzky, 
Greifenhagen 

3. 32 Steuerberater Bruno 
Hamm, Greifenberg 

3. 32 Diplom-Kaufmann
Jordan, Swinemünde, 
Lindenstraße 13

Stettin, Arndtstr. 7

B een dete  K onkurse.
Schlosserm eister und Installa teur Arnold Kath,

W angerin  12. 2. 1932
Pom m ersche F ilzw arenfabrik  A. J. Schleiffer,

S targard  i. Pom., H o lzm ark tstr. 37 15. 2. 1932
K aufm ann W alther D ieball, Inhaber der F irm a 

W alther A. D ieball, H otel, und G asts tä tten 
einrichtungen, Stettin, Schuhstr. 19/20 11. 3. 1932 

Dr. F arogo  & Co., G. m .b. H ., S tettin, Luisen
straß e  25 14. 3. 1932 

K aufm ann M ax B rede, Sw inem ünde, K önigs
straße  24, E cke L otsenstraße 16. 3. 1932 

G astw irt K arl R ossow , C orsw andt 16. 3. 1932 
K aufm ann E rn st B urm eister, Inhaber der F irm a 

T eppich- und G ardinen-Spezialhaus E rnst 
B urm eister, Sw inem ünde, Lotsenstr. 8, mit 
Zw eigniederlassung in Köslin 17. 3. 1932 

F. R ichter, Sw inem ünde 17. 3. 1932

Eisenbahnwesen.
In  diesen T agen  gelang t die dritte  A uflage des b e 

kannten  K om m entars zur E isenbahnverkehrsordnung von Dr.
K ittel / D r. F riebe  / D r. H ay zur A usgabe. In dieser N eu 
auflage sind alle seit dem  In k rafttre ten  der E isenbahnver- 
kehrsordnung  von 1928 erfo lg ten  A enderungen der V ero rd 
nung selbst wie der A usführungsbestim m ungen berücksich 
tigt. A ußerdem  ist das inzw ischen neu aufgebaute  V erhältnis 
zw ischen E isenbahn  und K raftw agen  un ter besonderer B e
rücksichtigung der N otverordnung über den U eberlandyer- 
keh r mit K raftfahrzeugen  vom 9. O ktober 1931 und des 
B ahnspeditionsvertrages im Z usam m enhang dargestellt w or
den. A ngefügt im  A nhang ist der A bdruck der dritten  N o t
verordnung, sow eit sie den U eberland  verkehr mit K ra ft
fahrzeugen regelt, und der sogenannte Bahnspeditionsvertragv 
Bei aller K ürze der D arstellung ist der um fangreiche Stoff 
doch ebenso wie i n  der zw eiten A uflage lückenlos e r
läutert und das Buch unter w eitgehender B erücksichtigung 
aller inzw ischen aus der Praxis e rgangener A nregungen au s
gestaltet. D aß von den H erausgebern  der eine der R eichs
bahnverw altung, der zw eite dem  Reichsvlerkehrsm inisterium , 
der dritte  d e r G eschäftsführung des D eutschen Industrie- und 
H andelstages (V erkehrsw esen) angehört, daß die drei H er-
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ausgeber also auch an die neu zu bearbeitenden  F ragen  von 
verschiedenem  S tandpunkt herankam en, hat sich auch bei 
der dritten  Auflage bew ährt und dürfte als G ew ähr für 
objektive D arstellung gew erte t w erden können.

D er Preis für den über 300 Seiten um fassenden K om 
m entar in G anzleinenband b e träg t Rm. 12, . B ezieher der 
vorangegangenen A uflage w erden für jedes postfrei an den 
V erlag R eim ar H obbing, Berlin SW. (51, G roßbeerenstr. 17, 
zurückgesandte E xem plar der alten A usgabe Rm. 2,— gut- 
geschriebe'n, so daß  für jedes veraltete Stück ein Stück 
der neuen d ritten  Auflage zum V orzugspreis von Rm.
10,— abgegeben  w ird.

innere Angelegenheiten.
V erleihung von E hrenurkunden. Von der Industrie- und 

H andelskam m er zu Stettin  sind E hrenurkunden  für lang 
jährige und treue D ienste an folgende H erren  verliehen 
w orden:

1. Paul K’r o s c h i n s k i  (40 Jah re  bei der F irm a M ax 
Belling, S tettin);

2. Em il S t ä h n k e  (25 Jah re  bei der F irm a H enckert 
& K asten G. m. b. H., S tettin);

3. Carl W o  11 e r  (40 Jah re  bei der F irm a H. Flem m ing 
& Co., S tettin );

4. A lbert N i t z  (40 Jah re  bei der F irm a H. Flem m ing 
& Co., S tettin );

5. G ustav W a l t h e r  (25 Jah re  bei der F irm a H edw igs
hütte, A nthracit-K ohlen- und K okesw erke ■ Jam es S te 
venson A ktiengesellschaft, S tettin).

6. H erm ann H e n n i g  (25 Jah re  bei der F irm a M artin 
Stoew ahse, S tettin).

Versdiledenes.
A dreßbücher und P ropaganda-W erke. D e r  K a m m e r  

* ! e g e n  e r n e u t  M i t t e i l u n g e n  ü b e r  u n z u l ä s s i g e  
A d r e ß b u c h  U n t e r n e h m u n g e n  v o r .  I n t e r e s s e n 
t e n  w e r d e n  g e b e t e n ,  v o r  A n k n ü p f u n g  j e d e r  
G e s c h ä f t s v e r b i n d u n g  m i t  e i n e m  A d r e ß b u c h -  
u n t e r n e h m e n ,  e s  s e i  d e n n ,  d a ß  es .  s i c h  u m  
e , n e s  d e r  b e k a n n t e n  g r o ß e n  U n t e r n e h m u n 
g e n  h a n d e l t ,  s i c h  m i t  d e r  I n d u s t r i e  u n d  H a n 
d e l s k a m m e r  i n  V e r b i n d u n g  z u  s e t z e n ,  d e r  
A u s f ü h r l i c h e s  M a t e r i a l  ü b e r  z a h l r e i c h e  
A d r e ß b u c h -  u n d  P r o p a g a n d a u n t e r n e h m u n 
g e n ,  d i e  h e u t e  w e r b e n d  i n  D e u t s c h l a n d  t ä t i g  
s i n d , v o i i i e g t .
... — N ach einer M itteilung des Preußischen M inisters 
*dr H andel und G ew erbe e rs treck t , sich der Amtsbereich; 
des K öniglich B u l g a r i s c h e n  G e n e r a l k o n s u l s  i n  
“ e r l i n  nunm ehr auch auf die Provinzen Pom m ern, G renz- 
^}ark Posen-W estpreußen und Sachsen. Die Anschrift des 
Königlich Bulgarischen W ahlgeneralkonsu lats (K öniglich B ul
garischer W ahlgeneralkonsu l G eheim rat P rofessor D r. N ikodem ’ 
^aro) in Berlin ist H ohenzollerndam m  97, Fernspr. H 1, 

Salzburg 6210, H andelsabteilung D örotheenstr. 54, Fernspr. 
^  2, F lora  6741, B ürostunden 10—14 Uhr.

Budibesprediungen.
x,. Pom m ern. D a s  H a n d b u c h  f ü r  R e i s e n  u n d 

ä n d e r n  i m  P o m m e r n l a n d ,  bearbeite t von M artin 
^eepel, S tettin ; herausgegeben  vom V erkehrsverband für 

0rtimern e. V., Stettin, B erliner T or 5. 
k Mit der H erausgabe dieses Buches verfolgt der Ver- 

ehrsverband für Pom m ern den Zw eck, das Pom m ernland 
ien D eutschen, ab e r auch den pom m erschen Landsleuten 

Reise- und W andergebiet näherzubringen. Pom m erns 
^.ader und Pom m erns K urorte sind vielen bekannt, aber 

besonderen Schönheiten der L andschaft kennen nur 
j , e.nige. D eshalb entsprich t die H erausgabe des vorliegenden 
^ s e h a n d b u c h e s  einer N otw endigkeit. D as Buch ist die 
st i,e, g anz Pom m ern erfassende, zusam m enhängende Dar- 
fa. £ ^ er P rovinz als Reise- und W andergebiet. D er Um- 
^  g des M aterials zw ang den V erkehrsverband für Pom- 
u die H inw eise auf die B äder und K urorte kurz zu 
lri-. e3  dam it der Preis des Buches, der 3,75 Rm. beträgt-, 
^ g l ic h s t  niedrig gehalten  w erden konnte. - D er V erfasser, 

Reepei, hat mit dem vorliegenden H andbuch eine 
assende, m ühevolle A rbeit geleistet, von der nur zu

hoffen ist, daß sie durch w eiteste Verbreitung- i n . Pom m ern 
selbst und im  Reich belohnt wird und vielen L esern A n
regungen für W anderungen und R eisen in Pom m ern gibt.

R eichskraftw agentarif für G üter und T iere. Am 10. F e 
b ruar 1932 ist ein neuer R eichskraftw agentarif für G üter und 
T iere in K raft ge tre ten , der gegenüber der ursprünglichen 
Fassung vom .9. 10. 1932 und ihren N ach trägen  g ru n d 
legend verändert .worden ist. D er neue R eichsk raftw agen 
tarif enthält außer einem S tückguttarif die H aup tk lassen  
A und B mit den N ebenklassen  A 5 und A 10 und B 5 und 
B 10 sowie eine besondere T arifk lasse für geb rauch te  ''Pack
mittel.

D er V erlag A. Thielebein, H ohen N euendorf b. Berlin, 
Schönfließerstr. 38, ha t einen Sonderdruck des neuen Reichs- 
k raftw agentarifs herausgegeben , d e r sich w ieder durch h an d 
liches F orm at '(oktav) und billigen Preis auszeichnet. D er 
Sonderdruck kann zum Preise von Rm. 0,65 vom V erlag 
T hielebein bezogen w erden , außerdem  auch N achträge zur 
V erordnung betreffend U eberlandverkehr mit Kraftfahr!zeugeil 
(Rm. 0,10) sow ie die fü r A utotransporte  vorgeschriebenen 
F rach tb rie fe  und Ladelisten.

Hessen und Ausstellungen.
Schw eizer M usterm esse 1932. Die diesjährige Schw eizer 

M usterm esse in Basel findet vom 2.—12. April statt. Die 
V eranstaltung wird ausgezeichnet beschickt sein; die B e
teiligung ist g rö ß er als im V orjahre. Für D eutschland sind 
besonders w ichtig die U hrenm esse, die B aum esse, die G ruppe 
E lektrizitätsindustrie. Auch die neue V erpackungsm ittelm esse 
wird interessieren. Im  G anzen um faßt die M esse 20 G rup 
pen und 1100 A ussteller. M esseausw eise sind zu beziehen 
von den schw eizerischen K onsulaten. Die deutsche R eichs
bahn gew ährt M essebesuchern 25 Proz. F ah rp re ise rm äß i
gung. T reffpunkt , für deutsche M essebesucher: D eutsche 
H andelskam m er, H andelshof, N auenstr. 63, Basel.

Angebote und Nadifragen.
15 658 F u n c h a l  (M adeira) sucht V ertre ter für den V er

kauf von M adeira-W einen.
15 791 M a n n h e i m  sucht fü r den V ertrieb  eines K essel

schutzm ittels zur V erhütung und B eseitigung von 
K esselsteinansatz geeigneten  V ertreter.

15 816 M a g d e b u r g .  F arbenfabrik  sucht für S tettin  gut 
eingeführten, fachkundigen V ertreter.

15 817 I s e r l o h n  i. W. sucht für den V ertrieb  von T ü r
drückern , Griffen, H uthaken, Brief schildern, H an d 
tuchhaltern  etc. aus M essingguß geeigneten  V ertreter.

16 001 B e r l i n  m öchte für Pom m ern die V ertretung  von
W asserleitungsdruckrohren  vergeben.

16 057 B a m b e r g  (B ayern) sucht für den V erkauf von 
L ederw aren  in ganz Pom m ern einen V ertreter, der 
bei W arenhäusern , L ederw aren-Spezialgeschäften  und 
Sattlereigeschäften  gut e ingeführt ist.

16 202 R o t t e r d a m  sucht V ertre ter für den V ertrieb von 
T abak , Reis, O elsaaten und D rogen.

16 268 W u p p e r t a l  - V o h  w i n k e l  sucht G eschäftsverbin
dung mit S tettiner Im portfirm en für den Bezug von 
B irkenm aser-H olz.

16 331 W  u p p e r t a l - R o n s  d o r f sucht V ertre te r und 
Reisende der T extilbranche für den V erkauf von 
K löppeldecken sowie N euheiten der T extilindustrie.

D ie A dressen d e r anfragenden F irm en sind im Büro der 
Industrie- und H andelskam m er zu Stettin  (B örse II, Z im 
m er 13) fü r legitim ierte V ertre te r e ingetragener F irm en w e rk 
täglich in der Zeit von 8—13 und 15—18 U hr (außer S onn
abends nachm ittags) zu erfahren (ohne G ew ähr für die 
Bonität der einzelnen F irm en).

Bitte bei Anfragen stets auf den 
„Ostsee-Handel" Bezug nebmen.

S c h l u ß  d e s  r e d a k t i o n e l l e n  T e i l s .
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Die HallenKon§fruK!ionen für die Aaiomobiiiaiirili in Nishnij'Nowgorod.
Am 1. Jan u a r 1932 erfolgte die Inbetriebnahm e der 

A utom obilfabrik in N ishnij-N ow gorod, neben der F abrik  
von F ord  d e r g röß ten  A utom obilfabrik der W elt.

D ie außerordentlich  kurze  Bauzeit für diese ungeheure 
A nlage ist ein denkbar günstiges Zeugnis für die L eistungs
fäh igkeit aller an der H erstellung  der A nlage beteilig t g e 
w esenen W erke. D ie A uftragserteilung für die L ieferung 
der S tah lkonstruk tionen  der H aupthallen  erfo lg te erst im  Mai 
des Jah res  1930, und zw ar an die h iesige S tah lbauansta lt 
J . G o l l n o w  & S o h n .  D ie S tah lkonstruk tionen  der H allen, 
die ja  im  w ahrsten  Sinne des W ortes das G erippe für die 
ganze  F ab rikan lage  darstellen , m ußten  m it äußerster B e
schleunigung geliefert w erden, so daß  bis zu rd. zw'eiein- 
halb tausend  T onnen K onstruk tionen  m onatlich versandt w ur
den.

D er bem erkensw erteste  Bauteil ist die M ontagehalle 
mit einer G rundfläche von fast (50 000 qm (siehe A bbildung 
auf der inneren  D eckelseite dieses H eftes); sie h a t eine 
L änge von über 500 m und eine B reite von rd. 110 m, also 
für deutsche V erhältnisse ganz unvorstellbare A bm essungen. 
E benfalls außergew öhnliche A usm aße haben  die P reß  Werk

halle, die G icßereihalle und die Federnfabrik . D er gesam te 
um baute R aum  dieser H allen beläuft sich auf rd. 1300 000 
cbm und das eingebaute Gewicht auf rd. 11000 to  Stahl.

D ie L ieferung erfo rderte  eine besonders sorgfältige A us
führung, weil die K onstruktion auf der Baustelle in N ishnij- 
N ow gorod unter sehr ungünstigen klim atischen V erhältnissen 
m itten im W inter durch ungelern te  A rbeiter, unter Leitung 
einiger w eniger Spezial-Ingenieure aufgestellt w erden m ußte. 
W ie die M ontageberichte erkennen ließen, konnten  die K on
struktionen infolge d e r exak ten  A usführung und der so rg 
fältigen Signierung tro tz  der erw ähnten  örtlichen Schw ierig
keiten  in k ü rzes te r Z eit m ontiert werden.

E s w ar außerordentlich  zu begrüßen , daß  durch die 
A usführung dieser um fangreichen K onstruktionen im  W erk 
d er S tah lbauanstalt J . G o l l n o w  & S o h n  der S tettiner 
A rbeitsm ark t im W inter 1930/31 eine ganz erhebliche E n t
lastung erfuhr; ebenso erfretilich w ar es, daß die K onstruk 
tionen auf dem  W asserw ege verfrach tet w urden und so 
auch dem  h iesigen H afenverkehr aus diesem  B auvorhaben 
eine en tsprechende B elebung zuteil wurde.

Opel-Generalvertretung Automobil-Centrale Max Pordier, Stettin.
Fast 200 000 O pel-Personen-und L ieferw agen  laufen auf

den S traßen  und die g roße  Anzahl der A nerkennungen ih rer 
B esitzer ist gew iß ein M aßstab  dafür, wie beliebt O pelw agen 
in allen G eschäftskreisen  sind. Opel bau t dreim al soviel 
A utom obile wie jede andere  A utom obilfabrik in D eutschland. 
D eshalb  ist Opel in der Lage, Q ualitätsw agen zu einem 
Preise zu liefern, die auf dem  A utom obilm arkt konkurrenzlos 
sind. D er 1,2 L tr. 4-Zylinder Opel ist das Autom obil in der 
K leinw agen-Preisklasse. Seine K onstruktion  is t durch ja h re 
lange E rfah rung  zu ih rer heutigen V ollendung entwickelt;. 
P re isw ert in der A nschaffung und billig in der U nterhaltung , 
zuverlässig in jeder H insicht, für jeden Z w eck  verw endbar. 
E in  M eisterw erk  ist der 1,8 Ltr. 6-Zylinder-W agen, der bei 
seinem  E rscheinen selbst die E rw artungen  der Leute vom 
Fach  übertraf. E s ist ein W agen von ausgepräg tem  C ha
ra k te r  und d e r w irtschaftlichste G-Zylinder auf dem  M arkt. 
E r ist das E rgebn is gew issenhafter Studien, eingehender V er
suche, rücksich tslosester Proben. Opel h a t bei seinem Bau 
bew ußt alle konstruk tiven  Kniffe und „N euerungen“ ver
mieden, die ers t in den H änden und auf K osten der A uto
m obilbesitzer ihre B erechtigung und ih re  fragw ürd igen  V o r
teile erw eisen müssen. D as B estreben war, ein A utom obil 
anzubieten, das in bezug auf Leistung, W irtschaftlichkeit und 
P reis konkurrenzlos ist. N och ein F ahrzeug  der Adam 
O pel A.-G., R üsselsheim , soll h ier E rw ähnung  finden, das

ist der B litz-Lastw agen. U eberall, wo S parm aßnahm en am 
P latze sind, um den L ieferdienst w irtschaftlicher und ein
träg licher zu gestalten , sind diese Schnell-L astw agen die b e 
rufenen H elfer. Schnellere Belieferung auch auf g rößere  
E n tfernungen  erhält d ie K undschaft und w irbt neue hinzu- 
Jed e r verkaufte  K raftw agen  steht unter dem  Schutz der 
vorbildlich o rganisierten  O pel-H ändlerschaft. F ü r Pom m ern 
versieht die O pel-G eneralvertretung A utom obil-C entrale Max 
P orcher, Stettin , K aiser-W ilhelm -Straße 52, Am  D enkm al, 
R eparaturw erk Petrihofstraße 6, diesen D ienst. Die Aus. 
stellungsräum e K aiser-W ilhelm -S traße 52 stehen jederzeit zur 
unverbindlichen B esichtigung zur V erfügung.

D as R epara tu rw erk  P etriho fstraße  6 w artet mit g e 
schultem  Personal -  zum g röß ten  Teil bei der Adam 
O pel A.-G. ausgebildet — auf. D urch A nschaffung m odernster 
W erkzeug- und B earbeitungsm aschinen und Prüfstände aller 
A rt und für jeden Z w eck sind m oderne zeitsparende Ar; 
beitsm ethaden . entw ickelt w orden, die eine schnelle, dabei 
sorgfältige und zugleich p reisw erte  Bedienung sichern. Man 
w ende sich deshalb  in allen F ragen , die Pflege und In s tan d 
haltung des K raftw agens betreffen, an die A utom obil-Centrale 
M ax Porcher, denn diese betrach tet es als eine w ichtige 
A ufgabe, durch fachm ännische B eratung F reud  eund Genuß 
am  O pel-W agen auf lange Z eit zu erhalten.

Wieier & Hardimann Aet.-Ges., Stettin.
D ie F irm a W ieier & H ard tm ann  Act.-Ges. gehört zu 

den alten und bedeutenden Speditionshäusern Stettins. 1881 
als offene H andelsgesellschaft in D anzig gegründet, ließ sie 
sich 1.884 auch in S tettin  nieder. In H am burg  w ird seit 
1892 eine Z w eigniederlassung unterhalten . 1899 w urde die 
G esam tfirm a in eine A ktiengesellschaft um gew andelt.

D ie G esellschaft befaß t sich in der H auptsache mit dem

U m schlag und der V erfrachtung von M assengütern a l le r  Art, 
wie Z ucker, G etreide, Futter- und D üngem ittel, H olz, Kohlen 
usw. Sie besitzt eigene g roße  L agerhäuser mit B a h n a n sc h lu ß  
und an seeschifftiefem  W asser, sowie eigene L eichterfahr' 
zeuge für den V erkehr im  Haferi. D urch Z uverlässigkeit und 
günstige U ebernahm ebedingungen  h a t  es die F irm a v e r s ta n 
den, sich einen ausgedehnten  treuen K undenkreis zu s ic h e rn .

D ie F irm a H erm ann Schm idt,
S traße  6/8 und 35, T elefon 30546, 30662 und 34265, ist im 
Ja h re  1867 in S tettin  gegründet w orden und seit dieser Zeit 
ununterbrochen  ansässig. Sie be tre ib t folgende G eschäfte 
bezw . E rw erb sa rten :

1. Hoch- und T iefbau, E isenbetonbau , M aurer- und Z im 
m erei-G ew erbe, insbesondere auch H erstellung schlüssel
fertiger H äuser und S iedlungsbauten, Industriebauten , 
B rückenbauten, K aim auern, K läranlagen, Silos, B eton
straßen  etc.

Hermann Sdimidi, Stettin.
S te t t in , F re ib u rg e r 2. H o lz g r o ß h a n d lu n g  u n d  D a m p f s ä g e w e rk ,  H o lz b e a r b e i '_̂___r v -i j :__  t __„ 11 _+ iinötungsfabrik . S tändiges L ager a ller Sorten B retter un 

B ohlen, Sperrp latten , Rund- und K anthölzer. ,
D as B etriebsgelände um faßt ca. 30 000 qm, w o v o n  

10 000 qm mit M aschinenraum  und L agerschuppen b e b a  
sind.

V orstehende F irm a hat sowohl in S tettin  wie auch 1 
den nächstgelegenen  Provinzen a lle ' im  vorstehend aufg 
führten  R ahm en liegenden A rbeiten ausgeführt und sich vo 
w iegend auf L ieferungen von schw eren D im e n s io n s h ö lz er 
für die H afenplätze des In- und Auslandes gelegt.

Gustav Metzler, Stettin und swinemünde.
D ie Fa. G ustav M etzler, S tettin  und Sw ineinünde, unter- Süd und N ordam erika usw. usw. W ir verw eisen auf 

hä lt einen regelm äß igen  F rach t- und P assag ier-V erkehr zwi- In sera t auf Seite 2. 
seh en .S k an d in av ien , ^Finnland, R o tterdam  und dem  R hein,
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Paul Polladf verbilligt ihren Fährbetrieb.
D ie W ahl des K raftfahrzeuges, das genau den v o rg e 

sehenen Zw ecken entsprechen soll, ist bekanntlich  sehr 
schwer. E s besteht jedoch für den In teressen ten  die M ög
lichkeit, sich an  eine alt renom m ierte A utom obilfirm a zu 
w enden und d o rt seine W ünsche vorzubringen.

D ie F irm a Paul Pollack, schon seit 30 Jah ren  von 
einem gerichtlich anerkann ten  Fachm ann geleitet, kann  jedem  
G eschm ack und W unsch des K unden R echnung tragen.

Man findet h ier K leinw agen, C om binationsfahrzeuge, 
S trapazierfahrzeuge, im w ahrsten  Sinne des W ortes, vom 
einfachsten Chassis bis zum Spezial-Fahrzeug.

Auch der kleine 7/32 PS M ercedes-B enz 6 Zylinder mit 
Schw ingachsen, Schnell-, S pargang  und O eldruckbrem se ist 
als vier- bis fünfsitziger, bequem er Innenlenker für Rm. 
4 400,— sofort lieferbar.

Als neueste E rrungenschaft auf dem  G ebiete der T ech 
nik dürfte  d e r von der D aim ler-Benz A ktiengesellschaft fa 
brizierte und von der F irm a Paul Pollack für die P rovinz 
Pom m ern vertriebene 2 to. D iesel-Leichtlastw agen gelten. 
Es entsteht durch  diesen R ohöl-W agen eine völlige U m w äl
zung des L astenverkehrs. D er F äh rbetrieb  wird enorm  v e r
billigt, durch die B rennstoffkostenersparn is von ca. 75 Proz. 
D iese E rsparn is is t eine doppelte : 1 . m e n g e n m ä ß i g ,  
durch höheren  N utzeffekt, da der Roh-öttmotor w eniger 
Brennstoff braucht als der B enzinm otor, 2 . k o s t e n 
m ä ß i g ,  weil das R ohöl w esentlich billiger ist als Benzin,

D er R ohöllastw agen leg t z. B. eine S trecke von 400 
km zurück für dieselben B rennstoffkosten, die für eine F ahrt 
v’on 100 km  mit einem  gleich starken  B enzin-L astw agen au f
gew endet w erden müssen.

E in  2 to. B enzin-L astagen verbraucht also auf 100 km  
ca- 22 L iter — Rm. 7,90 K osten für Benzin.

D er D ieselw agen dagegen  benötig t nur 13 Liter R ohöl 
auf 100 km  =  Rm. 1,70 K osten für Rohöl.

M an kann  sich also heu te  schon die V orteile sichern, 
die andere ers t m orgen haben. D er R ohölw agen erfüllt da 
durch  die lebensw ichtige F orderung  des heutigen  T ages: 
G röß te  Sparsam keit bei h ö h e re r Leistung und B etrieb s
sicherheit. D em  R ohöl die Zukunft! D ieser R ohö,lw agen 
ist für Rm. 6580,— sofort lieferbar.

D er V erkaufsabteilung ist ein A u to -R eparaturw erk  a n 
gegliedert, wie m an es sich idealer wohl kaum  vorstellen  
kann.

D ie F irm a Paul Pollack ließ ein von G rund auf neues 
W erk  entstehen, w elches — ohne R ücksicht auf B estehendes

- den an einen m odernen R epara tu rbetrieb  gestellten  An 
forderungen  in vollem  U m fange gerech t w erden kann. Die 
m oderne E inrichtung des W erkes erm öglicht es, m eistens 
sogleich nach D urchsicht des W agens, verbindliche Preise für 
die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten  anzugeben. In 
diesem  Falle ha t dann der W agenbesitzer w enigstens vor 
A uftragserteilung einen k la ren  U eberblick  über die H öhe 
der notw endigen A ufw endungen. D a säm tliche R ep a ra tu r
arbeiten  u. a. auch die dazu benötig ten  N euteile, ohne 
U m w eg über frem de W erkstä tten  im eigenen B etriebe a u s 
geführt w erden, besteh t schon hierin ein gew isser V or
teil. D ie hervorragend  technische E inrichtung des R e p a ra tu r
w erkes verbunden m it der außerordentlich  zw eckm äßigen  
O rganisation geben G arantie für restlose und reibungslose 
A bw icklung jeder A rbeit.

H eute, wo jeder sparen m uß, tro tzdem  aber die m eisten 
W agenbesitzer ihr F ahrzeug  zu B erufszw ecken benutzen, 
ist es angeb rach te r denn je, sich an  eine R ep a ra tu rw e rk 
sta tt zu .wenden, die dem  W agenbesitzer mit R at und T at 
zur Seite steht.

ftfitfforfl? 38einffu6en

Vorzügliche Küche und Keller 
Delikatessen der Saison

Große und kleine Gededce

© tdfin , SVonenWiÜKliu-i'Vntmnl

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

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

STETTIN / AUGUSTASTR. 12
FERNSPRECHER 28696 >i TEL.-ADR. t „NORDOSTSEE“

BEFRACHTUNG, SPEDITION UND KLARIERUNG
ÜBERNAHME SÄMTL. SEE- UND BINNENTRANSPORTE

l'iiiiiiim m m m m im m m iiim m im m m iim u :

I Schiffslieferungen I
Lebensm ittel, W eine 
Tabake, Zigarren, Obst

| Fritz Neubauer |
S STETTIN , Baumstr. 23 /  Fernruf 344 10 5 

............ u i ........

neum ann’s
‘Stückwaren

hervorragend 
in Geschmack und Güte

S T E T T I N
R e ifsc h lä g e rs tra ß e  10  
A u g u s t a  s  t r  a ß  e 9 
A m  H a u p t b a h n h o f
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D rucksachen &
j e g l i c h e r  A r t :

buchdruckere i K a u fm ä n n isch e  F orm u lare

I llu s tr ie r te  P r o s p e k te

R ek lam e= D ru ck sach en

D reifa rb en = D ru ck e

W e r k e  u n d  Z e itsc h r ifte n

S te in d ru ck ere i  1I P la k a te  u n d  E t ik e t t e n

1 A u to g r a p h ie r i je d e r  A r t

F i l c h e r & - S c h m i d t ,  S t e t t i n
G r. W o l lw e b e rs tra s se  13 : F e rn ru f  21 666

D ie  h e rab g e se tz te n  P re is e :

1,2 Ltr. 4 Zylinder v. m. 1890 an 
1,8 Llr. 6 Zylinder v. RN. 2695 an

P re is e  ab W e rk  

Bequeme Zahlungsbedingungen

M achen S ie  unverb ind lich  e ine  P r o b e f a h r t

Automobil - Cenfralc
Max Porcher, Stettin
K a iser  = W ilh e lm  = S tr a ß e  N r . 52  ( am  D en k m a l)

Reparaturwerkstatt:
P e tr ih o f s tr a ß e  6, F ern sp rech er  2 7 5 0 0  u n d  2 7 5 0 1

l ieg t im A u s la n d  in  fo lg en d e n  H o te ls  aus:

♦

I

♦

I

S c h w e d e n
Stockholm: H o te l A sto ria

H otel C o n tin en ta l 
I lo te l K ro n p rin zen  
H o te l R egina 
I lo te l T e rm in u s  

Malmö: G rand  H o te l Savoy 
I lo te l K ram er 

Göteborg: I lo te l I lo g lu n d  
P a lace  I lo te l

L e t t l a n d .
Libau: H o te l St. P e te r sb u rg  

I lo te l de R om e 
Riga: H otel B e llevue  

I lo te l de R om e 
H o te l St. P e te rsb u rg

L i t a u e n
K owno: 

M emel:

H ote l M etropo l 
I lo te l K o n tin en t 
V ic to ria  H o te l 
B a lt isc h e r  H of 
P re u ß isc h e r  I lo f

‘D ä n e m a rk
Kopenhagen: I lo te l T e rm in u s

Ilo te l C osm opo lite  
I lo te l K ong F re d r ic h  
I lo te l D agm ar 
W e b e rs  H otel

n e r w e g e n
Oslo:

Bergen:

I lo te l P h ö n ix  
G rand  H o te l A. S. 
I lo te l N orge 
I lo te l R o sen k ran tz  
R a a d h u sh o te le t

E s t l a n d
Reval: I lo te l R om e

H o te l du  N ord  
I lo te l  G o ld en e rL ö w e  
I lo te l P e te rsb u rg

F i n n l a n d
Helsingfors: I lo te l S o c ie tä tsh u s  

I lo te l Ivaem p 
Wiborg: I lo te l A ndrea

Diese überragende Verbreitung sidteri den großen  Erfolg der Anzeigen.
Anzeigenannahme: Stettin, Börse, Schuhstraße 16/17 — Fernsprecher: Sammelnummer 35341.


