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R u d .  C h ris l
"  Regelmäßige

Frachtdampfer-Linien zwischen:
Stettin—D a n z ig ......................................  alle 10 Tage
Stettin—Elbing ...............  7
Stettin—K ö n ig s b e r g ..............................  3 ■
S te t t in -M e m e l........................... „ ^
S t e t t in - L ib a u ..............................  „ 14 „
S tettin -R iga  ..........................................  7 „
S tettin -R eva l ......................................  7
Stettin -  L e n in g r a d .................................. „ 1 4  „
S t e t t in - W ib o r g - K o t k a .......................„ 7 ”
S tettin -H elsin gfors . . ................... ' 7 „
S t e t t i n - A b o ...................................... ” 7 ”
Stettin—R au m o-M än ty lu oto -W asa  . „ 14 „
S te tt in -S to c k h o lm .................................. „ 7 „
Stettin -  N o r r k ö p in g ....................... „ 1 4
Stettin —W estsch w ed en .......................  „ 7 „
Stettin—W e s t n o r w e g e n ............................ . 7
Stettin—F le n s b u r g ............... ...  . . „ 1 0
S tettin -K ie l . ....................... ” 7 ”
Stettin Hamburg . . . . . . .  „ 3
S t e t t in - B r e m e n ...................................... ...... 7 „
S tettin -L ondon  ............................... „ 1 4  „
S tettin -R otterdam  . • . . „ 7 „
S tettin -A n tw erp en —B r ü s s e l...............„ 7 „
Stettin -G en t ” 14 ” 
Stettin—Rheinhäfen bis Köln . . „ 7 „  
Stettin—anderen Ost- u. N ordseehäfen nach Bedarf
Auskunft in allen Fracht- u. Passage- p . - j J  m 
Angelegenheiten durch die R eederei K t l O a  W Y l

t. Gribel, Stettin
Regelmäßige

Passagierdampfer-Verbindungen zwischen:
S tettin - Reval—Helsingfors

in Verbindung mit der 
Finska Angfartygs Aktiebolaget, Helsingfors 

Schnelldampfer „Rügen“, „Ariadne“, „Nordland“ 
Abfahrten v o n :

Stettin D.„Rügen“ bzw.D.„Nordland“jd.Sbd.\ ....
D. „Ariadne“ jed. M ittw och/ 16 Uhr 

Helsingfors D. „Rügen“ bzw. D. „Nordland“ j d. Mittw. 12 „ 
D. „Ariadne“ jeden Sonnabend 14 „ 

Reval D.,,Rügen“ bzw.D.„Nordland“ jd.M ittw. 17 „ 
D. „Ariadne" jeden Sonnabend 20,30 „ 

Stettin—Reval—W iborg 
Passagierdainpler „Straßburg“ und „Wartburg“ 

Abfahrten von Stettin jeden Freitag 18,15 Uhr 
Stettin—Riga 

Passagierdampfer „Regina“ und „Ostsee“ 
Abfahrten von Stettin jeden Dienstag 15,15 Uhr 

„ „ Riga „ Sonnabend 16 
Stettin Leningrad  

Passagierdampfer „Preußen“
Abfahrten in beiden Richtungen alle 14 Tage 

Stettin -  Stockholm  
Passagierdampfer „Nürnberg“ und „Victoria“ 

Abfahrten von Stettin jeden zweiten Sonnabd. 18 Uhr

rist. Gribel, Stettin F e rn ru f  35531

STANDARD
W

D eu tsch -A m e r ik a n is ch e  
P e tro le u m  - G e se lls ch a ft

lie fe rt

Standard Benzin —  Esso

H a u f z  &  S c h m i d t

Steffin und Hamburg
G e g rü n d e t  1872

S p ed it io n  /  L a g e ru n g  /  V ers icherung  

Spezia l v e rk eh re  fü r  H eringe , Malz, P ap ie r ,  

K arto ffe lfab r ika te ,  Holz, Z e l lu lo se  usw. 

T ra n s p o r te  von  u n d  nach dem  Rhein , 

B elg ien  u n d  H olland .

E ig en e  e ise rn e  L eich te rfah rzeu g e . E ig en e  

g roße , am W asse r gelegene  L agerräu m e.

S t e f f in  H a m b u r g
T eleg ram m = A d r.: H au tz iu s  T el.= A d r.: H au£zspedi£ion 

F e rn sp re c h e r  35011 F e rn sp re ch e r  327258

Standard Moto r  Oe l
die Marken von Weltruf 

ferner

Treiboel -  Gasoel -  Petroleum
auch aus deutschen Produktionsstätten

Verkaufsabteilung 
Stettin,Mönchenstraße Nr. 20-21

Fernruf Sammel-Nr. 25066
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Union
Geg ründe t  1857

Actien-Gesellschaft 
für See- und Fluss- 
Versicherungen in Stettin

^ . p o r t v e r s i ^ r u n g e n

aller Art

Fernsp recher: Nr. 37060 Drahtanschrift: Seeunion

HAUSHALT-NÄHMASCHINEN

SINGER NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT

fabrik in Wittenberge, £ezirk Potsdam

W E IT E S T G E H E N D E  
ZAHLUNGS-ERLEICHTERUNGEN  

M Ä S S IG E  MONATSRATEN  
S IN GER  LADEN ÜBERALL
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Wirtschaftszeitung für die Qstseeländer, das Stettiner 'Wirtschaftsgebiet 

und sein Jfinter/anc/
AMTLICHES ORGAN DER INDUSTRIE* UND HANDELSKAMMER ZU STETTIN

Mitteilungen des Deutsch-Finnländischen Vereins e. V. zu Stettin, 
des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V. 
und des 6roßhandelsverbandes Stettin e. V.

H erausgeber D r. H. S c h r ä d e r ,  Syndikus der Industrie- u n d  H andelskam m er zu S tettin  
H auptschriftleiter und  verantw ortlich  für die B eriehte ü b e r das A usland W. v. B u 1 m  e r  i n c q, veran tw ortlich  tü r  die B erichte ü b er das In land

Dr. E. 8 c h o e n e , den Anzeigenteil W. W i n k e l m a n n ,  alle in  S tettin .
Bezugspreis vierteljährlich 2,50, A usland 3,— Reichsm ark. — A nzeigenpreis lt. Tarit. -____________________________

B altischer Verlag G. m. b. H., S te ttin  D ruck: F isch e r & Schm idt, S tettin . Schriftle itung  u n d  Inseraten-A nnahm e* S tettin  Börse Einirane 
Schuhstr.B e, F ernsp recher Sam m el-N r 353« Die Z eitschrift e rsche in t am  1. und  15. jeden  M onats Z a h lu n g e n  auf d ts  t a u S .  des B a f t i X ?

Verlages G .m .b .H ., S te ttin  Nr. 10484. B ankverbindung: W m. Schlutow, S tettin .
G eschäftsstelle in H elsingfors: A kadem iska Bokhandeln, A lexandersgatan 7. F iir n ich t erbetene  Zusendungen ü b ern im m t der Verlag keine V erantw ortung.

___________Stettin, IS. Mlai 1933 13. Jahrg.

C

M it der Unterstellung der Industrie -  u n d  Handelskammer zu  Stettin unter ein nationalsozialistisches Präsidium/ über 
ie in der vorletzten Ausgabe des „Ostsee* H andel berichtet wurde, beginnt auch für das amtliche Organ der K am m er  

ein neuer Abschnitt seiner A rbeit Das Bestreben des „O stsee*H andel" als amtliches Kammerorgan u n d  ostdeutscher 
Wirtschaftsz eitschrift m uß  es sein, seine Stellung zu  behaupten u n d  auszubauen u n d  im Rahmen der Aufbauarbeit der 

nationalen Regierung auch seinerseits an einer Förderung der deutschen W irtschaft namentlich einer Kräftigung der 
aniederliegenden ostdeutschen Industrie*, Handels -  u n d  Verkehrszweige mitzuwirken. Insbesondere w ird  die Arbeit des 

//O stsee-H andel in Z u ku n ft in verstärktem M aße der Kräftigung des in 14- (fahren fast vollkommen zerstörten gewerb* 
liehen Mittelstandes dienen müssen., so daß namentlich der Einzelhandel des Kammerbezirks im „Ostsee* H a n d e l"  mehr, 
&ls dies bisher der Fall war, s e i n  Organ zu sehen lernt. Im  übrigen w ird  an dieser Stelle nach wie vor a u f  eine ziel
bewußte systematische ostdeutscheWirtschaftspolitik hingearbeitet werden. Gelingt es nicht endlich, im überaus gefähr* 
deten deutschen Osten diesseits u n d  jenseits des Korridors jede wirtschafts* oder verkehrspolitische Sondermaßnahme, 
die sich nur a u f  einzelne Teile oder Wirtschaftsgruppen des Ostens erstreckt, zu  verhindern, wenn ihre Durchführung 
ändere Teile u n d  Wirtschaftsgruppen des ostdeutschen Notstandsgebiets schädigt oder beeinträchtigtr u n d  gelingt es 
nicht, den bisherigen Z u s ta n d  unverzüglich abzulösen durch einen Z u s ta n d  systematischer organischer wirtschaftlicher 
Aufbauarbeit für das gesamte ostdeutsche Notstandsgebiet, einer Arbeit, die nur von einem Ministerium für das 
^d eu tsch e  Notstandsgebiet geleistet werden kann, das m it den allerbesten Kennern ostdeutschen Wirtschaftslebens 

esetjl u n d  m it weitgehendsten Befugnissen ausgestattet ist, dann droht dem deutschen OsJten der völlige Wirtschaft* 
idie Zusammenbruch. H eute heißt es nicht mehr, entweder ostpreußisdie oder pommersche, grenzmärkische, schlesische 

°der oberschlesische Interessen u n d  Persönlichkeiten in Front zu  bringen, sondern heute heißt es, unter einheitlicher, 
m it allerersten Sachkennern des Ostens besetzter Führung alle M itte l u n d  M aßnahm en anzuw enden, die geeignet sind, 

en deutschen Osten aus Uneinigkeit, Zerrissenheit u n d  wirtschaftlicher Verelendung u n d  Gefahr zu  erlösen u n d  
0r3&nischem systematischen W iederaufbau zuzuführen, in der Erkenntnis, daß der deutsche Osten die H offnung des

deutschen Volkes u n d  die Wiege der deutschen Z u k u n ft ift.

M it A d o l f  Hitler für einen blühenden deutschen Osten im freien Deutschland!

D r .  ] L a n $ e

Pr&siclent der Industrie= und  Handelskammer zu Stettin.
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Die Sfefliner Küslensdiiffahrl.
Von D r .  H a n s  S c h r ä d e r ,  Syndikus d e r Industrie- und H andelskam m er Stettin.

W enn auch der Seehafen S tettin  und seine R eederei 
durch den K riegsausgang und die G renzziehung im  O sten 
von allen deutschen Seehäfen am  schw ersten  getroffen  w orden 
ist und wenn auch bisher ein W iederansteigen des .W aren 
um schlages nicht erkennbar ist, so besitzt S tettin  doch noch 
die g rö ß te  eigene H andelsflo tte a ller deutschen O stseehäfen 
und es w erden von und auf S tettin  von deutschen und a u s 
ländischen F laggen  transatlantische Linien, zahlreiche Ostsee- 
und N ordsee-L inien, deutsche K üstenlinien sowie T ram p 
schiffahrt nach allen Ländern  betrieben. E ine Sonderstellung 
nim m t S tettin  im deutschen K üstenverkehr und in d e r d e u t
schen K üstenschiffahrt ein. So unterhält die R eederei Rud. 
Christ. G ribel einen L inienverkehr zw ischen S tettin—M emel, 
S tettin—K önigsberg und S tettin—D anzig, w ährend die F irm a 
A. Zedier, E lbing, einen V erkehr S tettin—E lbing unterhält. 
D ie Linien Stettin  — Stolpm ünde, Stettin  — R ügenw alde, 
S te ttin—K olberg  w erden von der R eederei C. E . Geiß, 
S tolpm ünde, befahren, H erm ann O tto Ippen  befäh rt die 
L inie S tettin—R ostock, S tettin—Lübeck, S tettin—Kiel, w äh
rend die R eederei S artori & B erger, Kiel, g leichfalls eine 
Linie zw ischen S tettin  und Kiel unterhält. D ie Reederei' 
H erm ann  O tto Ippen  unterhält ferner einen L inienverkehr1 
zw ischen S tettin—W olgast, S tettin—Stralsund und G reifswald. 
D ie Linie S te ttin—F lensburg  wird von der F lensburger 
D am pfschiffahrtsgesellschaft in F lensburg  befahren, w ährend 
die Linie S te ttin—H am burg  von den R eedereien  L. F. 
M athies & Co., H am burg , Sartori & B erger, Kiel und der 
Ippen-Linie. R eederei A ktiengesellschaft, H am burg , befahren 
wird. A ußerdem  befährt d ie  R eederei Sartori & B erger, Kiel, 
die Linie S tettin—Brem en. D ie S tettiner Rheinlinien w erden 
von der R eederei R ud. Christ. G ribel gem einsam  mit der 
K ölner R eederei-A ktiengesellschaft in Köln sowie von der 
D am pfschiffahrtsgeesellschaft N eptun, B rem en (S tettiner V er
tre tung  G ustav M etzler) un terhalten . D ie hierm it in Z u 
sam m enhang stehenden Linien S tettin—R otterdam , S te t t i n -  
A m sterdam  w erden von der K oninklijke N ederlandsche 
S toom boot M aatschappij (S tettiner V ertretung  Jo hann  ReimerQ 
seit 30 Jah ren  unterhalten , deren  T ochtergesellschaft, die 
N ieuw e R ijnvaart M atschappij mit E ildam pfern  einen 
prom pten  V erkehr auf dem  R hein betreib t. In den S te t t in -  
R o tterdam —A ntw erpener V erkehr w erden von der R eederei 
Rud. Christ. G ribel in norm alen Z eiten allein regelm äßig  6 
Schiffe beschäftig t. U eber die volksw irtschaftliche . B edeutung 
der deutschen K üstenschiffahrt ist m an sich vielfach im  u n 
klaren . Sie wird in der R egel bew ußt o d e r unbew ußt v e r
kannt. R ein ziffernm äßig ergibt sich, daß von 106 374 im  
Ja h re  1913 in deutschen H äfen  eingekom m enen Seeschiffen 
mit einer T onnage von 34,3 M illionen Nettoregistertoinneni 
60 555 Schiffe mit 7,6 Millionen N etto reg istertonnen , also 
62o/o der Schiffszahl und 22o/0 der T onnage nach auf die 
K üstenschiffahrt entfielen. D ieses V erhältnis hat sich nicht 
w esentlich geändert, denn 1930 entfielen von 80 785 Schiffen 
mit 42 722 213 N etto reg istertonnen  41198 Schiffe mit 9,0 
Millionen N ettoreg istertonnen , also 50°/o der Zahl und 21 o/o 
der T onnage nach auf die K üstenschiffahrt. B etrachtet man 
die S tettiner V erhältn isse vor dem  K riege, so ergib t sich, 
daß im Jah re  1913 von 5926 eingegangenen Seeschiffen und 
einer T onnage von 7,5 Millionen cbm  1127 Seeschiffe =  19o/o 
mit 1,25 M illionen cbm  — 16o/0 T onnage, w ährend 1931 von 
3946 eingegangenen Schiffen mit 5,2 M illionen cbm  1120 

. Schiffe — 28o/0 mit 1,1 M illionen ebrry — 21 o/o auf den K üsten 
verkehr entfielen. M an erkennt aus diesen Zahlen, daß der 
deutschen K üstenschiffahrt sow ohl im allgem einen als der 
S tettiner im besonderen ih rer T onnage nach auch heute noch 
eine sehr erhebliche B edeutung zukom m t. D ie tatsächliche 
B edeutung S tettins ergib t sich jedoch erst, wenn m an fe s t
stellt, in w elchem  A usm aße die K üstenschiffahrt an der B e
w egung der G üter beteiligt w ar und heu te  noch ist. An dem  
G esam tverkehr des Seehafens Stettin  im  Jah re  1913 in H öhe 
von 6,2 Millionen T onnen w ar die deutsche K üstenschiffahrt 
mit 948 835 t =  15o/o beteiligt, w ährend sie im Jah re  1932 
auf 1,3 Millionen t  bei einem G esam tum schlag von 3,3 M il
lionen t =-- 39o/o anstieg. D ieses E rgebn is überrasch t und 
m uß erläu te rt w erden, um falsche Schlußfo lgerungen  zu 
verm eiden. 1913 entfielen vom W aren e i n  gang mit 315 000 t 
rund 8 °/o auf den K üstenverkehr, 1932 dagegen  mit 903 936 t 
fast 40o/o; 1913 betrug  der Anteil des K üstenverkehrs j:m 
W aren a u s gang mit 633 000 t 31o/o der G esam tausfuhr, w äh
rend er 1932 mit 401931 t 38o/0 ausm achte. Tatsächlich, ist

der K üstenverkehr S tettins außerordentlich  abgesunken, der 
A usgleich ist lediglich durch 5—600 00() t R uhrkohlen  erfolgt, 
die vornehm lich bei N iedrigw asser auf d e r E lbe von R hein 
häfen und E m den über S tettin  nach Berlin befördert werden. 
D er R ückgang  im  K üstenverkehr tritt besonders in E rsch e i
nung im  O stp reußenverkehr, der heu te  etw a nur noch die 
H älfte des V orkriegsverkehrs ausm acht, und zw ar auch dann, 
wenn man den V erkehr mit M emel hinzuzieht. Auch das 
ist eine E rscheinung, die überrascht, denn der Laie erw artet, 
daß das B estehen des W eichselkörridors auf deu tscher Seite 
die N eigung, deutsche W aren ohne K ontrolle und phnei 
F rach tzah lungen  an Polen auf deutschen Schiffen über 
deutsche H äfen  von und nach O stpreußen  zu befördern , 
sich gegenüber der V orkriegszeit verstärk t haben müßte, 
zum al w ährungspolitische N otw endigkeiten  und national]-, 
sozialistische W irtschaftsauffassungen die B enutzung dieseis 
W eges ; besonders geboten  erscheinen lassen sollten. 
D am it soll nicht e tw a gesag t sein, daß  der Seew eg 
allein in der L age w äre, die verkehrsw irtschaftlichen 
B edürfnisse der abgetrenn ten  deutschen G ebiete zu 
befried igen ; im m erhin haben verkehrspolitische Teilaktionen 
und die T arifsenkung im R ahm en des Arbeitsbeschaffungs>- 
p rogram m s zu W ettbew erbsverschiebungen und Verkehrs*- 
äb lenkungen  geführt, die fü r einen g roßen  Teil des .o s t
deutschen N otstandsgebietes, insbesondere a b e r seine V er
kehrsw irtschaft, völlig unerträglich  gew orden sind. F ü r K enner 
der V erhältn isse der ostdeutschen N otstandsgebiete sind diese 
T a tsachen  nu r neue Beweise fü r die unbedingte N otw end ig 
keit der Z usam m enfassung aller Provinzen des ostdeutschen 
N otstandsgebietes von O berschlesien bis O stpreußen  und 
U nterste llung  un ter eine von K ennern O stdeutschlands und 
ostdeu tscher W irtschaftsverhältn isse geleitete Reichs-ZentftraH- 
behörde. D ie tatsächliche Schrum pfung des ostdeutschen 
K üstenverkehrs ist in erster Linie eine Folge der E inführung 
des S taffeltarifsystem s, das auf weiten E n tfernungen  in V e r
b indung mit zahllosen A usnahm e- und N otstandstarifen  die 
E isenbahnfrach ten  un ter das V orkriegsniveau senkt, w ährend 
die K üstenschiffahrt, bepack t mit un tragbaren  steuerlichen 
und sozialen Lasten, gezw ungen ist, zu F rach ten  zu fahren, 
die sie allm ählich aufzehrt. H inzu kom m t, daß  das gleiche 
T arifsystem  den W arenzulauf zu den deutschen  Ström en, 
über die von jeher die deutsche K üstenschiffahrt mit Ladung 
versorg t w urde, künstlich hem m t, eine W irkung, die durch 
kurzsich tige F rachtenausschüsse, die der M einung sind, daß  
die Festsetzung  von B innenschiffsfrachten genügt, um  der 
B innenschiffahrt Ladung zu verschaffen, w irksam  unterstrichen 
wird. U nd doch kom m t tro tz  aller H inderungen, H em m nisse 
und m angels jeder U nterstü tzung, der K üstenschiffahrt in der 
heutigen Zeit aus w irtschaftlichen und nationalen E rw ä 
gungen ganz besondere B edeutung zu. E s  ist bekannt, daß  
die K üstenschiffahrt mit ihren verhältn ism äßig  kleinen F a h r
zeugen für die deutsche M arine den bestvorgebildeten  N ach 
w uchs liefert und daß  ih re  E rhaltung  schon aus diesem  
G runde von besonderer B edeutung und W ichtigkeit ist. E s 
w ird aber w eniger gern  hervorgehoben, daß  d ie deutsche 
K üstenschiffahrt in der L age ist, frei und ungehindert auf 
abgabefreien , natürlichen G ew ässern, wie O stsee und N ordsee, 
zu fahren und lebensw ichtige V erkehre zu verm itteln und 
daß  die K üstenschiffahrt unter allen U m ständen jeder vom 
O sten nach W esten oder um gekehrt verkehrenden Kanall- 
schiffahrt weit überlegen ist. D eutschland besitzt in der 
Ost- und N ordsee und der langgestreck ten  Küste, verbunden 
durch den K aiser-W ilhelm -K anal, w ertvollste V erkehrsw ege, 
die keine U nterhaltungskosten  beanspruchen und keine Schiff- 
fah rtsabgaben  notw endig m achen. E s darf einm al ruhig g e 
sag t w erden, daß  h ier M öglichkeiten einer V erkehrsin tensi
vierung vorhanden sind, die es verdienen, restlos au sg e 
schöpft zu w erden in einer Zeit, in der unw irtschaftliche 
Investitionen unangebrach ter als je sind. H ierm it soll nicht 
etw a zum A usdruck gebrach t w erden, daß  es nicht auch in 
D eutschland K analpro jek te  gibt, deren  Fortführung  aus viel
fachen G ründen unbedingt geboten  erscheint. E s darf aber 
noch einmal darauf hingew iesen w erden, daß  das gegen 
L uftangriffe schutzlose D eutschland es nicht verhindern 
kann, wenn w ichtige E isenbahnbrücken, Schleusen, K anäle 
usw. durch B om bengeschw ader zerstö rt w erden und der 
V erkehr lahm gelegt oder doch außerordentlich  behindert 
wird. E ine eingespielte K üstenschiffahrt kann durch der-
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artige  M aßnahm en wohl behindert, aber niem als lahm gedegt 
und vernichtet w erden. Die un ter den  verschiedensten Ge 
sichtsw inkeln k la r zu T ag e  liegende B edeutung d e r K üsten 
schiffahrt zw ischen O stpreußen  und dem  M utterlande h e r 
vorzukehren , dürfte  sich erübrigen, da dieses durch d en  po l
nischen K orridor n icht gehinderte, gehem m te und u n k o n 
tro llierte V erkehrsm itte l das einzige sein dürfte, das bei 
S törungen  des- E isenbahnbetriebes durch den K orridor restlos

w eiterfunktioniert. N icht alle S taaten  E u ropas sind im Besitz 
.einer so lang ausgedehnten, mit vorzüglichen H äfen  v e r
sehenen Küste, in die ein halbes D utzend natürlicher S trom 
läufe und K anäle in der N ord—Süd-R ichtung einm ünden. 
D ie N otw endigkeit der Pflege und des A usbaues diesem 
überaus w ichtigen V erkehrsm ittels scheint daher ein Gebot 
n a t io n a l  w irtschaftlicher Pflicht zu sein, dem  unbedingt e n t
sprochen w erden muß.

Die Neuregelung der öl- und feliwirlschafl.
Von D r. E . S c h o e n e . '

U m  der landw irtschaftlichen V eredlungsw irtschaft 
D eutschlands in ih re r schw ierigen L age zu helfen, hat die 
R eichsregierung, nachdem  d ie  B utterbeim ischung w ieder 
fallen gelassen w urde, bekanntlich  einen groß  angeleg ten  
P lan in Angriff genom m en, d e r in  der V erordnung zur F ö r
derung der V erw endung in ländischer tierischer F ette  und 
inländischer F u tterm itte l vom 23. M ärz d. Js . sowie einer 
Reihe von ergänzenden  V erordnungen  seine gesetzliche Form  
gefunden  hat. Die G rundzüge dieser R egelung sind die 
fo lgenden:

M it W irkung  vom 12. April 1933 dürfen  Oele und F ette  
inländischer wie ausländischer E rzeugung  nur durch eine 
vom R eichsm inister für E rnäh rung  und L andw irtschaft b e 
stim m te R eichsstelle in den V erkehr geb rach t w erden. D iese 
Stelle ist die R eichsstelle  für Oele und  Fette, Berlin SW  11, 
Prinz A lbert-S traße 3. Oele und F e tte  im Sinne dieser V or
schrift sind:

O leom argarin  
Prem ier jus 
T ierische F ette  
Fette  Oele 
Pflanzliche F ette

N r. 126
„ 128
„ 131
„ 166/167
„ 168 u. 171

d es Zolltarifs

G ehärtete  fe tte  Oele und
T rane  „ .  207 a „

K unstspeisefett ,, 207 b ,,
auch in  Gem ischen und m it Z usätzen von anderen  W aren.

W er im  Zollinland hergeste llte  Oele oder F ette  im  Zoll- 
in land in den V erkehr b ringen  oder aus dem  Zollausland 
oder aus einem  Z ollausschlußgebiet einzuführende O ele oder 
F ette  zur zollam tlichen A bfertigung zum freien V erkehr 
stellen will, hat sie der R eichsstelle  zum Kauf anzubieten. 
D as gleiche muß der tun* der im  Zollinland Oele oder 
F ette , die er im eigenen B etriebe hergeste llt hat, g ew erb s
m äßig w eiterverarbeiten  will. D ie zollam tliche A bfertigung 
von O elen oder F e tten  zum freien V erkehr ist erst nach 
der U ebernahm e durch  die R eichsstelle zulässig.

Die R eichsstelle für Oele und F e tte  ist durch V ero rd 
nung vom 4. April 1933 errichtet w orden. E ine V erordnung 
vom gleichen T age  bestim m t, daß  zunächst einige Oele und 
Fette, und zw ar H olzöl, R izinusöl, K akaoöl und K unst
speisefett, von der B ew irtschaftung ausgenom m en w erden; 
für die Z eit vom 12. April b is 30. Jun i 1933 w ird die E in 
fuhr für O leom argarin, prem ier jus, R aps- und R üböl, Leinöl, 
Bucheckernöl, E rdnußöl, M ohnöl, N igeröl, Sesamöl,. S onnen
blum enöl, B aum w ollsam enöl, Sojabohnenöl und anderes fettes 
Oel auf 3/24 der für d a s  J allr 1932 nachgew esenen  E in fu h r- 
m engen beschränkt, w ährend die von Lavat- und Sulfuröl 
auf 3/ i 2> die von Palm öl, zum Genuß nicht geeignet, auf 
9/ 12, die von Palm kernöl, K okosnußöl und anderem  pflanz
lichem T alg  auf 9/ 24 festgese tz t wird.

D ie R eichsstelle ist verpflichtet, d ie  Oele und F e tte  an 
jederm ann  zu verkaufen. E ine B ekanntm achung d es Reichs- 
ernährungsm inisters vom 4. April 1933 rege lt diese U eb e r
nahm e- und A bgabepreise der R eichsstelle  für Oele und Fette. 
D anach  ist der U ebernahm e{)reis der T agespreis (verzollt), 
der für die der R eichsstelle angebotene W are an .dem  T age, 
an dem  d as A ngebot an die R eichsstelle abgeht, cif H am 
burg  besteht. D er A bgabepreis der R eichsstelle ist bis 
auf w eiteres der B etrag , der dem  U ebernahm epreis e in 
schließlich eines Z uschlages von 20 R pfg. pro dz entspricht.

D urch eine V erordnung über d ie gew erbsm äßige H e r
stellung von E rzeugnissen  der M argarinefabriken  und Oel- 
mühlen, die ebenfalls vom 23. M ärz 1933 stam m t, w ird der 
U m fang der P roduktionseinschränkung  bestim m t. H iernach 
dürfen  M argarine, K unstspeisefett und, sow eit sie als solche 
für den V erb raucher bestim m t sind, Speiseöle, auch gehärtete  
P flanzenfette oder g ehärte te  T rane, in  der Zeit vom 27. M ärz 
bis 30. Juni 1933 nur im  U m fange von höchstens 50<»/o der 
M engen, die im  letzten  V ierte ljahr 1932 von dem  b e tre ffen 

den  E rzeuger hergestellt sind, hergestellt w erden. D er 
R eichsernährungsm inister kann aus dringenden  G ründen auf 
A ntrag A usnahm en von d ieser V orschrift bew illigen mit der 
M aßgabe, daß  die, H erstellung  der vorstehend genannten 
E rzeugnisse in einer G esam tm enge erm öglicht w erden soll, 
die höchstens 60 0/0 der E rzeugung  im  letzten  V ierteljahr 1932 
beträg t. Im  Zusam m enhang hierm it ist zu erw ähnen, daß 
auch ein V erbot der H erstellung  von M argarinekäse e r 
gangen  ist, das am  1. Juni 1933 in K raft tr itt; schließlich 
ist auch der R eichsregierung eine E rm ächtigung erteilt w o r
den, die V erw endung von inländischem  T alg  bei der H e r
stellung von Seifen und L ichten anzuordnen.

A ußerdem  sind durch V erordnung über Zolländerungen 
vom 23. M ärz 193;-] verschiedene Zölle erhöht w orden. D a
nach sind ab  29. M ärz 1933 M argarine und M argarinekäse, 
mit 75.— RM. anstelle von bisher 30.— RM., K unstspeise
fett mit 75.— RM. sta tt bisher 12.50 RM. pro  dz zu 
verzollen. .. .

D ie H aup tverordnung  vom 23. M ärz 1933 erm ächtigt, 
den R eichsfinanzm inister, M argarine, K unstspeisefett, S peise
öl, Pflanzenfett und gehärte te  T rane  einer V erb rauchsbesteue
rung  zu un terw erfen . Die aus d ieser B esteuerung, d e r soge
nannten  A usgleichsabgabe, aufkom m enden M ittel sind in 
erster Linie zur F ettverbilligung für die m inderbem ittelte 
B evölkerung zu verw enden. D urch eine V erordnung vom 
13. April d. Js . is t diese S teuer auf 50 Rpfg- pro kg  fest^ 
gesetzt w orden; sie ist am  1. Mai in K raft getreten .

N eben dem  neugeschaffenen H andelsm onopol für Oele. 
und F ette  is t eine w eitere m onopolistische R egelung für 
O elfrüchte und O elsaaten  vorgesehen, die in einem E in fu h r
m onopol für O elfrüchte, O elsäm ereien und O elkuchen b e 
steht. R echtlich is t dies* in der F orm  der A usdehnung des 
M aisgesetzes auf O elfrüchte und O elsäm ereien der Nr. 13 17 
des Zolltarifs, auf feste R ückstände von der H erstellung 
fe tter Oele, auch gem ahlen  in der Form  von Kuchen (O ek  
kuchen), sowie M andelkleie der Nr. 193 des Zolltarifs g e 
schehen.' D ieses E infuhrm onopol ist am 6 . April 1933 in. 
K raft getreten . Die R eichsm aisstelle hat hierfür eine b e 
sondere G eschäftsabteilung in Berlin W. 62, K urfü rs ten 
straße  171, eingerichtet.

D ies ist in g roßen  Zügen der Plan, den  die R eichs
regierung  i n  A ngriff genom m en hat, die Oel- und Fettw irt- 
sehaft neu zu regeln  und auf d iese W eise eine höhere R en ta 
bilität der inländischen Vieh- und . M ilchw irtschaft h e rb e i-  
zuführen. /  -

D ie R egierung  e rw arte t offenbar, durch diese Art der 
F e tt W irtschaft zu erreichen, daß der Fettbedarf des deutschen 
V olkes, der auf etw a 1,3 M illionen, wenn man die zu tech 
nischen Z w ecken verw endeten  F ette  hinzunim m t, auf m in' 
destens 1,6 Millionen T onnen beziffert w erden dürfte, in 
einem erheblich  g rößeren  U m fang als bisher aus eigener 
E rzeugung  gedeckt wird. D ie deutsche E rzeugung  an Butter, 
Schm alz und Speck kann  heute mit etw a 60O—700 000 to  pro 
Ja h r  angenom m en w erden. Jed e  S teigerung dieser E rzeu 
gung, d ie die deutsche F ettversorgung  unabhängiger vom 
Ausland zu m achen in der L age ist, ist zw eifellos im na tio 
nalen In teresse auf das w ärm ste zu begrüßen . Jed e r deutsche 
V olksgenosse wird ungeteilte  Z ustim m ung d a fü r  haben, wenn 
es sich erw eist, daß  die neue Oel- und F ettregelung  uns ein 
gu tes Stück auf diesem  W ege der U nabhängigm achungy 
der deutschen F ettverso rgung  von ausländischer Einfuhr- 
w eiterbringt. W iew eit dies angesichts des heutigen Bevölke& 
rungsstandes allerd ings möglich ist, muß dahingestellt b le if  
ben. E s  is t in diesem  Z usam m enhang erw ähnensw ert, d a ß  
m an f rü h e r in D e u tsc h la n d  P fla n ze n fe tte  kaum  kannte, und^ 
daß m an erst infolge der ständig anw achsenden B evö lke^  
rungsziffern  in V erbindung mit d e r fo rtschreitenden Indu-r? 
strialisierung in den  70 er Jah ren  des vorigen J a h r h u n d e r t ^  
zer M argarineherstellung überging. W ährend früher das;
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Schw ergew icht in  der M argarineerzeugung  bei den  p flanz
lichen Öelen lag, is t im Laufe der jüngsten  E ntw icklung 
im mer m ehr T ran  als B estandteil d e r M argarine in den 
V ordergrund  getreten . V or zwei Jah ren  betrug  der Anteil 
des T rans erst etw a 10, je tz t schon 60«/o. H ieraus erg ib t 
sich ohne w eiteres, daß  d ie deutsche O elindustrie ohnehin 
durch  das V ordringen des T rans em pfindliche E inbußen  
erlitten hat, und es erheb t sich die F rage , ob man nicht dem  
Ziel, das mit der P roduk tionsbeschränkung  der O elindustrie 
verfolgt wird, auch ohne eine so w eitgehende K ontingentie
rung nahegekom m en w äre, wenn m an den in- D eutschland 
vorrätigen  T ran, d e r fds sehr h a ltb a r übrigens eine lange 
L agerung  verträg t, vom M ark te  hätte  verschw inden lassen.

F ür die O elindustrie, die mit einigen ih re r nam haftesten  
U nternehm ungen  im S tettiner W irtschaftsbezirk  vertre ten  ist, 
stellt nun die V erordnung vom 23. M ärz mit ihren P ro d u k 
tionsbeschränkungen  sicherlich einen schw eren E ingriff dar. 
M an wird d iesen E ingriff im In teresse des G anzen, das 
h e iß t der S tützung der deutschen ag rarischen  V eredelungs
w irtschaft hinnehm en m üssen; m an kann  sich aber an d e re r
seits nicht der T atsache verschließen,, daß  die getroffene 
E rzeugungskontingentierung  in der Praxis mit au ß e ro rd en t
lichen Schw ierigkeiten  verbunden ist. N ach § 1 der H e r
stellungsverordnung vom 23. M ärz ist näm lich nur die H e r
stellung von Speiseölen, sow eit sie als solche für den  V er
braucher bestim m t sind, beschränkt, nicht aber die von Öelen, 
die für andere — technische — Z w ecke bestim m t sind. 
N un haben  gerade die S tettiner O elm ühlen ihre P roduktion  
fast ausschließlich auf die B elieferung der M argarinefabriken 
und der unm ittelbaren  V erbraucher abgestellt, w ährend in 
anderen Teilen des Reiches gelegene W ettbew erbsm ühlen  
in g rößerem  U m fang pflanzliche Oele für technische Z w ecke 
geliefert haben. D iese F irm en erhalten  also im ganzen, da 
für diese Oele zu technischen Zw ecken eine B eschrän
kung der P roduktion  nicht vorgesehen ist, höhere K ontin
gente, können dem nach ih re  K apazität besser ausnutzen, 
dadurch ren tab ler arbeiten  und ihren  A bnehm ern günstigere  
Preise machen. Die. F o lge  hiervon dürfte sein, daß  die 
S tettiner Oelm üllerei ihre P roduktion  über die verfügte 
K ontingentierung hinaus wird d rosseln  m üssen und sch ließ
lich infolge der eingetretenen  W ettbew erbsversch iebungen

überhaupt vor die F rag e  gestellt sein dürfte, ob sie ihre 
B etriebe noch w eiterführen "kann. Ganz abgesehen  h ie r
von wird aber allgem ein die Festse tzung  der K ontingente 
für die einzelnen U nternehm ungen auf die g röß ten  Schw ierig 
keiten  stoßen, da die F abriken , wenn sie an den H andel 
liefern, häufig  kaum  feststellen  können, zu w elchem  Zw ecke 
das gelieferte Öel V erw endung gefunden hat, ob es für 
Z w ecke des V erbrauchs oder für technische Z w ecke gedient 
hat. D as heiß t also, daß die Basis, auf der die K ontingente 
festgesetzt sind, im Einzelfalle p rak tisch  überhaupt kaum  
zutreffend wird errechnet w erden können. W ie dem  auch 
sei, die K ontingentierungsvorschriften  in der. je tz ig en  Form  
drohen  besonders ungünstige Folgen für "die * S tettiner O el
industrie mit sich zu bringen, die sich einm al in P roduk tions
einschränkung und dam it Personalverkürzung , zum anderen 
in einem bedeutenden  R ückgang  der Sojabohnenzufuhren  
im S tettiner H afen, die im  Ja h re  1932 noch über 185 400 to 
betragen  haben, also in einer w eiteren Schm älerung des 
ohnehin aufs schlim m ste notleidenden S tettiner H afenverkehrs 
ausw irken w erden.

Die E rzeugungsdrosselung  d e r O elindustrie muß aber 
noch eine andere bedeu tsam e Folge haben . D er reiche A n
fall der Industrie an O elkuchen stellt näm lich die B eliefe
rung der deutschen M ilchw irtschaft mit hochw ertigen  eiw eiß
haltigen F u tterm itte ln  in einem hohen  G rade sicher; diese 
Fu tterm itte l setzen sich also in Milch und B utter um. W enn 
m an annim m t, daß die P roduktionseinschränkung der O el
industrie einen M inderanfall von rd. 500 000 to O elkuchen 
nach sich zieht, so bedeute t dies infolge des teilw eisen 
E n tzuges der benötig ten  F u tterm itte l eine M indererzeugung 
von rd. 100 000 to B utter durch  die deutsche landw irtschaft
liche V eredelungsw irtschaft, es sei denn, daß  hier andere 
gleichw ertige E rsa tzfu tterm itte l zur V erfügung gestellt w ü r
den. N un ist zw ar anstelle der O elkuchen die B elieferung 
der V eredelungsw irtschaft mit anderen  eiw eißhaltigen F u tte r
m itteln inländischer E rzeugung , wie Seradeila, Süßlupinen, 
K leesaat usw. theoretisch  m öglich; sie setzt aber einen 
erheblich geste igerten  A nbau mit diesen F u tte rsaa ten  voraus, 
der die deutsche G etreideanbaufläche verringern  m üßte und 
mit R ücksicht auf die dadurch bedingten  R ückgänge der 
deutschen Brotgetreideerzeug*ung nicht ohne w eiteres durch-
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führbar erscheint. D iese Fu tterm itte lfrage  ist eine em inent 
w ichtige, zum al für die S tettiner O elindustrie hinzukom m t, 
daß  sie m it ihrem  S o jak raftfu tter stets einen regen  E xport 
nach Ost- und N ordseeländern  betrieben  hat, und daß infolge 
der drohenden  geringeren  F u tterm itte lp roduktion  dieser 
W erke diese E x p o rte  w ahrscheinlich verschw inden w erden, 
w as w iederum  einep erheblichen Ladungsausfall für die 
S tettiner L inienschiffahrt nach den diese Fu tterm itte l ver
brauchenden L ändern  der Ost- und N ordsee mit sich bringen 
m uß. Jeden fa lls  dürften im V erlauf der w eiteren W irksam 
keit der je tzigen R egelung auf diesem  G ebiet noch g roße  
Schw ierigkeiten auftauchen, die zu ihrer B ew ältigung b e 
sonderer M aßnahm en bedürfen, an denen m itzuarbeiten g e 
rad e  die deutsche O elindustrie im In teresse des G anzen und 
zur E rreichung  des angestreb ten  Zieles,, der S tärkung  der 
deutschen V eredelungsw irtschaft, bereit und auch berufen 
sein wird.

H auptzw eck  des ganzen V erordnungsw erkes ist ein 
besserer M ark t für die deutschen tierischen Fette, in sbeson
dere B utter. E s ist zu hoffen, daß  dieser Zw eck auch inso 
w eit erreicht w ird, als nicht durch eine evtl. F u tte rm itte l- 
V erknappung und V erteuerung, wie sie Fo lge d e r P ro d u k 
tionseinschränkung der Oelm ühlen sein kann, w iederum  S tö 
rungen  in der B uttererzeugung eintreten. E s  ist h ier zu b e 
rücksichtigen, daß d e r deutschen bäuerlichen V eredelungs
w irtschaft letzten E ndes auch nicht so sehr an einer infolge 
der Fu tterm itte lverknappung  verringerten  P roduktion  zu 
höheren  P reisen gelegen sein kann, daß  es vielm ehr in 
ihrem  Interesse — und auch im In teresse der ganzen  d eu t
schen V olksw irtschaft - -  liegt, die eigene 'B uttererzeugung 
zu steigern  und gleichzeitig ausköm m liche Preise dafür zu 
erhalten. A ußerdem  häng t natürlich das ganze Gelingen 
des V erordnungsw erkes sehr stark  von der allgem einen 
w irtschaftlichen E ntw icklung in D eutschland ab. N iem and 
w ird den deutschen B auern höhere P reise für die von ihnen

erzeugte deutsche B utter m ißgönnen; aber die V oraussetzung 
hierfür ist natürlich  auch in einem  sehr w esentlichen M aße, 
daß  die V erbraucherschaft die nötige K aufkraft hat, um 
bei diesen erhöhten  P reisen B utter, und zwar, wenn möglich, 
in noch größerem  U m fang als bisher zu kaufen. D enn allein 
die V erteuerung für M argarine, K unstspeisefett, Speiseöl usw., 
wie sie durch die A usgleichsabgabe hervorgerufen  wird, 
b rauch t nicht ohne w eiteres eine A bw anderung der V er
braucher zur B utter zur Fo lge zu haben, zum al deren  P re is
niveau im In teresse der bäuerlichen V eredelungsw irtschaft 
doch ein erhöh tes w erden soll. E s m uß vielm ehr dam it 
gerechnet w erden, daß  eine A bw anderung auch zu anderen  
F e tten  und A ufstrichm itteln, beispielsw eise zu Schm alz oder 
aber gar zu M arm elade, K unsthonig usw. erfolgt. E ine 
allzu starke  A usw eitung der deutschen Schm alzproduktion, 
wie sie h ierdurch hervorgerufen  w erden könnte, muß nun 
w ieder eine U ebersä ttigung  des M arktes mit Schw einefleisch 
und dadurch  fallende Schw einepreise zur F o lge  haben, w äh
rend andererseits eine A bkehr der V erbraucher in g rößerem  
U m fang vom Fettverzehr überhaup t und eine H inw endung 
zu M arm elade, K unsthonig usw. im In teresse der V o lksernäh
rung  nicht beg rüß t w erden kann.

D as g roße W erk  einer V erbesserung der deutschen F e t t
basis und einer S tärkung  d e r deutschen landw irtschaftlichen 
V eredelungsw irtschaft ist nun in Angriff genom m en. W ie 
die vorstehenden A usführungen aber zeigen, wird der e in
mal beschrittene W eg noch m ancherlei Schw ierigkeiten mit 
sich bringen und m anche Problem e aufw erfen, zu ‘Heren 
Bew ältigung- neue elastische M aßnahm en notw endig  w erden 
dürften. H offen wir, daß  alle sich einem vollen E rfo lg  des 
großen  Oel- und F ettp lans en tgegenstellenden Schw ierig
keiten  im Laufe der E ntw icklung im In teresse der gesam ten 
deutschen W irtschaft und im In teresse der Sicherstellung 
der F ettverso rgung  der deutschen B evölkerung unschw er, 
überw unden w erden können.

Der neue deufstii-niederländisdie zollverfrag.
In  der deutschen H andelspo litik  ist es seit kurzem  

w ieder erheblich lebhafter gew orden. U nter den g e tro ffe 
nen V ereinbarungen kom m t sicherlich dem deutsch-nieder- 
läinldischen Z usatzabkom m en vom 27. April 1933 sow ohl 
sym ptom atisch wie m ateriell die g rö ß te  B edeutung zu, da 
h ier teilw eise neue handelspolitische M ethoden zur A nw en  
dung gelangt sind. D as A bkom m en hat die doppelte  T e n 
denz, einmal der deutschen L andw irtschaft den no tw en 
digen Schutz auch w eiterhin zu sichern, andererseits aber 
d e r niederländischen W irtschaft gew isse E infuhrm öglichkeiten, 
d ie  sich auf dem  deutschen M arkt bei B erücksichtigung von 
A ngebot und N achfrage ergeben, einzuräum en, w odurch a n 
dererseits auch den In teressen  d e r deutschen E xportw irt,- 
schaft G enüge getan  ist. D as A bkom m en ist am  10. Mai 
1933 vorläufig in K raft gesetzt und enthält in einer A n
lage eine R eihe von Zollbestim m ungen, für deren  Anwen
dung durch ein dem  A bkom m en beigefüg tes Schlußprotokoll 
vom 27. April 1933 noch nähere w ich tig e  E inzelheiten  fe s t
geleg t sind.

D er hervorstechende C harak ter des neuen A bkom m ens 
beruh t darauf, daß  einm al für eine Reihe d e r  gebundenen  
T arif Positionen gleichzeitig M engenbindungen in F orm  von 
K ontingenten  ausgesprochen  sind, und d aß  andererseits in 
ddm  erw ähn ten  , S chlußprotokoll über verschiedene w ich
tige E in fuhrw aren  auch preissichernde V ereinbarungen g e 
troffen  w erden konnten.

M e n g e n m ä ß i g e  Bi  n d u n g e n gelten u. a . für 
W eißkohl, R otkohl und Wirsingskohl, die im Mai 1933* in H öhe 
von 50 P roz. der E infuhrm enge vom Mai des V orjahres’ zu 
Z o llsätzen  von 4,- bezw . 6,— RM. .pro D z. eingeführt: 
/werden dürfen ; fü r Schw einespeck, der in H öhe von (50 Proz. 
der E in fu h rm en g e  vom 1. 5. bis 31. 12. des V orjahres »zu 
einem  Satz von RM. 20,— (autonom  RM. 36,—) eingeführt 
“w erden k ann ; für E ier, die ebenfalls in H öhe von. 60 Proz. 
d e r vorjährigen  E in fuh r bis zum 30. S ep tem ber zu einem 
Satz von RM. 40,-*-, danach bis E nde  des Jah res  zu einem 
von RM. 30,— (autonom  RM . 70,—) einzuführen sind; ferner 
fü r phosphorhaltige D üngem ittel (RM. 0,90 statt RM. 1,50 
p ro  D z.) fü r 50 Proz. des ^entsprechenden E in fu h rd u rch 
schnitts der beiden V orjahre. A ußerdem  sind m engenm äßige 
B indungen noch für einen w eiteren A rtikel, näm lich fü r H a r t
k ä se  getroffen  w orden. D anach kann  H artk äse  bis zu 
einer G esam tm enge von 50 Proz. des D urchschnitts der E in 
fuhr  der beiden y p rja h re  zu einem Satz von RM. 20,—,

w eitere 20 Proz. des vergleichsw eisen M engenergebnisses 
zu einem Satz von RM. 50,— anstelle des autonom en Z oll
satzes (RM. 90,—) nach D eutschland e in g e f ü h r t  w erden. 
H ier is t zu erw ähnen, daß  dieselben Sätze und M engen durch 
ein A bkom m en vom 13. April 1933 auch F innland g eg en 
über gebunden sind.

P r e i s s i c h e r u n g e n  sind insbesondere für Schw eine
speck, daneben  auch für S tachelbeeren getroffen  w orden, 
für welch letztere den N iederlanden ein V e r ta g s z o ll von 
10,-— RM. pro Dz. eingeräum t w orden ist u n te r der B e
dingung, daß vor B eginn d e r  E infuhrzeit fü r S tachelbeeren  
zw ischen den beteiligten W irtschaftskreisen  der beiden 
L änder eine der G enehm igung der beiden R egierungen u n 
terliegende V ereinbarung über die V erkaufspreise zu 
(Schließen ist. H insichtlich des Schw einespecks ist im 
Schlußprotokoll festgeleg t w orden, daß  die im  R ahm en 
des vereinbarten  Z ollkontingents einzuführenden M engen die 
P reisb ildung  fü r deutschen Schw einespeck nicht beein träch 
tigen dürfen. Zu diesem  Zw eck soll n iederländ ischer 
Schw einespeck zum V ertragszo llsatz  nur durch eine von der 
n iederländischen R egierung  zu bezeichnenden Stelle e inge-’ 
führt w erden, die den A bgabepreis an den deutschen 
H andel so zu halten hat, daß er fre i Em pfangsstation; höch
stens 20 Pfg. pro kg  unter den jew eils in Berlin geltenden 
Preisen  (am tliche N otierungen am  B erliner G ro ß fle is c h m a rk t;)  
liegt. E s  wird ein A usschuß e in g e s e tz t  w erden, der die- 
E inhaltung  dieser P reisabreden  zu überw achen hat. In diesen 
V ereinbarungen dürfte e tw as grundsätzlich N eues gegenüber 
den bisherigen deutschen H andelsverträgen  zu erblicken sein, 
insofern  als dadurch eine 'Schleudereinfuhr aller V oraus
sicht nach un terbunden wird. E s ist anzunehm en, d aß  auch in 
künftigen  handelspolitischen A bm achungen d erartige  Preis- 
Vereinbarungen eine große Rolle spielen w erden, j wenn 
freilich auch berücksichtig t w erden muß, daß die M öglichkeit 
solcher V ereinbarungen  sich praktisch  im w esentlichen auf 
solche W aren  beschränken  dürfte, bei denen die A bsatz 
Preis- und Q ualitätsfragen nicht allzu kom pliziert ; liegen-

W ichtige, d i e  Q u a l i t ä t  b e t r e f f e n d e  B e s t i m 
m u n g e n ,  enthalten  das A bkom m en und Schlußprotokoll 
fe rn e r noch hinsichtlich der E ier. D anach gilt der Vertrags»- 
zollsatz nur, wenn die E ie r den .V orschriften d e r deut
schen E iervero rdnung  über Güte und Gewicht \ der Han- 
delsk lassen  GIS, G1Ä oder GIB., in d e r Zeit vom) 1. S ep 
tem ber bis 31. D ezem ber auch der H andelsk lasse G1C, en t'
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sprechen. H ierüber haben die deutschen Zollstellen, e rfo r
derlichenfalls nach A nhörung von Sachverständigen auf 
K osten des E inbringers, zu entscheiden. Im  SchlußprotokoÜl 
ist bestim m t, daß  die Zollstellen in der R egel dann von einer 
U ntersuchung der abzufertigenden E ie r absehen  w erden, 
w enn der E inb ringer bei der A bfertigung  jeder Sendung 
zum freien V erkehr das Zeugnis einer 'holländischen B e
hörde beibringt, w onach die E ie r den erw ähnten  V or
schriften der deutschen E ierverordnung  entsprechen. Auch 
von den m eistbegünstig ten  Ländern  wird dieses Z u g e 
ständnis bezüglich der E iere infuhr nur insoweit .in A n
spruch genom m en w erden können, als sie diese Qualitäts/- 
vorschriften einhalten. Chinesische und andere E ie r »von 
m inderem  W ert können dem nach nicht m ehr jm portfiert 
w erden, sondern nur E deleier, die nicht preisdrückend w irken 
können.

B edeutsam , gerade  vom S tettiner S tandpunkt aus, ist 
auch  ̂ die A bm achung über den Salzheringszoll, w onach 
künftig  für gesalzene H eringe  pro  dz R ohgew icht 65 Proz. 
des jew eils geltenden deutschen Zollsatzes für ein F aß  
(T onne) bei' der E in fuhr aus den N iederlanden zu berechnen 
sind. H ierdurch  hat D eutschland also einerseits Hol'Land

ein E n tgegenkom m en in der F rage  der Salzheringsverzollung 
gezeig t, andererse its  ab e r sich die M öglichkeit /o ffen  g e 
halten, den deutschen Zollsatz fü r S alzheringe jederzeit 
autonom  zu ändern.

Sow eit die zollpolitischen A bm achungen, über d ie sich 
fcusammenfassend sagen läßt, daß h ierdurch  in V erbindung 
mit den  K ontingents-, Qualitäts- und P reisvorschriften  den 
holländischen E xpo rteu ren  eine P räferenz gew ährt wird, ohne 
daß  der G rundsatz d e r M eistbegünstigung de ju re  verletzt 
w urde. D er V ertrag  ist also insofern w ichtig, als er im  
g ew issen  Sinne den Versuch einer K om bination \zw ischeii 
zw ei handelspolitischen G rundprinzipien, d e r M eistbegün
stigung und der R eziprozität, darste llt. Als ein w eiteres 
pvichtig.es E rgebn is der V erhandlungen  mit H olland ist 
schließlich noch zu erw ähnen, daß  der Z inssatz, d en  die 
N iederländische S taatsbank  dem  bei ihr fü r idie deu tsche 
Ilndustrie e ingeräum ten R ohstoffkredit zu G runde legt, mit 
W irkung  vom 1. Ju li 1933 von o1/^ Proz. aufj 4 P roz. h e r 
abgese tz t w erden soll. E s handelt sich hier um eine beträch t 
liehe Z inserleichterung, die auch alilgem ein-zinspolitisch b e 
sondere B edeutung haben  dürfte.

Die Verlängerung der „Hansestadt Danzig“ durdi die 
Stettiner Oderwerke.

N achdem  die V erlängerung fler „H ansestad t D an z ig '‘ 
und alle E inbauten  und A enderungen zw ecks A npassung an  
den Schiffä-S icherheitsvertrag  nunm ehr vor der B eendigung 
stehen, lohnt es sich nochm als, rückblickend einen A uszug 
aller mit der V erlängerung und den  U m bauten  verbundenen 
A rbeiten zu geben.

A usgegangen w erden m uß von dem  „Schiffs-Sicherheits- 
v e rtrag “ , der seinen U rsprung in der fu rch tbaren  K ata
strophe der „Ti'tanic“ hat. Kurz nach diesem  U nglück 
setzten sich alle R eeder, K lassijfikationsgesejlschaften, Be 
hörden europäischer und außereuropäischer sch iffah rt
tre ibender L änder zusam m en, um  zu prüfen, wie m an d ie 
U rsachen solcher K atastrophen  weitm öglichst m ildern könnte. 
Aus dieser, gem einsam en A rbeit entsprang schon 1914 der 
W ortlaut eines V ertrages zum Schutz des m enschlichen 
Lebens auf See, der kurz vor A usbruch des K rieges d u rch  
A nerkennung aller Seefahrt treibenden  L änder einen in te r
nationalen  C harak te r annehm en sollte. D er K rieg unterbrach 
die Schlußverhandlungen, und erst nach B eruhigung d e r  in te r
nationalen politischen V erhältnisse kam  es 1929 erneut zu den 
jetzt abgeschlossenen V erhandlungen. Inzw ischen m ußte der 
dam als au fgesetzte  V ertrag  natürlich  gründlich durchgesehen 
und der m odernen Technik angepaßt w erden. Die englische 
R egierung ergriff die Initiative und fo rderte  alle Schiffahrt 
treibenden Länder auf, den  V ertrag  durchzustudieren und 
V orschläge zu w eiterer V erbesserung vorzubringen. D iese 
V erhandlungen w aren 1931 soweit gediehen, daß  sie in einer 
gem einsam en K onferenz in London, diesm al unter d em  N am en 
»S chiffs-S icherheitsvertrag“ . in ternational festgeleg t wurden, 
niit der M aßgabe, daß d e r  V ertrag  allgem ein in K raft tritt, 
wenn 5 der beteiligten L änder ihn ratifiziert haben. D ies isit 
inzw ischen auch geschehen und somit der V ertrag  ab  1. 1. 
1933 für alle  Schiffe, die m ehr als 12 Passag iere  über See1 
befördern und sich dabei m ehr a ls 20 Seem eilen vom Lande 
entfernen, gültig. V orhandene F ahrgastsch iffe  will man aus 
B illigkeitsrücksichten schonend behandeln.

Inzw ischen w aren die g roßen  transatlantischen Passagieri- 
jschiffe durch die G roß-R eedereien  selbst dera rt vervo ll
kom m net und mit allen M itteln der Technik ausgerüstet, die 
dern Schutz des m enschlichen Lebens dienen, daß  für diese 
Schiffe d e r V ertrag  so gut wie gar keine A uflage erforderte . 
A nders dagegen  ist es bei den Schiffen der Ostsee. Die 
bisherigen V orschriften für die Schiffe der O stseefahrt fo r
derten, zw eifellos infolge der U nm öglichkeit der Fahrzeuge, 
Slch sehr weit vom Lande zu entfernen, keine a u ß e r
gew öhnlichen E in rich tungen  zum Schutz des m enschlichen 
Lebens auf See. Ganz besonders hart betroffen w urden die 
1925 nach den alten  B edingungen absolut einw andfrei e r 
bauten F ahrgastschnellschiffe ,,H ansestad t D anzig“ und 

reu ß en “ , die dem  Reich gehören. D as Reich m ußte sich 
bet diesen hochw ertigen P assag iersch iffen ,. die bis zu 1200 
Fetischen  gleichzeitig  befördern können, daher rechtzeitig  
schlüssig w erden, w elche M aßnahm en zur A npassung an die 
p ° rderungen  des neuen  V ertrages zu treffen w aren. Z ur 

rüfung dieser F rag e  w urden sowohl die S tettiner O derw erke

als auch der G erm anische Lloyd und d ie  See-B erufsga- 
nossenschaft aufgefordert. N ach längerem  V erhandeln  w urde 
m an sich k lar, daß  m an nicht A bstand nehm en könnte von 
dem  E inbau m oderner w asserdichter Schiebetüren, V erg rö ß e
rung der R ettungsgerä te  auf die in dem  V ertrag  vorge
schriebene Zahl. D er E inbau aller dieser und w eiterer nicht 
au fgeführter A enderungen erfo rderte  ein dera rtiges M ehrge
wicht, daß  das Schiff im unverlängerten  Z ustand nicht in der 
Lage war, diese Gewichte zu tragen, ohne den T iefgang der» 
a rt zu übeerschreiten , daß  w ieder aus d iesem  G runde ,ein 
W eiterfahren  mit den F ahrzeugen  unm öglich wurde. Man 
entschloß sich daher, um  die hochw ertigen  Schiffe n icht u n 
benutzt liegen zu lassen, zu n äch st die „H ansestad t D anzig“1 
um 10,2 m zu verlängern .

O bschon die eigentliche V erlängerung des Schiffes nur 
etw a 25o/o der G esam tarbeit ausgem acht hat, in teressiert 
natürlich die A llgem einheit dieser V organg am  m eisten. E s 
soll daher in folgendem  gesag t w erden, auf w elche W eise 
die V erlängerung vor sich gegangen  ist:

Zeichnungen und V orbereitungen an Bord w aren E n d e  
Jan u ar d. J . so weit gediehen, daß  das Schiff eingedojekt 
und nunm ehr an die eigentliche O peration d e s  A useinanderr 
trennens herangegangen  w erden konnte. D ie F orm  des 
Schiffes sow ie w ichtige innere E inbauten  (D ieselm otoren, 
H ifsm aschinen, R ohrleitung usw .) m achten es erforderlich , 
daß  der D urchschnitt sorgfältigst ausgew ählt w urde. E r  ging 
nicht etw a, wie vielfach in den Z eitungen geschrieben  w urde, 
in einer E bene quer durch den Schiffskörper, sondern in  
w iederholten abw echselnden Z ickzackkurven von oben  nach 
unten laufend. D er nunm ehr abge trenn te  hin tere  T eil des 
Schiffes wurde auf feste Pallen  gestellt, w ährend der vordere 
Teil auf einen sorgfältig  und genau ausgerich te ten  Schlitten 
gesetzt wurde, genau so, wie m an es m acht, w enn m an 
einen N eubau vom S tapel lassen wilj. D er Schlitten w urde 
geschm iert, un terteilt und durch H ochkeilen  d e r vo rdere  Teil 
des Schiffes von seinen L agern  abgehoben  und auf den 
Schlitten gesetzt. V orne am  Schiffskörper w urden schw ere 
schm iedeeiserne B eschläge angebrach t, von denen  Stahlf- 
trossen über g ro ß e  F laschenzüge zu schw eren W inden des 
vor dem  Dock aufgestellten  Schw im m kranes geführt wurden. 
M ittels dieser achtfach übersetzten  F laschenzüge w ar man 
in der Lage, von jeder W inde aus einen Zug von 40 Tof. 
auszuüben, das ist m ehr als die H älfte, was theoretisch  im  
äußers ten  Falle  gebraucht w erden m ußte, um  das. Schif# 
auf seinen Schm ierplanken nach vorne zu ziehen. So v o r
bereite t konn te  die W erftleitung dem  Reich sverk ehr?/- 
m inisterium , der hiesigen W asserbaudirek tion  und anderen  
in teressierten  B ehörden mitteilen, daß  das eigentliche x^usi- 
em anderziehen. am  25. Jan u a r 1933, vorm ittags, vor sich 
gehen  sollte. E s hatten  sich zu diesem  Z eitpunkt viele in te r
essierte G äste eingefunden, und es w ar w ahrhaftig  auch) 
im posant genug, um  dieses seltene Schauspiel zu erleben, 
als plötzlich auf einen Pfiff und A nzug der W inden hin sich 
beide Schiffsteile voneinander trennten , wie m an allm ählich 
herausw achsend die inneren T eile des Schiffes im m er m ehr
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zu sehen bekam . B esonders im posant w irk te  es, als m an 
plötzlich, fast wie in der Luft schw ebend, die g roßen  D iese l
m otoren  des Schiffes aus dem  Schiff herausragen  sah. D iese 
D ieselm otoren, jeder etw a 150 t w iegend, blieben zunächst 
stehen und w urden später um  dasse lbe  Stück vvie der Schiffä- 
teil nach vorne bew egt, nachdem  der schiffbaulichei Teil eisen- 
konstruk tiv  eingefügt und die neuen F undam ente fertig  v e r
nietet bzw . geschw eißt w aren. Auch diese A rbeit w urde von 
den O derw erken  auf verhältn ism äßig  einfache und doch 
absolut sichere W eise gelöst. D ie M otoren w urden n ach 
einander m ittels g ro ß e r hydraulischer H ebeböcke etw a 1/2 m 
im  Schiffskörper angehoben. Auch hier w urden Schlitten und 
Schm ierkissen  un tergebau t, um  sie auf diese W eise genau  so 
wie den  vorderen  Teil d e s  Schiffes um 10,2 m nach vorn zu 
ziehen. In  diesem  B auzustand sah das Schiff von oben  bis 
unten  aus, als wolle m an alles und jedes erneuern . D er 
g röß te  Teil der Passagiereinrichtung war heraus gerissen^ 
T reppenhäuser w aren ausgebaut, hunderte von K abeln und 
R ohrleitungen  hingen in g roßen  Bündeln von der D ecke usw.

N achdem  die H aup tverbände  des Schiffes zusam m en
gefügt, die M otoren verschoben w aren, konn te  das Schiff

seinem  E lem ent w ieder übergeben  w erden, um das D ock für 
andere  A rbeiten frei zu m achen. D ieses A usdocken fand am  
25. M ärz d. J. statt, und von dieser Zeit an bis zum heutigen 
T age  wird fieberhaft am  inneren A usbau gearbeite t, um  das 
Schiff term inm äßig  zum 1. Juni der R egierung  w ieder .zur 
V erfügung stellen zu können.

N ach der V erlängerung  hat sich der äu ß e re  E indruck  
des Schiffes zweifellos zu seinem  V orteil erheb lich  verbessert. 
A ber das W ertvollste ist, daß  das Schiff nunm ehr in d e r 
L age ist, alle S icherheiten, die der S ch iffs-S icherheitsvertrag  
vorsieht, aufzunehm en; darüber hinaus ist noch zu e r 
w arten, daß  die See-E igenschaften  des Schiffes gegenüber 
früher nicht unerheblich verbessert w erden. V orher vo r
genom m ene Schleppversuche der staatlichen V ersuchsanstalt 
fü r W asserbau und Schiffbau in Berlin haben  ergeben, daß  
auch die alte  G eschw indigkeit beibehalten  w erden kann  und 
dam it ebenso wie früher die .fahrplanm äßige Durchhaltungs der 
T ourenfahrten  von Sw inem ünde nach Zoppot bzw. M em el 
garan tiert wird.

Prüfungsamf für die Fadiprflfiuig in Budifttliriings- und Büanzwesen.
(E ingerichtet von der Industrie- und H andelskam m er Stettin.)

Von D r. R e d  e i l .

D as gesam te R echnungsw esen unserer w irtschaftlichen 
B etriebe h a t n icht erst in der N achkriegszeit eine g ru n d 
legende U m gestaltung  erfahren, die A nfänge gehen zurück 
bis zum Jah rhundertan fang . Die dam als entstandenen  H a n 
delshochschulen, die schon in den A nfangsjahren in der E r 
forschung w irtschaftlicher B etriebe ihre H aup tau fgabe e r 
kannten , w andten dem  kaufm ännischen R echnungsw esen b e 
sondere A ufm erksam keit zu. Aus einer unendlichen Fülle 
von rechnerischem  B etriebsm ateria l ist über die T eilgebiete 
des kaufm ännischen R echnungsw esens eine Reihe g ru n d 
legender A rbeiten erw achsen, die mit dazu beigetragen  haben, 
vielen w irtschaftlichen G roßbetrieben  eine w issenschaftliche. 
G estaltung zu geben. E s sei w eiter darauf hingew iesen, 
daß  in den letz ten  Jah ren  im „A usschuß für w irtschaftliche 
V erw altung“ (A bteilung des „R eichskuratorium s für W irt
schaftlichkeit“ ) W issenschaftler und , P rak tik e r zusam m en
g earbe ite t haben , um besonders die ' F ragen  des k au f
m ännischen R echnungsw esens — KostenVvesen (K alkulation)) 
B uchhaltung und B etriebsstatistik  — dem  V erständnis der 
B etriebsleiter und d e r leitenden A ngestellten  näher zu b rin 
gen. E in  E rfo lg  ist aber doch erst in den G roßbetrieben zu 
m erken; M itte lbetriebe sind selten, K leinbetriebe kaum  davon 
berüh rt w orden. W er sich einm al mit der U n tersuchung  
der U rsachen  der K onkurse der letzten  Jah re  beschäftig t 
hat, w ird zu der E rkenn tn is gekom m en sein, daß  den In 
h ab e rn  der un tergegangenen  B etriebe oft jede K enntnis des 
betrieblichen R echnungsw esens abging. A ber nicht nur die 
Inhaber, sondern auch diejenigen Angestellten,^ welchen das 
R echnungsw esen in der H auptsache anvertrau t ist, die B uch
halter, besitzen heute fast allgem ein — von G roßbetrieben  
vielleicht abgesehen  — nicht die K enntnisse dieses G e
bietes, die heu te  auf jeden F all gefordert w erden müssen. 
D er K aufm ann, in seiner B etriebsgestaltung  im allgem einen 
sehr konservativ , kann  sich hier nicht dem  leidigen T rost 
h ingeben : es ist ja auch b isher ohne zeitgem äße G estaltung 
des R echnungsw esens gegangen. Die Zeit geh t in der R egel 
über derartige  A nschauungen mit hartem  Schritt h inw eg; 
schade, daß  dabei so m anche B etriebe am  W ege liegen 
bleiben. E ine R eichsgerichtsentscheidung vom April ds. Js . 
har hinsichtlich der B u c h f ü h r u n g s p f l i c h t  d e s  
P r i n z i p a l s  eine bedeutungsvolle E ntscheidung gefällt.' 
Beim Zusam m enbruch einer F irm a wurde festgestellt, daß  
sich der Inhaber auch um die B uchführung nicht geküm m ert 
h a tte . E r verließ sich auf seine B uchhalterin . D er Senat 
führte  aus: Mit R ücksicht auf die G röße d e r U nternehm ungen 
ist der A ngeklagte als V ollkaufm ann anzusehen und v e r
pflichtet, H andelsbücher zu führen, aus denen jederzeit ein 
U eberblick  über die w irtschaftliche L age des U nternehm ens 
zu gew innen ist. T atsächlich  sind die Bücher aber so u n 
ordentlich und lückenhaft geführt w orden, daß  w ochenlange 
A rbeit eines Fachm annes mit fo rtgese tz ten  B efragungen des 
A ngeklagten  nötig  war, um ein igerm aßen K larheit zu 
schaffen. H atte  der A ngeklag te  selbst keine B uchführungs
kenntnisse, dann w ar es seine Pflicht, d ie T ätigkeit der 
B uchhalterin  von Zeit zu Zeit durch einen S achvers tän 

digen kontro llieren  zu lassen. Auch bei einer e ingearbeite ten  
B uchhalterin  trifft den U nternehm er 'e ine  Ueberwachungsi- 
pflicht.

D em gem äß h a t der Senat den  F irm enm haber w egen 
fahrlässigen B ankero tts für strafbar e rk lä rt und seine V er
urteilung zu 4 M onaten G efängnis bestä tig t (2 D 1264/32,
3. April 1933).

M ancher K aufm ann wird sich da  m it seinem  „b ilanz
sicheren1“ B uchhalter trösten . W ie es vor einigen Jah ren  
letzten  E ndes mit der „pe rfek ten “ S tenotypistin nicht m ehr 
rech t vorw ärts ging, griffen die deutschen H andelskam m ern  
ein und gründeten  „P rü fungsäm ter fü r K urzschrift und M a
sc h in en sch re ib e n “ . Die S tettiner K aufm annschaft m arschierte 
dam als mit an der Spitze. D as S tettiner P rüfungsam t w ar 
das dritte  oder vierte, das in P reußen  gegründet wurde. 
H eute h a t D eutschland über 100 P rü fungsäm ter dieser Art, 
und m ehr als 10 000 S tenotypisten und Stenotypistinnen, 
w erden in jedem  Ja h r  nach gleichen G rundsätzen in D eu tsch 
land geprüft! W ir sind vorw ärts gekom m en auf dem  G e
biet des Kurz- und M aschinenschreibens,. und w er sich heute 
als K aufm ann noch mit der „p erfek ten “ Stenotypistin  ohne 
Z eugnis des P rüfungsam tes begnügt, der ist rückständig!

D er „bilanzsichere“ B uchhalter tut es heute auch nicht 
m ehr. D er gew issenhafte K aufm ann muß bei der E instellung 
eines B uchhalters den N achw eis in d e r H and  haben, daß  
der A ngestellte die K enntnisse besitzt, die der m oderne B e
trieb  auf dem  G ebiet des B uchhaltungs- und Bilanzw esens 
erfordert.

Ganz wenige K am m ern — unter ändern  die K am m ern 
•in Chem nitz und R eutlingen — haben  bereits Prüfungs- 
einrichtungen geschaffen. (Ob eine preußische K am m er 
schon den Schritt ge tan  hat, ist dem  V erfasser nicht b e 
kannt.) G rundlegende V orarbeiten  auf diesem  G ebiet h a t 

, der D eutschnationale H andlungsgehilfen-V erband geleistet, der 
schon vor Jah ren  ein „P rü fungsam t für B ilanzbuchhalter“ • 
eingerichtet hat und dessen  E inrichtung als vorbildlich gelten 
kann. Nun hat die Industrie- und H andelskam m er für den 
B ezirk Stettin  ein P rüfungsam t für die Fachprüfung  im 
B uchhaltungs- und Bilanzwesen, eingerichtet.

E s  setzt sich so zusam m en:
a) K am m erm itglieder

aa) der W arenhandelsbetriebe, 
bb) der Industriebetriebe, 
cc) der B ankbetriebe,

dd) der V erkehrs- und T ransportbetriebe , 
ee) der V ersichenm gsbetriebe;

b) ein W irtschaftsprüfer oder ein vereid ig ter B ücherrevisor 
,und

c\ ein V ertre ter der H andelslehranstalt.
F ü r das P rü fungsam t gelten eine besondere Satzung und 

eine besondere P rüfungsordnung. D ie Prüfung is t eine m ünd
liche und eine schriftliche (2 K lausurarbeiten), sie e rs treck t 
sich auf eine Reihe Pflichtfächer und auf m ehrere  W ah l
fächer. Die P f l i c h t f ä c h e r  s in d : A llgem eine Buchhai-



FELDMDHLE,
PAPIER- UND ZELLSTOFFWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 
Hauptverwaltung in Stettin

■ j

Die W erke der FeldmUhle

Erzeugnisse: Zeitungsdruckpapier, satiniert Druck, Tapetenrohpapier, einseitig glatte, 
maschinenglatte und zweiseitig satinierte, gebleichte und ungebleichte Zell
stoffpapiere, Cellulose-Seidenpapiere, Pergamentersatz, echt Pergament, 
holzfreie Post-, Schreib-, Bücher- und Normalpapiere, Schreibmaschinen- 
und Postkartenkartons, Schreibmaschinen- und Vervielfältigungspapiere.

„Feldmiihle 
Special-Bank-Post“,
das moderne Geschäfts- und Privatpapier, holzfreie und holzhaltige 
Druckpapiere, Offset- und Tiefdruckpapiere, Pergamentrohstoff, Chromo- 
Ersatz-Karton, Maschinenholzkarton, Graukarton, Faltschachtelkarton, 
Tischtuchkrepp und Tuchpapierservietten, Kreppapiere für technische 
und hygienische Zwecke, Toilettenkrepp „Zelltex", „Otex" und „Servus".

„Heliozell“ ,
die transparente Viscosefolie, das ideale Verpackungs- und Ausstattungsmittel.

Gebleichter und ungebleichter Sulfitzellstoff, Holzstoff, Sulfitspiritus, Chlor
produkte, Aetzalkalien, Desinfektions- und Reinigungsmittel „Koholyt" 
Bohnerwachs „Satyr", Elektrokorunde für Schleif- und feuerfeste Zwecke 
in den Marken „Bikorit", „Dirubin", „Redurit" und „Rewagit". Schleif
scheiben, Schleiftuche und -Papiere, Schmirgel. — Mauersteine.
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Das größte Werk der Feldmühle in Odermünde bei Stettin

6 Meter breite Papiermaschine im Werk Odermünde



Werk Hohenkrug bei Stettin, in welchem das bekannte
„Feldmühle Special - Bank - Post" hergestellt wird

Werk Cosse der Feldmühle in Königsberg i. Pr.



PAPIER-U .ZELLSTOFFWERKE  AKT.-CES.STETTIN

Wir warnen vor neuauftauchenden m i n d e r 
w e r t i g e n  N a c h a h m u n g e n .  Achten Sie 

daher auf das Wasserzeichen!
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tung, B ilanzlehre, G rundzüge des B uchhältungs- und Bilanz- 
rech tes und T echnik des Z ahlungs- und K ontokorren tverkehrs.

Zu den W a h l  f ä c h e r n  g e h ö re n : a ) , B uchführung der 
W arenhandelsbetriebe einschließlich des Ein- und A usfuhr
handels, b) B uchführung der F abrikbetriebe , c) der B ank 
betriebe, d) der V erkehrsbetriebe, e) der V ersicherungsbe 
triebe. E ines der 3 zuerst genannten  F ächer ist stets P rü 
fungsfach. D er B ew erber ha t aber auch .aus e i n e m  der 
nachfolgenden G ebiete ausreichende K enntnisse nachzuw eisen: 
S teuertechnik, B üroorganisation, betriebliche Statistik, S elb st
kostenberechnung  oder G rundzüge der Buchführungs- und 
B ilanzrevision.

U eber das E rgebnis d e r Prüfung wird ein Zeugnis 
ausgestellt, in dem  die einzelnen P rüfungsfächer benannt und 
die Leistungen beurteilt w erden.

Sow eit die B uchhalter in den B etrieben unseres Han- 
delkam m erbezirks nicht D iplom kaufleute sind — für diese 
kom m t die H andelskam m erprüfung  n icht in F rage  —, w erden 
sie sich ohne gründliches Studium  der in B etracht kom m en

den w issenschaftlichen L iteratu r kaum  der Prüfung u n te r
ziehen können. E s  is t daher Pflicht, E in rich tungen ' zu 
schaffen, die unsern B uchhaltern — und allen, die es w erden 
wollen — G elegenheit geben, ihr W issen und ihre K enn t
nisse so auszubauen ,daß die P rüfung für sie keine Schw ie
rigkeiten  bietet. So w erden denn vom H erbst d. Js . ab 
im R ahm en der „A kadem ischen K urse“ V orlesungen und 
U ebungen eingerichtet, die nach und nach alle G ebiete b e 
handeln, die für die Prüfung in F rag e  kom m en. Die B e
kann tgabe  erfo lg t im O stsee-H andel und in den T ag es
zeitungen. V orlesungen und U ebungen w erden W irtschafts
prüfern, B ücherrevisoren und D ip lom -H andelslehrern  üb e r
tragen  w erden. D am it is t d e r E rfo lg  der A rbeit gesichert.

A ber einen besonderen W unsch richtet die ' K am m er 
an alle K aufleute ih res B ezirks: F o rd ert von E uren in der 
B uchhaltung tätigen und .befähigten jungen Leuten, die Fach- 
p rüfung im B uchhältungs- und B ilanzw esen abzulegen, dann 
stellt Ih r eine A ufgabe, die E uren  B etrieben nützt und den 
jungen K aufm ann vorw ärts bringt.

I n s e r i e r e n  muß jeder, der  
seinen A b sa t z  fördern will!

I

P O M M H I F 1
AKTIENGESELLSCHAFT
S T E T T I N

Ak£ien=Kapi£al und Reserven: 3 Millionen RM. 
F ern sp recb= S am m elnum m er 25336 / T e l.= A d r.: P o m m ern b a n k

F I L I A L E N  IN:
A n k lam . B erg en  a. R., C am m in , F a lk e n b u rg , G re ifsw a ld , 
K öslin , K olberg , L au en b u rg , N e u s te tt in , P u tb u s  a. R., ScbiveL  
b e in , Schlaw e, S to lp , S to lp m ü n d e , S tra ls u n d , S w in em ü n d e , 
T re p to w  a. R ega, W ollin

pflegt alle Zweige des soliden Bankgeschäftes
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§ Stettiner Oderwerke I
|  Aktiengesellschaft für Schiff- und Maschinenbau |
3  Fernspr.: Sammel-Nr. 25651 C T C T T I I I

Nachts: Nr. 26080 v  I  C I  I  I N  Tel.-Adr.:OderwerkeStetitn «2

j  Frachtdampfer -  Passagierdampfer -  Spezial- |  
|  schiffe — Dampfmaschinen und Dampfkessel =

J e d e r  A r t  u n d  G r ö ß e

S p e z i a l i t ä t :
Eisbrecher/Saugbagger/Spülbagger/Hopperpumpen
bagger / Eimerbagger j ede r  Leistungsfähigkei t

in besonders bewährten Typen

g  Behälter für hohe und niedrige Drücke, Silobauten und Konstruktionen in genieteter wie 5  
elektrisch und autogen geschweißter Ausführung

Schiffsreparaturen / Maschinenreparaturen
Repa ra tu ren  für Fab r ik en  prompt und bi l l ig

|  Schwimmdocks Eisengießerei =
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Wirtschaftliche Hachrichten
Schweden.

Einsetzung eines Wirtschaftsrates. Die R egierung  hat 
jetzt die M itglieder für einen W irtschaftsrat, der sich außer 
mit w ährungspolitischen auch mit gew issen F rag en  der V or
bereitung zur W eltw irtschaftskonferenz befassen  soll, e r 
nannt. E s  sind d ie s : Prof. C a s s e l ,  D irek to r D a l e n  von 
der G asakkum ulator, D irek to r W . E  k  m a n , K orsnäs Säge- 
w 'erksgesellschaft, Prof. E li H e c k s c h e r ,  D irek to r I. O l s -  
s o n ,  F inspangs M etallw erke, G enera ld irek to r B. G. P y -  
r i t z ,  A /B  K ugellager, e rs ter D eputierter bei der R eichsbank
I. R o o t h ,  B ankd irek to r H. S t e n ,  Svenska H an d e ls
banken, L andw irt P. S y l v a n  und D irek to r Jak o b  W a l 
l e n b e r g  von der S tockholm er E nsk ilda  B ank.

D ie Sachverständigen sind am 24. 4. 33 bereits zum 
ersten  Male zusam m engetreten . In  der B egründung für die 
E insetzung  des „V alu ta ra tes“ durch  Finanzm inister W igforss 
w ird u. a. betont, daß  die letzten  V orgänge am  D e v i s e n 
m a r k t  m öglicherw eise auch von erheblicher E inw irkung  
auf d as schw edische W irtschaftsleben w erden könnten, so 
daß  sich die N otw endigkeit einer U e b e r p r ü f u n g  d e r  
g e g e n w ä r t i g e n  D e v i s e n p o l i t i k  S c h w e d e  n s  e r 
geben könnte.

Keittie Abwertung der Krone. Im  Z usam m enhang mit 
den s tärkeren  Schw ankungen  d e r in ternationalen  W echsel
ku rse  am S tockholm er P latz, die u. a. auch eine w eitere 
leichte E n tw ertung  der K rone zur F o lge  hatten , w aren B e
fürchtungen um  die künftige G estaltung der W ährung  laut g e 
w orden. T eilw eise w ar die Ansicht verbreite t w orden, daß  
die K rone nunm ehr A nlehnung an die B ew egungen des 
D ollar nehm en w ürde. In  einem Aufsatz der „T im es“ h a t
ten  sich alle diese T endenzen  zu der A uffassung .verdichtet, 
daß  in m aßgebenden  schw edischen K reisen einer b e träch t
lichen K reditausw eitung das W ort g erede t w ürde und d em 
gem äß mit inflationistischen E rscheinungen  gerechnet w er
den müsse- N icht zuletzt h a t wohl auch die überraschend  g e 
kom m ene E insetzung eines „W äh ru n g sra tes“ dazu b e ig e
tragen , ein gew isses M ißtrauen gegen  die K rone hervor- 
zurufen.

D iesen G erüchten und V erm utungen ist je tz t der F in an z
m inister W igforss en tgegengetre ten , indem  er in einer V e r
lau tbarung  betont, d aß  Schw eden nicht daran  denke, seine 
bisherige W ährungspolitik  aufzugeben. V or allem  sei es 
durchaus abw egig , zu g lauben, daß  Schw eden etw a dem  
dänischen Beispiel folgen w ürde und eine neuerliche A b
w ertung des K ronenkurses plane.

Einzelheiten über das Abkommen mit England. O bwohl 
von seiten der D eleg ierten  nach ih re r R ückkehr so gut wie 
vollständiges Stillschw eigen bew ahrt w ird, beginnen a ll
m ählich doch bestim m te E inzelheiten durchzusickern . So 
verlautet, daß  Schw eden sehr w ahrscheinlich künftig  50 
Proz. seines B edarfs an K o h l e  in E ng land  • decken w ürde. 
W as dies bedeuten  w ürde, geh t daraus hervor, daß  im  v e r
gangenen  Jah re  von einer G esam tkohleneinfuhr von etw a
4,5 Mjill!. t  rd. 60 Proz. o d e r  2,7 Müll, t aus Polen, rd. 30 
Proz. oder 1,4 Mlilt. t  aus England, und rd. 9 Proz. o d e r/0 ,4 
M(ill. t  aus D eutschland bezogen  w urde. W ie der polnische 
KoH n e — i n  F a 'le  der angedeu te ten  U m stellung reag ieren  
wird, b leib t abzuw arten . E s  verlautet, d aß  g erade  in den 
letzten  T agen  wieder, zahlreiche neue K ontrak te  privater 
F irm en (auch finnländischer) mit E ng land  abgeschlossen 
wurden.

D ie englischen Z ugeständnisse beziehen sich in erster 
Linie auf H o l z  und P a p i e r m a s s e .  N ach A eußerungen 
eines M itgliedes d e r D elegation  soll E ng land  für diese E r 
zeugnisse Z ugeständnisse gem acht haben, die eine S teigerung 
der A usfuhr e rw arten  lassen.

W eiter steigende Erzausfuhr. Die E rzausfuhr der Grän- 
gesberg  A ./B . erhöhte sich im  A pril d. J . auf 220 000 t glegcn 
B l l 000 t  im  M ärz. F ü r d ie ersten  vier M onate dieses 'Jahres 
erg ib t sich nunm ehr im V ergleich zu den entsprechenden 
M onaten des vergangenen  Jah res  das fo lgende Bild 
(in 1000 t ) :

1932 1933 
Januar 150 180
F eb ru a r 160 198
M ärz 158 211
April 158 220
Ja n u a r—April 628 809

W ie die G egenüberstellung der Ziffern zeigt, w ar die 
Ausfuhr in  allen b isherigen M onaten w esentlich höher als, 
in den V orjahrsm onaten , so daß  sich im V ergleich zum V or
jahr eine S teigerung d e r E rzausfuhr von rd. 30 Proz. ergibt.

Beschleunigte Vorbereitung einer englischen Handels
kammer in Stockholm. W ie verlautet, w erden anscheinend 
die B estrebungen  der E rrich tung  einer englischen H an d e ls
kam m er in  S tockholm  mit z i e m l i c h e r  I n t e i n s i t ä t  
fortgeführt. Soeben ist jedenfalls eine m aßgebende, am G e
schäftsverkehr mit Schw eden besonders stark  in teressierte  
Persönlichkeit aus London w ieder nach  Stockholm  zurück
gekehrt, von der inzw ischen in E ngland  en tsprechende V er
handlungen  eingeleitet w orden sein dürften.

Norwegen.
Außenhandel. I m  M ä r z  d. J. be trug  der W ert der 

E i n f u h r  58,15 Mill. Kr. (M ärz 1932: 53,98 Mill. Kr.), 
der W ert der A u s f u h r  46,59 Mill. Kr. (M ärz 1932 40,11 
Mill.) d e r E infuhrüberschuß  betrug  mithin 11,56 Mill. Kr. 
(gegen  13,87 Mill.). I m  e r s t e n  V i e r t e l j a h r  lauten 
die en tsprechenden Z ahlen : E i n f u h r  152,8 Mill. Kr., A u s 
f u h r  140,2 Mill. Kr. E infuhrüberschuß  12,6 Mill. Kr. D er 
E infuhrüberschuß  ist verhältn ism äßig  gering, denn im  ersten  
V ierteljahr be trug  er 1931: 60,0 Mill. Kr., 1.932: 25,5 Mill. Kr.

Teilnahme an der Stockholmer Konferenz der Oslo- 
Staaten. L aut am tlicher E rk lä rung  is t der norw egischen R e 
gierung  eine E inladung zur T eilnahm e an der E nde  Mai 
in S tockholm  gep lan ten  K onferenz der O slo-S taaten  zu 
gegangen, der auch F olge geleistet w erden wird.

U eber die B edeutung der K onferenz äußert sich „T idens 
T eg n “ wie fo lg t: „D ie Stockholm er K onferenz wird von 
g ro ß er W ichtigkeit sein, da h ier gew isse P läne e r ö r te r t  
w erden, die mit der W e l t w i r t s c h a f t s k o n f e r e n z  
in V erbindung stehen. Von einem  der O slo-S taaten w ird ein 
w eitgehender V orschlag zollpolitischer A rt zur B eratung g e 
stellt w erden, der nach A nnahm e durch die übrigen Oslo- 
S taaten  auch auf der W eltw irtschaftskonferenz eingebracht 
w erden wird. D em  V ernehm en nach w ird  daher der S ta a ts -  
ünd A ußenm inister M ow inckel selbst, in B egleitung des 
norw egischen Sachbearbeiters, Bürochef A ndvord, an der 
S tockholm er K onferenz teilnehm en.“

Unveränderter Großhandelspreisindex. D er norw egische 
G roßhandelsindex  vom 15. 4. 33 stellt sich gegenüber dem 
V orm onat unverändert auf 121.

Rückgang der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der A rbeits
losen stellte sich in ganz N orw egen  am 15. 4. 33 auf 39 846 
gegen  42 437 am  15. 3. 33. H ierbei handelt es sich um die 
bei den öffentlichen A rbeitsäm tern  gem eldeten  A rbeitsuchen
den.

N orwegische W arenmesse Stavanger 1933. O bw ohl Oslo 
a ls Sitz der N orw egischen W arenm esse („N orges Varei- 
m esse“ ) gilt, w ird die M esse gelegentlich  auch in anderen 
S täd ten  durchgeführt. So fand sie im  Jah re  1927 in B e rg e n  
statt, i n  d  i e s e m  J a h r  ist als M esseort S t a v a n e r  aus- 
ersehen, w ährend D r ö n t h e i m  f ü r  d a s  J a h r  1934 i*1 
Aussicht genom m en ist. Die diesjährige M esse soll vom 
16. bis 23. Juli stattfinden. E s besteh t d ie  Absicht, ihre 
D auer, w enn die V erhältnisse es gestatten , um etw a acht 
T age  zu verlängern. D ie M esse wird hinsichtlich d e r B4" 
S c h ic k u n g  auf rein nationaler G rundlage durchgeführt. Außer 
den E rzeugnissen  der T extilindustrie, des H andw erks, des 
H ausfleißes und des K unstgew erbes soll die reiche L a n d 
w irtschaft von R ogaland  und der nördlichen und südliche11 
N achbarbezirke R ogalands in einem U m fang zur A u s s te l
lung gelangen, wie d ies bisher noch nie der Fall g e w e s e n  
ist. E infache, aber schöne H äuser mit ih re r gesam ten  inne ' 
ren  A usstattung, ihren prak tischen  alten und neuen L ,n ' 
richtungen, die als typisch für die do rtige  G egend gelte/1’ 
w erden gezeigt w erden. E s  soll sich, bereits eine Reine 
g ro ß er und einflußre icher Firm en zur T eilnahm e an d er 
Messe angem eldet haben.

Dänemark
Außenhandel. D i e  E i n f u h r  im M ärz betrug  lo M  

Mill. Kr. gegen  96,4 Mill. Kr. im F eb ruar d. J . u n d  1 0 ^  
Mill. Kr. im  M ärz vorigen Jah res , d i e  A u s f u h r  
Mill. Kr. gegen  86,0 Mül. Kr. bzw. 89,8 , Mill. Kr., sof ^  
sich für den M ärz d. J. ein A u s f u h r ü b e r s c h u ß  vö  
r d .  ?/i Mi l l .  Kr .  erg ib t gegen  einen E infuhrüberschuß  v
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10,4 Mill. Kr. im F eb ruar sowie einen solchen von 14,(5 
Mill. Kr. im M ärz vor. Jah res.

D am it stellt sich die d ä n i s c h e  E i n f u h r  für d ie  
ersten  drei M onate dieses Jah res  auf 288,3 Mill. Kr. gegen
313,7 Mill. Kr. im gleichen V orjahrszeitraum , die Aus
fuhr auf 273,9 Mill. Kr. gegen  284,7 Miltf. Kr. W ährend; 
sich also im vergangenen  Ja h re  für die ersten  drei M onateh 
ein E infuhrüberschuß  von rd. 29 Mill. Kr. ergab, ist) 
d ieser im laufenden Jah re  auf rd . 14,4 Mill. Kr. zu rück
gegangen.

In bezug auf d ie  V erteilung von Ein- und A usfuhr 
auf die verschiedensten S taaten  ergib t sich eine a n h a l t e n d  
w e i t e r e  S t e i g e r u n g  d e r  d ä n i s c h e n  E i n f u h r  
aus E ngland, die sich in den  ersten  drei /M onaten  1933 
auf 79,2 Mill. Kr. beläuft gegen  59,9 Mill. Kr. im en t
sprechenden V orjahrszeitraum , w ährend d ie  dänische A us
fuhr nach E ngland  sich behaupten  konnte. Sie betrug  in 
diesem  Ja h r  169,3 Mill. Kr. gegen  170,3 MiLl. Kr. im V o r
jahr. D änem arks E in fuhr aus D eutschland ist im V ergleich 
zum  V orjahr von 88,6 Mill. Kr. auf 65,7 Mill. Kr- zu rück- 
gegangen , w ährend sich d e r  dänische E x p o rt nach D eu tsch 
land von 41,5 Mill. Kr. auf 42,7 Midi. K'H. erhöhte. Von. 
den  übrigen V eränderungen  ist vor allem  zu erw ähnen, daß  
d ie E infuhr D änem arks mit A usnahm e von Belgien ’und 
Schw eden au s allen  L ändern  r ü c k l ä u f i g e  T e n d e n z  
zeigt. B esonders scharf ist d e r R ückgang  der E infuhr aus 
den Ver. S taaten, und zw ar von 35,5 Mill. Kr. auf 19,4 
Mill. Kr. G eringfügige E rhöhungen  d e s  dänischen E xports 
ergben  sich nach Italien, der Tschechoslow akei und 'den 
Ver. S taaten.

Erweiterung der Liste der gebundenen Waren. Nach 
einer vom H andelsm inister e ingebrachten  V orlage betr. die 
A bänderung d e r  gegenw ärtigen  E infuhrregulierung , über die 
im  D evisenausschuß des R eichstages bereits eine E inigung 
erzielt w orden ist, sollen die fo lgenden  W aren von der so'g. 
F reiliste  auf d ie  L i s t e  d e r  g e b u n d e n e n  W a r e n ,  
für w elche dam it also die G enehm igung fü r d ie  'E in fu h r 
erfordrlich  w erden w ürde, überfülhrt w erden : H opfen und 
H opfeneixtrakt, K ork, Cellophan, fe ttfre ies Papier, K iesel
gur, N adeln  und Stecknadeln, E isen, roh, in K lum pen, B arren  
usw., E isenabfall, M aschinenverpackungs- und Iso lierungs
m aterial, C hilisalpeter und künsitfliche Blumen.

Einfuhrbeschränkungen für einige landwirtschaftlich? 
Erzeugnisse. In das V erzeichnis der devisensch'einpflich'- 
tigen W aren  sind mit W irkung vom 6. 4. 33 die fo lgenden 
W aren aufgenom m en w orden:

E igelb  und E iw eiß  zu technischem  G ebrauch. 
U nverm ahlenes G etreide und H ülsenfrüchte.
F u tterm itte l (darun ter Fisch-, Fleisch- und K nochen

m ehl jed e r A rt).
Säm ereien  für Saatzw ecke.
Regulierung der Schweinezucht ab 1. 5. 33. E s wird 

nunm ehr a ls  feststehend angesehen, daß  die m ehrfach an^ 
gekünd ig te  R egulierung der Schw einezucht in D änem ark 
jnit dem  1. 5. 33 W irklichkeit werden, wird. Die an ha/1; 
ende  V erstärkung  d e r B estände und dam it zusamlmen- 
angend das ste igende A ngebot m achen eine beschleunigte 
eguherung  erforderlich, weil anderen fa ils für den gerade  

_ w as erhöhten  P reis schw ere E rschü tterungen  zu befürchten
- aren. Z ur D u r c h f ü h r u n g  der R egulierung w erden 

s ä m t l i c h e n  d ä j n i s c h e n  G e m e i n d e n  b e s o n -  
e A u s s c h ü s s e  e i n g e s e t z t ,  denen  die Fes.fr- 

eilung d e r  besonderen U nterlagen  objiegt.
. Weitere Besserung am Arbeitsmarkt. Am dänischen 

j oeitsm arkt ha t nach dem neuesten Ausweis die E n t -  
d o rS aU Uig " c i t e r e  F o r t s c h r i t t e  gem acht. D ie Ziffer 

A r b e i t s l o s e n  sank erneut um  7200, so daß  die 
e s a m t z a  h  I nur noch rd. 148 000 beträg t.

Lettland.
dun Lett!^n<1 und die Dollarkrise. In einer Prcsseunterre.* 
v ^  erk lärte  d e r lettländische F inanzm inister A n n u s ,  daß  
Rorl eme.m A bgehen L ettlands vom G oldstandard  keine 
lan 1 T,Su n k önne- Die gesam te W irtschaftspolitik  Lett- 
sieViS , -stets auf einer stabiIen vollw ertigen W ährung  ba- 
H} -i U n.. dieser S tandpunkt habe  sich auch in le tz ter Zeit 
Gnln £ eände r t- D as A bgehen der V erein ig ten  S taaten  vom 
da f* an!~arc* spiele für L ettland  keine w esentliche Rolle, 
Und X?* ^ atw ährung  mit dem  D ollar n ich t verbunden sei 
Wed • Bauk  von Lettland keine D ollarbestände habe, 
des %  K reisen der R egierung  noch in den Kreisen,

P arlam ents und denjenigen der Bank von L ettland

denke man daran , von der G oldgrundlage der W ährung a b 
zugehen.

Importsteuergesetz. Auf dem  V erordnungsw ege w urde 
von der R egierung eine 15 p r o z e n t i g e  W e r t s t e u e r  
a u f  a l l e  E i n f u h r w a r e n  dekre tiert (vgl. „O .-H .“ Nr. 9). 
D as Parlam ent lehn te  aber die N otverordnung  als g ese tz 
w idrig ab. N un sind zum 11. Mai d. J . die E infuhrzölle von 
der R egierung  erheblich erhöht w orden.

Streitfälle zwischen dem Devisenausschuß und dem 
Einfuhrregelungsausschuß sollen, laut V erordnung der R e 
gierung, in Z ukunft nicht m ehr von der B ank von L e tt
land, sondern  von der R egierung  selbst entschieden werden.

D as G esuch um Z uteilung von D evisen für die E infuhr 
ist nicht m ehr an den D evisenausschuß sondern  an den 
E infuhrregelungsausschuß  zu richten.

Großes deutsches Clearingguthaben in Riga. D ie „Jau - 
naicas Sinas w issen zu melden, d aß  die Sum m e der deu t
schen R eichsbankguthaben  im  V errechnungsverkehr mit 
der B ank von L ettland schon auf 12 Mill. M. angew achsen 
ist, und daß  d ieser U m stand w e s e n t l i c h  b e i g e t r a 
g e  n h  a t z u m  H e r a b g l e i t e n  d e s  i n  D e u t s c h 
l a n d  g e l t e n d e n  L a t k u r s e s  u m  9 P r o z .  u n t e r  

t,r  P a r i t ä t .  U ebrigens habe  sich in den letzten
zehn T agen  eine gew isse I1 estigkeit des B erliner L atkurses 
auf dem  Stande von 73,25 für i00 herausgebildet, gegenüber 
80—81 norm alerw eise. D ie verbreite te  lettische Z eitung w ie
derholt, daß  andere A uslandsbörsen, beispielsw eise die L on 
doner, den  L at nach wie vor ohne A bstriche notieren.

Spiritusniederlage in Libau. Die V erw altung des L i 
b a u  e r  F reihafens ha t einen V ertrag  mit einer H am burger 
P irm a abgeschlossen; dem zufolge eine Spiritusniederlage im 
F reihafen  zu Libau erö ffnet wird.

Eröffnung der Navigation. Die H andelsab teilung  der 
R igaer S tad tverw altung  g ib t bekannt, d aß  der Term in für 
die E röffnung  d e r N avigation  und „erst offen W asser“ im 
laufenden Ja h r  auf den  19. April festgese tz t w orden ist.

Die Akt.-Ges. „Phönix“, R igasche V ereinigte M e
tallurgische-, Lokom otiv-, W aggon- und M aschinenfabriken, 
schloß das G eschäftsjahr 1931/32 mit einem  R eingew inn von 
Ls 638 654, — ab, aus dem  eine D ividende von 8 Proz. auf 
Ls 5 200 000, — =  Ls 416 000, — zur A usschüttung gelangt.

Abschluß der Rigaer Börsenbank. D ieser T age fand die 
G eneralversam m lung des R igaer B örsenkom itees statt, in der 
der A bschluß der R igaer B örsenbank  für 1932 vorgeleg t 
w urde. Die G eneralversam m lung genehm igte  einstim m ig die 
Bilanz und den  G eschäftsbericht für das . verflossene Ja h r  
T m o Bank ha t d as J a h r  1932 mit einem  V erlust von
1  c abgeschlossen. Die ausscheidenden D irek toren
E. Schw artz, J . E ickert und A. Stancke w urden w ied er
gew ählt.

Feste Butterpreise. D urch die in D eutschland einge- 
fuhrte N euordnung d e r Fettw irtschaft, schreibt die R. R., 
haben  die B utterpreise  eine m erkbare  S teigerung erfahren, 
die sich auch auf die von uns erzielten Preise ausgew irk t 
hat. Für die in der vergangenen W oche sxportierten  7087 
ganzem und 133 halben F aß  B utter sind in D eutschland 
L at 1,51 bis Lat 1,55, in E ngland  jedoch nur 83 bis 87 
Santim  fob R iga erzielt w orden. L eider konnte nur die 
kleinere H älfte in D eutschland abgesetz t w erden, w ährend 
die g rößere  zu den besonders n iedrigen Preisen des en g 
lischen M arktes verkauft w erden m ußte. E ine B esserung 
der B utterpreise in E ng land  steht kaum  zu erw arten, da 
die A nfuhr von K olonialbutter einen fortlaufenden D ruck auf 
die Preise ausübt.

D ie B u t t e r k o t a l  i o n s k o  m in i s s i o n publiziert 
die erzielten Preise in der W oche vom 15. bis zum 22. April.
In der genannten  W oche betrug  die K otierung für unsere 
B utter in Berlin inkl. aller Spesen Lat 2,42 pro Kilogramm , 
in London L at 1,22 bis Lat 1,25. Zur gleichen Zeit wurde 
dänische B utter in London mit L at 1,68 pro Kilogram m  
kotiert, m ithin nach wie vor bedeutend höher.

Estland.
Die Frage der estländisch-lettlBndischen Zollunion. Die

F rag e  der Zollunion zw ischen E stland  und L ettland  ist 
w ieder in den  M ittelpunkt des In teresses gerückt. Sow ohl 
die lettländische als auch die estjänd ische P resse  üben einen 
starken  D ruck auf ih re  R egierungen  aus, Von beiden Seiten 
wird der bevorstehenden  Z usam m enkunft d e r  A ußenm inister 
g röß te  B edeutung beigem essen und es wird betont, daß  diese 
Z usam m enkunft zu einer positiven Lösung des Probldmis 
führen müsse.
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Neuorganisation des Handels mU Litauen. Die R eg ie
rung  L itauens h a t durch ihren  G esandten in R eval der fest
ländischen R egierung  den V orschlag gem acht, entw eder einen 
n e u e n  H a n d e l s v e r t r a g  abzuschkeßen  oder die auf 
G rundlage der baltischen K lausel bestehenden S onderver
günstigungen  auf zollpolitischem  : G ebiet aufzuheben. D er 
H andelsvertrag  sieht eine K ündigungsfrist von drei M onaten 
vor. E stland  konnte  bisher dank  der V orzugszölle nach 
L itauen B rennschieferöle und B aum w ollgarne ausführen.

Lebhaftes Geschäft in Kunstdünger. Die N achfrage 
nach, künstlichen D üngem itteln  ist in diesem  F rüh jah r sehr 
lebhaft. B e so n d e rs . viel w erden Phosphate  gekauft, auch 
nacli K alksalpeter besteh t ein g ro ß er B edarf. C hilisalpeter 
und K alisalze w erden dagegen  der hohen  P reise w egen 
w eniger gekauft, w ährend die N achfrage nach S tickstoff
düngem itteln  ungefähr die gleiche ist, wie im V orjahr. D er 
gesam te F rüh jah rsbedarf w ird auf etw a 1 Mill. Kr. g e 
schätzt, und es ist anzunehm en, daß  die N achfrage im 
H erb st ebenfalls sehr lebhaft sein wird.

Rückgang des Butterexports. D er B uttere«  port weist 
einen starken  R ückgang  auf. Im  A pril d. J. wunden nur 
8 766 F aß  B utter exportiert gegen 22 097 F aß  im  April 1932 
In den ersten  vier M onaten d. J . b e tru g  d ie  Butterausfufhr 
29 712 F aß  gegen  49 698 F aß  in derselben  Zeit deb 
V orjahres.

Kongreß der estländischen Kaufmannschaft. In R eval 
fand e in  K ongreß  d e r  K aufm annschaft statt, an \dem  150 
V ertre te r d e r kaufm ännischen O rganisationen des ganzen  
L andes teilnahm en. Von seiten d e r T eilnehm er w urde die 
W i r t  s c h a f t ' s  p oi l  i t i k d e r  R e g i e r u n g  in äußerst 
scharfer W eise a n g e g r i f f e n ,  wobei d ie V orw ürfe sich 
vorw iegend gegen den  W irtschaftsm inister (der nun zu rück
ge tre tenen  R egierung) richteten . In den E ntschließungen 
des K ongresses w urde die H erabsetzung  des D arlehns- 
zinsfußes von 8 Proz. auf 6 Proz., ädie A bschaffung d e r 
Lizenz- und M onopolsystem e und die E rhaltung  der G old
paritä t de r K rone v e r la n g t .  D er K ongreß  sprach sich auch 
gegen  die beabsichtig te Schaffung eines Inspektionsinstituts, 
für d ie  A ktiengesellschaften  aus. G rößte U nzufriedenheit; 
h errsch te  darüber, daß  d e r  W irtschaftsm inister an  der T agung  
nicht teilgenom m en hatte . V

Devalvation der Krone? D urch den R ü c k tr i t t  des K a
binetts P äts 'ist das P roblem  d e r W ährung  lw ieder in den  
V ordergrund  des In teresses g e r ü c k t ,  und die R eg ierungskrise  
w ird offen  a ls  eine „ K r o n e n k ' r i s e “ bezeichnet. '‘Der4 
am tliche K urs der K rone hielt sich bisher dank  d e r  E in 
schränkungen im  D evisen verkehr auf d e r  G oldparität (100/248 
Gr. Feingold), w obei die D evisenkurse auf G rund des D o lla r
kurses notiert w urden. N ach dem  ersten  G oldausfuhrverbot 
in A m erika w urde als G rundlage d e r französische (F rank  
gew ählt.

Als G rund zur R egierungskrise  ist seitens d e r b ü rg e r
lichen M itte d ie  U n z u f r i e d e n h e i t  der B evölkerung 
m i t  d e r  d e f l a t i o n i s t i s c h e n  W  i  r  t  s c h a f  ;t s'i- 
p o l i t i k  angegeben  w orden. E s  ist anzunehm en, d aß  
eine neue R egierung  die W ährung von der alten G oldparität 
loslösen und en tw eder dem  D ollar oder dem  ■ Pfund Stier-, 
li’ng anpassen  wird, doch herrsch t vorläufig ü b e r  d i e  
n ä c h s t e n  M a ß n a h m e n  n o c h  v ö l l i g e  U n 
k l a r h e i t .

Herabsetzung des Zolls auf Matrizenpappe. Durch R e 
g ierungsbesch luß  ist der Zolltarif mit sofortiger W irkung 
wie folgt geändert w orden: § 177 p. lc  Z usatz: „Matrizenj-f 
pappe  für D ruckere ien“ .

E s  handelt sich um eine H erabsetzung  von 0,30 Kr. 
pro  k g  netto  auf 0,03 Kr. für M atrizennappe, d ie bisher/ als 
B risto lpappe (§ 177 p. lf )  verzollt w urde.

Reparatur ausländischer Schiffe in Reval? Die den 
staatlichen H afenw erkstä tten  gehörigen D ocks im R eyaler 
H afen  haben  das In teresse ausländ ischer (Schiffsbesitzer 
auf sich gelenkt. G egenw ärtig  w erden d ie  D ocks < seitens 
eines englischen Fachm anns au f ihre technische Evnrich;*-' 
tung  üsw. hin geprü ft und es ist anzunehm en, d aß  auslänh 
dische R eedereien  h ier die laufenden R eüara tu ren  ih rer Schiffc 
vornehm en w erden. A usschlaggebend sind h ierbei die n ied ri
gen K osten.

Abschluß des Bankhauses G. Scheel & Co. D as B ank 
haus G. Scheel & Co. hat das J a h r  1932 mit' einem R. e’i!n> 
g e w i n n  von rund 16 000 Kr. abgeschlossen, wobei zw eifel
hafte  F o rderungen  in  H öhe von 243 000 Kr. , abgeschrieben; 
w orden sind. Im  V ergleich zum V orjahr hat sich d ie  B ilanz
sum m e der B ank von 19,8 auf 13,6 Mill. Kr. verringert. 
D iese V erringerung  ist in ers ter Linie dem  U m stand zu i

zuschreiben, daß  d ie  Bank einen g roßen  Teil der durch sie 
verm ittelten  ausländischen K redite für Industriefinanzierun
gen  ab g esto ß en  hat. E s 'handelt sich h ierbei um  die vo r
w iegend deu tschen  K red ite  der „E stländischen  Steinöl Akt.- 
G esi“ , deren  ’K apitalverschuldung bei der Bank je tz t vo ll
ständig  liquidiert ist. D as 'W echselportefeuille der Bank ist 
mit 2,0 Mill. Kr. nahezu unverändert geblieben, ^während 
sonstige . D eb ito ren  aus den angeführten  G ründen eine A b
nahm e um 6,5 Mill. Kr. auf 4,8 Mill. Kr. aufw eisen. Die 
E inlagen, darun te r auch diejenigen d e r ausländischen K red it
g eb e r säfrud vton 6,4 auf 3,5 und die V erpflichtungen an 
xvörrespondent en '(vorw iegend ausländische) von 6,4 auf
2,4 Mdill. Kr. zurück gegangen . G egenüber einem  B etrage 
der E in lagen  und Giroconti von 3,5 stehen K asse und G ut
h ab en  im  B etrage von rund  1 Mill. Kr., so daß  die P o s i 
t i o n  d e r  B a n k  a l s  s e h r  l i q u i d e  anzusehen »st, 
um so m ehr, a ls d e r R e d i  s k o n t k r  e d  i t k e i n e s  w e g  s 
i n  v o l l e r  H ö h e  a u s g e n u t z t  i s t .

Litauen
und autonom es M em elgebiet.

Kündigung des Handelsvertrages mit Lettland. D ie
litauische R egierung  hat den  H a n d e l s  v e r t r a g  m i t  
L e t t l a n d  zum 1. N ovem ber d. J . gekündigt, sie ha t 
nunm ehr der lettländischen R egierung  V erhandlungen über 
die Liste der W aren  vorgeschlagen, auf die sich die Z o ll
vergünstigungen beziehen sollen. E s handelt sich um  die 
Revision der W arenverzeichnisse, die als A nlage zum 
litauisch-lettländischen H andelsvertrag  vom 24. N ovem ber
1930 vereinbart w urden.

Einfuhr kleiner W arenmengen ohne Genehmigung. Die 
litauische L izenzkom m ission teilt mit, daß  für E isenartikel 
bis zu 1000 kg , Papier- und K artonw aren  bis zu 100 kg  
und B aum w olle bis zu 25 k g  keine E infuhrgenehm igung 
erforderlich ist.

Die Finanzen 1932. Im  Jahre 1932 hat die litauische 
S taa tskasse  6,3 Mill. L it A uslandsschulden am ortisiert und 
darauf 1,9 Mill. Zinsen bezahlt. Am 1. 1. 33 hatte  L itauen 
insgesam t 148,7 Mill. Schulden. D avon w aren 0,8 Mill. Lit 
Inlands- und 147,9 Mill. L it A uslandsschulden. Auf einen 
E inw ohner entfallen som it 68,52 Lit Schulden. — Die E in 
nahm en der litauischen E isenbahnen  haben  im  Jah re  1932 
einen erheblichen R ückgang  zu verzeichnen. Sie .betrugen 
insgesam t 34,5 Mill. L it gegenüber 47,2 Mill. Lit im Jah re  
1931. D er R eingew inn für das Ja h r  1,932 belief sich auf 
2,9 Mill. Lit.

Der Gold- und Devisenbestand der Bank von Litauen.
Im  Laufe des M onats April ist d er G oldbestand der B ank 
von L itauen von 49,10 auf 49,12 Mill. Lit gestiegen, der D e 
visenfonds dagegen  ist von 13,06 auf 11,96 Mill. Lit zu rück- 
gegangen. Die G o ld d eck u n g ’ des B anknotenum laufs stellte 
sich E nde  April auf 52,8 Proz., die D eckung in G owld 
und D evisen auf 65,7 Proz.

W echselproteste. I m F  e b r u a r  d. J. w urden in 
L itauen 12 891 W e c h s e l  im G esam tbetrage von 3,41. Mill. 
L it p ro testiert, im  M ä r z  15 487 W echsel im W erte  von
4,05 Mill. Lit.

Geplanter Eisenbahnbau. Im  litauischen V erkehrsm im - 
sterium  wird je tz t die F rag e  des Baues der E isenbahnstrecke 
K rettingen-Polangen  behandelt. G egenw ärtig  verkehren  auf 
d ieser S trecke Autobusse. D er V erkehrsm inister beau ftrag te  
den V orsteher der M em eler E isenbahndirek tion  mit der 
A usarbeitung eines d iesbezüglichen P ro jek ts. Die B au ar
beiten sollen im  W ege des W ettbew erbs vergeben w erden.

freie Sfadi Danzig.
Erneuter Abstieg des Danziger Seeverkehrs im Aoril 

1933. Im  April ds. fs. h a t d e r D anziger Seeverkehr fo l
genden U m fang g ehab t: ^

E s  l i e f e n  e i n  329 Schiffe von zusam m en 185 791 N RT, 
es l i e f e n  a u s  362 Schiffe von zusam m en 202 738 N R T . 
Von den im  April eingelaufenen F ahrzeugen w aren 123 
von zusam m en 73 484 N R T . beladen, von den in der 
gleichen Z eit ausgelaufenen Schiffen hatten  335 von zu 
sam m en 184 628 N R T . Ladung.

Im  V ergleich zum selben M onat des V orjahres hat 
der D anziger S eeverkehr im  April ds. Js . einen e r n e u t e n  
R ü c k g a n g  aufzuw eisen und zw ar im E ingang  um 30 
Schiffe von zusam m en 30 521 N R T . und im  A usgang um
11 Schiffe von zusam m en 22 703 N RT.
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Polen.
Vorläufiger Abschluß des Staatshaushaltes 1932/33. A m t

lich w erden für den M onat M ärz die S taatsausgaben  auf 204,5 
Mill. ZI., die S taatseinnahm en d agegen  nur auf 163 Mill. ZI. 
beziffert, so daß  ein F eh lbe trag  von 41,5 Mill. ZI. zu v e r
zeichnen ist.

D er vorläufige A bschluß für das ganze S taa tshausha lts
jah r 1932/33 w eist folgende Z iffern auf: Die mit 2451,9 Mill. 
Z loty veranschlagten  S taa tsausgaben  haben  sich auf 2243,9 
Mill. ZI. belaufen. Die auf 2377,4 Mill. ZI. veranschlagten  
S taatseinnahm en haben  dagegen  tatsächlich nur 2001,7 Mill. 
Z loty betragen . D er auf 74,5 Mill. ZI. veranschlagte F e h l
betrag  hat tatsächlich  242,2 Mill. ZI. betragen, nachdem  w ei
tere 70 Mill. ZI. F eh lbe trag  durch  eine um diesen B etrag  
verstärk te  Inanspruchnahm e des zinsfreien S taa tsk red its bei 
der B ank Polski gedeckt w orden sind.

Der englisch-dänische Handelsvertrag und die Exportin
teressen Polens. D as führende W arschauer W irtschaftsblatt 
„G azeta  H and iow a“ beschäftig t sich mit den nachteiligen 
R ückw irkungen, die der neue englisch-dänische H andelsver
trag  auf die polnischen E xportin teressen  haben  muß. D as 
B latt hebt besonders die von D änem ark  übernom m ene. V er
pflichtung hervor, 80 Proz. seines K ohlenim portbedarfes durch 
Bezüge aus E ngland  zu decken. D adurch wird der in der 
letzten Zeit ohnehin beträchtlich  zurückgeheride polnische 
K ohlenexport nach D änem ark  stark  gefährdet. Auf dem  
englischen M arkt w erden w iederum  die polnischen In teressen 
dadurch beeinträchtig t, daß  fortan m indestens 63 Proz. der

englischen B aconeinfuhr aus nichtbritischen Ländern  durch 
dänische W are zu decken sind.

Das Kohlenproblem. Die K onvention der polnischen 
K ohlenindustrie betreffend  die K ohlenausfuhr über Danzig./ 
G dingen nach den sog. Fr.eilandsm ärkten ist nu r provisorisch 
bis zum 30. Jun i cl. J. verlängert w orden. D as M inisterium 
für Industrie und H andel hat die K ohlenindustrie dieser T age 
darauf aufm erksam  gem acht, daß die „freiw illige“ V erlän 
gerung  der K onvention über dieses D atum  hinaus, und zw ar 
für einen längeren  Term in, b is zum 15. Juni erfo lg t sein 
m uß, w idrigenfalls das M inisterium  eine neue A usfuhrkon 
vention dek re tieren  wird. D as M inisterium  hat gleichzeitig 
die ihm  erteilte V ollm acht zur R egulierung d e r K ohlenpreise 
auf G rund des K ohlen-E rm ächtigungsgesetzes von 1932 dazu 
benutzt, um m i t  r ü c k w i r k e n d e r  K r  a f t  a b  1. A p r i l  
d i e s e s  J a h r e s  e i n e  H e r a b s e t z u n g  d e r  P r e i s e ,  
zu welchen die Polnischen S taatsbahnen  und das K riegsm i
nisterium  mit Kohle beliefert w erden, um 20 bis 30 Proz. 
zu dekretieren .

Der polnische Getreideexport. In den ers ten  sieben 
M onaten der laufenden K am pagne ha t flie polnische G etreide
ausfuhr bei den vier H aup tgetre idearten  insgesam t etw a 3,3 
Mill. dz betragen, d. s. inur etw a 300-000 dz w eniger als 
in 'd e r ganzen E xpo rtkam pagne  d es V orjahres. D a die 
letzte E rn te  geringer als d ie  vorjährige gew esen ist, dürften  
die in Polen für den E x p o rt verfügbaren U eberschüsse an 
clen vier H aup tgetre idearten  im w esentlichen bereits e r 
schöpft sein.

‘Finnland
Außenhandel. In der Nr. 9 des „O .-H .“ gaben wir 

bereits die Z ahlen  für Ein- und Ausfuhr im  M ä r z  d. J . 
Nun vorliegende genauere A ngaben lassen erkennen, daß  
im ersten V ierteljahr d i e  E i n f u h r  in allen w ichtigen E in 
fuhrartikeln  im V ergleich zu 1932 einen A ufschw ung au f
weist; nur R oheisen, Autom obile, Zem ent zeigen geringere 
M engen als im ersten- V iertel 1932, besonders starke Z u 
nahm e finden wir bei Z ucker (von 3961. auf 11 105 t), 
S teinkohle, K oks (von 49 820 auf 84 189 t) und Benzin 
(von 3882 auf 10 692 i). —

U n t e r  d e n  A u s f u h r w a r e n  zeigen K äse und 
B utter im M ärz einen R ückgang, für d as erste V ierteljahr 
1933 aber noch Zunahm e gegen d as V orjah r auf, B utter ging 
im ersten  V iertel 1933 um 11,50 t zurück, Fourniere und 
Sulfatzellulose zeigen im ersten V iertel einen 30 prozen tigen  
R ückgang, Sulfitzellulose aber etw a 10 Proz. Zunahm e auf. — 

D e r  H a n d e l  m i t  d e n  v e r s c h i e d e n e n  L ä n 
d e r n  i m  e r s t e n  V i e r t e l j a h r  in Millionen F m k .:

R ußland
E stland
Lettland
Polen — Danzig 
Schw eden 
N orw egen
D änem ark
D eutschland
N iederlande
Belgien
G roßbritannien , und Irland
Frankre ich
Spanien
Italien
Schweiz
U ngarn

Einfuhr Ausfuhr
Januar —M ärz Januar-—März
1932 1933 1932 1933
17.3 22.5 4.0 24.9
4.6 3.6 3.8 2.5
0.9 1.8 1.1. 0.7
8.9 10.0 1.0 1.2

49.0 79.0 28.3 24.1
9.3 6J3 3.7 7.6

25.1 24.0 18.3 15.2
168.7 196.7 82.5 86.1.

19.2 26.6 15.1 19.5
9.6 17.6 27.4 30.4

90.7 125.4 383.8 331.5
9.1 10.2 22.0 25.8
5.2 6.5 8.5 5.0
4.7. 7.8 9.9 16.4
3.8 5.2 2.7 0.7.
0.6 0.5 0.3 0.3

Tschechoslow akei 5.2 3.4 1:8 0.3
V ereinigte S taaten 42.8 46.6 113.7 93.6
Brasilien 15.7 33.4 15.6 15.5
A rgentinien 7.2 13.7 7.6 20.9
Zusam m en in  Mill. Fm k. 506,4 662,5 799,7 785,0

E i n f u h r  konnte  D eutschland seine Posi- 
nur behaupten  sondern  noch etw as verbessern',

I n d e  r 
tion nicht
G roßbritannien  folgt mit der zw eitgröß ten  E infuhr, die im  
V erhältnis zu 1932 k räftigen  Aufstieg zeigt, aber auch 
Schw eden, R uß land  und auch andere S taaten  weisen ste i
gende E infuhr nach F innland auf, wie denn die G esam tein
fuhr von 506,4 Mill. Fm k. (1932V auf 662,5 Mill. Fm k. 
'(1933) gestiegen ist.

D i e  A u s f u h r  F innlands nach G roßbritannien , das 
nach wie vor an  erster Stelle steht, zeigt einen R ückgang  
von über 52 Mill. Fm k.,, w as wohl auf die B eschränkung 
der englischen Lebensm ittel- und H olzeinfuhr zurückzufüh
ren ist. D eutschland konnte an d ritte r Stelle die A bnahm e 
etw as steigern, die V ereinigten S taaten  aber standen noch 
an zw eiter Stelle, g ingen aber ,nicht unw esentlich zurück.

Große KoWenbestellungen in England. Verm utlich als 
A uftakt zu den  am  23. 5. beginnenden finnländisch-englischen 
V erhandlungen hat die finnländische H olzveredeflungsindustrie 
g ro ß e  K ohlenbestellungen, in E ngland  gem acht, d eren  H öhe 
mit 150 000 t angegeben ' wird, wobei zwei 'finnländische) 
K onzerne allein je  35 000 t und 50 00$ t bestel/lt haben.

D ie S t a a t s b a h n e n  Finnlands haben  ferner 40 000 t 
w alesische Kohle im  A ustausch gegen  2100 c fuß G ruben 
holz bestellt. D ieses G eschäft w urde von der Fa. Mess,rls'i 
J .  .0 . W illiam s Ltd., Cardiff, verm ittelt.

Neue Linie Abo—Hull. Im  Z usam m enhang mit der g e 
planten E inrichtung einer w eiteren s t a a t l i c h e n  B u t t e r 
e x  p o r t k o  n  t r o; 11 s t  a  t i o  n in Abo! und d e r E  r  nuö g - 
l i c h u n g  I i -e f i n n i s c h e  B u t t e r a u s f u h r  nicht nur 
über den H afen H angö und H elsingfors, sondern auch über 
Abo zu leiten, hat sich die F inska A ngfartygs A ktiebolaget
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Bollwerk 10 (Baum hof)
Fernruf 302  91 und'302  92  
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H elsingfors, bereit erk lärt, ab April 1934 eine neue d i r e k t e  
L i n i e  A b o  — H u 1 1 neben ih rer schon gestehenden H e l
singfors- H angö— Hull zur B e d i e n u  n g  d e r  f i n n i 
s c h e n  B u t t e r a u s f u h r  zu eröffnen, und g e e i g n e t e  
D a m p f e r  m i t  K ü h l e i n r i c h t u n g ,  w ofür u. a. ein 
N e u b a u  e r w o g e n  w i r d ,  auf der neuen R oute einzu- 
setzen.

Deutsch-Finnländisches Zusatzabkommen w egen Hart
käse. Im R eichsgesetzb latt Teil II vom 4. Mai 1933 wird 
die zweite Z usatzvereinbarung  zum vorläufigen H ande ls
abkom m en zwischen dem  D eutschen R eich und Finnland 
veröffentlicht. Die A enderung des A bkom m ens mit F innland 
besagt, daß  an Stelle des 1910 to betragenden  H a r t k ä s e -  
K o n t i n g e n t s  50% der D urchschnittseinfuhr in der Zeit 
vom 1. Mai bis 31. D ezem ber 1931 und 1932 zum Zollsatz 
von 20 RM. je Dz. und w eitere 20°/o zum Zollsatz von 
50 RM. eingeführt w erden können. V erzichtet ein Land, dem  
auf G rund der M eistbegünstigung der M itgenuß des 20-RM.- 
K ontingents zusteht, zugunsten Finnlands auf einen Teil 
seines K ontingents, so erhöht sich das finnländische Kontin- 
gend dem entsprechend.

Unterhandlungen Finnland— England. D er Beginn der 
V erhandlungen ist auf d en  23. 5. 33 festgesetzt worden.i

Differenzen zwischen Reedereien und Seemanns- und 
Heizerunion. Im  Jah re  1928 ist zw ischen der Finnischen 
S e e m a n n s -  und H e i z e r  u |n i o n einerseits und den 
f i n n i s c h e n  R e.e d e r e i e  n  andererseits ein für zwei 
Ja h re  geltender K o l l e k t i v  v e r t r a g  abgeschlossen w or
den. N och vor Ablauf dieses V ertrages w urde der Finnische 
T ransportarbeiterverband , dem  die genannte  LTnion a n g e 
hörte, mit seinen U nterg ruppen  seitens der B ehörden w egen 
landesverräterischer U m triebe aufgelöst, und die R eedereien 
betrach te ten  dam it auch den K ollektivvertrag  als erledigt.

Vor kurzem  ist nun die S e e m a n n s  - u n d  H e i z e r -  
U n i o n  in e tw as v e r ä n d e r t e r  G e s t a l t  w ieder i n s 
L e b e n  g e r u f e n  w o r d e n .  Sie hat den finnischen 
R eedereien A nfang A pril den  A bschluß eines neuen K ollektiv
vertrages- vorgeschlagen und dabei die B eantw ortung ihres 
V orschlages innerhalb  einer besttim m ten F rist gefordert. Die 
R eeder sind jedoch der Ansicht, daß  die V erhältnisse heute 
bedeutend  anders liegen als im Jah re  1928, und daß  für sie 
kein  G rund besteht, auf den  V orschlag einzugehen, zumal 
auch die m eisten anderen  U nternehm er des L andes nicht m ehr 
durch K ollektivverträge mit ih ren  A rbeitern gebunden sind. 
Sie haben  daher den V orschlag der U nion unbeantw ortet g e 
lassen. Dies hat der U nion V eranlassung gegeben, am  22. 4. 
1933 alle finnischen H andels- und Fahrgastschiffe im in ländi
schen und ausländischen V erkehr in S treik  zu erklären . N ach 
A nsicht der R eeder d ü r f t e  d e r  S t r e i k  k e i n e  
n e n n e n s w e r t e  p r a k t i s c h e  B e d e u t u n g  g e 

w i n n e n .  G egenw ärtig  sind auch A usw irkungen der S tre ik 
erk lärung  in der Schiffahrt auf H elsingfors nicht zu b e 
m erken.

Gewinnabschluß der Kupfergrübe Outokumppu O. Y.
D er erste B uchabschluß der finnischen K upfergrube O uto 
kum ppu O. Y., O utokum ppu, nach ih rer im  Juni 1932 e r 
fo lg ten  U eberführung  aus dem  reinen S taatsbetrieb  in eine 
A ktiengesellschaft, deren  A ktien der S taat hat, liegt vor. 
Auf das A ktienkapita l von 45 Mill. Fm k. w urde ein B ru tto 
gew inn von 4,3 und ein N ettogew inn vpn 1,8 Mill. Fm k. 
erzielt. Die gesunkenen K upferw eltm ark tpreise  konnte das 
U nternehm en teilw eise durch  zunehm enden A bsatz von 
Schw efelkies an die finnische Zellstoffindustrie ausgleichen, 
da noch im  V erlaufe dieses Jah res die H älfte der finnischen 
Zellstoff abriken  zur A nw endung des S chw efelk ieskonzen trat- 
Verfahrens bei d e r Sulfitzellstoffproduktion übergehen. H ie r
durch g laubt man den Schw efelim port, der 1932 aus Italien 
erfolgte, um 30 000 t (d. i. ein E in fuhrw ert von etw a 40 
Mill. Fm k.) je tzt schon verm indern zu können.

Das Imatra-Kraftwerk hat im H alb jah r 1. Ju li bis 
31. D ezem ber 1932, seit der S taat E igentüm er aller A ktien 
bis auf zwei ist, für S trom lieferung 14,9 Mill. Fm k. verein
nahm t, die U nkosten  betragen  6,8 Mill., S teuern 0,5 Mill., 
A bschreibungen 6,4 Mill., der N ettogew inn 1,2 Mill. Fm k.

Der Papier- und Holzkonzern A /B  Kymmene hat das 
Ja h r  1932 mit einem G ewinn von 31,8 Mill. FM K. a b g e 
schlossen. Auf der G eneralversam m lung w urde beschlossen, 
die A ktienm ajorität der G esellschaft H ögfors B ruk zu e r 
werben.

Die Werft Crichton-Vulcan hat zwei neue russische 
A ufträge bekom m en, und zw ar auf z w e i  M o t o r s c h l e p 
p e r ,  die mit B olinder-M otoren ausgesta tte t w erden sollen. 
Die L ieferung ha.t binnen fünf W ochen zu erfolgen.

Errichtung einer Glühlampenfabrik. D as In ternationale 
G lühlam penkartell h a t beschlossen, in Finnland eine eigene 
F ab rik  zu errichten. B ekanntlich hat die finnländische G lüh
lam penindustrie sich bei der le tz ten  Zollerhöhung verpflich
tet, keine P reiserhöhung vorzunehm en, so daß  sich der Zoll 
ausschließlich auf die Preise der ausländischen G lühlam pen 
ausgew irk t ha t.

W echselproteste. N ach der M ercator-S tatistik  w urden 
im  M ä r z  d. J.  1019 W echsel mit einer G esam tsum m e von
5,7 Mill. Fm k. p ro testiert, gegen 790 W echsel mit 4,3 
Mill. Fm k. im  F eb ruar d. J . und 2002 W echsel mit 16,4 
Mill. Fm k. im M ärz 1932.

Auffallend ist der starke R ückgang  der W echselpro
teste beim V ergleich d e r Zahlen für das ers te  V iertel 1933, 
näm lich 2808 W echsel mit 14,3 Mill. Fm k. gegen  6377 
W echsel mit 46,7 Mill. Fm k. im ersten  V iertel 1932.

€ if  cw fca lin  ̂  f i i l f c r  r c r f c e h r f  - W a c ft r ic iif c ii .
B earbeitet vom  Verkehrsbüro der Industrie- und H andelskam m er zu Stettin.

a) Deutsche Tarife. 
Deutscher Eisenbahn-Gütertarif Teil I Abt. B. Mit

G ültigkeit vom 15. Mai 1933 tritt der N ach trag  V in Kraft.
D er N achtrag  enthält A enderungen und E rgänzungen  

des Inhaltsverzeichnisses, der A llgem einen T arifvorschrif
ten, der G ütereinteilung, des N ebengebührentarifs , der E r 
läu terungen  und  des Sachverzeichnisses sowie B erich ti
gungen.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 4 (Verkehr zwischen 
deutschen Seehäfen und über Oesterreich hinausgelegenen  
Ländern). Mit G ültigkeit vom 4. Mai 1933 bis auf jed e r
zeitigen W iderruf, längstens bis zum 3. Mai 1934 w urde im 
A bschnitt F als A bteilung X III eine B esondere F ra c h te r
m äßigung für Z eitungsdruckpapier aus Schw eden, N orw egen 
und Finnland eingeführt. Sie gilt von den deutschen S ee
häfen nach den bayerischen D onauum schlagstellen und ist 
an d ie  A uflieferung einer M indestm enge von 1000 t in n er
halb 3)35 T agen  und die S tellung einer S icherheit von* 
150»; RM. gebunden.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C Mb (Ausnahmetarife).
D er Ausnahmetarif 1 B 47 (Grubenholz) wird zum 

1.. Juli 1933 eingeführt. D er T arif gilt von allen vom 
E m pfangsbahnhof 289—1294 km  entfernt liegenden B alm 
höfen mit A usnahm e bestim m ter B ahnhöfe, der auf a u ß e r
deutschem  G ebiet gelegenen B ahnhöfe, der G renzbahnhöfe 
und G renzÜ bergangspunkte, sowie der Bahnhöfe bestim m ter

Pri;vatbahnen nach bestim m ten Bahnhöfen des Ruhr- und 
A achener K ohlenreviers.

D er Ausnahmetarif 1 S 1 (H olz waren) w urde mit 
G ültigkeit vom 10. Mai 1933 unter g leichzeitiger A ufhebung 
der b isherigen A usgabe neu herausgegeben.

D er Ausnahmetarif 12 A 6 (Glaubersalz) w urde mit 
G ültigkeit vom 10. Mai 1933 un ter g leichzeitiger E rw e ite 
rung der A nw endun'gsbedingungen neu herausgegeben .

Reichsbahn-Gütertarif Heft D (Bahnhofstarif). Mit G ül
tigkeit vom 1. Mai 1933 w urde der N ach trag  8 h erau s
gegeben.

Tarif für die Beförderung von Gütern und lebenden 
Tieren auf dem Bodensee, Teil I Abt. B. Mit G ültigkeit 
vom 1. Mai 1933 tra t eine N euausgabe vorgenannten T arifs 
in K raft. 

b) Deutsche Verbandtarife. 
Deutsch-Niederländischer Eisenbahnverband. Mit Gül

tiigkoit vom 1. Mai 1933 w urden ausgegeben: 
zum  Teil I Abt. A N achtrag  2 

„ „  I „ B „ 1
„ ,, II H eft 1 b  (G en)einsam es H eft) N achtrag  2 und

II ,, l b  (E inzeltarife) B erichtigungsblatt IV.
Gleichzeitig w urden Teil II H eft 1 a und verschiedene 

n iederländische Spezialtarife neu herausgegeben .
Deutsch-Tschechoslowakischer Güterverkehr (Verkehr 

mit deutschen Seehäfen), Heft 8. Mit G ültigkeit vom 1. Mai
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1938 w urde u. a. die Bezeichnung „H eft 8“ in „HefC 7“ 
geändert.

c) Ausländische Tarife.
Rumänische Eisenbahnen. Mit G ültigkeit vom 1. Mai

1933 w urde nu r der L okalgü tertarif Teil II herausgegeben. 
D er L okalgü tertarif Teil I tritt erst am  1. Juni 1933 in K raft 
(Vgl. „O stsee-H andel“ N>r. 8 v. 15. 4. 1933 S, 9).

d) Verschiedenes.
Aenderungen von Bahnhofsnamen. N achstehende Bahn- 

hcfsnam en w erden mit G ültigkeit vom 15. Mai 1933 wie 
folgt geändert:

ab 28. April 1933

v o n :
F incken
Freiw aldau (Kr. Saga.fi') 
Frontienhausen 
Kraili ng -Prack enbach 
Lichtenberg (Kr. Sagan) 
R um m elsburg 
W allendorf 
W iesau (K r. Sagan) 

Kursänderungen.

a u f :
K nüppeldam m  
Freiw aldau (N iederschles.) 
1 rontenhausen-M arklkofen 
Fichtental
L ichtenberg (N iederschles.) 
B erlin-R um m elsburg 
W allendorf b. M erseburg 
W iesau (N iederschi.). 

V erkehr mit nachstehenden Läin-
dern  w urden die K urse wie folgt festgesetzt.

Verkehr mit

d. Tschecho
slowakei 

der Schweiz 
Dänemark 
Schweden 
Norwegen 
Italien
Litauen usw.

der Schweiz 
Dänemark 
Schweden 
Norwegen 
Litauen usw.

a) Erhebungskurs b) VersandÜber
weisungskurs

ab 25. April 1933

1 Kr. — 12,8 Rpf. 1
1 Fr. = 8 2 ,8  Rpf. 1
1 Kr. = 6 7  Rpf. 1
1 Kr. = 7 9  Rpf. 1
1 Kr. = 7 7  Rpf. 1
1 Lira =  22,1 Rpf. 1
1 D ollar -=395 Rpf. 1

ab 27. April 1933
Fr. =  82,3 Rpf. 1
Kr. =  65 Rpf. 1
Kr. = 7 6  Rpf. 1
Kr. = 7 5  Rpf. 1
D ollar =  385 Rpf. 1

RM. =  7,87 Kr.
RM. =  1,21 Fr.
RM. =  1,50 Kr.
RM. =  1,28 Kr.
RM. =  1,31 Kr.
RM. =  4,53 Lire
RM. =  0,26 D ollar

RM. =  1,22 Fr.
RM. =  1,55 Kr.
RM. =  1,33 Kr.
RM. =  1,35 Kr.
RM. =  0,26 D ollar

d. N iederland. 1 Gulden
Italien 1 Lira
Dänem ark 1 Kr.
N orw egen 1 Kr.
Frankreich 1 Fr.
der S ch w eiz 1 Fr.
Schw ed en 1 Kr.

=  171 Rpf. 
=  21,9 Rpf. 
=  64 Rpf. 
=  73 Rpf. 
=  16,6 Rpf. 
=  81,5 Rpf. 
=  74 Rpf.

RM.=
RM.
RM .:
RM.
RM.
RM.
RM.

= 0,59 Gulden  
= 4,56 Lire 
= 1,56 Kr.
= 1,37 Kr.
= 6,02 Fr.
-1 ,23  Fr.
-1,35 Kr.

ab 30. April 1933
Litauen usw . 1 D ollar =  3,74 Rpf. 1 RM = 0 ,2 7  D ollar

Ö sterreich  
d. T sch ech o 

slow ak ei 
der S ch w eiz  
Dänem ark  
Schw ed en  
N orw egen  
Frankreich  
Saarbahnen  
Italien  
d. N iederland. 1 
Jugoslaw ien  1 
Litauen  ̂
L ettland L 
E stland 1 
Sow jetun ion  '

1
1
1
1
1

1

ab
S ch illin g

Kr.
Fr.
Kr.
Kr.
Kr.
Fr.
Lira
Gulden < 
Dinar

1. Mai 1933
=  45,5 Rpf. 1 RM. =  2,20 S ch illin g

= 12,8 Rpf. 
= 82,8 Rpf. 
- 67 Rpf. 
= 79 Rpf. 
= 77 Rpf.

1 RM. 
1 RM. 
1 RM. 
1 RM. 
1 RM.

16,8 Rpf. 1 RM.
= 22,1 Rpf. 1 RM.
= 172 Rpf. 1 RM. =  
= 5 ,2  Rpf.

7,87 Kr.
1,21 Fr.
1,50 Kr.
1,28 Kr.
1,31 Kr.
5,96 Fr.
4,53 Lira
0,59 Gulden

D ollar =  395 Rpf. 1 RM. =  0,26 D ollar

Dänem ark 1 Kr. 
Schw ed en  1 Kr. 
N orw egen  1 Kr. 
d N iederland. 1 Gulden 
Litauen  
L ettland  
E stland  
Sow jetun ion '

ab 5. Mai 1933
=  63 Rpf. 1 RM. 
=  73 Rpf. 1 RM. 

72 Rpf. 1 RM. 
170 Rpf. 1 RM.

= 1,60 Kr.
= 1,39 Kr.
= 1,40 Kr.
= 0,59 Gulden

1 D ollar = 3 5 9  Rpf. 1 RM. =  0,28 D ollar

f f l l i t t e i l u n g e n
tfcr Industrie- und Handelskammer zu Stettin

Osfliilfefragen.
M r* Liste der aufgehobenen Sicherungsverfahren (nebst 

achtrag 1 und 2). D i e  K a m  m e r  h a t ,  w i e  b e r e i t  s 
g }  ' • g e t e i l t ,  e i n e  L i s t e  d e r  ' a u f g e h o b e n e n  
t .l c h e r u n  g s v e r  f a  h r e n  i n  P o m m e r n  a n g e f e r -

1 g 1 , d i e  I n t e r e s s e n t e n  n e b s t  d e m  e r s t e n  u n d  
( e i Q s o e b e n  f e r t i g g e s t e l l t e n  z w e i t e n  N a c h ,  - 
v* a g g e g e n  E r s t a t t u n g  d e r  U n k o s t e n  i n  H ö h e  

o n R M.  2 , 2 0  v o m  B ü r o  d e r  K a m m e r  b e z i e l i e n  
K °  n  n  e n .

Osthilfe fifr gewerbliche Gläubiger. D er K om m issar für 
0 O sthilfe, Landstelle S tettin, teijt mit:

sin 1 Ĉ e gew erblichen G läubiger des Osthilfeigebietes
r  1 4er Bank für deutsche Industrie-O bligationen in 

die1" lf- ^ ew ŝse M ittel bereitgestellt, aus denen den G läubigern 
■ne a/1 °*en einzelnen E n tschuldungsverfahren  ent standet- 
&ta-  ̂ erluste auf besonderen A ntrag teilw eise w ieder er- 
nur % WeFĉ en können. F ür die E rsta ttung  kom m en jedoch, 
dp^r, o?.Jenigen V erluste in F rage , die au f’ G rund derl n a c h  
nehL- 1()' 1932 clurch die L andstelle  bestä tig ten  bzw. ge- 
run E ntschuldungspläne entstanden und für Forde-
v o rfCu aus gew erb lichen  Leistungen oder aus dem  Wareru-

- Kehr em getreten  sind.

d e re / ' r ' tllC S tellung d e r E rs ta ttungsan träge  ist ein beson- 
üch Form ular vorgesehen, das von den einzelnen amt- 
11'in l , andels- und B erufsvertretungen (den Industrie- und 
'^erk-i: am m ern in s .tettin , Stolp, S tralsund, den  Hamdl- 
GläuKkam m em  S tettin  und Stralsund) oder dem  Osthilfe;- 

^ e rsch u tzv e rb an d , Stettin, bezogen w erden kann.
v o r J ™  .übrigen ist f o l g e n d e r  V e r f a h r e n s g a n g  

& eschrieben:

D ie G l ä u b i g e r  h a b e n  d i e  a u s g e f ü l l t e n  A n 
t r a g s f o r m u l a r e  i n  d o p p e l t e r  A u  s f o ir 't i  g  u )n g  
b e i  e i n e r  d e r  o b e n b e  z e i c h n e t e n  V e r t r e t u n 
g e n  ( I n d u s t r i e  - u n d  H a n d e l s k a m m e r  i n  S t e t 
t i n ,  S t o l p ,  S t r a l s u n d ,  H a n d w e r k s k a m m e r  i n  
S t e t t i n  u n d  S t r a l s u n d ,  O s t  h i  1 f e - G 1 ä u  b % g e r  - 
S c h u t z v e r b a n d ,  S t j e t t i n )  e i n 'z .n  r  e i  c h e n. D i e  
i n  A n s p r u c h  g e n o m m e n e  V e r t r e t u n g  w i r d  
a l s d a n n  p r ü f e n ,  o b  d e r  A n t r a g s t e l l e r  u n t e r  
d e n  K r e i s  d e r  e r s t a t t u n g s b e r e c h t i g  t e n  G l ä u 
b i g e r  f ä l l t ,  u n d  d e n  A n t r a g  m i t  e i n e r  S t e l 
l u n g n a h m e  v e r s e h e n  d e r  L a n d s t e l l e  z u r  e n d 
g ü l t i g e n  E n t s c h e i d u n g  w e i t e r l e i t e n .  D i e  
L a n d s t e l l e  w i r d  d a n n  b e i  B e w i  l' l i g u n g  d e s  
A n t r a g e s  d i e  e r f o r d e r l i c h e n  G 1 ä u b i g  e  r a  n  s - 
w e i s e  u n d  A n t r a g s f o r m u l a r e  d e r  B a n k  f ü r  
d e u t s c h e  I n d u s t r i e - O b l i g a t i o n e n  v o r l e g e n ,  
d i e  n a c h  P r ü f u n g  d e r  A n t r a g s  u n t e r l a g e n  d i e  
A u s z a h l u n g  v e r a n l a s s e n  w i r d .

D i e  L a n d  s t e l l e  b i t t e t  d i e  A n t r a g s t e l l e r  
i; m e i g e n e n  I n t e r e s s e ,  b e s o n d e r s  d e n  V e r 
f a h r e n s g a n g  z u  b e a c h t e n ,  d a  u n m i t t e l b a r  d e r  
L a n d s t e l l e  v o r g e l e g t e  A n t r ä g e  n u r  m i t  V e r 
z ö g e r u n g e n  b e a n t w o r t e t  w e r d e n  k ö n n e n .

Sie weist au ß erd em  besonders darau f hin, daß  fü r die 
G läubiger aus H andel und Industrie  die Industrie- und. H an 
delskam m ern  und fü r die gew erblichen G läubiger (H an d w er
k e r  usw .) die H a n d w e r k s k a m m e r n  z u s t ä n d i g  
sind. Soweit A ntragsteller M itglieder des ' O s t h i l f  e - G l ä u -  
b i g e r s c h u t z  v e r b a n d e s  sind, kann  auch statt der 
obengenannten V ertretungen  dieser V erband in Anspruch g e 
nom m en w erden. D ie L andstelle b ittet jedoch, um  von vorn 
herein D ifferenzen auszuschalten, l e d i g l i c h  e i n e  S t e l l e  
i n  A n s p r u c h  z u  n e h m e n .



24 O S T S E E - H A N D E L Nummer 10

Verkehrswesen.
■— N ach einem Bescheid der D eutschen R eichsbahn-G e- 

sellschaft (R eichsbahndirektion  Berlin) ist die besondere G e
bühr für die Ueberführung von Reisegepäck und Expreßgut 
in Berlin mit W irkung  vom 15. M ai 1933 atifgehoben. Die 
U eberführung  findet in Zukunft unentgeltlich statt.

Außenhandel.
Lettländische Brackordnung für Exportsälgewaren. Vom

R igaer B örsenkom itee ging der K am m er in deutscher 
U ebersetzurig  die seit dem  1. Jan u a r 1933 gü ltige B rack o rd 
nung  fü r E xp o rtsäg ew aren  zu, die fü r alle  an  der; H o lze in 
fuh r in teressierten  K reise des K am m erbezirks von In teresse 
sein dürfte. In teressen ten  können ein E xem plar der B rack 
ordnung  vom Büro der K am m er anfosrdern.

Anknüpfung von Geschäftsbeziehun/gen mit Argentinien- 
D a die W eltw irtschaftskrise  auch A rgentinien sehr em p
findlich getroffen  hat, befindet sich das W irtschaftsleben des 
Landes in einer w eitreichenden D epression. Bei der A nbah
nung neuer G eschäftsbeziehungen ist u n te r diesen U m stän 
den in besonderem  M aße g rö ß te  V orsicht angebrach t. Die 
D eutsch-A rgentinische H andelskam m er in Buenos Aires 
Casilla de C orreo 516, verm ittelt auf A nfrage die A nschriften 
von deutsch-argentin ischen F irm en aus ihrem  M itgliederkreis. 
Für die A ufnahm e entsprechender G esuche in die R und 
schreiben der H andelskam m er wird eine G ebühr von RM. 5,— 
erhoben.

Anzeigen in deutschen Auslandszeitunjgen. Aus g e 
gebenem  A nlaß wird darauf hingew iesen, daß es sich emp 
fiehlt, bei W erbungen  im  A uslande die d e u t s c h e  P r e s s e  
zu bevorzugen. Im  allgem einen haben  sich die deutschen 
Z eitungen  im  A uslande ebenso uneigennützig  wie se lb stver
ständlich für die deutsche Industrie und d eren  E rzeugnisse  
eingesetzt. D ie Folge davon w ar, daß sie A nzeigen n ich t
deu tscher F irm en vielfach n icht erhalten  konnten . E s liegt 
daher ein nationales In teresse vor, daß  diesen Zeitungen 
A nzeigenaufträge deu tscher F irm en in stärkerem  M aße zu 
fließen. D ie h ierdurch sich e rgebende S tärkung  der Volks
deu tschen  A uslandspresse bedeute t le tzten  E ndes auch einen 
N utzen für die reichsdeutsche W irtschaft.

Devisenbewirtschaftung.
Fremdwährungsversicherunjgen. Zu der F rage  der 

L eistungen aus V ersicherungsverträgen  an A usländer oder 
Saarländer, wenn der' V ersicherungsnehm er In länder is t  oder 
zur Zeit des V ertragsabsch lusses war, hat der Reichswirlj- 
'schaftsm inister in seinem  R underlaß  N r. 30/33 vom 29. April
1933 wie folgt Stellung genom m en:

„ In  le tz te r Zeit ist m ir w iederholt von Fälüen berichtet 
w orden, in  denen In länder versucht haben, T eile ihres in län 
dischen V erm ögens auf dem  W ege über den A bschluß eines 
V ersicherungsvertrages ins A usland zu verbringen. U m  diesen 
B estrebungen  entgegenzuw irken, ordne ich folgendes an:

1. Ich behalte  m ir die E ntscheidung  über A n träge  auf 
E inzelgenehm igungen  zur Leistung aus Versicherujngsver:- 
träg en  (einschließlich Policedanlehen und A uszahlung des 
R ückkaufw erts) an  A usländer oder S aarländer gem äß III 
20 Satz 1 Ri. vor, w enn d e r V ersicherungsnehm er In länder 
ist oder zur Zeit des V ertragsschlusses In länder war. Dies 
gilt auch in den im  R underlaß  14/33 A bschn. II, genann ten  
Fällen.. D erartige  A n träge  sind m ir unverzüglich zur E n t
scheidung vorzulegen.

2. Die allgem eine G enehm igung zur Leistung aus 
V ersicherungsverträgen  an A usländer oder Saarländer gem äß
III 21 Ri. berech tig t in Zukunft nicht m ehr zur L eistung 
an  A usländer o d e r S aarländer, w enn der ^V ersicherungs
nehm er In länder ist oder zur Zeit des V ertragsschlusses In 
länder war. D ie Inhaber d erartiger G enehm igungen sind 
h iervon  unverzüglich  zu un terrich ten  und die erte ilten  G e
nehm igungen  en tsprechend einzuschränken. In  derartigen  
Fällen  haben  die V ersicherungsunternehm ungen E inzelan träge  
zu stellen, für die Z iffer 1 dieses E rlasses gilt.

*3. Ich m ache darau f aufm erksam , daß  'd ie  B efugnis 
einer V ersicherungsunternehm ung, über ihre im  Ausland oder 
im  S aargebiet befindlichen W erte  im R ahm en ihres laufeni- 
den ausländischen oder saarländischen  G eschäfts zu verfügen 
(I II  18 R i.), d iejenigen Fälle  n i c h t  um faßt, in denen  der 
V ersicherungsnehm er In länder ist oder bei A bschluß des V er 
sicheerungsvertrags In länder war, da L eistungen aus d e r 
artigen  V erträgen  nicht zu dem  laufenden ausländischen oder 
saarländischen G eschäft im Sinne von III 18 Ri gehören.

In diesem  Falle ist vielm ehr eine besondere G enehm igung 
erforderlich . D erartige  A nträge sind mir unverzüglich zur 
E ntscheidung  vorzulögen. • .

4. Ich verw eise schließlich darauf, daß in den jen igen  
Fällen, in  denen die Leistung aus einem  V ersicherungsver
träge, 'w elcher im  Inland abgeschlossen  w orden ist und daher 
zurn in ländischen V ersicherungssbock gehört, von einer a u s
ländischen Plaupt- oder Zw eigniederlassung aus deren  M itteln 
bew irk t w ird, die V errechnung mit d e r beteilig ten  in län 
dischen H aup t- oder Zw eigniederlassung nur mit G enehm i
gung  der zuständigen D evisenbew irtschaftungsstelle z u 
lässig ist, auch, soweit es sich dabei nuri um  buchm äßige M aß 
nahm en handelt.“

Auswanderung. U nter Zusam m enfassting der in der 
V erw altungsprax is bere its g e lten d en  G rundsätze für die E r 
teilung von G enehm igungen an A usw anderer zur M itnahm e 
von D evisenw erten  ins Ausland ha t der R eichsw irtschafts
m inister in einem  R underlaß  vom 29. April 1933 a llgem ein  
angeordnet, daß  solchen A nträgen nur nach Prüfung fo l
gender V oraussetzungen entsprochen  w erden kann:

„D er A usw anderer ha t
1. seine ernste A usw anderungsabsicht g laubhaft zu m achen, 

d. h. die Absicht, seinen W ohnsitz d a u e r n d  ins 
A usland zu verlegen und sich im  A usland eine neue, 
w irtschaftliche E xistenzgrund lage  zu schaffen;

2. eine B escheinigung der A usw anderer-B eratungsstelle  über 
w irtschaftliche D urchführbarkeit des A usw anderungsvor
habens sowie über die A ngem essenheit des B etrages 
vorzulegen, dessen M itnahm e zur E xistenz-N eugründung 
im A usland bean trag t w ird;

3. ein mit der V ersicherung der R ichtigkeit versehenes 
V erzeichnis seines derzeitigen V erm ögens, gesondert 
nach A nlageart und B etrag , vorzulegen, aus welchem im  
einzelnen "ersichtlich ist, w elche W erte nach der A us
w anderung im  Inland verbleiben;

4. eine U nbedenklichkeitsbescheinigung des F inanzam tes 
beizubringen, aus w eicher hervorgeht, daß S teuerrück 
stände nicht bestehen  und daß  d e r  A ntragsteller das 
zur M itnahm e bean trag te  K apital a ls eigenes V e r
m ögen besitzt. W ill der A usw anderer frem des, ihm  zur 
E x istenzneugründung  von einem In länder geliehenes 
G eld m itnehm en, so können G enehm igungen nur erteilt 
w erden, wenn -— w ie etw a bei U n terstü tzung  durchs nahe 
V erw andte — der V erdacht einer K apitalflucht d e s  D a r
lehensgebers nicht besteht.
Bei A usw anderern  ausländischer St;uitsangehörigkeit ist 

anzugeben,, w eicher T eil des in 3 verzeichneten V erm ögens 
etw a von dem  A ntragsteller seinerzeit nach  dem  Inland 
überführt w orden ist.

D i e  B e a r b e i t u n g  von A usw anderungsan trägen  ist 
von der B eibringung des polizeilichen A usreise-Sicht Ver
m erks nicht abhängig  zu m achen; dagegen  können G e n e h 
m i g u n g e n  auf A nträge, welche den vorstehenden V o r
aussetzungen  genügen, nur nach V orlage des S ichtverm erks 
und le tz ter B ew eism ittel fü r die A usw anderung (Passage^ 
Papiere , polizeiliche’ D auerabm eldung, E inreisesichtverm erk) 
erteilt w erden. V orher kann  lediglich fü r den  Fatfl d e r  B ei
b ringung  des polizeilichen A usreisesich 'tverm erks und der 
genann ten  B ew eism ittel e ine G enehm igung verbindlich in 
Aussicht gestellt w erden.

B esondere H ärtefälle  und A nträge über den  G e g e n w e r t  
von RM. 15 000.— hinaus, auch solche von L andw irten, sind  
m ir bis auf w eiteres zur E ntscheidung vorzulegen. D as gleiche 
gilt, w enn A ntragsteller au ß e r B arbeträgen  W ertpapiere, 
W aren  o d er sonstige V erm ögensw erte, soweit sie nicht- zum 
PIausstand gehören, ins Ausland überführen wollen und diese 
zusam m en m ehr a ls 15 000. RM. ausm achen /:

Reiseverkehr nach der Tschechoslowakei. D er Reichs, 
w irtschaftsm inister hat in einem  E rlaß  vom 20. A pril 193 
verschiedene neue  B estim m ungen über E rleich terungen  iöj 
R eiseverkehr nach der T schechoslow akei erlassen. D anacn 
können natü rliche  Personen bis zum  B etrage  von 500,— RM*. 
pro K alenderm onat, neben dem  d ie  F re ig renze  in A n s p ru c n  
genom m en w erden kann, ohne G enehm igung der Devisen; 
bew irtschaftungsstellen , sow eit sie zu E rholungszw ecken  in 
die T schechoslow akei reisen, A kkreditive und K reditbriefe in 
ländischer D evisenbanken, R eisekreditbriefe, H o te lg u ts c h e in e  
und G utscheine für Pauschalreisen des M ER m itnehm e11'- 
N ähere  M itteilungen über die E inzelheiten  des E rlasses k ö n ; 
nen von der K am m er In teressen ten  gem acht werden.

Priifungswesen.
Gesellenprüfung industrieller Lehrlinge. Nach Verhäng 

lungen mit der H andw erkskam m er in S tettin  hat die
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dustrie- und H andelskam m er mit d e r H andw erkskam m er eine 
Prüfungsordnung fü r die G esellenprüfung industrieller L eh r
linge im Bezirk ihrer K am m er vereinbart. Die P rüfungsord
nung gilt für die in industriellen (B etrieben ausgebi;ldeten; 
L ehrlinge; die Prüfung soll den N achw eis erbringen , daß 
der geprü fte  Lehrling die für Gesellen d e r Industrie  e rfo r
derlichen praktischen F ertigkeiten  und theoretischen K enn t
nisse besitzt. Sie dient als V oraussetzung fü r das auf Grund 
des § 131 der G ew erbe-O rdnung  zu erteilende Geselleiü- 
p rüfungszeugnis.

H ierm it ha t die P rüfungstätigkeit der Industrie- und 
H andelskam m er eine w ichtige A usdehnung e r f a h re n /fü r  die 
sich in den letzten Jah ren  ein zunehm endes B edürfnis h e r 
ausgestellt hatte. N ähere M itteilungen über die E inzelheiten  
des P rüfungsverfahrens w erden dem nächst gem acht werden.

innere Angelegenheiten.
Beeidigung von Sachverständigen. In der S itzung des 

geschäftsführenden  A usschusses der Industrie- und H an d e ls 
kam m er am  2. Mai 1933 sind nachstehende H erren  a ls 
Sachverständ ige öffentlich .angeste llt und beeidig t w orden: 
D ietrich R i s c h e ,  S tettin, für M o t o r f a h r z e u g e ,
Ma x  B r e d e ,  Sw inem ünde, ra r K a r t o f f e l n .

Verleihung von Ehrenurkunden. Von der Industrie- und 
H andelskam m er zu S tettin  sind für lang jährige und treue 
D ienste E hrenurkunden  an folgende H erren  verliehen w orden: 

1- Joseph  S e i l e r  (25 Ja h re  bei der A llgem einen E le k 
tric itä ts-G esellschaft^

-• R ichard  L i n d n e r  (40 Jah re  bei der Schultheiß-Patzert- 
hofer B rauerei-A ktien-G esellschaft, S tettin).

Krediisdiutz.
Eröffnete Konkursverfahren.

Tag der An
ordnung 

2. 2. 33

Boldekow,
Kr. Anklam 
Demmin i. P.

Firma und Geschäftszwsig: Sitz: 

»Sedina“ Ostdeutsche Augustwalde 
Bauspargemeinschaft 
e- G. m. b H.
Viktor Graf 
von Schwerin 
Albrecht Bannier.
Materialwaren 
Wilhelm Wodrich,
Bauunternehmer 
Magdalene Kruse,
Kolonialwaren
handlung
C - Nahnsen & Sohn 
G - m. b. H.,
Fischräucherei 
Bund der Vereine 
ehemaliger Mittel
schüler u. Schülerinnen 
Deutschlands E.V .
Web-und Manufaktur
waren Handels
gesellschaft Hansen

Demmin i. P. 27. 2. 33 

Treptow a. Toll. 28. 2. 33

Anklam

Naugard

Gteifenberg 
i. Pom.

Vertrauensperson: 
Bücherrevisor Edmund 
Zander, Stettin, Große 
Domstraße 24 

8. 2. 33 Dr. Holtz, Müggenburg

21. 2. 33 Friedrich Kasper, 
Demmin
Otto Wiedemann, 
Demmin 
H. Schreiber,
Treptow a. Toll.

11. 3. 33 Bücherrevisor Otto 
Bliefert, Stralsund

26. 4. 33 Rechtsanwalt Pansch,
Naugard

27. 4. 33 Steuerberater Bruno
Hamm, Greifenberg i. P

Beendete Konkurse.
Koplin, Ein- u. V erkauf von G etreide, 

Säm ereien, F u tter- und D üngem itteln , K o
lonialw aren, B aum aterialien und Kohlen, 
Colbitzow, Krs. R andow 28. 4.

Verschiedenes.
Anfragen an den Herrn Reichskommissar für den 

Mittelstand. D er R eichskom m issar für den M ittelstand hat 
über den A ufgabenkreis seiner B ehörde folgendes Schreiben 
an den D eutschen Industrie- und H andelstag  gerichtet:

„M ir a ls dem  Leiter des neu errichteten  R eichskom 
m issariats für den M ittelstand geh t eine solche Fülle von 
Schreiben mit G esuchen um  D arlehen und U nterstü tzungen, 
mit V orschlägen und A nregungen, mit B ew erbungen oder 
mit sonstigen A nliegen zu, daß  es mir völlig unm öglich ist, 
auf jedes d ieser Schreiben einzugehen. Ich weise deshalb 
auf fo lgendes hin:

W eder dem  R eichsw irtschaftsm inisterium  noch mir 
stehen M ittel für die G ew ährung von D a r l e h e n  o der 
sonstigen Beihilfen zur V erfügung. D agegen  ist die Bank 
für deutsche Industrie-O bligationen  in der Lage, an g e 
w erbliche U nternehm ungen D arlehen  zu vergeben. Die A us
leihungen dürfen  jedoch nur auf rein geschäftlicher G rund 
lage, d. h. gegen  ausreichende Sicherstellungen, erfolgen. 
Ich kann deshalb kreditsuchenden  G ew erbetreibenden und 
B etrieben nur anheim stellen, sich unm itte lbar an 'd ie Bank 
für deutsche Industrie-O bligationen zu wenden. D ieserhalb 
an mich heranzu treten , ist zw ecklos, zum al mir ein E influß 
auf die genannte B ank nicht zusteht.

E bensow enig  bin ich in der Lage, in private R ech ts- 
Streitigkeiten und Z w angsvollstreckungsverfahren  einzugreifen 
oder sonstw ie bei B ehörden zu G unsten E inzelner zu in te r
venieren. Meine A ufgabe ist vielmehr, allgem eine M aß
nahm en zugunsten des gew erblichen M ittelstandes zu fördern, 
die in ihren A usw irkungen auch den Einzelnen zugute 
kom m en. So sehr ich deshalb  für allgem eine R efo rm vor
schläge und für A nregungen von grundsätzlicher B edeutung 
für den M ittelstand d ankbar bin,' so m uß ich doch ersuchen, 
diese V orschläge über die zuständigen w irtschaftlichen 
Spitzenvertretungen  einzureichen, die ich bitte, eine P rü 
fung vorzunehm en und nur die w irklich beachtensw erten  
A nregungen an mich w eiterzugeben. A ndernfalls en ts teh t 
die Gefahr, daß solche V orschläge un ter der F lu t der E in 
gaben  untergehen.

E ingaben in privaten  G eschäftsangelegenheiten  w erde 
ich über die w irtschaftlichen Spitzenvertretungen  zw ecks 
Prüfung zurückleiten, ob sie zu einer H ilfe in der L age sind .“

Angebote und Nadiiragen.
N e u s t a d t  a ./R stg . i. T hür, sucht V ertre te r zum 
V erkauf von syndikatfreien  Bierflascheni Selters- und 
Lim onadeflaschen.
L ü d e n s c h e i d  i. W . sucht V ertre te r für den V e r
kauf von K nöpfen, K oppelhaken usw . für U niform en 
(SA., SS. usw .).
S trickw arenfabrik  in B u r g s t ä d t  i. Sa. sucht V e r
tre te r für Pom m ern und M ecklenburg für den V erkauf 
von S trick w aren (U nterw äsche aus Baum w olle, Wolile 
und R ippw are), C otton-D am enstrüm pfen und re in 
wollenen gestrick ten  D am enschlüpfern.

D ie A dressen der an fragenden  F irm en sind im B üro der 
Industrie- und H andelskam m er S tettin  (F rauenstraße  3 0 II, 
Z im m er 13) für. legitim ierte V ertre ter e ingetragener F irm en 
w erktäglich  in der Zeit von 8—13 und 15—18 U hr (außer 
S onnabends nachm ittags) zu erfahren  (ohne G ew ähr für die '» 
Bonität der einzelnen F irm en).

947

1096

1350

# IIe Versicherungen in eine HandT

Pommersche Feuersozietät 
Provinzial-Lebensversicherungs-Anstalt
Stettin, Politzer Straße 1 / Fernruf 25441

28



26 O S T S E E - H A N D E L Nummer 10

Einzelhandel.
Nachrichten des 

Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V., Stettin.
D er V erband d es S tettin er  E in zelh an dels e .V . 

gleich  gesch a ltet.
U nter der Leitung des ste llvertretenden V orsitzenden 

E vers hielt der V erband des S tettiner E inzelhandels am  D on
nerstag , den 27. April, seine d iesjährige ordentliche M it
g liederversam m lung ab. D er G eschäftsführer, D r. Krull, e r 
sta tte te  den Ä  

J a h r e s b e r i c h t .
D as Ja h r  1932 hat dem  deutschen E inzelhandel einen 

sehr g roßen  U m satzrückgang  gebracht, der etw a 20 Proz. 
gegenüber dem  V orjahre beträg t. W ährend der U m satz 
des deutschen E inzelhandels in den Jah ren  1928/29 .noch je 
35 M illiarden R eichsm ark betragen  hat, ist er im  B erich ts
jahre  auf etw a 22—23 M illiarden R eichsm ark, d. h. auf etwa 
63—66 Proz. d e s  früheren H öchststandes, gesunken. Die 
U nkostengestaltung  ist noch ungünstiger gew orden. D er E in 
zelhandel hat zw ar versucht, sich an die veränderten  U m 
sätze durch K ostensenkung und E inschränkung  der L ag e r
haltung anzupassen, vielfach ist jedoch das L ager, infolge 
des noch rascher absinkenden U m satzes, im  V erhältnis zum 
U m schläge gew achsen.

Die Z ahlungsschw ierigkeiten  im  E inzelhandel haben 
wohl abgenom m en, sie treffen  aber gerade in der letzten  Zeit 
insbesondere g rö ß ere  Betriebe. D ie Steuern und sozialen 
Lasten  sind so unbedeutend gem indert, daß  die Senkung 
für den einzelnen B etrieb nicht fühlbar gew orden ist. 
D ie W erk tarife , insbesondere der L ichttarif, sind in Stettin  
im m er noch übersteigert. D er in den W interm onaten  für die 
Stunden der hauptsächlichen L ichtinanspruchnahm e g e fo rr 
derte Sp itzenpreis von Rm. 0.50 ist für den m ittelständischen 
E inzelhandel nicht m ehr tragbar. D er E inzelhandel verlangt 
von den W erken, daß  der L ichtstrom preis für die g rößeren  
B etriebe d es E inzelhandels nicht n iedriger als für die 
k leineren  ist.

E s ist zu begrüßen , daß  die Industrie- und H ande ls
kam m er zu Stettin  sich ein E inigungsam t für W ettb ew erb s
streitigkeiten  angeg liedert hat. D er S tettiner E inzelhandel 
hofft, daß diese E inrichtung dazu beitragen  wird, den  
W ettbew erb  endlich auf eine gesunde G rundlage zu stellen.

D ie tariflichen G ehälter und Löhne sind im B erich ts
jahre, insbesondere auf G rund der N otverordnung  vom 8. 12.
1931 gesenk t w orden. D er V erband wird vorerst an den 
geltenden A rbeitsbedingungen keine A enderungen vorneh
men. W enn auch die W irtschaftslage m ancher B etriebe die 
Zahlung der b isherigen G ehälter nicht zuläßt, will die im 
Verbände vertre tene A rbeitgeberschaft nunm ehr zeigen, daß 
sie sich mit den A rbeitnehm ern schicksalsverbunden fühlt.

D ie nach dem  Jah resberich t folgenden E rö rterungen  
dienten d e r i

Gleichschaltung des Verbandes.
E s  w urde m itgeteilt, d aß  sechs W arenhäuser aus dem  

V erbände ausgeschieden seien. D er V erband stellt nun
m ehr eine rein m ittelständische V ereinigung dar und ist die 
m aßgebliche und um fassende O rganisation der m itte lständ i
schen B etriebe des S tettiner E inzelhandels.

Durch, eine A enderung d e r Satzung w urde der m itte l
ständischen T endenz die satzungsm äßige G rundlage gegeben. 
D er V orstand und der A usschuß des V erbandes w urden in 
Anlehnung an die R ichtlinien, welche für die H auptgem ein- 
schaft des deutschen Einzelhandels angew andt sind, neu 
gew ählt. D er V erband wird künftig  von dem K aufm ann 
Reinsch, dem  Inhaber der F irm a M. Clauss, S tettin, als V o r
sitzenden geführt.

Im  A nschluß an die U m bildung des V orstandes faßte die 
V ersam m lung folgende

Entschließung.
,,D er V erband- des S tettiner E inzelhandels e. V. b e 

g rü ß t die U m w älzung, welche sich politisch und w irtschaft
lich in D eutschland vollzieht, und stellt sich geschlossen 
hin ter die nationale Reichs- und S taatsreg ierung . In der 
ordentlichen M itgliederversam m lung des V erbandes, welche 
heute, D onnerstag , den 27. April d. Js., stattfindet, wird die 
A npassung an die neuen politischen und w irtschaftlichen 
V erhältnisse vollzogen. D er neugebildete V orstand setzt sich 
aus nationalen M ännern zusam m en, welche überw iegend 
N ational-Sozialisten sind.

Seit dem  15. April d. Js . sijid die W arenhäuser aus dem  
V erbände ausgeschieden. D am it erhält der V erband eine

rein m ittelständische G rundlage. Er ist die m aßgebende und 
um fassende W irtschaftsorgan isation  des m ittelständischen S te t
tiner E inzelhandels.

D er V erband ist gew illt, an den großen  nationalen  A uf
gaben  und den eigenen ständischen B elangen ta tk räftig  m it
zuarbeiten. D abei w ird er stets von dem  G edanken der 
Förderung  des G em einw ohles ausgehen, in d e r ’ E rk e n n t
nis, daß  der E inzelhandel nicht um seiner selbst willen, son
dern  für das V olk da is t.“

Das Arbeitsprogramm des Verbandes 
fand in gew issen U m rissen einen N iederschlag  in zwei E in 
gaben, welche der Industrie- und Handelskam mer- zu S tettin 
und der S tadtverordnetenversam m lung zu S tettin  zugeleitet 
w erden sollen. In der E in g ab e  an die 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  w urde d iese ersucht, fo lgende F o rd e 
rung  des E inzelhandels an die gese tzgebenden  Instanzen 
w eiterzu le iten :

Auf steuerlichem Gebiete:
Schnellm öglichste S teuerreform  mit dem  Ziele, die S teu 

ern z u ' vereinfachen und unter besonderer B erücksichtigung 
der In teressen  des M ittelstandes auf ein erträgliches Maß 
zu senken.

E inführung einer nach dem  U m satz zu staffelnden B e
triebssteuer für W arenhäuser, K onsum vereine, G roßfilialbe- 
triebe und E inheitspreisgeschäfte.

A bbau der S teuerbefreiungen der öffentlichen H and 
und der K onsum vereine. ' (D ie durch die R eichsgesetzgebung 
und die R echtsprechung  des R eichsfinanzhofes bisher als 
W erbungskosten  betrach te ten  K onsum vereinsrabatte sind zur 
K örperschafts- und G ew erbesteuer heranzuziehen.)

Auf wettbewerbsrechtlichem Gebiet:
Schaffung k la re r m aterieller, w ettbew erbsrech tlicher B e

stim m ungen.
In  einer neuen B estim m ung ist festzustellen, daß das 

fo rtgese tz te  A nbieten und V erkaufen von W aren unter E in 
standspreis oder zu Preisen, die dem  w irklichen W ert der 
W are nicht R echnung tragen  und offensichtlich nur der 
K undenanlockung dienen, un lauterer W ettbew erb  iist.

Sonderveranstaltungen  mit A usnahm e d e r Saison- und 
Inventurverkäufe sind auf die unm odernen und daher e n t
w erteten  L agerw aren  zu beschränken. A usverkäufe und 
R äum ungsverkäufe im  Sinne der V erordnung vom 9. 3. 1932 
w erden durch  das V erbot nicht berührt.

A usnahm sloses Z ugabeverbot.
V erbot jeder R abattgew ährung .
A usstattung der auf der V erordnung des R eichspräsi

denten  vom 9. 3. 1933 beruhenden E inigungsäm ter mit E n t
scheidungsbefugnis.

Auf geworberechtlichem Gebiete:
V orübergehende S perre  für die G ründung von W aren 

häusern, G roßfilialbetrieben, D irek tläden  von Fabriken, K on
sum vereinen, V ersandgeschäften .

G enehm igungspflicht für die E rrich tung  von W aren 
häusern, E inheitspreisgeschäften , G roßfilialbetrieben, V ersand
geschäften, K onsum vereinen, W anderlagern .

V erbot der E rfrischungsräum e und L ebensm itte lab tei
lungen in W aren- und K aufhäusern sowie E inheitsp re isge
schäften.

E inschränkung des H ausierhandels durch Einführung 
des B edürfnisnachw eises, schärfste U eberw achung  des W an
dergew erbes. *

E inbeziehung der B ahnhofsverkaufsstellen außerhalb  der 
Sperre, des T rinkbuden- und K ioskhandels sow ie der A uto
m aten in die B estim m ungen über S onntagsruhe und L aden
schluß.

A enderung der veralteten  B estim m ungen der R e ic h s g e 
w erbeordnung mit dem  Ziele der V erleihung d e s  öffentlichen 
R echts für den m ittelständischen E inzelhandel nach dem 
Vorbild des H andw erks.

E inführung des B efähigungsnachw eises.
Ausschluß ungeeigneter B etriebe oder Personen von 

der L ehrlingshaltung.
E infügung einer Bestim m ung in die R e i c h s g e w e r b e o r d . -  

nung über die U ntersagungspflicht gegenüber unzuverlässigen 
G eschäftsinhabern.

E s  w urde ferner beschlossen, an die S t e t t i n e r  
S t a d t v c r o r d n e t e n v e r s a  m m 1 u n g folgende E in g a b e  
zu richten:

„D ie jetzige Z usam m ensetzung d e r  Stettiner S ta d tv e r 
ordnetenversam m lung gibt die M öglichkeit, eine W ir ts c h a f ts -
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Politik auf nationaler und m ittelständischer G rundlage zu 
betreiben. In der E rkenn tn is, daß  die gew ählten  V ertre 
ter der S tad t davon überzeugt sind, daß  dem  m itte lständi
schen H andel sofort um fassend geholfen w erden muß, u n te r
breitet der V erband  der S tadtverordnetenversam m lung  fo l
gende M indestforderungen:

1.) Alle Beam ten und A ngestellten der S tadt S tettin 
haben neben ihrer am tlichen T ätigkeit keinen G ew erbebetrieb  
auszuüben oder sieb irgendw ie gew erblich  zu betätigen, 
je d e r  H andel von Beam ten und A ngestellten  der städtischen 
V erw altung und deren A ngehörigen hat in den D iensträum en 
der städtischen V erw altung zu unterbleiben.

D en w irtschaftlichen U nternehm ungen der S tad t S tettin 
ist ebenfalls die A usübung eines G ew erbebetriebes zu ver
bieten. Die bestehenden  G ew erbebetriebe sind sofort au f
zulösen.

2.') Die städtische V erw altung hat den gesam ten B e
darf an W aren bei den  S tettiner E inzelhandelsgeschäften  
zu decken. D er m ittelständische E inzelhandel ist zu bevo r
zugen. Alle leistungsfähigen F irm en der S tad t sind m ög
lichst g leichm äßig bei der B elieferung von W aren  h e ran 
zuziehen. E ine B evorzugung einzelner Firm en hat zu u n te r
bleiben.

3.) Die städtische V erw altung und die städtischen B e
triebe haben  sich mit allen ihnen zur V erfügung stehenden 
M itteln dafür einzusetzen,, d aß  säm tliche städtischen G ehalts
und Lohnem pfänger ihren  W arenbedarf beim ortsansässigen

~  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 .  — — — —

Nafional>Versidierung, Stettin.
»National“ Allgemeine Versicherungs-Akt.-Ges.. Stettin. Im  Jah re  1927 ist die schon im  Ja h re  1919 errich te te

„O rion“ V ersicherungs-A ktien-G esellschaft, H am burg , die ein 
K apital von 1000 000 R eichsm ark aufw eist, den N ational- 
G esellschaften angegliedert w orden, um am  ersten  S eehafen 
platz D eutschlands über eine P latzgesellschaft zu verfügen, 
die sich dem  dortigen T ransport-V ersicherungsgeschäft b eson 
ders widmet.

1929 erfolgte die F re igabe  d e s  A m erika-G uthabens in 
H öhe von Doll. 829 105,96, w elches zur V erstärkung  der R e 
serven und zur Zahlung einer V ergütung an  die A ktionäre 
in H öhe von 8 Proz. auf d as eingezahlte K apital verw endet 
wurde. D as noch nicht fre igegebene V erm ögen beziffert 
sich auf ca. Doll. 200 000.—.

1930 erfolgte der A bschluß eines In teressengem ein 
schafts-V ertrages mit der „C o lon ia“ Kölnische Feuer- und 
K ölnische U nfallversicherungs-A .-G ., Köln, un ter gegenseiti
gem  A ktienaustausch. D ie ausgetausch ten  A ktien en tstam m 
ten dem Portefeuille  d e r S tettiner R ückversicherungs-A kt.- 
Ges. und w urden von der , ,C olonia“ übernom m en.

1932 w urde in G em einschaft mit der „C olonia“ K ölnische 
Feuer- und K ölnische U nfallversicherungs-A .-G ., Köln, die 
Sanierung der K ölnischen R ückversicherungs-G esellschaft, 
Köln, zu gleichen Teilen durchgeführt* und zw ar mit G e
nehm igung des R eichsaufsichtsäm tes für P rivatversicherung.

D as Ja h r  1933 b rach te  die Fusion mit d e r seit J a h r 
zehnten bestehenden N orddeutschen  See- und Fluß-V er- 
sjcherungs-A .-G ., Stettin, deren  V erm ögen als ganzes unter 
A usschluß der L iquidation mit W irkung ab 1. Ja n u a r  1933 
auf die „N ationa l“ A llgem eine V ersicherungs-A kt.‘-Ges. ü b e r
gegangen  ist. Die Fusion erfo lg te ebenfalls mit G enehm igung 
des R eichsaufsichtsam tes für P rivatversicherung. E ine E r 
höhung des A ktienkapitals , d e r „N ational-A llgem eine“ ist 
durch  diese A ktion nicht notw endig  gew esen.

Die N ational-V ersicherungs-G esellschaften können heute 
mit Stolz auf ihre bisherige E ntw icklung hinweisen und 
tro tz der U ngunst d e r Zeiten auf eine w eitere günstige E n t
wicklung vertrauen.

*

Stettiner Kückversicherungs-Aklien-Ges., Stettin.
»National“ Lebensversicharungs-Aktien-Gesellschaft, Stettin. 
»Orion“ Versicherungs-Aktien-Gasellschaft, Hamburg.

A ltherköm m licher hanseatischer K aufm annsgeist S te t
tiner B ürger gründete  im Jah re  1845 die- älteste  Privat- 
versicherungs-A nstalt der Provinz Pom m ern, die „P reuß ische  
N ational-V ersicherungsiG esellschaaft in S te ttin“ , seit 1919 
»N ational“ A llgem eine V ersicherungs-A ktien-G esellschaft, mit 
einem K apital von 9 000000 M ark, dam als 3 000 000 T aler. 
D er B etrieb blieb zunächst auf die T ransport- und F eu erv er
sicherung beschränkt. Im  Jah re  1891 wurde die U nfall-V er
sicherung aufgenom m en, der in den ersten  Jah ren  dieses 
Jah rhunderts in schneller Folge die E inbruchdiebstahl-V ert 
Sicherung und K raftfahrzeug-V ersicherung, nach dem  W elt
kriege schließlich auch die A ufruhr-V er Sicherung folgten, 
tro tz  em pfindlicher R ückschläge durch  W eltkrieg  und In 
flation w ar e s  der G esellschaft bei d e r G oldm ark-U m stellung 
S 1 J ahre 1924 möglich, das A ktion-K apital von 9 000000 
M ark unverw ässert in gleicher H öhe in G oldm ark zu e r 
halten.
. . Um die Jah rhundertw ende um faßte  der T ä tig k e itsb e 
reich die bedeutendsten  Teile des gesam ten E rdballs. N eben 
uem in ternationalen  Seeversicherungs-G eschäft, dem  a u ß e r- 
^eutsch-europäischen und dem transatlantischen Feuerver- 
lc le rungsgeschäft besaß  die G esellschaft bedeutende nord- 

Jttienkanische B eziehungen. Im  Jah re  1906 w urden allein 
Peim g roßen  B rand von San F rancisco 3 000000 M ark an  
-Entschädigungen gezahlt, die zu eigenen L asten  gingen, ohne 

aß die G esellschaft empfindlich geschw ächt wurde, 
s. h f B ereits *m. J a^ re  ^ 7 9  entstand als ers te  T ochtergesell- 

naft die S tettiner R ückversicherungs-A ktien-G esellschaft mit 
jHem K apital von 1800 000 M ark, das nach der Inflation 
Wenfalls in voller H öhe auf R eichsm ark um gestellt, 1932 aber 

di* ^ m ‘ ^*0 000-— herabgesetz t w urde. Im  H inblick auf 
* E rhaltung  und bessere A usnutzung der O rganisation 

ru' C v̂ tcr ’m Jah re  1924 die „N ationa l“ L ebensversiche- 
1 ^ f . s 'A ktieh-G esellschaft mit einem A ktienkapital von 
1 °00 000 R eichsm ark gegründet.

E inzelhandel decken, und daß  der E inkauf bei ausw ärtigen  
G eschäften, insbesondere V ersandgeschäften  unterbleibt.

E s  ist darauf hinzuw irken, daß  eine V ergebung von 
A ufträgen an S chw arzarbeiter durch Beam te oder A nge
stellte der S tad t unterbleibt.

4.') In den D iensträum en der städtischen V erw altung 
und der städtischen B etriebe ist die A usübung eines H an 
delsgew erbes durch H ausierer und V ertreter zu verbieten.

5.) D er S traßenhandel ist innerhalb  des S tadtgebietes 
Stettin  auf das äußerste  M aß einzuschränken.

6.) Konzessionen jeder Art dürfen  für W arenhäuser, 
G roßfilialbetriebe und K onsum vereine nicht m ehr erteilt 
w erden.

B estehende K onzessionen (z. B. in W arenhäusern) sind 
zurückzunehm en.

7.) D er M agistrat Stettin  soll N eugründungen  von 
W arenhäusern  und G roßfilialunternehm ungen nicht m ehr zu 
lassen. (Die N eugründung von E inheitspreisgeschäften  ist 
bereits durch das R eichsgesetz verboten. E in re ichsgesetz
liches V erbot von W arenhäusern  und G roßfilia lun terneh
m ungen dürfte bevorstehen.)

8.) Die städtischen Tarife, insbesondere der Preis Tür 
elektrischen L ichtstrom  sind sofort zu senken. F ür den 
E inzelhandel, der auf L icht besonders angew iesen ist, sind 
unverzüglich w esentliche’ E rle ich terungen  zu schaffen. Die 
D ifferenzierung des S trom preises nach d e r A bnahm em enge 
soll künftig  fortfallen. Die m ittelständischen G eschäfte b e 
dürfen nach dieser R ichtung eines besonderen  Schutzes.“

Eine Anzeige im „Ostsee-Handel“ bringt Gewinn
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Bezugsquellen - Nachweis.
Btyromaschinen

Neuzeitliche
Bürom aschinen
Franz von D aszkow ski
Stettin , König-Albert-Str.38  
F ernsp recher 299 42

L ederw aren  u. K offer
E. Albrecht
Stettin , Paradeplatz 33 
F ernsprecher 21215

F euerlöscher
Total-V erkauifsbür o 
Pom m ern
lnh.Rich.W inckelsesserjr.
Stettin , Ilohenzollernstr . 9 
F ernsprech er 271 84

P utzw olle , P utzlappen
Gebr. Nicolai
Stettin , Sclim iedestr. 36 
F ernsprecher 27145

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Hagen & Co.
Gegr. 1853 

Sämtliche Oele o Maschinen-Bedarf 
Asbest □ Gummi 

21673 Bollwerk 3

Fritz&Johs. Brandenburg
Maschinenfabrik 

Stettin, Unterwiek 11
Fernsprecher 369 37

Züllchow, Stadenstr. 6 a
Fernsprecher 36876

T
Fabrikation von Kochherden 
Lösdi- u. Ladeblödien, spann* 
Sdirauben und Trossenwinden

Ausführungen 
von Schiffs' u. Kesselreinigungen

A f t f c ü l k  m it den größt, u. schönstenSchnelldam pfern derR ügenlinie
V o n  Mclim a n  die U M S l t  „Rugard“, „Hertha“, „Odin“, „Frigga“.
Im Sommer tägliche Fahrten nach Sw inem unde, H eringsdorf, Z innow itz

Insel Rügen, Bornholm und Kopenhagen
A b fa h r t  11,00 lt. F a h r p la n  — S o n n ta g s  a u ß e r d e m  S o n d e r f a h r t  2,45 fr ü h  

V e r b i l l ig te  U r la u b s -R ü c k f a h r k a r te n  Illustrierte  Prospekte und  nähere Auskünfte durch

Stettiner Dampfschiffs-Gesellschaft J. F. Braeunlich G.m.b.H., Stettin
Bollwerk lb . Liegestelle u. Fahrkartenausgabe: vor Mitte Hakenterrasse. Tel. 2 0030  u. 2 1 4 1 5 .

n a ch  S tvin etn iin d e und zurück
ab Stettin regelm äßiger zw eim al täg licher V erkehr m it den Dam pfern „Berlin“, „Stettin“, „Sw inem ünde“ .

P rospekte und nähere Auskunft durch  
Swinemünder Dampfschiffahrts-A-G. /  STETTIN, B ollw erk lb ,  Zimmer 9, Fernsprecher Nr. 21415.

T e r s c n e n * ,

£iefer-untl

£ a s t u m & e n

a u c h  L a g e r  g e b r a u c h t e r  F a h r z e u g e  
Opel-Fahrräder der Schlager der Saison 1933

R eparaturwerk, K arosseriebau, Autolackierung  
Batterie und Lichtdienst Petrihofstraße Nr. 6

Automobil - Centrale Max Porcher
Kaiser-W ilhelm -Straße 52 — T elefon 27500 und 27501

1 Spedition, Lagerung, TransportUbernabmen

| Wieler & Co.
| Stettin, Beutlerstraße 10—12
: T elegr.-A dr.: T ransw ieler
\ Telephon Nr. 23344 23345

! Versicherungen Commissionen


