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DARMSTÄDTER UND 
NATIONALBANK
Kom m anditgesellschaft auf Aktien

FILIALE STETTIN, Roßmarht 5
Fernsprechers Ortsverkehr Sammelnummer 35411 

Fernverkehr: Nr. 33847— 33849

Depositenkasse Bollwerk
Langebrückstraße Nr. 4 Fernsprecher: Nr. 33847—33849

Eröffnung von provisions- und sp esen fre ien  Depositen* 
honten un ter A ushändigung von D epositenhontobüdiern föi

m

ß c fc f t o f t e f t e U c n  in  P o m m e r n :

Bnf?lam, Peenftr. 7 /  6ortl> t. pom v £ange S tr. 
50 /  Belgord (Perf.), ßorlffr.27 /  Subllfc, 
Poftffraße 144 /  Sütoro, £ongc e traße  6$ /  
<£ommm i. Pom., SüaUftr. 100 /  Demrntn, Jcoucn- 
ffraße 9 /  <Dollnoro i. Pom., äJoUroeberfftöfie. 7 
ereiffltüöl^ tätige 6 tra0e 15 X ßö'slin, Serg-- 
ffraße 1 /  ßolberg, ßatferplafc 6 /  fleuftettm, 
PreuJ îJcfyo 6 tr .  2 X PöUfc, 6ouftr. 7 /  Pol^in, 
Srunnenftr. 17 X Pynfc(Pom.), Öaljtmffrafc 50 
Kügimu>aläe, Zange 6 t r .  32 /  6 targard  i. Pom. 
f>ol3marEtftr. 43 /  Stettin, £u!jenffr.l9 /  Stolp, 
SfifttclftraJje 5 /  Stralfund, JTlöndjenftra0e 30, 

Stoinemünde, fäcberftraße 5.

NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT
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Die neue Haushaltseife mit Doppelwirkung! 
Wasch vermögen! +  Lösungskraft!

S te t t in e r  
Herzen* und. Seifenfabrik
I n  a l l e n  e i n s c h l ä g i g e n  G e s c h ä f t e n  e r h ä l t l i c h .

e rColi f f  6  $aestl
Stettin . Swinemünde

Fernspr. 34605 und 34606 20C Fernsprecher Nr. 2034 
Telegramme: Lofsiedel Telegramme: Lofsiedel

Schiffsmakler — Bunkerkohlen

A gentur überseeischer Dampferlinien und der 
Egon-Linie Stettin -Südschw eden .

Auf den Weihnachtstisch des Herrn gehört

ein Huf 
ein guter Hui 
ein Sdieye-Hut
M ü t z e n  a l l e r  A r t

H U T — w n .
Breite Straße 6 — Ruf 26020

Papierhaus P ä S C Ü O W
Spezialität:

Füllfederhalter
Buchdruckerei - Lichtpausanstalt 
Steindruckerei - Plandruckerei

M arienplatz  Nr. 2 f t  n  t  t  i  w  K leine D oinstr. 24
F e rn sp re c h e r  30520 w  I  C  1  1  I  I I  G e g r ü n d e t  1847

Det Forenede
Dampfkibs-Selskab
Aktieseiskab Kopenhagen

regelmäßiger
Passagier

verkehr

Nähere
Auskunft

durch

Slellin - Kopenhagen - 
Oslo
S/S „ K o n g  H a a k o n “ 
jeden Dienstag 18 Uhr

Steffin - Kopenhagen-
fiofhenburg
S/S „Odin“ jeden Freita9 
18 Uhr

Siclfin > Kopenhagen- 
Wesinorwegen
S/S „ B e r g e n h u s “ S/ö 
„Trondhjem“ alle 10 Tage

Gustav Metzler / Stettin
Königstr. 4/5
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Die „führenden“ Firmen Stettins
in den einzelnen Branchen -  alphabetisch geordnet.

Allianz
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft 

Zweigniederlassung Stettin

Sammel-Nr. 35471 Marienplatz 3

Germania -Versicherung
Versicherungen aller Art

Sammel-Nr. 25 286 Paradeplatz 16

Feldmühle
Papier- und Zellstoffwerke A.-G.

Sammel-Nr. 25481 Königstor 6

J. Gollnow &. Sohn

Sammel-Nr. 25111 Prutzstraße 1

Huta
Hoch- und Tiefbau-Aktiengesellschaft 

Eisenbeton

21407, 276 36 Drei Eichen 1 -  2

Stettiner Oderwerke
Akt.-Ges. für Schiff- und Maschinenbau

Sammel-Nr. 256 51 Werftstr. 18—20

Wm. Schlutow

Sammel-Nr. 25911 Kl. Domstr. 2

Städtische Werke
Akt.-Ges.

Sammel-Nr. 35441 Pommerensdorfer Str. 26

Bernhard Stoewer
Akt.-Ges.

Sammel-Nr. 25141 Warsower Str. 7

Thyssen
Eisen- und Stahl-Aktiengesellscaft 

Eisengroßhandel

Sammel-Nr. 355 91 Im Steinbruch 14—16

C. W. Kemp Nachf.
Aktiengesellschaft

324 48, 32449 Turnerstr. 63-64

Ferd. Rückforth Nachf.
Aktiengesellschaft

Sammel-Nr 35281 Oberwiek 4—5

Hermann Scholl
Beton- und Tiefbau

24968, 24969 Arndtstr. 27

Stettiner Dampfer-Compagnie
Akt.-Ges.

Sammel-Nr. 35301 Bollwerk 21

Stoewer-Werke A.-G.
vorm. Gebr. Stoewer

Sammel-Nr. 254 91 Falkenwalder Str.

C. F. Weber
Fabrik der Vereinigten Dachpappenfabriken A.-G. 

Teerdestillation — Asphalterzeugnisse

377 31, 377 32 Telegr.: Nonnenmühle

Ersuchen nicht „ f ü h r e n d  e r “ Firmen um Aufnahme in dieses Verzeichnis höflichst verbeten
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Qualitäts- 
Erzeugnisse
deutscher Feinmechanik*

N Ä H MA S C H I N E N -  UND F A H R R Ä D E R • F A B R I K
B e r u h :  S l o c w e r  gesellsdiafl S l e l l i n - G r  i i n l i o l
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Wirtschaftszeitung für die Gstseetänder, das Stettiner Wirtschaftsgebiet 

und sein Jfintertand
AMTLICHES ORGAN DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU STETTIN

Mitteilungen der Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnländischen Vereins e. V. zu Stettin

H em usgeber D r. H. S c h r ä d e r ,  S ynd ikus d e r In d u s tr ie -  u n d  H an d e lsk am m er zu S te ttin
H au p tsch riftle ite r u n d  v e ra n tw o rtlic h  fü r  d ie  B erich te  o b e r  das A usland  W . v. B u l m e r i n c q ,  S te ttin ; v e ra n tw o rtlic h  fü r  d ie B erich te  ü b e r  das

In la n d  u n d  fü r  den  A nzeigenteil Dr. E. B a r t z ,  S te ttin .
------------------------- -------------------------------------- B ezugspreis v ie rte ljäh rlich  2,50 B eichsn iark . — A nzeigenpre is  It. T a r i t .------ —____________________________________
V erlag : B a ltischer V erlag G. m. b. H., S te ttin  D ruck : F isch er & S chm id t, S te ttin . S ch rif tle itu n g  u n d  In se ra te n -A n n ah m e : S te ttin . Börse R ingang 
S chuhstraße , F e rn sp re c h e r Sam m el-N r. .<5*41. Die Z eitschrift e rsch e in t am  1. u n d  15. jed en  M onats. Z ah lungen  a u f  das P o stsch eck k o n to  des B altischen

V erlages G m. b H., S te ttin  Nr. 1046t. B an k v e rb in d u n g : W m . S ch lu tow , S te ttin .
G eschäftsstelle  in  H elsing fo rs: A kadem iska B okhandeln , A lexandersgatan  7. K onto in  H elsingfors: K ansallis O sake P ankk i, A lexandersgatan  40/42

Nr. 24 Stettin, 15. Dezember 1927 7. Jahrg.

Wettbewerb und Ausverkauf.
Von D r .  K r u  11.

Geschäftsführer des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V.
D e r  K a m p f  g e g e n  d e n  u n l a u t e r e n  

W e t t b e w e r b  ist in den letzten Monaten wieder 
in ein akutes Stadium getreten; die zuständigen R e
gierungsstellen scheinen ihm endlich ein ernsthaftes 
Interesse zuwenden zu wollen. Das Preußische 
Justizministerium hatte im August d. Js. den Staats
anwaltschaften Anweisungen erteilt, die verstärkt 
hervortretenden Auswüchse im unlauteren W ettbe
werb nachhaltiger zu bekämpfen. Bisher wurde der 
unlautere Wettbewerb von den Staatsanwaltschaften 
meist auf den mit Kosten verknüpften W eg der 
Privatklage verwiesen. Nur selten gelang es den 
Einzelhandelsverbänden, die Staatsanwaltschaft zu 
überzeugen, daß ein öffentliches Interesse an einer 
Strafverfolgung vorläge, und daß sie daher Klage 
erheben müßten. Auf Grund der ministriellen Ver
fügung haben die Staatsanwaltschaften in der Regel 
llTlmer dann einzuschreiten, wenn ein Verband zur 
I' örderung gewerblicher Interessen Strafantrag 
stellt, insbesondere dann, wenn es sich um W ettbe

werbsauswüchse handelt, an deren Beseitigung 
ganze Gewerbezweige ein begründetes Interesse 
haben. Die Industrie- und Handelskammern werden 
gutachtlich besonders zu der Frage, ob ein öffent
liches Interesse an einer Verfolgung vorliege, ge
hört. In Stettin hat bisher der Schutzverein für 
Handel und Gewerbe e. V., Stettin, die Stellung 
von Strafanträgen bei begründeten Beschwerden 
übernommen. Dieser Verein beabsichtigt, seine T ä 
tigkeit auf den gesamten Handelskammerbezirk aus
zudehnen. Die Industrie- und Handelskammer zu 
Stettin hat ihre Gutachten immer in einem Sinne ab 
gegeben, der einer sachlichen Beurteilung des ein
zelnen Falles entsprach und sich auch mit den An
schauungen der betreffenden Erwerbsgruppe deckte. 
Der Preußische Justizminister hat mit seiner Ver
fügung der Wirtschaft, insbesondere dem Einzel
handel und dem Handwerk, nicht nur einen großen 
Gefallen getan, sondern auch bewiesen, daß  er den 
Belangen der Wirtschaft nahesteht.

A l l i a n z
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft

103 624 844 R.-M. P räm ien ein n ah m e 92 020 8 $5 R.-M. K ap ita l und R eserv en

Badische Pferdeversichergs-A nstalt A.-G. in Karlsruhe i.B .. ■ H E S S  H e r m e s  Kreditversicherungs-Bank A kt-G esellsch. in Berlin.

Brandenburger Spiegelglas-Versichergs.-A.-G. in Berlin, J Kraft Vers.-A.-G. des A utom obilclub, v. Deutschi. i. Berlin,

G l o b u s  V ersicherung-A ktien-G esellschaft in H am burg, T U n i o n  Allgemeine Deutsche Hagel-Vers.-Ges. in W eimar,

Allianz Lebensversicherungsbank A.-G.
31°/o  V e r s ic h e r t e n d iv id e n d e  538  0 0 0  000  R.-M . B e s t a n d  E n d e  1926

V e r s i c h e r u n g s z w e i g e :
f e ' ,T r a n s p o r t  * Haftpflicht . Unfall . Einbruchdiebstahl . Beraubung . Maschinenbruch . Glas 
Ka. 9S" * V aloren . Schmucksachen in Privatbesitz  . R e ise g e p ä c k  . Aufruhr ♦ Kredit
Kaution . Auto (Unfall, Haftpflicht, Kasko) . Leben A u ssteu er  . Invalidität » R enten  - P e n s io n  . Soar-

und S te rb ek a sse  ♦ H agel ♦ P fe r d e  und Vieh
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Das Reichswirtschaftsministerium ist in. der ' 
letzten Zeit in Erwägungen darüber eingetreten, ob 
und inwieweit den Auswüchsen im W ettbewerbs
wesen durch eine Aenderung der gesetzlichen Be
stimmungen, insbesondere des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb, abgeholfen werden könne. 
Daß d a s  g e l t e n d e  G e s e t z  e r h e b l i c h  e 
M ä n g e l  in technischer wie auch in sachlicher 
Hinsicht auf weist, darüber sind sich Gesetzgebung 
und Wirtschaft einig. Besonders die Regelung des 
Ausverkaufswesens ist recht unklar. Durch die E n t
wicklung und Aenderung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse ist das Gesetz teilweise überholt und ge
rade in seinen wesentlichsten Bestimmungen, den 
§§i 3 und 4 und den §§ 7 und 9 (Ausver.kaufsbe- 
stimmungen) will es nicht mehr ganz genügen. 
Große Kreise im Einzelhandel reden einer Aende
rung der gesetzlichen Bestimmungen das Wort, in
dem sie dartun, daß  der nach der Stabilisierung 
der W ährung eingetretene Konkurrenzkampf W ett
bewerbsformen angenommen habe, welche von der 
Mehrheit des Einzelhandels als untragbar empfun
den würden. Andere erblicken in einer Verschärfung 
der W ettbewerbsbestimmungen eine E inengung der 
verfassungsmäßig garantierten Gewerbefreiheit und 
einen Rückfall in das Zunftwesen des M ittelalters; 
sie glauben, daß man in Wirklichkeit mit verschärf
ten Bestimmungen nicht den unzulässigen, sondern 
nur den unbequemen Wettbewerb treffen wolle, und 
daß  der eigentliche Sinn der Gesetzesänderung sei, 
kaufmännische Initiative und geschäftlichen U nter
nehmungsgeist zu unterdrücken. Die in den betei
ligten W irtschaftsverbänden über die Gesetzesre
form gepflogenen Verhandlungen haben ihren 
letzten Ausdruck in den Vorschlägen des Einzel
handelsausschusses des Deutschen Industrie- und 
Handelstages gefunden. Weite Kreise im Einzel
handel können auf den Boden dieser Vorschläge 
nicht treten. Die Beschlüsse gehen darauf hinaus, 
den Begriff des „Ausverkaufs“ schärfer und enger 
zu fassen, als es bisher im Gesetz geschieht, dar
über hinaus soll den höheren Verwaltungsbehörden 
gewissermaßen Blankovollmacht gegeben werden, 
für alle sonstigen „Veranstaltungen zur Herbeifüh
rung eines beschleunigten Verkaufs“ Anordnungen 
zu treffen. Das Ergebnis einer solchen Reform wäre 
folgendes: Machen die Verwaltungsbehörden von 
ihrem Anordnungsrecht keinen Gebrauch, so würde 
die Veranstaltung der reinen Ausverkäufe wohl eine 
Einschränkung erfahren, dagegen wären die ausver
kaufsähnlichen Veranstaltungen, welche bisher den 
Ausverkäufen rechtlich gleichgestellt waren, jeder 
Kontrolle enthoben, was einem Abbau der bestehen
den Schutzbestimmungen gleichkäme. Andererseits 
besteht die Gefahr, daß infolge allzu vieler Ver- 
waltungsanordnu.igen eine Zersplitterung der Rechts
verhältnisse eintritt, wie sie schon jetzt in dem einen 
Punkte, in dem Verwaltungsverfügungen erlassen 
werden können, nämlich in dem des Beginnes und 
der Dauer der Inventur- und Saisonausverkäufe in 
Erscheinung getreten ist. Die Industrie- und H an
delskammer zu Stettin hat sich im Interesse der 
beteiligten W irtschaftsgruppen ausg’iebig mit diesen 
Fragen beschäftigt und ihre Stellungnahme dem 
Deutschen Industrie- und Handelstage mitgeteilt, 
die sich etwa mit den Vorschlägen des Industrie-

und Handelstages deckt und im wesentlichen etwa 
folgende i s t :

„Trotz schwieriger Scheidung zwischen unlau
teren und lauteren Veranstaltungen ist eine Neure
gelung des Ausverkaufswesens grundsätzlich zu be
fürworten. Eine gleichmäßige Regelung ist mög
lichst für einen höheren Verwaltungsbezirk zu er-, 
streben ; lediglich bei der Festsetzung des Termines 
für den Saisonausverkauf ist von einer Einheitlich
keit abzuweichen, da die Interessen der einzelnen 
Plätze (Badeorte, Luftkurorte) hier zu verschieden 
sind. Durch Sonderangebote wird im allgemeinen 
ein neuer Bedarf nicht geweckt, so daß Schädigun
gen durch die Einschränkungen der Sonderangebote 
weder für den Einzelhandel noch für Großhandel 
und Industrie zu befürchten sind. Es kann nicht in 
Abrede gestellt werden, daß durch eine stärkere 
Einschränkung der Sonderveranstaltungen dem Pub
likum günstige Kaufgelegenheiten entzogen werden; 
es ist aber andererseits fraglich, ob nicht d u rch  
manche dieser Gelegenheitskäufe Schaden gestif te t  
wird, wenn nämlich eine lebhafte wirksame Rekla
metätigkeit für in Wirklichkeit ungünstige A n g e b o te  
eingesetzt wird. Die Belebung kleiner Nachbar
geschäfte durch Sonderveranstaltungen eines g ro ß en  
Geschäftes muß in gewissen Grenzen z u g egeben  
w erden; es ist aber auch zu berücksichtigen, d a ß  
die Kundschaft des großen Geschäftes sich von dem  
des kleinen wesentlich unterscheidet, denn in einem 
kleinem Geschäfte legt der Kunde auf individuelle 
Behandlung wert, während dies in einem g ro ß en  
Geschäfte mehr in den Hintergrund tritt.“

Die Handelskammer vertritt des weiteren die 
Ansicht, daß außer den reinen Ausverkäufen auch 
solche wegen Umbaus, Geschäftsverlegung, B ran d 
schäden usw. nach wie vor m it diesen gem einsam  
geregelt werden müßten, daß die Erweiterung der 
Sphäre des behördlichen freien Ermessens die Ge- 
fahr einer Rechtszersplitterung in gewissem Maß® 
mit sich bringe, eine Auffassung, die ich se lb s  
schon oben wiedergab.

Eine besonders eingehende Behandlung ^  
Rahmen des gesamten Ausverkaufswesens h a t  d 
Frage der S a i s o n -  u n d  I n v e n t u r a u s v e ^  
k ä u f e ,  insbesondere die Frage nach ihrem
g i n n  durch die Industrie- und H a n d e l s k a m m e r  e

fahren . Die Ansichten über die Zweckmäßige^, 
eines möglichst frühen oder späten B e g in n e s  c“ eS 
Ausverkäufe sind auch im Einzelhandel des K.a ^ 
merbezirks außerordentlich geteilt. Die einen vV,0,ß _  
den Charakter dieser Ausverkäufe als Saisonsc 
Verkäufe gewahrt wissen und wünschen d a h e r  e ^  
möglichst späten Beginn, während a n d e re  slf nien 
Gelegenheit zu einem forcierten Absatz im Ka Jep 
des Saisongeschäfts betrachten. Der E in z e jn a ^ ^  
ausschuß des Deutschen Industrie- u n d  H a n  ^  
tages hat in seiner Situng vom April d. J S’n tu r- 
Frage einer Späterlegung der Saison- und f0p
ausverkäufe zur Diskussion gestellt u n d  sicn 
gender Entschließung für eine S p ä t e r l e g u n g  
Ausverkäufe ausgesprochen: n.

„Die Sonderbehandlung der Saison- und  
turverkäufe in dem Gesetz gegen den un. a 
W ettbewerb ist von dem G e se tz g e b e r ,  wie 
stehungsgeschichte des  Gesetzes zeigt;, a ^ . g e 
gründet worden, daß  diese r e g e lm ä ß ig  Be
kehrenden Veranstaltungen dem leichteren
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schleunigtcn Absatz abgelagerter und unmodern ge
wordener Artikel dienen und daher nicht den eigent
lichen Ausverkäufen gleichgestellt werden sollten. 
Diese Veranstaltungen bezwecken somit die E r 
leichterung des Absatzes von Saisonwaren am 
Schlüsse der Saison. Die gleiche Auffassung wird 
in der Literatur vertreten. Leider haben die Saison- 
und Inventurverkäufe jedoch diesen Charakter viel
fach dadurch verloren, daß man sie — dem Drängen 
gewisser Kreise nachgebend — in zahlreichen Aus
führungsverordnungen zu § 9 Abs. 2 des Gesetzes 
so frühzeitig festsetzte, daß sie in die noch nicht be
endete Saison fallen. Die Folge ist, eine vorzeitige 
Entwertung der Saison- und Modeartikel und damit 
eine Beeinträchtigung des regulären Geschäftes, ins
besondere des Weihnachtsgeschäftes. Der Einzel
handelsausschuß des Deutschen Industrie- und 
Handelstages bedauert diese Entwickelung im Inter
esse einer reellen und gesunden Geschäftsführung 
des Einzelhandels; er empfiehlt deshalb, daß den 
Sai son- und Inventurverkäufen allgemein der Cha
rakter als Saisonschlußverkäufen wiedergegeben 
wird. Daher richtet er an die Industrie- und H an
delskammern die Bitte, dafür einzutreten, daß von 
den zuständigen Verwaltungsbehörden der Beginn 
der Saisonschluß- und Inventurverkäufe nicht vor 
dem 10. Januar bezw. 10. Juli festgelegt und die 
Zeitdauer, während der dieselben stattfinden dürfen, 
auf 14 Tage (zwei Wochen) beschränkt wird.“

Die Saison- und Inventurausverkäufe haben im 
Regierungsbezirk Stettin hinsichtlich ihrer T e r -  
m i n e bereits eine e r h e b l i c h e  W a n d l u n g  
durchgemacht. Die Verordnung über das Ausver
kauf swesen in Stettin vom 5. Juni 1912 ließ die 
Saison- und Inventurausverkäufe in der Textil
warenbranche in der Zeit vom 15. Juni bis 15. Juli 
und vom 2. Januar bis 31. Januar, in der Schuh
warenbranche in der Zeit vom 15. Juli bis 15. 
August und vom 15. Januar bis 16. Februar zu. 
Der Stadtkreis Stargard* und die Stadtgemeinde 
Swinemünde hatten eigene Ausverkaufsverordnun
gen und auch besondere Ausverkaufszeiten, Swine
münde insbesondere einen späteren Sommerausver
kauf mit Rücksicht auf seinen Charakter als Bade
ort. Auf Grund der durch den Preußischen Mi
nister für Handel und Gewerbe am 14. September 
19£6 erlassenen Richtlinien für den Inhalt der Ver
ordnungen über das Ausverkaufswesen reichte die 
Industrie- und Handelskammer dem Regierungsprä
sidenten einen Entwurf einer Verordnung über das 
Ausverkaufswesen ein, der für den gesamten Re
gierungsbezirk Stettin gelten sollte, und den der Re
gierungspräsident am  9. März 1927 verkündete. Die 
Ausverkaufszeiten sind hier einheitlich geregelt, we
nigstens für den Inventurausverkauf, während für 
den Sommerausverkauf für die Kreise, in denen 
Badeorte gelegen sind, Ausnahmen genehmigt sind. 
Der Inventurausverkauf findet nach dieser V erord
nung in der Zeit vom 4.—17. Januar, der Saison
ausverkauf in der Zeit vom 1.—14. Juli, in den 
Kreisen Cammin, Greifenberg und Usedom-Wollin 
vom 10.—23. August statt. Gegen die Festlegung 
dieser Ausverkaufszeiten setzte bald eine Gegen
strömung, und zwar besonders aus den beteiligten 
Branchen Stettins, teilweise auch aus der Provinz 
em, und zwar im Sinne einer Späterlegung der Aus
verkaufszeiten. Diese Bestrebungen wurden durch

die oben wiedergegebenen Beschlüsse des Deut
schen Industrie- und Handelstages unterstützt. Nach 
einer Umfrage bei allen Ortsausschüssen beantragte 
die Industrie- und Handelskammer folgende A bän
derungen der Ausverkaufszeiten: Der Inventuraus
verkauf beginnt am 1. Montag nach dem 4. Januar, 
der Saisonausverkauf am 1. August bezw., wenn der 
1. August ein Sonntag ist, am  2. August, im Kreise 
Usedom-Wollin am 15. bezw. 16. August. Eine Ge
nehmigung dieses Vorschlages der Industrie- und 
Handelskammer durch den Regierungspräsidenten 
ist in den nächsten Tagen zu erwarten. Wenn dem 
Leser diese Zeilen vorliegen, mag sie -wohl schon 
ausgesprochen sein. Man wird jedenfalls nicht fehl
gehen, wenn man dem Textil- und Schuhwaren
handel rät, seine Dispositionen für den bevor
stehenden Inventurausverkauf auf Montag, den 9. 
Januar 1928 abzustellen. Die Verlegung der Zeiten 
des Saisonausverkaufs vom 15. Juni auf den 1. Juli 
und auf den 1. August und auch die geringe Ver
schiebung des Inventurausverkaufs zeigen, daß  die 
Ausverkäufe ihren Charakter als Saisonschluß
verkäufe wiedererhalten sollen, ein Moment, das je
denfalls dem Sinne des Gesetzgebers entspricht. 
Aus der Begründung, die die Industrie- und H an
delskammer ihrem letzten Vorschläge an den R e
gierungspräsidenten angefügt hat, entnehme ich 
unter anderm folgendes :

„Seit Inkrafttreten der Verordnung über das 
Ausverkaufswesen für den Regierungsbezirk Stettin 
vom 9. März 1927 sind der Kammer zahlreiche 
Klagen über die Unzweckmäßigkeit der 1. ■ Juli
hälfte für die Veranstaltung des Saisonausverkaufs 
zugegangen. Sie liefen darauf hinaus, den Termin 
für den Saisonausverkauf auf Anfang August zu 
verlegen. Dabei war der Gedanke m aßgebend, daß 
die Zeit der eigentlichen Hauptnachfrage nach Som
merwaren und spezifischen Saisonartikeln sehr wohl 
noch für das reguläre Geschäft ausgenützt werden 
könne, während erst dann, wenn die Nachfrage 
nachzulassen beginne, der Ausverkauf mit seinen 
verminderten Preisen einzusetzen habe. Diese F or
derung wird noch dadurch unterstützt, daß  in
zwischen überall Bestrebungen aufgetreten sind, das 
Ausverkaufswesen überhaupt etwas einzudämmen, 
insbesondere soll die Unsitte bekämpft werden, daß 
die Ausverkäufe, die ursprünglich als Räum ungs
verkäufe am Schluß der Saison stattfinden, schon 
während der Saison selbst veranstaltet werden, so 
daß der Hauptumsatz an Saisonwaren während 
der Ausverkaufszeiten stattfindet. Die Kammer 
glaubte, einem erwiesenen wirtschaftlichen Be
dürfnis Rechnung tragen zu sollen und schlug daher 
den Gewerbetreibenden des ganzen Bezirks vor, 
sich auf den 1. August als Anfangsterminn zu 
einigen. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustim
mung — mit Ausnahme im Kreise Usedom-Wollin, 
für den schon bisher wegen des in der ersten Hälfte 
des Monats August immer noch lebhaften Bäder
verkehrs ' eine Ausnahmeregelung gegolten hatte.

Für den Kreis Usedom-Wollin ist daher wie 
bisher eine Ausnahmeregelung hinsichtlich des Sai
sonausverkaufs getroffen worden.

Die Kreise Cammin und Greifenberg sind auf 
den besonderen Wunsch der dortigen Gewerbetrei
benden von der Ausnahmeregelung ausgeschlossen 
worden. Der Badesaisonverkehr spielt hier keine
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so große Rolle, als daß er den späteren Termin; 
rechtfertigen könnte. Andrerseits tritt für die Textil- 
und Schuhwarenbranche dieser Kreise eine Schädi
gung ein, wenn ihre Ausverkäufe später statt
finden als in den benachbarten Städten der anderen 
Kreise, weil-dann das Publikum seinen Bedarf in 
den N achbarstädten deckt, während den in Cammin, 
Greifenberg, Treptow usw. ansässigen Gewerbetrei
benden das Sommergeschäft zum größten Teil 
entgeht.“

Die Industrie- und Handelskammer hat hin
sichtlich des Ausverkaufswesens, wie überhaupt auf 
dem großen Gebiete des Wettbewerbs, eine außer
ordentliche Arbeit geleistet, die dadurch erschwert 
wurde, daß die Meinungen und die Interessen der 
einzelnen Plätze allzu sehr auseinanderlaufen. Alle 
Wünsche konnten im Interesse einer möglichsten 
Einheitlichkeit naturgem äß nicht berücksichtigt 
werden, und die Handelskammer konnte nur dem 
überwiegenden Willen der beteiligten Kreise folgen. 
Es steht aber zu hoffen, daß der dem Regierungs
präsidenten unterbreitete Vorschlag nach seiner Ge
nehmigung Aussicht auf einen längeren Bestand 
hat, und daß er alle Gewerbetreibenden, die er an
geht, befriedigen wird.

Zweck dieser Zeilen sollte es sein, die T ätig
keit der Industrie- und Handeiskammer nicht nur

hinsichtlich des Wettbewerbswesens zu besprechen, 
sondern auch zu zeigen, inwieweit sich die Kammer 
der besonderen Belange des Einzelhandels auch auf 
anderen Gebieten angenommen h a t . . Platzmangel 
verbietet ein ausführlicheres Eingehen auf weitere 
Fragen. Die S o n n t a g s r u h e  und die mit ihr in 
Zusammenhang stehenden F r a g e n  d e s  H a u 
s i e r h a n d e l s  geben der Kammer Gelegenheit 
reichlicher Bearbeitung, zumal im Interesse der Pro
vinz, in welcher die örtlichen Polizeiverwaltungen 
bei der Genehmigung verkaufsfreier Sonntage nur 
selten Entgegenkommen zu zeigen geneigt sind. 
Eine ausführliche Darstellung dieser Fragen wird 
von anderer Seite in der nächsten Ausgabe des 
„Ostseehandels“ erfolgen. Erwähnt sei noch die 
Mitarbeit der Industrie- und Handelskammer an 
einigen Gesetzentwürfen, einem Gesetzentwurf zur 
A e n d e r u n g  d e r  T e i l e  I I—V d e r  G e w e r b e -
o r d n u n g (Straßenhandel, Hausierhandel, Auk
tionswesen usw.) und einem Entwürfe zum B e 
r u f s a u s b i l d u n g s g e s e t z  (Prüfung von H and
lungslehrlingen usw.), an der Freistellung der Han
delsbetriebe von der B e i t r a g s p f l i c h t  f ü r  I n 
n u n g e n  u n d  H a n d w e r k s k a m m e r n ,  Fragen, 
die eine gelegentliche Besprechung im „Ostsee
handel“ erfahren werden.

D änem arks Wirtschaftslage.
7>ie 2)ef/ationskrisis — Sch i/fahrt und ${äfen — Dänemarks Handels- und Schiffahrisbeziehungen  

m it Stettin.
Di e neuere E ntw ick lung  der dänischen V olksw irtschaft 

steht unter dem  Zeichen der  Sie igeru ig  des Kronenkurses, 
der in der  N achkriegsze it auf fast BO o/o h e run te rgegangen  w ar 
und  dann bis Mitte 1928 den  vollen G eldw ert w iedere rlang t 
hat. Mitte Juli sah  m an sogar an der  K openhagencr  Börse 
zum  erstenm al seit J a n u a r  1919 d a s  P f u n d  S t e r l i n g  
u n t e r  p a r i  n o t i e r t .  An de r  S tockholm er Börse notierte  
die dänische K rone, die bekanntlich  nach  der  Anfang 1927 
proklamierten W iederein’ösbarke’t der dätischen Pap*erkrone 
in Gold die gleiche M ünzpari.ä t wie die S chw edenkrone  
auf weist (nach der  skandinavischen M ünzkonvention von 
1.873/75), im O ktober  1927 im D urchschnitt  99.62 gegen  
99.89 im J a n u a r  1927 und  9*9.55 im O k tober  1926.

Ist nun zw ar  in D änem ark  die Inflation überw unden, 
so lastet dafü r je tz t auf d em  W irtschafts leben  eine D e -
f l a t i o n s k r i s i s ,  die einen sehr langw ierigen  Verlauf zu 
nehm en droht. D er  in der  Inflationszeit e m p o r g e 
s c h r a u b t e  P r e i s s p i e g e l  senkt sich nur zögernd. Die 
Preise  sind d ah e r  in D änem ark  außero rden tlich  hoch, noch 
höher  als in Schw eden. Dänemark ist eines der teuersten 
Länder der Welt! D er Großhande!sindex des S tatistischen 
D epartem en ts  (1913 —-  100) fiel von 157 im J a n u a r  1927 
bis April auf 152 u nd  hat sich dann in den  H erbs tm ona ten  
bis O k tober  w ieder  auf 154 erhöht, en tsprechend  de r  a l l 
gem einen  T endenz  am  W eltm ärk te .  V ergleichsweise be trug  
im O k to b er  1927 de r  G roßhandelspre is  de r  V erein igten 
S taa ten  (B radstree t)  n u r  145, in Schw eden  (K o m m erz -
kollegium ) 147.

N och höher sind die Lebenshaltungskosten. Diese 
w eisen nach  den B erechnungen  des Stat. D epartem en ts  (Juli 
1914 =  100) im O k tober  1927 den  Index  176 auf gegen  176 
im Juli und  178 im April. F ü r  D eutschland  b e träg t  d e r  
Index  des Stat. R eichsam ts (1913/14 — 100) für O k tober  
nu r  150. A llerdings sind in diese Ziffer im G egensatz  zur 
dänischen S teuern  und soziale A bgaben  nicht e ingerechnet.

Die einschneidenden Wirkungen der Deflationskrisis
sind in allen Zw eigen  des dänischen E rw erbs lebens  zu 
spüren. N och frisch stehen in der  E rin n eru n g  die zahl
reichen Zusammenbrüche der Banken, voran de r  Land- 
m andsbank, die eine g ro ß e  B eunruh igung  in d e r  W irtschaft 
hervorriefen. Recht unsicher ist auch die L age de r  h o c h 

entwickelten dänischen Landwirtschaft, denn bei den g eS.en' 
w ärtigen  niedrigen  Preisen für landwirtschaftliche E rzeugm ss 
können, sich D urchschnittsbe triebe nur mit äußers te r  An 
s trengung  g e rad e  über W asser  halten. Die A usfuhr y° 
Speck, Buttern, E iern  und Fleisch ist j e d o c h  sehr leblw ^  
die A usfuhr in den ersteren beiden E rzeugnissen  w ar s°2 ‘ 
im ersten  H a lb jah r  1927 g rö ß e r  denn je zuvor. T r o tz e tci 
sind für diejenigen Landw irte, die ihren Besitz in der _ 
flationszeit gekauft haben, die R e n t a b i l i t ä t s  v e r h a  1 
n i s s e so schw ierig gew orden , daß  eine lange Reihe v 
Besitzern ihren Betrieb hat einstellen müssen. Dies 
die zahlreichen Zwangsversteigerungen in der Landwirtscna > 
die g e rad e  in le tzter Zeit in ersch reckender W eise 
noinm en haben. Ih re  Anzahl b e trug  im A pril- V i e r t e l j a h r  •- 
nicht w eniger als 298 gegen  nur 135 im gleichen Z e i t r a
von 1926. . mter

Auch die dänische Industrie steht im allgemeinen u 
dem  E ind ruck  der  Deflation. D ie Eisenindustrie a £„. en_ 
un te r  seh r schw ierigen V erhältnissen und die 13 T yett. 
g ießereien  D änem arks  liegen in scharfem  g e g e n s e i t i g e n  . { c n  
bewert). Die Textil- und die Schuhzeugmdustrie ^ [cngen 
nur mit ha lber  Kraft, w ährend  gleichzeitig g r o ß e  - g in e n  
von Textilien und S chuhw aren  eingeführt w e r d e n -  Qe]_ 
s tarken  R ückgang  in de r  P roduktion  w eisen a u c h  ( (iu r ch  
fabriken auf, w äh ren d  im Baugewerbe die T ä tigkeJ ^ emmt 
die allgem eine E rw ar tu n g  n ied rigere r  B a u k o s t e n  r, j en l  
wird. Mitte 1927 lagen die Baukosten  noch 99°/o 11 > \p ril-  
V orkriegsspiegel.  In K openhagen  befanden  s ic h  a m  
U m zugs tage  1927 nur 3909 W ohnungen  im Bau £ e/ - cjltblick 
zum  gleichen Z eitpunkt des V orjahres. _ E inen ' Ug cj1iff- 
g ew ährt eigentlich nu r die günstige K o n j u n k t u r  l ^  ejne 
bau, dem  es trotz hoher  Arbeitslöhne g e l u n g e n  i ’^ e C i1- 

g rö ß ere  Anzahl von A ufträgen  für in- und  ausländ *"intlichen 
nung hereinzubekom m en. Mitte 1927 w aren  bei s‘ rsC]1iffe, 
dänischen W erften  N eubauau fträge  auf 10 T a n k ’mo ^ 0 tor-
12 D ieselm otorschiffe, 5 D am pfe r  und m ehrere  k ein v0H 
fahrzeuge plaziert. Die W erften  sind also . ' or a_ .um
beschäftig t. E s  handelt sich hierbei in d e r  H aup  ^ r a in, 
die w eltbekann te  K openhagencr  W erft B u r m e i s t e r  _ziali' 
die sich mit g ro ß em  E rfo lge  auf den  Motorschi a 
siert hat, doch haben  auch  Schiffswerften m ,. r Auf- 
Odense, F reder ik shavn  und H els ingör einen 1 ci
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träge erhalten, von denen sieben von R eedereien aus N o r 
w egen gegeben  sind.

Infolge der  ungünstigen  L age der  Industrie  ist die 
Arbeitslosigkeit in D än em ark  gegenw ärtig  fast dreimal so 
groß wie im Durchschnitt der Jahre  1910—13, und es betrug  
der A rbeits iosenprozentsatz  im O k tober  1927 17 gegen  7 <>..'<> 
im O ktober des Inflationsjahres 1924.

Die Gründe für diese Depression in d e r  Industrie  liegen 
in den h o h e n  L ö h n e n ,  der  teilweise m a n g e l h a f t e n  
A u s r ü s t u n g  de r  Betriebe und den schw ierigen K r e 
d i t  v e r h ä 11 n i s s e n , die die E rzeugungskos ten  hoch- 
halten und dadurch  den W ettbew erb  der  dänischen F ab rika te  
im In- u n d  Auslande erschw eren. Die Industrie  fo rdert dah e r  
in ih re r  N ot Zollerhöhungen, w ährend  die Landw irtschaft 
als E xportun te rnehm en  stark  freihändlerisch orientiert ist. 
Man fordert in D änem ark  ferner eine E r m ä ß i g u n g  d e r  
S t a a t s a u s g a b e n ,  H erabse tzung  der  B eam tengehälte r  
und eine V ereinfachung des V erw altungsappara tes .  Die R e 
g ierung träg t diesen F o rd e ru n g en  im neuen E ta t  1927/28 
so gut es geht Rechnung. Im m erhin  be tragen  die gesam ten  
Staatsabgaben noch das zweieinhalbfache gegenüber der Vor
kriegszeit, näm lich 351,19 Mill. Kr. im B udget 1927/28 gegen  
102,12 im Rechenschaftsberich t 1913/14.

U eber  d ie  Verflechtung der dänischen Volkswirtschaft 
in die W eltw irtschaft gibt die nachfolgend zusam m engeste lltc  
dänische in ternationale  V e r p f l i c h t u n g s b i l a n z  (fälsch
lich oft Zahlungsbilanz genannt) für die beiden letzten a b 
geschlossenen J a h re  Auskunft:

Dänemarks Verpflichtungsbilanz 1926 und 1925.
in Mdl. Kronen 

A usgaben 1926 1925
E in fu h rü b e r sc h u ß .....................................................  110 130
Au-gaben für KohleDÜbernahme dänischer 

Schiffe im Ausland, Reiseverkehr dän.
Touristen im A uslande......................................  90 00

R en ten  u n d  S ch u ld am o rtisa t io n ......................... 90 105
A uszah lungen  aus d. K ursregu lierungsfonds — 110
Rückkauf von S ch a tzsch e in en ........................... 30 —
K auf von aus ländL chen  W e r tp a p ie r e n .........  40 40
Vergrößerung der Handelsguthaoen im Aus

lande .........................................................................  _ 1 1 5  - 1 5 7
In sg esam t 2i5  2ö8"

Einnahmen
B ru tto frach te innahm en  der H ande lsf lo t te .  . .  185 220
A usfuhr von W e r tp a p ie r e n .................................  50 60
Einnahmen aus Handels- und Versicherungs-

tätigkeit im A uslande........................................  15 20
Reduktion des Einfuhrüberschusses................ — 30
Staatsanleihen Verkauf von Schatzscheinen) 25 30
Kommunale A n le ih e n ............................................  15 25
A nleihen der H y p o th e k e n b a n k e n ....................  20 20
Anleihen privater G esellschaften......................  — 15
Z in s e n e in n a h m e n .....................................................  30 40
Ausfuhr von V alu ten  u sw .....................................  7 10
Vergrößerung der H andelsschulden................ —105 —180

In sg esam t 242 290
Das G l e i c h g e w i c h t  ist mithin in der Verpflich- 

lungsbilanz 192(5 nur hergestellt w orden  durch  A u s l a n d s -  
k r e d i t e  und durch  A u s f u h r  v o n  W e r t p a p i e r e n  
u n d  V a l u t e n  zu einem G esam tbe trag  von 55—60 Mill. Kr.

Die dänische Handelsbilanz w ar im ersten H alb jah r
1.L7, wie auch in den vorhergehenden  Jahren , passiv, wie 
die nachfolgende U ebersicht zeigt:

E r s t e s  H a l b j a h r  
1927 1926

A usfuhr einheim ischer W aren  709 Mill. Kr. 721 Mill. Kr.
Wiederausfuhr fremder W a re n  50 „ 55
Gesamtausfuhr........ »..................  759 Mill.Kr" 776 Mill. Kr.
E i n l u h r .........  . 799 598
E i n f u h r ü b e r s c h u ß ' : . . . : ; : ; . . . .  40 :  22 :

Deutschland steht in der dänischen Einfuhr an erster,
der dänischen Ausfuhr an zweiter Stelle hinter G ro ß b r i

tannien, und  es be trug  nach de r  deutschen Reichsstatistik  
im- ersten  H a lb ja h r  1927 im Vergleich mit de rse lben  Zeit 
des V orjahres die deutsche E in fuhr  nach  D änem ark  271.1 
Mill. RM. (245.6) u nd  die dänische A usfuhr nach D eu tsch 
land 179.4 Mill. RM. (159.0). D er deu tsch-dän ische H a n 
delsverkehr hat sich mithin um  25.5 bzw. 20.4o/o gehoben.

W ie aus de r  V erpflichtungsbilanz zu ersehen ist, sind 
die Frachteinnahmen der dänischen Handelsflotte im J a h re  
192G gegenüber  dem V orjahre  zu rückgegangen . Die G ründe

liegen in der  S te igerung  des K ronenkurses  und in de r  U n  - 
g u n s t  d e s  F r a c h t e n m a r k t e s ,  die zur Fo lge  hatte, 
d aß  in der ersten  H älf te  von 1926 dän ischer Schiffsraum 
in g rößeren  M engen aufge leg t w urde.

Die dänische Seefrachtenindexziffer (Durchschnitt Jan .-  
M ärz 1925 — 100) be tru g  O k tober  1926 159.5 (Kohlenstreik), 
D ezem ber  136.1, J a n u a r  1927 126.9, g ing dann fo rtgesetz t 
he run te r  bis auf 107.0 im  A ugust und stieg dann  w ieder 
bis O k tober  1927 auf 109.6.

U eber  den  Schiffsverkehr in den dänischen Häfen gibt 
die nachfolgende Zusam m enste llung  Auskunft, wobei die 
Verkehrsziffern des größten deutschen Ostseehafens Stettin 
zum Vergleiche hinzugefügt sind:

1926 1925
E in g an g  W aren - E in g an g  W aren -

1O00 Umschlag  I0U0 Umschlag
N et-R eg.-T o. 1000 To. N et.-Reg.To. 1000 To.

K openhagen  .................. 4,984 ■ 4,860 4,742 4,890
Aalborg-Nr. S u n d b y . . 1 220 1,585 1,271 1.568

1,174 1,070 1,154 1,031
791 6u6 732 602
365 506 420 579
230 392 236 383

F r e d e r i c i a ...................... 214 281 200 215
H o r s e n s ........................... 2U6 258 204 242
Ivakskov ......................... 203 257 186 255

205 245 2r>2 274
213 242 223 242
207 237 * 254 280

S ö n d e r b o r g .................... 303 205 268 204
135 199 161 202

S v e n d b o rg ...................... 286 198 237 217
Alle H äfen  d. Landes 13 991 14 374 13 774 14 678

2 741 5 787 2 035 4 165

Im  seew ärtigen  G ü te rverkeh r  steht also Stettin sogar 
vor Kopenhagen, w äh ren d  es im Schiffsverkehr von d iesem  
H afen  mit seinem g ro ß en  D urchgangssch iffsverkehr ü b e r 
troffen wird. D er G esam tum schlag  in den dänischen  H äfen  
w a r  im J a h re  1926 um  304 090 t ge r in g e r  als im V orjah re  
und weist somit einen R ü ck g an g  von 2 o/0 auf. In K o p e n 
h a g e n  fällt der  R ück g an g  im seew ärtigen  G üterum sch lag  
ausschließlich auf den  Freihafen, w o der  G esam tw aren u m 
schlag um  4 o/o im V ergleich zu 1925 zurückging, w äh ren d  
die anderen  Teile des K openhagener  H afens  eine kleine 
V erbesse rung  aufwiesen. Die drei g rö ß ten  P rovinzhäfen 
A a l  b o r g — N o e r r e  S u n d b y ,  A a r  h u  s und  E s -  
b j e r g  ha tten  je d e r  eine beträchtliche V erm ehrung  des 
W arenum sch lags  aufzuweisen, ebenso F r e d e r i c i a ,  H o r -  
s e n s und  N y b o r g ,  w äh ren d  in O d e n s e ,  R a n d e r s ,  
I v o r s ö r  und  S v e n  d b o r g  eine rückläufige T endenz  fest- 
gestellt w erd en  m ußte.

E ine  Verbesserung der Hafenanlagen ist fast in 
allen g rö ß e ren  dänischen  Seehäfen  geplant. In Ko
penhagen beispielsweise sollen im J a h re  1928 eine b e 
deu tende  E r w e i t e r u n g  d e s  S ü d h a f e n s ,  in dem  die 
deutsche und polnische K ohle um gesch lagen  wird, d u rc h 
geführt  u n d  neue  K oh lenkräne  aufgeste llt w erden . D än em ark  
bezieht näm lich seit dem  englischen K ohlenstreik  fast a u s 
schließlich Kohle aus D eutscldand und Polen, w äh ren d  die 
englische zu rü ck g ed rän g t ist. D a sich die Ausfuhr deutscher 
und polnischer Kohle nach Dänemark über Stettin vorte il
hafte r stellt als über G dingen  und D anzig, m üß te  es g e 
lingen, die K ohlenausfuhr auf dem  S eew ege S te ttin—K o p e n 
hagen  ganz  bedeu tend  zu heben. Infolge des erhöh ten  V e r 
kehrs  hat sich ferner  die S tad t Aarhus in Jü t la n d  veran laß t 
gesehen, ihre g ro ß zü g ig en  H afene rw e ite rungsbau ten  fo r tz u 
setzen, die einen K ostenaufw and  von m ehre ren  Millionen 
K ronen  verursachen. Mit ih re r  Fertigs te llung  ist e tw a Mitte 
1929 zu rechnen. E s  sollen 50 000 qm  H afen g e län d e  g e 
w onnen und de r  Kai um  750 m verlängert  w erden , dessen  
W assertiefe  etwa 10 m b e trag en  w ird  (!).

E b en so  wie A arhus w ird  dem nächs t auch  de r  H afen  
von Odense eine bedeu tende  E rw e ite ru n g  und M odernisierung 
erfahren . Schon im J a h re  1925 w u rd e  von den  S ta d tv e r 
ordneten  von O dense ein P lan  zur E rw e ite ru n g  des  H afens 
angenom m en, jedoch  w urde  seine D urchführung  du rch  den 
inzwischen e ingetre tenen  H afen b ran d  verzögert.  N u n m eh r  
sollen die A rbeiten  endgültig  in Angriff genom m en  w erden . 
Angesichts des lebhaften  S tückgü te rverkeh rs  in O dense w ird  
m an zunächst einen neuzeitlich e ingerichteten  S tückgu tka i 
bauen, der  schon im S om m er 1928 fertiggestellt wird.

* *
*
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D en Schluß dieser A usführungen m ag eine ku rze  Ueber- 
sicht über den Schiffsverkehr zwischen Dänemark und dem 
größten deutschen Ostseehafen Stettin bilden.

Im J a h re  1926 liefen in den Stettiner H afen  insgesam t 
5170 Schiffe mit 7 621534 cbm N etto raum geha lt  ein, davon 
1101 Fahrzeuge- mit 1033 21,7 cbm aus D änem ark, das somit 
hinter E n g lan d  und Schw eden den dritten Platz im Stettinci 
H afenverkeh r  behauptet.  U n ter  dänischer f la g g e  liefen 1926 
580 Schiffe mit 843 025 cbm N etto raum geha lt  in Stettin ein, 
so daß  die d ä n i s c h e  F l a g g e  im Stettiner H afen  a n 
v i e r t e r  S t e l l e  hinter der deutschen, englischen und 
schw edischen steht.

U eber  die über Stettin nach dänischen H äfen  a u s g e 
führten  und von dort seew ärts  nach Pom m erns H aup ts tad t  
e ingeführten  G üterarten  unterrichte t nachstehende Z u sam m en 
stellung :

Stettins seewärtiger Güterverkehr mit Dänemark 1926
in t zu 1000 kg.

E m fu n r
S te t t in s  G e s a m te in fu h r .................................... 2 087 767
davon aus D ä n e m a r k ........................................  82 656

u.nd zw ar
R o h k a l k ............. ..................................................... 48 616
Bruch.- u n d  A lte is e n ......... . ..............................  15 531
Felle  und  D ärm e. 
S te ine

2 515 
2 458

Zellulose, P a p i e r .................................................  1 203
A bfallfe tte , T ran  .
S c h m a l z ..................
G e t r e id e ..................
S a lz h e r in g e ...........
Oelkuchen, K leie
E i s e n w a r e n ...........
S c h la ck en ...............
S a a t e n ....................
S e i f e n ....................
B u t t e r ....................

1 055 
1033 

888 
850 
755 
598 
571 
401 
282 
239

A usfuh r
S te t t in s  G e sa m ta u s fu h r ....................................  3 699 205
davon  nach  D ä n e m a r k .................................... 516 993

u n d  zw ar
S teinkohlen  . . ................................................. . • 224 059
K o k s .........................................................................  63 822
B ra u n k o h le n b r ik e t ts ...................... . .................  52 246
G etreide, H ü ls e n f r t i c h te .................................  27 126

teil

E is e n rö h r e n ............................................................
Papier, P a n p e .......................................................
K a r to f f e lm e h l .......................................................
R o h z u c k e r ..............................................................
V e rb ra u c h s z u c k e r ...............................................
O e lk u c h e n ...................................................  . . . .
Steinkohlenbriketts..........................................
Mehl, d iv ..................................................................
Zink...........................................................
S u p e rp h o s p h a t ....................................................  • "
G etrockne tes  O b ' t ............................................... 1313

In der  Einfuhr folgen au ß e r  den in d e r  I abeile erw ähn- 
noch eine Reihe w eite rer  zum I eil sehr hochw ertigei

el. E rzeugnisse , K upferw aren , Lein-

7 697 
6 511 
3 094 
2 424 
2 349 
1932 
1 623 
1620 
1480

G üter (Stückgüter), wie

öl, G laswaren, Salpeter, Fischmehl, Eier, Fleisch und Speck, 
Fische, Kunstspeisefett, Bettfedern, Schmieröle, Glyzerin, 
I 'errosilizium, Bleimennige, Zinkweiß, 1 irnisse, Schafwolle, 
T ierhaare , Käse, Milch und Sardinen.

Die ungewöhnlich starke Ausfuhr von Brennstoffen übet 
Stettin nach Dänemark ist durch  den englischen Kohlenstreik 
zu erklären, ohne  dessen Berücksichtigung die A usfuhr
ziffern für 1926 kein rechtes Bild von den  norm alen H ande ls 
beziehungen zwischen Stettin und D änem ark  geben. Es ist 
allerdings zu hoffen, daß  die über Stettin ausgeführte  Kohle 
sich auch w eiterhin in D änem ark  gegenüber  der englischen 
behaup ten  wird, wie bereits oben angedeu te t w urde. Außer 
den in der Tabelle  aufgezählten  w urden  noch eine große 
Anzahl w eiterer Güter, fast ausschließlich S tückgüter, nach 
D änem ark  ausgeführt wie: E isenw aren  der verschiedensten 
Art, M aschinen und -teile, K upferwaren, feuerfeste Steine, 
W ollgespinste, Teppiche, Salzsäure, Zinkweiß, Saaten, Därme, 
Salzheringe, Tonw aren , H ohlg las  usw.

Im laufenden Jahre  ist der Schiffsverkehr zwischen 
Stettin und Dänemark, der im J a h re  1926 die weitaus h ö c h 
sten, jemals vor oder nach dem  Kriege erreichten R ek « rtJ' 
Ziffern aufwies (W areneinfuhr aus D änem ark  1913: 68 210, 
W arenausfuhr nach D änem ark  1913: 97 126 t ) ,  infolge der 
E n d e  1926 erfo lgten Beilegung des englischen K o h l e n s t r e i k s  
wieder zurückgegangen. Und zw ar tritt diese rückläufige 
Bewegung, die g egenw ärtig  hoffentlich nur v o r ü b e r g e h e n c  
im gesam ten  Stettiner H afenverkehr  infolge de r  s c h w i e r i g e n  
W irtschafts lage und des scharfen W ettbew erbs  de r  N ach
barhäfen  zu beobach ten  ist, deshalb  im S eeverkehr S tettin --  
D änem ark  mit besonderer  Schärfe in die Erscheinung, well 
dessen Aufschwung im vergangenen  J a h re  fast a u s s c h l i e ß l i c h  
auf dem  K ohlenstreik  basierte. Der V erkehr e n t w i c k e l t e  

sich 1927 im Vergleich zum V orjahre  wie folgt:
Stettins Seeschiffsverkehr mit Dänemark

in cbm N ettoraum gehalt.
E i n g a n g

Jan.-Sept. 1927 Schiffe
G esam te ingang  ........................................... 3 096

davon aus  D ä n e m a rk ......................  433
Jan.-Sept. 1926 ( _ _

G eg am te in g an g ............................................  3 59.)
davon aus D ä n e m a rk ......................  733

A u s g a n g
Jan.-Sept. 1927

G e s a m ta u s g a n g ..........................................  3 060.
davon nach  D ä n e m a rk ....................  627

Jan.-Sept. 1926
G e s a m ta u s g a n g ..........................................  3 604

davon nach  D änemark .................. 742

1927

cbm
4 128 130 

369 779

5 3^2 855 
711 039

4 100 980 
393 761

5335 408
613 420 

daßNicht unerw ähnt m ag  an dieser Stelle bleiben, .
die Tarifpolitik d e r '  Reichsbahn durch ihre starke Begu
gung des Eisenbahnfährenverkehrs auf den Limen vv
münde—Gedser und Saßnitz—Trälleborg lähm end au . ^
Stettiner Seeverkehr mit D änem ark  und Sch\\ ec t n  ̂ ^
Möchte hier endlich ein gerechter Ausgleich zwischen c  ^
bahntarif und Seefrachten im Interesse unserer schwei-
ihre Existenz ringenden Seeschiffahrt geschaffen ^

Dr.

Das zehnjährige sowieflnbiläum und die russische Wirlsdiafl.
Von Carlo v. K ü  g e i g e n ,  Berlin.

fache wirtschaftliche Erfolge erzielt w o r d e nDie Sowjetregierung hat das zehnjährige Be
stehen des kommunistischen Staates in allergrößter 
Aufmachung gefeiert, waren doch tausend Gäste 
aus dem Auslande eingeladen. Die Gelegenheit zur 
Propaganda, in erster Linie auch wirtschaftlicher 
Propaganda, sollte voll ausgenutzt werden. Denn 
das Bestehen des Kommunismus ist vornehmlich 
eine Wirtschaftsfrage, und es kommt den Macht
habern von Rußland auf nichts so sehr an, wie dei 
Welt den Beweis zu erbringen, daß das kommu
nistische Regime wirtschaftlich lebensfähig und 
daher existenzberechtigt ist. Nun läßt es sich nicht 
leugnen, daß unter der ursprünglich nüi zei störend 
auftretenden Sowjetregierung in Rußland mannig-

■ungNur diesen Erfolgen verdankt die Sowjetreg . s 
die überraschende Möglichkeit, ihr z e h n j a  
Jubiläum mit äußerem Glanz, wenigstens ^ er 
Hauptstädten, zu feiern. Die Frage bleio c ^  
offen, ob die Kommunisten nicht doch d j ^ er„ 
Erben des kapitalistischen Imperiums und a \ . beP 
walter und zwar schlechte Verwalter der ^  
kommenen Güter ihre Existenz gro en -^re 
Kosten des Volkes gefristet haben oder u ^  
Behauptung wahr ist, Neuschöpfer zu usell\ . pn u lld  
Volk wirtschaftlich auf Wege zu e i n e r  bess ^
reicheren Zukunft gebracht haben. l r ?r ^ der 
sronnenen Wiederaufbaues der Industrie



Erholung der Landwirtschaft sind die „kapitalisti
schen“ Kritiker noch nicht zu widerlegen, die die 
zehnjährige Existenz der Sowjet-Union nur dadurch 
erklären, daß die Sowjetregierung schon* unter 
Lenin die Undurchführbarkeit des Kommunismus 
eingesehen, die gröbsten Fehler korrigiert und unter 
der Decke des Kommunismus in das wirtschaftliche 
Fahrwasser der kapitalistischen Wirtschaft einge
lenkt haben.

Die festlich wimmelnden Hauptstädte Moskau 
und Leningrad boten dem Tief erschauenden nicht 
gerade das Bild einer gesunden Wirtschaftsordnung. 
Unglücklicherweise hatte gerade zur Zeit des Jubi
läums das in Sowjetrußland herrschende Mißver
hältnis zwischen Angebot- und Nachfrage einen so 
hohen Grad erreicht, daß  sogar die Hauptstädte, 
auf deren Versorgung das größte Gewicht gelegt 
wird, schlimme Inflationserinnerungen weckten. Vor 
den staatlichen und genossenschaftlichen Läden, die 
ja nach fortschreitender Ertötung der privaten das 
I( eld beherrschten, drängten sich die aus der Kriegs
und ersten Nachkriegszeit nur zu bekannten langen 
Schwänze warenhungriger Menschen. Der Mangel 
an Industriewaren' wird als schlimmstes Manko der 
russischen Planwirtschaft stets zugegeben; er ist 
eine Dauerkrankheit. Jetzt fehlte es aber auch an 
Lebensmitteln. Zum mindesten ein Beweis für die 
versagende Organisation des staatlichen Handels.

Dieser Vorwurf bleibt bestehen, auch wenn man 
den Erklärungen, die von den Sowjetorganen als 
Entschuldigung angeführt werden, Glauben schenkt. 
So wird für den Getreidemangel in Moskau und 
Petersburg angeführt, daß die Bauern ihre verhält
nismäßig guten Ernten an technischen Kulturen, 
wie Zuckerrüben und Oelsamen, losgeschlagen 
haben und mit dem Getreide zurückhalten. Dafür 
spricht auch der Umstand, daß  die Getreidebe
schaffung nur in bezug auf Roggen etwas höher als 
im vorigen Jahre ist, während sie im Weizen der 
vorjährigen Getreidebereitstellung gleichkommt und 
ln den übrigen Getreidearten zurückgeht, obgleich 
die Bauernschaft dank der dritten befriedigendem 
Ernte über große Vorräte verfügen muß und die 
Getreidebeschaffung in diesem Jahr zwei Wochen 
früher als im vorigen Jahr begann. Wenn gar 
entschuldigend darauf hingewiesen wird, daß durch 
die Ausmerzung der Privatunternehmer in den 
Mühlen die Mehlversorgung behindert worden sei 
Und daß ebenso die Zurückdrängung des Privat
handels, besonders im Verkauf von Fleisch, Milch 
und Kartoffeln sich räche, so ist das zehn Jahre 
nach der Begründung der Sowjetwirtschaft wieder- 
U111 ein Beweis dafür, daß  sie auch heute noch 
störend und zerstörend in das Wirtschaftsleben ein
greift.

Das auffallende Bestehen von Inflationserschei
nungen wird durch Kriegsgerüchte genährt, die die 
Bevölkerung zum Anlegen großer Lebensmittel
vorräte veranlaßt, - durchaus keine Erscheinung, 
die für eine ruhige wirtschaftliche Entwicklung 
spricht. Man kann der Opposition nicht unrecht 
geben, wenn sie, wie Smilga kürzlich, auf den stän
digen Rückgang des Tscherwonetzkurses hinweist 
und von schwerer Bedrohung der W ährung spricht. 
Nicht, nur die Zusammenarbeit von Stadt und Land 
sei eine Phrase, sondern es werde der materielle 
Wohlstand gerade der Arbeiterklasse durch die

offen zutage liegende Geldinflation bedroht. Wohl 
hat die Sowjetregierung in der zweiten Oktober
hälfte in Rücksicht auf diese Gefahren die Emission 
von Tscherwonetznoten auf 9,1 Mill. Rubel zurück- 
geschraubt. Doch wurden in der ersten Oktober- 
hälfte 40,9 Mill. emittiert und der Gesamtumlauf 
betrug zum 1. November 1076,5 Mill. Rubel. Die 
Notendeckung der Staatsbank, die am 1. April 
d. J. mit 280,6 Mill. Rbl. 32,4% betrug, ist zuim 
1. Oktober d. J. auf 25% zurück gegangen.

Es ist der Sowjetregierung, wie aus Moskau 
mitgeteilt wird, verhältnismäßig schnell gelungen, 
der schreienden W arenknappheit in bezug auf Le
bensmittel abzuhelfen. Bei dem allmächtigen staat
lichen W irtschaftsapparat nimmt es überhaupt wun
der, daß es dazu hat kommen können. Natürlich 
sind aber die tiefgehenden M ißstände im W irt
schaftsleben, die hierbei zutage treten, nicht besei
tigt. Und noch in einer. Richtung hat das Sowjet
jubiläum das Gegenteil der erwünschten Propa
ganda gezeitigt. Es ist das der offene Kampf, der 
in Anlaß dieses Jubiläums zwischen Partei und R e
gierung und O p p o s i t i o n  zum Ausbruch kam.

Der Wirtschaftler kann an der Spaltung der 
Kommunistischen Partei nicht vorübergehen, denn 
sie ist gleichfalls ein Beweis für die Gefährdung 
des kommunistischen W irtschaftsgebäudes. Unter 
den aus der Partei ausgeschlossenen Führern des 
Kommunismus befinden sich hervorragende W irt
schaftler. Ueberhaupt ist im Kommunismus Politik 
und Wirtschaft nicht voneinander zu trennen. 
Männer wie Trotzki, Sinowjew, Smilga, Jew- 
dokimow, Solowjew usw. haben am Bau der Sowjet
wirtschaft hervorragenden Anteil genommen. W enn 
sie jetzt als Verräter und nichtsnutzige Phrasen
drescher in der Sowjetpresse verhöhnt werden, trifft 
das das Ansehen des Kommunismus und im be
sonderen dessen W irtschaftsgestaltung aufs emp
findlichste. Auch darf nicht vergessen werden, daß  
diese Männer den Kampf g’egen die M achthaber 
mit Einsetzung ihrer Stellung und ihrer Person doch 
nur deswegen aufnahmen, weil sie wirklich davon 
überzeugt sind, daß nicht nur die Politik, sondern 
auch die Wirtschaftspolitik der jetzigen Regierung 
Sowjetrußland ins Verderben führt. Dies ist auch 
immer wieder in schärfster Weise von ihnen zum 
Ausdruck gebracht worden, Der Zerfall der K.P. 
ist mithin ein schlagender Beweis für die ungesunde 
Wirtschaft Sowjetrußlands.

Damit soll nicht gesagt werden, daß die Oppo
sition etwa; imstande wäre, die kommunistische 
Wirtschaft zu retten. Im Gegenteil: man muß ein
nehmen, daß die Durchführung ihrer Forderungen 
sie erst recht schnell ad absurdum führen würde. 
Dies gilt in besonderem M aße vom Kernstück der 
Wirtschaftsdiskussion, der B a u e r n p o l i t i k .  Und 
es ist ein schlimmes Zeichen, daß die Partei trotz 
brutaler Bekämpfung der Opposition deren For
derungen inbezug auf die Bauern nachkommt. In 
den Thesen', die der Parteivorstand für den am
1. Dezember einzuberufenden Parteikongreß vorbe
reitet hat, wird in scharfer Weise auf die Gefahr 

- der E rstarkung des Großbauerntums hingewiesen. 
Dieses habe ungesetzlicherweise wieder von der 
ihm durch die Agrarrevolution entrissenen Boden- 
fläche Besitz genommen. In welcher Weise das 
geschieht ,ist kein Geheimnis. Die Kleinbauern
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sind wegen Mangels an Inventar und wegen son
s t ig e r  Hindernisse, die dem Sowjetregime ent
springen, unfähig, ihr Land zu bearbeiten, und ver
pachten es an die Großbauern. Es ist dadurch ein 
Hörigkeitsverhältnis entstanden, das viel schlimmer 
ist als das vor der Revolution. In der Ukraine 
stammen 95o/o des von den Großbauern gepachteten 
Landes von Kleinbauern, die offiziell die ganze 
Unterstützung der Regierung genießen. Nun will 
man diesen Vorgang, der den gegebenen W irt
schaftsverhältnissen entspricht und der Produktion 
zugute kommt, durch Kampfmaßnahmen gegen das 
Großbauerntum umbiegen. Es sollen die Pacht
fristen abgekürzt, die schon überhohen Steuersätze, 
für Großbauern weiter angezogen und die G roß
bauern noch radikaler von der Gewährung lang
fristiger Kredite ausgesperrt sowie in bezug auf 
Ankauf landwirtschaftlicher Maschinen beschränkt 
werden. Lauter Maßnahmen, die die sich aus 
eigener Kraft gegen den Kommunismus empor
ringende Landwirtschaft schwer schädigen müssen.

Die Sowjetregierung steht zum Teil deswegen 
in so schwerem Kampf gegen die Opposition, 
weil sie seit Lenin, wenn auch nicht konsequent, 
so doch von der Not gedrungen, immer weiter den 
W eg der K o n z e s s i o n e n  und der  A n p a s s u n g  
an die kapitalistischen W irtschaftsmethoden verfolgt 
hat. Die kürzlich abgeschlossenen Handelsverträge 
mit Persien und mit Lettland zeigen sogar die erste 
Bresche in dem bisher als letzte Zitadelle des Kom
munismus verteidigten Außenhandelsmonopol. Es 
ist anzunehmen, daß trotz rückläufiger und höchst 
wirtschaftsschädigender Bewegungen im einzelnen 
(wie in der Bekämpfung des Privathandels, des 
Privatunternehmertums, der Bedrückung der pro
duktionsstarken Großbauern) im allgemeinen der

W eg weiterer Revolution des Kommunismus be
schritten werden wird. Dies dürfte auch gerade 
auf dem Gebiet des Außenhandels der Fall sein.

Der A u , ß e n  h a n d e l  ist in hervorragendem 
M aße ein Barometer für die russische Staatswirt
schaft. In der ersten Hälfte des am 1. Oktober ab 
gelaufenen Wirtschaftsjahres war es noch gelun
gen, eine aktive Handelsbilanz aufrecht zu erhalten. 
Im dritten Quartal war sie aber bereits mit 53,9 
Mill. Rubel passiv. Und auch der September, für 
den kürzlich der E rtrag  des Außenhandels ver
öffentlicht wurde, weist eine Passivität von 4,6 Mill. 
Rubel auf. Die Sowjets haben die Ausfuhr in den
11. ersten Monaten im Vergleich zum Vorjahr zwar 
um etwa 90 Mill. Rubel erhöht, haben aber ihre 
hoch geschraubten Hoffnungen auf den N aphtha
handel (Steigerung von 2,6 o/0) und Agrarprodukte 
(Steigerung von 11,7o/0 im Vergleich zum Vorjahr) 
stark eindämmen müssen.

Die Wirtschaftsbilanz der Sowjet-Union wird 
trotz unzweifelhafter Erfolge auf dem Gebiet des 
Industrieaufbaues und des Elektrizitätswesens mit 
einem großen Fragezeichen versehen, und die in 
diesen Tagen erfolgte Liquidation der einst mit so 
großen Hoffnungen inszenierten Wolga-Holzindu- 
strie-A.-G. fördert nicht gerade günstige Urteile 
über die Wirtschaftsmöglichkeiten in Sowjetrußland. 
Bekanntlich wurden die deutschen Gläubiger nur 
mit etwa 25 o/o befriedigt, während die Russische 
Staatsbank, die der Mologa unter Garantie der 
Sowjetregierung Kredite gewährt hatte, voll aus- 
bezahlt wurde.

Das zehnjährige Jubiläum wird kein guter Ge
denktag in der Wirtschaftsgeschichte des russischen 
Kommunismus sein.

Danzigs Halen am  dusgang des Jahres 1927.
Von N a u t i c u s .  '

Der Danziger Hafen hat mit dem Ende des 
Jahres 1927 wieder ein* Jahr starken Seeverkehrs 
und gestiegenen Güterumschlags hinter sich. Der 
November zeigte eine weitere Zunahme in der 
Höhe der Tonnage, wenn sich auc^i die Anzahl der 
ein- und ausgelaufenen Seeschiffe gegen den Ok
tober ’frenig geändert hat. Für den Dezember ist 
kaum eine Verminderung zu erwarten, obwohl das 
deutsch-polnische Holzabkonimen sich als den V er
kehr und den Umschlag vermindernd erweisenn 
wird. Im November kamen im Ganzen 525 See
schiffe von zusammen 341126^ N trgt ein, 512 See
schiffe von zus. 327 816 Ntrgt gingen aus. Danzigs 
Seeverkehr betrug nach 11 Monaten im Eingang 
ß315 Seeschiffe von zus. 3 564191 N trgt und im. 
Ausgang 6393 Seeschiffe von zus. 3 569 899 Ntrgt. 
W ährend des ganzen Jahres 1926 sind nur 5967 
Seeschiffe von zus. 3 432 480 Ntrgt eingekommen 
und nur 5903 Seeschiffe von zus. 3 395 840 Ntrgt. 
in See gegangen. Man kann also, wenn man nur 
diese Zahlen berücksichtigt, von einer günstigen 
Entwicklung sprechen. An der Tatsache läßt sich 
nicht rütteln, daß Danzig unter den Iiäfen  der Ost- 
und Nordsee hinter H am burg und Bremen an 
dritter Stelle steht und seinen Nachbarhafen Stettin 
überflügelt hat, auch der Güterumschlag ist mit

dem Seeverkehr gestiegen, ja er hat sogar ein weit 
stärkeres Tempo in dieser Bewegung angenommen, 
wenn man berücksichtigt, daß im November an 
Düngemitteln 36 000 t, an Erz 54 000 t, an E is e n 
schrott 13 000 t eingeführt worden sind, wozu sich 
eine Kohlenausfuhr von 366 439 t gesellte. D ie 
genauen Zahlen für die Holz-, Zucker- und Ze
mentausfuhr lagen bei A n f e r t i g u n g  dieses A r t ik e l s  
für den November noch nicht vor. Im Januar d. J- 
betrug die Kohlenausfuhr 265 007 t, die Erzeinfnln 
nur 4000 t, Düngemittel wurden während des Ja ' 
nuar nur 7 725 t, Schrott nur 4 304 t e in g e fü h r t .

Aus diesen Zahlen geht zunächst, was dte 
Kohlenausfuhr betrifft, klar und deutlich hervor, 
daß der Abbruch des englischen B e rg a rb e i te r s t re ik s  
im Dezember v. J. die Ausfuhr von Kohlen über 
Danzig in keiner Weise benachteiligt hat. W ä h re n  
des ganzen Jahres 1927 hielt sich die K o h l e n a u s  
fuhr monatlich über 300 000 t meist in der Nähe 
400 000 t. Der Oktober war der R e k o rd m o n a t  mi 
370 236 t. Bis zum 1. Dezember wurden im Ganze 
3 632 774 t Kohlen ausgeführt. Im ganzen Ja“ r
1926 erreichte die Kohlenausfuhr über Danzig 11 
eine Höhe von 3 415 948 t. W ährend die & e s a n \ ell 
p o l n i s c h e  K o h l e n a u s f u h r  in den ers 
neun Monaten des Jahres 1927 verglichen m it cei
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gleichen Zeitraum des Jahres 1926 von 10,6 Millio- daß der G ü t e r u m s c h l a g  zwar m e n g e n -
nen t auf 8,5 Millionen z u r ü c k g e g a n g e n  ist, m ä ß i g  stark g e w a c h s e n  ist, aber der W e r t
zeigt die K o h l e n a u s f u h r  ü b e r  D a n z i g  noch d e r  W a r e  für die transportierte Tonne beinahe
eine Z u n a h m e .  Das liegt an der Richtung des ebenso sehr g e f a l l e n  ist. Danzig hofft deswegen
polnischen Kohlenexports, der sich zu 41 v. H. auf ein Aufleben des vor dem Kriege lebhaften
nach Schweden, Dänemark, Lettland, Finnland, R u  s s e n  g e  s c h  ä f  t e  s namentlich in Zucker, Holz
Norwegen, Litauen, Memel, Estland, zu 12 v. H. und Getreide, ist hier aber abhängig von der Tarif-
nach Italien vollzieht. Allein im November waren politik der polnischen Eisenbahnen.
z. B. 8 größere italienische Dampfer von zusam
men 21143 Ntrgt im Danziger Hafen, die Kohlen 
luden.

Wenn man bedenkt, daß der Hafen mit seinen 
Anlagen neben dieser Kohlenausfuhr eine Holz
ausfuhr von 1 521 707 t außer einer steigenden Aus
fuhr von Zement usw. und einer stark zunehmenden 
Einfuhr von Erz (bis zum 1. Dezember 251563 t), 
Schrott usw. zu bewältigen hatte, so wird man 
verstehen, daß sich der Hafenausschuß, der Ver
walter des Danziger Hafens, entschlossen hat, mit 
Hilfe einer Anleihe ein n e u e s  H a f e n b e c k e n  
b e i  W e i c h s e l m ü n d e  zu bauen, das Anfang- 
Oktober in Angriff genommen worden ist und 1929 
betriebsklar sein soll. Das Hafenbecken soll 13,5 
Millionen Gulden kosten, es wird vorläufig 450 m 
lang ,an dem Kai 8 m tief sein. Das eine Ufer wird 
mit Kippbühnen und Förderband, das andere mit 
Erz-Verladebrücken ausgerüstet. Die beiden Kipp
bühnen sollen 800 t stündlich schaffen, die E rz 
ladebrücken arbeiten mit Krähnen von 15 t T rag 
fähigkeit. Man hat die Leistungsfähigkeit der neuen 
Anlage auf etwa 250 000 t monatlich veranschlagt.

Bis hierher haben wir die Erscheinungen im 
Danziger Hafen geschildert, die namentlich von 
polnischer Seite stark in den Vordergrund gestellt 
werden, um durch einen zu dicht gewebten Vor
hang die vielen dunklen Stellen zu verhüllen, die 
das Danziger Schiffahrtsleben, namentlich soweit 
es sich um die alten in Danzig ansässigen Reede
reien handelt schon jetzt aufweist, und die sich 
noch vermehren werden, wenn erst die Konkur
renz durch den polnischen Hafen Gdingen fühl
barer wird. Man hat gesagt, der deutsch-polnische 
Handelsvertrag wird auf dem Rücken Danzigs ge
schlossen, wir wollen nicht vergessen, daß außer
dem das „Schwert von Gdingen“ über dem Haupt 
Danzig schwebt, hat doch die polnische Handels
zeitschrift Tygoclnik Handlowy Gdingen vor einigen 
Monaten 'so genannt. Man bezeichnet in polnischen 
Zeitungen, aber auch in gewissen Danziger Krei
sen, jeden als Schädling am Danziger W irtschafts
leben, als Nationalist und Chauvinist, der sich 
°hne einem alles ablehnenden Pessimismus zu ver
fallen den Blick nicht durch einen den Ernst der 
Lage verhüllenden Optimismüs verschleiern lassen 
will. —

Was soll man z. B. dazu sagen, wenn sowohl 
das Z u c k e r t r a n s p o r t -  als auch das G e- 
t r e i d e t r a n s p o r t g e w e r b e bewegte und be
gründete Klagen über ein völliges Darniederliegen 
des Danziger Geschäftes führen, wenn früher gut 
gehende Gesellschaften der erwähnten Art sich 
nur noch mit Mühe und Verlusten über W asser 
halten? Was hat demgegenüber die Mehrbeschäf
tigung von einigen Arbeitern im Kohlentransport 
Z|U bedeuten, wenn in diesen hochwertigen Ge
schäftszweigen hunderte von Arbeitern und Ange
stellten brotlos werden? Daher kommt es auch,

Wie geradezu verzweifelt hat sich die Lage der 
a l t e n  D a n z i g e r  R e e d e r e i e n  gestaltet! Vier 
Dampfer sind in den letzten Jahren verkauft worden, 
zwei verloren gegangen. Dem gegenüber steht der 
Ankauf nur eines einzigen Dampfers. Der kleine 
Rest des übrigen Dampfermaterials ist veraltet und 
hat gegen eine stark subventionierte p o l n i s c h e  
S t a a t s f 1 o 11 e zu konkurrieren, Avobei auf dem 
alten Danziger Schiffsmaterial noch hohe Sozial- 
und Steuerlasten liegen; so ist es gekommen, daß  
die Danziger Handelsflagge im Seeverkehr des 
Danziger Hafens immer mehr zurücktritt. Dafür 
kann auch die Tatsache kein Trost sein, daß  die 
deutsche Flagge bis zum 1. Dezember mit 1941 
Schiffen von zusammen 881516 N trg t im D an
ziger Seeverkehr an erster Stelle steht, denn die 
alte Danziger Handelsflagge ist die Flagge der 
deutschen Hanse, deren Niedergehen nicht nur wirt
schaftliche, sondern hohe politische Bedeutung 
haben würde.

Polnische Staatsmänner und polnische Zeitungen 
behaupten immer wieder, um den W iderstand D an
zigs zu lähmen, daß Gdingen nur als Ergänzung für 
den Danziger Hafen ausgebaut wird, weil Danzig 
allein die Aus- und Einfuhr für Polen nicht bewäl
tigen kann. Im Oktober d. Js. betrug die polnische 
Aus- und Einfuhr rund 2,5 Millionen To. Wieviel 
soll von dieser Aus- und Einfuhr über die nur etwa 
60 km lange polnische Küste und Danzig kommen, 
wenn erst der Abschluß des deutsch-polnischen H an
delsvertrages kürzere und darum billigere W ege für 
die Güter zuläßt?

Gdingen, das im Jahre 1926 nur 220 Schiffe mit 
rund 294 000 To Ladung fast ausschließlich in der 
Kohlenausfuhr abgefertigt hat, ist in diesem Jahre 
von 38 491 To. im Januar auf 93 055 To. Kohlen
ausfuhr im November gestiegen. Bis zum 1. N o
vember betrug die Kohlenausfuhr über Gdingen 
774829 To. W enn zu Anfang des Jahres 1927 nur 
3—4 Schiffe Kohlen in Gdingen gleichzeitig laden 
konnten, so können es z. Zt. 7—8, ganz abgesehen 
davon, daß  auch die Verladetätigkeit anderer Mas
sengüter wie z. B. von Zement usw. in Gdingen be
gonnen hat. Wenn der polnische Handelsminister: 
vor kurzem erklärt hat, daß die Leistungsfähigkeit 
des Gdinger Hafens bis Ende 1928 auf monatlich1 
250 000 To. gesteigert werden soll, so haben wir 
gar keine Veranlassung daran zu zweifeln, denn 
Gdingen soll im Jahre 1930 über 7800 m Kailänge, 
Molen und Wellenbrecher verfügen, v o n  d e n e n  
2 1 0  0 m e i n e  W a s s e r t i e f e  v o n  8 m u n d  
2 8 0 0 m e i n e  W a s s e r t i e f e  v o n  10 m h a b e n  
s o l l e n .  Die Einfahrttiefe wird 11 m betragen. Die 
Wasserfläche des Hafens soll 175 ha bedecken. 
Dem Danziger Hafen werden demgegenüber nach 
I" ertigstellung des neuen Hafenbassins bei W eich
münde nur 6900 m Kailänge, d a v o n  1.2 00  m m i t  
8 m W  a s s e r  t i e f e z u r  V e r f ü g u n g s t  e h e n.
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Dabei besitzt Danzig wohl 20 km ausbaufähige 
Uferlänge. Die ausgebauten Kais im Danziger 
Hafen haben mit Ausnahme des 1200 m nur W asser
tiefen, die für große Schiffe in keiner Weise aus- 
reichen. In Gdingen sind außerdem  noch U m 
schlagspeicher, Tankanlagen, ein Auswandererlager, 
Getreidesilos usw. geplant, zum Teil schon fertig- 
gestellt. Berücksichtigt man außerdem, daß Polen 
eine Bahn von Bromberg nach Gdingen baut, die 
Eisenbahnverbindung nach Danzig dagegen ebenso 
wie die - Weichsel vernachlässigt, so müssen wir 
und mit uns alle, die sich ihren Blick nicht durch 
irgendwelche Rücksicht verdunkeln lassen, zu dem 
Schluß kommen, daß nicht Danzig, sondern 
Gdingen der Konkurrenzhafen von Stettin zu werden 
verspricht. Wir w a rn en . nachdrücklich davor, den

immer wieder, auch von polnischen Zeitungen aus
gestreuten Gerüchten zu glauben, daß  Polen den 
Hafen von Gdingen nicht zur beabsichtigten Lei
stungsfähigkeit ausbauen wird. D a n z i g  k a n n  
P o l e n s  A u s -  u n d  E i n f u h r  v o l l  u n d  g a n z  
b e w ä l t i g e n  z u m a l ,  w e n n  m a n  d i e  f ü r  
G d i n g e n  g e b r a u c h t e  n M i t t e l  (50 Mi l l .  
G o 1 d z 1 o t y) a u c h n u r  z u r  H ä l f t e  z u m  w e i 
t e r e n  A u s b a u  D a n z i g s  b e n u t z t  h ä t t e .  Ob
wohl Gdingen also außer für polnische kriegsmari
time Pläne, mit denen man Danzig wider alle durch 
den Völkerbund garantierten Vertäge außerdem 
noch belastet und noch mehr belasten will, ein welt
wirtschaftlich überflüssiger Hafen ist, wird Polen 
aus politischen Gründen den Ausbau niemals auf
geben.

Polen und Litauen im Handelsverkehr. Deutschland als unm ittelbar 
interessierter Staat.
Von P e r c - y  M e y e r - R i g a .

Die Beziehungen zwischen Polen und Litauen 
stehen im Mittelpunkt der osteuropäischen Politik 
und der Genfer Verhandlungen.*) D e u t s c h l a n d ,  
das ungeachtet des latenten Zollkrieges mit Polen 
doch von Anbeginn an sein bedeutendster Gegen* 
spieler ist, andererseits auch in der litauischen Ein- 
und Ausfuhr von jeher unbestrittenermaßen über
wiegt, hat mit das lebhafteste Interesse an der E n t
wicklung dieses Fragenkomplexes. Bisher kam das 
g e s p a n n t e  p o l n i s c h - l i t a u i s c h e  V e r h ä l t 
n i s  mittelbar dem deutschen Außenhandel zugute. 
Aus dieser Spannung zieht auch. L e t t l a n d ,  dieses 
allerdings fast nur im T r a n s i t v e r k e h r ,  einen 
nicht unbedeutenden Nutzen, von D a n z i g  nicht zu 
sprechen, das einen wesentlichen Teil des W aren
umschlages zwischen Litauen und Polen besorgt. 
Unter diesen Umständen wäre es interessant, ge
nauer festzustellen, wie sich der Handelsverkehr 
zwischen Polen und Litauen, mit und ohne Zutun der 
Nachbarländer, bisher entwickelt hat. Leider ha.t 
man dafür keine statistischen Anhaltspunkte. Li
tauen erwähnt in seiner amtlichen Handelsstatistik 
Polen nicht, dagegen berücksichtigt Polen zwar 
wohl den Handelsverkehr mit Litauen, aber diese 
Statistik kann einmal nicht als einwandfrei gelten, 
andererseits ist sie, soweit sie bisher vorliegt, ziem
lich veraltet. Nach den amtlichen W arschauer E r 
hebungen, die den b l ü h  e n d e n i l l e g a l e n  H a n 
d e l  a n  d e r  l i t a u i s c h - p o l n i s c h e n  G r e n z e  
natürlich nicht berücksichtigen können, hat Polen 
im Jahre 1925 für rund 10 Millionen Goldfranken 
W aren nach Litauen geliefert und damit etwa 8 o/o 
der litauischen Gesamteinfuhr bestritten; umgekehrt 
bezog Polen in derselben Zeit litauische W aren nur 
im Verhältnis von etwa 0,5 % seines Gesamtim
ports. Das ist ohne weiteres erklärlich, denn einem 
verhältnismäßig stark industrialisierten, annähernd 
30 Millionen-Land, steht ein nur 2,3 Millionen-, 
Land gegenüber, dessen wirtschaftliche Hauptstärke 
in einer noch ziemlich primitiven L a n d w i r t 
s c h a f t  beruht, der auch die angrenzenden pol
nischen Bezirke ungefähr entsprechen.

*) Inzwischen w urde  durch  A ufhebung des K riegszu 
standes der erste Schritt zur H erste llung  norm aler  B eziehun
gen getan. ' Die Redaktion.

Was :die p o l n i s c h e  A u s f u h r  n a c h  L i 
t a u e n  betrifft, so ist diese von rund 7,7 Millionen 
Zloty im Jahre 1924 auf 10,8 Millionen im Jahre
1925 gestiegen; in der Zwischenzeit wird sie wohl, 
einen weiteren Aufstieg erfahren haben. Polen lie
fert nach Litauen h a u p t s ä c h l i c h  T e x t i l w a 
r e n ,  konkurriert also stark mit Deutschland, das 
nach der litauischen Statistik mindestens 2/ 3 der 
gesamten litauischen Textilenfuhr deckt. Während 
das Litauen vorgelagerte Ostpreußen in tektilin- 
dustrieller FI insicht nicht in Frage kommt, hat 
Polen Deutschland gegenüber den Vorzug, in seiner 
Bialystoker, weniger in der Lodzer und W a rsc h a u e r  
Textilindustrie eine vorgeschobene wirtschaftliche 
Grenzstellung innezuhaben, für die es in der Theorie 
ein Leichtes ist, Litauen schnell zu bedienen. Frei
lich bietet die Praxis jetzt noch die b e k a n n te n  
Schwierigkeiten, die sich u. a. darin äußern, dab 
die in Frage kommenden polnischen W a re n l ie fe ru n 
gen, soweit sie nicht die „grüne Grenze“ über
schreiten, über W iln a  nach Kalkuhnen oder D ü n a  
bürg (Ostlettland) spediert werden müssen, um von 
dort, ohne daß die polnischs Herkunft a n g e g e b e n  
wird, ganz regulär in das nahe Litauen zu gelangen- 
Nach der einwandfreien lettländischen H a n d e ls s ta  
tistik hat Polen im Jahre 1926 nicht w e n ig e r  als 
37 176 To. W aren d u r c h  L e t t l a n d  n a c h  L 1' 
t a u e n  geliefert, darunter 25 448 To. S te in koh  e, 
4690 To. Eisen und Stahl, 3918 To. Petroleum 
nicht unbedeutende Posten Textilwaren, chemisch 
Artikel, Oele, Landmaschinen, die b e so n d e rs  
m äßig ins Gewicht fallen. Das alles sind Arti e > 
die a u c h  D e u t s c h l a n d  d e m  O s t e n  1 i e i e ^  
so daß die polnisch-deutsche Konkurrenz bei elIV j  
Regelung der Beziehungen zwischen Warschau u 
Kowno noch schärfere Formen annehmen rnu 
D aß andererseits Danzig gleichfalls dem 
durchgangsverkehr von Polen nach Litauen c l sta, 
liegt nahe, je d o c h  fehlen darüber genauere 
tistische Anhaltspunkte. , j ,

Die geringe p o l n i s c h e  E i n f u h r  a u s  
t a u e n  ist nach der W arschauer Statistik von.
To. im Jahre 1924 auf 75 To. in 1925 8 esU1̂ ,~rt, 
Darunter standen im letzterwähnten Jahre '  
m äßig Motoren an der Spitze, also S e n d u n g e n ,
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aus dem einen oder anderen Grunde hauptsächlich 
nur auf dem Umschlagwege Litauen passiert haben 
werden. Daneben kamen Butter, Käse, Eier, Fische 
und sonstige Lebensmittel in Frage, meist wohl 
im kleinen Grenzverkehr, der seitens Litauens still
schweigend geduldet wurde. W ährend Danzig für 
die litauischen Lieferungen nach Polen wohl kaum 
in Betracht kommt, hat L e t t l a n d  im Jahre 1926 
immerhin 1184 To. Waren a u s  L i t a u e n  n a c h  
P o l e n  befördert, darunter hauptsächlich Alteisen, 
Leinsaat, Hadern und winzige Posten anderer W a
ren. Diesen Lieferungen kann Deutschland gleich
gültig gegenüberstehen, zumal da den litauischen 
Sendungen nach Polen auch bei einer Regelung 
der Beziehungen zwischen diesen beiden Staaten 
eine sonderliche Entwicklungsfähigkeit nicht zuzu
sprechen ist. Gerade dieser Umstand stellt aber den 
künftigen Handelsverkehr zwischen den beiden 
Ländern, wenn der Wirtschaftskrieg zwischen ihnen 
vielleicht zunächst auch nur de facto, nicht aber 
schon de jure aufgehoben werden sollte, in einigen 
Zweifel. Was für ein tatsächliches wirtschaftliches 
Interesse hätte Litauen an einer Steigerung der pol
nischen Lieferungen, wenn es demgegenüber Polen 
nur so wenig abzugeben hat?

Für Litauen ist die E r h a l t u n g  oder besser 
gesagt die A n b a h n  u n g e n g s t e r  H a n d e l s 
b e z i e h u n g e n  zu D e u t s c h l a n d ,  zu dem Li
tauen in unlöslicher wirtschaftlicher Verbundenheit

steht, unvergleichlich wichtiger. Wenn die Kownoer 
Statistik der letzten Jahre vorübergehend ein lang
sames Zurückgehen der deutschen Lieferungen und 
auch ein offensichtliches Sinken der litauischen Lie
ferungen nach Deutschland ausgewiesen hat — ein 
Bild, das sich neuerdings wieder e tw as ' zugunsten 
des litauischen Handelsverkehrs mit Deutschland 
verschoben hat — so ändert das nichts an der E r 
kenntnis, das L i t a u e n  h a n d e l s p o l i t i s c h  v o r 
a l l e m  a u f  I) e u t s c h l a  n d a n g e w i e s e n  ist. 
Waren es doch in der Hauptsache nur politische 
Divergenzen, die die litauisch-deutsche Handelsbi
lanz in den letzten Jahren zeitweilig negativ beein
flußten. Jedenfalls entfielen auf Deutschland im 
ersten Halbjahr 1927 immer noch 55 o/0 der Gesamt
einfuhr und 45 o/o der Gesamtausfuhr Litauens. 
Dieses wird unvermindert damit zu rechnen haben, 
daß D e u t s c h l a n d  d e r  b e s t e ,  P o l e n  a b e r  
e i n e r  d e r  s c h l e c h t e s t e n  A b n e h m e r  l i 
t a u i s c h e r  E r z e u g n i s s e  ist. Die Außennhan- 
delspolitik aller Staaten geht aber vom G r u n d 
s a t z  d e r  G e g e n s e i t i g k e i t  aus. Darin liegt in 
diesem Falle Polens Achillesferse und Deutschlands 
Trumpf. Wir sprachen einleitend vom Fragenkom 
plex der polnisch-litauischen Beziehungen: dieses 
Problem würde, auch wenn es einmal auf dem P a
pier gelöst werden sollte, der praktischen Schwierig
keiten genug bieten.

Werftbau im Hafen von Gdingen.
Von Dr. C. P o  r a 11 a , Berlin.

Der Gedanke, in Polen Schiffswerkstätten zu 
errichten, ist nicht ganz neu. Schon vor einigen 
Jahren haben die an der Stärkung der polnischen 
Seemachtstellung interessierten Kreise sich einge
hend mit diesem Problem befaßt und unter großem 
propagandistischen Aufwand auf die Bedeutung 
eines solchen Industriezweiges hingewiesen, der 
Polen gestatten würde, sich im Interesse der 
raschen Entwicklung seiner Kriegs- und H andels
flotte von Schiffskäufen im Auslande unabhängig ax machen. Die Realisierung der Schiffbaupläne 
mußte aber infolge Fehlens einer tragfähigen finan
ziellen .Grundlage immer wieder hinausgeschoben 
werden. Nachdem es der polnischen Regierung 
nunmehr gelungen ist, von Amerika eine Anleihe 
*u erhalten, ist der Gedanke des Baues einer großen 
Schiffswerft in Polen von neuem aktuell geworden 

steht augenblicklich im Mittelpunkt des In
eresses. Im Zusammenhang mit diesem Bau

projekt sind in diesen Tagen die Direktoren zweier 
r a n z ö s i s c h e r  W e r f t e n  in Warschau einge- 
roffen und haben, nach eingehender Besichtigung 
l̂er Bauarbeiten im Hafen von Gdingen, V e r -  
a n d 1 u n  g e n mit den zuständigen W arschauer 

Regierungsstellen wegen des Baues einer Schiffs
erft in Gdingen eingeleitet.

. W ährend das Problem der Errichtung einer 
er ft für Seeschiffe noch der Lösung harrt, lassen 

^cn auf dem Gebiete des polnischen Flußschiff- 
aus und der Schiffsreparatur während der letzten 

Jahre immerhin einige Fortschritte erkennen. Eine 
gewisse Bedeutung für den B a u  v o n  F l u ß -  

a h r z e u g e n  fällt auf Grund ihrer langjährigen

Erfahrungen der Krakauer Maschinenfabrik Ziele- 
niewski (Fabryka Maszyn Zieleniewskiego) zu. 
Dieses Unternehmen hat sich schon vor dem Kriege 
mit dem Bau von Flußfahrzeugen befaßt. Die F a 
brik weist aber in technischer Hinsicht große U n 
zulänglichkeiten auf. Der minimale Bedarf der 
polnischen Flußschiffahrt an neuen Fahrzeugen hat 
bisher einen rationellen Ausbau der bestehenden 
Einrichtungen und die Anwendung neuzeitlicher F a 
brikationsmethoden nicht erlaubt. Außer dieser 
Werft gibt es in Polen, und zwar in W arschau, 
Bromberg, Posen und Wloclawek noch einige R e
paraturwerkstätten für Flußfahrzeuge und daneben 
auch Unternehmen, die sich mit dem Bau von
1 lußkähnen, Booten aller Art usw. befassen. Es 
sind dies allerdings zumeist kleine Fabrikbetriebe, 
die nur über geringe Mittel verfügen, sehr primi
tiv eingerichtet sind und infolge veralteter Betriebs
führung auch wenig leisten können. Für die in
ländische Bedarfsdeckung’ spielen sie daher eine 
untergeordnete Rolle und können sich angesichts 
der starken ausländischen Konkurrenz nur mühsam 
behaupten.

Für die polnische K r i e g s m a r i n e  sind 
Schiffsreparaturwerkstätten im polnischen Hafen 
von Putzig (nördlich von Gdingen) geschaffen wor
den. W ie die meisten polnischen Staatsbetriebe 
sind auch die Putziger W erkstätten in ihrer E in
richtung und Betriebsführung rückständig, also 
vielfach nicht in der Lage, sich schwierigerer Auf
gaben zu entledigen. Größere Schiffsreparatureni 
müssen daher nach wie vor in' der D a n z i g e r  
W e r f t  ausgeführt werden. Andre Reparaturwerk-
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S t ä t t e n  für Seeschiffe besitzt Polen noch nicht. 
Bestrebungen, die Danziger Werft zur Anlage einer 
größeren Schiffswerkstatt in Gdingen zu veran
lassen., sind, wie es scheint, noch nicht so weit ge
diehen, daß man von einer baldigen Verwirklichung 
dieses Projektes reden kann.

Wie stehen nun die Aussichten für den Bau 
einer Werft in Gdingen ? Der Plan der Errichtung 
einer solchen Werft ist schon im Bauprojekt des 
Hafens von Gdingen berücksichtigt. Das H afen
bauprojekt sieht nämlich in einem der letzten 
Bassins in nordwestlicher Richtung auf Kielau 
(Chylonia) zu ein entsprechendes Bauterrain für 
diese Werft vor. W enn man aber bedenkt, daß 
dieser Abschnitt des Gdinger Hafens auf Grund 
des Bauprogramms erst in drei bis vier Jahren ge
baut wird, so läßt sich unschwer daraus folgern, 
daß  mit der Fertigstellung der Werft erst in etwa 
8 bis 10 Jahren gerechnet werden kann. Mit Rück
sicht auf die durch den Ausbau dieses Teils des 
Gdinger Hafens bedingte Verzögerung des W erft
baues ist von fachkundiger polnischer Seite der 
Plan entwickelt worden, die Werft zwischen dem 
Ausfahrtskanal des Handelshafens und dem Kriegs- 
hafen unmittelbar an der Küste zu errichten, da sich 
das Terrain an dieser Stelle besonders gut hierfür 
eignen würde. Mit dieser Auffassung konnten die 
an einem schnellen Entstehen der Schiffswerft 
interessierten Kreise jedoch nicht durchdringen, weil 
die polnischen Militärbehörden die Ansicht ver
treten, daß auf dem besagten Terrain eine 
K r i e g s w e r f t  entstehen soll.

Die Beschleunigung des Baus der Gdinger 
Werft hat schließlich Verständnis im polnischen 
Industrie- und Handelsministerium gefunden. Wie 
kürzlich ein Vertreter dieses Ministeriums ver
sicherte, soll schon in nächster Zeit mit der An
legung eines Kanals begonnen werden, de r 'zu  dem 
im 'H afenbaupro jek t bezeichneten Gelände führen 
soll, wo die Errichtung der Werft vorgesehen ist. 
Auf diese Weise könnte schon in etwa zwei bis 
drei Jahren mit der Grundsteinlegung der neuen

Schiffswerft begonnen werden. Ob diese Werft 
privat oder staatlich werden und in welchem Maße 
ausländisches Kapital dazu herangezogen werden 
wird, steht noch nicht fest. Sicher scheint nur zu 
sein, daß mit Rücksicht auf die Bedeutung dieses 
Unternehmens für den polnischen Staat Rat und 
Hilfe nur von einer „befreundeten M acht“ in An
spruch genommen wird. Dies wird schon durch den 
derzeitigen Besuch französischer Werftbesitzer, mit 
denen die polnische Regierung bereits durch Auf
träge auf eine Anzahl von Kriegsschiffen in ge
schäftlichen Beziehungen stellt, dokumentiert.

Gleichzeitig mit der Realisierung des Bau
projektes der Gdinger Werft sollte, ebenfalls in 
Gdingen, auf einem dem Fischereihafen nahelie
genden Terrain eine Werft für Fischerfahrzeuge 
erstehen. Mit diesem Bauplan hat sich die Stadt
verwaltung in Gdingen längere Zeit beschäftigt und 
angeblich auch schon die notwendigsten finanzie llen  
Mittel für die anfänglichen Arbeiten beschaffen 
können. Aus besonderen Gründen, die nicht näher 
erläutert werden ,ist dieser Plan wieder fallen ge
lassen worden. Nunmehr hat ein privates polnisches 
Schiffbauunternehmen unter der Firma „ N a u t a “  das 
erwähnte Gelände zum Zwecke der Errichtung einer 
Schiffsreparaturwerkstatt erworben.

In den Arbeiten beim A u s b a u  d e s  
G d i n g e r  H a f e n s  sind in letzter Zeit gewisse 
Fortschritte zu verzeichnen. So wurden be isp ie ls
weise die We 11 e n b re c h an lagen auf einer Länge von 
680 Meter fertiggestellt und ein weiterer A b schn itt  
von über hundert Meter in A ng rif f '-genommen. Inl 
Innenbassin werden zur Vertiefung des Bette5 
Baggerarbeiten ausgeführt. Vor kurzem ist aU(j,j. 
das Magazin des Handelsmarineamts fe r tigges te l  
und der au s  noch ungeklärten Ursachen zusam m en 
gestürzte Teil der Südmole wiederhergestellt wor
den. Der Fischereihafen erhielt zum Schutz g e g o11 
Oststürme eine Wellenschutzwand in einer Lang'
von 182 Metern. Die weiteren A u s b a u a r b e i t e n  d es
Fischerhafens werden im nächsten ''jahr fo rtgese  z

Kurse
Rigaer Börsenkurse.

Lettländische Lat. (Ls.)

Revaler Börsenkurse.
Estländische M ark.

8. D e z m b . 9 . D e z m l » . 1 0 . D e z m l » ,
r
G em acht 5 . D e z m l ) .

K äufer 1 Verk.
Kauf. Verk. Kaut. Verk. Kaut. Verk.

N euyork  . . . 372.00 373 00--
1 arb^rik . D o lla r . . . 5.176 5.18« 5.176 5.186 5.1:0 5.186 L ondon  . . . — 1816 00 1821.00
1 P fu n d  S te rling  . . . 25.255 25.305 25.26 25.31 25.265 25.315 B erlin  . . . . -- 88.90 89.50

100 franz. F ran cs  . . . 20.25 20.55 20.25 20.55 20.25 20.55 H elsingfors -- 9.36 9.4(i
100 belg. Belga . . . . 72.10 72.85 7215 72.U0 72.10 72.85 S to ck h o lm  . . * -- 100.10 101.00
100 schw eizer F ran cs 99.60 100.35 99.70 100.50 99.70 100.50 K openhagen  . -- 99.75 100 35
100 ita lie n isc h e  L ire . . 27.90 28.30 27.90 28.30 27.85 28.30 O s'o . . . . -- 99.05 99 85
100 scliw ed. K ronen . . 139.55 140.25 139.55 140.25 139.55 140.25 P aris  . . . . — 14.60 14.85
100 norvveg K ronen  . 137.55 13 .25 137.60 138.25 137.55 138.20 A m ste rd am -- 150.30 15' .' 0
100 d än isch e  K ronen  . 138.60 139.30 138.60 139 30 138 65 139.35 R iga . . . . -- 71.80 7230
100 tschecho-slow ac. Kr. 15.25 15.55 15.25 15.55 15.25 15.55 Z ürich  . . . -- 71.70 72 30
100 h o lländ . G ulden . . 209.00 210.05 209.05 210.10 209.05 209.10 Brflssel . . . -- 52.00 52.50
100 d eu tsch e  M ark . . 123.30 124.20 123.30 124.20 123.25 124.15 M ailand . . . -- 20 20 20.60
100 fin n län d . M ark . . 12.98 13.12 12.98 13.12 12.98 13.12 Px-ag . . . . -- 11.00 11.20
100 estländ . M ark . . . 1.375 1.395 1.375 1.395 1.375 1.395 W ien  . . . . -- 52.45 53 05
100 poln . Z loty . . . . 57.00 61.00 57.00 61.00 57.00 „ . 61.00 B u d ap es t . . -- 65.25 65.95
100 litau isch e  L its . . . 50.85 51.70 50.85 51.70 50.85 • 51.'70 W ar-ch au  . . -- 41.50 42.70

1 SSS R -T sclierw onez — — — _ _ _ K ow no . . . -- 36.70 37 30
E d elm eta lle : Gold 1 kg 3125.00 3145.00 3125.00 3445.00 3425.00 3445.00 M oskau (Scheck) -- 192X0 193.50

S ilb e r  1 kg 95.00 103.00 95.00 103.00 95.00 103.00 E stl. K rone 100 — —
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Wirtschaftliche Nachrichten
Schw eden.

Außenhandel. W ie aus der vom H andelsam t in S to ck 
holm jetzt veröffentlichten W ertsta tistik  über den A u ß en 
handel Schw edens erhellt, belief sich die schwedische E i n 
f u h r  im verflossenen O k t o b e r  auf 146 621 000 Kr., w ä h 
rend  die A u s f u h r  einen W ert von 155 322 000 Kr. erreichte, 
so daß  sich ein A usfuhrüberschuß von 8 701 000 ergibt. Die 
entsprechenden Ziffern vom O ktober vor. Js. lauteten: 
132 411 000 und 139 533 000 bezw. 7 122 000 Kr. — Auf de r  
E infuhrseite fällt d iesmal besonders die außerordentliche Z u 
nahm e de r  G e t r e i d e e i n f u h r  auf, die einen W ert von
13 017 000 Kr. be tragen  hat gegen  nur 7 911 000 Kr. im O k 
tober vor. Js. — Auf der  Ausfuhrseite zeigt die G ruppe 
S c h n i t t h o l z  erhöhte  W ertziffern, näm lich 32 702 000 Kr. 
gegen 28 759 000 Kr. im gleichen M onat des vorigen Jahres. 
Auch die G ruppe Papierm asse, P appe  und Papier weist 
eine kleine Zunahm e auf, und zw ar von 37 090 000 auf
38 665 000 Kr.

Erwerb der größten Streichholzfabriksaktiengesellschaft 
'n Kanada durch den Streichholztrust. Nach einer D rah tm e l
dung aus London an  „A ftonb lade t“ hat die T och te rgese ll
schaft von Svenska Tändsticksaktiebolaget,  T he  international 
Match C orporation die g röß te  S treichholzfabriksaktiengesell
schaft in K anada, die E d d y  Company angekauft.

Der Streichholztrust verkauft seine Beteiligung an der 
größten Streichholzfabrik der Tschechoslovakei. N ach einer 
(TT)-Meldung aus S tockholm  an  „Sydsv. D agb l.“ hat der 
schwedische S treichholztrust seine vor einigen J a h re n  aus
damals englischen Besitz erw orbenen  Aktien der S tre ich 
holzfabrik H eusehl in der  Tschechoslow akei an die tschecho- 
slovakische F ab rik  Solo verkauft. D iese Fabrik  w ar  die 
emzige des Landes, die sich in schw edischen H än d en  befand.

Gründung einer Benzineinfuhraktiengesellschaft. Wie 
Stockholm  gem eldet wird, ist dort durch  die D irek toren  

' '  ald. Beijer und  Knut Källström, den A dvokaten  Lars Ra- 
^n ius ,  den G enera ld irek to r  H e rm an  R ydin  und den D isp o 

nenten E rn s t  W ahren  eine Aktiengesellschaft mit einem 
Kapital von w enig jens 1,5 und höchstens 4,5 Mill. Kr. g e 
gründet w orden. G egenstand  des neuen U nternehm ens, das 
^ejnen Sitz in der H au p ts tad t  Schw edens erhält, ist die E in 
uhr und der  V erkauf von Benzin.

Rückgang der Erzverschiffungen . im November. W ie 
^Us S tockholm  gem eldet wird, beliefen sich die E rzver-  
] . r V un.gen der  G rängesberggesellschaft über sämtliche 
73Pn ™  verf,ossenen N ovem ber auf 616 000 T onnen g e g e n  
elf a T onnen  im N ovem ber vor. Js. W ährend  der  ersten  

/  M onate dieses J ah re s  erreicht die E rzausfuh r  nunmehr; 
!ne M enge von 9163 000 T onnen gegen  6 314 000 T onnen im 

re ic h e n  Zeitraum  1926.
ta .f  Abbruch der Verhandlungen wegen eines neuen Lohn- 
au cln t*er Papiermasseindustrie. N ach einer (T T )-M eldung  
j  s S tockholm  an „ I lan d e ls t id n in g en “ sind die zwischen 
p . m. Schw edischen Pap ierindustr iearbeite rverband  und* dem 
I aPlerrnasseverband seit einiger Zeit sta ttf indenden V erhand- 
n i r f en Weg en eines neuen Lohntarifs für das J a h r  1928 w egen  

U überw indender U nstim m igkeiten  abgebrochen  w orden, 
snäs ^ aP.ita,serhöhung der Zellstoff- und Papierfabrik Ström- 
(un * aus S tockholm  gem eldet wird, hat die V erwal-
A i f  v°n  S tröm snäs b ruks  ak tiebo lag  die E rhöhung  des 

10 apitals von 3,6 auf ,5,6 Mill. Kr. beschlossen und 
Serar durch A usgabe von 40 000 neuen V orzugsaktien  d e r  
schlaft ZUm Pariku rse  von 50 Kr. D er vNeuzeichnungsbe- 
KonU i• Ĉa r  ̂ a ŝ F o rtse tzung  der  im F rü h jah r  begonnenen  

SC3iu!.ierun g  d e r  Gesellschaft au fgefaß t werden, 
aus Sir^ndung der neuen Diskontobank in Stockholm. Wie 
G -v  ,c kholm  gem eldet wird, hat dort die G ründungs- 
Von ’ de r  neuen A.-B. D iskon tobanken  unter dem  Vorsitz 
Weid ,e n e n dd irek to r  H . Rydin stattgefunden. Die neue Bank, 
Wird ^  ^ e tr ieb der  D iskontoak tiebo laget übernehm en soll,

ihre Tätigkeit zu Beginn des neuen  Jah re s  aufnehm en.
fat^il^ÜHdung einer größeren schwedischen Stahldrahtseil-
Wird »H andels tidn ingen“ aus K ris tinham m  erfährt,
W erd , rt. d ieser T a g e  eine Aktiengesellschaft geg rü n d e t  

rnit einem Aktienkapital von w enigstens 150 000 und 
drahts6'1?5 ^ * 0 0 0  K r -> w elche die H ers te llung  von Stahl- 
die GC i ZUm ^ eg enstande haben  soll. Im A ufträge eines, 
ÜisDonUndunS vorbereitenden  K onsortium s hat de r  frühere 
in von Sesjöfors Bruk, N. Renquist die Sporthalle

m cham n gekauft, in der  f rüher eine Sensenfabrik

betrieben  w orden  ist. Sie wird je tzt für die Fabrikation  von 
S tahldrahtseilen  im g roßen  M aßstabe  um gew andelt.

N orw egen .
Bestrebungen zur Belebung der norwegischen Werftin- 

dustrie. Wie „H an d e ls t id n in g en “ erfährt, hat Dir. R ygg  von 
N orges Bank mit V ertre te rn  des R eichsverbandes n o rw e g i
sche! W erften, der  A rbeite rverbände, des R eederverbandes  
und  der  B anken  über die F rag e  verhandelt, wie die Sch iff
bau tä tigkeit in N orw egen  w ieder in Schw ung  zu bringen sei. 
Zui w eiteren  B ehandlung  der  A ngelegenheit ist ein k le inerer 
Ausschuß eingesetzt w orden. Die B es trebungen  gehen  vor 
‘dien D ingen  dahin, den Betrieb in den  W erften  w ieder 
dauernd  zu gestalten. Im A nschluß an  diese B em ühungen  hat 
de r  R eederverband  seine M itglieder au fgefo rdert ,  A ngaben 
über abgeschlossene V erträge  einzusenden.

Neue norwegische Skandinavien-Südamerikalinie. Nach 
einem Privatberich t aus Oslo an  „ B ö rsen “ beabsich tig t die 
norw egische R eedere i Knut R nu tsen  zw ischen de r  W estküste  
Südam erikas  und  den nord ischen  H äfen  rege lm äß ige  L in ien
schiffahrt zu eröffnen. In die neue Linie, welche den  V erkeh r  
dei bisherigen Skandinavischen Südpacifiklinie übernehm en 
so!!,, w erden  vier D am pfer eingestellt.

Noch eine norwegische Bank in Schwierigkeiten. Wie 
,,Sydsv. D ag b l .“ meldet, hat die V erw altung  von T rom sö  
Sparebank  am  2. D ezem ber  beschlossen, d ie  Zah lungen  
d e r  Bank einzustellen und die Stellung des U nternehm ens  
unter Geschäftsaufsicht zu beantragen . D er  Z usam m enbruch  
soll darauf zurückzuführen  sein, d a ß  die du rch  die S chw ierig 
keiten der G em einde T rom sö  unruhig  g ew ordenen  K o n te n 
inhaber ihre E in lagen  in im m er g rö ß eren  U m fange  ab g eh o b en  
haben. D er erste D irek to r  von N orges  Bank hat sich dahin  
geäußert,  d aß  die Stellung d e r  Bank, die gu t gew esen  sei, 
durch die N ervositä t de r  K on ten inhaber -schwer geschäd ig t 
w orden w äre. E r  bedauere ,  d a ß  die Bank aus einem d e r 
artigen  Anlaß zusam m engebrochen  sei.

Gründung der norwegischen Schiffshypothekenbank am
2. Januar 1928. N ach einem Privatberich t aus Oslo an  H an-  
delstidning ist der  G ründungstag  de r  N orw egischen  Schiffs- 
hypo thekenbank  auf den 2. J a n u a r  1928 festgesetz t w orden- 
Das A ktienkapita l w ird 4 Millionen Kronen be tragen  und der  
Sitz der  Bank wird sich in F ana  befinden.

Jahresabschluß der Großen norwegischen Spitzbergen- 
Kohlenkompagnie. Wie „H ande ls t idn ingen“ aus Oslo e r 
fährt, e rg ib t sich aus dem  je tzt veröffentlichten Jahresbe'- 
i icht der  S tore IS orske Spitzbergens K ulkom pani, d a ß  die 
Jah re sp ro d u k tio n  de r  G esellschaft 207-743 T onnen  K öhlen 
betrug. D er B etriebsüberschuß  w ird  auf 82 000 Kr. b e 
rechnet.

D änem ark.
Verschlechterung der dänischen Handelsbilanz im O k

tober. W ie aus den  jetzt veröffentlichten A ngaben  des  
. tatistischen Amtes in K openhagen  über das E rgebn is  des 
dänischen A ulenhande ls  im vergangenen  O k to b e r  h e rv o r 
geht hat die E  i n f u h r  g eg en ü b e r  dem  V orm onat eine- 
Z unahm e von 143 auf 144 Mill. Kr. erfahren, w äh ren d  die 
A u s f u h r  von 140 auf 134 Mill. Kr. zu rückgegangen  ist. 
Aut die W iederausfuhr ausländ ischer W aren  entfielen d ie s 
mal ebenso wie im S ep tem ber  10 Mill. Kr. D er E i n f u h r 
ü b e r s c h u ß ,  der  im vorigen M onat 3 Mill. Kr. be trug  
erreichte dem nach  im Berich tsm onat 10 Mill. Kr.

Die dänische Staatshilfe für Handel und Gewerbe. Z u 
folge ,,G. H* & S. T. ‘ hat die dän ische R eg ie rung  d em  
I olke-.mg jetzt den V orschlag betreffs E rr ich tung  eines K r i
senfonds,  ̂ der  dem  F inanzm inisterium  un te rs tehen  soll, v o r 
gelegt. E r  soll 26 Mill. Kr. b e trag en  und  die D arlehen  an 
diejenigen, welche den N achw eis führen  können, d a ß  sie 
durch die w ährend  der  letzten zwei J a h re  herrschenden  
Krise in Schw ierigkeiten  gera ten  sind, hätte  das  L a n d w ir t
schafts- und H andelsm inis terium  zu übernehm en. A u ß e r 
dem  will der Staat noch  D arlehen  in G esam thöhe von zwei 
Mill. Kr. an  die Industrie  begeben . D iese G elder sollen von 
einem Rat verw alte t w erden, de r  aus je einem V ertre te r  des 
H andelsm inisterium s, des Industr ie ra tes  und de r  Fachvere ine  
besteh t..  F ü r  sämtliche D arlehen  ist der  n iedrigste  Zinsfuß, 
zu dem  der S taa t verleihen kann, vorgesehen, und die R ü c k 
zahlung m uß im Laufe von zwölf J a h re n  erfolgen. Die 
A nnahm e des V orschlages gilt als gesichert.
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Die erste« Schiffsauflegungen in Dänemark. Zufolge 
„B örsen“ ist dieser T age  mit dem D am pfer „V era ty r“ d e r  
R eederei H eim  & W ensild das erste dänische Schiff in K o p en 
hagen  aufgelegt worden. W eitere Auflegungen sind in 
nächster Zeit noch zu erwarten.

Vergrößerung des Fehlbetrages bei der dänischen Staats
bahn. Wie aus K openhagen gem eldet wird, weist der  B e 
triebsbericht der dänischen S taatsbahnen w ährend  der ersten 
zehn M onate dieses Jah res  einen F eh lbe trag  von rund 15 
Mill. Kr. auf gegen  7,5 Mill. Kr. in der gleichen Zeit des 
Vorjahres auf.

Steigerung der dänische! Butterproduktion. Nach einer 
Privatm eldung aus K openhagen an ,,G. H. & S. T ."  dü rfte  
nach den vorliegenden Schätzungen die P roduktion  D änem arks 
an B utter in diesem Ja h re  143 000 Tonnen erreichen gegen 
132 000 Tonnen im V orjahre. H ierbei sei daran  erinnert, d aß  
die B utterp roduktion  in der ganzen W elt gestiegen  ist.

Deutsche Gründung einer Zementfabriks-A.-G. Wie 
„G. H. & S. T .“ meldet, ist durch eine deutsche Zemeintfa- 
briksaktiengesellschaft, welche bei Aalberg in Jü tland  G e
lände zur E rrich tung  einer Zem entfabrik  engekauft hatte, 
unter der F irm a N y  N o r d i s k  P o r t l a n d  C e m e n t -  
f a b r i k  A.-S. eine Tochtergesellschaft mit einem voll e in 
gezahlten  Kapital von 100 000 Kr. geg ründe t worden.

Gründung einer Schreibmaschinenfabrik in Dänemark. 
Wie aus K openhagen  gem eldet wird, ist dort dieser T age  
unter der  F irm a Skrivem askineraktieselskab N orden  eine 
Aktiengesellschaft gegründe t w orden, welche die H erstellung  
und den V erkauf von Schreibm aschinen zum G egenstände 
hat. Angeblich soll das neue U nternehm en durch  Det 
Oestasiatiske K om pagni finanziert w orden  sein.

Veranstaltung einer Porzellanausstellung in Stockholm. 
Zufolge „H andels t idn ingen“ w ird  die Königliche P orze llan 
fabrik  in Kopenhagen, einer E in ladung  des N ationalmuseum s 
in S tockholm  Folge leistend, in dem  G ebäude des S to ck 
holm er N ationalm useum s dem nächst eine Ausstellung e r 
öffnen, die als rückschauende Uebersicht gedacht ist und  K ol
lektionen zeigen wird, welche die Produktion der Fabrik  von 
der  G ründung bis auf den heutigen T ag  umfassen.

L ettland.
Die Schiffahrt im September zeigte in den H äfen Lett

lands folgendes Bild:

Riga  
Libau 
Windau  
Haynasch

Zusam m en 353 150 770 346 15* 256
Die Butterausfuhr im O ktober um faßt 1052 040 kg, 

hiervon gingen nach D eutschland fast 96«o, nach E ngland  
fast 4o/o, unbedeutende M engen nach D änem ark  und R u ß 
land.

Die Flachskonvention. Nach Ansicht des Minister - 
kabinetts, das sich dieser T age  mit der Durchsicht des 
V ertrages über die B egründung  einer le ttländisch-russischen 
Flachsexportgesellschaft befaßte, kann  der V ertrag  auf Grund 
der bestehenden Gesetze abgeschlossen w erden, muß aber 
dem  L andtage zur Bestä tigung vorgelegt werden.

Vom Flachsmarkt. Die F l a c h s  p r e i s e  auf dem 
W eltm arkt, schreibt die „Rig. R undschau“ , sind in der 
letzten Zeit z u r ü c k g e g  a n g e n ,  was einerseits auf . das 
erhöhte A ngebot der flachsexportierenden Länder, a n d e re r 
seits auf die Zurückhaltung  der  w eiterverarbeitenden In d u 
strie, die nicht in de r  Lage ist, die hohen Preise zu b e 
willigen, zurückzuführen ist. Die F lachsernte ist in diesem 
Jah re  in den meisten flachsprodüzicrenden S taaten im V er
gleich zum V orjahre schlechter ausgefallen. Man rechnet 
damit, daß  der Bedarf der  W eber nicht voll gedeckt w erden  
wird, selbst wenn Rußland statt der angekündig ten  30 000 
Tonnen auch 20 000, Lettland 20 000, Litauen 12 000 und 
Estland  10 000 Tonnen zum E x p o r t  bringen sollten.

Bei den bisher getätig ten  Abschlüssen hat R ußland  
9(5 Pfund Sterling pro Tonne erzielt. E stland  100, L e t t 
l a n d  105 und Litauen, dessen Flachs qualitativ nicht auf der 
H öhe steht, nur 7(5 Pfund Sterling. Es ist wohl kaum  a n 
zunehmen, daß  sich die Preise, selbst wenn die Flachs - 
konvention zwischen Lettland und R ußland  zustande kom m en 
sollte, wesentlich bessern w erden ; sie w erden  sich voraus
sichtlich auf der  je tzigen H öhe halten.

Zwischen dem  F i n a n z m i n i s t e r i u m  und den 
Russen ist eine Vereinbarurig getroffen w orden, laut welcher

in bezug

E i n g ' a n g A u s g a n g
A nzahl A nzahl

d e r Schiffe N rgt. d e r Schiffe N rgt.
226 102 266 220 105 883

67 31 553 67 30 543
45 15183 42 15 609
15 1768 17 4 221

beide S taaten bis zum Abschluß der Konvention, 
auf den F lachsexport und die Ansetzung der  Preise in 
gegenseitigem  Einvernehm en vorgehen werden.

Hafensteuern. D em  M i n i s t e r k a b i n e t t  ist, wie die 
„Rig. R undschau“ berichtet, ein P ro jek t über die A bänderung 
der H afensteuer zugegangen. Bisher gab es zwei K ategorien  
von H afensteuern : 1. seit 1921 eine Steuer für den  K ab o tag e 
verkehr und 2. die Steuer von Schiffen für weite Fahrt, die 
zum Teil durch die 1.924 mit Estland  abgeschlossene K o n 
vention abgeändert  w urde. Bisher w urde  erhoben: 1. l o n -  
nagesteuer, 2. Leuchtturm gebühr und 3. Lotsenabgaben. Alle 
diese Steuern  w urden  proportional der T onnage  erhoben und 
dienten ausschließlich fiskalischen Zwecken. N unm ehr sollen 
alle besagten  S teuern zusam m engezogen w erden  und g e 
wisse Erle ich terungen eintreten. Diese E rleichterungen sind 
gedacht für Schiffe, die öfters unsere H äfen  anlaufen, für 
die Linienschiffahrt usw. Die Steuer bezieht sich jedoch nicht 
auf die Lotsenabgaben, die auch künftig  in einer H öhe e r 
hoben w erden  sollen, die die D eckung de r  Selbstkosten 
gewährleistet. Alle diese F ragen  sollen im Einvernehm en 
mit Estland  geklärt werden.

Der Telephonverkehr Helsingfors-Riga über Reval ist 
am  3.N ovem ber eröffnet worden. G espräche dürfen nur von
8 U h r  früh bis 11 U hr abends geführt w erden  und wird ein 
G espräch von 3 Minuten mit 4,20 G oldfranken berechnet. 
Die E innahm en w erden  laut A bkom m en zwischen Finnland, 
E stland  und Lettland nach einem bestim m ten Satz geteilt.

Ausschreibungen des Staates. D as A r s e n a l  benötigt: 
lliOO qvm Sämischleder, 1100 kg  Juchtenleder^ gelb, 800 k g  
Schafsleder gelb ,40 000 m S trum pfband, Schutzfarbe, 270 
qvm Metkalstoff, einseitig gummiert, 800 qvm Metkalstoff, 
zweiseitig gummiert, 34 000 m Band, 50 min breit, S chu tz 
farbe. —

D a s  M a t e r i a l v e r s o r g u n g s a m t  d e r  O b e r -  
E  i s e n b a h n v e r w a l t  u n g b en ö t ig t : 19 000 k g  sechskan
tige Eisenm uttern, 15 000 m isol. K upferdrah t M arke NGA, 
4500 k g  Asbestpulver. — (N ähere Bedingungen sind im 
nächsten Ibttländischen Konsulat einzusehen).

E stland.
Außenhandel. Die Bilanz des  estländischen A u ß en 

handels w ar  im O k t o b e r  d. J. w ieder a k t i v .  Die 
A u s f u h r betrug  im O ktober 1 107 947 000 Em k., die E in 
fuhr 869 077 000 ' Em k., somit der A usfuhrüberschuß 
235 870 000 E m k.

Die Ausfuhr von Flachs, Leinsamen, Kartoffeln, fleisch 
und Fellen hat sich in den letzten Jah ren  wie folgt e n t 
wickelt : .

F l a c h s  u n d  L e i n s a m e n : Das Areal für den
Flachsanbau hat sich in den letzten J ah ren  vergrößert, es 
b e t ru g :

T o nnen
1921—1925 e tw a  30 500 ha  S am enern te  9 825 Flachs 10 854

1926 „ 38 765 „ „ 12 070 „ 9 265
1927 „ 35 648 „ „ 10 390 „ 10 590

F l a c h s  w urde exportiert: 1924 10 433 t, 1925 7524 t, 
1926 10 326 t, davon

nach Belgien 40 o/o, 
nach  F rankreich  33 o/o, 
nach E ngland  15o/o, 
nach Deutschland 4,3o/o, 
nach Finnland 4 o/o.

L e i n s a m e n w urde ex p o r t ie r t : 1924 2824 t, 1925
910 t, 1926 4970 t, davon

nach E ngland  25o/o, 
nach Lettland 40°/o, 
nach Belgien 20o/o.

K a r  t o f  f e 1 n w urden au sg e fü h r t :
1924 21 538 t, davon nach F innland 65o/o, nach Schw eden 30°/o
1925 23161 t, davon nach Finnland 50o/0, nach Schw eden 45o/o
1926 10 800 t, davon nach F innland 95o/o.

D er F l e i s c h e x p o r t  hat sich vergrößert von 773 t 
im W erte  von 89 Mill. Em k. im J a h re  192-1 auf 2000 t im 
Jah re  1926 im W erte  von 300 Mill. Em k., davon w aren 
1485 t Schweinefleisch, darun ter  1384 t Bacon, die fast au s 
schließlich nach E ng land  gingen, ferner 270 t Ochsenfleisch 
und 245 t Schaffleisch, die nach Schw eden gingen.

An r o h e n  F e l l e n  w urden  e x p o r t ie r t :
1924 1925 1926

- 38Ö“t HToT  360 t
davon nach D eutschland 98,4 t  143.3 t  227.6 t 
nach L e t t la n d  115,3 t  60,4 t  54,3 t
nach  A m erika 43 t  82 t  77 t
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Neue Verordnung betreffend Ausfuhr von Edelmetallen 
und Edelsteinen. Zu der Zahl der zur Ausfuhr aus E stland  
verbotenen W aren  gehörten : Platin, Gold, Silber in geschm ol
zenen Stücken, G egenständen, D raht, Blech oder S ta b fo rm : 
russisches Platin, Gold- und Silbergeld, ebenso Edelsteine. 
Perlen, Korallen in fertigem und rohem  Zustande und in 
Gegenständen. Ausnahmsweise konnten diese G egenstände 
in begrenzter  Anzahl nur von Reisenden mitgenommen 
werden auf G rund einer Spezialgenehm igung seitens des 
Finanzministers und gegen  E ntr ich tung  einer Spezialausfuhr- 
Gebühr. Je tz t  ist eine neue V erordnung im S taatsanzeiger 
Nr. 99, 1927 veröffentlicht, laut w elcher diese G egenstände 
zeitweilig, bis Ink rafttre ten  einer neuen Verordnung, u n g e 
hindert und ohne A usfuhrgebühr aus Estland  ausgeführt w e r 
den dürfen.

Neue Streichholzfabrik. In P ernau wird Anfang 1928 
eine Streichholzfabrik von A. P u s i 1 1. u n d  P. G a u  e r  e r 
öffnet; der le tztgenannte H err  hat eine Maschine erfunden, 
die autom atisch die Streichhölzer ausarbeitet, färbt und mit 
Z ündkopf versieht. Die Maschine ist in E stland  und auch in 
Deutschland zum Patent angem eldet.

L itauen.
Schiffahrt. Im O k t o b e r  kam en  in den H afen  

M e m e l  ein 69 Schiffe (18 davon leer) mit 39 153 R g t,  und 
gingen aus 68 Schiffe (davon 23 leer) mit 33 708 Rgt. Das 
H aup tkontingen t in der E infuhr stellte Kohle und zw ar 25 455 
t aus Deutschland, 4759 t aus E ngland  und au ß e rd e m  129 t 
Koks.

Die Ausfuhr von Schweinen nimmt zu. 1925 w urden  
48 044 lebende Schweine und 8581 . Ferkel ausgeführt* 1926 
72 016 Schweine und 11974 Ferkel. Im  ersten H alb jah r d. Js. 
w urden  27 021 Schweine und 3851 Ferkel ausgeführt; da 
die H auptausfuhr in den H erbs t fällt, so ist dam it zu rechnen, 
daß  die G esam tausfuhr d. Js. ungefähr ebenso hoch sein 
w ird  wie 1926.

Butterkontrolle. Seit dem  1. N ovem ber d. Js. b e 
steht in Litauen eine Kontrolle der auszuführenden Butter 
durch das Landwirtschaftsministerium. K ontrollpunkte gibt 
es in Kowno, Schaulen und Memel. Die Butter darf höchstens
16 Prozent W asser enthalten und wird, je nach Güte, in
3 Klassen gebracht. Butter 1. Klasse erhält einen roten, 
die 2. Klasse einen grünen  und die 3. Klasse einen gelben! 
Kontrollstreifen.

P olen .
Die deutsch-polnischen Hande!svertragsverhandlungen

sind nunm ehr in W arschau aufgenom m en w orden. W ährend 
der V erhandlungen w erden  die M a x i m a l z ö l l e  für L än
der, die mit Polen keinen H andelsvertrag  haben, in bezug 
auf Deutschland n i c h t  i n  K r a f t  gesetz t werden. Ferner 
ist eine V ereinbarung dahin getroffen w orden, d aß  für ein 
Jah r ,  gerechnet vom 1. D ezem ber 1927 ab w eder in D eu tsch 
land noch in Polen die F r a c h t t a r i f e  der Eisenbahnen 
e r h ö h t  werden, es sei denn, daß  es sich um generelle  
Tarifänderung  handelt, von der die andere  Partei dann aber
9 W ochen vor Publikation der V erordnung in Kenntnis zu 
setzen ist.

Ein Aus'uhrzoü für W e i z e n  und W e i z e n m e h l  im 
B etrage von 20 Zloty je 103 kg ist bis zum 30. Jun i 1928 
festgesetzt w orden, jedoch kann der V i n a n z m i n i s t e  r 
z o l l f r e i e  Ausfuhr gestatten.

Ein Einfuhrverbot für Weizenmehl ist für die Zeit vom
4. bis 31. D ezem ber d. J. erlassen worden.

Neue Bestimmungen für d ;e Einfuhr von Pflanzenölen.
D er ,,Dziennik U staw “ Nr. 101/1927 enthält eine V ero rd 
nung, nach der die in Position 117/7a des Zolltarifs a u fg e 
führten  P f l a n z e n ö l e  (Kokosöl, Palmöl aus Sam en und 
Mark, Baumwollsamenöl, Sojaöl, Maisöl, Sesamöl und d e r 
gleichen), die sich bei einer T em pera tu r  von 15 Grad C 
in flüssigem Zustande befinden, in das polnische Zollgebiet 
nur in v e r  g 'ä  1 11 e m Z u s t a n d e  eingeführt w erden  dürfen. 
Als V ergällungsm ittel w erden  angesehen : Rosmarinöl, T e r 
pentin oder ein anderes vom polnischen Finanzministerium 
vorher genehm igtes  Mittel, das in en tsprechenden M engen 
(etwa 0,5o/o) verw endet und im Oel deutlich w ahrnehm bar 
ist. Für die Fabriken, die sich mit de r  Raffinierung von 
Oelen befassen, können die genannten Pflanzenöle auch in 
unvergälitem Zustande eingeführt werden, jedoch nur mit 
jedesm aliger Genehm igung des Finanzministers. Die V er
o rdnung tritt am  5. D ezem ber 1927 in Kraft. (Kattow itzer 
Ztg.) —

Künstliche Süßstoffe d ürfen laut V erordnung vom 7. O k 
tober d. J., vom 1. Jan u a r  1928 ab mit G enehm igung des'

F inanzam ts und nur von den  H erstellern  oder den E n g ro s 
lagern ' für A pothekerw aren  nach Polen eingeführt werden.

Waggonbestandteile, die aus dem Auslande zur R e p a 
ra tu r  von ausländischen W aggons nach Polen kom m en, 
sind z o l l f r e i .  Desgleichen unterliegen dem Zolle nicht 
aus dem  Auslande nach Polen zurückgesandte  Bestandteile 
polnischer W aggons, die durch ins Ausland gesandte  Teile 
ersetzt w erden.

Zusammenschluß der Zementwerke. Auf der M it
g liederversam m lung der P o r t l a n d z e m e n t f a b r i k  F  i r  - 
l e y  S.-A. am  26. N ovem ber d. Js. wurde der Bericht für
1926 erstattet. Das J a h r  schließt mit einem Verlust von 
379 757 Zloty ab.

Die G eneralversam m lung beschloß dann gem äß  A n 
trag  des' V orstandes, das Kapital um  7,5 Mill. Zloty auf 15 
Mill. Zloty zu erhöhen, zum Zw eck des E rw erbs  de r  V e r 
m ö g e n  d e r  F i r ni  e n G o r  k a u n d  O g r o d z i n i e c .  Es 
w urde ferner beschlossen, die F irm en in Z j e d n o c z o n e  
F a b r y k i C e m e n t u  F i r 1 e y um zuändern.

Rußland.
Außenhandel. Im O k t o b e r  be trug  der W ert der  

E i n f u h r  57,1 Mill. Rbl., der W ert der  A u s f u h r  64,9 Mill. 
Rbl., mithin der A usfuhrüberschuß 7,8 Mill. ‘ Diese Zahlen 
gelten für den H andelsum satz  über die europäische Grenze. 
B em erkensw ert ist, daß  die G e t r .e i  d e a u s f u h r  um etwa 
50 Prozent geringer ist als im O ktober v. J . ;  de r  Ausfall 
konnte  durch vers tärk te  A usfuhr von Butter, Eiern, Pelz- 
waren, Holz usw. gedeck t werden. In der E infuhr fällt die 
S teigerung für Maschinen und A pparate  auf.

Die Schiffahrt auf Petersburg (Leningrad) ist du rch  Eis 
s tark  behindert. Wie verlautet haben  die russischen D am pfer 
die F ahrten  von und nach Pete rsburg  aufgegeben. Die B a l 
t i c  a n d  I n t e r n a t i o n a l  M a r i t i m e  C o n f e r e n c e  
w a r n t  w egen der E isgefahr davor, Schiffe nach Pete rsburg  
gehen  zu lassen. — Somit w ird wohl kaum, wie von der 
Sow jetreg ierung  geplant w urde, die Schiffahrt bis Anfang 
Jan u a r  n. Js. aufrecht erhalten  werden.

Mehrere Getreideelevatoren plant der ,,Zentrosojus“ zu 
errichten, davon einen in Sam ara, einen in de r  deutschen 
Wolgakolonie, zwei im K aukasus, zwei in K asakistan und
4 in Sibirien.

Bestellungen von Eisenbahnwaggons. Die F irm a Oren- 
stein & K oppel hat von dem Kohlentrust des fernen Ostens 
eine Bestellung auf 50 E isenbahnw agen  erhalten. —

Vom russischen Patentamt wird mitgeteilt, daß  eine 
Reihe von F irm en und E inzelpersonen zur Fortführung  ihrer 
P a t e n t a n m e l d u n g  bzw. E in tragung  ihrer W a r e n  - 
z e i c h e n  und M u s 1: e r einen n e u e n  V e r t r e t e r  zu 
bestellen haben, le tzterer hat die V ertre tung  innerhalb 3 M o 
nate nach E ingang  der betreffenden  Mitteilung bei den A n
m eldern  oder, falls die Mitteilung durch Aufruf erfolgte
(Amtsblatt Nr. 10 S. 112 vom O ktober 1927), bis zum
31. Jan u a r  1928 f o r m g e r e c h t  zu übernehm en. W ird  
dieses nicht beobachtet, v e r f ä l l t  d i e  A n m e l d u n g .

E s  wird empfohlen, daß  dem neu zu bestellenden
Patentanw alt in R uß land  die Anm eldungen und sonstigen
E ingaben an das Paten tam t formell richtig und in russischer 
Sprache übersandt werden, sonst kann  die Anm eldung leicht 
aus form alen  G ründen abgew iesen  w erden. Beratung und 
V ertre tung in all diesen Sachen übernim m t Paten tanw alt
Dr. G. R espondek, Berlin-Halensee, Auguste-Viktoria-Str. 5.

Der fünfjährige Industrieplan. In de r  K o m m i s s i o n  
d e s  O b e r s t e n  V o l k s w i r t s c h a f t s r a t e . s  zur Durch 
sicht des fünfjährigen Industrieplanes führte W. W. K u i
byschew, der Vorsitzende des O bersten  V olksw irtschafts-
rats ü. a. aus, daß  die D urchführung des Planes mit der  
Lösung verschiedener g rund legender F rag en  un trennbar v e r 
bunden sei. So habe f ü r  d i e s e s  J a h r  d i e  I n d u s t r  ; e 
die A ufgabe erhalten, die Selbstkosten um  6°/o herunter zu 
drücken, was nur durch genaue Ausführung der Rationalisie
rungsm aßnahm en, der E rhöhung  der Arbeitsleistung und d e r  
besseren Ausnützung der Rohprodukte , Heizm aterialien usw. 
erreicht w erden  könne. D er fünfjährige Plan sei .kein M axi
malplan, sondern könne eher als Optim alplan bezeichnet 
werden, da er von der V oraussetzung ausgehe, daß  die A r 
beitsm ethoden verbessert und die bestehqnden U n zu län g 
lichkeiten überw unden würden. W enn also im Laufe von 5 
Jah ren  die gesetz ten  Ziele nicht erreicht w ürden, so w ären 
eben die V oraussetzungen nicht entsprechend durchgeführt.

Sich den einzelnen Problem en der wirtschaftlichen E n t 
wicklung zuw endend, betont Kuibyschew, d aß  die S c h a f 
z u c h t  die G rundlage für die Entw icklung der W  o 11 \ n d u -
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s t r i c  bilde und die Regierung aus diesem G runde b e d e u 
tende Sum m en für die E i n f u h r  v o n  M e r i n o s c h a f e n  
ausgesetz t habe. D ank  dieser M aßnahm e w ürde de r  V or
kriegsbes tand  an Schafen im Verlaufe von 3—4 Jah ren  
wieder erreicht sein. D er Plan für die Entw icklung der 
B a u m w o l l i n d u s t r i e  sei noch nicht genügend  darauf 
eingestellt, sich von der Baunnvolleinfuhr vollständig u n 
abhängig  zu machen. D agegen  sei es dem  O bersten V olks
w irtschaftsrat kürzlich möglich gewesen, die E i n f u h r  v o n  
b u c h e n e n  S p u n d e n ,  S p u l e n ,  R i e m e n  u n d  P a -  
r a p h i n  z u  v e r b i e t e n .  Die Plerstellung l e i c h t e r  A u 
t o m o b i l e ,  k ü n s t l i c h e r  S e i d e  u. a. habe man bisher 
zu sehr vernachlässigt. Ein H aup tp rob lem  sei das de r  A r 

b e i t s l o s i g k e i t ,  die in ungeahnter W eise g e w a c h s e n  
sei. D a der H auptzustrom  der Arbeitslosen aus der  L a n d b e 
völkerung erfolge, müsse der E ntw icklung der  L a n d - 
W i r t s c h a f t  sowie de r  K l e i n  - u n d  H a u s i n d u s t r i e  
g rößere  A ufm erksam keit zugew endet w erden. Dieses T hem a 
erfordere  die besondere A ufm erksam keit der  Oekonom isten; 
die Techniker könnten sich nu r  hinsichtlich der  technischen 
Basis und ihrer Entw icklung äußern. Die im B a u w e s e n  
eingeführten Reform en hätten sich bereits bew ährt.  In den 
kom m enden  fünf Jah re n  müsse auf allen Gebieten ä u ß e r s t e  
O e k o n o m i e  unter H eranziehung  aller im Lande verfüg 
baren  Ressourcen beobachte t werden.

Finnland
Rückgang der schwedischen und finnländischen Holz

verkäufe im November. F ür das nordische H o lzex p o r tg e 
schäft ist im vergangenen N ovem ber eine merkliche Ab- 
flauung eingetreten. Die im H erbs t übliche Zunahm e von 
Abschlüssen auf Cifbasis w ar in diesem Ja h re  kaum  w a h r 
zunehmen, obwohl das T onnageangebo t im H erbs t re ich 
licher gew esen  ist und die Frachten  wesentlich billiger w aren  
als im Vorjahre. Die gesam te V erkaufsziffer für 1927 darf  
zufolge Svensk Trävaru tidning  auf etwa 950 000 S tandards 
seitens Schw edens bis 1. D ezem ber geschätz t w erden, w o 
von bis Mitte O k tober  etwa 850 000 S tandards  zur V e r
schiffung gelangt sein dürften. Die finnländische V erkau fs 
ziffer w ird für dieselbe Zeit auf etw a 1 250 000 S tandards  b e 
rechnet, wovon bis E nde  O k tober  1 11.0 000 S tandards  v e r 
schifft w orden  sein mögen. — Die V erkäufe für die neue 
Saison haben w ährend  d e r  letzten zwei W ochen eine ruhige 
E ntw icklung erfahren. Die verkaufte M enge ist allerdings 
kleiner als zu Beginn des Novem bers. Die englischen 
K äufer scheinen vorläufig noch keine Lust zu haben  für 1928 
zu kaufen. D er englische V erbrauch  w ird  jedoch im nächsten  
Ja h re  vermutlich einen ganz befr iedigenden U m fang  a n 
nehm en. Mit den verschiedenen K aufländern des Festlandes 
haben  die G eschäfte ihren F o rtgang  genom m en, doch  läßt 
sich bei den spanischen und dänischen Abschlüssen ein 
R ückgang  nicht verkennen. — Die deutschen K äufer von 
Fichte haben  sich schon in diesem Ja h re  sehr s tark  für die 
guten  P roduktionen  in Schw eden und Finnland interessiert, 
so daß  man allen Anlaß hat, 1928 eine geste igerte  A usfuhr 
nach diesen Ländern  zu erwarteri. Frankreich  hat w ährend  
der  le tzten M onate erhöhtes Interesse für Kiefer an  den 
T ag  geleg t und man rechnet im Anschluß hieran auch auf 
ein gesteigertes  Interesse für Fichte nord ischer H erkunft.  
Die V erkäufe per 1. D ezem ber dürften  seitens Schw edens 
etwa 170 000 und seitens Finnlands 270 000 S tandards  b e 
tragen.

Der Warenumsatz Finnlands mit den verschiedenen 
Ländern für die 10 ersten  M onate des Jah res  geht aus fo lgen
der Aufstellung der statistischen Abteilung der finnländischen 
Zollbehörde hervor. Die Zahlen verstehen sich in Millionen 
Fm k.:

E i n f u h r A u s f u h r
Ja n u a r--O k to b e r J a n u a r—-O ktober
1926 1927 1926 1927

R u ß l a n d ............................... 58.6 167.6 161.8 269.9
E s t l a n d ............................... 30.3 42.9 24.4 16.4
L e t t l a n d  ........................... 13.1 24.6 13.6 8.5
Po len  ............................... 68.6 38.6 1.5 3.3
S c h w e d e n .......................... 324.5 435.9 199.9 174.5
N orw egen  . . . . . . 37.5 41.2 21.7 10 7
D änem ark  . . . . 258.3 275.8 120.4 130.7
D e u t s c h l a n d ...................... 1,581.8 1,682.1 582.9 846.3
N i e d e r l a n d e ...................... 269.1 220.1 466.9 470.6
B elg ien  ........................... 138.9 172 8 218.1 300.6
G roßbritann ien  . . . . 594 8 762.8 1,825.0 2,245.5
Frankre ich  ...................... 178.3 164.9 316,1 2417
I ta l ien  ............................... 33.0 32.5 25.9 18.5
Schw eiz  . . • .................. 26.2 29.0 0.1 2.7
Spanien ............................... 26.3 22.8 58.4 76 9
Ja p a n  .................................... 0.3 0.6 12.4 6.3
E g y p t o n ............................... 0.1 0.1 70.5 61.8
V ereinigte  S taa ten  . . . . 614 4 795.2 298.2 277.1
B r a s i l i e n ........................... 82.5 101.2 30.6 20.6
A r g e n t i n i e n ...................... 27.1 31.3 41.5 49.0
U eorige  L än d e r  . . . . 1392 163 3 122.5 153.8

Z u s a m m e n ; 4,502.8 5,205.0 4,612.5 5,385.6

Die Schiffahrt im Oktober. Wie wir dem  ,,M ercator“ 
entnehmen, hat das statistische K ontor der Seefahrtsbehörde 
für den d i r e k t e n  V e r k e h r  Finnlands m i t  d e m  A u s 
l a n d e  folgende Zahlen, für den O k t o b e r  bezw. für 
die ersten 10 M onate bekann tgegeben :

O ktober 1927 
A m a h l Rgt.

988 507108
1107 536 109

Zahlen fü r  1926 lauten 
O ktober 1926

E ingekom m ene  Schiffe 
A bgegangene  Schiffe
Die entsprechenden

Ja n u a r—O ktober 1927 
A nzah l Rgt.

7458 4 252 585
7609 4 270 858

a lso :
J a n u a r -O k to b e r  1926

A nzahl Rgt.
E ingekom m ene Schiffe 1054 480125
Ausgescangene Schiffe 1080 550 324

D e r  P a s s a g i e r v e r k e h r  und  seine 
erhellt aus fo lgenden Zahlen:

O k to b er—J a n u a r  1926 O ktober-
A b g ere is t A ngekom m en A bgere ist

F in n län d er  16 899 14 397 21 113
A usländer 19 910 20 970 2'» 901

A nzahl Rgt.
6377 3 417 717
6392 3 431 161

E ntw icklung

-J a n u a r  1927 
A ngekom m en

17 393 
22 814

Z u s a m m e n : 36 ÖU9 3ö 367 42 014 40 207’
Wie aus diesen A ngaben hervorgeh t ist 1927 sowohl der  

Schiffsverkehr wie insbesondere der Passag ierverkehr kräftig  
gestiegen.

Konkurse. N ach der am tlichen Statistik betrug  im 
S e p t e m b e r  d. J .  die Zahl de r  K onkurse 67 gegen  74 
im S ep tem ber 1926, davon entfielen a u f :

S ep tem b er Jan u a r-A u g u st
1926 1927 1926 1927

Privatpersonen 62 62 420 506
Aktiengesellschaften 10 4 61 48
Verschiedene 2 1 8 9
Zusam m en: 74 67 489 563

Ein Finnland-Vortrag in Stettin. I n  A n l a ß  d e s  1 0 -  
j ä h r i g e n  B e s t e h e n s  d e s  f r e i e n  F i n n l a n d s  v e r 
anstaltete der D e  u t s c h - F i n n  l ä n d i s c h e  V e r e i n  z u  
S t e t t i n  am  7. D ezem ber des Jah res  in der  Aula des 
M arienstifts-G ym nasium s einen V ortragsabend. D r .  E r i c  
F r e i h e r r  v o n  B o r n  u n d  s e i n e  G e m a h l i n  sprachen 
ü b e r :
F i n n l a n d  i m  R a h m e n  d e r  W e l t g s c h i c h t e  u n d  

i m  S p i e g e l  s e i n e r  g r ö ß t e n  D i c h t e r .  
F re iherr  von Born gab  in packendem  V ortrag  eine gedräng te  
Uebersicht über die Geschichte F innlands; in g länzend g e 
zeichneten Bildern schilderte er den gespannt lauschenden 
Z uhörern  den Leidensw eg des tapfern  nordischen Volkes, 
das erst un te r  schw edischer H errschaft sich kräftig  e n t 
wickeln konnte, dann aber in s tändigen K äm pfen gegen  den  
russischen N achbar  sich behaupten  mußte, bis d e r  von 
Schw eden zum G roßfürs ten tum  erhobene S taa t Anfang des 
19. Jah rhunderts ,  nach tapferer Gegenw ehr, infolge u n g e 
nügender  U nters tü tzung durch Schw eden dem  A nsturm der 
russischen H eere  erlag  und 1809 als russisches G roßfü rs ten 
tum in Personalunion dem  russischen Reiche angegliedert 
w urde. Nach Jah rzehn ten  verhältnism äßig ruhiger E n tw ick 
lung setzte dann unter A lexander III .  eine Zeit der  V erfo l
gung  und M ißachtung der beschw orenen V erträge ein, die
unter dem  schw achen Kaiser Nikolai II. ihren F löhepunkt
erreichten. Als dann im W eltkriege das russische Reich
zusam m enbrach, e r k l ä r t e  s i c h  F i n n l a n d  am  6. D e 
zem ber 1917 f ü r  s e l b s t ä n d i g .  E s  folgte sodann der 
von im Lande verbliebenen russischen Truppenteilen, u n te r 
stützte rote Aufruhr, de r  anfangs von den Finnländern unter 
General von M annheim mit eigner Kraft bekäm pft w urde, 
wobei die in Deutschland im W eltkriege ausgebildeten
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f i n n i s c h e n  J ä g e  r den Kern der K am pftruppe  b i ld e ten ; 
im März 1918 landeten d ie  zu Hilfe gerufenen  deu tschen  
T ruppen  unter Graf von der  Goltz auf Aland, besetz ten  
einen Monat später H angö, eroberten  am  12. April 1918 
Helsingfors, umzingelten gem einsam  mit den finnischen R e 
gie rungstruppen  die ro te  Armee und zw angen  sie zur K a 
pitulation; am 16. Mai 1918 zogen die w eißen T ruppen  in 
Helsingfors ein. D ank  dem  E ingreifen  D eutschlands v e r 
mochten die tapferen T ruppen  M annerheim s den  Aufruhr 
niederzuw erfen. F i n n l a n d  w a r  n u n  f r e i .  (Am 12. 
April d. Js. soll de r  10-jährige G edenktag  in F innland in 
Anwesenheit des Grafen von der Goltz und Admiral Meuren 
gefeiert werden.)

Im  zweiten Teil des V ortrages, „F inn land  im Spiegel 
seiner g röß ten  D ich te r“ schilderte F reifrau  von Born, in 
form vollendeter Diktion, unterstützt durch V orführung von 
Lichtbildern nach Gemälden bekannter  finnländischer Maler 
die Entw icklung der beiden g roßen  D ichter Finnlands E l i a s  
L ö n r o t  (1802— 1883) und  J o h a m  L u d w i g  R u  n e  b e r g  
(1804— 1877) und trug Teile ihrer D ichtungen vor. D er erstere 
hat sich ein unvergängliches V erdienst durch unermüdliche 
Sam m lung der V o l k s  r u n ' e n  erw orben. Zunächst gab er 
unter dem  Titel „K an te le“ die erste Sam m lung heraus, um 
dann im gew altigen Volksepos „K alevala“ sein Lebensw erk  
zu schaffen, daß  in 12 003 V ersen 32 Runen um faßt und 
nach d e r  H eim at der H elden  Kalevala benannt wurde. 
Dieses W erk  erschien i n  f i n n i s c h e r  S p r a c h e .  E l i a s  
L ö n r o t  w urde durch Rezitationen aus seinem größ ten  
W erk, der Balladensam m lung „ F ä n r i k  S t a l s s ä g n e r “ 
(Die E rzäh lungen  des Fähnrichs Stal) *) zu Gehör gebracht, 
die in 34 Balladen den verzweifelten K am pf des um seine 
Freiheit ringenden Volkes gegen  die russische U eberm acht 
zum G egenstand  haben.' Diese D ichtung ist in schwedischer 
Sprache verfaßt. Die Zuhörer dankten  beiden V ortragenden 
mit reichem Beifall für den genußreichen  Abend, de r  einen 
tiefen Einblick in das Leben eines freiheitliebenden Volkes 
gew ährte .

*) Diese 
W olrad I

Dichtung ist auch in deutscher 
herausgegeben  worden.igenbrodt

Sprache von

Wintersport- und Erholungsreisen nach Finnland. D i e
R e i s e a  b t e i l u n g  d e r  D e u t s  c h - F i  n n i s c h e  n  V e r 
e i n i g u n g e n  v o n  1 9 1 8 ,  B e r l i n  W. 50, A ugsburger 
Str. 44, veransta lte t im J a n u a r ,  F e b r u a r ,  M ä r z  1 9  2 8  
W intersport-  und Erho lungsreisen  nach Finnland, die 10 bezw.
17 T age  dauern. Die Reisen gehen  von S t e t t i n  nach A b o ,  
T a v e s t e h  u s ,  S c h l o ß  K a r l b e r g  (das zum konfor- 
tablen H otel ausgebau t wurde), T a m m e r f o r s ,  H e l 
s i n g f o r s ,  R e v a l  und  enden in S t e t t i n  (Ausflüge nach 
Im atra  und Punkaharju  sind vorgesehen). Gelegenheit zur 
A usübung aller Art W i n t e r s p o r t  wird geboten.

P rospek te  versendet und Auskünfte erteilt kostenlos 
obengenannte  Vereinigung.

Kursnotierungen der Finlands-Bank.
F in n län d isch e  Mark. V erkäufer.

30. Nov. 1. D ez. 2. D ez. 3. D ez.
N ew-York . . . 39,70 39,70 39,70 39,70
L o n d o n ............................................  . 193,70 193.70 193,75 193,80
S t o c k h o l m ..................................  1072,00 1072,00 1072,50 1073.00
B erlin  . . . 950,dO 949,00 950.00 950,00
P aris  . . . 156,50 156;50 156,50 156,50
Brüssel . . . .  555,00 555,00 555,00 555,00
A m s te r d a m .................................  1605,00 1605.00 1605,00 1606,00
B a s e l ................................................ 767.00 766,50 766,50 766,50
O s l o ................................................ 1058.00 1057,00 1057.00 1058.00
K o p e n h a g e n .................................. 1066,00 1066,00 1066,00 1066,00
P r a g ................................................  119,00 119,00 119,00 119.00
Born ....................* .....................  217,00 217,00 217,00 217,00
B e v a l ............................................ 10,70 10,70 10,70 10.70
B i g a .............................  . . .  767.00 767,00 767,00 767,00
M a d r id ...................  670,00 665,00 665,00 670,00

Geschlossene Briefe mit zollpflichtigem Inhalt nach 
Finnland zugelassen. Im  V erkehr mit F innland sind fortan 
geschlossene Briefe (auch W ertbriefe) mit zollpflichtigem 
Inhalt zugelassen. Die Sendungen müssen mit dem  vo r
geschriebenen grünen  Zollzettel gekennzeichnet werden. 
(L, u. H . -Ztg.) .

^esa.ts(€M^imnlisndiiscMer  'Wair&in z u S te ttin
D ie s e r  'V ere in /  d e s s e n  sCwecJc d ie  H e b u n g  u n d  1  ö r d e r u n ß  d e r  f i A n d e l Ts h e z i e J i u n g e n  

z w i s c h e n  D e u t s c h l a n d  u n d  t  i n  n l  a n d  isi/  k a n n  z u  A n f a n g  d e s  n ä c h s t e n  (J a h r e s  a u f  e in e

Zehnffigw i& e e rfo lg re ic h e  ‘C i&tiglceit
z u r ü c k b l i c k e n .

M e l d u n g  n e u c i  M i t g l i e d e r  sind  an die G  es c h & i t s  s t e l l  e des Vereins in der Börse (Eingang Schuhstr ). zu richten. 
Den M i t g l i e d e r n  des Vereins geht der / / O s t s e e  - H ä n d e  l/y kostenlos zu, auch werden A u s k ü n f t e  iibei wirt* 
schuft liehe fragen (finnland/ auch Lettland, Estland) ihnen jeder "Zeit gerne/ ohne Erhebung irgendwelcher Gebühren/ erteilt.

Farkettfäbrik  hilnkgei
G reifenhagen bei Stettin
liefert in sauberster Ausführung-

S t a b f u ß b o d e n
in Eiche und Buche

M odernste Maschinen Neuzeitliche Trockenanlage

Adresse für Bahnsendungen: G reifenhagen-H afenbahn, 
Anschlußgleis Parkettfabrik

E i g e n e r  H a f e n  a n  d e r  O d e r

(Die

Kesten einer Anzeige 

sind gering 

im Vergleich zu 

ihrem nutzenT

(♦♦I

I*

I
I
♦

I
I
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Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Stettin
Seeschiffahrt.

Tägliche Eisberichte der Stettiner Industrie- und Han
delskammer an die Deutsche Seewarte in Hamburg. Die
einzelnen W ettersta tionen an der Ost- und N ordseeküste  
senden auf Grund ihrer Beobachtungen w ährend der  W in 
terszeit fortlaufend Eisberichte an die D e u t s c h e  S e e 
w a r t e  H a m b u r g ,  die ihrerseits diese W etterberichte  zu 
gedruck ten  E i s b e r i c h t e n  und E i s  k a r t e n  zusam m en
stellt, die täglich an die deutschen Schiffahrtskreise zur 
Orientierung versandt werden. D aneben w erden  die E is- 
verhältnisse den interessierten Schiffahrtskreisen durch D r a h t  
übermittelt und viertens schließlich dem  breiten Publikum  
durch R u n d f u n k  bekanntgegeben . Die Eisberichte  u m 
fassen die Stationen in Holland, Nordsee, D änem ark , Ostsee, 
Norw egen, Polen, Lettland, Estland, Finnland, Schw eden 
und  Rußland.

D er W’etterdienst in der Stettiner Zufahrts traße zur 
Ostsee ist nun so aufgezogen, daß  die B erichtersta ttung für 
„Swinem ünde, S ee“ und „Sw inem ünde, H a fen “ in den  H ä n 
den der S w i n e m ü n d e r  K ü s t e n f u n k s t e l l e ,  d ie 
jenige für „Sw inem ünde, H a ff“ und für „G roß  Ziegenort, 
S tettiner H aff bis S te ttin“ dagegen  i n  d e n  H ä n d e n  d e r  
I n d u s t r i e -  u n d  H a n d e l s k a m m e r  zu Stettin liegt.

Die R adio te legram m e der E i s b r e c h e r  der  Industrie- 
und  H andelskam m er über die jeweiligen Eis- und Schiff
fahrtsverhältnisse an die Küstenfunkstelle Swinemünde w e r 
den nämlich nach  Stettin auf einer besonderen Leitung 
durchgesprochen  und durch eine e i g e n e  F u n k e m p 
f a n g s a n l a g e  i m  G e b ä u d e  d e r  K a m m e r  (Börse) 
kontrolliert. Die Industrie- und H andelskam m er sendet dann 
diese Berichte täglich 12 U hr mittags nach H am burg  zur 
V erarbeitung  in den großen  E isbericht der Deutschen S e e 
w arte  weiter.

Die genannte im. G ebäude der Börse erstmalig im 
W inter 1926/27 un tergebrach te  E m pfangssta tion  der K am m er 
besitzt die G röße einer normalen Schiffsstation und hat 
keine Sendevorrichtung. Sie arbeitet mit- Zwischenkreis, um 
evtl. S törer auszuschalten. Die über dem  Börsengebäude 
angebrach te  T -A ntenne ist eine Schiffsantenne. E s  kann 
mit A kkum ulatoren  oder  mit N etz gearbe ite t werden, wobei 
Ladevorrichtung zur Aufladung der A kkum ulatoren vo r
handen ist. Die Aufnahme geschieht vermittelst A udion- 
gerä t E  266 von „T e le funken“ und einem D oppel V e r s t ä r k e r ,  
Ein- und Abschaltung des V ers tärkers  kann  nach Belieben 
vorgenom m en werden.

Die Industrie- und H andelskam m er ist unter diesen 
U m ständen fortlaufend in der Lage, sich über den funken 
te legraphischen V erkehr ihrer E isbrecher im S te ttin -Sw ine
münder Revier durch Abhören zu orientieren.

D eutsch lands g rö ß ter E isb re c h e r „P reußen“
(Kapt. Beyreis) d e r die täg lichen  E isb e rich te  an  die In d u str ie -  u n d  

H an d e lsk am m er d u rch  F u n k sp ru c h  ü b e rm itte lt.

Eine Ermäßigung der Eisbrechergebühren von der 
Stettiner Industrie- und Handelskammer beantragt. Die
K am m er hat beim Reichsverkehrsm inisterium  in einer E in 
gabe vom 9. D ezem ber  eine E rm äß igung  der  zum 15. D e 
zem ber in Kraft tretenden E isbrechergebühren  (vergl. O.-H. 
Nr. 23) um ein Drittel beantragt.  Sie h a t  sich zu  dies<em 
Schritt i tro tz  der  durch die E rm äß igung  entstehenden b e 
trächtlichen M indereinnahm en der E isbrecherverw altung  en t
schlossen mit Rücksicht auf den scharfen W ettbew erb  der  
K onkurrenzhäfen, insbesondere im nahen Osten. Es handelt 
sich jedoch nur um eine einmalige E rm äß igung  für die la u 
fende W interschiffahrtsperiode im Interesse der  H ebung  des 
Stettiner W interschiffsverkehrs. Die G enehm igung is t in
zwischen erfolgt.

Binnenschiffahrt.
Der Bau des Schiffshebewerks Niederfinow endlich ge

sichert. Bekanntlich w aren im Reichshaushalt 1928 die u r 
sprünglich mit 7,4 Mill. RM. angesetzten  Mittel für den Bau 
des Schiffshebew erks bei N iederfinow  vom Reichsfinanz
minister nachträglich  w ieder vollständig gestrichen worden. 
(Vergl. O .-H . Nr. 22 vom 15. N ovem ber 1927: Die O der im 
Reichshaushalt 1928.) Die Industrie- und  H andelskam m er 
zu Stettin hat gegen  diesen Schritt, de r  eine N ichtachtung 
der lebenswichtigsten Stettin-Berliner V erkehrsin teressen b e 
deutete, in m ehreren E ingaben  an die zuständigen R eg ie rungs
stellen Stellung genom m en und auch in der  Stettiner Presse 
w urde die Stellung der Reichsregierung auf das schärfste 
verurteilt (G eneral-A nzeiger vom 20. Nov. und O stsee-Ztg. 
vom gleichen Tage).

Erfreulicherw eise sind die Bem ühungen der ostdeutschen 
Verkehrsinteressen, insbesondere Stettins, nicht vergeblich g e 
wesen. D er Reichsverkehrsm inister hat nämlich nunm ehr 
mitgeteilt, daß  in den dem  Reichsrat dem nächst zugehenden 
Entw urf des H aushalts  des Reichsverkehrsministeriums für 
das R echnungsjahr 1928 für den Bau des Schiffshebewerks 
bei N iederfinow  die Sum m e von 3 500 000 RM. eingestellt: 
ist. Allerdings beträg t nunm ehr der Posten für N ied e r 
finow weniger als die H älfte  der  ursprünglich im ersten 
En tw urf  vorgesehenen Summe.

Die Stettiner Binnenschiffahrt eingestellt. Infolge des 
scharfen Frostes  zu Beginn D ezem ber hat die B innen
schiffahrt ihren Betrieb leider sehr frühzeitig einstellen 
müssen, da o b e r h a l b  S t e t t i n s  sowohl Ost- wie W e s t
oder vollkommen zugefroren sind und an den Stellen, wo die 
F ah rs traße  aufgebrochen  wurde, die Schiffahrt vollkommen 
durch Eisschollen blockiert ist. D er H o h e n z o l l e r n -  
k a n a l  ist behördlich geschlossen worden.

Die Seeschiffahrts traße von Stettin nach Sw inem ünde 
wird durch die E isbrecher der  Industrie- und H an d e ls 
kam m er offen gehalten, w ährend  die verschiedenen B innen
häfen am Haff, die für die Binnenschiffahrt o d e r a b w ä r t s  
in F rage  komm en, und die Peene und die D ievenow für den 
Binnenschiffsverkehr durch Eis gesperrt sind.

Handel und Gewerbe.
Diejenigen Inhaber hiesiger Firmen, welche beabsich

tigen, im Jahre 1928 gemäß § 44 der Reichsgewerbeordnung 
entweder selbst oder durch ihre Angestellten Warenbestel
lungen aufzusuchen oder Waren aufzukaufen, w erden  durch  
eine Bekanntm achung des Stettiner Polizeipräsidenten vom
30. N ovem ber 1927 aufgefordert, die A usfertigung der  e r fo r
derlichen Legitim ationskarten schon jetzt bei den zus tän 
digen Polizei-Revieren zu beantragen. Von dem  Zeitpunkt 
der  Antragstellung bis zur Zustellung der  K arte  vergeht 
nämlich gewöhnlich ein Zeitraum  von 14 Tagen. Die A us
händigung der Karte findet n u r - d u r c h  das zuständige Polizei- 
Revier statt.

Keine Verpflichtung der Bücherrevisoren zur Führung 
von Geschäftsbüchern als Besorger fremder Rechtsange
legenheiten. D er Landesausschuß de r  Preußischen Industrie- 
und  H andelskam m ern  hat nach Einholung der gutachtlichen 
A eußerungen der ihm angeschlossenen K am m ern in o b e n 
stehender Angelegenheit in diesem Sinne an den  Minister 
für H andel und G ew erbe berichtet. D ieser beabsichtigt n u n 
mehr, die Z i f f e r  11  d e r  V o r s c h r i f t e n  ü b e r  d e n  
G e w e r b e b e t r i e b  d e r  P e r s o n e n ,  d i e  f r e m d e
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R e c h t s a n g e l e g e n  h e i t  e n  o der  bei Behörden w ahr- 
zunehm ende Geschäfte b e s o r g e n ,  oder die über Ver- 
mögensverhältnisse oder persönliche Angelegenheiten A us
kunft erteilen, vom 12. Mai /  10. Jun i 1920 (Ministerialblatt 
der  H andels- und G ew erbeverw altung  S. 134 und 188j dahin 
z u  e r g ä n z e n ,  daß  folgender Zusatz angefüg t w ird:

„D en  Vorschriften unterliegen nicht die von den In 
dustrie- und H andelskam m ern  beeidigten und öffentlich an- 
gestellten Bücherrevisoren, so lange sie ein von der  z u 
ständigen Industrie- und H ande lskam m er vorgeschriebenes 
Buch führen und von ihr in der G eschäftsführung b eau f
sichtigt w erd en .“

Die A ngelegenheit hat am 23. N ovem ber das Plenum 
des Preuß. S taatsrats beschäftigt, welches gegen die Vorlage 
des H andelsm inisterium s E inw endungen nicht erhoben hat.

Diese Regelung entspricht erfreulicherweise auch der 
Stellungnahm e der S t e t t i n e r  K a m m e r ,  die in ihrer 
Antw ort auf das R undschreiben des  genannten L andesaus
schusses unter dem  7. O ktober 1927 erk lärt hat, d aß  es 
ihres E rach tens  unnötig erscheine, daß  die gem äß  § 36 
Abs. 1 der G ew erbeordnung  beeidigten und öffentlich ange- 
stellten Bücherrevisoren, auch w enn sie sich nebenher als 
B esorger frem der R echtsangelegenheiten  betätigen, G e 
schäftsbücher führen. N ach  § 9 ih rer  „V orschriften für
beeidigte B ücherrevisoren“ seien aber  die Bücherrevisoren 
verpflichtet, T agebücher  zu führen. D agegen  habe sie ihren 
beeidigten Bücherrevisoren niemals die Verpflichtung au f 
erlegt, daneben noch Geschäftsbücher zu führen.

Geld-, Bank- und Börsenwesen.
Aufhebung von Devisenvorschriften. Im  R eichsgese tz

blatt I Nr. 48 Seite 327 ist eine V erordnung des R e ichs
präsidenten über die A ufhebung einer auf Grund des A r 
tikels 48 der Reichsverfassung getroffenen M aßnahm e vom
7. N ovem ber 1927 veröffentlicht, durch die die V erordnung 
über das A ußerkrafttre ten  von Devisenvorschriften vom
31. O ktober 1924 aufgehoben wird.

Die- V erordnung ist ergangen, weil sämtliche D evisen
vorschriften sowie die zu ihrer D urchführung ergangenen 
Bestim m ungen außer  Kraft gesetzt sind und der Begriff der 
N otverordnung  es erfordert, d aß  sie nach Erfüllung des e r 
strebten Zw eckes aufgehoben wird. Auf Grund dieser A uf
fassung legt das Reichsministeriüm des Innern  seit längerer 
Zeit W ert darauf, die auf Grund des Artikels 48 ergangenen 
und inhaltlich bedeutungslos gew ordenen  V erordnungen zu 
besei.igen.

Steuern, Zölle.
Zollermäßigung bei der Weineinfuhr. Eine neue V er

ordnung des Reichsministers der Finanzen über Zo llerm äßi
gung für Wein vom 25. N ovem ber 1927 (Reicliszollbl. vom 
28. N ovem ber 1927 Nr. 50 S. 271) bestimmt, daß  auf Faßw ein  
französischen U rsprungs mit natürlichem  W eingeistgehalte 
der Zolltarifar. 180 — auch in Behältnissen bei einem R a u m 
gehalte von 15 bis 50 1 — der sich in deutschen Zollägern  
oder Zollausschlüssen der Seehäfen befindet und nachweislich 
vor dem  6. Septem ber 1927 zur zollamtlichen A bfertigung 
hätte gestellt w erden  können, auf A ntrag  die vertragsm äßigen  
Zollsätze von 32 Rm. fü r  1 dz Rotw ein und 45 R m  für 1 dz 
W eißw ein anzuw enden  sind. Aus den Zollausschlüssen muß 
der Wein in Originalgebinden eingeführt werden.

Die Vergünstigung ist an die B edingung geknüpft, daß  
von dem  G esam tbestande des V erfügungsberechtig ten  in den 
ersten zwei M onaten nach Inkrafttre ten  dieser V erordnung 
nicht mehr als die H älfte  verzollt w erden  darf, jedoch mit der 
M aßgabe, daß  bei einem G esam tbestande von w eniger als 
200 dz in den ersten beiden M onaten bis zu 100 dz verzollt 
w erden  können.

E s  entspricht diese R egelung der Stellungnahme, den 
die Industrie- und H andelskam m er zu Stettin in dieser A n 
gelegenheit eingenom m en hat.

Zulassungsstelle für Wertpapiere an der 
Börse zu Stettin.

Union, Aktien-Gesellschaft für See- und Fluß-Versiche
rungen, Stettin. Die Zulassungsstelle für W ertpapiere  an  der 
B ö r s e  z u  S t e t t i n  m acht unter dem  3. D ezem ber fo l
gendes bekannt: „D ie  Zulassung der Aktien der  U n i o n ,  
A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  f ü r  S e e -  u n*d F 1 u ß - 
V e r s i c h e r u n g e n  i n  S t e t t i n ,  zum amtlichen Handel 
und  zur Notiz an der  Börse zu Stettin wird auf Grund 
des § 38, Abs. 2, des Börsengesetzes a u f g e h o b e n . “

Innere Ang-eleg-enheiten.
Bekanntmachung von Kartoffelversteigerungen. Die I n 

dustrie- und H an d e lsk am m er zu Stettin hat beschlossen, die 
Bestim m ungen für die von ihr öffentlich erm ächtig ten und 
beeidigten H andelsm akler  bezüglich der B ekanntm achung 
öffentlicher V ersteigerungen dahin zu ändern, daß  die H a n 
delsm akler öffentliche V erkäufe und Käufe (Deckungs- oder 
Selbsthilfekäufe) von Kartoffeln außer  in der O stsee-Zeitung 
auch im G eneral-A nzeiger bekanntzum achen haben.

Neuer Bücherrevisor und Sachverständiger. In de r  
S itzung des geschäftsführenden Ausschusses der  Industrie- 
und H andelskam m er, Stettin, am D ienstag, den 6. D ezem ber 
1927, ist H e r r  Dr. rer. pol. August K i n d t ,  Labes, als 
B ü c h e r r e v i s o r  f ü r  L a b e s  sowie H err  K orve tten 
kap itän  (Ing.) a. D. W alter B e c k e n ,  U eckerm iinde, als 
S a c h v e r s t ä n d i g e r  für  M a s c h i n e n  u n d  e l e k 
t r i s c h e  A n l a g e n  a u f  S c h i f f e n  öffentlich angestellt 
und beeidigt w orden.

Verleihung- von Ehrenurkunden.
Von der Industrie- und H ande lskam m er zu Stettin sind 

E h renu rkunden  für langjährige  und treue Dienste an  folgende 
H erren  verliehen w orden :

1. Albert Zeitz (30 J a h re  bei der  F irm a A. G erhard t &
Söhne, Gumnitz b. Eggesin );

2. H u g o  Puschendorf (25 Jah re  bei der F irm a J. F. 
M ampe, S ta rgard  i. Pom.);

3. Fritz  H eidenre ich  {25 J a h re  bei der  F irm a N aum ann
& Rietz G. m. b. H., Stettin);

4. Carl Steinfels (32 J a h re  bei der  F irm a N aum ann  &
Rietz G. m. b. FI., Stettin);

5. E rns t Arndt (26 Jah re  bei der  ’ F irm a H artste infabrik  
W ilhelm sfelde b. N augard , Inh. W. B arkusky);

6. F ranz  R ückm ann (30 J a h re  bei der  F irm a C. & G.
Müller, Speisefettfabrik-Actiengesellschaft, Stettin);

7. Carl Schroeder (35 Jah re  bei de r  F irm a Gustav Lewy, 
Stettin);

8. Alwin Schmidt (50 J a h re  bei der Germania von 1922
Versicherungs-A ktien-G esellschaft zu Stettin);

9. Fritz  K upfer (40 Jah re  bei de r  G erm ania von 1922
V ersicherungs-A ktien-G esellschaft zu Stettin);

10. E rns t K lebe (35 J a h re  bei der G erm ania von 1922
V ersichcrungs-A ktien-G esellschaft zu Stettin):

11. Karl Lem ke (30 J a h re  bei der G erm ania von 1922 Ver- 
sicherungs-A ktien-G esellschaft zu Stettin);

12. Paul D ähn (25 J a h re  bei der  F irm a Bruno Landsberg, 
Stettin);

13. Otto Steinke (25 J a h re  bei der  Bezirksdirektion Stettin 
der Bayerischen V ersicherungsbanken, München);

14. W ilhelm Paske (45 J a h re  bei der F irm a J. Gollnow &
Sohn, Stettin);

15. Adolf G ünther (40 J a h re  bei der „U n ion“ , Fabrik  
chemischer Produkte , Stettin).

Messen und Ausstellungen.
Das amtliche Aussteller-Verzeichnis der Kölner Herbst

messe (2.—5. O ktober 1927) ging uns zu und liegt im Büro 
der K am m er aus. Das gleiche gilt von einem:

Bericht über eine Ständige Musterau:s eMung in Athen,
um deren  G ründung sich eine griechische Gesellschaft un ter 
der Bezeichnung: „B üro  für H andel und Industrie im nahen 
O rien t“ bem üht.

Ein Bericht über die 17. niederländische Messe, an der
von insgesam t 807 Ausstellern nicht w eniger als 84 deutsche 
F irm en beteiligt waren, ist uns ferner zugesandt worden. 
Die nächste Messe w ird  in U trecht vom ‘21. F eb rua r  bis 
1. März 1928 abgehalten.

Verschiedenes.
Ueber das Fabrikantenadreßbuch des Deutschen Reiches 

Wajodi-Verlag Maximilian Diebitsch, Leipzig S. 3, Harden- 
bergstr. 39 können bei der K am m er vertrauliche Einkünfte  
eingeholt werden.

Eine Hindenburg-Jubiläums-Gedenkmünze nach dem 
E n tw urf  des bekannten  M ünchener Bildhauers Karl Götz 
zur w eiteren F ö rderung  der H indenburg -S pende  ist vom 
Bayerischen H aup tm ünzam t g ep räg t worden, einschl. des 
an  die H indenbu rg -S pende  abzuführenden Anteils zum Preise 
von Rm. 6.— zuzügl. Porto. Die Zentralw erbeste lle  der  
Flindenburg- Jubiläum s-G edenkm iinze befindet sich in Berlin- 
berg, Innsbrucker S traß e  34.
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Bücher und Zeitschriften.
N achstehend besprochene W erke  sind e ingegangen und 

liegen im Büro der  Industrie- und H ande lskam m er zur E in 
sichtnahme aus:

Ein Heft „Bauen“ der Wirtschaftshefte der Frankfurter 
Zeitung behandelt in mustergültigen D arstellungen aus der  
F ed e r  führender M änner sämtliche Zw eige der H och- und 
Tiefbaubranche. E s  bringt zahlreiche Illustrationen und au s 
führliche statistische Uebersichten.

Ein Handbuch des Luftverkehrs ist von der G eschäfts
stelle de r  Industrie- und H ande lskam m er zu D üsseldorf 
(Preis 1.— Rm.) herausgegeben  w orden, das sowohl den 
Personen- wie auch den G üterluftverkehr in Deutschland 
und. in den angrenzenden  Gebieten behandelt. (Für den 
Stettiner Bezirk ist bekanntlich in diesem F rü h jah r  ein ä h n 
liches Luftkursbuch seitens des Baltischen V erlages G. m. 
b. H., Stettin, Börse, der  Oeffentlichkeit übergeben  w orden.)

Adreßbuch des deutschen Exporthandels. Vom Verlag 
E. Kohl, Berlin-Steglitz, w urde  der Industrie- und H an d e ls 
k am m er  die A usgabe 1927/28 des A dreßbuches des deutschen 
E xporthandels  zugesandt. Das W erk  ist von dem  G esichts
punkt aus entstanden, daß  die W irtschaftslage in Deutschland 
zu ihrer Gesundung und A ufwärtsentw icklung einer so rg 
fältigen und intensiven W erbetä tigkeit bedarf. E s  enthält 
A dressenm aterial m aßgebender  F irm en aller F ab rika tions
zweige, und  ist als wichtiges N achschlagew erk  und w e r t 
volles Hilfsmittel für den  K aufm ann zu betrachten. Das 
W erk  kann von Interessenten auf dem  Büro de r  Iridustrie- 
und  H ande lskam m er eingesehen werden.

Ein Nachschlagewerk großen Stils für die Wirtschaft.
N ationalisierung ist heute ein Schlagwort, das unser 

gesam tes W irtschafts leben beherrscht. Nicht ein Schlagw ort 
im üblen Sinne, sonde.rn ein W ort, das eine innere N o tw en d ig 
keit in sich schließt. Es gilt die Zusam m enfassung aller 
Kräfte, die E insetzung des einzelnen an dem  Punkt, an  dem  
er seinen Fähigkeiten  und seinem Können nach sich restlos 
ausw irken kann, organisch h ine ingepaßt in das Ganze. Alles 
U eberflüssige m uß vermieden werden. Arbeiten, deren  E r 
gebnisse an den verschiedensten Stellen gleichzeitig und w ie 
derholt gebrauch t werden, müssen von einer einzigen Stelle 
durchgeführt w erden, die dann die E rgebnisse  übersichtlich 
geordnet und zu schnellster Anwendung geeignet, weiterleitet. 
G erade auf dem  Gebiete der  vielfältigen, weitverzweigten, für 
den K aufm ann und kaufmännisch und verw altungsm äßig  
tä tigen Industriellen in F rage  kom m enden  Fachlitera tur fehlte 
b isher eine derartige  Zusam menfassung. Eine übersichtlich 
geordnete, jedem  zugängliche und schnell benu tzbare  Z u 
sam m enstellung könnte hier dem  einzelnen zeitraubendes 
Suchen in den verschiedensten und häufig sogar nicht immer 
im Augenblick zur V erfügung stehenden Büchern, die im m er 
nur ein engbegrenztes  Teilgebiet behandeln, ersparen. Die 
H anseatische V erlagsanstalt H am burg  — Berlin — Leipzig 
hat jetzt ein W erk  herausgebracht, das wirklich als das S tan 
dardw erk  der deutschen W irtschaft bezeichnet w erden  kann: 
Botts H andw örterbuch  des Kaufmanns (Der G roße Bott) 
Lexikon für H andel und Industrie in 5 Bänden. Auf 38 000 
F ragen , die irgendw ie mit dem  wirtschaftlichen Leben im 
Zusam m enhang stehen, sei es auf dem  Gebiete de r  B e tr iebs
wirtschaft, der Volkswirtschaft, der  W arenkunde, der W ir t 
schaftsgeographie, des Rechts oder der Technik, gibt de r  
,,G roße B ott“ k lare  und  erschöpfende Auskunft. D arüber 
hinaus enthält er über alle wichtigen W irtschaftsvorgänge 
geschlossene Abhandlungen bekannter Persönlichkeiten, so 
daß  er nicht nu r  ein im m er bereits tehender Berater ist, so n 
dern  auch eine ausgezeichnete E rw eite rung  des kaufm änn i
schen und allgemeinwirtschaftlichen W issens ermöglicht.! 
Kunsttafeln, Textzeichnungen und Tabellen  ergänzen den 
Text. In  siebenjähriger, sorgfältigster Arbeit, unter der  B e 
teiligung von über 400 m aßgebenden  Persönlichkeiten der 
W issenschaft und W irtschaft, ist hier ein W erk  entstanden, 
das in der kaufm ännisch-w irtschaftlichen Literatur bald das 
gew orden  sein wird, was der „M ey er“ und „B rockhaus“ auf 
dem  Gebiete des allgemeinen Wissens bedeutet.

Dr. Rudolf Kühn.
Wegweiser durch das Zivilprozeß- und Mahnverfahren.

Gemeinverständliche Darstellung des Zivilprozeß- und M ahn
verfahrens für den praktischen G ebrauch unter Berücksich
tigung der neuesten Kostensätze und Beigabe von 55 M uster
beispielen von Dr. jur. Roderich Schmidt. O ktav-Form at. 
104 Seiten. Geheftet Rm. 3.—■. G ebunden Rm. 4.50. Verlag 
G eorg  Stilke, Berlin NW . 7, D orotheenstr. 65.

Das vorliegende Buch soll ein praktisches H andbuch  fin
den Laien sein. Die gegenw ärtige  W irtschaftslage zwingt

m ehr dann je einen jeden, selbst seine geringen A ußenstände 
einzuziehen und seine Verpflichtungen zu erfüllen. Hierbei 
soll d ieser „W eg w eise r“ dem  Rat- und Hilfesuchenden mit 
der  knappen  D arstellung des M ahn- und Prozeßverfahrens 
nebst einer Anzahl von M usterbeispielen zur Seite stehen. 
D er Inhalt ist durch oftmalige Absätze und Randüberschriften  
so übersichtlich gestaltet, daß  jeder Laie sich leicht und 
schnell darin zurechtzufinden vermag. D urch die E infügung 
der Musterbeispiele an den zugehörigen Textstellen  soll die 
G ebrauchsfähigkeit des Buches wesentlich erhöht werden.

Hennings Ortsbuch für das Deutsche Reich. Verzeichnis 
sämtlicher Städte, g rößere r  Landgem einden und bedeutender 
ländlicher Orte. Preis 2 Rm. Verlag W. P. Henning, Berlin 
O. 112, N iederbarnim str. 23.

In  alphabetischer Reihenfolge bringt das W erk  auf 112 
Seiten die N am en von m ehr als 4 000 Ortschaften mit zah l
reichen Angaben, aus denen u. a. die Landes- bezw. P rov inz
zugehörigkeit, der g rößere  und kleinere V erw altungsbezirk  
sowie die E inw ohnerzahl und Ortsklasse ersichtlich ist. A u ß e r 
dem  ist der Sitz des zuständigen Finanzam tes und A m ts
gerichts bezw. des übergeordneten  Gerichts angegeben. Zur 
Aufnahme gelangt sind ferner postalisch vorgesch'riebene 
Zusätze, bei O rten ohne Postanstalt ist das zuständige P o s t
am t genannt.

Angebote und Nachfragen.
6871. H a m b u r g  sucht Geschäftsverbindung mit Ship-

ohnndlern die die Schiffe mit Spirituosen, T ab ak  und 
Lebensmitteln versehen.

6915. W i e n  wünscht V ertre tungen deutscher F irm en zu
übernehm en.

6914. D a n z i g .  Eine mit W irtschaftsverhältnissen in D a n 
zig und  Polen vertraute  F irm a w ünscht V ertretungen 
leistungsfähiger deutscher U nternehm en für Danzig 
u nd  Polen kommissionsweise oder auf feste R ech 
nung zu übernehm en, auch E inkaufsvertretungen mit 
Zwischenfinanzierungen kom m en in F rage . (Holz, G e
treide und Sämereien).

7066. K o b e  (Japanj sucht Geschäftsverbindung mit Im 
porteuren  für folgende Artikel: japanische S tü ck 
seide aller Art, Seidenwaren (Taschentücher, Shawls, 
Pyjam as etc.) Lackwaren, Porzellanwaren, Jap an -  
Papier, Papier-Schirm e, Laternen, Fächer, B am bus
waren, Korbwaren, Konserven, M atten usw.

7064. B a r m e n  sucht V ertre ter und G roßabnehm er für
W äschebesätze.

7174. H a m b u r g  sucht V ertre ter für M essina-Zitronen-
und Apfelsinensaft.

7285. L e i p z i g  sucht bei den Brauereien gut eingeführten
V ertre ter für gußeiserne Zapflochbüchsen.

7347. T r i e s t  sucht Geschäftsverbindung mit U nternehm en
zwecks H ebung  von am  M eeresgrund liegenden 
Kriegsschiffen.

7435. K o p e n h a g e n  sucht Fabriken, die Gas-, Bade-,
W asserarm aturen , Rotgußm uffenventile  mit Leder oder 
Jenkinsdichtungen hersteilen.

7437. M a i l a n d  sucht A bnehm er von A pparaten, zur U n 
schädlichmachung von Moskitos und M osk ito -H au t
krem e.

7447. F r a n k r e i c h  sucht V ertre ter für Tafelkäse, K on
serven und Liköre.

7496. T s c h e c h o - S l o w a k e i  sucht A bnehm er für
Lederbekleidung (hauptsächlich für Auto und Sport) 
als V ertreter oder als selbständige V erkäufer in S te t 
tin und  ganz Pommern.

7499. R o n s d o r f  Rhld. sucht Geschäftsverbindung mit
Firmen, die sogenannte Feldschm ieden herstellen.

Die A dressen der anfragenden Firm en sind im Büro der 
Industrie- und H andelskam m er zu Stettin, Börse II, für le g i
timierte V ertreter e ingetragener Firmen, werktäglich in der 
Zeit von 8—1 U hr vormittags und 3—6 U hr nachm ittags 
(außer Sonnabend nachmittags) zu erfahren (ohne G ew ähr
für die Bonität der einzelnen Firmen).
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Von Siefliner firm en.
W erks-Veranstaltung der Feldmühle in Stettin. Am

8. D ezem ber fand  im Stettiner K onzerthaus eine W erks- 
V eranstaltung d e r  Feldm ühle, Papier-  und Zellstoffwerke 
A.-G. statt. Zu Beginn der V eranstaltung begrüß te  nach einem 
M usikstück der F euerw ehrkapelle  des W erks G eneraldirektor 
Gottstein nam ens der Feldm ühle die Erschienenen und wies 
auf die N otw endigkeit der V erbindung von Kopf- und H a n d 
arbeitern  durch das Band der  gem einsam en Arbeit hin. 
Nach der B egrüßungsansprache w urde de r  hochinteressante 
Kulturfilm „D as D ruckpap ie r“ aufgeführt, der  zum größ ten  
Teile im W erk  O derm ünde der Feldm ühle aufgenom m en 
w orden  ist. E r  zeigt den W erdegang  des Papiers von der 
lebenden Fichte bis zum fertigen D ruckpapier, das aus der 
Vereinigung de r  beiden H albfabrikate  „H olzschliff“ und „Z e ll
stoff“ gew onnen wird.

D en zweiten Teil der V eranstaltung bildete ein fesseln
der V ortrag  des U niversitätsprofessors der  Philosophie Dr. 
E rns t H orneffer (Gießen) über das T hem a: „D ie V ergeisti
gung der  wirtschaftlichen A rbeit“ . D er  R edner führte aus, 
daß  an  der neuzeitlichen Arbeitsteilung und dam it notw endig  
verbundenen M echanisierung der Arbeit sowohl Kopf- wie 
H andarbe ite r  in gleicher W eise zu leiden hätten. U m  den 
W erkzeugen  der  Arbeit die Liebe an de r  Arbeit zu rückzu
geben, müsse der verloren gegangene Z usam m enhang mit dem  
Ganzen w ieder herges.ellt werden, aber  über das V ers tandes
m äßige hinaus zu dem Gefühlsmäßigen. Die Menschen m ü ß 
ten der P o e s i e  d e r  A r b e i t  inne werden, die gerade  
heute mit dem  ungeheuren  Rhythm us der m odernen Technik 
von außerordentlicher E rhabenheit sei. E rs t  w enn alle ü b e r

zeugt sind von der B edeutung ihrer E inzelarbeit für das 
g roße  Ganze, w enn die Arbeit w ieder mit F reude  getan  
wird, sei die d e u t s c h e  V o l k s w i r t s c h a f t  vor einer
V ernichtung und  dam it d a s  g e s a m t e  V o l k  vor einem 
Zusam m enbruch  gesichert.

Die gelungene D arstellung zeigt, daß  die Feldm ühle 
nicht n u r  auf technischem und organisatorischem  Gebiet in
Deutschland führend  ist. D arü b er  hinaus arbeitet sie durch
Aufklärung und vorbildliche F ürso rge  für ihre Angestellten 
an der g roßen  A ufgabe der A ussöhnung zwischen Kopf- und 
H andarbe ite rn  und an der E rha l tung  des W irtschaftsfriedens. 
Die V eranstaltung wird am 16. D ezem ber w iederholt werden.

Stapelläufe. A m  8. D ezem ber lief in Stettin auf de r  
Schiffswerft von Niiscke & Co. A.-G. der  F rach tdam pfer  
„E lse  H ugo  Stinnes 15“ vom Stapel. Das neue Schiff hat 
eine T rag fäh igkeit  von 400t) t d. w. mit fo lgenden A b 
m essungen: 96.5 m Länge, 14.5 m Breite, 7.6 m  Seiten
höhe und 5.9 m Tiefgang. E ine H eißdam pf-D oppel-V erbund-  
maschine System  Lentz-Salge  mit einer Leistung von 
1450 PS i verleiht dem  Schiff eine G eschwindigkeit von 
mindestens 10 Knoten. Die beiden Kessel besitzen eine H e iz 
fläche von 380 qm. D er D am pfer  ist ferner als S e lbst
trim m er eingerichtet und  verfügt über mechanische W u rf 
feuerung nach  dem  System  Axer. — Ein Schwesterschiff 
mit den gleichen Abmessungen, das den  N am en  „E rn s t  
H ugo  Stinnes 11“ erhält, w ird  auf de r  gleichen W erft etwa 
Mitte J an u a r  vom Stapel gelassen werden.

Die Anzeige als Werbemittel.
Endlich bessere Anzeigen im Kampf um den Kunden 

von Morgen, von Pet Hayne, 300 unübertroffene Beispiele er
folgreicher Anzeigenpraxis harmonisch aus^ewertet zu neuen 
Erkenntnissen für besseres Verkaufen, 550 Seiten, Ganzleinen, 
Rm. 15.—, Verlag für Wir!schaft und Verkehr, Stuttgart. 
Es ist verwunderlich, daß  die Anzeige sich die A nerkennung 
als wichtigstes W erbemittel, das sie doch tatsächlich ist, so 
schwer erkäm pfen  muß. Trotz  Preisausschreibens der F a c h 
zeitschriften und Zeitungen, die sich mit dieser F rage  b e 
fassen, trotz einer g roßen  E igenw erbung  der Presse und 
vieler anderer  M aßnahm en stehen viele Kaufleute dem  ganzen 
Anzeigenwesen noch im m er m iltrau isch  gegenüber. Schuld 
daran  ist sicher nicht ein V ersagen  der  A nzeigenträger — 
Zeitschriften und Zeitungen — sondern in 95 von 100 Fällen 
allein der Umstand, daß  die Anzeigen le rdern  und langweilig 
sind, daß  sie das aufm erksam keitsfesselnde, in teresseer
w eckende, pulsierende Leben vermissen lassen, das allein 
eine gute Anzeige aus de r  Masse der mittel- und m inderw er
tigen anderen  heraushebt. D ann bleibt der erw arte te  Erfolg  
aus und  der betreffende K aufm ann wird von w eiterer A n 
zeigenw erbung abgeschreckt, denn er hat doch schließlich 
alles In teresse daran, aus seinen mit schw erem  Geld b e 
zahlten Anzeigen größtm öglichen E rfo lg  herauszuholen.

N un — um  das zu erreichen, sei ihm empfohlen, sich ein 
wenig in dieses Buch zu vertiefen, das — es sei vorausgesagt
— hält, was der  Titel verspricht. Es baut zw ar auf den E r 
fahrungen der W erbewissenschaft und der  schon bestehenden 
W erbelitera tur auf, zeigt ab e r  im Gegensatz zu allen b is 
herigen ähnlichen Büchern eine derartig  enge V erbundenheit

m i t  d e r  P r a x i s  und eine so lebendurchflutete D arstellung 
f ü r  d i e  P r a x i s ,  daß  der  Leser den  W eg  zum Erfo lg  
hell beleuchtet vor sich sieht und ihn nun ohne die G efahr 
des Abirrens und Straucheins und G eld-zum -Fenster-H inaus- 
werfens gehen kann. Von der kleinsten kunstlosesten K lein
anzeige bis hinauf zur vielfarbigen ganzseitigen R ek lam e
illustration w erden  die vielen M öglichkeiten erfo lgschw angerer 
W erbung  dargestellt und gezeigt, wie der K aufm ann vergehen  
muß, um, ohne daß  es ihm selbst richtig zum  Bew ußtsein 
kom m t, dem  K äufer  seinen Willen aufzuzwingen. D aß  d a 
bei von den m ehr als 300 bildlichen Beispielen, d ie  im Text 
in alle ihre Bestandteile zerlegt und kritisch prüfend  unter 
die Lupe genom m en werden, d ie  g roße  M ehrzahl aus A m erika 
stammt, ist begreiflich, wenn man die überragende  H öhe des 
am erikanischen Anzeigenwesens bedenkt. D as anerkennen, 
heißt aber  bei weitem  noch nicht, in kritiklose A nbetung 
fallen. Das zeigt der  Verfasser, indem er in jedem  Beispiel 
besonders das herausarbeitet, was für deutsche Verhältnisse 
geeignet und  mit N utzen  zu verw enden ist.

D er K aufm ann ist bekannt dafür, daß  er jede „ B ü ch e r
w eisheit“ mit einer gewissen G eringschätzung betrachtet. 
N un  — dieses Buch bringt nicht das, was d e r  K aufm ann 
unter „W eishe it“ versteht, sondern es bringt pure lautere 
Praxis. Deshalb sei empfohlen, alles M ißtrauen d iesem  Buch 
gegenüber einmal fallen zu lassen. E s  lohnt sich sicher, 
denn w er den Lehren des Buches auch nur  zu einem g e 
ringen Teil Rechnung trägt, der wird Geld sparen  und Geld 
gewinnen. Dr. Sch.

Frachtenmarkt.
Stettiner Seefrachten. S t e t t i n ,  13. D ezem ber. D ie a l l

gemeine Tendenz am  O stseefrachtenm arkt muß nach wie 
vor als sehr trübe bezeichnet werden. Am skandinavischen 
E rzfrach tenm ark t stehen die Raten wie folgt für E isenerz 
in schw. Kr. je t: Lulea w egen Eis geschlossen, Gefle— 
Stettin 3.50—3.60 Löschen Schiffsrechnung, Gefle—N ordsee 
3.30—3.40 fio, O xelösund—Stettin 3.40 L. Sch., O xelösund— 
N ordsee 3.40 fio und N arv ik—N ordsee 3.50 fio.

An afrikanischen F rach ten  kom m en in F rage  Sfax— 
Stettin 8/'— für Superphosphat, Melilla—Stettin E isenerz 6/6 
und N ordafrika— Stettin afrikanisches Gras als Beiladung 
(größere Posten) 22/6 je t.

In den K ohlenverkehren w erden  gem eldet T ync—Stettin 
5/3 und  R o tte rdam —Stettin 4.35 RM. je t.

Im übrigen sind nachstehende F rachtsä tze  aufzuführen: 
Stettin—W esthartlepool 3C0/330 G ’burg -S tandard  P rops 32/— ; 
Stettin— Great Yarmouth 630 t Gerste in Säcken 9/— je 

1000 k g ;  P lym outh—Stettin 400 t Chinaclay 10/—i; 
N am sos—Stettin 3/500 Faden  Papierholz 30/— 32/— je F aden ; 
S tettin—Odense 120/250 t Gerste Kr. 7.— ; S tettin—Elm shorn 
120 oder 250 t H afe r  Rm k. 10.— ; Stettin—Brem en 100 t H afer  
Rmk. 8.— 81/2; B arth—E m d en  200 t H afe r  Rm k. 10.— 11.—.

Oderschiffsfrachten unverändert. Vergl. „ O .-H .“ Nr. 23.
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geidisnadiridiicnsidie für Außenhandel in Siedln Bezirk Pommern, Grenzmark.
Bei de r  Reichsnachrichtenstelle für A ußenhandel in 

Stettin, Börse II, sind u. a. d ie nachfo lgend au fgeführten  
am tlichen N achrichten eingegangen. Diese können von in ter
essierten F irm en in der  Geschäftsstelle der  R eichsnachrich ten
stelle eingesehen o d e r  gegen  E rs ta t tu n g  der  U nkosten  a b 
schriftlich bezogen  w erden.
F i n n l a n d :  A bsatzm öglichkeiten für R adio-R öhren . 
P a l ä s t i n a :  Absatzm öglichkeiten  für E isenw aren, H a u s 

u n d  K üchengeräte .
I r i s c h e r  F r e i s t a a t :  Absatzm öglichkeiten  für deutsche 

Leder- und Polsterm öbel.
B e l g i e n :  Absatzm öglichkeiten  für graph ische Erzeugnisse. 
P o l e n :  TextilhandeL

Adressenmaterial. D er Reichsnachrichtenstelle liegen fo l
gende  Anschriften vor: Glas- und Kristallschleifereien m
Spanien. — H olz im prägn ie rungsansta lten  in Polen. — I.eder- 
w arenhänd ler  in Danzig. — V ertre te r  und H änd le r  für L e d e r 
w aren  in Brasilien. — L ederw arengeschäfte  in U ruguay. - 
Liste deutscher F irm en in Manila.

W arnung vor ausländischen Firmen. E s  w i r d  d a r 
a u f  a u f m e r k s a m  g e m a c h t ,  d a ß  b e i  d e r  R e i c h s 
n a c h r i c h t e n s t e l l e  l a u f e n d  W a r n u n g e n  v o r  
a.u s l ä n d i s c h e n  F i r m e n  c i n g e h e n ,  m i t  d e n e n  
d e u t s c h e  F i r m e n  u n g ü n s t i g e E r f a h r u n g e n  g e 
m a c h t h a b e n .  D i e  e i n g e g a n g e n e n  W a r n u n g e n  
w e r d e n  v o n  d e r  R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l l e  i n  
e i n e r  b e s o n d e r e n  K a r t e i  g e s a m m e l t ,  d i e  v o n  
I n t e r e s s e n t  e n i n  v o r k o m m e n d e n  F ä l l e n  e i n - 
g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .

Gutschrift von Nachnahmebeträgen bei Briefsendungeil 
und Paketen nach den Niederlanden. Vom  1. D ezem ber  
ds. Js. an  ist auch  im V erkehr  mit den  N iederlanden  die 
Gutschrift von N achnahm ebeträgen  bei B riefsendungen und 
P ake ten  auf ein Postscheckkonto  im Bestim m ungslande der  
Sendung  zulässig. Die N achnahm ebeträge  sind in diesen 
Fällen bei S endungen  nach  den N iederlanden  nicht in R e ichs
mark, sondern in n iederländischen G ulden und Cents, Meist- 
be trag  500 Gulden, anzugeben. Die niederländische Post- 
verw altung  zieht von den e ingezogenen B eträgen  eine feste 
N achnahm egebühr  von 7i/2 Cents für jede  Sendung  und 
au ß erd em  die Z ah lka r tengebühr  (5 Cents für einen B etrag  
von 500 G ulden o d e r  Teile davon) ein. U eb e r  das  V e r
fahren  im einzelnen geben  die Postansta lten  Auskunft.

Merkblätter für den deutschen Außenhandel. D er 
Reichsnachrichtenstelle sind nachstehend  aufgeführte  M e rk 
blä tte r  e ingegangen, die von In teressenten  auf d em  Büro der  
Stelle eingesehen o d e r  gegen  E rs ta t tu n g  der  U nkosten  vom 
D eutschen  W irtschaftsd ienst G. m .b. H., Berlin W. 35,
S chöneberge r  U fer  21, bezogen  w erden  können:
M erkbla tt für den  deutschen A ußenhandel mit N orw egen . 
M erkb la tt für den R eiseverkehr zwischen Deutschland und 

d e r  U nion d e r  S.S.R.
Preisstellung und  Z ahlungsbed ingungen  in Oesterreich.

M erkblatt für den deutschen Handel mit Italien. D er 
Reichsnachrichtenstelle liegt ein E x em p la r  des vom G e 
neralkonsulat in Mailand aufgeste llten  M erkbla ttes  für den 
deutschen H ande l mit Italien vor, das von In teressenten 
auf dem  Büro der  Stelle e ingesehen o d e r  durch diese vom 
D eutschen W irtschaftsdienst G. m. b. H., Berlin W  35,
S chöneberger U fer 21, bezogen  w erden  kann.

Ursprungszeugnisse für Postsendungen nach dem Saar
gebiet. Als Beleg fü r  die nach dem  französischen H a n d e ls 
vertrag  zu gew ährenden  Z ollvergünstigungen m üssen d e n  
P o s t s e n d u n g e n  (Briefsendungen, Päckchen  und Paketen) 
n a c h  d e m  f r a n z ö s i s c h e n  Z o l l g e b i e t ,  soweit sie 
H ande lsw aren  enthalten, U r s p r u n g s z e u g n i s s e  b e i 
g e f ü g t  w erden . H äufig  entstehen nun bei der  Verzollung 
Schw ierigkeiten , wenn die U rsprungszeugnisse  nicht den
Sendungen  beigefügt, sondern  vom A bsender unm itte lbar 
an  den E m p fän g e r  e ingesandt w orden  sind, w as an  sich z u 
lässig, aber  nicht em pfehlensw ert ist. D aher  w ird  empfohlen, 
die U rsprungszeugn isse  regelm äß ig  den  Briefsendungen und 
Päckchen  (in die Sendung  eingelegt o d e r  auf de r  Rückseite 
durch kreuzw eise  U m schnürung  befestigt) und den  B eg le it
papieren  (haltbar mit H eftk lam m ern  befestigt) zu P aketen  
beizufügen. B em erk t w ird  noch, d aß  es zw eckm äßig  ist, 
die U rsp rungszeugn isse  zu Sendungen, die nicht n a c h  d e m  
W e r t e  zu verzollen sind, von den deutschen Zollstelen 
ausstellen zu lassen, da  in d iesem  Falle die B eg laubigung 
der  Zeugnisse durch  ein französisches Konsulat nicht g e 
fordert wird.

Exportkreditversicherung. U eber das E rgebnis  der  E nde  
Juli abgeha ltenen  Sitzung der Kommission des E x p o r t 
kreditversicherungsstelle  ist in de r  Oeffentlichkeit bereits 
m ehrfach  berichtet w orden. D er Kommission w urde se iner
zeit der E n tw urf  neuer V ersicherungsbedingungen für die 
E xportk red itve rs icherung  A vorgelegt. Die E inzelberatung  
dieser Bedingungen w urde  einem Ausschuß überw iesen; das 
R esultat dieser A rbeiten  liegt nunm ehr nach erfo lg ter G e 
nehm igung  durch  die zuständigen  Stellen vor. E s  ist in 
den „Allgemeinen B edingungen für die E xportk red itve rs iche
rung  A“ niedergeleg t,  die nunm ehr praktische A nw endung 
finden und von der N achrichtenstelle von Interessenten b e 
zogen w erden  können.

Aufhebung des Visumzvvangs im Verkehr mit G roß
britannien und Ju^os'avien. Eine zwischen D eutschland u id  
G roßbri.ann ien  abgeschlossene V ereinbarung über die A uf
hebung  des S ich tverm erkzw angs bestimmt, daß  vom 1. J a 
nuar 1928 ab  deutsche Reichsangehörige  für die Einreise 
nach  G roßbritannien  — einschließlich K anada, Neuseeland, 
Südafrikanische Union, Irischer Freistaat, N eufundland  und 
Südrhodesien  — eines S ichtverm erkes nicht m ehr b e 
dürfen. F ür  die E inreise  Reichsdeutscher in Australien und 
Indien  wird der  S ich tverm erkszw ang  dagegen  noch  nicht 
aufgehoben. Inwieweit das A bkom m en auf die britischen 
K ronkolonien und P ro tek to ra te  ausgedehn t wird, bedarf  noch 
der  K lärung. In dem  A bkom m en ist auch festgesetzt, daß  
die S eefah rtbücher als P aßersa tz  gegenseitig  anerkann t w e r 
den. Die fremdenpolizeilichen B estim m ungen beider Länder 
bleiben im übrigen unberührt.

Auch im V erkehr mit Jugoslav ien  ist de r  gegenseitige 
S ich tverm erkszw ang  mit dem  5. D ezem ber ds. Js.  entfallen. 
Die neue V ergünstigung bezieht sich nur auf die Inhaber 
von Nationalpässen, nicht von sogenannten  F rem denpässen . 
Die V ereinbarung  hat lediglich die A ufhebung des Sichtver- 
m erkszw anges  zum G egenstand. A ndere inländische R ech ts 
norm en der beiden S taaten  w erden  dabei nicht berührt.  
D em nach w erden  deutsche Reichsangehörige, die künftig  
ohne S ich tverm erk  nach  Jugoslav ien  einreisen und dort  
länger als 3 T age  bleiben wollen, bei d e r  zuständigen  B e 
hörde eine Aufenthaltsbew illigung nachzusuchen haben.

D er  gekennzeichnete  W egfall des V isum zw anges im 
V erkehr mit zwei w eiteren Ländern  entspricht durchaus 
den  T endenzen , die die deutsche W irtschaft im allgemeinen 
und im besonderen  die Industrie- und H ande lskam m er zu 
Stettin in Beziehung auf die E rle ich terung  des internationalen 
Reise- und G eschäftsverkehrs  stets verfolgt hat. Es ist sehr 
zu begrüßen , d a ß  es bei einem Land nach  dem  anderer* 
zur A ufhebung des den V erkehr  so seh r  erschw erenden 
V isum zw anges im Verhältnis mit D eutschland kom m t.

„E urope’s Economic Sunrise“ von Edward Price Bell. 
Die „C hicago  Dail N e w s“ veröffentlichte kürzlich unter dem  
Titel „ E u ro p e ’s Econom ic S unrise“ eine g rößere  Anzahl 
von Artikeln, die von dem  Leiter ihres Fore ign  N ew s Service, 
E d w a rd  Price Bell, auf G rund von Interview s mit z ah l
reichen führenden Persönlichkeiten  E u ropas  verfaß t sind. 
Das Buch ist mit einem G eleitwort des V izepräsidenten D aw es 
sowie einer E inführung  des P räsiden ten  der  Universität von 
Chicago, Dr. M ax Mason, versehen. E d w a rd  Price Bell, 
de r  unter den am erikanischen  Journalis ten  als K enner au s 
w ärtige r  F ragSn mit die erste Stelle einnimmt, behandelt 
in dem  W erk  die w ichtigsten N achkriegsp rob lem e Europas  
und m üht sich offensichtlich, den am erikanischen  Lesern 
ein objektives Bild von d e r  Vielfältigkeit und K ompliziertheit 
de r  europäischen P rob lem e zu geben. Seine äußers t  lebendig 
und in teressant gehaltenen  A usführungen sind, wie auch 
der  Titel des Buches schon andeutet,  optimistisch und, was 
die Schilderung der  deutschen  Verhältnisse anbelangt, in 
einem uns durchaus günstigem  Sinne gehalten.

Nachfragen und Vertretergesuche. D er R eichsnach
richtenstelle liegen A nschriften ausländischer F irm en vor, 
die In teresse  an dem  Bezug oder d e r  V ertre tung  f o l g e n d e r  
W arenga ttungen  haben :
V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v. A m e r i k a :  E isenröhren. —' 

G raue russische Borsten, schw arze  chinesische S cheuer
bürsten. — Staniol. — Reklam eartikel.  — Neuheiten. 
Möbel und Neuheiten.

S p a n i e n :  Eisenbahnschw ellen . — F antasiepap ie re  und Re- 
k lam eartikel.  — Kleineisenwaren.

E n g l a n d :  Lebensm ittel, Bier, W eine und Spirituosen.
G etreideelevatorenanlage. — E ichene F aß d au b en  für 
W einfässer.
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Die Handelsverträge des Erdballs. V on der  Industrie - 
und H an d e lsk am m er  zu Berlin w urde de r  R eichsnachrich ten
stelle ein D ruckstück  der  1. E rg än zu n g  zu d e r  von de r  
V erkehrsabte ilung  der  K am m er herausgegebenen  Schrift

,,Die H ande lsver träge  des E rd b a l ls“

übersandt. Die V eröffentlichung kann  auf d e r  R eichsnach
richtenstelle eingesehen bezw. von der  V erkehrsabte ilung  d e r  
Berliner K am m er, Berlin C. 2, K losterstr. 41, zum Preise 
von 0,50 M. zuzüglich Porto  bezogen werden.

— U eber den bisherigen Oberg.erichtsanwalt Heinr. 
A. Möller, K openhagen, A m aliegade 14, liegt d e r  R e ichs
nachrichtenstelle  eine vertrauliche M itteilung vor. E s  h a n 
delt sich um einen H errn , d e r  sich du rch  die H e ra u s g a b e  
einer 16 seitigen B roschüre in deu tsche r  Sprache „D ie pro- 
zessuelle B ehandlung von H andelssachen  und  F o rd e ru n g en  
nach  dänischem  R ech te“ eine erhebliche Anzahl von Klienten 
in D eutschland  erw orben  hat. In teressierte  F irm en  w erden  
gebeten, sich zwecks n ähere r  A uskunft mit der  Stelle in 
V erb indung  zu setzen.

Die Zeitungsanzeige.
Ein Rückblick und Ausblick von Irene H irsch-Patze lt.

Vorn neuzeitlichen Inserat, welches m ehr als ein reines 
Zweckmittel, ein künstlerisch und psychologisch fe indurch
dachtes W erk  w urde, kann  man nicht sprechen ohne seine 
A nfänge zu betrachten , aus denen  es allmählich erwuchs, 
die A n z e i g e ,  w i e  s i e  v o r  2 0  J a h r e n  a l l g e m e i n  
ü b l i c h  war, und  wie sie auch heute, zum Leidw esen des 
feinfühligen Zeitungslesers r o c h  nicht verschw unden ist. Zwei 
G rundsätze galten  dam als vor allem: Ein möglichst g ro ß e r  
Aufwancl an  D ruckerschw ärze , und eine recht s tarke  R a u m 
ausnützung — denn — viel — w irkt viel. So g laub te  man. 
so g laubt eine g roße  Anzahl Inserenten heute noch. E s  e n t 
s tand  ein wüstes K onglom erat,  vor allem in den  g roßen  
Preisanzeigen der E inzelhandelshäuser. E ine  verw irrende 
Vielheit von Randleisten, K asten und Kästchen, die jeden 
„w ich tigen“ Artikel schm ückend hervorheben  sollten, w ar 
erstes E rfordern is. U m  die W irkung  aber  noch zu steigern, 
w urden womöglich in einem Inserat eine ganze  Anzahl v e r 
schiedener Schrifttypen gew ählt — denn  der  Unterschied 
m ußte ja  auffallen — natürlich meist solche, wie sie dem  
U ngeschm ack der Zeit entsprachen  und oft noch e n t 
sprechen: U ngeheuerlich  groß, fett, und in ihrer F o rm g eb u n g  
dem  Auge geradezu  w ehe tuend. D er E rfo lg  en tsprach  dem  
Aufwand. Beim D urchblä ttern  einer g rößeren  Reihe so a u f 
gem achter  A ngebote w irbelte d em  Leser schließlich alles vor 
Augen, die g ro ß en  knalligen A npreisungen m achten sich 
gegenseitig  tot, und w er nicht g e rad e  Zeit zum Studium 
der Zeitung  hatte, der  w ar nach  dem  D urchb lä t te rn  des 
Anzeigenteils so k lug wie zuvor. Kein fesselnder E indruck  
war seinem G edächtnis haften geblieben, die R ek lam ew irkung  
als solche w ar völlig verpufft.

In die J a h re  1909— 1911, die G e b u r t s z e i t d e s  
k ü n s t l e r i s c h e n  P l a k a t e s ,  fällt auch der  erste A n 
fang einer R eform  der Zeitungsreklam e. In vielen D ingen 
des täglichen Bedarfes machte sich de r  W u n s c h  n a c h  
g e f ä l l i g - s c h ö n e r  ä u ß e r e r  F o r m g e b u n g  fü h l
bar, so auch hierin. Einzelne führende M arkenfirm en w aren 
die ersten, die nam hafte  Künstler für die A usgestaltung  
ihrer Insera tenentw ürfe  verpflichteten und dadurch  neue 
W ege wiesen. D em  aussichtsreichen B e r u f e  d e s  R e 
k l a m e z e i c h n e r s  w andte  sich ein g ro ß e r  Teil des ta len t
vollen N achw uchses de r  Künstlerschaft zu. Das Z e i 
t u n g s k l i s c h e e ,  früher selten verw andt, und in de r  
H an d  verständnisloser H an d w erk e r  eher verschlim m ernd als 
verschönernd w irkend, gew ann  an B edeutung  und Schönheit. 
Vom rein graphischen  S tandpunk t hochw ertige, das Auge 

■erfreuende Arbeiten w urden in g ro ß e r  Anzahl geschaffen. 
W enn sie tro tzdem  ihren Zw eck als gute  R ek lam e nicht voll 
erfüllten, so lag  das vor allem  an einem U ebels tand : N ur 
in seltenen Fällen w ar  de r  zeichnende K ünstler zugleich 
K aufm ann und verstand  die P s y c h o l o g i e  d e r  K ä u f e r 
s c h a f t  zu erfassen. E r  zeichnete schöne reine S chrif t
typen, die sich der  künstlerischen G esam tw irkung  seiner 
Arbeit vortrefflich anpaß ten , belebte sie durch gelungene 
Illustration, ab e r  seinen W orten  f e h l t e  d i e  s u g g e s t i v e  
K r a f t ,  sie w aren  w erbetechnisch nicht durchdacht, und 
so erm angelte  auch d e r  besten Arbeit die Z ugkraft ,  die allein 
den k lingenden  Erfolg , den  E ndzw eck  je d e r  Reklam e, ein- 
bringt. Oft genug  begnüg te  m an sich dam it, Kopf- und 
Fußleiste , auch die ganze U m rahm ung  eines Inserates e n t 
w erfen zu lassen, und  d ad em  K ünstler d e r  lebendige K onnex 
mit dem  D ruckereifachm ann  fehlte, en tbehrten  solche An-, 
zeigen dann auch d e r  äußeren  H arm onie .

U m  diese N achteile  nach M öglichkeit auszugleichen, 
bediente  m an sich nun vielfach einer zw eiten  Person, eines 
Textschreibers , man packte das Ding von de r  e n tg e g e n g e 
setzten  Seite an. Besonders taten das g ro ß e  P ro paganda-  
Unternehmen, welche ihre E n tw ürfe , auf den allgemeinen 
B edarf zugeschnitten, vielseitig verkauften. Im m erhin  v e r 

g ingen  bis zu d iesem  Schritte  ab e r  schon eine ganze  Reihe 
von Jah ren ,  und es w aren  auch nur  w enige Pioniere neu ze it
licher Reklam e, welche ihn taten. Die so entstandenen! 
Insera ten tex te  w aren  gu t durchdacht, auf die Psyche des 
K unden abgestim m t, sie en tstam m ten  schriftstellerisch 
g ew and te r  und oft kaufm ännisch  geschulter Feder. Aber 
U nstim m igkeit in M enge  e rgab  und erg ib t diese heute noch 
übliche Z u s a m m e n a r  b e i t  v o n  Z e i c h n e r  u n d  
T e x t s c h r  e i b e r. D er W erb e tex t  ist oft zu lang, oft fügt 
e r  sich d em  graph ischen  G esam tbilde nicht harm onisch ein, 
und man w ird  selten erleben, d a ß  eine wirklich befried igende 
Lösung die au fgew and te  M ühe krönt. Zum al sich zu beiden 
im m er noch ein d r it te r  gesellt, w ieder de r  D r u c k f a c h 
m a n n  — wollen wir ihn E n tw erfe r  nennen — dessen A r 
beit, wenn sie Zeichner und T ex tsch re iber  innerlich nicht 
verbunden ist, meist die G esam tw irkung  noch schädigt.

W enn uns in den letzten J a h re n  im m er häufiger gute, 
packende  Insera te  begegnen, so ist ein solch schönes E r 
gebnis nur dort erzielt w orden , wo dieses D reigestirn  sich 
zu eng v e rknüpfte r  E inheit verbunden  hat. Nicht m ehr zu 
selten sind die Fälle außergew öhn licher Vielseitigkeit, wo 
sieb in der  Person eines Insera tenfachm annes alles v e r 
einigt: die Kunst, die zündende Schlagzeile, den  e in d rin g 
lich w erbenden  T ex t1 zu erdenken  und ihn zeichnerisch a u s 
zudrücken, was d an n  einen w irksam en  Z u s a m m e n -  
k 1 a n g v o n  W  o r t  u n d  B i l d  bedingt, zugleich a b e r  auch 
die rein technischen Kenntnisse d e r  verschiedenen D ruck typen , 
der  Zusam m enste llung eines w irkungsvollen  Satzbildes, und 
d e r  E rz ie lung  höchster Z u g k ra f t  allein durch  w irkungsvolle  
E inrich tung des D ruckbildes.

W o sich diese im m erhin seltene Einheit d e r  B egabung  
nicht in einer Person  zusam m enfindet, ab e r  ist es notw endig , 
d aß  der Insera tenfachm ann, d e r  En tw erfe r,  dessen Blick 
w erbetechnisch  und künstlerisch geschult ist, das  erste  und  
en tscheidende W ort hat. L n d  solche E n tw erfe r  sind es, 
die hinter de r  m eisterhaften  Reklam e, wie w ir sje nicht 
selten sehen, stehen, die aus d em  D ruckbilde  du rch  die 
V erw endung  d e r  richtigen Schrift, auch selbst ohne ze ich 
nerischen Schmuck, verstehen, ein w irksam es, fesselndes Bild 
zu schaffen. Sie w ählen  für das A ngebot de r  L uxusw are  
die feine, sparsam  verw endete  leichte Schrift, die allein d e r  
K ostbarke it des Artikels entspricht, wählen w uchtige B lock 
form en für die sich e inhäm m ernde  kurze  Schlagzeile des 
P reisangebotes , o d e r  d ie  dekorativen  und doch ernsten  g o 
tischen F o rm en  für die A nkünd igung  seriösen, sachlichen 
Inhaltes. D er E inrich ter beinißt den  R ek lam etex t auf d ie  
richtige, frische, augenfä llige  Kürze, e r  setzt die Illustration, 
die zündende  K arr ika tu r  d o r t  ein, w o sie organisch hingehört. 
Vor allem ab er  kennt er als Gesetz d ie  M ä ß i g u n g -  
W e n i g e s  z u  b ri n g  e n , d a s  a b e r  w i r k u n g s  - 
\ o 1 1. D er w eiße  R aum  ist es, d e r  das  Insera t he rausheb t 
aus der M enge reichlich verw and te r  D ruckerschw ärze . E r  
kennt die 1 einheiten der  r i c h t i g e n  P l a z i e r u n g ,  die 
oft m ehr als die H älfte  d e r  W irkung  einer Anzeige schaffen, 
und auch das Satzbild  unsere r  Z eitungen  harm onisch  n u r  
gefällig gestalten , worin uns übrigens e n g l i s c h e  u n d  
a m e r i k a n i s c h e  B l ä t t e r  i m m e r  n o c h  V o r b i l d  
sein können. Und er w irk t auch an regend  darin, d a ß  die 
Z eitungsbetr iebe  selbst im m er m ehr durch  N euanschaffung  
schönen und fo rm enre inen  Schriftenm aterials  dem  Inserenten  
vielseitige M öglichkeiten bieten.

N ur in de r  E rkenntn is  d e r  N o tw end igke it  engs te r  Z u 
s a m m e n a r b e i t  d e s  K ü n s t l e r s ,  d e s  W e r b e 
s c h r i f t  s t e 11 e r s u n d  d e s  E n t w e r f e r s ,  du rch  r e 
k lam etechnische B eratung  in d ieser Form , auch  für den  
kleinen Inserenten, liegt der  W eg, d e r  uns w eiterführt zur all- 
seitigen V erw endung  d e r  neuzeitlichen, schönen und d a ru m  
zugkräft igen  Anzeige.
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Hauptbahnhofswirttchaft Stettin
Inhaber: Reinhold Schmoldt

Erstklassige Küche 
Gut gepflegte Biere 
u.auterleteneWeine

C ä f f l l d i
im Fürstensaal und Nebenräumen

K ü n s t l e r *  
J C c n z e r t

Fernsprecher 37151 u. 37152

Eigene Konditorei 
Anerkannt beliebte 
B e s t e l l k ü c h e

Alle Bestellungen werden p r omp t  e r l e d i g t  und in jeder gewünschten Ausführung per Auto ins Haus geliefert

• HOTEL 
PREUSSENHOP
150 ZIMMER MIT fr'LlESSENDEM WASSER — PRIVAT-BÄDER

RESTAURANT 
W E IN » U N D  BIERSTUBEN 
K O N D ITO R EI -  K A F F E E

35effe ffü tfte  f r

&u$fd?anf t>on öorftnunOer Union, Tlürn&erger 
<5ied?en, uni) pifefner KrqueU

löeine erffer Käufer 

£  e i ff u n g ö f d ff i g ff e 3 9 » e f f e f l f ä d > e

Breite ©trafic 13. <$egrünt>et 1834.

£ääli<ft rftünWcc-rftonjcci
SDlittageffen 1 ,25 , 2 ,25  u. 3,25 JM6eni>efi'ett 2,25 u. 3,25

3 ur jgmife ♦ SWoftfeflrafje 3tr. 1 4
gerafpredjer 26311

pilftier Urquell *  *  öpejiakSfufiifdjanf
3tfittageffen 1 2 —3 Utyr, 1 ,60  uni> 2,25 
3(&ent>effen 2 ,25  unt> nad? Äarte

Jiiitffortt? 3Bemffuften
Vorzügliche Küche und Keller 

Delikatessen der Saison
G roße und kleine Gedecke

© fe t t in , ^ a ife r «2B in )e fm s £ )e n fm a f

^eflfauronf pufyfmatm
:Hof*tnarffftraije 1 4 /1 5  /  $ernfpredjer 30657

n a m tü t t &

Oefonotn: So t̂t “Hlê er 
Stettin, ©ritne 0d&a«3e — Seleptjon 31128. — 2 9Utnutcu t>om <33a&nf>of.

<3eif 1876. (Srffffaffigeä 3öein* uni) 25ierlofal
m i t  6 c f t e r  S ü i | e  bet folibett greifen.

Out gcpfl. SSettte unb 33ietc. “Befteg eintjetmifcf). it. grembenpublifum.

3 3 ic e f t t i t » e n
gn&aber «tebel

<3feffin, JRofenöorfen 1, (£cfe <$rüne ödjange
, gernfpreefjer 31630

SWtierfamtt gute unt> preietuerte £ücf)e /  (Srojier Wittagßtifcty

Louis Lindenberg, Stettin
G esellschaft mit beschränkter H aftung

A s p h a J M a r t ^ ^

Fernspr. 37355— 57 /  Sammelnummer: 35356
T elegr.-A d r.: Dadipappenfabrik Lindenberg 

G egründet 1872

P r ä p . D a c h p a p p e n  b e sa n d e t  u n d  u n b e sa n d e t  in  a l le n  S tä rk en . 
S ä m tlic h e  T e e r p r o d u k te  w ie s  S te in k o h le n te e r , K le b e m a s s e ,  

K a r b o lin e u m , A sp h a ltk itt  u s w .
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