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Allianz und Stuttgarter Verein
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft 

Zweigniederlassung Stettin

Sammel-Nr. 354 71 Marienplatz 3

Bauhütte für Pommern
Bauausführungen jeder Art 

22920, 22921 Schlutowstr. 14

Bestwerke
Kohlen /  Koks / Anthracit 

6. m. b. N.

31594, 31595 Stettin-Züllchow
Rechtes Oderufer

Steinwerk Dahl
Komm.-Ges.

31645 Gegenüber dem Hauptfriedhof

„Dapolin“
Deutsch-Amerikanische Petroleum-Ges. 

Petroleum — Benzin — Gasöl

Sammel-Nr. 25066 Elisabethstr. 20

Deutsche Elektrizitäts-Ges.
Elektrogerät — Installation — Lichttechnik 

Sammel-Nr. 25551 Politzer Str. 97

A. Druckenmüller G. m. b. H.
Berlin-Tempelhof — Zweigniederlassung Stettin 

Eisenhoch- und Brückenbau

21327 Kronenhofstr. 10

Germania -Versicherung
Versicherungen aller Art 

Sammel-Nr. 25286 Paradeplatz 16

S t e t t i n e r  D r a h t g e f l e c h t f a b r i k

Richard La Grange
Drahtzäune

21310, 21311 Wussower Str. 4

Hagen & Co.
Gegr. 1853 

Sämtliche Oele o Maschinen-Bedarf 
Asbest □ Gummi 

21673 Bollwerk 3

Henckert & Kasten
G. m. b. H. 

Stabeisengroßhandlung

22054, 22055 Elisabethstr. 57

Huta
Hoch- und Tiefbau-Aktiengesellschaft 

Eisenbeton

21407, 27636 Drei Eichen 1—2

C. W. Kemp Nachf.
Aktiengesellschaft 

324 48,324 49 Turnerstr. 63-64

Kohl, Neels & Eisfeld
m. b. H.

Zentralheizungen

22020 Schmiedestr. 37
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atyDafcefifd? georimef.

Stettiner Isolierwerk
Robert Lange 

Wärme- und Kälteschutz

36784 Philippstr. 9

Louis Lindenberg
Fabrik der Vereinigte Dachpappenfabriken 

Aktiengesellschaft

Sammel-Nr. 35356 Altdammer Str. 5

Richard Mareks
Vermittlung von Gütern, Grundstücken, Hypotheken

gegründet 1892

27260 und 26958 Elisabethstr. 61
Ecke Greifenstr.

Erich Mascow
Buchdruckerei und Papiergroßhandlang

37360, 37361 Gr. Lastadie 76

Bruno Runge
Zentralheizungen, Sanitäre Anlagen 

20046, 20047, 20048 Lange Straße 12/13

>

Auskunftei W. Schimmelpfeng

27151 Augustastr. 15/17

Hermann Scholl
Beton- und Tiefbau 

24968, 24969 Arndtstr. 27

Ernst Simon
Aufzugfabrik 

21423 Kreckower Str. 80

StettinerTräger-u. Baueisenges.
m. b. H.

37792, 37793 Holzmarktstr. 7/9

Thyssen
Eisen- und Stahl-Aktiengesellschaft 

Eisengroßhandel

Sammel-Nr. 35591 Im Steinbruch 14/16

Gust. Urban Nachf.
Stettiner Gesellschaft für Bauausführungen m. b. H. 

Hoch-, Tief-, Beton- und Eisenbetonbau 
Zementwarenfabrik 

20042, 26387 Kronprinzenstr. 6

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

Teerdestillation, Asphalterzeugnisse

37731, 37732 Telegr.: Nonnenmühle

» t

Jedes Feld kostet Rm. 12.— monatlich.
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Carl Keim
Hoch- und Tiefbau- 

Geschäft
Inh.: Theodor Keim und Paul Beyer

S T E T T I N
Oberwiek Nr. 19 

Fernruf Nr. 325 32 und 325 33

A usführungen  Hoch- und Tiefbauten aller Art. Beton- und Eisenbeton, Erd-, 
Maurer- undZimmmer-Arbeiten. Herstellung von Gipsdielen auf Asphaltunterlage 
zur Isolierung von feuchten Wänden, sowie Wandplatten aus Gips und Zement

Ausführungsrechte für Stahlbetonarbeiten nach den Patenten 
Prof. Kleinlogei garantiert staubfrei, öldicht u. wasserbeständig

.................................................................................................................................................................................. .

LOUIS LINDENBERG
F ab rik  d er V ere in ig te  D achpappen=Fabriken A k tiengesellschaft

❖
Spezialgeschäft fü r :

Isolierungsarbeiten
in  P appe , Filz, B lei

Grundwasser-Abdichtungen 
Asphaltbeläge 
Stampfasphaltplattenbeläge
PappdeCkUngen mit Teerpappe 

sowie teerfreier Pappe

L iefe ru n g  v o n :
Dachpappe, teerfreier Pappe
Isoliermaterialien 
CarbOlineum, auch farbig 
Asphalten usw.

STETTIN
A lfdam m er S£r. 5 /  T e le fon  35356
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PommmdiesLadf'und Farbenwerk
In h a b e r :  W . K ra em er!

Chemische Fabrik, Lach-, Farben- und Kiffwerk
E ig e n e s  A n sc h lu ß g le is  u n d  B o llw e rk

S le llin , F r e ib u r g e r  Straß e Nr. 9 - 1 0  u n d  34
F e rn s p re c h e r  36105, 36106, 36107 —  T e le g ra m m  = A d re s s e  : P o m m e rn la c k
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I Luther & Co.
|  Stettin,Preußische Str.37
^  Gegründet 1910 :: Fernsprecher Nr. 24274

Beton-, Eisenbeton- 
undTiefbaugeschäft

F u n d i e r u n g e n  
Brückenbaut en 
S c h ö p f w e r k e  
Kana l i sa t i onen 
G r u n d w a s s e r -  
A b s e n k u n g e n

Büro für statische Berechnungen
Herstellung sämtlicher Bau
werke in Beton u. Eisenbeton
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Hermann Schmidt
Gegründet im Jahre 1867

S T E T T I  N
K o n to r  Fre iburcger S t r a ß e  6 - 8
I . . . I I I , . I l l i l . ,II...

A b t e i l u n g  I

Hoch- und Tiefbaugeschäft — Technisches 
Büro für Bauausführungen — Taxationen

A b t e i l u n g  II 

Dampfschneidemühle — Holzgroßhandlung 
Holzbearbeitungsfabrik - -  Großes Lager 
aller Sorten Bretter und Bohlen, sowie 

Rund- und Kanthölzer

Ra mma r b e i t e n  — Beton- und Eisenbeton
bau — Maurer- und Zimmerarbeiten — F r e i 
t r a g e n d e  K o n s t r u k t i o n e n  — Kompletter 
Taucherbetrieb — Bauleitung u. Ausführung

Bank-Konto: Reichsbank-G iro-Konto. Dresdner Bank, Filiale  
S te t t in -P o s ts c h e c k -K o n to :  Stettin Nr. 33394 -  Fernsprecher:  

Kontor 30546, 30662, Privat 24252,22646 -  Eisenbahn-  
A nschlußgleis: Hauptgüterbahnhof U. P. A.

Ir
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Montage der zweigleisigen Eisenbahnbrücke über die Ostoder bei Stettin
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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 erausgeber 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  
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U r . 4 Stettin, IS. ‘Februar 192S 8. Jahrg.

Slefffn im Eisenbahnverkehr.
D ie U m gesta ltu ng der S tettin er  R eichsbahnanlagen .

Von Reichsbahndirektionspräsident L o h s  e.
Das Eisenbahnwesen hat noch eine junge Ge

schichte. 1827, also fast genau vor 100 Jahren, 
hat Friedrich L is t l ), dessen ungeheure Verdienste 
um die Volkswirtschaft erst im vergangenen Jahre 
durch ein Denkmal bei uns gewürdigt sind, in den 
Vereinigten Staaten von Amerika eine Bahn für 
durch ihn entdeckte Kohlenminen gebaut und mit 
Lokomotiven in Betrieb gesetzt.

Noch ist aber kein Jahrhundert vergangen, seit 
die erste Dampfeisenbahn in Deutschland gebaut 
Wurde. Bayern ging hier vo ran : am 7. Dezember

x) Friedrich List, 1789 geboren, dozierte  N ationalöko
nomie als Professor an der  Universität Tübingen. E r  b e 
schäftigte sich bereits 1824 als politischer G efangener auf 
H ohen-A sperg  mit E isenbahnentw ürfen, ging 1825 nach 
Amerika und kehrte  1832 nach D eutschland zurück; er p ro 
pagierte hier den G edanken  eines deutschen E ise n b ah n 
systems. Dieser Apostel der Eisenbahn, heute glänzend 
gerechtfertigt, fand damals kein Vertrauen, verließ zum 
^weiten Male sein Vaterland und erschoß sich 1846 in 
Kufstein.

1835 wurde die 6 km lange Linie N ürnberg—Fürth 
als erste, mit Dampflokomotiven betriebene deutsche 
Eisenbahnstrecke eröffnet (Aktien-Gesellschaft). Es 
folgte 1837 Sachsen mit einem Teil der Leipzig- 
Dresdener Bahn und 1838 Preußen mit der Berlin- 
Potsdamer Eisenbahn. Man erinnert sich gern der 
höchst reizvollen Vorgeschichte, in deren Verlauf 
ganz ernsthaft empfohlen wurde, zu beiden Seiten 
dichte Bretterzäune zu errichten, damit das schnau
bende Ungetüm mit seinen schnell dahinfahren
den Wagen keinen allzu großen Schaden im Lande 
anrich te .2) Die erste deutsche Staatsbahn baute

2) Das Bayerische Oberm edizinalkollegium  gab  damals 
sein Gutachten dahin ab, daß  die schnelle B ew egung bei den 
Passagieren eine Gehirnkrankheit, eine Art „Delirium furio- 
sum “ unfehlbar erzeugen müsse, daß  aber, falls die P assa 
giere dieser G efahr trotzen wollten, d e r  S taat mindestens 
die Zuschauer schützen müsse, d a  schon d e r  Anblick des 
rasch dahinfahrenden Zuges genau dieselbe G eh irnk rank 
heit erzeugen würde.

A l l i a n z  und S t u t t g a r t e r V e r e i n
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft

Aktiva über 176000000 RM. — Prämieneinnahme 1927 über 150000 000 RM.

B a y e r i s c h e  V ers ich e ru n g sb an k  H e r m e s  K reditversicliergs.-B ank
A ktiengesellschaft, M ünchen O m iB & fS cS B i A ktien-G esellschaft in  B erlin
B a d is c h e  Pferdeversic li.-A nstalt i B l H  Kraft Vers.-A.-G. des A utom obil-
A kt.-G esellschaft, K arlsruhe i. B. i .  L L" ■  clubs von D eu tsch land  in  B erlin
G lo b u s  V ersicherungs - A ktien- U n io n  A llgem . D eutsche Hagel-
G esellschaft in H am burg  V ersicli.-G esellschaft in W e im ar

Allianz und Stuttgarter
Lebensversicheiungsbank A ktiengesellschaft

Gesamtversicherungssumme über 1600000000 RM.
V e r s i c h e r u n g s z w e i g e :

F e u e r  — T r a n s p o r t  — H aftpflich t — U n fa ll  — E in b r u c h d ie b s ta h l  — B e r a u b u n g  — M a sc h in e n b r u c h  — Glas — W a s s e r le i tu n g s -  
S c h a d e n  — V a lo r e n  — S c h m u c k s a c h e n  ln  P r iv a tb e s i t z  — R e i s e g e p ä c k  — A u fr u h r  — K red it  — K a u t'o n  — A u to  (U n fa ll ,  H aftp flich t,  
K ask o)  — L e b e n  — A u s s t e u e r  — In v a l id itä t  — R e n te n  — P e n s io n  — S p ar-  u n d  S te r b e k a s s e  — H agel — P fe r d e  u n d  V i e h —  R e g e n .
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das Herzogtum Braunschweig ebenfalls 1838, und 
zwar die 12 km lange Bahn Braunschweig—Wolfen
büttel als Teilstrecke der Linie Braunschweig— 
Harzburg. Nachdem die ersten starken W ider
stände, die auch besonders aus den Kreisen der 
Binnenschiffahrt kamen, überwunden waren, ging 
es rascher vorwärts.

Unsere alte Handelsstadt Stettin wurde verhält
nism äßig früh, nämlich am 16. September 1843 
durch die — am 1. August 1842 schon bis E b e rs - 
walde in Betrieb genommene — Berlin—Stettiner 
Eisenbahn, die auch schon in List’s E isenbahn
system vorgesehen war, dem Schienenwege eröffnet. 
Was das wirtschaftlich bedeutete, vermögen wir 
heute kaum noch zu ermessen. Damals zählte die 
Stadt Stettin rund 42 000 Einwohner, wie alle 
wichtigen Verteidigungspunkte jener Zeit aufge- 
halten in ihrer Entwickelung durch den Ausbau der 
Stadt als Festung. Nunmehr war die wichtigste 
Voraussetzung für eine schnellere Aufwärtsbewe
gung der Stettiner Wirtschaft geschaffen. Die E r 
folge dieser ersten Stettiner Eisenbahn gaben Anlaß, 
bald weitere Linien, von Stettin ausstrahlend zu 
bauen. Schon im Jahre 1846 wurde die Zweigbahn 
nach der industriereichen Stadt Stargard ange
schlossen. Heute münden in Stettin 8 E isenbahn
linien.

Es wurden weiter dem Verkehr übergeben:
D ie Linie Stargard—Kreuz (Posen) im Jahre 1851,

„ ,, von Pasew alk (Hamburg) ,, „ 1863,
,, „ Stargard—D anzig ,, ., 1870,
„ „ S te ttin —Heppen (Breslau) ,, „ 1877,
„ „ A ltdam m —Kolberg „ „ 1882,
,, ,, A ltdam m —Swinem ünde ,, ,, 1892.

Der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft 
ging es mit ihrer Stammbahn recht gut. Die Aktien 
der Stammbahn erzielten im Durchschnitt der Jahre 
1844—1878 eine Dividende in Höhe von 6,6 °/o. 
Am 1. Februar 1880 übernahm der Preußische 
Staat das gesamte Netz der Berlin-Stettiner E isen
bahn-Gesellschaft in Verwaltung und Betrieb, 1885 
in sein volles Eigentum.

Neben diesen, jetzt dem Deutschen Reiche g e 
hörenden ehemaligen Preußischen Staatsbahnen, 
stehen dem Stettiner Verkehr auch eine Anzahl 
privater Nebenbahnen und Kleinbahnen zur V er
fügung, durch die Stettin mit der Provinz Pommern 
und der M ark in engste Beziehungen gebracht ist. 
Mit seinem Hinterlande Brandenburg, der Grenz
mark, Sachsen und Schlesien ist Stettin durch 
leistungsfähige Eisenbahnlinien verbunden. Darüber 
hinaus sind die Schienenverbindungen nach allen 
anderen Teilen des Reiches und nach den Grenz -

Staaten nach Leistungsfähigkeit und Entfernung als 
durchaus günstig zu bezeichnen.

Nachstehend seien die Entfernungen in den
wichtigsten Verkehrsbeziehungen —  im Vergleich
zu H am burg —  gegenübergestellt:

S t e t t i n H a m b u r g
1. Berlin . . . . . . . km 137 280
2. B r e s la u .................. km 351 608
3. K o s e l ...................... km 485 742
4. P o s e n ...................... km 211 541
5. Frankfurt (Oder) . km 132 368
6. Magdeburg . . . km 281 252
7. H alle a. S. . . . km 310 338
8. L e i p z ig .................. km 311 369
9. D resd en .................. km 325 457

10. Frankfurt a. M. . km 677 532
11. Chemnitz . . . . km 36 t 456
12. Nürnberg . . . . km 624 635
13. R egensburg . . . km 650 697
14. Augsburg . . . . km 761 748
15. München . . . . km 787 809
16. L o d z ...................... km 458 771
17. Warschau . . . . km 561 911
18. W ien . . . . • . km 766 986
19. Budapest . . . . km 978 ' 1236
20. G e n u a .................. km 1485 1422

Einen großen Verkehrsfortschritt bedeutete für 
Stettin und ganz Pommern die 1909 von Schweden 
und Preußen geschaffene Eisenbahnfährverbindung 
von Saßnitz hach Trälleborg, von 4 großen Trajekt - 
schiffen bedient, die eine ganz erhebliche A b 
kürzung des Weges nach Schweden, Norwegen und 
Finnland brachte. Seitdem ist Stettin auch in der 
Verkehrsbeziehung mit Stockholm gegenüber H a m 
burg begünstigt; denn Stettin—Stockholm über 
Saßnitz = .  939 km, dagegen H am burg—Stockholm 
über Saßnitz =  1057 km (über W arnem ünde— 
Gjedser =  1041 km).

Die verkehrsgünstige geographische Lage 
Stettins äußert sich aber besonders in dem Z u
sammenhänge von Ostsee, Binnenwasserstraßen 
und Eisenbahnen. Durch den im Jahre 1913 dem 
Verkehr übergebenen Groß-Schiffahrtsweg ist S te t
tin der natürliche Hafen Berlins geworden. Der 
für die Binnenschiffahrt recht leistungsfähige O der
strom stellt eine innige Verbindung mit Schlesien 
her. Stettins Lage zur Ostsee bietet kurze Seever
bindungen mit allen Ostseestaaten.

Bis zum Kriege war der Verkehr des Hafens 
Stettin größer, als der aller Ostseehäfen zusammen
genommen. Der durch die Tarifgebarung der pol
nischen Staatsbahnen stark unterstützte Wettbewerb 
des Hafens Danzig hat dieses Bild in den letzten 
Jahren allerdings wesentlich geändert. Danzig hat, 
wie die nachfolgende Gegenüberstellung ergibt, 
einen erheblichen Vorsprung gewonnen.

in  den  S eeh ä fe n :D er seew ä rtig e  S c h i f f s  verkehr betrug

S t e 
E in g an g  

Z ahl | N rgt.

b t i n
A usgang 

Z ahl | N rgt.
E

Zahl

D a r
ingang

N rgt.

l Z l g
A

Zahl
usgang

N rgt.

K ö n i g s b e  
E in g an g  1 A 

Zahl | N rgt. | Zahl

r g
usgang

Nrfjt.
E

Zahl

L ü b
in g an g

N rgt.

e c k
A

Zahl
usgang  

N rg t. _

1913
1925
1926
1927

5926
3915
4916
2871

2 697 619 
2 035 370 
2 740 972 
1 845 677

6200
3914
5280
3068

2 732 210 
2 060 626 
2 775 615 
1 947 959

2910
3986
5967

924 837 
1 869 979 
3 432 480 
3 900 653

2855
3958
5963

936 854 
1 618 182 
3 395 840 
3 9J4 678

2392
2654
1817

751 086 
429 001
818 341

2333
2663
1782

742 562 
425 115
823 048

4546
3424
3621

1 003 527 
696 396 
816 713

4538
3424
3602

1 003 297 
701 235 
804 893

D er see w ä rtig e  W a r e n v e r k e h r  b etrug  in  t  zu 1000 k g :
4 254 563 1 990 975 1 233 630 878 471 960 193 909 899 1 446 514; 567 183
3 154 264 1 011 066 690 779 2 031 969 946 000 401 000 854 776 422 133
2 087 767 3 699 205 640 696 4 659 605 791 000 1 093 000 846 963 673 134
3 011179 1100 ooo 1 352 652 6 315 936 --- --- — —
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Um zu ihrem Teil an der Wiederbelebung des 
Stettiner Hafens und des Stettiner Handels beizu
tragen, hat die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 
zu Beginn dieses Jahres die den Interessenten schon 
bekannten Ausnahmetärife für Erze und Kohlen 
eingeführt.

Die E i n f u h r  z u r  S e e ,  die 1850 nur 0,2 
Millionen to betrug, stieg bis 1913 ununterbrochen 
bis auf 4,25 Millionen to; in den Kriegs- und N ach
kriegsjahren sank sie naturgem äß stark herab, hatte 
aber 1923 bereits etwa den Stand des Jahres 1912 
mit 3,69 Millionen to wieder erreicht.

Die A u s f u h r  z u r  S e e  war 1850 noch gleich 
Null, betrug 1870 erst 0,26 Millionen to und stieg 
dann in ununterbrochener Folge bis 1913 auf 1,99 
Millionen to ; auch sie ging infolge des Krieges 
stark zurück, hatte aber 1925 wieder 1,01 Millionen 
to erreicht, d. i. etwa der Stand des Jahres 1904.

Interessant ist es, daß  der G ü t e r v e r k e h r  
d e r  R e i c h s b a h n  an Stückgut und W agen
ladungen sämtlicher Stettiner Bahnhöfe ebenso wie 
der Schiffsverkehr stetig gestiegen ist und sich mit 
der Einfuhr zur See, wie die nachstehende bildige 
Darstellung zeigt, in annähernd gleichmäßiger 
Steigerungskurve bewegt. Auch hier ein Fallen des 
Verkehrs bis 1920 als Kriegsfolge, wenn auch nicht 
im selben Ausmaße. 1850 betrug dieser Eisenbahn - 
Güterverkehr erst 0,03 Millionen to und stieg dann 
bis 1913 auf 4,5 Millionen to; 1923 war mit 3,78 
Millionen to etwa der Stand des Jahres 1912 wie
der erreicht.

Die Entwickelung des Stettiner Eisenbahnver
kehrs im übrigen sei an folgenden Zahlen, die den 
Verkehr sämtlicher S t e t t i n e r  B a h n h ö f e  um 
fassen, dar gestellt:

Jahr
VT erkaufte 

Fahr
karten

Fahrgeld
einnahme

8M,

Fracht
briefe

in  V ersand

Tonnen

u. E m pfang

Einnahmen  
a. d. G öterverk .

0tk
1913
1925
1926
1927

2 182 456
3 275 480 
3 235 5L0 
3 224 327

4 292 713 
7 859 355 
7 204 650 
7 415 603

2 284 457 
2191 361 
2 462 320 
2 521 073

2 980 650
2 552 486
3 985 811* 
2 944 279

17 733 759,89 
36 762 916,03* 
17 669 840,76

Die Zahl der auf sämtlichen Stettiner B ahn
höfen gestellten Wagen betrug

1925 =  157 912 Stück,
1926 =  158 270
1927 m  197 612

Zahlen aus der Vorkriegszeit sind hinsichtlich
der W agengestellung leider nicht mehr zu be
schaffen.

Die Reichsbahn hat sich bemüht, den nach 
dem unglücklichen Kriege wieder ständig steigen
den Anforderungen des Stettiner Verkehrs in aller 
seiner Vielgestaltigkeit nach Kräften gerecht zu 
werden. Im Personenverkehr waren die Betriebs
leistungen auf 47o/o des Friedensfahrplans herab 
gesunken. Der Fahrplan 1927 sieht schon wieder 
75o/o vor, und für den im Mai d, Js. in Kraj^ 
tretenden (neuem Fahrplan ist eine weitere ^Steigerung 
auf 810/0 und gleichzeitig eine Erhöhung der F a h r
geschwindigkeit in Aussicht genommen. In zahl
reichen Verkehrsbeziehungen sind zur Unterstützung 
des Erholungsbedürfnisses der Groß Stadtbewohner 
Sonntagsrückfahrkarten, die eine Erm äßigung um 
1/ 3 des normalen Fahrpreises vorsehen, eingeführt 
worden.

Ganz besondere Aufmerksamkeit galt auch der 
Beschleunigung des Güterverkehrs. Die Beförde
rungspläne 'sind ständig verbessert. Es ist nicht 
so, wie in Nummer 21 dieser Zeitschrift vom 
1. November 1927, Seite 7 rechts wiedergegeben, 
daß Stettin auf diesem Gebiete gegenüber den W ett
bewerbshäfen Lübeck und H am burg benachteiligt 
sei. Die Beförderungsdauer für Güter von Stettin 
nach Mitteldeutschland ist ganz erheblich kürzer, 
als dort angegeben, und es darf die Hoffnung au s
gesprochen werden, daß in naher Zeit auch die 
Durchführung eines direkten Eilgüterzuges über 
Berlin hinaus, für den bisher der Verkehrsanfall 
nicht ausreichte, möglich sein wird.

Erwähnt sei hier auch der im vorigen Jahre 
fertiggestellte Neubau der großen „Um ladehalle“ 
auf dem Hauptgüterbahnhof, für den 1,65 Millionen 
Reichsmark aufgewendet werden mußten. H ier
durch ist nicht nur erreicht, daß  die Stückgüter 
an einem Boden statt bisher an drei Böden aufgq- 
liefert werden, sondern es ist auch eine viel größere 
Beweglichkeit in der Zufuhr und Abfuhr der Güter 
geschaffen und eine erhebliche Beschleunigung in 
der Abbeförderung der Durchgangsgüter e r 
möglicht.

Eine den infolge der industriellen Entwicklung 
der Nordstadt stark gestiegenen V erkehrsbedürf
nissen entsprechende ganz neue Bahnhofsanlage, 
die etwa 2 Millionen Reichsmark Kosten verursacht 
hat, ist erst gegen Ende des vergangenen Jahres in 
Stettin-Zabelsdorf dem Verkehr übergebien. Hier 
sind nicht nur für Verkehr und Betrieb auf dem1 
Bahnhof erheblich erweiterte Anlagen geschaffen, 
sondern es ist auch der Anschluß an das S traßen
netz wesentlich verbessert. Das Empfangsgebäude 
Stettin-Zabelsdorf mit seinen Nebengebäuden, das 
nun im Gegensatz zu dem eben abgebrochenen alten 
richtig auf der Stadtseite liegt, darf als mustergültig 
bezeichnet werden.

Mit dem Steigen des Verkehrs haben aber 
insbesondere die Haupteisenbahnlinien in und um

* B esonderer  V erkehrsanfall infolge des englischen 
Bergarbeiterstre iks.
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Stettin nicht Schritt halten können. Schon zu B e
ginn dieses Jahrhunderts beschäftigte sich die 
Eisenbahndirektion Stettin mit dem Projekt eines 
neuen Hauptbahnhofes für den Personenverkehr. 
Bei der Anlage des jetzigen Hauptbahnhofes, zwi
schen Oder und 15 m höher gelegener Stadt ei,n- 
geschoben, war wohl die Möglichkeit des unmittel
baren Uebergangs auf die Oder und umgekehrt in 
erster Linie bestimmend gewesen. Diese eingekeilte 
Lage machte aber wesentliche Erweiterungen u n 
möglich. Sehr nachteilig für die Betriebsführung 
innerhalb der Stettiner Bahnanlagen sind auch die 
über die verschiedenen Oderarme führenden' E isen
bahnbrücken mit drehbaren Oeffnungen zum 
Durchlässen der Schiffe versehen. Von den vor 
dem Kriege aufgestellten Entwürfen kam indessen 
keiner zur Ausführung, weil trotz aller Bemühungen 
seitens der Eisenbahndirektion eine Einigung auf 
einen Entwurf innerhalb der städtischen Körper
schaften nicht zu erreichen war. 1917 entschloß 
man sich zur Ausführung eines Entwurfes auf 
Grundlage der Beibehaltung des Personenbahnhofs 
an alter Stelle. Nach dem Kriege ergaben sich 
neue Verhältnisse, insbesondere durch das E n t
gegenkommen der als Grundeigentümerin stark b e 
teiligten Heeresverwaltung und durch neue Pläne 
der Stadt in Bezug auf Stadterweiterung und g ro ß 
zügige Ausgestaltung der Hafenanlagen. Der hier 
im Dreifarbendruck wiedergegebene Rahm enent
wurf zeigt die neuen Personenverkehrsanlagen in 
rot, die neuen Güterverkehrsanlagen in blau, die 
von der Hafengemeinschaft vorgesehenen neuen 
Hafenanlagen in blau, rot umrandet. Der neue 
Entwurf sieht neben der Stadt eine umfangreiche 
Umgestaltung der für den Güterverkehr bestimmten 
Rangieranlagen vor. Statt des unzulänglichen, 
zwischen den Oderströmen liegenden R angierbahn
hofes ist ein neuer Verschiebebahnhof zwischen Col- 
bitzow und Stettin vorgesehen. Für den O rtsgüter
und Hafen verkehr ist ein besonderer Ordnungs- 
bahnhof im Oderbruch geplant. Am Zusammenlauf 
der von Osten einlaufenden Linien ist bei Altdamm 
ein besonderer Vorbahnhof vorgesehen. Für den 
Ortsgüterverkehr im Bereiche der hochliegendein 
Stadtteile ist bei Stettin-Torney ein besonderer Orts- 
giiterbahnhof geplant. Die Verbindungslinien dieser 
Bahnhöfe untereinander überschreiten die O der
ströme soweit oberhalb des eigentlichen S tadtge
biets, daß die Anlage fester Oderbrücken möglich 
war. Der neue Personenbahnhof kann nahe dem 
geschäftlichen Mittelpunkt der Stadt, dem Berliner 
Tor, angelegt werden. Der Bahnhof Finkenwalda 
wird etwas südlich verlegt, so daß der Zugang zur 
Buchheide, der „Lunge Stettins“ , erheblich er
leichtert wird.

Die Personenzüge von Berlin werden später von 
Klein-Reinkendorf ab nördlich weiter fahren und

um Schwarzow herum nach Osten umbiegend, von 
Nordwesten in den neuen Bahnhof einlaufen. Aus 
Pasewalk biegen die Züge ebenfalls nach Norden 
aus, um dann neben den Berliner Zügen in den 
Bahnhof einzumünden. Die Durchführung der Züge 
nach Stolp—Danzig erfolgt in südlicher Richtung 
unter teilweiser Benutzung der jetzigen Berliner 
Gleise. Die Oder wird 4,5 km südlich der heutigen 
Oderbrücke überschritten. Jenseits des Oderbruchs 
und der Reglitz werden die Linien in die Strecken! 
nach Altdamm—Stolp und Reppen in den Bahnhof 
Altdamm und Podejuch eingeführt.

Für die vorhandenen militärischen Anlagen muß 
natürlich an anderer Stelle Ersatz geschaffen w er
den. D er neue Bahnhof wird im Einschnitt liegen, 
die Halle des Empfangsgebäudes in gleicher Höhe 
wie das Straßengelände. Güterzüge werden den 
neuen Personenbahnhof nicht mehr berühren.

Die schwierige finanzielle Lage der Deutschen 
Reichsbahn gestattet es nun leider nicht, den ganzen 
Bauplan in naher Zeit auszuführen. Viel ist schon 
gewonnen, wenn der jetzige Hauptpersonenbahnhof, 
dessen Em pfangsgebäude inzwischen durch Unr
und Anbauten den Verkehrsbedürfnissen schon e r 
heblich besser angepaßt ist, wie es vor dem Kriege 
der Fall war, vom Güterverkehr entlastet wird. 
Wie schwierig Fahrplangestaltung und Betrieb 
hier sind, erhellt für jedermann ohne weiteres, 
wenn man sich vor Augen hält, daß  gegen
wärtig für acht Eisenbahnlinien (Personenzug- 
und Güterzugverkehr) nur vier Bahnsteige ver
fügbar sind. Diesen dringendsten betrieblichen 
Bedürfnissen entsprechend soll zunächst eine 
Güterverbindungsbahn, auch „Güterumgehungs- 
bahn“ genannt, abzweigend bei Scheune und 
einmündend in die bestehende Strecke bei Alt- 
damm, einschließlich der erforderlichen Verbin
dung mit den bestehenden Bahnanlagen, geschaffen 
werden. Schon dieses Bauvorhaben erfordert bei 
den gegenwärtigen Preisen einen Kostenaufwand 
von 56,4 Millionen Rm. Hiervon sind bisher etwa 
24,5 Millionen Rm. für die Gewinnung der no t
wendigen Erdmassen, für die Herstellung der V er
bindungslinie von Scheune nach Torney, für die 
Oderbrücken und für den Damm zwischen den bei
den Oderströmen ausgegeben worden.

Wann es möglich sein wird, auch den pro
jektierten Personenbahnhof in Angriff zu nehmen, 
vermag bei der unübersichtlichen Lage heute nie
mand zu sagen. Gewiß ist aber, daß die Reichs
bahndirektion Stettin alle Kräfte daransetzen wird, 
auch dieses Ziel zu erreichen und bis dahin, der 
vornehmsten Aufgabe der Reichseisenbahnen en t
sprechend, den Verkehr so gut wie nur irgend 
möglich zu bedienen.

■ (iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii***
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Der Stettiner Hafen.
Rückblick auf d as Baujahr 1927.
Von Stadtbaurat a. D. F a b r i c i u s .

Der Stettiner Hafen steht in einem sehr ernsten 
Daseinskampf mit seinen Nachbarhäfen. Um 
diesen Kampf erfolgreich durchzuführen, ist es nö 
tig, alle Tarife so niedrig wie möglich zu halten und 
die Umschlagsarbeit vom und zum Schiff so schnell 
und billig einzurichten, wie sie nach den neuesten 
Errungenschaften der Technik irgendwie erreicht 
werden kann. Um diese letzten Ziele zu erreichen, 
hat man auch im verflossenen Jahre nicht geruht, 
unseren Hafen weiter auszubauen und seine tech
nischen Einrichtungen zu verbessern.

des Jahres dem Betrieb übergeben werden können.*) 
Damit wird einem lange empfundenen Mangel an 
Speicherraum in Stettin in großem Umfange ab- 
gebolfen werden.

Als dritte Verbesserung in unserem Hafen ist 
ein Durchstich von der Swante zum Reiherwerder
hafen in Angriff genommen. Nach seiner F ertig 
stellung, die voraussichtlich noch in diesem Jahre 
erfolgen^ wird, werden die Erzdampfer in sehr viel 
besserer* Fahrt an ihre Umschlagsstelle gelangen 
können, als es jetzt der Fall ist.

Die n eu en  V erlad eb rü ck en  fü r  den  E rzum schlag .

Im Reiherwerderhafen sind 3 Verladebrücken 
*ür den Erzumschlag mit einer Tragfähigkeit von 

t auf gestellt und im Sommer dem Betrieb über
leben worden. Die Brücken haben sich im Be
liebe  bereits gut bewährt; sie leisten etwa 70 t je 
^tunde, wobei die Zeitverluste durch Verholen der 
chiffe, Schichtwechsel usw. miteingerechnet sind, 

daß in der Praxis mit den 3 Brücken stündlich 
j^ehr a ]s 200 t umgeschlagen werden können, das 
edeutet, daß ein 5000 t Erzdampfer in 24 Stunden 

^ lösch t wird.
Für den Stückgut verkehr ist ein Schuppen- 

.Peicher von 200 m Länge und 40 m Breite im 
c*u. Das Gebäude wird Ende dieses Jahres fertig 

^ eyden und mit seiner gesamten Ausrüstung an 
ränen, Aufzügen, Gleisen usw. um die Wende

Das sind die grundlegenden Arbeiten, die im 
vergangenen Jahre zur Vervollkommnung unseres 
Hafens fertiggestellt und begonnen worden sind. 
Nicht vergessen darf man aber hierbei, daß  kurz 
vor Jahresschluß von den Gesellschaftern der 
Hafengemeinschaft, Staat und Stadt, ein Gesetz 
zur Annahme gelangt ist, daß  die Durchführung 
weiterer Neu- und Umbauten in unserem Hafen 
vorsieht.

*) Vergl. „O s tsee -H an d e l“ Nr. 20 vom 15. O ktober 
1927: D e r  neue Speicher im  S tettiner F re ibez irk  von M a 
g is tra tsbaurat H. Schulze.

Betr. E rzve r ladebrücken  im R eiherw erderhafen  teilen 
wir mit, daß  h ierfür von der  S te ttiner Fa. J .  Gollnow & 
Sohn 1000 t E isenkonstruktionen  geliefert w urden.
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Die Bilanz der WarenmärKfe vom Jahre 1927.
gemildert.Das Tem po der Preisrückgänge

Von D r .  E. R i  e g  e r
Die rückläufige P re isbew egung  an den  H au p tro h s to ff 

m ärk ten  der  W elt hat, abgesehen  von Faserstoffen, auch im 
J a h re  1927 w eitere  Fortschrit te  gem acht. A ber es ist in 
d iesem  P rozeß  de r  abw ärts  gerichteten  P reisentw icklung 
doch insofern gegen  das V orjahr eine A enderung eingetreten, 
als d a s  A u s m a ß  d e r  P r e i s r ü c k g ä n g e  wesentlich 
g e m i l d e r t  w ar  und  die Zahl de r  nach vorangegangenem  
N iedergang  in leichtem Aufstieg begriffenen Rohstoffe im 
Z unehm en begriffen  scheint. So fiel W'eizen Anfang 1926 
von 183 auf 138 Anfang 1927, Kaffee von 18,50 auf 15,40,
J u te  von 57,00 auf 31,00, K autschuck von 3/o auf 1/ 6, Silber 
von 31,80 auf 25,00 und so fort. Im  G egensatz  hierzu gehen  
die 1927 e ingetre tenen  P re is rückgänge  nur  in einzelnen^
Fällen über 10 o/o hinaus wie bei Zucker, Speck, Blei,
Zink, Kohle, Platin, Terpentin .

E ine  ganze  Anzahl R ohsto ffm ärk te  s tand  im Zeichen 
g ro ß e r  E rn ten  o d e r  chronischer U eberproduktion , so daß, da 
das A ngebot die A ufnahm efähigkeit d e r  M ärk te  überstieg, 
diese zusätzlichen M engen am  W eltm ark t nu r  auf e rm ä 
ß ig tem  Niveau K äufer fanden. E ine  d era r t ige  E ntw ick lung  
w ar  bei Getreide, Ju te ,  Metallen, Platin, Salpeter, Kohle, 
Petroleum , T erpen tin  zu beobachten. A ndere Motive w aren  
z. B. bei Silber die Z u rückd rängung  als W ährungsm etall,  bei 
Kaffee, Zucker, K autschuck, die m ehr oder m inder geg lück te  
Z w angsrege lung  dieser M ärk te  (Restriktionschem a zw ecks 
A ufrechterha ltung  des Preisniveaues).

D urch  g rö ß ere  S o n d e r b e w e g u n g e n  zeichneten 
sich im J a h re  1927 aus de r  F lachsm ark t (sensationell,
Hausse), der  vorw iegend von D änem ark  abhäng ige  B u tte r 
m arkt, (übersteigerte  Produzentenpolitik), der von s ta rker  D e 
pression betroffene W eltkohlen- u nd  Petro leum m ark t,  der 
B aum w ollm ark t mit seiner durch P roduktionsverm inderung  
hervorgerufenen  W arenknapphe it  und der  K upferm ark t, der  
auf die V erknappungspo lit ik  des K upferkarte lls  hin kräftig  
nach oben  tendierte. Besonders  charakteristisch  w ar die a u s 
gesprochen  feste H altung  der textilen R ohstoffm ärkte , von 
denen  die g rö ß ten  Preisvancen Flachs und Baum wolle er-

l. Anfang 1927 Ende 1927
W tizen Chikago 138 125
K affee N ew  York 15,40 14,12
Zucker N ew  York 3,35 2,81
Tee London V 4 Vt
Speck Chikago 14,25 1 1 -
Baum wolle N ew  York 12.80 19,75
W olle Bradford —/45 —/52
Flachs London 54,00 91.00

wesentlich
Berlin.

Die Lage an den W e l t g e t r e i d e m ä r k t e n  g e 
staltete sich uneinheitlich. Die E rw ar tu n g  einer großen  
W eltw eizenern te  unter besonderem  Anteil Argentiniens führte 
zu einer 10 prozentigen Senkung des Preisniveaus. D agegen  
zeigten die R oggen-,  Mais- und H afe rm ärk te  seit J an u a r  1927 
leichte Besserungen, wobei um fangre iche Bedarfsdeckungen 
der kontinental-europäischen  Zuschußländer stimulierten. Am 
M arkt der K o l o n i a l w a r e n  u n d  F e t t e  überw ogen die 
A bschwächungen. Auf die ungünstige statistische Lage gab 
Kaffee s tä rker  im Preise nach. D as um  die Jah resw ende  
1926/27 hoch getriebene Niveau der  Zuckerpreise  erfuhr eine 
neuerliche Senkung, die erst zum Stillstand kam , als die 
Schätzung der  neuen W eltern te  n iedriger als e rw arte t  ausfiel. 
An den Speck- und Schm alzm ärkten  vollzogen sich stärkere 
Senkungen, die u. a. in Z usam m enhang  mit der rückläufigen 
T endenz der  Schw einepreise standen.

D em  scharfen Preissturz, dem  B a u m w o l l e  192ß 
unterlag, ist 1927 infolge geschm älerte r  E rn te  ein ä h n l i c h  
s ta rker  Preisaufstieg gefolgt, so d aß  Baum wolle z. Zt. u n 
gefähr so hoch wie zu Anfang 1926 notiert. D ie V erschlech
terung in de r  Geschäftslage de r  am erikanischen und eng 
lischen Baum wollindustrie  löste schließlich L iquidationsver
käufe aus. D er W ollm ark t behielt ein unverändert festes 
Aussehen bei g ro ß en  europäischen Käufen. D e r  in jüngster 
Zeit gebesserte  K onsum  von J u t e  fabrikaten  in d e r  ganzen 
W elt hat das Gleichgewicht zu de r  nicht kleinen Weltjute- 
ernte hergestellt.  Die bis zu 100 °/o gehende  S te igerung  der 
F  1 a c h s preise, der  eine E rh ö h u n g  der  Leingarnpreise  um 
nur 40 o/0 g egenübe r  stand, führte  gegen  E n d e  des J a h r e s  
zu einer s tä rkeren  Senkung  der Flachspreise , da  die vera r
beitende Industrie äußers te  Zurückha ltung  zeigte und der 
V erbrauch  infolge der  hohen Preisstellung für L e i n e n w a r e n  
vielfach zu Baum wollstoffen und  Glanzstoff griff.

A nfang 1927
N ew  York 
Now York 
N ew  York 
N ew  York 
N ew castle  
N ew  York 
London  
m ä r k t e n

Kupfer 
B lei 
Zink  
Zinn 
K ohle 
Petroleum  
K autschuk  

An den  M e t a 11

Ende 1927 
13^25 14,07

7,80 6,50
6 97 5,63

67,70 58,12
19/— 15/3
19,15 17,15

1/6 1/8  .
neig te  bis zum H erbs t die 
w obei auch der  im V o r j a h rG rundrich tung de r  Preise abw ärts, 

spekulativ  so begünstig te  Z innm arkt infolge V e r s c h l e c h t e r u n g  
der statistischen Situation und N achlassen d e r  T ätigkeit in der 
am erikanischen und englischen W eisblechindustrie keine Aus-
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nähm e machte. A usgehend vom K upferm ark t, der mangels 
an  guten Qualitäten und  w egen  R eduzierung  d e r  L ondoner 
R ohkupferbes tände  auf ein Drittel k räftig  haussierte, trat 
ein U m schw ung ein, der  sich auf d ie  übrigen M ärkte  ü b e r 
trug. N ur  der Z innm arkt verharrte  in seiner gedrück ten  H a l 
tung, da  die am erikanische Preispolitik ihre Fortse tzung  
fand. Im m erhin  sind die P re isrückgänge  seit J an u a r  noch 
sehr erheblich und  zw ar bei Blei und Zinn ca. 15 o/o und bei 
Zink 20 o/0. Die D epression am  W eltkoh lenm ark t w irk t

sich auch preislich seh r  deutlich aus. Die E ntw ick lung  am  
P e t r o l e u m m a r k t  w ar  durch  die P roduktionsausw eitung  
R ußlands und die chronische U eberp roduk tion  in den  V e r 
einigten S taaten  bestimmt. Befürchtungen über eine V ersch ä r
fung d e r  Restrik tionsbestim m ungen ließen den  K a u t 
s c h u k p r e i s  von 14 auf s/1 s steigen. Das erhöhte 
Niveau konnte sich aber nu r  knapp  behaupten, da die lang 
erw arte te  S te igerung des am erikanischen V erbrauchs noch 
im m er nicht e ingetre ten  ist.

Deufsdilands Verhandlungen mii den Osfsfaafen.
Von C a r l o  v o n  K i i g e l g e n ,  Berlin.

Ob nun der Dawes-Plan in absehbarer Zeit 
revidiert wird oder nicht, Deutschland ist durch 
die ihm auferlegte Schuldenlast auf eine aktive 
Handelsbilanz angewiesen. Diese ist auf die Dauer 
die Voraussetzung für die Tilgung seiner Schulden. 
Es ist daher verständlich, daß die kürzlich durch 
die Presse gehende Nachricht, die Passivität der 
deutschen Handelsbilanz werde rund drei Milliarden 
Mark betragen, wie ein Schreckschuß durch alle 
Gläubigerländer Deutschlands ging. Da diese L än 
der sich alle aber durch mehr oder minder hohe 
Zollmauern vor der Ueberflutung durch deutsche 
Waren zu schützen suchen, ist eine normale E n t 
wicklung des deutschen Handelsverkehrs mit seinen 
natürlichsten und nächsten Absatzmärkten, denen 
im  O s t e n ,  ein Gegenstand praktischen W elt
interesses. Ein fruchtbarer Handelsverkehr muß 
stets zum Nutzen beider beteiligten Seiten vor sich 
gehen und hängt auch von einer normalen G e
staltung der politischen Beziehungen ab. Es ist 
daher einleuchtend, daß die weitläufigen V erhand
lungen, die Deutschland augenblicklich mit P o l e n  
uncl L i t a u e n  führt und schon im Februar auch mit 
R u ß l a n  d beginnt, eine europäische Angelegenheit 
sind.

Was die ■ Handelsvertragsverhandlungen mit 
P o 1 e 11 anbelangt, so steht ihre w i r t s c h a f t 
l i c h e  Bedeutung außer Zweifel. Ist doch Polen 
das Land im Osten, das den größten Handelsl
umsatz mit Deutschland hat. Trotz des H andels
krieges, in dem die beiden Staaten stehen, ist der 
Anteil Deutschlands am polnischen Außenhandel 
im Laufe des letzten Jahres beträchtlich ange
wachsen. Es liegt die Statistik für die ersten zehn 
Monate 1927 vor. In dieser Zeit betrug die pol
nische Einfuhr aus Deutschland 344,4 Mill. Gold
franks, d. h. 25,2o/0 der Gesamteinfuhr gegen 160,1 
Mill. (22,9o/o) in derselben Zeit des Vorjahres. 
Polens Ausfuhr nach Deutschland betrug 379,4 Mill. 
Goldfranks (31,6 0 /0 ) gegen 267,6 Mill. (25,4°/o) in 
derselben Zeit des Vorjahres. Nicht nur ist der 
Warenaustausch in beiden Richtungen kraftvoll g e 
wachsen, sondern die Passivität der deutschen H a n 
delsbilanz hat sich um 72,5 Mill. Goldfranks ver
ringert. Durch das kürzlich abgeschlossene provi
sorische Holzabkommen erhält Deutschland R und
holz aus Polen, das es bisher aus Finnland b e 
gehen mußte, und hat dafür ein Einfuhrkontingent 
Polnischen Schnittholzes zugebilligt. Andererseits 
hat Polen Deutschland Kontingente verschiedener 
Wlustrieerzeugnisse gewährt. Man zeigte in den 
ätzten Monaten beiderseits den besten Willen, end
lich zu einer Einigung zu kommen und wenigstens

einen „kleinen H andelsvertrag“ , auch „modus vi
vendi“ genannt, durchzubringen.

Das Beispiel mit Polen zeigt, wie stark p o l i 
t i s c h e  Momente in die Wirtschaftsbeziehungen 
hineinspielen und die natürliche Entwicklung stören 
können. In Deutschland sind es Kreise der o s t
deutschen Landwirtschaft, die aus an sich vielleicht 
verständlichen Gründen der Frage des H andels
vertrages mit Polen mit Zurückhaltung gegenüber
stehen. Die deutsche Landwirtschaft ist - t- das läßt 
sich nicht leugnen — in den letzten Jahren stief
mütterlich behandelt worden. Ihre Not m ußte einen 
unerträglichen Grad erreichen, bis in letzter Stunde 
eine großangelegte LIilfsaktion für sie eingesetzt 
hat. Es ist daher die Abwehrstellung der Land
wirtschaft gegen die Einfuhr polnischer A grar
produkte, besonders polnischer Schweine und K ar
toffeln, an sich verständlich. Es ist indes mit 
Sicherheit anzunehmen, daß  man von deutscher 
Seite auch in diesen umstrittenen Fragen zu einem 
modus vivendi kommten wird. Die Tatsache, daß 
die gesamte Regierung mit Einschluß der deutsch
nationalen Minister die Richtlinien für die V er
handlungen mit Polen ausgearbeitet hat, und daß 
der W ortführer Deutschlands in Warschau, Hermes, 
den landwirtschaftlichen Kreisen am nächsten steht, 
sollte genügen, um die Befürchtungen zurückzu-, 
stellen. Die polnischen Schweine sollen ausschließ
lich der deutschen Konservenausfuhr dienen, und 
es wird alles geschehen, um das bedrohte In ter
esse Ostpreußens wahrzunehmen. — P o l n i s c h e r  - 
seits ist man viel radikaler vorgegangen) um die 
Verhandlungen zu sabotieren. An Stelle der deut
schen Resolutionen treten in Polen V e r o r d n u n 
g e n  der Zentralregierimg oder lokaler Gewalten, 
die die Deutschland gemachten Zugeständnisse 
aufheben. Ein derartiger Schritt war die V erord
nung von Maximalzöllen für alle Staaten, die mit 
Polen noch keinen Llandelsvertrag abgeschlossen 
haben. Unter deutschem Druck ist diese V erord
nung neuerdings dahin abgeändert worden, daß  
auch Staaten, die in Handelsvertragsverhandlungen 
stehen, nicht unter die Maximalzölle fallen. Dafür 
droht jetzt eine Verordnung über die Valorisierung 
der Zölle auf Goldfranks. Noch viel schlimmer ist 
die kürzlich erfolgte Grenzschutzverordnung, die in 
erster Linie die Deutschen, sowohl deutsche Bürger 
Polens wie Reichsdeutsche, in einer breiten langen 
Grenzzone trifft und damit das mühsam errungene 
Uebereinkommen inbezug auf Siedlung Reichs
deutscher und den Schutz der deutschen Minori
tät illusorisch macht. Diese Verordnung, die durch 
hinterhältige Ressortpolitik erklärt wird, ist dazu
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angetan, alle bisherigen Verhandlungserfolge in 
Frage zu stellen.

W o l d e m a r a s  weilte in Berlin und verhan
delte persönlich mit dem von seiner Grippe g e 
nesenen Dr. Stresemann, bevor dieser seinen G e
sundheitsurlaub antrat. Die Reise Woldemaras läßt 
sich nur durch seinen starken Wunsch erklären, 
mit Deutschland schnell ins Reine zu kommen. 
Hierbei spielen für L i t a u e n ,  das sich durch un 
kluge Politik völlig isoliert hat, der polnische Druck 
und die in Genf beschlossenen litauisch-polnischen 
Verhandlungen eine wichtige Rolle. Für Litauen 
ist es auch w i r t s c h a f t l i c h  von größter B e
deutung, mit Deutschland einen Handelsvertrag a b 
zuschließen. Ist auch der deutsche Anteil am 
litauischen Außenhandel von Jahr zu Jahr zurück
gegangen, so gibt die litauische Statistik noch 
immer an, daß die Hälfte der eingeführten Waren 
aus Deutschland komme. Freilich ist der ganze 
litauische Handel so klein, daß  er in der deutschen 
Außenhandelstatistik mit 0,4% vermerkt wird. Für 
D e u t s c h l a n d  stehen dagegen im Verhältnis zu 
Litauen p o l i t i s c h e  Interessen im Vordergrund. 
Vor allem ist es die Memelfrage, die Deutschland 
endlich gemäß der Memelkonvention und den von 
Woldemaras gegebenen Versprechungen gelöst 
sehen will. Die widerrechtliche Behandlung Memels, 
die sich bis eben fortsetzt, ist so unsinnig und 
schädlich, daß  man sie nur durch die Schwäche 
des litauischen Diktators und Einflüsse ungebildeter 
niederer Gewalthaber erklären kann. Der 
S c h i e d  s v  e r  t r a g  mit Litauenn ist abgeschlossen 
und es ist in ihm auch über das Memelgebiet 
und eine Regelung der Streitfragen über dessen B e
handlung eingebaut. Darüber hinaus ist es im 
Interesse Deutschlands, wirtschaftlich wie auch po
litisch, daß Litauen weder gewaltsam, noch auf dem 
W ege wirtschaftlicher Durchdringung Polen a n 
heimfällt. E s  soll zu einer Brücke zwischen 
Deutschland und dem weiteren Osten werden, nicht 
aber zu einer Mauer. Daher ist auch die Bedeutung 
eines Handelsvertrages mit Berücksichtigung des 
Ansiedlungsrechts und des Transitverkehrs in L i
tauen sehr groß.

Die G e m e i n s a m k e i t  dieser Verhandlungen 
zeigt schon, daß Deutschland hierbei kein D oppel
spiel führt, sondern e i n  g r o ß e s  Z i e l  der F r ie 
denssicherung (durch Schiedsverträge) und E ntfa l
tung der wirtschaftlichen Kräfte (durch H andels
verträge) anstrebt. Es ist daher wohl verständlich, 
aber verfehlt, wenn die einzelnen Verhandlungs
gegner Deutschlands aus der Tatsache der ander- 
wärtigen Verhandlungen Mißtrauen schöpfen und 
deshalb die Ehrlichkeit der deutschen V ertrags- 
bereitschaft in Frage ziehen. So hat freilich Litauen 
bisher gehandelt, das Polen gegen Deutschland und 
umgekehrt auszuspielen suchte. Die deutsche Presse 
hat aber gegen alarmierende Nachrichten der pol
nischen einmütig protestiert und ausdrücklich e r 
klärt, Stresemann denke nicht daran, Litauen gegen 
Polen den Rücken zu steifen. Im Gegenteil: er habe 
seinen in Genf angenommenen vermittelnden S tand
punkt, der zur „Versöhnung“ zwischen Woldemaras 
und Pilsudski führte, in nichts verändert. Es ist 
anzunehmen, daß Stresemann während der V er
handlungen mit Woldemaras diesen dazu überredet 
hat, doch auf die Verhandlungen mit Polen einzu

gehen. Wenn Woldemaras die Anwesenheit eines 
Vertreters des Völkerbundes dabei vorschlägt, so 
entspricht das den Abmachungen in Genf und dürfte 
auch Polen nicht unwillkommen sein.

Erst recht verzerrt erscheint die deutsche V er
tragspolitik im Osten in der Beleuchtung der S o w 
j e t p r e s s e .  Hier wird die Tatsache, daß Deutsch
land mit Polen verhandelt, schon als ein Anzeichen 
dafür hingestellt, daß Deutschland den deutsch- 
russischen Vertrag hintansetzt und bereit sei, in 
die antirussische Front der W eststaaten an die Seite 
von Frankreich und Polen zu treten. Diese Auf
fassung entspricht ausschließlich der durch m annig
fache Mißerfolge hervorgerufenen Gereiztheit Mos
kaus. Wenn Deutschland Schiedsverträge mit allen 
seinen Nachbarn abzuschließen sucht, entspricht 
dies nur der russischen Taktik. Und der Ausbau 
seines Handelsvertragsnetzes nach Osten zeigt nur, 
welch großen Wert Deutschland gerade dieser R ich
tung seines Handelsverkehrs beimißt. Freilich läßt 
es sich nicht leugnen, daß Deutschland mit der 
Entwicklung des deutsch-russischen Handelsver
kehrs und überhaupt mit den Auswirkungen des 
d e u t s c h - r u s s i s c h e n  V e r t r a g s w e r k e s  kei
neswegs zufrieden ist. Für den deutsch-russischen 
Vertrag vom 16. Oktober 1926 läuft der nächste 
Kündigungstermin am 1. März 1928 ab. Auf 
Deutschlands Vorschlag ist eine Einigung darüber 
zustandegekommen, daß schon im Februar V er
handlungen, zu denen drei hervorragende W irt
schaftsvertreter aus Moskau in Berlin eintreffen 
werden, beginnen sollen, um die weitere Gestaltung 
der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen auf 
Grund der bisherigen Erfahrungen zu beraten- 
Deutschland vermißt ^or allen Dingen die im Art. 1 
des deutsch-russischen Wirtschaftsabkommens ge
gebenen Zusicherungen, die wechselseitigen H an 
delsbeziehungen auf jede Weise zu fördern und den 
Anteil beider Länder an der Ein- und Ausfuhr tun
lichst auf das Vorkriegsmaß zu bringen. Wohl 
ist die deutsche Einfuhr aus Rußland gestiegen, 
dagegen ist die russische Einfuhr aus Deutschland 
trotz des deutscherseits gewährten 300-Millionen- 
Kredits sogar zurückgegangen (nach russischer S ta
tistik liegt eine kleine Steigerung vor). Auch sonst 
sind die Erfahrungen deutscher Wirtschaftskreise 
in bezug ja uf die Auslegung und praktische H and
habung zahlreicher Bestimmungen des W irtschafts
abkommens wenig erfreulich.

Es wird an Rußland liegen, das sich verhältnis
m äßig kleinen Ländern, wie Griechenland, Lett
land und Persien gegenüber zu weitgehenden Kon
zessionen bereit erklärt hat, auch in den deutsch- 
russischen Wirtschaftsbeziehungen weniger die 
krasse Doktrin als die ^wirklichen Bedürfnisse des 
Handels und Verkehrs zur Geltung kommen zu 
lassen. Die bevorstehenden deutsch-russischen W irt
schaftsverhandlungen wären demnächst zu be
ginnen. Fürs erste ist zu unterstreichen, daß bei der 
Wiederaufnahme der Verhandlungen deutscherseits 
nicht der Wille, sich von Rußland zu lösen, s o n d e r n  
im Gegenteil die feste Einsicht m aßgebend ist; 
daß die Entwicklung der Handelsbeziehungen zu 
Rußland unbefriedigend ist und daher auf dem 
Wege der Vertragsverbesserung für beide Teile 
fruchtbarer zu gestalten ist.
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Die Privatbanken Estlands.
Von D r. E r n s t  v o n

I.
In Estland arbeiteten am 1. Januar 1925 

20 Privatbanken mit einem Aktienkapital nebst R e
serven von Estim ark*) 887,6 Mill., bis zum 1. J a 
nuar 1927 stellten ihre Tätigkeit ein 6 Banken mit 
einem Kapital von Emk. 96,5 Mill., wobei größere 
Bedeutung jedoch nur die Liquidation der Harju 
Bank mit einem Kapital von Emk. 62,1 Mill. hatte, 
und eine Bank, die Bank der Spiritusindustriellen 
Rosen & Co. trat in diesem Zeitraum neu in den 
Kreis mit einem Kapital von 5,2 Mill. Emk. Fo l
gende Betrachtungen werden sich nur auf 21 P r i
vatbanken beziehen, wobei in den Angaben für 1927 
die kleine Bank Rosen & Co. nicht inbegriffen ist. 
Anfang 1928 ist die Pöhja Bank von der Tallinna 
Kreditbank übernommen worden.

Das Aktienkapital nebst Reserven der 21 P ri
vatbanken Estlands betrug:

1. 1. 1925 Mill. Emk. 781,1**)
1. 1. 1926 „ „ • ■ 990,1
1. 1.  1927 „ „ 1018,9
1. 7. 1927 „ „ 1031,7

Wie klein jedoch der größte Teil der Banken 
ist, ersieht man daraus, daß  am 1. 1. 1925 das K a
pital von 3 B anken : der „Estländischen Industrie- 
und Handelsbank“ , „G. Scheel & Co.“ und der 
„Revaler Kreditbank“ 496,3 Mill. Emk., d. h. 64<y0 
des Aktienkapitals sämtlicher Banken betrug und 
die betreffenden Zahlen zum 1. 1. 1927 auf 790,4 
Mill. Emk., d. h. 77o/0 des Aktienkapitals säm t
licher Banken gestiegen waren.

Des besseren Verständnisses wegen folgt hier 
eine Uebersetzung der Namen obiger 21 Banken, 
wodurch dann gleichzeitig ersichtlich wird, auf 
welches Gebiet inhaltlich und auch räumlich die 
betreffenden Banken ihr Tätigkeitsfeld erstrecken.
G. Scheel & Co. — G. Scheel & Co.
Tallinna K red itpank  A.-S. =  Revaler K reditbank A.-G.
E stim aa tööslus ja  K aup-pank  =  Estländische Industrie  u.

H andels-Bank.
T artu  pank =  D orparte r  Bank.
Pöhja-pank =  N ordische Bank.
K om m ertspank  =  Koijimerzbank.
Esti laenu pank A.-S. =  Estlands D arlehens-B ank A.-G. 
Tallinna linna pank =  Revaler S tadtbank.
Tallinna Aktsia pank  =  Revaler Aktienbank.
Tallinna kaupm eeste  disk. ja  laenu pank  . =  Revaler Kauf- 

manns-Discont und D arlehnsbank.
T artum aa  pank =  D orparte r  Land-Bank.
Esti—Vene pank  =  Estn isch—Russische Bank.
T artu  tööstus pank =  D orpa te r  Industrie-Bank.
K aupa pank A.-S. =  H andelsbank.
Pärnu  pank  A.-S. =  Pernauer Bank A.-G.
Sakala pank =  Bank der U m gebung  Fellins.
Viru pank  =  W ierländische Bank.
V alga pank =  YValksche Bank.
Vöru pank =  W errosche Bank.
Rosen & Co =  R osen  & Co.
Pärnu  K red itpank  — Pernauer  K reditbank.

12 von diesen Banken haben ihren Sitz in Reval 
und die restlichen 9 sind mit Ausnahme der D o r
pater Bank reine Provinzbanken, von denen 3 b e 
sonders den Bedürfnissen der ländlichen Bevölke
rung dienen wollen. 6 Banken haben Filialen: Die

*) 89 E stim ark  =  1 RM.
**) Sämtliches Zahlenm ateria l ist zusam m engeste llt auf 

G rund d e r  D aten der  Recueüs Mensuels du Bureau Central 
de Statistique de L ’Estonie.

B u l m e r i n c q ,  Riga.
Revaler Kreditbank, Estländische Industrie- und 
Handelsbank, Dorpater Bank, Nordische Bank, 
Estlands Darlehensbank und Estnisch-Russische 
Bank; vom Filialnetz ist das der Dorpater Bank am 
bedeutendsten und unterhält sie unter anderen auch 
eine Filiale in der Hauptstadt Reval.

Aus der Tabelle I, Umsatz der 21 Privatbanken 
Estlands, ist ersichtlich, daß  der Umsatz vom 1. L 
1925 von 2887,1*) Mill. Emk. auf 7735,9 Mill. Emk. 
per 1. 7. 1927 gestiegen ist. Im einzelnen ist der 
Umsatz von 18 Banken im genannten Zeitraum 
gestiegen, wodurch ihre Tätigkeit besonders die 
Revaler Kreditbank, die Revaler Stadtbank und die 
Handelsbank vergrößert haben; ihr Umsatz hat 
sich verdreifacht, fast verdoppelt hat sich der U m 
satz der Dorpater Bank, während der Umsatz der 
Pernauer Kreditbank zu Gunsten der Pernauer Bank 
zurückgegangen ist, der Umsatz der übrigen hat 
sich wenig verändert. Was das G eschäftsgebaren  
der estländischen Banken anlangt, so dürfte die 
auf Tabelle II und III  vorgenommene Gegenüber
stellung der Bewegung der Einlagen und erteilten 
Darlehen und Wechseldiskonte interessieren: und 
zwar ergibt sich hier vom 1. 1. 1925 bis 1. 7. 1927 
fast eine Verdoppelung der Einlagen und eine eben
solche der erteilten Darlehen. Was die einzelnen 
Posten betrifft, so stehen der laufenden Rechnung 
am 1. 7. 1927 mit Emk. 2210,9 Mill. ein W echsel
diskont von Emk. 1807,0 Mill. gegenüber, ein U m 
stand, der für die Liquidität der Banken als sehr 
günstig anzusprechen ist. Bei den terminierten E in 
lagen und Darlehen, die im übrigen eine isehrj 
untergeordnete Rolle spielen, da der unbeständigen 
Wirtschaftslage wegen nicht gerne Geld auf län
gere Frist festgelegt wird, läßt sich dasselbe g ü n 
stige Bild beobachten; ganz anders wird es je 
doch, wenn man d ie 'd iv . Einlagen und div. D a r
lehen betrachtet; hier wird nicht nur das Plus der 
beiden ersten Kategorien verschluckt, sondern es 
bildet sich bei Emk. 154,0 Mill. div. Einlagen und 
Emk. 2895,8 Mill. div. Darlehen noch ein kollossales 
Minus, das auch in der Gesamtsumme sämtlicher 
Einlagen und Darlehen per 1. 7. 1927 mit Emk. 
3019,0 Mill. gegen Emk. 4889,9 Mill. zum Ausdruck 
kommt. Mit dieser Betrachtung schließen wir den 
allgemeinen Teil und gehen zum speziellen über, 
der ein näheres Eingehen auf die Tätigkeit der 
10 größten Privatbanken Estlands bringt; denn mit 
den übrigen dürfte sich ihrer Kleinheit und der be
schränkten Sicherheit wegen, die sie bieten können, 
ein lohnendes Zusammenarbeiten des Auslandes 
wohl kaum ermöglichen lassen.

H.
Alle Banken haben zwei Hauptzwecken zu 

dienen, einem volkswirtschaftlichen, der V e r w a l 
t u n g  d e s  V o l k s v e r m ö g e n s ,  die sich in Z ah - 
lungsvermittelung und Zahlungserleichterung, K re
ditvermittelung und drittens Kapitalverwaltung aus- 
drücken läßt, und einem privatwirtschaftlichen, der 
in G e w i n n e r z i e l u n g  besteht, die aber nur 
nachhaltig erreicht werden kann, wenn die Banken 
sich in ihrer Geschäftsgebahrung von drei Haupt-

*) Ohne G. Scheel & Co.
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grundsätzen leiten lassen : Sicherheit, Liquidität und 
Rentabilität.

Betrachten wir zunächst die Privatwirtschaft - 
liehen Funktionen der estländischen Banken, so 
kommt für das Moment der Sicherheit im allge
meinen die Größe des Eigenkapitals und sein V er
hältnis zum Gesamtkapital in Frage. Aus Tabelle 
IV ersehen wir, daß  die zu betrachtenden Banken 
am 1 .1 . 1925 ein Eigenkapital von Emk. 722,6 Mill. 
hatten, das zum 1. 7. 1927 auf 965,3 Mill. ange
wachsen war, wobei an der Steigerung in großem^ 
Ausmaße jedoch nur die Tallina Kreditpank, von 
Em k. 46,0 auf Emk. 171,0 Mill. partizipierte. Das 
Fremdkapital stieg im genannten Zeitraum von 
Emk. 2543,0 Mill. auf Emk. 3844,5 Mill., machte 
also eine stärkere Steigerung durch, die sich auch 
im Verhältnis des Eigenkapitals am 1. 1. 1925 mit 
22% und am 1. 1. 1927 mit nur 20% vom1 Gesam t
kapital ausdrückte. 7 Banken haben ihren Anteil 
des Eigenkapitals am  Gesamtkapital verringert und 
nur 3, darunter in starkem Ausmaße die Tallinai 
Kreditpank, erhöht. Das ist ein Zeichen, daß im 
kleinen Estland zu viel Banken arbeiten, die sich 
gegenseitig zu starke Konkurrenz machen und d a 
bei zu geringe kapitalbildende Kräfte im Lande 
vorhanden sind, um die nötigen Kapitalerhöhungen 
vorzunehmen.

Die Liquidität, die stete Zahlungsbereitschaft, 
ist aus Tabelle V und VI zu ersehen, wobei die 
flüssigen Barmittel am 1. 1. 1927 nur 6 o/o vom 
Fremdkapital ausmachten, ein Anteil, der auch in 
vollständig konsolidierten alten Staaten als zu 
niedrig anzusprechen ist, wievielmehr in einem 
Nachfolgestaat Rußlands. Weiterhin ersieht man, 
daß die Banken ihr sämtliches Fremdkapital in 
Wechseldiskont und Darlehensoperationen anlegen, 
am 1. 1. 1927 betrug der Wechseldiskont 34,5%, 
und als Darlehen ausgeliehenes Kapital 67,5% vom 
Fremdkapital. Die Investierung in Wertpapieren 
macht nur etwa 4% von der Darlehenssumme aus, 
fällt also garnicht ins Gewicht. Nostro-Guthaben 
bei Banken spielen eine ganz untergeordnete Rolle, 
ebenso Debitoren, und halten sich beide auf dem 
selben Stande. Die Deckung durch liquide Mittel 
ersten Ranges mit 45,8% vom Fremdkapital muß 
als befriedigend angesehen werden, anders steht 
es mit der Deckung durch liquide Mittel zweiten 
Ranges, wo besonders einige Banken wie z. B. die 
Estim aa tööstus ja kaup pank und die Tallinna> 
aktsia pank in ihren Darlehensoperationen zweifels
ohne zu weit gegangen sind. Ueberhaupt wird man 
wohl sagen können, daß die von den estländischen 
Banken erteilten Darlehen, an westeuropäischen B e
griffen gemessen, nicht denselben Liquiditätsgrad 
haben. D a die Gesamtdeckung dieser Operationen 
mehr als das ganze zur Verfügung stehende Frem d- 
kapital ausmacht, zeigt, daß Teile vom Eigenkapitajl 
hierbei auch mitarbeiten und erklärt sich das durch 
die Einseitigkeit der Aktivgeschäfte in den ba l
tischen Staaten, die eigentlich nur Wechseldiskont 
und Darlehenserteilung kennen.

E he wir zur Rentabilität übergehen, werfen wir 
noch einen Blick auf das Verhältnis der Im m o
bilien und Mobilien zum Eigenkapital, da sehen 
wir, daß  in Summa 50,5% desselben fest angelegt 
sind, was dem Durchschnitt auch in anderen 
Ländern entsprechen dürfte, im Einzelnen betrach

tet gibt es jedoch hierbei solche Auswüchse, daß 
die Pöhja pank mehr als ihr Eigenkapital und die 
Eesti laenu pank eine Summe, die fast doppelt so 
groß als ihr Eigenkapital ist, in Grundbesitz fest- ■ 
gelegt haben.

Der Reingewinn der Banken ist von Emk. 111,4 
Mill. für das Jahr 1924 auf Emk. 70,3 Mill. für das 
Jahr 1926 gefallen, er betrug im Durchschnitt 1924 
auf das Aktienkapital 23,5% gegen 10% für 1926, 
doch ist in diesem Fallen der Rentabilität im a ll
gemeinen kein schlechter Geschäftsgang zu ver
muten, sondern im Gegenteil zeigt es den Ueber- 
gang von der Inflationszeit mit schwankender W äh 
rung zu geordneten Verhältnissen mit stabiler V a 
luta und sinkenden Zinsfüßen, was sich naturgemäß 
im Geschäftsergebnis der Banken auswirken mußte. 
Ueberhaupt zeigt sich bei den estländischen Banken, 
im Vergleich zu den lettländiscben, die von mir in 
dem Lieft Nr. 22 des „Ostsee-Handel“ vom Jahre
1927 behandelt worden sind, ein viel einheitlicheres 
Bild, das durch die geordneteren wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu erklären ist, die unter anderem auch 
darin ihren Ausdruck finden, daß  die Handels
bilanz Estlands aktiv ist gegenüber einer noch 
passiven Lettlands.

Die Verwaltung des Volksvermögens wird, was 
die Zahlungsvermittelung und Zahlungserleichterung 
anlangt, von den Banken in befriedigender Weise 
ausgeübt; der bargeldlose Zahlungsverkehr ist r e 
lativ gering, was auf das Unbekanntsein der Be
völkerung mit dem Scheck- und Umschreibungs- 
Verkehr und die oft zweifelhafte Bonität der K un
den, ohne die z. B. ein Scheckverkehr nicht m ög
lich ist, zurückzuführen ist; doch sind schon ganz' 
hübsche Fortschritte erzielt worden, ist doch der 
Umsatz der Clearing house in Reval von 1733 
Schecks mit einer Summe von Emk. 346 Mill. im 
Monatsdurchschnitt 1922 auf 5817 Schecks mit 
Em k. 1000 Mill. im Juli 1927 gestiegen. Kredit^

Tabelle I.
U m satz der 21. Privatbanken Estlands in Mill. Estimark.

1/1 1925 1/1. 1926 1/1. 1927 1 /V I I .  27

Gr. Scheel & Co. . . . __ 1 ,7 7 6 ,3 1 .9 1 1 ,2 2 .1 8 3 ,0
Tallinna Kreditpank  

A.-G................................ 4 8 6 ,8 8 3 2 ,9 1 .0 5 6 ,5 1 .1 2 3 ,2
Eestim aa tööstus ja  

Kauppank .................. 8 9 6 ,5 7 9 0 ,1 7 7 7 ,8 8 4 3 ,6
Tartu pank . . . . 3 5 0 .8 4 3 8 ,8 5 3 0 ,8 6 0 9 ,1
Pöhja p a n k .................. 3 9 6 .3 4 5 3 ,1 4 8 7 ,5 5 3 1 ,7
Kom m ertspank . . . 2 8 2 ,3 3 2 6 ,7 3 5 5 ,0 3 6 8 ,5
E esti laenu pank A.-G, 1 8 9 ,8 2 5 0 ,6 2 7 2 ,1 2 7 9 ,3
Tallinna linna pank. 8 5 ,4 1 2 5 ,7 2 3 0 .1 2 4 1 ,4

Tallinna Aktsia pank 2 2 5 ,9 2 1 3  3 2 1 5 ,3 3 3 8 ,5
Eesti-V ene pank . . . 1 2 4 .4 1 7 4 ,4 1 9 4 ,5 2 0 8 ,4
Kaupapank A.-G. . . 6 7 ,9 1 1 1 ,7 1 5 0  8 1 9 4 ,5
Sakala pank . . . . 9 6 ,1 1 1 0 ,2 1 4 3 ,3 1 6 2 ,5

Pärnu pank. 6 5 ,0 9 5  9 1 2 1 ,5 1 5 8 ,7

Pärnu Kreditpank . . 1 9 2 ,5 1 5 4 ,0 1 5 8 ,2 1 1 7 ,2

Tartu tööstus pank . 7 3 ,9 8 3 ,5 8 4 ,0 8 7 ,3

Viru p a n k .................. 5 1 ,4 6 5 ,5 8 1 ,6 7 8 ,2

Valga p a n k .................. 4 8 ,3 4 9 ,6 5 5 ,7 7 4 ,6

Rosen & Co.................. — 4 1 2 5 2 ,5 5 1 ,5

Tartumaa pank . . . 3 8 ,3 3 5 ,1 4 2 ,0 4 4 ,8

Tallinna kaupm eeste 
disk. ja  laenu pank 5 0 ,0 4 5 ,2 1 7 ,0 2 2 ,9

Vöru pank .................. 1 5 ,5 1 5 ,3 1 7 ,6 1 7  0

| 2 .3 8 7 ,1  * j  

*) ohne G. Scheel & Co.

6 .1 8 9 .1 1 .9 4 5 ,0 7 .7 3 5 ,9
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Vermittelung wird besonders, was Darlehen a n 
langt, zu viel ausgeübt, und könnte eine strengere 
Auswahl der Darlehensempfänger vom volkswirt
schaftlichen Standpunkt aus nur begrüßt werden. 
Kapital Verwaltung im engeren Sinne kommt fast 
garnicht in Frage, weil das Land arm  ist und V er
mögen sich noch nicht gebildet haben, die den

Tabelle H.
B ew egu n g  der Einlagen der 21 Privatbanken Estlands.

Auf laufende 
R echnung

Terminierte
Einlagen

Div. E in 
lagen

Insgesam t

l/I . 1925+)

l/I . 1926 
l/I. 1927 
1/VII. 27

950,3

1.428 4 
1.873,9 
2 210 9

230,3

355,6
543,9
654,1

34,2

114,3 
159, M 
154,0

1 214,8 +  
( +  489 9 + +  

=  1.704,7) 
1.898,3 
2.577,6 
3,019.0

Summe 6.463,5 1.783,9 462,3
8.709,7 +  

+  489,9 =  
=  9.199,6

+ )  Ohne Hosen & Co.
H H  Scheel & Co. — Angabe nur in Gesamtsumme.

Banken zur Verwaltung übergeben werden könnten. 
Im weiteren Sinne m üßten die Banken mehr auf 
die Sicherheit der von ihnen weiter begebenen Gel
der der Bevölkerung achten. Im Großen und 
Ganzen bewegt sich jedoch die Entwicklung der 
estländischen Banken in auf steigender Linie, so daß 
mit Vertrauen in die Zukunft geblickt werden kann.

Tabelle iii.
B ew egung der Kredite der 21 Privatbanken Estlands.

Wechsel*
diskont

Terminierte
Darlehen

Div. Dar
lehen

Insgesam t

l/I. 1925 +

l/I . 1926 
l/I. 1927 
1/VII 27

520.4

794.4 
1.630,4 
1.807,0

39,2

209,7
186,2
187,1

1.319.7

2.307,5
2.739,0
2.895.8

1.879 3 +  
9 3 2 ,1 + + )  =  

=  2.811,4
3.311.6
4.555.6 
4.889.9

Summe 4.752,2 622,2 9262,0
14.636,4 +  

932,1 =  
=  15.568,5

+ )  Ohne Rosen & Co.
-]—\-) G. Scheel & Co. - -  Angabe nur in Gesamtsumme.

Tabelle IV.
D ie Bilanzen der 10 größten Privatbanken Estlands. — A.  E i g e n -  und Fremdkapital.

A lles in Mill. 

Estimark
Eigenkapital Fremdkapitel Gesamtkapital

Verhältnis des E igen zum  
Gesamtkapital

l/I. 1925 l/I. 1927 l/I . 1925 l/I  1927 l/I  1925 l/I  1927 l/I . 1925 l/I. 1927

G. Scheel & Co................. 170,5 177,0 940,0 1.495,4 1.110,5 1 672,4 15,4 10,8
Tallinna Kreditpank . . 
Eestim aa tööstus ja

46,0 171,0 306,6 606,5 352,6 777,5 13,0 22,0

Kauppank .................. 301,8 307,5 322,4 276,9 624.2 584,4 48,3 52,5
Tartu p a n k ...................... 51,0 53 0 198,9 363 6 249,9 416,6 20,0 12,8
Pöhja p a n k ...................... 36,0 62,0 244,4 330 8 280,4 392,8 13,0 9,0
Kommerts pank . . . . 30.0 42,0 86,4 190,0 116,4 232,0 25,0 12,9
Esti laenu pank . . . . 18,0 50,0 131,9 188,5 149,9 238,5 12,0 7,5
Tallinna linna pank . . 10,5 13,0 65,H 188,7 76,3 201,7 13,8 0,5
Tallinna aktsia pank . . 30,3 43,0 174,0 101,9 204,3 144,9 14.5 21,0
Eesti-Vene pank . . . 28,5 46,8 72,6 102 3 101,1 149,1 28,0 19,0

Summe 722,6 965,3 2 543,0 3.844,6 3 265,6 4.809,9 22,0 20,0

Tabelle V.
B . Die A nlage in liquiden M itteln.

In Mill. Estimark

Ka«se 

l/I. 1925

u. Guth 
Banker

l/I. 1927

aben bei 
i

in % des 
Fremdka

pitals 
l/I. 1927

l/I. 1925

W echse  

l/I. 1926

‘'•'r
in % des 
Fremdka* 

pitals 
l/I. 1927

Nosl
b

l/I 1925

bro Guth 
ei Bank<

l/I. 1927

aben
3n
in °/o def 
Fremdka

pitals 
l/I. 1927

Wertp? 

l/I. 1925

ip ieie u. 

l/I. 1927

Darlehen

in % des 
Fremdka

pitals 
l/I . 1927

1. G. Scheel & Co.
2. Tallinna Kreditpank
3. Eestim aa tööstus 

ja  Kauppank . .
4. Tartu pank . . . 
5- Pöbja pank . . . 
6. Kom m erts pank

E esti laenu pank 
Tallinna linna pank 

9. Tallinna aktsia pank 
*0- Esti-Vene pank ,

67.5
14.4

25.8 
10 5 
26,0 
11.1 

7,3
13.6
10.5 

3,5

74.2 
41,8

18,5 
18 6 
18,0
10.3 
18,2

6,5
14,2

9,9

5.0
6.9

6.7
5.0 
5,5 
5 4
9.9 
3,4

14,5
9.7

4,
65.1

548  
35 9 
73,6
14.0
25.2 
22,4
23.3
27.1

612.9 
180,3

108,5 
76 7

112.9 
70 9
36.0
57.0 
12,6 
52,4

41.0 
29,6

68,8
21.0
34.0
37.0
19.0
30.0
12.0 
51.0

42 4 
20,6

30.9 
29,3

3,7
11.9

15.9 
46.0

7,9

34,3
23.5

31.1
18.2 

2,1 
2 3  
5,6

72.6
10.6 

9,0

2,0
3,9

11,0
5.0 
0,7 
1,2
3.0

38.0
10.0 

8,5

+ )
932,1
243,3

501.9 
163 9
159.9 
42,1
52.6 
27,9

116 0
63.7

896.5 
474 3

363.4
263.5
149.0
154.0

68.7 
62,0

109.9
78.7

60,0
57.5

131.0
72.5
45.0
81.0
39.0
33.0

107.0 
76,8

Summe 190,2 230,4 6,0 | 341,4 1.320,2 34.5 208,6 209,3 55 H—h 
1.376,3 2.593,0 67,5

+ )  m it in einer Summe, W echsel +  W ertp. +  Darlehen. 
*H-) ohne G. Scheel & Co.
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Tabelle VI.
C.

A lles in Mill. 
Estimark

Deckung d 
liq. Mittel 

I. R anges 1) 

l / I ‘/a 1927

Deckung d. 
liq. M ittel 

II. Rang. 2, 
1/1. 1927

Gesam t
deckung d. 
liq. M ittel 

1/1. 1927
1/1.1925

Oebitorei 

1/1.1927

a

in °/o d. 
Fremd
kapitals

Immobi 

1/1.1925

lien u. fl 

1/1. 1927

/[obilien
Iu o/Q d. 
E igen 

kapitals 
1926

R eingew inn  

1924 | 1926

1. G. Scheel & Co. 48,0 60,0 • 108,0 33,1 56 5 3,8 60,0 60.0 34,0 47,6 3) 26,9
2. Tallinna Kreditpank
3. Estim aa tööstus

40,5 73,6 114,1 18,2 8,3 1,3 10,3 117,0 69,0 14,9 21,3

ja Kauppank . . 57,0 131.0 188,0 1,1 1,4 0,5 27,8 72 8 23,8 10,8 3,5
4. Tartu pank . . . 31,0 72,0 103 0 0,8 — — 9 6 52.5 99 0 11.4 2,5
5. Pöhja pank . . . 40,0 45,0 85,0 * 1,9 8,7 2,5 132 68,8 110 0 4) 7,5 0,2
6. Kom m erts pank . 44.0 81,0 125,0 34,3 1 2 0,8 — 3 9 9,5 0,5 2,6
7. E esti laenu pank 31,7 36,0 68,7 0.4 1,4 0.8 74,3 96,2 192 0 4, 6,3 1.2
8. Tallinna linna pank 58.0 33,0 91.0 0,2 1,0 0,6 — 1,1 9 0 3,3 4,4
9. Tallinnaaktsiapank 37.5 107,7 145,2 — — — 12,9 13,6 31,5 4,2

4.9
7,3

10. E sti-V ene pank . 70.5 77,9 147.4 — — — — 1 3 3,0 0,4

45,8 67,5 113,3 90,1 78,5 2,0 208,1 487,2 50,5 111,4 70,3

1) Liquide Mittel 1 R anges Kassa +  W echsel -j- Nostro Guthaben.
2) L iquide Mittel 2 R anges W ertpapiere -f- Darlehen.
3) 1925.
4) siehe Text.

Zur WirfsdiaNslage in Estland.
Von D r .  K l.  B u s c h m a n n .

Die E e s t i  P a n k ,  die Staatsbank Estlands, 
gibt in Nr. 6, Jahrg. 1927, ihrer in englischer 
Sprache periodisch erscheinenden W i r t s c h a f t s -  
b u 11 e t i n s interessante Ueberblicke über den 
Stand der estnischen Staatsfinanzen, über die est
nischen Privatbanken 1926, die Besteuerung der 
Ausländer in Estland, die derzeitige Geschäftslage, 
die Ernte u. a. m. Daraus ist zu entnehmen, daß 
die S t a a t s f i n a n z e n  in guter Ordnung sind, 
denn gleich den fünf vorausgegangenen schloß auch 
das Budget 1926/27, das mit 8571 Mill. Emk. balan- 
zierte, mit einem Ueberschuß (264,1 Mill. Emk.) 
ab. Das Staatsvermögen betrug am 31. März 1927 
insgesamt 31615, nach Abzug der Schulden 21143 
Mill. Emk., gegen 18 842 Mill. am Ende des vorigen 
Budgetjahres. — Die 21 A k t i e n b a n k e n  des 
Landes hatten Ende 1926 ein Eigenkapital von
1018.9 Mill. Emk., wovon 729 Mill. auf die sechs 
Großbanken (-G. Scheel & Co., Revaler Kreditbank, 
Estländische Industrie- und Handelsbank, Dorpater 
Bank, Nordbank und Handelsbank) entfallen. Das 
volleingezahlte Kapital stieg 1926 auf 764,5 Mill., die 
Reservefonds betrugen 195,2 Mill., die Spezial
reservefonds 59,2 Mill. Emk. Das Eigenkapital 
machte 39,5 v. H. der gesamten Depositen aus; 
letztere wuchsen von 1898,4 Mill. im Jahre 1925 
auf 2577,3 Mill. Emk. 1926. Die ausstehenden Kre
dite dieser 21 Banken beliefen sich Ende 1926 auf 
insgesamt 4556,0 (1925 auf 3396,4) Mill. Emk. Die 
Auslandswechsel zeigten infolge der Möglichkeit, 
sie bei ausländischen Banken zu rediskontieren, 
ein Anwachsen von 84,6 auf 518,5 Mill. Emk. 
Großer Popularität erfreuen sich die G e n o s s e n 
s c h a f t s b a n k e n .  Deren Depositen nahmen 1926 
um 50 v. H. zu, der Umsatz aber stieg von
1201.9 Mill. im Jahre 1925 auf 1806,5 Mill. Emk. 
1926. — A u s l ä n d e r  unterliegen in Estland hin
sichtlich ihrer Person und ihres Eigentums den
selben Steuern, Abgaben und Gebühren wie die 
Einheimischen. Das steuerbare E i n k o m m e n  ist

besteuert bis 100 000 Emk. mit 5 v. H., bis 200 000 
mit 6, 300 000 mit 8, und so weiter in steigender 
Skala bis 2 500 000 — 3 000000 Emk. mit 32, dar
über mit 36 v. H . H a n d e l s s t e u e r  haben alle 
Handels-, Industrie- und Finanzunternehmungen zu 
entrichten. Die Steuer umfaßt Lizenzgebühren, Ge
winnsteuer, korporative Einkommensteuer und Ka- 
pitaisteuer. Auf G r u n d b e s i t z  und G e b ä u d e  
außerhalb der Städte liegt eine Steuer nach dem 
steuerbaren Wert oder dem Reineinkommen aus 
dem Besitz. Hiervon erhalten der Staat ein Viertel 
und die Ortsbehörde drei Viertel. Bei V e r k a u f  
oder S c h e n k u n g  wird eine Spezialsteuer von 
6 v. H. des Handels- oder Schätzungswertes e r
hoben. Die E r b s c h a f t s s t e u e r  beträgt 2—;? 
v. H., je nach der Höhe der Erbschaft oder dem 
Grad der Verwandtschaft. Auch hinsichtlich der 
S t e m p e l s t e u e r  gibt es für Ausländer keine 
Ausnahmen. Dokumente, die in Estland heraus
kommen, gleichviel ob sie von Estländern oder Aus
ländern gezeichnet sind, werden unterschiedslos 
nach einem feststehenden Tarif besteuert, so Bank' 
aktien mit 4 v. H., Aktien anderer Unternehmun
gen, Kauf- und Verkaufsverträge über Immobilien 
mit 2 v. H., Versteigerungsprotokolle, ErgänzungS' 
Verträge, Kaufs- und Verkaufsverträge über persön-

mit 1 v. H.liches Eigentum 2/s
H -

Bauverträge mit 
v. H., Feuerversicherungspolicen mit 1/20 v. 
Desgleichen werden Mietverträge und sonstige Ver- 
einbarungen nach einer feststehenden Skala mit 
Steuer belegt, steigend von 4/ 10 v. H. bei ein& 
jährlichen Rente oder Miete von 5000 Emk. bis 
zu 2 v. H. bei Renten über 240 000 Emk.

Ueber die d e r z e i t i g e  G e s c h ä f t s l a g e  nj 
Estland sagt das Bulletin u. a. Der Binnenhandel 
macht weiter Fortschritte infolge der steigenden 
Produktion, der Geldflüssigkeit sowie des b e f e s t i g '  
ten Vertrauens und Optimismus. Die Kaufkraft 
wächst, was ersichtlich ist aus dem zwar kleinen- 
aber deutlichen Wachstum der Geschäfte s o w o n
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der genossenschaftlichen wie der privaten U nter
nehmungen. Die wachsende Einfuhr wird ohne 
Mühe gedeckt durch die größere Ausfuhr., der Man
gel an Bestellungen aus dem Osten wurde auf ge
wogen durch die Möglichkeit, die überschüssige 
Produktion auf den W estmärkten abzusetzen. 
Dank der aktiven Handels- und Zahlungsbilanz, 
welch letztere durch das Einströmen von Aus

landskapital ins Land stark verbessert wurde, wuchs 
die Reservedeckung der Zentralbank schnell an, 
was zwangsläufig wieder ein Anwachsen des U m 
laufs zur Folge hatte. Trotzdem fiel das Deckungs
verhältnis nicht unter 40 v. H., und der W ert der 
E e s t i m a r k  blieb, schon nahezu 3 Jahre hinter
einander, im Verhältnis zum Dollar s t a b i l .

Wirtschaftliche 'Hsachrichten
Schweden.

Der Außenhandel 1927 mit 36,5 Mül. Kr. aktiv. Nach 
den jetzt vorliegenden amtlichen W ertziffern  über die Ein- 
uncl A usfuhr Schw edens im D ezem ber  v. Js.  zeigt sich, 
daß  de r  A ußenhandel Schw edens im J a h re  1927 bei einer 
E infuhr von 1575 Mill. Kr. u nd  einer Ausfuhr von 1611,5 Mill. 
Kr. mit einem A usfuhrüberschuß von 36,5 Mill. Kr. a b 
geschlossen hat. Verglichen mit dem  Ja h re  1926, das bei 
einer E in fuhr von 1489,8 und  einer Ausfuhr von 1419,5 Mill. 
Kr. einen E infuhrüberschuß  von 70,3 Mill. Kr. aufwies, w äre
a]so eine B esserung um  ru n d  100 Mill. Kr. zu verzeichnein. 
Zu diesem günstigen Abschluß ha tte  de r  D ezem ber  1.927 
mit einem A usfuhrüberschuß von ru n d  9 Mill. Kr. noch 
kräftig  beigetragen.

Die B ew egung  der Ein- und  Ausfuhr in den wichtigsten 
W aren g ru p p en  zeigt fo lgende den „K om m ersiella  M edde- 
landen“ en tnom m ene U ebersicht:

E i n f u h r  A u s f u h r  
W arengruppe 1926 1927 1926 1927

1000 Kr 1000 Kr.
Getreide .................................... 100128 126901 28475 27204
K o lo n ia lw a r e n ......................  148 153 145 276 369 686
Andere Nahrungs- und

G o n u ß m i t t e l ......................  126 524 126 556 94 948 127180
Textilw aren . . . . . .  279251 289871 23881 37312
Häute, Öle uswr........................ 210 797 209 973 55 452 68 468
H o lz w a r e n ............................... 20 969 22 486 258 208 298 501
Papierwaren und Papier . . 11 116 10 702 411442 421 628
M i n e r a l i e n ...............................  200 055 233 529 204 430 263 650
Metal e . . • ........................... 136 200 146 689 147 738 159 817
Fahrzeuge, Maschinen usw. 151 542 161 540 181 219 201 478
Übrige W aren . . . .  . . 105073 101 477 13356 15533

Zusammen in 1000 Kr. 1489808 1575000 1419518 1611457

In der E in fuhr  ergibt sich eine S te igerung von 1926 auf
1927 u m  85 Mill. Kr., in de r  A usfuhr um  192 Mill. Kr. .

Bestrebungen zur Vergrößerung des schwedischen Ree-
dereidarlehnsfonds. N ach  einem Privatbericht an  „H andels- 
tidningen“ ha t der  Allgemeine Schw edische S ch iffahrts
verband (Sveriges A llm änna Sjöfartsförening) den  Staats- 
ausschuß dringend ersucht, den beim  Reichstag  cingercichten 
Antrag betr. E rhöhung  des R eedereidarlehnsfonds um acht 
Mill. Kr. sowie Beibehaltung d e r  bisherigen Zinssätze b e fü r 
worten zu wollen.

Etwa der zehnte Teil der schwedischen Handelstonnage 
aufgelegt. N ach den soeben veröffentlichten Feststellungen 
c*es Schw edischen R eederverbandes  sind in Schw eden g e g e n 
wärtig 72 Schiffe von zusam m en 87 396 Br. Reg. To. bezw. 
124:296 t Ladefähigkeit aufgelegt. Schiffe un te r  500 Br, 
Keg. To., sowie solche, die zur Klassifizierung o der  Repa- 
*.atur aus dem  V erkehr gezogen  w orden  sind, hat man außer  
Acht gelassen ebenso wie die sog. üblichen „W in te r l ieg e r“ . 
Die meisten A uflegungen sind in der G ruppe 1000 bis 2000 t 

verzeichnen, nämlich 45 Schiffe von zusam m en 63 184 
r - Re.g. To. Zwischen 3000 und  4000 t ist nu r  ein Schiff 

3482 To. aufgelegt. In der G ruppe 500 bis 1000 Br. Reg. 
l'°- sind elf Schiffe von zusam m en 8996 To. unbeschäftig t.

Die Verschiffungen der G rängesberggesellschaft. W ie
^us S tockholm  gem eldet wird, be trugen  die Erzverschif- 
ungcjn der G rängesberggesellschaft im vergangenen  Jan u a r

000 t gegen  665 000 t  im J a n u a r  1927.
Gründung einer Brauereimaschinenfabrik in Malmö. Wie

>>'’ydsv. D ag b l.“ erfährt, wird in Malmö eine neue Gesell- 
cha ft __ Aktiebolaget B ryggerim ask iner  — die Fabrikation 

jüfom atischer Brauereimaschinen, wie z. B. Füll-, Kork- und 
^ 'ike tderm asch inen  usw. aufnehm en. Das neue U nternehm en 
vird für die H erste llung  und den  V erkauf der  F irm a A ndreas

Jensen  & Christcnssen in K openhagen  für Schw eden und 
der F irm a H o l s t e i n  & K a p p e r t z  i n  D o r t m u n d  
fü r  Schweden, N orw egen  und Finnland >virken:. Mit Rücksicht 
hierauf ist bei der  R eg ierung  ersucht worden, den  beiden au s 
ländischen S taa tsangehörigen  A ndreas Jensen  in K openhagen 
und Dr. jur. Justus  H olstein  in D ortm und  die A nnahm e de r  
Posten als Aufsichtsratsm itglieder zu gestatten . F ab rikan t 
Jensen  w ird  sich in Malmö niederlassen.

Lohnkämpfe. T ro tz  aller B em ühungen ist es nicht 
gelungen, den  Arbeitsfrieden zu sichern. Die A rbeitnehm er 
in der Z e l I u l o s e * i n d u s t r i e  setzen den  Streik  fort. In 
den S ä g e w e r k e n  dauert  die A ussperrung an. In den 
K o h l e n g r u b e n  geht de r  Streik fort, m an rechnet mit 
langer D auer  dieses Streiks.

Norwegen.
Erhöhung des Bankdiskonts. Die „N orges  B an k “ e r 

höhte den D iskont von 5 auf 6 o/0 ab  2. F eb ru a r  d. Js.
V erschiedene Anzeichen deuten darau f  hin, d a ß  sich 

N orw egen  g egenw ärtig  in einer D epressionskris is  befindet, 
die denselben C harak te r  zeigt wie die de r  le tzten Jah re .  G e 
rade  in diesen T ag en  haben  zwei norw egische G roßbanken  
mit den N achw irkungen  der  Inflationszeit Abschluß gem acht 
und  A bschreibungen in H öhe vieler Millionen K ronen v o r
genom m en. Die je tzt vorgenom m ene D iskon terhöhung  soll 
vermutlich dazu  dienen, das S parkapita l zu halten, das  m ö g 
licherweise durch die veröffentlichten V erluste abgeschreck t 
w erden  könnte. V ielleicht hofft m an auch ausländisches 
Kapital ins L and  ziehen zu können.

N orw egische Bankabschlüsse. Die V erw altung  der  
„N o rsk e  K red itb an k “ veröffentlichte dieser T a g e  einen S a 
nierungsplan, in dem  die A bschreibung des letzten J a h re s 
gewinnes sowie des gesam ten  R eservefonds im G esam tbe trage  
von 28 Mill. Kr. vorgeschlagen  wird. T ro tz  d ieser A b 
schreibungen ist das eigentliche Kapital de r  Bank — 44 Mill. 
Kr. ;— unversehrt und dürfte  den G läubigern volle Sicherheit 
bieten. Zw ecks Schaffung eines neuen R eservefonds schlägt 
die V erw altung vor, von d em  unverhältn ism äßig  g roßen  A k 
tienkapital 25 o/o, also 11 Mill. Kr. abzuschreiben  u nd  als 
neuen Reservefonds zu verwenden.

Auf der G eneralversam m lung der  „Christiania Bank og 
K red itkasse“ , de r  4,7 Mill. Kr. zur V erfügung standen, 
w urde  die V erteilung einer D ividende von 8 °/o bezw. 1 920 000 
Kr. beschlossen .

D er Geschäftsbericht, von „B ergens P riva tbank“ weist 
für 1927 einen U eberschuß  von 5,3 Mill. Kr. auf. Hierzu 
kom m en  aus dem  Regulierungsfonds noch 2,6 Mill. Kr. 
Die Dividende" w ird  auf 6 o/0 festgesetzt.

Im Seezollam t lagernde Waren w erden  zur V ers te i
gerung  gebracht, w enn  de r  E m p fän g er  sich innerhalb sechs 
M onaten nach geschehener B ekanntm achung  nicht meldet.

Stand der Schiffsauflegungen in N orw egen. Die Zahl 
der gegenw ärtig  aufgeleg ten  norw egischen  H andelsschiffe 
beläuft sich nach  den  Feststellungen  des  N orw egischen  R e e 
derverbandes  au f 152 von zusam m en etwa 300 000 To.

Stapellauf eines norwegischen Tankschiffes von 9C00 To. 
auf dänischer Werft. Wie „B örsen“ meldet, hat am  28. J a 
nuar auf der  I le ls ingör Skibsvaerft de r  Stapellauf des für 
die O sloer R eederei Chr. M atthissen bestim m ten Tankschiffes 
„B r i t ta “ s tattgefunden. D as Schiff ha t 9100 To. Ladefähigkeit,  
eine Länge von 405, eine Breite von 54 und  eine Tiefe von 
32,3 Fuß. E s  ist mit Burm eister & W ain-M otoren von z u 
sam m en 3500 PS. ausgestatte t .

Osloer Reederei kauft großes, im Bau befindliches 
Tankschiff in England. N ach einem Privatberich t an  „ B ö r 
sen“ hat die O sloer R eederei H alle & Petersen  ein in W all
send on  T yne im Bau befindliches Tanksch iff  gekauft.
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D as Schiff w ird im F eb ru a r  zu liefern sein und soll dann 
auf zehn J a h re  T im echarter  vergeben  w erden.

Legitimationskarten für Handelsreisende gem äß  Art. 10 
der internationalen K onvention für V ereinfachung de r  Zoll
form alitä ten vom J a h re  1923 haben  in N orw egen  die H a n 
d e l s r e g i s t e r f ü h r e r  auszustellen. — Laut I.- u. H .- 
Ztg. liegt ein Verzeichnis de r  H andelsreg is te rfüh rer  für N o r 
w egen im deutschen W irtschaftsdienst, Berlin W  35, Schöne
b e rge r  U fer 21, aus. Abschrift 2,50 M ark.

Dänemark.
Außenhandel. Die „S t a t i s t i s k  e E f t e r r e t n i n -  

g e r “ gaben  fo lgende U ebersicht über die Ein- und  Ausfuhr 
in den vier letzten J a h re n  (für 1927 vorläufige Angaben) in 
Millionen K ronen:

Einfuhr
Ausfuhr 

inländische ausländische 
W a en Waren

Einfuhr
überschuß

1927 1659 1445 105 109
1926 1620 1406 111 103
1925 2082 1789 171 122
1924 2366 1976 178 212

Die H andelsbilanz für 1927 w eist eine geringe S te ig e 
rung  in Ein- und A usfuhr 1926 gegenüber  auf. D a d ie  In d e x 
zahlen für W aren  der G roßeinfuhr von 160 i. J .  1926 auf 147 
i. J. 1927 und für W aren  de r  Ausfuhr von 156 auf 136 fielen, 
ist m engenm äß ig  die Ein- und  Ausfuhr 1927 s tä rk e r  g e 
w achsen als in obigen W ertzahlen  zum A usdruck kom m t.
— Besonders zu bem erken  ist, d a ß  die G e t r e i d e  - u n d  
F u t t e r m i t t e l e i n f u h r  1927 bedeu tend  zunahm  von 247 
auf 345 Mill. Kr.

Die Ein- und  Ausfuhr von A u t o m o b i l e n  ist 1927 z u 
rückgegangen . E ingeführt  w urden  kom ple tt  3231 Automobile 
(3603) in Teilen (nicht zusam m engesetzt)  23 014. Stück (32 392). 
A usgeführt w urden  zusam m engesetz t aus eingeführten  Teilen 
19 844 Stück (21 670), andere  2 S tück (8).

An B u t t e r  w urde  1927 ausgeführt 142,2 Mill. k g  (1926: 
131,4 Mill.), davon nach G roßbritannien  101,0 Mill. k g  und 
nach  D eutschland  35,1 Mill. k g  (32,2 Mill.). — An S p e c k  
w urden  1927 ausgeführt insgesam t 256,3 Mill. k g  (1926: 
190,2 Mill.), davon nach G roßbritannien  252,9 Mill. k g  und 
nach D eutschland  2,7 Mill. kg . — An E i e r n  w urden  1927 
ausgeführt insgesam t 42,2 Mill. Stück, davon nach  D eu tsch 
land 9,9 Mill. S tück (8,3 Mill.).

W eitere Zunahme der Schiffsauflegungen in Dänemark. 
W ie „B ö rsen “ den A ngaben des D änischen D am pfsch iff- 
reedere iverbandes  entnimmt, w aren  am  30. Jan u a r  40 dänische 
Schiffe von zusam m en 61 913 To. Ladefähigkeit g egen  35 
Schiffe von 53 818 To. in der  W oche zuvor.

Lebhafte Beteiligung an der Kopenhagener Automobil
ausstellung im Februar. Wie aus K openhagen  gem eldet wird, 
haben  sich zu der am  23. F eb ru a r  zu eröffnenden A utom obil
ausstellung 100 F irm en angem eldet, so d aß  wohl sämtliche 
führenden N am en  der Branche vertre ten  sein w erden. Die 
bis jetzt gem eldeten  Aussteller — d a ru n te r  Chevrolet und 
F o rd  — gehören  zehn verschiedenen N ationen an.

Lettland.
Die 'Schiffahrt im J a h re  1927 w ar  bedeu tend  lebhafter 

als in den  ganzen vo rhergegangenen  Jah ren . E ingelaufen  
sind in d en  le ttländischen H aup thäfen :

R iga 2514 Schiffe mit 1 149 637 N etto tons
Libau 835 „ „ 337 433 ,,
W indau 552 „ „ 241 380 ,,
H ainasch  140 „ „ _____ 32 895_____ „_________

4041 Schiffe mit 1 761 345 N etto tons
(1926 3857 „ „ 1411831 „ )
(1912 5153 ,., „ 3 494 946 „ )

Am lebhaftesten  w ar  de r  V erkehr  im M onat August. B e 
sonders lebhaft w ar  der H olzexport.  G egenw ärtig  ist w ie 
derum  ein g rö ß ere r  A ndrang  zu bem erken, vor allem durch 
die V erlegung des russischen Schiffsverkehrs von Leningrad 
nach Riga w äh ren d  de r  E isperiode.

Der Transitverkehr aus Rußland hat k räftig  eingesetzt, 
für den W in ter  ist eine R eihe russischer D am pfe r  nach  
R i g a  beordert  w orden, die Holz, Butter, Oelkuchen, P e t ro 
leumerzeugnisse, R auchw aren  usw. nach H am burg ,  Le Havre. 
S tockholm  und auch nach London bringen sollen. Nach 
den genannten H afenp lä tzen  w erden  regelrech te  Winterlinien 
den V erkehr  aufrecht erhalten ; es w ird auch  noch von einer 
Linie R ig a—Reval gesprochen. N ach  Reval sollen Im p o r t 

w aren für das nördliche R uß land  gehen, über R iga w erden 
zunächst nur Maschinen und Rohstoffe eingeführt. —

Der Handel mit Rußland hat noch nicht den Aufschwung 
genom m en, den  Optimisten vom A bschluß des lettländisch- 
russischen Handelsvertrages) erw arteten . Die Bestellungen bei 
den  F ab riken  laufen nicht so zahlreich ein, wie man e rw a r 
te te; zum Teil erweist es sich, daß  die F abriken  noch nicht 
auf g rößere  Bestellungen eingerichtet sind.

Das staatliche Kühlhaus ist am  16. Jan u a r  d. Js.  dem 
V erkehr  übergeben  w orden. Bis zum 1. April 1928 sind für 
die E in lagerung  und Kontrolle de r  B utter 0,04 Lat je k g  
zu zahlen.

Flachsausfuhr. Im  Ja h re  1927 w urden  15 817 t Flachs 
ausgeführt gegen  25 153 t im J a h re  1926, die Ausfuhr im 
N ovem ber und  D ezem ber  v. Js. w ar  sehr gering ; jedoch
w urden  in den ersten T agen  des Jan u a r  d. Js. noch etwa'
9000 t verkauft, so d aß  die H älfte  de r  vorjährigen E rn te  
(von 1.9 000- t) verkauft ist.

Estland.
Die Staatsschulden betrugen  am  1. J a n u a r  1928

110 048 960 Kr. an Auslandsschulden und 5 063 666 Kr. an
Inlandsschulden, also zusam m en 115 112 626 Kr.

Der Schiffsverkehr im Jahre 1927 zeigte fo lgende Z a h le n • 
E i n g a n g :  2962 Schiffe m it  779 998 N rgt.
A u s g a n g :  2 951 „ „ 778 697 „

Davon entfielen nach Abzug des K abotageverkehrs , auf den 
A u s l a n d  v e r k e h r  E ingang  1.504 Schiffe mit 701 811 Nrgt., 
Ausgang 1475 Schiffe mit 689 432 N rgt.

Im  Vergleich mit 1925 ist d e r  V erkehr bedeu tend  le b 
hafter gewesen, da in d e r  A uslandsfahrt e inkam en 1324 Schiffe 
mit 580 574 N rgt. und ausgingne 1286 Schiffe mit 583 639 
Nrgt.

Am 24. Februar 1928 feiert Estland das 10 jährige 
Jubileum seiner staatlichen Selbständigkeit. Als E n d e  1918 
die deutschen O kkupationstruppen  das Land verließen und 
das Land sich in einen K rieg  mit Sow jetruß land  hinein
gezogen sah, w ar die Lage der  W irtschaft n a tu rgem äß  eine 
außerordentlich  schwierige. N ach dem  Friedensschluß  galt 
es, von vorne anzufangen und  zw ar ohne Kapital und ohne 
M öglichkeit einer ausreichenden K reditbeschaffung. Ueber- 
blickt man die zwischen diesem  Zeitpunkt und heute lie
genden Jah re ,  so m uß festgestellt w erden, daß  in diesem 
verhältn ism äßig  kurzen  Zeitraum  in E stland  eine Arbeit 
geleistet w orden  ist, die volle A nerkennung  verdient, u m so 
mehr, als das Land auf keine frem de Hilfe rechnen  konnte 
und  sich zudem  ganz anders  einstellen m ußte wie früher, 
als das g ro ß e  russische H interland  als A bsatzgebiet vo r
handen war. Einige Ziffern sollen zeigen^ w as in d e r  g e 
nannten  Periode auf finanziellem und w irtschaftlichem Gebiet 
erreicht w orden  ist.

In den  ersten Jah re n  des staatlichen Bestehens E s t 
lands w ar man darau f angewiesen, den G eldbedarf durch 
Em ission von Pap ie rge ld  (ein Defizit von insgesam t rund
2 600 Mill. Em k.) zu decken. Seit dem  J a h re  1922 befindet 
sich das B udget des Staates im Gleichgewicht, m ehr noch, 
in den J a h re n  1922—27 hat sich ein G esam tüberschuß  von 
rund  2 500 Mill. E m k. ergeben.

D er  Papiergeldum lauf betrug  im Jan u a r  1919 16,5 Mill. 
E m k. und ist heute auf 4000 Mill. E m k, gestiegen, wobei 
die eigentliche Inflation schon Anfang 1922 ihr E n d e  fand- 
D am als  ge lang  cs auch die Eesti M ark zu stabilisieren, doch 
tra ten  spä ter  (1924) Schw ankungen  ein, die Anfang 1925 
der endgültigen Stabilität P latz machten.

Die Gesamtbilanz der estländischen Banken ist von 
4800 Mill. E m k . Mitte 1921 auf 15 800 Mitte 1927 gestiegen,
die E in lagen  stiegen im selben Zeitraum  von 100 auf
3500 Mill. E m k.

D er U m satz  des A ußenhandels  be trug  im J a h re  1921
6770 Mill. E m k. und im  J a h re  1926 19 200 Mill. E m k . Das 
Passivum in der A ußenhandelsbilanz 1921 von 2200 Mill. Em k. 
hat sich bei verdreifachtem  U m satz  in ein Aktivum von etwa 
600 Mill. E m k. im J a h re  1927 verw andelt. Im  J a h re  1921 
w urden  insgesam t 128 t Butter, im J a h re  1926 8691 t ex p o r
tiert. E n tsp rechend  dem  A ußenhandel ist auch der  T ransport 
auf den E isenbahnen  gestiegen: 1921. w urden  1 170 000 1
W aren, im Ja h re  1926 1 17 t 111 t W aren  transportiert.

E ine bedeu tende  E ntw ick lung  hat die Industrie  gezeigt- 
1921 gab  es in E s tland  162 Groß-, 462 Mittel- und  576 Klein
betriebe. H eu te  ist die Zahl d e r  G roßbetriebe auf 235, d ie  der 
M ittelbetriebe auf 960 u nd  die de r  K leinbetriebe auf 1761 a n 
gew achsen. D er W ert der Produktion  in der  G roßindustrie
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ist von 2,8 Mill. im J a h re  1922 auf rund  7,6 Mill. im Jah re
1927 angew achsen.

W enn es auch scheinen könnte, als w äre  die w ir tschaft
liche E ntw icklung Estlands auf m anchem  Gebiet eine v e r 
hältnism äßig langsam e gew esen, so muß nicht vergessen 
werden, was bereits oben e rw ähnt w orden  ist, de r  gesam te 
P rozeß  d e r  Umstellung, den  die W irtschaft in diesen Jah ren  
durchgem acht hat, vollzog sich durch  eigene Kraft, ohne 
Beihilfe f rem der Mittel. E rs t  in den letzten J ah ren  hat sich 
das In teresse des Auslandes dem  jungen Staa te  zugew andt 
und g e rade  die jüngsten Ereignisse  im estländischen W ir t
schaftsleben, die Realisierung der V ölkerbundanleihe und  die 
aktive Teilnahm e des ausländischen Kapitals am  Aufbau der  
estländischen Industrie  haben gezeigt, d a ß  mit dem  J a h re
1928 in der  Geschichte d e r  estländischen W irtschaft eine 
neue Aera beginnt, de r  man mit V ertrauen entgegenseh.en 
kann.

Die Verhältnisse auf d em  K apita lm ark t haben sieb 
im abgelaufenen  J a h r  ebenfalls günstig  gestaltet, namentlich 
die Industrie  konnte durch V erm ittlung de r  Banken in K ontakt 
mit ausländischen Finanzinstituten treten. Die schärfer w e r 
dende K onkurrenz auf d em  internationalen A bsatzm ark t hat 
sich auch im Leben de r  estländischen Industrie  bem erkbar  
gem acht, die genötig t war, g ro ß e  Sum m en auszugeben, um 
sich neue A bsatzm ärk te  für ihre E rzeugnisse  zu schaffen. 
Diese B estrebungen  sind zum  g roßen  Teil von E rfo lg  g e 
krönt gewesen, so d aß  die g ro ß en  industriellen U n te rn eh 
m ungen nicht genötig t gew esen  sind, an eine E inschränkung  
de r  Betriebe zu gehen. Die M aschinenfabriken, die in den 
letzten J a h re n  un te r  A bsatzm angel zu leiden g ehab t hatten, 
haben . im vergangenen  J a h re  z. T. recht bedeu tende A uf
träge aus dem  In- und  Ausland erhalten. Die Textilindustrie 
konnte ihre Arbeiterzahl erhöhen, obgleich die russischen 
A ufträge im vorigen J a h re  in Fortfall gekom m en  sind, und 
hat den E x p o r t  verstärkt. Die K onjunktur  für die H o lz 
industrie w ar günstig, die Sägereien  w erden  voraussichtlich 
mit Gewinn abschließen und  ihre E inrich tungen w eiter  v e r 
vollkommnen können. Die Papierindustrie  ist nach wie vor 
voh beschäftigt, doch w ird  d e r  Schw erpunkt d e r  Produktion 
allmählich auf die H ers te llung  von Zellulose für den  E x p o r t  
verlegt, da  das P apiergeschäft un te r  de r  ungünstigen K on
junktur zu leiden hat. Besonders günstig  sind Perspektiven, 
die sich bei der E n tw ick lung  d e r  Brennschieferindustrie im 
vergangenen J a h re  eröffnut haben. N ach jahre langen  V o r
arbeiten und V ersuchen sind einige ausländische F in an z
gruppen  zum A bschluß gelangt, d a ß  die V erw ertung  des 
estländischen Brennschiefers ein durchaus rentables U n te r 
nehm en sei und  haben w ir d e r  Investierung von Kapitalien 
auf den ihnen seitens der R egierung  gew ährten  Konzessionen 
begonnen. W esentlich hat hierzu auch  die A nnahm e des 
neuen B erggesetzes durch  das Parlam ent beigetragen, in 
dem die Rechte  und Pflichten d e r  U n ternehm er genau  fixiert 
w orden sind. E ine schw edische F inanzgruppe , an deren 
Spitze_ W allenberg  steht, hat bereits über 2 Mill. Kr. in den  
Bau einer Destillationsanlage investiert, die im F rü h jah r  1928 
mit der H erste llung  von Oelen beginnen wird. In den  letzten 
Tagen des alten Jah re s  traf die N achricht ein, daß  eine 
kapitalkräftige englische F inanzg ruppe  sich bereit erklärt 
hat, eine estländische Gesellschaft für die V erw ertung  des 
Brennschiefers mit einem B etrage von nicht w eniger als
3 Mill. zu finanzieren.

Estnische Radio-Ausstellung. V om  19. bis 26. F eb ru a r  
w ird in Reval die 1. Estnische R adio-A usstellung und R u n d 
funk--Werbewoche stattfinden. E s  soll dem  interessierten 
Publikum zum ersten Mal in g roßzüg ige r  W eise der g e g e n 
w ärtige H o ch s tan d  der  R ad io -Industrie  vorgeführt w erden. 
Da es in E stland  noch freien Boden für die E ntw icklung des 
Radiogeschäftes gibt, ist auch den  deutschen In teressenten  zu 
empfehlen, daß  sie der  bevors tehenden  R adio-A usstellung 
Beachtung schenken. N ähere  A nfragen sind an die R e 
daktion der  Zeitschrift „R ad io eh t“ , Tallinn (Reval) P ikk  42, 

richten.

Lilauen.
Ein deutsch-litauischer Schiedsgerichts- und Vergleichs- 

E rtrag ist in Berlin unterzeichnet w orden, auße rdem  w urden  
npch vier A bkom m en vereinbart, da run te r  ein Fischerei- und 
^ n  wasserw irtschaftliches A bkom m en und ein V ertrag  über 
J l e . Grenzverhältnisse. F erner  w urden  Richtlinien für die 
W eiterführung der  im Juli v. Js.  begonnenen H a n d  e i s - 
V e r t r a g s v e r h a n d l u n g e n  festgesetzt. 
f Die Seeschiffahrt im Hafen Memel zeigte i. J. 1927 
° ‘gende B ew egung:

E ingegangen  829 Schiffe mit 430 160 Rgt.
A usgegangen 827 Schiffe mit 428 696 Rgt.

Zu bem erken  ist, daß  zehn Schiffe M emel als N othafen  a n 
gelaufen haben  (mit 5569 k b m  netto), sowie eine D am pf - 
Lustjacht (mit 576 k b m  ne tto j;  diese elf Schiffe sind in 
der  vorstehenden R echnung  mitgezählt, ferner  d a ß  145 
D am pfe r  und  zw ar M otorsegler (von zusam m en 87 384,8 Rgt.) 
für die E in fuhr nur mit einigen hundert  t in F rag e  kom m en.

Die deutsche F lagge  stand mit 445 Schiffen an erster 
Stelle, es folgten die schwedische . F lag g e  mit 141 Schiffen, 
die dänische mit 75, die englische mit 58, die lettländische 
mit 25 Schiffen usw.

Polen.
Der Ausbau des Hafens Gdingen soll so gefördert 

w erden, daß  die Bauten d e r  ersten Periode E n d e  1929 d u rc h 
geführt sind, gleichzeitig will m an den  Bau d e r  E ise n b ah n 
linie B r o m b e r g - G d i n g e n  so beschleunigen, d aß  er 
zum gleichen Term in  fertig gestellt wird, wom it die V e r
b indung O stoberschlesien— Gdingen hergeste llt wäre. 
Dirschau— Holzhafen. Die R eg ierung  hat beschlossen, Dir- 
schau zum m odernen  H olzhafen  auszubauen, einstweilen w e r 
den dazu eine Million Zloty angew iesen ; um  das E in laufen  
g rö ß e re r  Schiffe zu ermöglichen, w urde  d ie  V ertiefung de r  
W eichselm ündung bis D irschau in Aussicht genom m en.

Die M aximalzölle sind im Dziennik U s ta r  vom 31. J a 
nuar Nr. 9 veröffentlicht w orden. D em  F inanzm inister  ist 
es anheim gestellt w orden, die Länder zu bestimmen, denen 
gegenüber  dieselben in K raft gesetz t w erden  sollen.

Einige Zollsätze sollen herabgesetzt werden, um  der  po l
nischen Industrie billigere P roduktion  zu ermöglichen, es 
handelt sich um kohlensauren  B a r y t  ehem. gefällt (6 ZI. 
je 100 kg), G e w e b e  a u s  N e s s e l f a s e r n  u n d  B a u m 
w o l l e  zur Fabrikation  von Schm irgelle inw and (45 ZI. je 
100 kg), B a n d e i s e n ,  kaltgew alz t zur H ers te llung  von 
F ah rrad k e t ten  (15 ZI. je 100 kg), G a r n  a u s  T i e r h a a r e  
zur H ers te llung  von Transm issionsriem en (10 ZI.), dasselbe
für Fabriken  zur H ers te llung  von Steifleinen (15 ZI.); die 
le tzteren vier H erabse tzungen  des Zolles sollen nur  mit G e 
nehm igung  des Finanzm inisters ges ta t te t  sein.

Neue Dampfer für die M ittelmeerlinie. Die Kattow. Ztg. 
schreibt: D e r  D irek to r  des M eeresdepartem ents  im M i
nisterium für H andel und Industrie, Ing. Nosowicz, d e r  mit 
dem  D irek tor  des staatlichen U nternehm ens „Z eg luga  P o lsk a “ , 
H errn  Rummin, zwei W ochen in London weilte, kaufte  auf
einer englischen1 W erft zwei P assag ie rdam pfer  zu je 250 To.
für die K üstenschiffahrt nach dem  Baltikum  und zwei g rößere  
H ande lsdam pfer  zu je 500 To. für die M i t t e l m e e r 
l i n i e .  Die P assag ie rdam pfer  befinden sich noch im Bau 
und  w erden  im J a n u a r  d. Js. in G dingen abgeliefert w erden. 
Die H ande lsdam pfer  sind bereits fertiggestellt. E iner  wird 
Anfang April und  de r  zweite A nfang M ai abgeliefert.

Die zwei neuen  H ande lsdam pfer  sind speziell für den  
W a r e n t r a n s p o r t  (hauptsächlich Kohle) nach  den  M it
te lm eerländern bestimmt. Z usam m en  mit d em  D am pfer  
„ W a r th a “ w ird  die erste polnische Mittelmeerlinie eine T o n 
nag e  von 14 400 To. zählen. Auf d e r  R ückreise  w erden  diese 
D am pfer  T abakw aren , Seegras, Phosphat, Südfrüchte  usw. 
für den eigenen -Bedarf im  Lande laden.

Rußland.
Außenhandel. Im  D e z e m b e r  v. J .  be trug  d e r  W ert 

der  E i n f u h r  58 Mill. Rbl., de r  W ert de r  A u s f u h r  49 Mill.
Rbl., mithin de r  E infuhrüberschuß  9 Mill. Rbl., g egenüber  

einem A usfuhrüberschuß von 5 Mill. Rbl. im N ovem ber.
Der englisch-russische Handelsverkehr hat sich nach 

russischer am tlicher Statistik nach A bbruch de r  offiziellen 
Beziehungen im Vergleich zu den V orjahren  fo lgenderm aßen  
g e s ta l te t :

Englands 1924/25 1925/26 1926/27
Millionen Pfund St. 

Ausfuhr nach Rußland 23,48 . 20,21 15,32
Einfuhr aus Rußland - 27,37 22,16 24,75

insgesam t 50,85 42,37 . 40,07
Die E in fuhr aus R uß land  ist also 1926/27 nicht zu rü ck 
gegangen, sondern  etwas gestiegen, allerdings ist zuzugeben, 
daß  es sich um  Realisierung alter Abschlüsse handeln  kann. 
Die englische Ausfuhr nach R ußland  ist ab e r  nicht u n w esen t
lich  gesunken ; die Sow je treg ierung  hat es eben in d e r  H and , 
A ufträge nach E n g lan d  gelangen  zu lassen o der  nicht. — 
G ar zu sehr hat der  H andel mit R ußland  also zunächst nicht 
gelitten.
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‘Finnland
N ach dem  „M ercator“ bringen  w ir fo lg en d e  Ü bersicht über d ie  w ich tig sten  Ein- und Ausfuhr

artik el in den  Jahren 1927 und 1926.
M

J a D .
e n g e
Dezember

W ert in 1000 Fmk. 
Jan.— Dezember

Einfuhr
S p e c k ...............................t
Getreide u.Getreideprod. t 
davon: Roggen . , . . t 

W eizen . . . . t 
Roggenm ebl . t 
W eizenm ehl . t 
Hafergries . . t 
W eizengries . t 
R eisgries . . . t 
Kartoffelmehl . t

T ie r f u t t e r ...................... t
Leinen- u. H anfsaat . t  
Ä pfel u. Apfelsinen . t 
Pflaum en, Z w etschen, 

Prünellen, getrockn. t 
R osinen, K orinthen . t 
K affee . . . . . . . .  t
R o h z u c k e r ...................... t
B la t t -T a b a k ..................t
Baum w olle, roh . . . t 
Flachs, gehechelt u.

ungehecbelt . . . . t  
W olle u. K unstw olle . t
L u m p e n ..................... t
Baum wollgarn . • . . t
W ollgarn ...................... t
Baum w ollgew ebe . . t 
W ollgewebe und Filz t
K l e i d e r ...........................t
H äute u. Felle . . . . t 
Schuhe, nicht spezif. . t 
Metalle u. Metallerz . t 
davon: R oheisen . . . t 

W arm gew.Eisen t
B le c h .................. t
Eisenb.-u.Kleinb-.

Schienen . . t 
Maschinen u. Apparate t 
d avon : elektr.Maschin. t
A u t o m o b i le ..................t
Z e m e n t ...........................t
Steink., Anthrazit, Koks t
P e tr o le u m ...................... t
S ch m ierö le ...................... t
Schw efel ...................... t
C h lo r k a lk .......................t
G la u b e r s a lz ..................t
D ü n g e m it te l ..................t

1927 1926 1927 1926
6,367,647 5,667,708

2,331 3,082 29,197 43,136
--- --- 653 318 706,551

111,941 148,958 224,427 256,275
45 935 179 2 456

1,691 5.074 4 263 10,200
83,023 82,231 202 319 29 i,986

5.443 8.057 17 096 23,154
3.862 3,914 15.257 15,435

13,900 15,286 48,178 53,599
5,433 5,853 18,445 17,269

141,288 179,547 244 137 303,798
5,000 4,202 15,870 16,072
7,019 7,141 41,329 38,367

2,287 2,296 14,375 15,338
2 200 2,504 16,008 15.353

15.273 13,228 264.987 258,252
64,564 32.266 218.730 97,395
3,077 2,835 104 143 94,649
9,536 8,769 186,488 193,767

199 733 2,965 7,914
1931 1,546 83,882 65.430
4,940 4,562 12,548 12 310

791 823 55,391 57,019
731 735 59,788 60,885

1,573 1,305 111,403 104,586
1,779 1,551 238,021 209,265

65 45 21,796 15,425
6,460 5,570 204,564 165,216

127 112 14,090 12,088
--- --- 746,539 614,686

16,638 20,023 13,438 17,330
70,417 64,346 95,999 91.844
26,675 23,529 72,703 62,620

27,222 24,934 34,270 27,799
--- --- 520,206 385,368

3,009 1,280 90,545 31,904
5,823 5,155 203,511 142,773

54,725 47,295 25.989 22 830
,033,717 566,930 218,615 150,708

34 688 30,168 41,256 37.640
10,609 10.158 31,039 30,276
49,364 42,980 47,303 39,077

5,892 6,085 7,723 8,393
28,100 24.795 17 2H9 15,768

— — 150,452 132,199

Gesetze und Verordnungen.
Verbot für die Produktion und die Einfuhr gewisser 

Kleie und Futtermehle. (V erordnung Nr. 315 vom 21. 11. 
1927) im Auszug.

Die Produktion  und die E infuhr solcher W eizen- und 
R oggenkleie  sowie W eizen- und  R oggenfutterm ehle , in welche 
gem ahlene Schalen von Reis oder H irse  oder  an d ere r  dam it 
vergleichbarer, als K raftfu tter  m inderw ertiger P rodukte ,  h in 
eingemischt sind, ist verboten.

Staatliche Butter- und Käsekontrolle. Mit V erordnung 
Nr. 360 vom 29. 12. 1927 Wird die bisherige freiwillig© 
finnische Butter- und  K äseexportkon tro lle  in eine zw an g s
weise verwandelt, die auch den Im port um faßt. Die u m 
fangreiche V ero rdnung  regele die Qualitätsbezeichnungen, 
M arken  usw. Die Kontrolle  für B utter trat am  1. 1. 1928 
in Kraft, die für Käse w ird  jedoch erst ab  1. 6. 1928
w irksam.

M e n g e  
Jan.— Dezember

1927 1926 1927
Ausfuhr 6,284,687

Fleisch, nicht spezif. . t 1,425 3,043 12155
1 10 3

15,076 13,212 474844
K ä s e ............................... t 2,949 2,887 53,735
Fisch, frisch, gesalzen,

gew ürzt ..................t 1,669 1,832 10,369
Holz und Holzarbeiten — — 3,711,102
davon: unbearb. Holzw.

v. Nadelholz, m3 3,978,081 3,121,054 548,651
Garnrollenb. Bir-

kenprops u.
1,806Fournierholz m 3 9,973 8.572

Brennholz . . m3 74,641 56,407 5.756
Sleeper . . . m 3 8.822 22,175 2,394
Sparren . . . m 3 323,640 333,487 75 018
Planken . . . m3 551,890 442,130 281.313
Battens . . . m 3 2 119,951 1,905,315 1,014112
Bretter ,ungehb. m3 2.629,999 2,245,351 1,192,020
Bretter, gehob. m 3 95,432 61.438 60,275
Steven  . . . m 3 193,844 162,101 83,654
Fournier- u. sog.

Leimbretter • t 57,202 50,498 161,501
Garnrollen . . t 5,744 6,033 59,383

W ert in 1000 Fmk  
Jan.— Dezem ber 

1928

24,334
20

51,095

11.132

1,280 
3,932 
5 969 

77,179 
219,969 
923,406 
977,171 

35,313 
69,386

141,202
60,843

— 1,677,880 1.628,728
Papiermasse, Pappe u.

Fapieru.Erzeugn.daraus —
d avon : Schleifm asse,

Trockengew. t 102 185 72.912 108,250 95,692
Sulfit-Zellulose t 269,578 651,089 595.501 572,034
Sulfat-Zellulose t 93,994 81,510 208.519 190,052
Pappe nicht spez. t  38,289 42,219 77,293 91,291
Umschlagpapier t 34,748 30,882 125,201 110,395
Zeitungspapier t 155,446 143,903 407 244 401,962
Sehreibpapier . t 5,777 5,172 29,257 26,180
Papier aller Art t 223,466 210,091 682.393 671,948

S e p a r a to r e n ..................t  359 250 9,195 7.922
Häute u. Felle . . . . t  5,701 5,320 112,105 98,761
Granit und Porphyr- . t 9,508 10,166 3,568 5,329
S treichh ö lzer.................. t 3,838 4,899 29,926 37,244

Die Finlands-Bank hat im J a h re  1927 einen R e i n g e 
w i n n  von 116,7 Mill. Fm k. zu verzeichnen. D as J a h r
1926 brach te  einen R eingew inn von 107,1 Mill. und  1925 
einen Reingewinn von 82,7 Mill. Fm k.

D ividendeiworschläge einiger Banken. F ü r  1927 schlagen 
vor eine D ividende von 12o/o die „H  e l  s i n g  f o r  s A k t i e n 
b a n k “ u nd  von 8<y0 die „ F i n l a n d s  E x p o r t  A. B .“ 
F ü r  1926 w urde  eine D ividende von 11 bezw. 7 o/o gezahlt.

Kursnotierungen der Finlanfls-BanK.

N ew-York . ,
L ondon  .............................
S t o c k h o l m .................................. 1066,50
B e r l in  . . .
P aris  . . .
B rüssel
A m s te r d a m ..................................1 §02,00
B a s e l ..................................
O s l o ...................................................  1057,00
K o p e n h a g e n ..................................106*1,00
P rag  . . . . . . . . . . .  119,00
R om  ............................................211,00
R e v a l ............................................ 1068,00
R i g a ................................................  767.00
M a d r id ....................

F inn ländische Mark. V erkäuter.
l . F e b . 2. Fel) . 3. Feb. 4. Feb

39,70 39,70 39,70 39,70
. 193,40 193,45 193,50 193,40

1066,50 1067,50 1067,00
947,00 947,00 948,00 948,00
156,50 156,50 156,50 156,50
555,00 555,00 555,00 554,00

1602,00 1602.00 1601,50 1600,50
. 765.00 765,00 765,00 764,50

1057,00 1057,50 1057,50 1057,00
1064,00 1064,00 1065,00 1064,00

119,00 119,00 119,00 119,00
211,00 211,00 211,00 211.00

1068,00 1068.00 1068,00 1068.00
767,00 767,00 767,00 767,00
685.00 690,00 690,00 685,00
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Mlitteilun&en 
der Industrie- und nundetskammer zu Stettin
Die Notwendigkeit eines Brückenbaues Uber die Peene bei Karnin.

E s  hat sich m ehr und  m ehr herausgestellt, d a ß  die 
bestehenden Fährverb indungen  zwischen der  Insel U sedom  
und dem  Festland den w achsenden V erkehrsanforderungen  
nicht m ehr genügen. Infolgedessen ha t sich in le tzter Zeit 
allseitig und auch auf Seiten de r  R egierung  die U eberzeugung  
durchgesetzt, d aß  ein wirklich befried igender Zustand nur 
durch den  Bau einer Brücke über die Peene herbe igeführt  
w erden  kann. W enn nun auch die N otw endigkeit des 
Brückenbaues heute wohl allgemein anerkann t wird, so b e 
steht doch noch w enig K larheit darüber, welche Stelle für 
die E rb au u n g  d e r  Brücke die geeignets te  ist. Vielmehr ist 
zwischen den einzelnen In teressenten eine lebhafte  E rö r te 
rung im Gange, w elchem  d e r  drei bestehenden Projekte., 
nach denen die B rücke en tw eder bei W olgast, bei Zecherin 
oder bei K am in  zu erbauen ist, der  V orzug gegeben  w e r 
den muß.

Die Industrie- und H an d e lsk am m er zu Stettin, der die 
 ̂ e rtre tung  der wichtigen B äderin teressen  der auf de r  Insel 

Usedom gelegenen! Ortschaften obliegt, hat sich nun im H in 
blick auf die N otw endigkeit einer V erkehrsverbesse rung  inne r
halb des K am m erbezirkes, aber  auch in A nbetracht de r  B e 
deutung, die d e r  U eberb rückung  der Peene für die Schiffahrt 
zukommt, e ingehend mit den  vorliegenden P ro jek ten  befaßt. 
Nach P rüfung  de r  Verhältnisse und W ürd igung  aller in F rage  
stehenden Interessen, ist die K am m er zu der Auffassung 
gelangt, d a ß  d e r  Brückenbau bei K arnin bei weitem  den 
Vorzug vor den beiden anderen  P ro jek ten  verdient.

Zur B egründung  dieser Ansicht weist die K am m er in 
einer E ingabe  an den O berpräsidenten  der Provinz Pom m ern  
Vom 31. J an u a r  1928 darauf hin, d a ß  eine Brücke bei Zecherin 
für den I eil d e r  Insel U sedom , dessen Ziel der  hauptsächlich 
von Stettin u n d  Berlin kom m ende bedeu tende A utoverkehr ist, 
einen beträchtlichen U m w eg  bedeuten  w ürde. A bgesehen 
hiervon weist Zecherin auch ungeeignete  Bodenverhältnisse 
auf, so d aß  der Bau de r  Brücke sich hier sehr schwierig, 
langwierig und  kostspielig  gestalten  dürfte.

Die Errichtung! der  Brücke bei W olgast, für die h a u p t
sächlich von Seiten der  S tad t W olgast P rop ag an d a  gem acht 
wird, kann  von seiten de r  K am m er 'nicht befürw orte t werden. 
Zahlreiche G ründe sprechen  gegen  die D urchführung  dieses 
Projektes. I1 iir die W ahl des Ortes der Brücke sollte in 
erster Linie die kürzeste  V erbindung zu den östlich von 
Zinnowitz gelegenen  B ädern  von Bansin bis Sw inem ünde 
entscheidend sein. Die V erbindung über W olgast w ürde 
[jber für diese B adeorte  eine V erlängerung  des W eges von 
<>5 km  bezw. nach  Sw inem ünde 38 km  bedeuten. A n d e re r 
seits ist es für die westlich gelegenen B äd e r  ungefähr d a s 
selbe, ob  die Brücke über W olgast oder über K arnin g e 
führt wird. W ährend  also diese gar  keinen Vorteil von der 
■Brückenführung über W olgast hätten, w e rd en  die In teressen 
der B äder  Swinemünde, Ahlbeck, H eringsdorf  und Bansin 
auf das empfindlichste verletzt w erden. E s  sei darau f a u f 
merksam gem acht, d a ß  auf diese le tz tgenannten B adeorte  
Ungefähr vier Fünftel des gesam ten  B äderverkehrs  der Insel 

' ^ sedom  entfallen. So hatten  diese B äder im Som m er 1927 
eine Besucherzahl mit U ebernach tungen  von rund  92 000 
Personen, wozu noch ungefäh r 125 000 Passanten  treten, w ä h 
lend die westlich liegenden B äder in d ieser Zeit von nur 
etwa 24 000 Personen  und  schätzungsw eise 10 000 Passanten 
^üfgesucht w urden.

E s  ist im übrigen nicht m ehr als billig, d aß  den 
v erkehrsin teressen gerade  Swinem ündes, auf das das H aupt- 
K o n t i n g e n t  d er  Besucher entfällt, w e i t g e h e n d s t e  Beachtung 
^nd Förderung) zuteil wird, denn Swinem ünde, das  im Laufe 
der letzten Jah rzeh n te  seinen früher beträchtlichen H afen- 
yerkehr m ehr und  m ehr an Stettin abgeben  m ußte, wird nun 
tnfolge de r  V ertiefung de r  Fahrrinne  nach  Stettin auch 
feines doch im m erhin  einige V erdienstm öglichkeiten bietenden 
^eichterverkehrs beraubt. Sw inem ünde ist d aher  darauf an-

Seesdiiiiahrf.
, Die Schiffahrtstraße Stettin—See ist eisfrei; die E is 
b e c h e r  der  K am m er haben ihre Tätigkeit eingestellt und  
s'nd aufge leg t w orden.

gewiesen, als Ausgleich seinen B äderbe tr ieb  zu intensivieren, 
wozu natürlich eine V erbesserung  der. K raftw agenverb indun
gen  sehr wesentlich beitragen  w ürde.

Spricht somit das In teresse des B äderverkehrs  d e r  
Insel U sedom  durchaus für den B rückenbau bei K am in, so 
sind andererseits  h ierfür auch noch eine Reihe andere r  V o r
aussetzungen erfüllt. Die B rücke bei K arnin kann  in V e r 
bindung mit de r  bereits bestehenden E isenbahnbrücke  g e 
baut w erden. H ierdurch  ist aller V oraussicht nach eine b e 
deutende K ostenersparnis  g egenüber  allen anderen  P ro jek ten  
zu erzielen, da die vorhandenen Pfeiler nur verbreitert zu w e r 
den brauchen. Auch die U nterhaltungskosten  stellen sich 
bei K am in geringer, da  das benötig te  Personal zur B ed ie 
nung de r  B rückenöffnung schon vorhanden ist. Sodann dürfte  
auch der U m stand, d a ß  de r  B augrund hier schon bekann t 
ist, g egenüber dem schw ierigen und unbekannten  Gelände bei 
W’olgast u nd  Zecherin  nicht unerheblich ins Gewicht fallen.

W as die Verhältnisse auf den Z u fah rts traßen  anbetrifft, 
so sprechen auch diese zum indest nicht gegen  die W ahl von 
Karnin. Die Z u fahrts traße  nach  W olgast von Züssow an 
ist als S traße  III.  Klasse anzusprechen. W olgast selbst 
hat schmale und winklige S traßen , die w enig gee ignet e r 
scheinen, einen erhöhten A utoverkehr aufzunehm en. Auch 
die S traße  von Zinnowitz bis H eringsdorf, die sehr k u rv en 
reich durch M oorgelände führt, scheint w enig geeignet. Die 
V erbreiterung dieser S traßen  w ürde hohe Kosten verursachen, 
ob in W olgast selbst eine V erbesserung der D urchfahrt h e r 
beigeführt w erden  kann, entzieht sich de r  Kenntnis der  
K am m er. — Auch bei einer etwaigen W ahl des Z echeriner 
P ro jek tes  m üßte de r  hinter Anklam  von Murchin ausgehende  
K nüppeldam m  kilom eterw eit erhöht und verbreitert w erden. 
Die Kosten, die h ierfür anzusetzen wären, w ürden  zum 
m indesten die gleichen sein, die man für die D am m schüttung  
von D ucherow  nach K arnin in Anschlag bringen m üßte. 
Oestlich de r  bei Karnin überbrück ten  Peene kann die gute  
S traße  nach Sw inem ünde von Mellenthin an, wo sich d e r  
ganze V erkeh r  bereits teilt, den G esam tverkehr nach  den  
östlichen B adeorten  unschw er aufnehm en. F ür  den  w esen t
lich geringeren  V erkehr  über Bansin hinaus nach  Zinnowitz 
w ürden  die bestehenden  S traßen  vorerst ausreichen.

Schließlich m u ß  auch das  In teresse der  Schiffahrt beim 
Bau de r  Brücke beachtet werden. E s  braucht nicht w eiter  
ausgeführt zu w erden, d aß  Brücken w egen  d e r  dam it v e r 
bundenen S törungen für die Schiffahrt im m er unerw ünschte  
H indernisse  sind. So ist auch die E isenbahnbrücke  bei 
K am in  w egen  ihres nachts stets geschlossenen B rü c k e n 
aufzuges für die Schiffahrt nachteilig. E ine  weitere, u n e r 
trägliche E rschw erung  w ürde aber  eintreten, wenn noch an 
einer anderen  Stelle bei de r  D urchschiffung de r  Peene eine 
Brücke passiert w erden  m üßte. Dies kann  nur verhindert 
w erden, w enn die gep lan te  S traßenbrücke  an  die bereits, 
bestehende E isenbahnbrücke  angeg liedert wird, so d a ß  nur 
ein einm aliger Brückenaufzug erforderlich ist. D as Interesse 
d e r  Schiffahrt erheischt somit d ringend  die W ahl des Kar- 
n iner Pro jek tes.

Z usam m enfassend  stellt die K am m er in ih rer  oben  g e 
nannten  E ingabe  fest, d aß  d e r  Bau einer S traßenbrücke  über 
die Peene im Interesse des s tändig  w achsenden B äd e rv e r
kehrs  auf d e r  Insel U sedom  eine unabw eisbare  N o tw e n 
digkeit ist. E ine beschleunigte  Inangriffnahm e des Baues 
m uß auf das dringendste  befürw orte t w erden. D em  P ro jek t 
eines B rückenbaues  bei K arnin ist deshalb der  V orzug zu 
geben, weil h ierdurch  den  In teressen de r  B adeorte  mit dem 
weitaus s tärksten  V erkehr  am  besten gedient ist, weil die 
Baukosten infolge de r  schon bestehenden E isenbahnbrücke  
geringere  und  die für H err ich tung  d e r  Z u fah rts traßen  zum 
mindesten nicht höher als bei den anderen  P ro jek ten  sind und 
schließlich, weil die In teressen  d e r  Schiffahrt hierdurch am  
w enigsten geschädig t w erden.

Die neue Stettiner Hafenordnung. Die Stettiner H a fe n 
gem einschaft hat die seit dem  1. D ezem ber vor. Js.  gü ltige 
H afenordnung  für den  H afen  von Stettin in deutscher, sch w e
discher und englischer Sprache d rucken  lassen und gibt
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diese zum Preise  von 50 Pfg- für das  Stück in beliebiger 
M enge ab. •-

Die H afeno rdnungen  sind bei d e r  Kasse der Stettiner 
H afengem einschaft,  Abteilung H afenkap itän , Bollwerk 12/14 
erhältlich.

Binnensdiifiahrf.
W iedereröffnung der Stettiner Binnenschiffahrt. D er B e 

trieb auf den W assers traßen  im B e z i r k  d e s -  W a s s e r 
b a u a m t s  E b e r s w a l d e  w ar  lt. B ekanntm achung  des 
genannten  W asserbauam ts  vom 21. J a n u a r  1928 infolge de r  
milden W itte rung  w ieder aufgenom m en w orden. N ur  die 
S trecke des H ohenzollernkanals  von Pechteich bis zu den  
Schleusen N iederfinow  blieb w egen d r ingender In s tan d 
setzungsarbe iten  w eiter  gesperrt.  Mit dem  9. F eb ru a r  ist 
jedoch der gesam te  H ohenzollernkanal vom W asserbauam t 
E bersw a lde  für den Schiffsverkehr w ieder fre igegeben  w o r 
den, so d a ß  nunm ehr der  E i ldam pferverkehr zwischen Stettin 
u nd  Berlin in vollem G ange ist.

Auch der e i g e n t l i c h e  O d e r l a u f  ist bis Breslau 
und  voraussichtlich nach dem  15. I* eb ruar auch bis Cosel 
eisfrei, so d a ß  auch  hier d e r  bisher ruhende  B innenschiffs
verkehr  w ieder aufgenom m en w erden  konnte.

Der Etatsposten für das Schiffshebewerk Niederfinow  
im Reichshaushaltsplan für 1928 abermals herabgesetzt! 
Die Industrie- und  H an de lskam m er hat un ter dem  16. J a 
nuar folgende E ingabe  an den H errn  Reichsfinanzm inister 
gerich te t:

„Mit Schreiben, vom 29. N ovem ber  w ar  uns vom H errn  
R eichsverkehrsm inister auf unsere m ehrfachen E ingaben, b e 
treffend  W iedereinsetzung des  Betrages von 7,4 Millionen RM. 
für den zweiten Abstieg des H ohenzollernkanals  bei N ied e r 
finow, de r  zunächst als 8. Teilbe trag  der G esam tbaukosten  
im E ta tsen tw u rf  für 1928 vorgesehen  war, mitgeteilt w orden, 
d a ß  „in d em  dem  Reichsra t dem nächst zugehenden E n tw urf  
des H aushalts  des Reichsverkehrsm inisterium s für das Rech- 
nungsv jahr 1928 für den  Bau des Schiffshebew erkes bei 
N iederfinow  3 500 000 RM. eingestellt se ien“ .

W enn  die Bewilligung dieser Rate, die schon w eniger 
als die H älfte  des ursprünglich  vorgesehenen  Betrages d a r 
stellt, auch nicht voll befriedigen konnte, sahen w ir uns doch 
mit Rücksicht auf die angespann te  F inanzlage des Reichs 
genötigt, dieser Lösung der  F rag e  zuzustim m en in der  E r 
w artung, daß  sowohl der  Reichsra t als auch de r  R eichstag 
diesem E ta tsansa tz  nunm ehr ihre  Zustim m ung geben  und 
dam it de r  wichtigen W assers traße  S tettin—Berlin die n o t 
w endige Betriebssicherheit w ieder verschaffen w ürden.

W ir erfahren  jetzt, daß  am  10. D ezem ber im  R eichs
tagsausschuß  von diesen 3,5 Millionen RM. 2 Millionen RM. 
w ieder gestrichen w orden  sind, und zw ar 1 Million zu 
G unsten des K üstenkanals  zur E n tw ässerung  der  H ochm oore , _ 
für die n u r  1,5 Millionen RM. eingesetzt waren, und  eine 
w eitere  Million zu G unsten des W eserkanals , für den bisher 
noch nichts eingesetzt war. Mit dem  verbleibenden R e s t 
be trag  von 1,5 Millionen RM. ist nach einstim m iger Ansicht 
aller Sachvers tändigen  bei dem  Bau des Schiffshebew erkes 
nichts anzufangen. Die ursprünglich  eingesetzten 3,5 M il
lionen RM. hätten  g e rade  noch ausgereicht, um  eine geordnete  
W eiterführung  d e r  Arbeiten zu gewährleisten.

Je tz t  w ird  d e r  Zustand  eintreten, den  wir seinerzeit bei 
d e r  beabsichtigten vollkom m enen Streichung aller Mittel für 
den Bau des Schiffshebew erkes befürchten  m ußten : Die
V orbereitung  der Bauausführung, die Arbeiten zur Senkung 
des G rundw assersp iegels  auf dem  Gelände, auf dem  das 
H eb e w e rk  gebau t w erden  soll, die Fertigstellung  de r  Z u 
fahrtskanäle  und  der  B augrube  w erden  nochm als getroffen 
w erden  müssen und neue K osten verursachen, da  de r  ge- 
nann te  B etrag  von 1,5 Millionen RM. nicht ausreicht, um 
den Verfall d ieser vorbereitenden  Bauten zu verhindern.

W ir g lauben  ferner, ohne dam it eine Kritik an der 
D ringlichkeit o d e r  B auw ürdigkeit de r  beiden anderen  g e 
nannten  P ro jek te  üben zu wollen, zu deren  G unsten d iese  
erneute Restriktion« der  Mittel für das  N iederfinow er Schiffs
hebew erk  erfolgt ist, daß  es jedenfalls nicht angäng ig  e r 
scheint, einem allgem ein von Regierungsseite  als durchaus 
no tw endig  und dringlich anerkann ten  bereits im Bau bef in d 
lichen W erk  die nötigen Mittel zu entziehen, um  auf d e r  
anderen  Seite an  seiner Stelle B eträge  für Bauvorhaben  zur 
V erfügung zu stellen, deren  tatsächliche Ausführung bisher 
überhaupt noch  nicht in Angriff genom m en ist.

Auf eine eingehende D arlegung  dessen, was eine w eitere  
V erzögerung, des Ausbaues des N iederfinow er H ebew erks  
für den S tettin—Berliner V erkeh r  bedeu ten  w ürde, g lauben 
wir verzichten zu können, da  wir sowie die in teressierten

V erbände dieses Gebiet in m ehrfachen und um fangreichen 
E ingaben  bereits g enügend  k la rge leg t haben.

Zusam m enfassend  richten w ir die dringendste  B i t t e . an 
Sie, von einer w eiteren  V erkürzung  de r  für den  N eubau  des 
Schiffshebew erks N iederfinow  vorgesehenen Mittel im E ta t  
abzusehen. W ir e rw arten  nach  wie vor im allgemeinen V er
kehrs in teresse  eine mit allen Mitteln beschleunigte B äu 
ausfüh rung .“

Eisenbahn.
Das Bankstundungsverfahren zwischen der Deutschen  

Reichsbahn-Gesellschaft und der Deutschen Verkehrs-Kredit- 
Bank ist, wie uns seitens de r  hiesigen Reichsbahnd|irektion 
mitgeteilt wird, fü r  den  V erw altungsbereich der  R e ichsbahn
direktion S tettin  vom 16. F eb ru a r  ab auch für E x p reß g u t  
zugelassen w orden.

Steuern, Zölle.
Die M aiszolldifferenzierung soll gem äß  Verfügung des 

H e rrn  Reichsfinanzministers möglichst nach  den Vorschriften 
d e r  G ers tezollordnung vorgenom m en werden. Im  Verfolg 
dieser V erfügung  hat bereits ein g ro ß e r  Teil de r  L an d e s 
finanzäm ter A nordnungen erlassen, die den W ünschen der 
In teressenten  R echnung  tragen. Auf eine diesbezügliche E in 
gabe  der K am m er unter dem  11. Jan u a r  t.eilt der H e r r  P räs i
den t des Landesfinanzam ts Stettin mit, d aß  die bezugsscheim 
freie Menge für Mais zur V iehfütterung auf 25 dz  erhöht sei 
und  die nachgeordneten  Stellen en tsprechende Anweisungen 
erhalten haben.

Zuführ von polnischem Zucker. Infolge der w eiter e r 
m äßig ten  polnischen E isenbahntarife  ist die Z uckerproduktion  
vieler polnischer Fabriken , die w ährend  der  beiden vo rher
gehenden  J a h re  noch über Stettin lieferten, je tzt über Danzig 
dirig iert w orden. N ach Stettin kom m en  gegenw ärtig  nur 
noch verhältn ism äßig  geringe M engen aus den in unm itte l
b a re r  N ä h e  der  O der und W arthe ' gelegenen  F abriken ; aber 
auch  von den  an d e r  W arthe  gelegenen  polnischen Z u ck e r
fabriken gehen  schon bedeu tende  Teilm engen mit der  Bahn 
nach Danzig, weil diese Art d e r  Beförderung zum mindesten 
nicht teure r  ist als die W asserverladung über die Warthe- 
W enn  ab e r  die W asserverladung  noch gew ählt wird, ist auch 
sie je tzt du rch  eine neue M aßnahm e des Zollam tes W iesen
k ru g  aufs schw erste  bedroh t w orden, die darin besteht^ daß 
das genannte  Zollam t von derjen igen  F irm a in Landsberg 
a. d. W., die in e rs ter  Linie für die A bfertigung der  von 
d e r  W arthe  kom m enden  Zuckerkähne  in F rag e  kom m t, ve r
langt, ihre beim genannten  Zollamt hinterlegte Sicherheit urn 
mindestens RM. 100 000.— zu erhöhen, da sich die von diesei 
F irm a hinterlegte  Sicherheit bei N achprüfung  des B egleit
scheinausfertigungsbuches als bei weitem  nicht ausreichend 
erwiesen habe. Von polnischer Seite, nämlich von derjenigen 
Posener F irm a, die d ie  W asserverladungen für die P o s e n e r  
Z uckerbank  durchzuführen  hat, w ird hierzu mit Recht g e 
schrieben, daß  die vom Zollamt W iesenkrug  angedroh te  M aß 
nahm e, nur einen Teil d e r  K ähne abzufertigen, w enn die 
Zollsicherheit nicht erhöht wird, aller V oraussicht nach zur 
Fo lge  haben  muß, daß  die gegenw ärtig  auf d e r  W arthe 
nach  Stettin gehenden  G üter  d irek t pe r  Bahn nach  Danzig 
abgesandt w erden. Die Posener Zuckerbank  hat erklärt, die 
T ran sp o r te  über die W arthe  nach Stettin sofort einzustellen, 
falls irgendw elche Zollschw ierigkeiten seitens der  deutschen 
Zollbehörde gem acht w erden.

In A nbetracht d e r  ernsten G efahr einer w eiteren A b
w anderung  de r  polnischen Z uckerverladungcn nach  Danzig 
und  des dam it verbundenen  V erdiensten tganges für den 
S tettiner H afen  ist die Industrie- und H ande lskam m er in 
einer E ingabe  vom 2. D ezem ber  1927 beim  Präs iden ten  des 
Landesfinanzam ts B randenburg  in Berlin vorstellig geworden, 
dam it im Hinblick auf die ob igen  A usführungen dem  Zoll' 
am t W iesenkrug  um gehend  A nweisung erteilt wird, daß  es 
bei der  bisherigen W eise der A bfertigung verbleibt und aucn 
die b isherige H öhe  d e r  gestellten Sicherheit nicht über
schritten wird.

D er  P räsident des Landesfinanzam ts B randenburg  hat 
daraufh in  der  K am m er unter dem  13. J a n u a r  geantw ortet,  dab 
er das  Zollamt W iesenkrug  angew iesen  habe, bei de r  Be
m essung de r  H öhe de r  Sicherheitsleistung die erforderliche 
Rücksicht auf die w irtschaftlichen Verhältnisse des Begleit' 
scheinnehm ers zu nehm en. — Inzwischen ist auch aus P o sen  
d e r  Bescheid gekom m en, d a ß  das Zollamt W iesenkrug  die 
T ransitabfertigung  de r  w eiteren  K ähne nach  dem  alten Systein 
glatt durchgeführt hat. Die energischen Vorstellungen de 
K am m er scheinen somit erfreulicherweise ihre volle W irk u n g  
gehabt zu haben.
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Das neue Landesarbeitsamt. D as Pom m ersche Landes- 
arbeits- und Berufsam t (Landesam t für Arbeitsvermittlung), 
das bisher* eine Abteilung der P r o v i n z i a l v e r w a l t u n g  
von Pom m ern  bildete, ist am  1. F eb ru a r  d. J .  als L a n d e s - 
arbeitsam t P om m ern  von der R e i c h s a n s t a l t  für A r 
beitsvermittlung und A rbeitslosenversicherung übernom m en 
worden. D e r  Bezirk des neuen Landesarbeitsam tes um faßt 
die Provinz P o m m e r n  u nd  den Freis taat M e c k l e n 
b u r g  - Strelitz mit A usnahm e des Landesteils Schönberg- 
Ratzeburg . D er  A ufgabenkreis des Landesarbeitsam ts, de r  
bislang im wesentlichen in der Aufsicht über die G eschäfts
führung de r  öffentlichen Arbeitsnachweise, d e r  R egelung des 
Arbeitsm arktsausgleichs und d e r  O rdnung der  Berufsberatung 
bestand, ist du rch  das am  1. O k tober  1927 in K raft g e 
tretene Gesetz über Arbeitsverm ittlung und  A rbeits losenver
sicherung wesentlich erw eitert w orden. D as L andesa rbe its 
amt ist für seinen A m tsbezirk  die Zentralstelle für die Ver- 
einnahm ung u nd  A brechnung aller Beiträge zur A rbeits 
losenversicherung und die Aufsichtsinstanz über die A us
gabenwirtschaft. Z ur E n tscheidung  über Beschw erden aus 
der Arbeitslosenversicherung in zweiter Instanz ist beim 
Landesarbeitsam t eine S p ruchkam m er unter d em  Vorsitze 
des R egierungsd irek tors  Dr. H a s s e n s t e i n  gebildet 
worden.

Von den  sonstigen A ufgaben des Landesarbeitsam tes 
seien nur e rw ähn t:  die R egelung  der  B eschäftigung a u s 
ländischer Arbeiter, die s tändige Beobachtung des A rbeits
marktes, die F örderung  von M aßnahm en  zur V erringerung  
der A rbeitslosigkeit (sogenannte w ertschaffende A rbeits losen
fürsorge), die Aufsicht über die n ich tgew erbsm äß igen  A r
beitsnachweise und  die V erm ittlung für höhere F r a u e n b e r u f .  
Lie B erufsbera tung  w ird  dem  Ausbau d e r  E ignungsprüfungen  
erhöhte Aufmerksamkeit] widmen. A ngegliedert ist dem  L a n 
desarbeitsam t eine Beratungsstelle für ausscheidende W ehr- 
machtsangehörige. Zum  Präsidenten  des Landesarbeitsam tes 
Pommern hat de r  H e r r  Reichspräsident im E invernehm en 
mit dem  V orstande der  Reichsanstalt und  de r  obers ten  L an 
desbehörde den  O berreg ierungsra t im  Reichsfinanzministerium 
K r  e t  s c h  m a n n  ernannt. Präsident K retschm ann hat sein 
Amt bereits angetreten .

Handel und Gewerbe.
Bestimmungen über ausländische Handlungsreisende.

u as Reichswirtschaftsm inisterium  teilt uns durch  den  D e u t
schen Industrie- und  H ande ls tag  folgendes mit:

„In fo lge  A enderung d e r  preußischen Ausführungsanw ei- 
Sung z m  G ew erbeordnung  lautet A bsatz 1 der  P reu ß en  b e 
treffenden B estim m ungen d e r  „Z usam m enste llung  der  im 
^eu tschen  Reiche geltenden Bestim m ungen für ausländische 
^ a n d lu n g s re isen d e“ (S.1 3) je tzt wie folgt:
~ „ In  P reu ß en  gelten  die Bestim m ungen d e r  Ziffern 56, 

76 und  84 de r  A usführungsanw eisung zur G ew erb eo rd 
nung vom 1. Mai 1904 (Handels.-Min.-Bl. S. 123) mit den 
‘‘.enderungen, die Z iffer 57 und Ziffer 84 Absatz 1 durch 

le gem einsam en E rlasse  de r  Minister für H ande l und G e 
werbe, des Innern1, d e r  F inanzen und für V olksw ohlfahrt 
! °m  28. Ju n i  1924 (Handels-M in.-Bl. S. 228) und vom
• N ovem ber 1927 (Handels-Min.-Bl. S. 421) erfahren  haben .“

Messen und Ausstellungen.
Exportauskunftsstellen ausländischer Handelskammern 

(|U‘ der Frankfurter Frühjahrsmesse. D er A uslandsgeltung 
er f r a n k fu r te r  M essen entsprechend, w erden  auf de r  F rank- 
rter F rüh jah rsm esse  w iederum  Exportauskunftss te llen  

'Vlschenstaatlicher H ande lskam m ern  errichtet w erden, und- 
j vvar von d e r  N iederländischen H an d e lsk am m er  für Deutsch- 

> von d e r  D eutsch-Italienischen H andelskam m er, der  
eutsch-Türkischen H an d e lsk am m er  und der  Amerikanischen 
andelskam m er in D eutschland. 

i .. Diese Stellen w erden  alle in F rag e  kom m enden  Aus- 
Qü.nfte, den  E xport ,  die V erfrach tung  und Verschickung von 
i utern sowie an dere  einschlägige F rag en  betreffend, kosten- 

s erteilen.
fu e n̂ze n̂en Büros befinden sich w ährend  de r  F r a n k 

ster F rüh jah rsm esse  im M eßam t, F rankfu rt  a. M., H aus
ffenbach. .

zu .^e'tens der Prager Mustermesse ging uns ein Schreiben 
’ ln dem  auf die P rag e r  F rüh jah rsm esse  vom 18.—25. 

cj arz aufm erksam  gem acht wird. N äheres  auf dem  Büro 
iibp am m er- D aselbst kann  auch ein Vertraulicher Bericht 
den ^ u^ a Pester Internationale Messe 1928 eingesehen w er

Zulassungsstelle für Wertpapiere an der 
Börse zu Stettin.

Die Zulassungsstelle für W ertpap iere  an  der Börse 
zu Stettin! hat in ih rer  S itzung vom 1. F eb ru a r  1928 im E in 
vernehm en mit den  anderen  deu tschen  W ertpap ierbörsen  fo l
gende  Beschlüsse gefaß t:

I. ' '
Die G enehm igung von Zulassungen von W ertpap ie ren  

zum H andel und zu r Notiz an d e r  Börse zu Stettin wirci 
fortan  davon abhäng ig  gem acht, d aß  sich die Gesellschaften 
schriftlich zu den Zulassungsakten  verpflichten, das B ilanz
schem a en tsp rechend  den  von d e r  Zulässungsstelle in den 
P rospek ten  zur Bilanz und  Gewinn- und  V erlustrechnung
verlangten E rläu te rungen  zu erw eitern und  künftig  die V e r
öffentlichung mit diesen E rläu te rungen  vorzunehm en.

II.
D as in den  Satzungen vieler Gesellschaften d em  V o r

s tand  oder Aufsichtsrat zustehende Recht, die G enera lver
sam m lungen  nach jedem  beliebigen O rte  einzuberufen, w ird 
zur V erm eidung  von M ißbräuchen  in d e r  W eise eingeschränkt, 
d aß  die für die A bhaltung  d e r  G eneralversam m lungen in 
B etracht kom m enden  O rte  in den Satzungen künftighin 
namentlich au fgeführt  sein müssen.

Die w iedergegebenen  beiden  Beschlüsse sind den 
S tettiner Bankleitungen u n d  den D irektionen  derjen igen  
Aktien-Gesellschaften, deren  Aktien zum H andel und zur 
Notiz an  der  Börse zu Stettin und zum F re iverkehr bei d e r  
Börse zu Stettin zugelassen sind, m itgeteilt worden.

Angebote und Nachfragen.
9240. W i e n  sucht G eschäftsverb indung mit L ieferanten von 

w asserundurchlässigen  Autoverdeckstoffen, zum A us
schlagen u n d  T apezieren  von Autos geeignete  Tuche, 
Kunstleder, Autoleder, A utoteppichen, A uto innenaus
s tattungen, A utobeschlägen  u n d  sonstigen Auto- und 
M otorradm aterialien , d ie  in Oesterreich, U ngarn , Jugo- 
slavien, R um änien  und  Polen nicht vertre ten  sind. 

9259. W i e n  sucht G eschäftsverb indung mit Textilfabriken, 
die sich mit d e r  E rzeu g u n g  von D aunendeckenstoffen, 
insbesondere Cloth, Satin, Zanella, K retonne etc. b e 
fassen.

9261. I s e r l o h n  sucht V ertre ter  für Näh- u nd  Stopfnadeln.
9265. P o s e n :  D eutsches Baugeschäft und  A rchitek turbüro

bietet seine Dienste an  für jede A rt Bauausführungen, 
P ro jek te  und  G rundstücksbeschaffungen.

9322. G r a z  sucht G eschäftsverb indung mit E x p o r teu ren
von Sprotten , Bücklingen und Schellfischen.

9335. B e r l i n - K a r l s h o r s t  sucht V ertre te r  für den  V e r 
trieb von F laschenkapse ln  aus Zellulose.

9347. H a m b u r g  13 sucht G eschäftsverb indung mit F i r 
men der Pom m erschen  Korbm öbelindustrie.

9382. E s s e n  sucht V ertre te r  aus der  E lek tro -  bezw. B e 
leuchtungsbranche (Provisionsvertreter) für den  V er
trieb von B eleuchtungsgläsem , wie Ampeln, Schalen 
für Kronleuchter, L am penschirm e usw.

9538. O s l o  sucht G eschäftsverb indung mit Futtermittel-,
R oggennachm ehl-, W eizennachm ehl-, Reisfutterm ehl- 
und  M elassegroßhandluügen. •

9566. B u d a p e s t :  V egetabilien-Exportfirm a sucht V er
treter.

9567. P l a u e n  i. V. sucht V ertre ter  für Taschentücher-Spe- 
zialitäten.

9584. B e r l i n - W i l m e r s d o r f  sucht G eschäftsverb in
dung  mit Südfruchtim porteuren.

9589. D r e s d e n  sucht V ertre ter  für ein I’lecken -
entfernungs-M ittel.

9632. H a m b u r g  8 sucht V ertreter für Anstrichfarben.
9633. S t o c k h o l m  w ünscht V ertre tungen  für Maschinen, 

A pparate , M aschinenzubehör, W erkzeuge usw. für 
deutsche F irm en zu übernehm en.

9634. L o n d o n  E . C. 3 sucht G eschäftsverbindung mit 
L ieferanten von E isenausrüstungen für M eßräum e, 
E isenbunkern  u nd  Eisen- (Stahl-) K abinentüren.

Die A dressen de r  anfragenden  Firm en sind im Büro 
de r  Industrie- und H an d e lsk am m er  zu Stettin, Börse II, 
für legitimierte V ertre ter e ingetragener Firm en, w erktäg lich  in 
d e r  Zeit von 8— 1 U hr vormittags und 3—6 U hr nachm ittags 
(außer Sonnabend nachm ittags) zu erfahren (ohne G ew ähr
für die Bonität de r  einzelnen Firmen).
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‘R c i c t t s n a c h r i c M e n s t e U e  

f ü r  Z k u ß e n l u u u i e l  i n  S t e t t i n  ‘B e z i r k  H e m m e r n ,  G r e n z m a r k .

Bei de r  Reichsnachrichtenstelle  für A ußenhandel in 
Stettin sind u. a. die nachfo lgend aufgeführten  am tlichen 
N achrichten eingegangen. Diese können von interessierten 
F irm en in d e r  Geschäftsstelle der Reichsnachrichtenstelle, 
Stettin, Börse II, eingesehen oder gegen  E rs ta t tung  der  
U nkosten  abschriftlich bezogen werden.
P h i 1 i p p i n e n : G eschäftsm ethoden de r  am erikanischen  und 

englischen W erkzeugm aschinenindustrie .
P o l e n :  Absatzm öglichkeiten  für deutsche Farben . — Die 

L age der  polnischen Lederindustrie  und A bsatzm öglich
keiten für deutsche Lederw aren.

B e l g i e n :  Bau einer K unsteisbahn in Brüssel.
J  u g o s l a v i e n :  Absatzm öglichkeiten  für Stahl-, Beton-,

Mosaik- und T errazzop la tten  sowie Basaltplatten. 
J a p a n :  Die K onservierung von Krabben.
B r i t i s c h - I n d i e n :  G eschäftsm ethoden der  englischen und 

am erikanischen  W erkzeugm aschinenindustrie . 
A r g e n t i n i e n :  In ternationaler T rak to renw ettbew erb .  
S c h w e d e n :  A bsatzm öglichkeiten für frische Schnittblumen. 
I t a l i e n :  G roßm ark tp re ise  für Klipp- und Stockfische. 
T ü r k e i :  Bedarf de r  türkischen H eeresverw altung  in Runcl- 

zelten.
S p a n i e n :  K lip p f isch m ark t .
U n g a r n :  E inziehung von ungarischen  K ronennoten; A us

gabe  von 1000 Pengönoten.
L e t t l a n d :  Russische F lachsverkäufe  und lettländisch-

russische V ere inbarung  über gem einsam es V orgehen  am 
F lachsm ark t.
Adressenmaterial. D er Reichsnachrichtenstelle  liegen fo l

gende  A nschriften vor: Industrievertre te r in Venezuela. —
Piano-, Orgel- und  M usik instrum entenhändler und -fabrikanten 
sowie G roßhänd le r  und Im porteu re  auf dem  Gebiet der  
E lek tro techn ik  und  des R adiow esens in H olland. —- V ertre te r  
für Tex tilw aren  in Griechenland. — A genten für Papierw aren , 
K ontorartikel und Schulmaterialien in Finnland. —- D eutsche 
und ausländische H andelsfirm en sowie Schiffahrtsgese ll
schaften in Liberien. — M öbelhändler in Italien. —- F arben  - 
handlungen in d e r  Tschechoslowakei. — D eutsche F irm en 
und G ro ß h ä n d le r  für F a rben  und Lacke in China. -— E ise n 
handlungen, die In teresse für Textilm aschinen haben, in 
Jugoslavien. — L ederw arenhänd ler  in den Vereinigten Staaten.
— K affeehändler’ in Rumänien.

„Neue Pariser Zeitung“. U eber  diese Zeitung, die sich 
w egen Insera tenaufgabe  auch an deutsche W irtschaftskreise  
zu w enden  beabsichtigen soll, liegt d e r  N achrichtenstelle 
eine s treng  vertrauliche A uskunft vor, die von In teressenten  
auf dem  Büro de r  Stelle eingesehen w erden  kann.

Warnung vor einer dänischen Firma. Die F irm a W orm - 
G unnar-H ansen  (N ordisk A gentur Co. K openhagen), die sich 
in der H aup tsache  mit M anufakturw aren , D am enkonfek tion  
usw. befaßt, soll sich neuerd ings  nach V erbindungen mit 
deutschen F irm en drängen . Es besteh t Veranlassung, vor 
A nknüpfung einer geschäftlichen V erbindung mit de r  F irm a 
dringend  zu warnen.

Auskunft über eine schweizer Firma. D er R eichsnach
richtenstelle ist eine s treng  vertrauliche Auskunft über den  
früher deutschen, je tzt schweizerischen S taa tsangehörigen  
Paul Spier in W etzikon bei Zürich zugegangen, de r  auch von

Rum änien  aus seine Geschäfte betre iben soll. I* innen, an 
die Spier betr. A nknüpfung einer G eschäftsverbindung h e r 
an tre ten  sollte, w erden  gebeten, sich vorher mit de r  R eichs
nachrichtenstelle  in V erbindung zu setzen.

Gewerbelegitimationskarten im Verkehr mit Jugoslavien. 
E s wird darauf hingewiesen, daß  mit Inkrafttre ten  des 
D eutsch-Jugoslavischen H andelsvertrages  als Ausweis für 
H andlungsre isende  usw. im V erkehr  zwischen Deutschland 
und Jugoslav ien  an Stelle der G ew erbeleg itim ationskarte  nach 
dem  im früheren  V ertrage  vom 4. 2. bis 5. 12. 1921 v o rg e 
sehenen M uster die G ew erbeleg itim ationskarte  nach  dem 
Muster des Internationalen  A bkom m ens zur Vereinfachung 
der  Zollförmlichkeiten vom 3. N ovem ber 1923 tritt.

Die Rechnungen für die Einfuhr wertzollpflichtiger 
deutscher Waren nach Frankreich. W ertzollpflichtige W aren 
müssen bei der E infuhr aus D eutschland nach  I' rankreic n 
grundsätzlich  von zwei konsularisch beglaubigten R echnun
gen begleite t sein, nämlich einer für Zw ecke de r  28 proz. 
R epara tionsabgabe  und' einer anderen  für Zw ecke der  W e r t 
verzollung. Die erstere  w ird gebührenfre i beglaubig t und 
vom französischen Konsulat mit dem  V erm erk  versehen. 
,,Vise g ra tu item ent pour servir exclusivement e n  vue de 
l ’application du prelevement de 26 p C t.“ F ür  die z w e i t e  
w ird  eine B eg laub igungsgebühr von 5 Goldfrank (4,20 M.] 
erhoben, w enn de r  W ert der W aren  100 G oldfrank (84 M j 
übersteigt. Auf A ntrag des französischen A usw ärtigen Amtes 
hat die französische Generalzolld irektion in einer Lntschei 
dung  vom 25. N ovem ber 1927 Nr. 2748, 1/1 (Bulletin D o u a n i e r  
vom 29. N ovem ber 1927) zugelassen, daß  in d e r  Praxis a u t  
ausdrücklichen A ntrag  de r  A bsender diese beiden Rechnungen 
durch  eine einzige ersetzt w erden  können, unter de r  \  oraus- 
setzung, daß  diese einzige R echnung  gleichzeitig alle Be
dingungen erfüllt, denen  die beiden R echnungen zu ihrer 
Gültigkeit ge trenn t genügen  müssen, insbesondere, d aß  die 
einzige R echnung  bei einem W arenwert^  von m ehr als 10U 
G oldfrank einer K onsu la tsgebühr von 5 G oldfrank un te r
w orfen  wird. G leichze it ig  sind die französischen Zollstellen  
darauf hingewiesen w orden, daß  gem äß  Artikel 22 des 
d e u tsc h -fra n zö s isch e n  H a n d e ls a b k o m m e n s  vom  17. A ugust
1927 unter den  oben angegebenen  V orbehalten  eine einzige 
U rkunde , die gleichzeitig als U rsp ru n g sz e u g n is ,  als R ech ' 
nung  für Zw ecke  der  W ertverzollung sowie als Rechnung 
für Zw ecke de r  26 proz. R epara tionsabgabe  dient, vorgelegt 
w erden  kann.

Merkblätter für den Außenhandel, sowie Firmenlisten.
D er Reichsnachrichtenstelle s ind nachstehend aufgeführte 

M erkb lä tte r  u nd  Firmenlisten eingegangen, die auf dem  Büro 
de r  Stelle eingesehen, bezw. vom D eutschen W irtschafts
dienst G. m. b. H., Berlin W. 35, S chöneberger U fer H , 
bezogen  w erden  können.
1. M erkb la tt  für den  deutschen A ußenhandel mit V e n e z u e l a -

2. M erkbla tt  für den  R eiseverkehr zwischen D eutschland uno
der  Union, de r  SSR.

3. Liste d e r  deutschen und das deutsche Interesse vertr.e
tenden F irm en

a) in H ankow ,
b) in Tsingtau.

‘F r a c h t e n m a r k t .

Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  10. F ebruar.  Auf 
dem  O stseefrach tenm ark t sieht es nach wie vor recht trübe 
aus u n a  Ladungen  sind g egenw ärtig  nu r spärlich am  M arkt. 
Das H olzverfrach tungsgeschäft ruh t w äh ren d  des W inters 
vollkommen und  die Erzv 'erladungen stocken infolge von 
Streik und A ussperrung in den schw edischen G rubenbezirken. 
Viele R eeder  haben  es vorgezogen, einen Teil ihres Schiffs
parkes aufzulegen. Am s k a n d i n a v i s c h e n  E r z f r a c h 
t e n m a r k t  stehen die R aten  wie folgt je  t in schw. K r.: 
Lulea und Gefle w egen  Eis geschlossen; Oxelösuncl—Stettin
3.35 Löschen Schiffsrechnung; M eloevaer—D anzig  4.75—5.00 
Löschen Schiffsrechnung; N arv ik— N ordsee 3.50 fio und 
K irkenaes—R otterdam  4/6 fio.

Die K o h l e n f r a c h t e n  be tragen  F irth  of F o r th — 
Stettin 5/3, Tyne— Stettin 5/3, R o tte rd am —Stettin  Rm. 4.50 
und D anzig—W estitalien 9 /— je t.

U n te r  den a f r i k a n i s c h e n  Seefrachten sind aufzu' 
führen S fax—Stettin P hosphat 8 / — . je t, M e l i l l a — Stetti 
E isenerz  6/6 und  N ordafr ika— Stettin afrikanisches Gras a 
Beiladung in g rößeren  Partien  (ca. 5—600 t) 22—22/6 jc

Im  übrigen sind nachfolgende F rach tsä tze  a u f z u f ü h r e n  ̂
S te ttin—M emel 600/800 tons P hosphat Rm. 6.—■; Stralsun 
-—London-River 400 tons H afe r  11 , 11/6; M iddlesbrough
Stettin 400/600 tons Pig iron 8/ - ;  F o w e y —Stettin 
tons Chinaclay 10/6, 11 /— ; Stettin^-nördl. Aarhus 100/ 
tons Briketts  Kr. 5.— 5^2; S te ttin—nörd!. A alborg  100/ 
tons Briketts  Kr. 51/2 6-— ; S te t t in—U ddevalla  200/250 toOs 
Briketts Kr. 8.— ; Stettin—Oslofjord 100/300 tons BrikettS 
Kr. 10.— 12.— ; K ristiansand—Stettin 185 tons Fe ldspat R 111 
7.60; S tockholm —Stettin 150/170 tons Feldspat Rm. 6.25.
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K u r s e .
Revaler Börsenkurse. Rigaer Börsenkurse
________ Estländische Mark. Lettländisdie Lat. (Ls.)

Gemacht 27. Januar
Käufer) Verk.

1. Februar
Käufer | Verk.

6. Februar
Käufer | Verk.

Neuyork . . . _ 372.25 873 25 372.25 373.25 372.50 373.50
London . . . -- 18.14 18.19 18.13 18.18 18.14 18.19
Berlin . . . . -- 88.70 89.30 88.05 89.25 88 85 89.45
Helsingfors -- 9.36 9.40 9.36 9.40 9.37 9.41
Stockholm  . . -- 99.85 100.45 99.90 100.50 100,00 100.60
Kopenhagen . -- 99 G5 100 25 99.60 100.20 99.70 100.30
Os’o . . . . -- 99.00 99 80 98.95 99.75 99.05 99.85
Paris . . . .  
Amsterdam

-- 14.65 14.90 14.65 14.90 14.65 14.90
-- 150.00 150.80 149.55 150.75 149 90 150.70

, . • • • • -- 71.80 72 30 71.80 72.30 71.85 7235
Zürich . . . -- 71.05 72.25 71.60 72.20 71.05 72 25
Brüssel . . . -- 51.80 52.30 51.85 52.35 51.85 52.35
Mailand . . . -- 19.70 20.10 19.70 20.10 19.70 20.10
P^?g • • • • -- 11.05 11.25 11.05 11.25 11.05 11 25
W ien . . . .  
Budapest . .

-- 52.45 53.05 52.4 > 53.05 52.45 5305
-- 65.05 65.75 65.05 65.75 65.10 65.80

W arschau . . -- 41.50 42.70 41.50 42.70 41.50 42.70
Kowno . . . — 30.70 37.30 36.70 37.30 36.75 37.35
Moskau (Scheck) -- 192.00 193.50 192.00 193.50 192.00 193.50
Estl. Krone 100 — — _ _ _ _

2. Februar
Kfiuf. | Verk.

3. Februar
Käuf. | Verk.

4. Februar
Käul. | V erk.

1 am erik . D o lla r . . . 5.174 5.184 5.174 5.181 5.174 5.184
1 P fu n d  S te r l in g . . . 25.20 25.25 25.20 25.25 25.20 25. 5

100 franz. F ran cs  . . . 20.20 20.50 20.20 20.50 20.20 20.50
100 belg . Belga . . . . 71.75 72.50 71.75 72.50 71.75 72.50
100 schw eizer F ran cs 99.35 100.10 99.35 100.10 99.35 100 10
100 ita lien isch e  L ire . . 27.25 27.65 27.25 27.65 27/20 27.60
100 schw ed. K ronen  . . 138.70 139.40 138.70 139.40 138.70 139.40
100 norw eg. K ronen  . 137.45 13'.15 137.40 138.10 137.35 138 05
100 dän isch e  K ronen . 138.30 139.00 138.35 139.05 138.35 139.00
100 tscliecho-slow ac. Kr. 15.20 15.50 15.20 15.50 15.20 15.50
100 h o lländ . G ulden . . 20^.30 209.35 208.30 209.35 208.10 209.10
100 deu tsch e  M ark . . 123.00 123.95 123.10 124 05 123.10 124.05
100 fin n län d . M ark . . 12.98 13.12 12.98 13.12 12.98 13.12
100 estländ . M ark . . . 138.40' 139.40 138.40 139.40 138.40 139.40
100 poln . Z loty . . . . 57.50 59.50 57.50 59.50 57.50 59.50
100 litau isch e  L its . . . 50.85 51.70 50.85 51.70 50.85 51.70

1 SSS R -T sclierw onez — — _ _ -- _
E d elm eta lle : G old 1 kg 3125.00 3145.00 3125.00 3445.00 3425.00 3445.00

S ilb e r  1 kg 91.00 99.00 91.00 99.00 91.00 99.00

Beton und Eisenbeton im Ingenieurbanwesen.
Die S tadt S t e t t i n  besitzt f ü r  d i e  G e s c h i c h t e  

d e r  d e u t s c h e n  Z e m e n t i n d u s t r i e  b e s o n d e r e  
B e d e u t u n g .  W ar es doch die „ S t e t t i n e r  P o r t -  
‘ a n d - C e m e n t f a b r i k " ,  die, im J a h re  1855 nach m ü h e 
vollen u n d  kostspieligen V orarbeiten  von d em  Chem iker 
Dr. Bleibtreu zusam m en mit dem  Konsul Gutticke g e g rü n 
det, als erste deutsche Z em entfabrik  ein dem  w eltberühm ten  
englischen „P o r t lan d zem en t“ gle ichw ertiges E rzeugnis  h e r 
stellte. A u s  d i e s e r  e i n e n  F a b r i k  m i t  3 0 0 0 0  F a ß  
J a h r e s e r z e u g u n g  s i n d  i n  5 0 J a h r e n  r u n d  1 2 0  
j' a b r  i k e n  m i t  r d.  3 5  M i l l i o n e n  F a ß  j ä h r l i c h e r

i e f e r u n g g e w o r d e n .
•. Versucht m an  die tieferen U rsachen  dieser Entwicklung, 

die ohne Beispiel in der Geschichte des Bauwesens dasteht,  
2u ergründen, so findet man, d a ß  sie einerseits in de r  V e r
vollkommnung der H ers te llung  des Zem entes, andererseits  
lri den E rfo lgen  de r  wissenschaftlichen und praktischen  F o r 
schungsarbeit liegen.

H an d  in H and  mit der  V ervollkom m nung de r  Zement- 
B e u g u n g  ging die W eiteren tw icklung der Beton- bezw. 
f^senbetonbauw eise, so d a ß  heute das Ingen ieurbauw esen  

Beton ein hochw ertiges, sehr anpassungsfähiges Material 
esitzt, das sich bei fast allen B auaufgaben  mit E rfo lg  an- 

'venden läßt. Die wirtschaftlich begründe te  N otw endigkeit,  
s° weit als möglich mit maschinellen Hilfsmitteln zu arbeiten, 
u^d  die V orzüge der  plastischen Gestaltungsm öglichkeit e r 
obern der Betonbauw eise im m er neue Gebiete.

Im E isenbahnbauw esen  sind die an die B auw erke im 
a ^gemeinen zu stellenden A nforderungen  besonders hoch, 
s°weit es sich näm lich um Bauteile handelt, die durch die

dynam ischen W irkungen  des Zugverkehrs  durch besonders 
s ta rke  dauernde  A bnutzung u. ähnl. beanspruch t w erden. 
Die im E isenbeton  gebräuchliche steife V erbindung de r  e in 
zelnen Bauelem ente bew irk t eine mit anderen  Baustoffen 
nicht erre ichbare  Steifigkeit und W iderstandsfäh igkeit des 
Bauw erks. D azu  kom m t die Möglichkeit, den w irksam en 
Querschnitt an besonders beanspruchten  Stellen durch Q u e r
schnittsvergrößerung, V erteilung und F ü h rung  der E ise n 
einlagen an jeder  Stelle eines rechnerisch durchsichtigen 
T rag w erk s  den gew ünschten  H öchstspannungen  genau  a n 
zupassen.

D er F ö rderung  der  Betriebssicherheit, die im E ise n 
bahnw esen  an ers ter  Stelle steht, w erden  g e rad e  Beton 
und E isenbeton, die — ohne  U nterhaltungsarbeiten  zu e r 
fo rdern  — Jah rzeh n te  überdauern , in höchstem  M aße g e 
recht. Beton zeigt vor allem auch  eine besondere  W id e r 
standsfähigkeit gegen  die allen anderen  Baustoffen g e fä h r 
lichen Einflüsse von W asser, F eu er  und R auchgasen.

So finden w ir denn  auf fast allen G ebieten des E ise n 
bahnbauw esens in zunehm endem  M aße die V erw endung  von 
Beton und dam it zugleich auch die neuzeitlichen V erfahren  
zu seiner V erarbeitung.

V oraussetzung für das Gelingen von Betonarbeiten  bleibt 
jedoch im m er sorgfältige A usführung und  U eberw achung  
der B auausführung bei V erarbeitung  einw andfreier Materialien. 
D er  Zem ent wird von den  V erkaufsverbänden de r  Z em en t
industrie mit stets gleichble ibenden Eigenschaften , die in 
den N orm en  fes tgeleg t sind, geliefert. G egen Fehler in de r  
V erarbeitung  oder V erw endung  ungeeigneter  Zuschlagsstoffe 
schützt eine sachverständige Bauleitung.

Verschiedenes 
von den an den Eisenbahn- und Haienbauten beteiligten Firmen.

Vlr im Nachfolgenden einen U-eberblick über die 
p1 den Eisenbahn- und Hafenbauten beteiligten 

lrmen, den wir der Beachtung unserer Leser 
GrO p feh len .

Die F irm a
Franz Engelmann

SiUrde von ihrem  heutigen Inhaber im J a h re  1910 gegründet. 
A. r h ■ verhältn ism äßig  schnell ins Geschäft, weil sie ihre 
fü{ b e i t e n  m i t  g r o ß e r  G e w i s s  eji-h  a f t i g k  e i t aus-
Alsrt(C fln d nur e i n w a n d f r e i e s  M a t e r i a l  verw endete. 

s A uftraggeber traten R e i c h s - ,  S t a a t s -  u n d  K o m 

m u n a l b e h ö r d e n ,  sowie verschiedene F irm en der  S te t
tiner G roßindustrie  auf.

E s  genügt für das A nsehen de r  Firma, wenn hier 
angeführt wird, d a ß  die Chemische Produktenfabrik  P o m m e 
rensdorf  A.-G., die „U n io n “ , F ab rik  ehem. Produkte , das 
E isenw erk  Kraft, S tolzenhagen-K ratzw iek, der \  ulcan, die 
O derw erke , die O elw erke, Züllchow, sowie die O elm ühle 
Z ander  und die Crepin A.-G. de r  F irm a ihre einschlägigen 
A ufträge übermittelten.

Es  sei ferner  vermerkt, daß  Z im m erarbeiten  für die 
Prövinzialverwaltung, wie z. B. für die P rov inz ia l- Iaub -  
s tum m enanstalt und in g rößerem  A usm aße für den Provinzial- 
N eubau ausgeführt wurden. Auch die H ochbaudepu ta tion  der
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Franz Engelmann
Zimmermeister

Hoch- und Tiefbaugeschäft /  Dampfsägewerk

S T E T T I  N
F e r n s p r e c h e r  307 75

Ausführung
von

Rammarbeiten
Fundierungen, 

Holzbollwerken, 
Kaimauern

Weitgespannte 
Holzkonstruktionen für 

Industrie 
und Landwirtschaft

■
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Schiffsmakler — Bunkerkohlen
m m m m m m iim m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m im m m m

Agentur überseeischer Dampferlinien und der 
Egon-Linie Stettin-SUdschweden.

Greifenhagen bei Stettin
liefert in sauberster Ausführung

Stabfußboden
in Eiche und Buche

Modernste Maschinen Neuzeitliche Trockenanlage

Adresse für Bahnsendungen: Greifenhagen-Hafenbahn, 
Anschlußgleis Parkettfabrik

E i g e n e r  H a f e n  a n  d e r  O d e r
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Stadt Stettin bestellte die D ächer de r  Scharnhorst- und 
Elisabethschule hierselbst.

R a m m a r b e i t e n  i n  u n d  a m  W a s s e r  z u m  
B a u  v o n  B o l l w e r k e n ,  P f a h l g r u p p e n ,  K a i 
m a u e r n ,  G e b ä u d e f u n d i e r u n g e n ,  G asanstalten pp.

W e i t g e s p a n n t e  H o l z k o n s t r u k t i o n .
Auch zu den  A r b e i t e n  d e r  R e i c h s b a h n d i r e k 

t i o n  w urde  die F irm a herangezogen  und erhielt die R a m m 
arbeiten  von über 1.800 Pfählen zum Bau de r  Brücke über die 
W estoder für die G üterum gehungsbahn, die eine E inzellänge 
von 18— 19 m aufwiesen. F e rn e r  w urden  die G erüstpfähle  für 
die E rn eu e ru n g  und A usw echselung d e r  O der-D rehbrücke  
am  Personenbahnhof nebst E rneue rung  der  Leitw erke an den 
über die O der  und  deren Seitenarm e führenden Brücken d ieser  
F irm a übertragen .

W eitere  A rbeiten in Kolberg, N euw arp , Sw inem ünde
u. a. m., w o unter anderem  auch  E isenbetonpfäh le  für die 
E iscnbahn tra jek tan lagen  geram m t w orden sind, w urden 
bestens ausgeführt.

E s  i s t  d e r  F i r m a  g e l u n g e n ,  i h r e n  n i c h t  
u n b e t r ä c h t l i c h e n  S t a m m  g e s c h u l t e r  K r ä f t e  
b i s  h e u t e  z u  e r h a l t e n ,  d i e  g r o ß e n t e i l s  b e i  
d e r  F i r m a  s e i t  i h r e r  G r ü n d u n g  t ä t i g  s i n d .

Die F irm a
Emil Grauert,

Architekt, w urde  am  1. N ovem ber 1902 von dem  heutigen 
Inhaber, H e rrn  Em il G rauert, gegründet.

Die F i r m a  w u r d e  v o n  v i e l e n  I n d u s  t r i  e -  
u n d  H a n d e l s f i r m e n  z u m  B a u  h e r a n g e z o g e n  
und erhielt auch  A u f t r ä g e  v o n  K o m m u n a l - ,  
S t a a t s  - u n d  R e i c h s b e h ö r d e n .

F ü r  die Reichsbahndirek tion  Stettin w urden  auf dem 
H aup tgü te rbahnhof  ausgeführt:  das V erb indungsgebäude
zwischen S chuppen I und Schuppen IV, ferner  die Z im m er
arbeiten für zwei U ebernach tungsgebäude , die M aurerarbeiten  
für einl A ufenthaltsgebäude u. a. m.

F ern e r  erhielt die F irm a Bauten von der  S tad t Stettin  
und vielen ändern  Baugesellschaften, die sie zum Bau von 
Privathäusern  heranzogen.

Alles in allem kann  man sagen, daß  sich diese F irm a 
infolge der  rührigen T ätigkeit ihres Inhabers  gut en t
wickelt hat.

Die F irm a
Willy Hinzpeter,

die am  1. O ktober 1895 g eg rü n d e t  w urde, beschäftig t sich 
mit de r  D r u c k r o h r v e r l e g u n g  für  K r ä h n e ,  P u m 
p e n  u n d  H y d r a n t e n .  Sie hat auch  a u f  s ä m t l i c h e n  
S t e t t i n e r  B a h n h ö f e n  d i e  K a n a l i s a t i o p s a r b e i -  
t e n ausgeführt. Ebenfalls  die B auklem pnerarbeiten  beim 
T uberku losek rankenhaus  H ohenkrug ,  sowie teilweise beim 
Städt. K rankenhaus und auf den  Bahnhöfen sind von dieser 
F irm a hergestellt. W eiter w urden  d ie  S tellw erke vom B ah n 
hof Z abelsdorf installiert.

D as S p e z i a l g e b i e t  d e r  F i r m a  s i n d  d i e  U n 
t e r h a l t u n g s a r b e i t e n  f ü r  d i e  R e i c h s b a h n .  Im  
Z usam m enhang  mit de r  U m ladehalle  w urde  die B ew ässe
rung bzw. die Feuerlöschleitung ausgeführt.

Die F irm a
Max Kumm

w urde im J a h re  1 8 6 6 v o n  d e m  v e r s t o r b e n e n  
T i s c h l e r m e i s t e r  F e r d i n a n d  K u m m  g e g r ü n 
d e t  und  befindet sich noch  im Besitz de r  Familie, ß i e  
b e t r e i b t  di e B a u t i s c h l e r e i  und hat  a m  N e u b a u  
d e s  B a h n h o f s  Z a b e l s d o r f  u n d  d e r  U m l a d e -  
b a l l e  a u f  d e m  H a u p t g ü t e r b a h n h o f  d i e  A u s 
f ü h r u n g  v o n  F e n s t e r n ,  T ü r e n  u n d  A b o r t -  
v e r s c h l ä g e n  ü b e r n o m m e n .  Di e L e i s t u n g  sl- 
f ä h i g k e i t  de r  F irm a ist d a r a u s  z u  e r s e h e n ,  d a ß  
s i e  a n  a l l e n  g r ö ß e r e n  b e h ö r d l i c h e n  u n d  p r i 
v a t e n  B a u t e n  m i t g e w i r k t  h a t .  Die gute  von der  
F irm a gelieferte Arbeit sowie die Tätigkeit  des Inhabers ' 
haben derselben  einen g ro ß en  K undenkreis  erw orben.

Die F irm a
Louis Lindenberg, Stettin,

A ltdam m er S traße  5, T elephon  353 56, geg ründe t im Jah re  
1872, ä l t e s t e s  U n t e r n e h m e n  i n  d e r  A s p h a l t -  
ü n d  T e e r p r o d u k t e n b r a n c h e  i n  S t e t t i n ,  führt 
s p e z i e l l  f ü r  B e h ö r d e n  P a p p b e d a c h u n g e n ,  I s o 
l i e r u n g s a r b e i t e n  v e r s c h i e d e n e r  A r t  a u s  unter 
V erw endung von Spezia lpappen und B itum enklebem asse. In 
letzter Zeit w a r  die A usführung d e r  Pasew alker-  und  B e r 
liner-E isenbahnüberführung, W iesenstraßentunnel sowie die 
Abdichtungen div. Baulichkeiten gegen  G rundw asser.

G u ß a s p h a l t  und  S t a m p f a s p h a l t b e l ä g e  a u f  
d e m  P e r s o n e n  - H a u p t b a h n h o f  S t e t t i n  sind 
e b e n f a l l s  v o n  d i e s e r  F i r m a  a u s g e f ü h r t  w o r -  
d  e n.

Die F irm a
Luther & Co.,

die s e i t  d e m  J a h r  1 9 1 0  h i e r  i n  S t e t t i n  b e s t e h t ,  
hat sich seit der G ründung  nur rein mit der  A usführung 
von B auw erken  in Beton und E isenbeton  beschäftig t und ist 
d ahe r  auch  ein S p e z i a l  g e s  c h ä f t  a u f  d e m  G e b i e t e  
d e s  B e t o n b a u e s .

Sie ist hauptsächlich  bei sämtlichen h i e s i g e n  u n d  
p o m m e r s c h e n  B e h ö r d e n  g u t  e i n g e f ü h r t  und hat 
in ih rer  16 jährigen  B autätigkeit m annigfache bekann te  B a u 
w erke  auf d em  g ro ß en  Gebiet des Beton- und E isen b e to n 
baues ausgeführt .  So ist die F irm a  auch  bei vielen a u s 
w ärtigen B ehörden  bekann t und  w ar hauptsächlich für die 
E i s e n b a h n ü b e r f ü h r u n g  i n  d e r  M a r i e n f e l d e r  
S t r a ß e  sowie zwei D urchlässe des Buckow baches, sämtlich 
für den  bekannten  Bau de r  G ü terum gehungsbahn  bei S tettin; 
eine E isenbetonbrücke  über die Ihna in S ta rga rd  die B e ton 
arbeiten bei d e r  E rn eu e ru n g  de r  E isenbahnüberführung  über 
die D ievenow  bei W ohin ; die B etonarbeiten  bei de r  E rn e u e 
rung  de r  P arn itzd rehbrücke  bei Stettin; 1 Personentunnel 
mit einer schw ierigen G rundw assersp iege labsenkung  auf B ah n 
hof Pasew alk  sowie die S traßenun te rfüh rung  in der  W olgaster 
S traße  am  Bahnhof Stettin-Zabelsdorf, w elche auch zum Bau 
d e r  G üterum gehungsbahn  bei Stettin gehört und  die k o n 
struktiv  als E isenbctonbalkenbrücke  clie erste E isen b ah n 
überführung  dieser Art in P reußen  darstellt.

Die F irm a
Karl Marks,

Stettin, E isenhoch- und  B rückenbauanstalt,  Inhaber:  Ing.
K a r l  M a r k s ,  w urde  im J a h re  1919 gegründet.

Ih re  Tätigkeit besteht in der  P ro jek tie rung  und A us
führung von Eisenhoch- und  B rückenbauten  jeder  Art und 
G röße im In- und  Ausland, A usw echselungen und V ers tä rk u n 
gen  w äh ren d  des Betriebes ohne Störungen. G ebaut w erden  
ferner Fabrikhallen  und  schw ere  B lechkonstruktionen. A n 
gefertig t w erden  E ntw ürfe , statistische Berechnungen und 
Gutachten. A uftraggeber  sind speziell S taa tsbehörden  und 
Schwerindustrie .

I n  d e n  S t e t t i n e r  B a h n a n l a g e n  w urden  fo l
gende  Arbeiten ausgeführt:

D em ontage  des  320 m langen  Silberwiesentunnels 
w äh rend  des Betriebes.
A usw echselung in Zugpausen, bezw. V ers tä rkung  von 
16 Stück U eberbau ten  d e r  Silberwiese.
Stat. Berechnung u n d  W erkzeichnungen  d e r  B ahnste ig 
halle I lauf d em  Bahnhof Stettin.
Lieferung u n d  Aufstellung d e r  Postbahnste ighalle  auf 
dem  B ahnhof Stettin, der  Bahnste ighalle  auf Bahnhof 
Zabelsdorf, d e r  eisernen G iebehvand d e r  g roßen  G ü te r
halle, sowie V ers tä rkung  u n d  U m änderung  m ehrerer  
andere r  B rücken  auf dem  B ahnhof Stettin.
N achrechnung  einer g ro ß en  Anzahl von E isen b ah n 
brücken  des S tettiner Bezirkes aus A nlaß d e r  Z u g 
verkehrslasten .

Im J a h re  1844 en tstand  in Stettin das erste B ag g ere i
geschäft Pom m erns, das  sich im Laufe d e r  J a h re  und ganz 
besonders nach  U ebernahm e durch  die F irm a

Mitzlaff & Beitzke Nachf., G. m. b. H.
aus den bescheidenen A nfängen de r  V orgänger, durch 
prom pte, sachgem äße  u n d  gediegene A rbeitsausführungen, 
zum g röß ten  und  angesehensten  U nternehm en  dieser Art in 
Pom m ern  aufgeschw ungen  hat.

Mit eigenem g ro ß en  G erä tepark  u nd  eigenen S ch lepp 
dam pfern  w urden  unter bester  fachm ännischer Leitung und 
g rö ß te r  A npassungsfähigkeit an  oft schwierige B odenver
hältnisse viele für das A llgemeinwohl wichtige Arbeiten a u s 
geführt,  zum  Beispiel:

die F lußregu lie rung  de r  N etze  zur schnelleren und 
besseren  V erbindung zwischen O der und Weichsel, 
Schaffung - von Baugelände durch  Aufspülung von 
B aggerboden , nam entlich für die S tadt Stettin, wo auf 
teilweisem Sum pfgelände ein Industriegebiet entstanden 
ist, auf d em  sich g roße  U nternehm ungen, wie H u g o  
Stinnes, G roßk ra f tw erk  Stettin A.-G. und andere  a n g e 
siedelt haben,
A usbaggerung  d e r  F lugzeughäfen  und Fahrrinnen  in 
W iek a. R ügen für die Kaiserliche Marine,
Vertiefung und Instandhaltung  d e r  Zufahrtsrinnen und
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Karl Marks / Stettin
E isen h och - und B rü ck en b a u a n sta lt

E isenbahnbr ücken 
Straßenbrücken  
V e r s t ä r k u n g e n  
F a b r i k h a l l e n  
K r a n b a h n e n  
Verladeanlagen  
S c h l e u s e n t o r e

U S W .

Ausschwim m en der zweigleis. H avelbrücke bei Rathenow.
5 Ueberbauten von je 39 m Spannweite  — 1 Stunde pro Ueberbau.

Holzhallenbau
A.-G.

ystem Küb le r

Ber l in  W 57
Bülow Straße Nr. 90

Freitragende 
Holzkonstruktionen 
Hallen / Brücken / Funktürme

W. Hinzpeier
STETTIN

Hohenzollernstr. 23 :: :: Fernsprecher 33478

Tiefbau, Insfallafionsgeschäfi 
und Bauhlempnerei

Drucürohrleiiungen ittr Kräne, 
Hydranten, Pumpen
K a n a l i s a t i o n

Arbeiter -Wasdt- und Brausebäder 
Baukiempnerei
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H äfen  von Stettin, S tralsund und vieler andere r  deutscher 
S täd te  und Gemeinden, sowie de r  H afenanlagen , Z u 
fahrtsrinne und  T ra jek thä fen  von T re lleborg  in 
Schweden,
V ertiefung der  W assers traße  von W arnem ünde nach 
R ostock und Regulierung der  W arnow  oberhalb  
Rostocks,
B a g g e r u n g e n  u n d  A u f s p ü l u n g  v o n  B a g  
g e r b  o d e n  f ü r  d i e  D e u t s c h e  R e i c h s b a h n -  
G e s e l l s c h a f t  b e i m  B a u  d e r  G ü t e r u m 
g e h u n g s b a h n  ü b e r  d i e  O s t -  u n d  W e s t -  
o d e r  b e i  S t e t t i n ,
B aggerungen  vor den Bollwerken, Hellingen, D o c k 
gruben  de r  Schwimm docks, sowie der  Kanäle der G ro ß 
industrie und  W erften  Stettins,
V erm ehrung  u n d  N achbaggerung  der  künstlichen W a sse r 
straßen, N u tzbarm achung  von kleinen F lußläufen für 
die Landw irtschaft Pom m erns und Rügens, sowie 
M eliorationsbaggerungen.
Uinter den in de? Provinz Pom m ern  vertre tenen  In d u 

strien nim m t das
Pommersche Lack- und Farbenwerk Stettin

eine führende Stellung ein. Sämtliche Lacke von den  ein
fachsten billigen Qualitäten z. B. für die Spielwarenindustrie  
bis zu den hochw ertigsten  Auto- und E i s e n b a h n w a g e n 
l a c k e n  für die Fahrzeugindustr ie  w erden  in dem  W erk  
von G rund auf hergestellt. Die hierzu no tw endigen  Rohstoffe 
wie Kopale, H a rze  etc. w erden  vom Auslande im portiert. 
In g roßen  Schm elzkesseln und maschinellen Anlagen geht 
die Fabrika tion  vor sich und lagern  dann die hergeste llten  
Lacke in g roßen  Tanks  längere  Zeit ab, bis der  V ersand in 
allen gew ünschten  P ackungen  vor sich geht.

In einem besonderen  Sudhaus erfolgt die Leinölfirnis 
Fabrikation.

In einer anderen  Abteilung w erden  die streichfertigen 
Oel- und  Lackfarben, R o t r u p a n - R o s t s c h u t z f a r b e n  
und Schiffsbodenfarben als Spezialitäten hergestellt. W ieder 
m einer anderen  Abteilung erfolgt die Fabrikation  von Kitten 
und chemischen P rodukten .

Die F ab rika te  d ieser F irm a haben auch im Auslande 
denselben A nklang gefunden wie im Inlande.

Die w aggonw eise  V erladung der  hergeste llten  F a b r i 
kate erfolgt auf e igenem  Anschlußgleis, w ährend  für die 
Entlöschung der aus dem  Auslande bezogenen Rohstoffe 
ein eigenes Bollwerk vorhanden ist.

D urch  g rößere  K om m issionsläger an verschiedenen 
H auptp lä tzenn  D eutschlands wird eine schnelle Belieferung 
der Kundschaft ermöglicht.

Die F irm a
Richard Scherbarth,

F a b r i k  f ü r  E i s e n b a h n b e d a r f ,  M a s c h i n e n b a u  
u n d  E i s e n k ^ n s t r u k t i o n e n ,  Stettin 9, w urde  im Jah re  
1876 gegründet. E s  w urden  zunächst allgemeine Arbeiten 
des E isenbaufaches ausgeführt.  E n d e  1925 w urde  die F irm a 
als Fabrikbetr ieb  um gestellt und  b rachte  folgendes Bau- 
Program m  heraus:
E i s e n b a h n - B e d a r f :

Prellböcke, verschiebbar, System  Scherbarth , D. R. P. 
Nr. 449 924; Prellböcke, feststehende, System  Zutt, ges. 
gesch.; Lokom otivschuppentore, Ladeprofile, W ege- 
Schranken, Lokom otivschuppenschornste ine mit se lbst
schließenden R auchfängen  in Eisen- und H o lzk o n s tru k 
tion, K ohlenbansen, Ladebühnen, selbsttätige Tor- 

^ Schließer für Lokom otivschuppen D. R. G. M. 
B r ü c k e n b a u :

E isenbahn- und  S traßcnbrücken-H ebe-  und S ch w en k 
vorrichtungen für D rehbrücken , patentam tl. gesch. A n
triebsm aschinen für K lappbrücken ; G leisübergangsvor
richtung für bew egliche Brücken, patentam tl. gesch. 

■p . B rü ckenve rs tä rkungen ; Sicherheitseinrichtungen.
' s e n b a u :

E isenkonstruktionen  aller A rt; L euch ttü rm e; Seezeichen; 
eiserne D achkonstruk tionen ; B ehälte rbau ; Silos; eiserne 
Treppen,- Fenster, T üren , Tore, Oberlichter, G itter; V e r 
ankerung  von Brückenlagern , Pfeilern, Bollwerken,

-  S tützm auern, Fundam enten , G itterm asten usw. 
e b e m a s c h i n e n :

A ufzüge für jeden Z w eck  und Antrieb; K rane ; W inden; 
^  Spills H än g eb ah n en ; T ran sp o r tan lag en ; Siebanlagen, 

^ g e m e i n e r  M a s c h i n e n b a u :
Maschinen u n d  V orrich tungen nach eigenen und g e 
gebenen Entw ürfen , R epara tu ren  und  Ersatz teile  jeder 
Art. U m bau  veralte ter Anlagen.

Im  J a h re  1926 w urde  die F irm a handelglgerichtlich 
e ingetragen  und  w esentlich erweitert.

Die' bei de r  U m gesta l tung  de r  Stettiner E isenbahn -A n
lagen an den Lieferungen beteiligte F irm a

Carl Sparmann & Co. G. m. b. H.,
G ranitw erke in de r  sächsischen Lausitz, H a u p t b ü r o  i n  
D r e s d e n ,  g e h ö r t  z u  d e n  g r ö ß t e n  d e u t s c h e n  
G r a n i t - S t e i n b r u c h s u n t e r n e h m e n .  Die F irm a 
w urde im  J a h r e  1 8 4 8  g e g r ü n d e t  und b e s c h ä f t i g t  
zurzeit i n  1 0  e i g e n e n  G r a n i t - B r ü c h e n  i n  d e r  
L a u s i t z  1 5 0 0  A r b e i t e r .  Di e W e r k e  s i n d  d e r  
N e u z e i t  e n t s p r e c h e n d  m i t  m a s c h i n e l l e n  A n 
l a g e n  v e r s e h e n .  G ebrochen  wird ein vorzügliches 
G r a n i t m a t e r i a l ,  dessen D r u c k f e s t i g k e i t  laut a m t
licher P rüfung  2 5 8 0  k g  / q c m  b e t r ä g t .  Die Güte dieses 
G ranitm aterials  w ird  von keinem  anderen  deutschen  Granit 
übertroffen. A ußer um fangre ichen  W erkste inarbeiten  für 
H ochbauten, Tiefbauten, D enkm alsbau ten  und die G rabm als - 
branche w erden  jährlich bedeu tende  M engen G ran it-B ord 
steine in jeder  Bearbeitung, sowie Granit-Pflastersteine von 
der  erstklassigsten bis zur einfachsten Ausführung hergestellt, 
insbesondere ist die Produktion  in Granit-K leinpflastersteinen 
hervorzuheben, denn die F irm a hat s tändig  100 K lein
pflasterm aschinen in Betrieb, welche das heute überall b e 
liebte Granit-K leinpflaster maschinell herstellen. E rw ä h n e n s 
w ert ist noch, daß  die F irm a zurzeit eine G ranit-W erkstein- 
lieferung von über 2003 cbm für die erste H auptschleuse  bei 
der  T rocken legung  des Zuidersees in H olland anfertigt. Im 
W ettbew erb  mit norw egischen, schwedischen, schlesischen, 
bayrischen und den O denw ald-G ran itw erken  erhielt sie se iner
zeit diese bedeu tende Lieferung zugeschlagen.

V o r  e i n i g e n  6 0  J a h r e n  von dem  Sch losser
meister C. K rüger g e g r ü n d e t  und i m  J a h r e  1 9 0 4  i n  
d i e  j e t z i g e  G e s e l l s c h a f t s f o r m  u m g e w a n d e l t ,  
hat sich die

Stettiner Träger- und Baueisen-Gesellschaft m. b. H.
aus den k l e i n s t e n  A n f ä n g e n  e n t w i c k e l t  und  e r  - 
f r e u t  s i c h  e i n e s  g u t e n  R u f e s .  N eben  einem u m 
fangreichen H a n d e l  i n  I -  u n d  U - ,  B e t o n -  u n d  
s o n s t i g e n  B a u e i s e n ,  gestü tz t auf s tändige g ro ß e  Läger, 
ist sie mit ihren K onstruk tionsw erkstä tten  l a u f e n d e  L i e 
f e r a n t i n  f ü r  s t a a t l .  u n d  s t ä d t i s c h e  B e h ö r d e n .  
I m F r e i b e z i r k  ist von ihr u. a. ein g r o ß e r  T e i l  d e r  
U n t e r k o n s t r u k t i o n e n  z u  d e n  S c h u p p e n - P o r 
t a l k r ä n e n  h e r g e s t e l l t ,  auch hat sie je tzt z u  d e m  
n e u e n  S p e i c h e r b a u  g r ö ß e r e  A r b e i t e n ,  wi e  b e - 
w e g l i c h e  L a d e k l a p p e n ,  S c h i e b e t o r e  u s w .  i n  
A u f t r a g .  F ü r  d i e  E i s e n b a h n  sind i m  L a u f e  d e r  
J a h r e  v i e l e  B r ü c k e n ,  B a h n s t e i g h a l l e n ,  T u n 
n e l ü b e r d a c h u n g e n ,  L o k o m o t i v s c h u p p e n  u s w .  
a u s g e f  ü h r t .

Von P r  i v a t b a  u t e n ist u. a. de r  ziemlich u m - 
f a n g r e i c h e  U m b a u  B l u m e n r e i c h ,  Stettin, G roße 
W ollw ebers traße  zu erw ähnen, zu w elchem  die gesam ten  
Eisenteile in kü rzes te r  Zeit angeg liedert und  un te r  teilweise 
schwierigsten V erhältn issen im Bau montiert w urden.

D er
„Pommernfunk-Stettin“

befaß t sich seit d e r  F re ig ab e  des U nterhaltungrundfunks  
als erste Spezial-F irm a in S tettin  mit dem  R ad io -G ro ß 
handel, also nunm ehr im sechsten  Jah re .

Es  hat sich gezeigt, d a ß  g e rad e  auf dem  R adiogeb ie t 
nur dort gu te  E rfo lge  zu e rw arten  sind, wo die B era tung  
seitens der  H än d le r  oder  auch d e r  G rossisten tatsächlich 
fachm ännisch erfolgt. D em  „P o m m ern fu n k “ ge lang  es auf 
G ru n a  d e r  fachtechnischen Leitung sich auch Personal h e r 
anzuziehen, das E rs tk lassiges  leistet. D ie F irm a  w ar dadurch  
in der  Lage, die H änd lerschaft  nicht nur in sämtlichen tech 
nischen Fragen , sondern  auch  durch  Ausführung von R e p a ra 
turen u n d  U m änderungen  von A pparaten  zu unterstützen, w o 
durch sie sich bei d e r  F achkundschaft unstreitig einen gu ten  
N am en erw orben  hat.

D e r  „ P o m m e m fu n k “ legt W ert darauf, nu r  solche F a 
brikate  seinen H änd le rn  zu liefern, die als wirklich gut a n 
zusprechen sind. F ü r  die H än d le r  ist es von g ro ß em  Nutzen, 
sich die E rfah ru n g en  dieses U n te rn e h m e n s  zu E igen  zu 
machen. Viele, die ihren ganzen  B edarf dort em decken, 
haben  schon bestätigt, daß  sie dadurch  vor L adenhütern  b e 
w ahrt blieben, da der  „ P o m m e r n fu n k  auch  in je d e r  W eise 
en tgegenkom m end  ist und den H änd le rn  G egenstände, die
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bei ihm  aus irgend  einem  G runde schw er verkäuflich sind, 
gegen  andere  W are  w ieder um tauscht.

Die F irm a vertritt u. a. nam hafte  führende  Radio- 
F ab riken  und  vertre ib t F ab rika te  d e r  bekann ten  W erke  wie 
spez ie ll :

R a d i o - E m p f ä n g e r  der  F irm en : „L o e w e “ , „Lange- 
P lauen“ , „R ad io -A m ato“ , „ I s a r ia “’, „ N o ra ” , „ B a d u f” , 
„O w in “ , „ B ra n d t“ usw.
„G  r a w o r “ : L a u s p r e c h e r ,  A n o d e n b a t t e r i e n  
„M annesm ann“ , A k k u m u l a t o r e n  der  W erke  „U n io n “ , 
„ V a r ta “ , „ H a g e n “ ; N e t z a n s c h l u ß g e r ä t e  von Radio- 
A m ato“ , „ N o ra “ .

Als neuesten  Schlager bringt sie den  „ V o g t“ N e t z 
a n s c h l u ß - E m p f ä n g e r  mit e ingebautem  L autsprecher 
„O szillophon“ jetzt auf den M arkt. Dieses G erät hat in 
Berlin un te r  F ach leu ten  de r  Radio-Branche, wie auch vom 
künstlerischem  S tandpunk t von seiten d e r  M usik-Sachver
ständigen  höchste W ürd igung  erhalten. E s  ist nicht zuviel 
gesagt, w enn dieser A ppara t als das G erät der  Zukunft b e 
zeichnet wird.

Bfidier und Zeitschriften.
Begleitpapiere für Auslandssendungen. Eine vollständige 

N eu-A uflage ihres vergriffenen M erkbla ttes  „B egle itpap iere  
für A uslandssendungen“ hat die Industrie- und H a n d e ls 
k am m er  zu D üsseldorf herausgegeben. D as M erkbla tt stellt 
den  neuesten  S tand  dar  (Anfang Januar)  und  berücksichtig t 
alle bisi Anfang J a n u a r  d. Js. e ingetre tenen  A enderungen  für 
sämtliche europäische Länder. D ie N eu-Auflage hat w e r t 
volle E rg än z u n g en  erfahren ; so w urden  neu aufgenom m en 
Albanien, das S aargeb ie t und  Rußland.

D as M erkb la t t ist zum E inzelpreise  von Rm . 0,25 
zuzüglich P orto  — bei Sam m elbestellungen  Preisnachlaß  — 
von der G eschäftsstelle de r  Industrie- und H an de lskam m er 
zu D üsseldorf zu beziehen.

„Regenhardt’s Geschäftskalender für den Weltverkehr“ .
(Zugleich das H andbuch  für d irek te  Auskunft und  Inkasso.) 
53. J a h rg a n g  1928. C. R egenhard t A.-G. Berlin-Schöneberg, 
Bahnstr. 19/20. P r e i s  R  M. 1 1.— .

G eschäftlicher E rfo lg  hängt nicht zuletzt von de r  
schnellen E rkenn tn is  und  A usnutzung aller Hilfsmittel der 
B üro techn ik  und  fortschrittlichen N euerungen  ab. W em  w ird  
beispielsweise nicht de r  g ro ß e  Vorteil einer schnellen und 
billigen Beschaffung ' von K reditauskünften  einleuchten, z u 
mal in de r  heutigen w irtschaftlich unsicheren Zeit, die für 
jede  K red itgew ährung  eine S icherung nötig  macht. Nicht 
m inder wertvoll ist es, irgendeine Adresse einer Bank, eines 
Spediteurs, eines R echtsanw altes  o d e r  des zuständigen  G e 
richts schnell festzustellen. W ie oft ist m an in V erlegenheit 
um  A ngaben  über Bahn- u nd  Schiffsverbindungen, E in w o h 
nerzahlen, kaufm ännische Stellen o d e r  Zollbehörden  i rg e n d 
eines Ortes. U e b e r  alles kann  man sich sofort durch „ R e g e n 
h a rd t ’s G eschäftskalender für den  W eltv e rk eh r“ unterrichten, 
gleichgültig, ob  es sich um  das In- und A usland handelt. 
F ü r  jeden  geschäftlichen Betrieb  ist dieses a l tangesehene 
N achsch lagew erk  einfach unentbehrlich. Allein die A uskunft
einrichtung, die von den Besitzern des Buches in A nspruch

| C.&.Wefoer, Stettin
Fabrik der Vereinigte Dachpappenfabriken 

Aktiengesellschaft 
T eerd estilla tion  — D achpappenfabrik

genom m en w erden  kann, verlohnt die Anschaffung für jeden 
kaufm ännischen Betrieb. Zahlreiche V eränderungen  und N e u 
aufnahm en haben  den Adressenteil um  50 Seiten erweitert, 
ein Zeichen für die gründliche Bearbe itung  der N euausgabe.

Krak’s Adreßbuch und Handelskalender für Dänemark 
und Island, enthaltend ferner  K ra k ’s E xport-K alender  für 
D änem ark . 2 Bände — ca. 3000 Seiten — Preis d. Kr. 32.— 
und Porto.

Im  B and  I sind hauptsächlich Auskünfte bezüglich 
K openhagen  u nd  besondere  städtische Verhältnisse gegeben, 
wie z. B. K arten  und P läne über K openhagen  und Vorstädte, 
Straßenverzeichnisse, N am enverzeichnis der  E inw ohner u n d  

Firm en  K openhagens etc. etc. Mit Bezug auf die Provinz s i n d  

K arten  über 155 P rovinzstäd ten  zu finden, und sämtliche 
Provinzfirm en und  H andelsbe tr iebe  sind unter jeder  Stadt 
alphabetisch  nach  N am en  angefüh rt mit H inw eis auf d e r  E in 
schaltung in dem  Branchenverzeichnis im Band II. Schließ
lich k om m t eine Auswahl von Priva tadressen  aus de r  Provinz 
und  ein Verzeichnis g rö ß e re r  Landbesitzungen und Güter.

B and  II fängt mit einem vollständigen, fünf s p r a c h i g e n  

E xp o rt-K a len d er  für D änem ark  an  (K rak ’s E x p o r t  Directory 
of D enm ark), w o sämtliche dänischen E xportfirm en  a u f g e -  

nom m en  sind, und zw ar sowohl in einem F i r m e n v e r z e i c h n i s  

(List of F irms) als in einem Branchenverzeichnis (List of 
Products). Die Branchenüberschriften  erscheinen fünfsp rach ig : 
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und  Dänisch. Ferner 
enthält d e r  E xport-K a lender  verschiedene für das  A u s l a n d  

nützlichen A uskünfte z. B. bezüglich E x p o r t  und  S c h i f f a h r t ,  

statistische Tabelle, Auskunft b e z .  der w ichtigsten  d ä n i s c h e n  

H äfen  (Tiefe, Tarife  etc.), inländischer und ausländischer 
D am pfschiffsrouten  etc. etc.

F e rn e r  ist hier ein G esam tverzeichnis s ä m t l i c h e r  

dänischen, einregistrierten  F irm en und Aktiengesellschaften 
mit A ngabe von Inhaber, D irek toren , A ktienkapitalien etc. 
gegeben.

Die g röß te  u nd  für das A usland nützlichste Abteilung 
ist indes Abteilung VII, Branchenverzeichnis für ganz D äne
mark, wo unter jeder  Branche sämtliche in F rag e  k o m m e n d e n  

Firm en  e ingeordnet sind, erstens die K openhagener Firmen 
und  h iernach die Provinzfirm en a lphabetisch  nach  S tädten  und 
N am en  eingeordnet. Sämtliche B ranchenüberschriften  er
scheinen in dänisch, englisch, französisch und deutsch- 
uncl fe rner sind d irek t vor d em  Branchenverzeichnis die 
w ichtigsten B ranchenüberschriften  in den verschiedenen 
Sprachen  m it H inw eis  auf de r  dänischen  B r a n c h e n ü b e r s c h r i f t  

angegeben , w odurch  das ganze  Branchenverzeichnis für aus
ländische F irm en  leicht zugänglich und  verständlich  gem acht ist-

Abteilung VI I I  u nd  IX enthalten besondere  N am en- und 
Branchenverzeichnisse für Is land und verschiedene fremden 
L ände r  z. B. N orw egen , Schw eden, Finnland, E ng land  
D eutschland, die Tschechoslowakei, Lettland u. a., ^
Firm en, die; für den  H ande lsverkeh r  mit D änem ark  I n t e r e s S 8 

besitzen, angeführt  sind.
Schließlich sind sämtliche dänischen K onsulate  und Ge 

sandtschaften  im A uslande sowie ein G esamtverzeichn15 
dänischer und von D änen  geleite ter F irm en im Auslande 
fang  Abteilung IX  gegeben.
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liefert: |*
Dest. Steinkohlenteer, Steinkohlenteerpech, Car* j 
bolineum, Straßenteer, Kaltasphalt „Webas“, Teer- j 
dachpappen besandet und unbesandet, teerfreieö : 
Bedachungsstoff „Rexitekt“ grau, rot, grün, weiß j

auch bekiest. j
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