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T ransportversicherungen
aller Art

\
D ra h ta n s ch rift: S eeun ion  F e rn s p re c h e r: N r. 2 7 0 60

An,l<2S
neu

macht 
cferMai

nirfjl nur braußrn, f'onöcrn 
aud) brinnen. Oie f)üb|djcr> 
BorJjänge unb öcn ändern 
lonimcriirfjcn Jpnnifdimuc? 
unöcoraOembie ncucnJrül),' 
linjjsNribfr rtäfjt man am 
bfOcn unb billigten fdbfl 
auf bcr »Sin.qer" mif ifjren 
j«it: unb ßelbfparcnben 

Sprjial* 
apparafcn.

SINGER NÄHMASCHINEN 
AKTIENGESELLSCHAFT

Geschäftsstellen in Pommern:
f t t t l l m i f ,  ^eenftr. 7 ♦ i. P*>m., Sange
©trafee 50 ♦ g f e ld a e f c  (p crf.), ftariftraBe 27 

CHufl««)/ Saljn^offtraBe ftr. 52 

S S t lf t l fö , «ßoftflra&e 144 ♦ Sange

©trafce 68 ♦ (g&ftttttitt i. Pom., SBaUftrafce 100 
S te tttttt ltt*  $rau enftrajje 9 ♦ i. Pom .,
Sßollroeberf'tra&e 7 ♦ Sange

©tra&e 15 ♦ j f ö t ö l i t t ,  $ergfiraf3e 1 ♦ & O lto t? d *  
^aiferpla^ 6 ♦ tfe ttffe tfitt, ^reufeifdE,e ©tra&e 2 
j t f l i f e ,  S3auftra§e 7 ♦ I M l i t t ,  SBrunnenflrafee 17 

(P om .)/ ©trafje 50 ♦ 3 t i id £ t t -
Sange ©tr. 32 ♦ *♦ pOltly

§olämar!ftraBe 3 * G f e t f i t t ,  Suifenftiaße 19

G M P ,  SRitteljtrflfje 5 • » n tfje n *

ftrafee 30 • G tolM M Ünkt,  gär&etftra&e 6.
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Empfehlenswerte Wein- u .  Bierrestaurants.
[ JSeffati
=  : K o f j t n a r f f f f r a f 3

1 4

i  S f a ä f d j a n f  t > o i  

\  ( S i e b e n ,  i S o f ?

i  £  e  i  f f  u  n  q  e

3  /

irani putyfttiamt |
e  1 4 / 1 5  /  $ e r n f p r e d ? e r  3 0 6 5 7  l

HOTEL
PREUSSENHOF
1 5 0  Z I M M E R  M I T  F L I E S S E N D E M  W A S S E R  —  P R I V A T - B Ä D E R

R E S T A U R A N T  

W E I N -  U N D  B I E R S T U B E N  

K O N D I T O R E I  -  K A F F E E

[  3 5 e f f e  K u d ? c

i  Ö o r f t n u n & e r  U n i o n ,  N ü r n b e r g e r  \  

r t f d >  © p e g t a f  u n i )  p i t e n e r  K r q u e U  §  

I B e i n e  e r f f e r  C o n f e r  i

f  ä  f f  i  0  f f  e  »  e  f f  e  ( \ f  ü  d ?  e

3»r #ütfe ♦ 2Hoftfefirafse Tir. 14
^erttfpredjer 26311

pitfner Urquetf * * öpesiaf^uäfdjottf
SJiittageffcn 1 2 -3  UJ)r, 3m . 1,60 imt> 2,25 
Sf&enfreffen DR3K. 2,25 uni) na# Karte

£>iefeö fft frei uni> fojtet 12,—

CRütfforf  ̂ Beinffufren

Vorzügliche Küche und Keller 
Delikatessen der Saison

Große und kleine Gedecke
/

©fefftn, Kaifers2ÖtffyefatsQenftno(

Weinhandlung und Weinstuben
fflettnes*

d a s  s o lid e  W e in lo k a l m it e r s tk la s s ig e m  A b en d k o n ze r t.

Seit 1834 B reite  Straße 13

R f t t S S e l f e e&
Ocfottom : S o ljn  $itet)er 

(Stettin, S t itn e  © cfjanje — Selcp fjon  31128. — 2 'JEinuten öorn SBaljttfjof.

©eif 1876. Grfinoffigefii 2Bein* uni) 2Mer(ofa(
m i t  b e f t e r  $  ü  d )  e  b e i  f o l i b e t t  g r e i f e n .

© u t  g e | ) f l .  ' S ß c i n c  t t n i >  ‘B i e r e .  ‘S e f t e S  e t n l j c i t n i f c l ) .  i t .  J r e m b e t t p u b l i f u m .

F a r k s t t f a b r i k  Q r e i f s a b | s n
G reifenhagen be i Stettin
liefert in sauberster Ausführung

Stabfußboden
in Eiche und Buche

M odernste Maschinen Neuzeitliche Trockenanlage

Adresse für B ahnsendungen: G reifenhagen-H afenbahn, 
Anschlußgleis Parkettfabrik

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

e r

Stettin . Swinemünde
Fernspr. 34605 und 34606 Jji Fernsprecher Nr. 2034 
Telegramme: Lofsiedel Telegramme: Lofsiedel

Schiffsmakler — Bunkerkohlen

A g e n tu r überseeischer Dampferlinien und der 
E gon-L in ie  S tettin -S ü dschw eden .



15. Mai 1928 O S T S E E . H A N D E L

FELDMÖHLE,
PAPIER- UND ZELLSTOFFWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT

STETTIM

Abtlg. Ziegelei
Stolzenhagen-Kratzwieck

V e r  ka uf s s t e  l l e :
Stettin , K ö n ig sto r  Nr. 6.

n i s s e :

Mauersteine / Deckensteine
Lochsteine

J a h r e sp r o d u k tio n  7 0 0 0 0 0 0  S tü ck
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Numm er 10

O k lc fA S lX tl

C lu s u u n Q Q p p e lJ X k
sC t^ tS

//

OH

Stettiner 
Dampfer-Compagnie

Aktiengesellschaft 

Gegr. 1856 Stettin  Gegr. 1856

ft

D ra h ta n sch r ift: D a m p fe rco  —  F ern sp rech er  Nr. 35 301

Ziegelei Schönihal
=bei Neustettin:

l i e f e r t

1 Drainrohre,
Hohlziegel,  Klein sche und 
Rensner-Deckenziegelsteine

Regelm. Verbindungen zwischen Stettin und
L eningrad w öch en tlich

jeden Sonnabend von Stettin 
jeden Donnerstag von Leningrad

Reval w öch en tlich
jeden Freitag von Stettin 
jeden Freitag von Reval

Stockholm  v ierzeh n täg ig
jeden 15. und 30. von Stettin 

jeden 8. und 23. von Stockholm

D a n zig —M einel v ierzeh n täg ig  

K önigsberg z eh n tä g ig  

London v ierzeh n täg ig  

R otterdam  —N orrköping— Stockholm  v ierzelin tg .  

R otterdam  —F in n lan d  v ierzeh n tä g ig  

S te tt in —JLevaute ca. v ierzeh n tä g ig

Det Forenede 
Dampskibf-Selfkab
Aktieseiskab Kopenhagen

regelmäßiger
Passagier- 1  S te ttin  - K o p e n h a g e n '

verkehr 8  0 sj #

S /S  „ K o n g  H a a k o n “ 
jeden Dienstag 18 Uhr

S te ttin  - K o p e n h a g e n  - 
G o fh e n b u rg
S /S  „O din“ jeden Freitag 
18 Uhr

Nähere
Auskunft

durch

S te t t in 'K o p e n h a g e n ' 
w e s tn o rw e g e n
S /S  „ B e r g e n h u s “ S/S 
„Trondhjem“ alle 10 Tage

Gustav Metzler / Stettin
Königsstr. 4/5

Mauersteine
direkt ab naher Ziegelei und frei Bau 
in v erb esserter  G üte preiswert

Dampfziegelei Mügge,
Stettin, Warsowerstr.
Fernsprecher 22794 .
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Der Kalb sandsfein ist genormt!

DrndflesflgkeU: Kalksandsteine mit einer Druckfestigkeit

von 150 k g /q cm  stehen mit Mauerziegeln I. Klasse in einer Reihe.

Putehattung: Kalksandsteine haben eine Wasseraufnahme^ 

fähigkeit von 10%, wodurch eine ausgezeichnete Putzhaftung bezweckt 

wird, da poröse Steine in der Regel auch rauhe Haftflächen haben.

Frosfbcsföndigkeif: Kalksandseine sind frostbeständig

und daher auch für unverputzte Außenmauern verwendbar.

FeuerbesfändigkeH: Kalksandsteine sind feuerbeständig

und deshalb für Schornsteine behördlich zugelassen.

Kalksandsteinwerke Lindenberg
G. m. b. H.

F a b r i k e n  in L i n d e n b e r g  u n d  T r a m p k e

A n f r a g e n  a n  d e n  B e a r b e i t e r  d e r  V e r k a u f s a n g e l e g e n h e i t e n

‘Franz Zelentca, Stargard i. Tctn.
I elefon 81 und 82 Jägerstraße N r. 4
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Sietiin-Woiiin-Cammiii* 
Dievenower - DampSsüiifaltrls* 
gesellsdiaif zu Cammin in Pom.

Salondampfer „Direktor Knanfi“:
Regelmäßiger Verkehr zwischen 
S tettin  — WoIIin — Camm in

Täglicher Verkehr ab 1. Juni bis 31. August
zwischen

S te tt in —D ieven ow  -  H eidebrink.

Am 1. Juli Einstellung eines neuerbauten 
Salon-Schnelldampfers.

Ab 1. Mai regelmäßige Verbindung 
Stettin-M isdroy

Ab 1. Juni tägliche Verbindung Stettin-M isdroy
mit Salondampfer „ C a m m i n “.

Regelmäßiger Dampferanschluß an die Bäderzüge 
für D ievenow  und He i de br i nk .

Vorzügliche V erpflegung an Bord. J
| ! l l l l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l i l l l l l l l ! l l ! l l l l l ! l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l ! l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l i

yrfWm H

§ Für Besucher in S t e t t i n  Gestellung von i 
|  offenen und geschlossenen Wa g e n  für [ 
|  das S t a d t i n n e r e  und nach a u ß e r h a l b  \
|  B illigste P reisberechnung \
|  Annahm e von \
|  Fahrtbestellungen zu je d e r  \
|  Zeit \
H Vertraglich von der Deutschen Lufthansa A.-G. =
| |  verpflichtet für den Zubringerdienst von und nach = 
Ü dem Flughafen =

I Hermann Roloff |
|  Stettin
|  Burscherstraße 1 3 /  Fernsprecher 348 03 [
■llllllliiliiililliiilllliliiiiililiilllllliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiij

giiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiliiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

I C  i f ö o e lM t

| #ereiti0*$al?r<en
( &öfenrtin&fötydett

|  P3ermiehing t>on Oompfern für 
|  ©efeflföaffefaftrftn

j #
|  Stettin, Bollwerk 10 /  Fernruf 30291,39292

Carl Weslptial
Stolp i. Pom.

F e r n sp r e c h e r : Stolp i. Pom. Nr. 4 und 80, Bütow Nr. 52 
H a u p tk o n to r : Stolp i. Pom., Präsidentenstraüe Nr. 47 
F a b r ik e n : Stolp i. Poin., Ritbow bei Stolp i. Pom.
Zerrin bei Bütow i. Pom., Damsdorf bei Bütow i. Pom.

Dampfziegelwerke 
Drainröferen- und Tonwarenfabrik 

Ifalksandsfeinfabriken 
Asphalfdadtpappenfabrik

Z e m e n t  k u ns t s t e i n  
Zementdachfalzziegel

und

Zem ent warenfabrik

Lager sämflidier Baumaterialien
Kalk, Zement, Gips, Chamottesteine, Teer, Asphalt, Klebemasse

Uebernahme von Dadidediungen
in Ton, Zementziegel, Pappe inkl. Lieferung sämtl. Materialien

W
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1  T e is s w e g ie r -  |
‘D t u n p f s c M S § s ~ £ i n i e n  j

c f e r  ü

Ostsee
= 1. Große Bäderlinie von Stettin

nad)

I  töttniiemüiiöc
5  Sfljffeecf/ £e rinö$& orf,

Battftn, 3innott)i^

(Bröfete unb fdjönfte 
$3äberfcf)nellbam})fer

Rugard“
(Neubau)

Hertha“
99

99
„Odin II

nad)

M d  Stägeu
mit © ö ljren , ö e U it i ,  SSittj, 

<3a&mfc, <3fu&&ettfamttier

afc <3fcf<in: an ‘’ZÖerftagen l l no mit 6 d)nell3uganfd)ruf$
aud) 6o itn tag3  11°° Oom 8 . 18. $tuguft
aufeerbem 6 ou n tag3  300 morgens eintägige ©onberfaf)rten mit „R u g a rd “

|  2. Ausflugslinie Swinemünde—Rügen
3  eintägige 3(ufifflugfiSfal)rfen f)in mtb 3urücf mit ©djnellbampfer „Freia“

Oom 4 . Quli biä 15. ^luguft an allen ^ er fra g en  6 15 nad) allen obigen Stationen  bW 6 tubbenfamnter

|  3. Linie Rügen—Bornholm
1. (3on&erfaf)rfen an Öen ©onnfagen oom 1. Quli big 2. 6 eptember mit ‘Kügenbampfer 

, H ertha1 * /  500 ö b 6 aftnit$ über ^ in 3 unb 6 elHn; surücf oon 33ornf)olm 1700
2. ©ont>erfaf)rfen JMitttoodjei oom 1. S n lt big 15. $luguft mit „O d in “

500 a 5 öafonit}: über 2̂3in3 unb (Bcüin 
3urüdf ab ‘Bornfjolm: 17°°

|  4. Linie Saßnitz—Kopenhagen
$ourfaf)rfen 00m 9. S u li big 21. ^nguft mit „O d in “

22 ab ©afeni^: <2Hontagg, $>onnergtagg, 6 onnabenbg 1530
3  ab $o*>enf)agen: 6 omttagg, © iengtagg, greitagg  630

1 5. Seedienst Ostpreußen _
^affagierfa^rt © tp in em ü n D e-3 o p p o f-p i« a u -B em eJ  n  „

S  mit beit neuen, eleganten, fdjneüen <2Hotorfd)iffen „Preußen“ unb „Hanse5'taa g
^  ab 23. mai Oiermal toöd)entnd) in jeber ^idjtung mit bireften 3uganfd)lu feit; ab ©totnemuuDc.
^  9Hittlood)g, 6onnabenbg, $>onnergtagg, ©onntagg 19^

I  & itttinst jDatttpfftfbiffö-e&fftKftöaff |
|  3>. S. 23to«Mn<irt» tö. ««.&..<!*. |
SlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIHIHHHIfi!
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1928 1928 1

Ü ta ift  b e t t
IIWPJJB! Wi P.WMIP! J., 1! i IWrM PWÜWMiLPMWJPJPJ WWB W.WJBBWW

<3tmnemüti&e, &eringö&orf, 3tnnon>tfc, 3nfe( :ftügen
(2l§l&ecff 33anfin, 9fternotf)J)afen, ÎCtSbrot)) unb bcr bänifdjen Qttfcl

ISornfyofni
(5feffin regelmäßig, ©djnellbampferoerfefyr mit ben großen, fomfortabel eingerichteten ©alonbampfern

» D e t i f f f t t o t t t » *  » ö i e f t f « * '  „ ö u j i i t e t t i ü t t & e "

Zink 1: öfeffitt—(3tmttemüti&e—(3feffm.
g n  ber eom '•Uugerbem in  ber © a ifon g n b e r 3 ett eom ‘ilußerbem  in  ber © atfon

1. 4.— 15. 10. t>om 24. 6 .-2 6 .  8 . 1. 4 . - -15. 10. öom 24. 6 . - 2 6 .  8 .

So W So, D o W S o Mi, S a W So Mo, Fr So, D o W S o
600 13oo * 3  00 630 930 1630 ab (S tettin ......................... an 13oo 2130 *430 900 2130 2 2  00
900 I 600 *600 930 1230 1930 an ©tmnetnünbe . . . . ab IO 00 1830 *130 600 1830 I 900

l2Inm crfung: 6 o=6 on ntag§, l2It-,2Kontag§, $i=2H en§tag§, (3Zli=9Ilittoocf)ä,- S»o=S)onncrätagg, ^ “S re itagS , © a^ Sam ötagg , (2D=‘2Derftag3.
*  % ergleid)e fyafrrptait S inte III.

£ittie 2: 0tmttemütt5e— 
£erinö$&orf—3ititiotm&—3nfef ftüsett

35om 24. 6. B. 26. 8 . regelm äßig jeben «OTontag, S K itttood j, f f r e ita g .

600  ^
630
800

lO is
lloo >

j ab © tm netnünbe ......................... an
ab ^cringöborf............................. ab
ab 3 innott>if3 ................................. ab
ab 3 i n s ..........................................ab

r an © a f m i f c ..................................ab j

2130  
2 10 0  

1930 
1715  

I 1 6 45

‘Hufentfjalt auf “R ügen  ca. 6 6 tunbeit.

£ime 3:
<3feffitt—©tt>incmüti5e—3nfe( BorttWm
93om 1. 7. Big 23. 8 . regelm äßig jebett S o n n t a g  unb 3> on n er3 tag .

300  )|f-ab (Stettin (^afenterraffe) . . .  an >k. 430
6 4 5 ab 0winctnünbe (^at^auö^Iatj) ab 130

1230 ^r an ^ o r n t y o t m .........................  ab \ 1930

Slufentljalt auf ‘S orn ^ olm  ca. 7 © tunben.
<2Jifum3 toang aufgehoben.

If

Dftunbreifeljefte unb (Sotnmerfafjrfarten tjaben ©üftigfeit. — ©irefte ©epäcfabfertigung üon unb nad) allen S tationen
:Keifegc|>cicft>erfi$erung.

(Sigene :Keife&üro$ in 0tmnemün&e, 3innott>i .̂ = = = = =
Vertretung be§ ,32ltttereuro^äifd)en 9\eifebüroS ©. nt. b. § .  (Wer), ^Berlin, unb ber ‘SHttteleuropäifcfjen @cf)Iaf« 
unb ©peifetoagen SU.»©., ^Berlin (M itropa). — ©amtliche ‘̂ ReifebüroS erteilen ‘Jluöfunft. — ‘iprofpefte überall 
foftenloS. — ©trefte 5lnfd)Iüffe an  bie ©d)neH3 Üge öon unb nad) ^Berlin, V reätau, ©reSben, ß e i^ tg  ufto.

ßrftftaffige an 35orb.

<3tt>iuemünt>et’ 1
© to i ne mü nb e ,  ^at^angptat3 (Me ßinbenftraße — ^ernfpredjer 2869, 2543.

Vertreter in (Stettin: 9 3 f a r  33 r a eit n lief), ^ollioerf ‘Str. Ib. — ^ernfpredjer Str. 21449. 5

..................... mm...... in..... .......... min........ .......... .
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Die Ostseebäder — Vororte der Großstädte.
Von Bürgermeister Dr.

Wenn man -die Badeorte auf Usedom AVollin 
5jVororte von Berlin und Stettin“ nennt, so liegt 
diesem Scherz eine tiefere Berechtigung zugrunde, 
als man zuerst meint. Denn eine unmittelbare 
Wechselwirkung besteht zwischen Großstadt und 
Badeort. Diese Verwandtschaft ist weniger deutlich 
°ei den eigentlichen Heilbädern, die wegen be
stimmter einzelner Leiden aufgesucht werden, offen
sichtlich aber bei den Badeorten, die nicht nur Heil-,, 
sondern auch Erholungsplätze sind, wie unsere Ost
seebäder, denen schon das Großstadtleben selbst 
^le Gäste zuführt.

* Aeußerlich offenbart sich die Zusammengehörig
keit von Großstadt und Bad in der Gleichzeitigkeit 
ihrer Entstehung und Entwickelung, die in die 
gleichen Jahrzehnte fallen, zahlenmäßig belegt wird 
sie durch die Statistik, die in den Ostseebädern von 
Usedom—Wollin überwiegend Großstädter fest
stellt. Die Vorliebe des Großstädters für unsere Ost
seebäder ist aber auck kein Zufall, sondern wohl-

L e s c h k e ,  Swinemünde.

berechtigt. Jeder Arbeitende und Schaffende sucht 
im Urlaub den Ausgleich gegen den Alltag. Den 
Landbewohner werden die Anregungen der G roß
stadt anziehen, mancher wird, wie man sagt, „in 
Berlin sich auslüften“ —. Der Stadtbewohner um 
gekehrt will der Ueberkultur entrinnen. Doch nur 
der Kleinstädter wird sich noch in der unmittel
baren Natur, auf dem Dorfe wohlfühlen; der G roß
städter ist schon so stark an die Bequemlichkeiten 
der Kultur, elektrisches Licht, Wasserleitung usw. 
gewöhnt, daß er gewisse Vorkehrungen für den 
Fremden erwartet und deshalb den Badeort dem 
Dorfe vorzieht. Unter den vielen Badeorten treten 
nun die Ostseebäder dank ihrer besonderen N atur
gaben an die Spitze. Bieten sie doch eine Weite des 
Horizontes wie die Gipfelblicke des Hochgebirges, 
eine Großartigkeit der Landschaft, die dem H och
gebirge im Wesen entgegengesetzt, an Eindringlich
keit gleichwertig ist. Liier findet der Besucher in 
nächster Nähe bequemer Gaststätten noch jene Ur-

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 isc h e  V ersicherungsbank 
Aktiengesellschaft, M ünchen ::
B ad isch e Pferde versich.-Anstalt 
Akt.-Gesellschaft Karlsruhe i. B.
G lo b u s V ersicherungs - A ktien
gesellschaft in H am burg ::

H erm es K re d itv e rs ic h e rg s -B a n k  
A k tie n -G e se llsc h a lt in  B erlin  ::

Kraft Vers.-A.-G. d e s  A u to m o b il
c lu b s  v o n  D e u ts c h la n d  in  B erlin

U nion A llgem . D eu tsc h e  Ilag e l-  
V ers ic h .-G ese llsc h aft in  W e im a r

Allianz und Stuttgarter
L ebensvers icherungsbank  A ktiengese llschaft

Gesamtversicherungssumme über 1600000000 RH.
I V e r s i c h e r u n g s z w e i g e ;

F eu er — T ra n sp o rt -  H aftpflicht — U nfall — E in b ru ch d ieb sta h l -  B erau b u n g  — M aschinenbruch  — Glas‘
Schaden — V a lo ren  — S ch m u ck sa ch en  in P r iv a tb es itz  — R eiseg ep ä ck  — A ufruhr — K redit — Kaut on  — A uto (U nfall, H aftpt.icht 
K asko) — L eben  — A u ssteu er  — In va lid itä t — R enten  — P e n s io n  — Spar- und  S terb ek a sse  — H agel — P ferd e  und  V ieh R egen
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sprünglichkeit der Natur, jene Ferne von allem 
'Menschenwerk, die der erholungsbedürftige KuL 
turmensch so sehr sucht.

Man kann die Anziehungskraft unserer Bäder 
auf die Großstädter aber auch unmittelbar aus dem 
Arbeitsleben ableiten. Die moderne Berufstätigkeit 
ist auf allen Gebieten intensiver geworden, das A r
beitstempo wird stetig gesteigert durch neue M a
schinen und Erfindungen. Die Arbeit selbst brachte 
entsprechend aber auch den Achtstundentag, die 
Turnübung in der Werkpause, die Urlaubsregelung 
durch die Tarifverträge. Nächster Schritt ist die 
Badereise für jeden Schaffenden, damit die abge
zählten wenigen Urlaubstage ein Höchstmaß an 
Erholung und Erfrischung bieten. So gehören 
Arbeit und Ausspannung, Büro und Bad inhaltlich 
zusammen, ernst und notwendig ist eines wie das 
andere. Die Kosten einer Badereise sind hiernach 
produktive Ausgaben und kommen verdoppelt 
wieder ein durch erhöhte Leistungsfähigkeit, eine 
Erkenntnis, der die zunehmende Zahl der Heime 
von Handel und Industrie für ihre Angestellten 
ihre Entstehung verdankt.

Diesem Ernst und der modernen Sachlichkeit 
haben die Seebäder ihren Charakter angepaßt, 
Wenn vor hundert Jahren das Bad eine Stätte des 
Luxus, des Glücksspiels und des Flirtes war, so 
beherrscht heute der Zweckgedanke der Erholung 
und Kräftigung das Badetreiben. Gibt es ein a n 
spruchloseres und einfacheres, dabei zweckmäßigeres 
Vergnügen als das Liegen und Spielen am Strande, 
das die Vormittage oder gar die ganzen Tage der

* Gäste an unserer Küste ausfüllt ? Nehmen nicht’ 
jährlich die Turn- und Sportlehrer, die Tanz- und 
Gymnastikschulen am Strande zu ? Im Drängen der 
Kurgäste nach Sonne und Strandluft wird zusehends 
das gesamte Tagesleben vom Morgenfrühstück an, 
uüt allen Mahlzeiten und mit dem Abendtanz aus 
Saal und Zimmer ins Freie verlegt.

Auf diesem Zusammenhang zwischen G roß
stadt und Bad beruht die sichere Zukunft unserer; 
Seebäder. Sicher ist sie jedoch nur insofern, als, 
der Besuch nicht nachlassen wird, solange G roß
städte bestehen und intensiv gearbeitet wird. U n 
sicher ist die Zukunft heute aber noch für jeden 
einzelnen Gewerbetreibenden an der Ostsee dadurch, 
daß knappe hundert Tage Saison die Kapitalzinsen 
und den Lebensbedarf des Jahres herausbringen

sollen. Das wirtschaftliche Streben der Ostseebäder 
zielt deshalb bewußter Weise heute dahin, E r 
holungsstätte der Großstadt auch in den schönen 
Frühjahrs- und Herbstzeiten zu werden, in denen 
zwar nicht gebadet werden kann, die aber durch' 
Sonne und Seeluft mindestens die gleiche E rh o 
lung wie der Sommer bieten. Wird solche V er
längerung der Saison erreicht, so werden die Be
sucher durch Verbilligung der Unterkünfte und 
die Wirte durch längeren Verdienst gleiche V or
teile haben. Das weitere Streben der Ostseebäder 
geht dahin, immer vollkommener dem Großstädter 
Erholung und Feiertage zu bieten. Erholung wird 
aber nicht nur für den Körper gesucht. Es mehren 
sich die Zeichen, daß unsere Seebäder wahre 
Feiertagsplätze werden, indem sie auch seelische 
Werte und Kunstgenüsse vermitteln, die der aus- 
spannende Besucher hier viel tiefer genießen kann, 
als der arbeitende, gehetzte Berufsmensch in 
der Großstadt. Immer häufiger werden Tagungen 
und Kurse in die Badeorte verlegt, immer be
liebter werden - Festspiele, musikalische Festwochen 
und ähnliche Sonderdarbietungen, wie Kolberg, 
Zoppot, Swinemünde sie eingeführt haben. Viel
leicht stehen wir am Anfang einer Entwick
lung, durch die gerade die nichtalltäglichen 
künstlerischen Darbietungen der Großstädte, so
weit es die technischen Anlagen erlauben, in 
die Badeorte verlegt werden, gerade so wie wir 
ein gutes Buch uns für den Feiertag aufheben, und 
wie religiöse Erbauung, künstlerische Betrachtung 
und gute Geselligkeit in weitem Umfange dem 
Sonntag Vorbehalten sind. Kurgäste und Badever
waltung liaben auch hier das gleiche Interesse, 
nämlich, daß rechtzeitig erkannt und entwickelt} 
wird ,was die von den Großstädtern gesuchte E r 
holung an der See verstärkt und fördert, was ihnen 
echte Kraft und Lebensfreude bringen kann.

Zusammengehörigkeit entscheidet sich heute 
nicht mehr nach der räumlichen Entfernung 
sie ist von den modernen Verkehrsmitteln über
wunden —, Zusammengehörigkeit bestimmt sich 
heute vielmehr nach der sachlichen Verwandtschaft. 
W enn es den Ostseebädern gelingt, mit den G roß
städten im Geben und Nehmen den Blutkreislauf 
zu erhalten, in dem sie aufgewachsen sind, dann 
werden die Ostseebäder in Zukunft immer deut
licher erkannt werden, als das, was sie tatsächlich 
schon heute sind: V o r o r t e  d e r  G r o ß s t ä d t e .

Heilwerl der Osiseebäder und Nehrung ihres wirfsdtafflidien Wertes.
Von Dr. med. F. V

Dienst am Volk, Arbeit für die Volksgesund
heit sind die höheren Aufgaben der Badeorte. Auch 
die Bedeutung und der wirtschaftliche Wert unserer 
Ostseekurorte sind unverkennbar abhängig von der 
Erfüllung jener Aufgaben. Kaufmännisches Denken 
und wirtschaftliches Wagen in den Verwaltungen 
und Einzelunternehmungen der Bäder sind nur 
Mittel zu dem hohen Zwecke der Wiederherstellung 
Und Heilung der durch den Daseinskampf abge
nützten oder durch Krankheiten geschwächten 
Menschen.

Hierzu bieten sich in unseren Ostseebadeorten 
zahlreiche starkwirkende Heilfaktoren.*)

Allein die Reinheit der Luft am Strande, ihr 
Freisein von Staub und Rauch und Krankheitskei-

o i g t - Swinemünde, 
men sind so bedeutend, daß diese Eigenschaften 
kaum von der Hochgebirgsluft erreicht werden.
Liegt, wie fast in allen unseren Badeorten, lein
Waldstreifen auf oder hinter den Dünen, dann kann 
auch Landwind diese Reinheit der Luft kaum ver
mindern. D ie Luftwärme ist durch das arme 
speicherungsvermögen des Meerwassers star e- 
einflußt. Ehe im Frühjahr die riesige Wasser- 
masse sich erwärmt, verschluckt sie durc : gv
Zeit große Wärmemengen. Erst allmählich und
später als im Binnenlande erwärmt sich daher auch

*) Dr. med. J. Salinger „D ie H eilkraft de r  O stsee . 
V erlag  H. H. K opp-Sw inem ünde. Allgemeinverstandliche D ar
stellung. 68 Seiten. Preis Rm. 1,80.
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die Luft und im Herbst und Winter kühlt sie lang
samer ab, weil die große Wassermasse aus ihrem 
Speicher noch Wärme spendet, wenn im Binnenlande 
schon Kälte herrscht.

Die Bewegtheit dieser reinen, feuchtigkeitshal
tigen Luft, der Wind, ist wohl der stärkste H eil
faktor am Strande. Ihr Abhärtungsvermögen durch 
beständiges Umspülen und oft recht herzhaftes U m 
strömen des ganzen Körpers ist sehr bedeutend. 
So übertrifft diese Luft das kalte Bad an nachhal
tiger Wirkung.

Das kalte Seebad ist ein starker, ja ein recht 
gewalttätiger Eingriff in den gewohnten Ablauf der 
Stoffwechselvorgänge. Der Reiz der nassen Kälte 
und des Wellenschlages übersteigern sich oft zu 
eindringlichstem Rütteln an dem Wärmeregelungs- 
vermögen des Körpers. Nur gesunde Blutkreis
lauforgane halten dieser Einwirkung ohne Schaden 
stand.

Eine üppige -Lichtfülle umstrahlt den S trand
besucher. Sie kommt nicht direkt allein von der 
Sonne. Auch die See und der weiße Strand werfen 
Sonnenlicht und Sonnenwärme zurück. Diese re 
flektierten Strahlenmengen sind besonders reich an 
ultravioletten Strahlen. Mai und Juni und Septem
ber sind die hellsten Monate des Jahres.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß  das Zusammen
wirken der genannten Einflüsse auf den m ensch
lichen Organismus, der an sie nicht gewöhnt ist, 
zur Auffrischung und Heilung abgearbeiteter, g e 
schwächter und kranker Menschen stark und nutz
bringend sein kann. Das Seeklima ist es also, 
dem wir solche W irkung verdanken. W er durch 
schlechte, enge Wohnung, sonnenarmes Leben in 
schlechter Luft bei mangelhafter Eßlust, durch a n 
strengende Berufsarbeit und ungleichmäßiges Leben 
geschwächt ist, wer von Krankheit sich erholen, 
oder seinen allzuzarten, weichen oder erschlafften, 
blutarmen oder anfälligen Körper auffrischen und 
abhärten muß, wer aus nervösem, aufreibendem 
Leben voll seelischer Erschütterung heraus in Ruhe 
Umstimmung und Kräftigung braucht, kann in dem 
Seeklima bei richtiger Anwendung einen Heilerfolg 
finden.*)

Bei Beurteilung der Frage, welche der seekli
matischen Reize in dem einzelnen Falle dienlich und 
vorzugsweise anzuwenden sind, während anderen 
au'szuweichen ist, sind wir leider noch allzusehr 
bloß auf Erfahrung angewiesen. Denn das Wissen 
vom Klima steckt noch sehr in jugendlicher E n t 
wicklung.. Zahlreiche offene Fragen harren einer 
exakten Beantwortung.

Nehmen wir das Beispiel der Heilung von 
„englischer Krankheit“ oder Rachitis und von Skro- 
phulose durch einen Seekurgebrauch. D aß die R a 
chitis durch einen längeren Aufenthalt an der See 
geheilt wird* ist allgemein bekannt. Es ist interes
sant zu wissen, daß  Bestrahlungen mit künstlicher 
Höhensonne, also mit ultravioletten Strahlen diese 
Krankheit unabhängig vom Klima bei längerer A n
wendung ebenfalls beseitigen. Neuerdings genügt 
die Zufuhr von künstlichen Vitaminen zur Heilung. 
Weiß man, daß solch ein Vitamin ein für den Auf
bau und Llaushalt des Körpers unumgänglich not-

') J? r - med. .Kusick „D er  H eilw ert des  O stseek lim as“
£ ^gem einverständlich . Zu beziehen  durch den  V erband  
deutscher O stseebäder E . V., Berlin N W . 7, U n te r  den. 
Linden 53. <

wendiger Stoff ist, und daß das rachitisheilende Vi
tamin durch Bestrahlung im Fett enthaltener Sub
stanzen mit Ultraviolettstrahlen erzeugt werden 
kann, dann kann man sich vielleicht denken, daß 
die Bestrahlung des kindlichen Körpers diese Vi
tamine im Körper, in der Haut erzeugt. Sofort 
können wir uns vorstellen, wie notwendig es ist, 
über die Strahlungen an der Seeküste näheres zu 
erfahren, um solches Wissen zur Heilung von 
Krankheiten systematisch anwenden zu können.

Wir wissen, daß auch Skrophulose an der See 
gut heilt. Auch hier sind es Luft und Sonne, die 
wir als hauptsächlich wirksame ICräfte erkennen. 
Im Hochgebirge ist es die Strahlung der Höhen
sonne, die den guten Erfolg der Skrophulosebe- 
handlung zeitigt. Ueber die Strahlung an der See 
wissen wir aber nur zu wenig.

W ürden die Einzelfaktoren, die das Gesamt
klima der Ostseeküste ausmachen, hinreichend be
kannt sein, könnte eine systematische Anwendung 
erfolgen. Heute fehlt noch die genügende, exakte 
wissenschaftliche Grundlage für die erfahrungs
m äßige Erkenntnis. Mit der Beschaffung dieser' 
Grundlage ist die Möglichkeit gegeben, die Heil
kraft der Ostseekurorte weit besser als bisher aus
zunützen und wirtschaftlich ergiebiger zu machen. 
Heute werden diese Kurorte nur wenige Wochen im 
Jahre hinreichend besucht. In den besten Monaten, 
im Mai und September sind sie leer. Und daß ein 
Winter an der See in seiner heilsamen W irkung jzwe1. 
Sommer aufwiegt, ist kaum bekannt.

Notwendig ist eine genaue Klimaforschung. In 
dieser Beziehung hat Swinemünde bereits einen er
freulichen Ajnfang gemacht. Hier werden schon 
längere Z e i t  an zahlreichen und sehr k o s t s p i e l i g e n  
Apparaten eingehende bioklimatische Beobachtun
gen angestellt und neuerdings auch Strahlungsfor
schungen unternommen. Aber die Geldmittel, die 
zur V erfügung gestellt werden können, sind zu 
gering.

In anderen, der leidenden Menschheit dienen
den Kurorten werden solche Klimauntersuchungen 
seit Jahren mit Erfolg betrieben. In der Schweiz? 
im Schwarzwald und an der Nordsee hat man die 
Notwendigkeit dieser Feststellungen längst erkannt- 
Die Nordseebäder insbesondere haben ein eigenes 
Institut zur Erforschung des Nordseeklimas ge
schaffen. Die Kaufmannschaft, voran die Dampf' 
Schiffahrtsgesellschaften haben diese B e s t r e b u n g e n  

mit Geldmitteln freigiebig unterstützt. Der Erfolg 
liegt unverkennbar in einer merkbaren B e v o r z u 

gung der <Nordseebäder gegenüber den Ostsee- 
b ädern. — '

Will man die Wirtschaftlichkeit der Badeorte 
an der Ostsee heben, will man eine S a i s o n  Verlän
gerung oder gar einen Winterkurbetrieb erreichen; 
kann dies durch die bisherige kostspielige Form 
der W erbung allein kaum geschehen. Vielmehr 
ist nach  dem Gesagten notwendig, den Mange 
einer wirklich wertvollen und wissenschaftlichen 
Grundlage für die Ausnützung der Heilwerte Zl1 
beheben. Das kann nur durch Klimaforschung »e 
schehen. Die bessere Kenntnis vom Heilwert 
Ostsee, von ihrer Klimawirkung wird die Mehrung 
des wirtschaftlichen Wertes der Ostseebäder nn 
reicheren Erfolg im Dienste der Volksgesundhe1 
bedeuten.
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Die Tätigkeit des Pommersdten BinnensdiHfahris>Vereins.
Auf der  ordentlichen H aup tversam m lung  des Pom m er - 

sehen Binnenschiffahrts-Vereins am 27. April gab  de r  Vor
sitzende, H e r r  P räsiden t Dr. T o e p f f  e r  fo lgenden Bericht 
über die Tätigkeit  des Vereins:

„D ie  Tätigkeit  des P om m erschen  B innenschiffahrts-V er
eins hat sich, wie in den V orjahren, im A nschluß an die' 
Tätigkeit  des Reichsausschusses de r  deutschen Binnenschiff
fahrt vollzogen, soweit die W ahrnehm ung  der d irek ten  I n 
teressen  des B innenschiffahrtsgew erbes als W irtschaftszw eig  
in F ra g e  kom m t. D aneben  haben  w ir w iederum  im engen. 
Anschluß an den Zentralverein  für deu tsche  Binnenschiffahrt 
in Berlin die allgem einen In teressen  de r  deutschen  B innen
schiffahrt w ahrgenom m en, und  endlich ha t sich ein Teil 
unserer  T ätigkeit auf d ie  W ahrnehm ung  de r  In teressen  d e r '  
Binnenschiffahrt in lokaler Beziehung erstreckt, auch hier 
teilweise zusam m en mit d em  O derbund  und dem  schlesischen 
Provinzialverein für Binnenschiffahrt.

E s  ist bekannt, daß  d e r  Bau des O ttm achauer S ta u 
beckens eine unabw eisbare  N o tw endigkeit nicht nu r  für 
die O derschiffahrt, sondern für die g esam te  V erk eh rsw ir t
schaft O stdeutschlands bedeute t.  Seit vielen J ah ren  haben sich 
alle beteilig ten  V erbände, insbesondere auch unser Verein, 
für schleunige D urchführung  dieses Bauvorhabens, das  d e r  
O derschiffahrt eine dauernde  Tauchtie fe  von 1,40 m sichern 
soll, eingesetzt mit dem  Erfolg , d aß  im J a h re  1926 die 
ersten  Mittel für d ie  B auausführung  zur V erfügung  gestellt 
w urden . D ie gesam ten  Baukosten  w erden  bekanntlich  auf
55 Millionen M ark  geschätzt. W äh ren d  1927 6 Millionen 
R eichsm ark  im Reichshaushaltsp lan  angefo rdert  w aren, sind 
bedauerlicherw eise  uncl en tgegen  schw erw iegenden  B edenken 
der  In teressenverbände  nu r 2 500 000.—- M. in den E ta t  e in 
gestellt. D urch  diese außerorden tlich  k n ap p e  B em essung 
de r  Mittel w ird  das  Bauvorhaben  bedauerlicherw eise  stark  
verzögert. Insgesam t sind b isher  11 600 000.— M. e inschließ
lich de r  für 1928 bew illigten 2 500 000.— M. bewilligt worden. 
D a  d e r  Bau noch rund  44 Millionen R eichsm ark  erfordert, 
w ürde  bei B eibehaltung  der  beschränk ten  Jah re s ra ten  die 
Bauusführung  noch  über 17 J a h re  beanspruchen . D aß  die 
O derschiffahrt und die ostdeu tsche V erkehrsw irtschaft nicht 
noch w eitere  17 J a h r e  auf den Bau dieses S taubeckens

w arten  können, liegt auf der  H and . Bei d ieser Sachlage 
erscheint ein einmütiges V orgehen  aller beteiligten Stellen auf 
beschleunigte  Bauausführung und Bewilligung ausreichenderer 
Mittel d ringend  geboten. D er  Verein hat im B erichtsjahre 
sich gem einsam  mit den  übrigen Verbänden, H an d e lsk a m 
m ern  und  M agistraten  in d ieser  Richtung betä tig t und wird 
w eiter arbeiten, bis das  Ziel erreicht ist.

E inen  w eiteren  w ichtigen G egenstand  d e r  V ereinstä tig
keit bildete de r  Bau eines zweiten Abstieges in F o rm  eines- 
Schiffshebew erkes bei Liepe. Im  J a h re  1925 hat H e rr  G e
heim rat Prof. Dr. T h ierry  im P om m erschen  Binnenschiff
fahrts-V erein einen außerordentlich  instruktiven V ortrag  g e 
halten, der  noch in aller E rinnerung  sein wird. Seit 
Jah re n  hat der  P om m ersche  B innenschiffahrts-Verein gem ein
sam mit de r  Industrie- und H an d e lsk am m er  zu Stettin und 
den O derschiffahrtsverbänden auf die G efahren  hingewiesen, 
die ein V ersagen  de r  Schleusentreppe bei N iederfinow  für die 
ostdeutsche V erkehrsw irtschaft im  Gefolge haben  müsse. Die 
erhobenen  V orstellungen sind nicht in genügendem  M aße 
beachte t w orden. Im  Mai 1927 trat plötzlich durch Q uellen
einbruch die gefürchte te  Schließung der Schleusentreppe ein, 
und d e r  Schiffsverkehr durch  den G roßschiffahrtsw eg wurde 
m onatelang  unterbrochen. D er Binnenschiffahrt verblieb als 
einziger W eg, auf dem  die in Stettin eingehenden nach Berlin, 
den M ärkischen  W assers traßen  und der E lbe  bestimmten 
G üter  befördert w erden  konnten, der  über F ü rs tenberg  und 
durch  den  O der-Spree-K anal, da  de r  F inow -K anal nur von 
K ähnen bis zu 220 To. befah ren  w erden  kann, der Binnen
schiffs- und auch E ildam pfe rverkehr  von Stettin nach Berlin, 
den M ärkischen W assers traßen  und  der  E lbe  jedoch du rch 
w eg  auf Schiffseinheiten über 220 To. bis 600 To. eingestellt 
ist. D urch  die Schließung der Schleusentreppe ist nicht 
nur der Binnenschiffahrtsverkehr, sondern auch de r  Seehafen 
Stettin in außerorden tlicher  W eise geschädig t w orden, weil 
eine A bw anderung  des G üterverkehrs  nach  den  westdeutschen 
H äfen  einsetzte, obschon der  R eichsverkehrsm inister aut 
A ntrag  zur M ilderung de r  von ihm anerkann ten  Notlage 
w äh ren d  der Zeit de r  S perre  eine A bgabenerm äß igung  aut 
dem  O der-Spree-K anal für Schiffe, d ie  von und nach R ich
tung  Stettin  über die O der den Ö der-Spree-K anal durchfuh-

Sommer 1928

• Im

Sommer 1928

Gesellschaftsreisen 
zur See nach Finnland, dem Land der tausend Seen

mit den Luxusdampfern
ft ft„ R Ü G E N

<ler R e e d e r e i  R ud. Christ. G ribel, S tettin

„A R IA D N E “
der F in sk a  A ngfartygs A k tieb o lage t ,  H elsingfors

7 tä g ig e  R eisen
Vom 19. Mai bis 10. Septem ber. A bfah rten  von S te t t in  
jeden  Sonnabend  n a ch m ittag s  4  U hr. P re is  RM. 242.—.

13- und 1 4 tä g ig e  R eisen
A bfahrten  von S tettin  am  13! 6., 23. 6., 4. 7., 14. 7., 25. 7  , 4. 8., 
15. 8., 25. 8., 8. 9., n a ch m it tag s  4 Uhr. P re is  KM. 475.— .

17 tä g ig e  R eisen
A bfahrten  von S te t t in  am 27. 6., 7 . 7., 21 . 7., 8. 8., n a c h 

m itta g s  4 Uhr. P reis  RM. 615.—.
In  den P re isen  sind säm tliche K osten , wie Seereisen, L a n d 
reisen, V erpflegung  an Bord und an Land, U nterkunft,  
B es ich tigung  de r  S ehensw ürd igke iten  usw . e in b e g r if fe n -

N ähere  A uskunft ü b e r  alle F ah r te n  bei den  R eedere ien

Rud. Christ. Gribel, Stettin 
Finska Angfartygs Aktiebolaget, Helsingfors

(A gentur in  S te tt in :  G ustav M etzler).
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ren, e intreten ließ. D ieses  unglückliche E reign is  de r  S p e r 
rung  d e r  Schleusentreppe in einer Zeit des  aufkom m enden  
F rüh jah rsverkehrs  hätte  d ie  unbed ing te  N o tw endigkeit des  
beschleunigten Baues d es  L ieper Schiffshebew erkes allen z u 
ständigen Stellen deutlich vor A ugen führen  müssen. B ed au e r
licherw eise  w ar  d em  nicht so. Seit April 1927 ist im m er 
und  im m er w ieder  verlangt w orden , w enigstens die V o r 
arbeiten  fü r  den Bau des  H eb ew erk es  zum  Abschluß zu 
bringen. E s  e rreg te  d a h e r  g rö ß te  Bestürzung, als im O k tober  
1927 bekannt w urde, d a ß  beabsichtig t sei, d ie in d em  R eichs
haushaltsplan für 1928 für d iesen Z w eck  eingestellten Mittel 
zu streichen. D en  gem einsam en  B em ühungen aller b e te i
ligten Stellen, d e r  V erbände, d e r  am tlichen H an d e lsv e r tre 
tungen, d e r  Städte, d e r  R eichstagsabgeordneten , a b e r  auch 
dem  E ingre ifen  des  p reußischen  H andelsm inisters  und  des 
R eichsverkehrsm inisters  ist es zu danken, d a ß  d e r  für 1928 
jn den  Reichhaushaltsp lan  eingestellte  T e ilbe trag  von 
«5,500 000.— M. e rha lten  blieb. U m  so bedauerlicher bleibt 
die 1 atsache, daß  d e r  Reichsra t nu r  einen w esentlich k le i
neren B etrag  für d iesen Z w eck  bewilligt hatte . D ie G esam t
baukosten  des L ieper Schiffshebew erkes be tragen  nach  der  
V eranschlagung des  n unm ehr vorliegenden endgültigen  E n t 
wurfs 23 700 00.— M., davon  w aren  bis 1927 einschließlich 
(>030 000 M. bewilligt, für 1928 sind, wie erw ähnt, 3 500 000 
M ark eingestellt, so d a ß  noch  14 1,70 000 M„ für d ie  D u rc h 
führung dieses unabw eisbar no tw end igen  Bauvorhabens a u f 
zubringen sind. Bei de r  s tarken  R epara tu rbedü rf t igke it  d e r  
Schleusentreppe liegt die G efahr n eue r  Sperrungen  und U n 
terbrechungen des gesam ten  V erkehrs  d e r  G roß- und Eil- 
schiffahrt zwischen dem Osten und Berlin und d a rü b er  hinaus 
ständig vor. D ieser G efahr kann  nur  du rch  schleunigste 
Fertigstellung des Schiffshebew erkes begegne t w erden , und 
dieses Ziel m uß auch in Zukunft von unserem  V erbände, wie 
allen am  V erkehr Beteiligten und an  d e r  os tdeu tschen  Ver- 
"ehrswirtschaft interessierten Kreisen anges treb t w erden.

O er Verein hat sich ferner mit den  A usgleichsanträgen 
befaßt, die insbesondere de r  oberschlesische Berg- und 

üttenm ännische Verein in einer an  den  R eichstag  g e r ich 
teten Petition gegen  die verkehrsversch iebenden  W irkungen  

es fertiggestellten  M ittelland-Kanals e ingebracht hat. E s  
wurde als no tw endig  bezeichnet, w eitere  S taubecken  z. B. 
bei Sersno, au ß e r  dem jenigen  von O ttm achau, du rch  d ie  

er V erkehr mit 1000 Po. Schiffen auf d e r  O der auch  in 
eiten von N iedrigw asser  erm öglicht w ird, herzustellen, den  

^ u sb a u  de r  oberen  O der für den  V erkeh r  mit 1000 To.
c liffen in Angriff zu nehm en und eine zw eite  Schleuse  

•jci R ansern  für d era r t ige  Schiffsgrößen  zu ' errichten. Alle 
•ese vom Verein unterstü tzten  A nträge  besch ränken  sich 
u die E rhaltung , die V erbesse rung  und d en  Ausbau vor- 
andener W assers traßen . N eue K analpro jek te  zu p ropag ie ren  
( er zu unterstü tzen, hat de r  Verein mit R ücksich t au f  d ie  
eitverhältnisse und die überaus schwierige F inanzlage des 

chs unterlassen oder zurückstellen zu sollen geglaubt.

R .^?es w eiteren hat sich der  Verein mit d e r  F ra g e  d e r  
, eseitigung de r  E isversetzungen auf d e r  O der gem einsam  mit 
CI Industrie- und H ande lskam m er zu S tettin  befaßt.

. r ■k,s ' st ein bekann te r  U ebelstand, d aß  sich bei E isg a n g  
oh i (~ ^ e r . s tarke E isverse tzungen  auf de r  O stoder  k u rz  
lamr 1a c* ..^te tt ' ns bilden, die d e m  Schiffsverkehr ungew öhnlich  
s ir i f e , .S törungen auferlegen. Besonders unangenehm  m acht 
vo ■ , " leser U ebelstand  bem erkbar ,  w enn frühe F rostper ioden

ergehend  E isb ildungen verursachen. D ies ist besonders  
UP7CtZten W *nter d e r  Fall gew esen , wo e tw a M itte  N ovem ber  
unt i ^ k 1 verbältn ism äßig  ku rzem  F ro s t  d ie  E isspe rre  von 

G reifenhagen bis N ipperw iese  einsetzte, w äh ren d  
w ir  £ ° mlauf oberhalb  vollständig für die Schiffahrt fah rb a r  
f„i ‘ s e rgab  sich somit d e r  Zustand, d a ß  d e r  F lußschiff- 
k is rv,SWĜ  VOn O berschlesien nach  H a m b u rg  durch  die Mär- 
haH <q1 ^Yassers traßen  frei, w äh ren d  d e r  V e rk eh r  von und 
Do '  u ; te tt ' n d urch die e rw ähn te  E isb a rre  völlig g espe rr t  war. 
a r , n . 'Vasserbaubehörden stehen zur Zeit Mittel für E isbrecher- 
g c],eif en f•‘n u r . dann  zu r V erfügung, w enn es sich um  d e n  
j j  ,u z fiskalischer S trom bau ten  o d e r  um  d ie  A bw ehr von 
sich er^ cbw em rnungs- u n d  H ochw asserge fah ren  handelt. D a 
Bed" A bw endunS d e r  vorbeze ichneten  G efahren  mit dem  
in iU d e r  Binnenschiffahrt auf Beseitigung von E isbarren  
bet 'r** deckt, so w ird  seit E n d e  des Ja h re s  von den
die*3 K örperschaften  versucht, eine R egelung  zu finden,
hi aiuCb ^ en ^n te ressen  d e r  Schiffahrt entspricht. E s  m uß 
^ Cr bervorgehoben  w erden, d a ß  d ie  W asserbaubehörden  

n W ünschen  d e r  Binnenschiffahrt w ohlw ollendes V erständ- 
e r t  ef̂ tSeg en b n n g en , so d aß  hier eine befried igende R egelung  

otft w erden  kann .

W as die V ertre tung  des Pom m erschen  Binnenschiffahrts- 
V ereins in den  W assers traßenbe irä ten  anlangt, so ist de r  V e r
ein bekanntlich  neben  d e r  S tad t und der  Industrie- und H a n 
d e lskam m er im O derw assers traßenbeira t  mit einem Sitz und 
einem  Stellvertre ter  vertreten, d agegen  ist er nicht vertre ten  
im W assers traßenbe ira t  für die M ärkischen W assers traßen , 
obw ohl d e r  Verein w iederholt E insp ruch  eingelegt hat. 
E s  ist unverständlich  geblieben, warunj. das  R eichsverkehrs
ministerium, obw ohl d iesem  W assers traßenbe ira t  eine u n 
serer w ichtigsten  W asserverkehrss traßen , näm lich der  G ro ß 
schiffahrtsw eg, untersteht,  dem  Pom m erschen  Binnenschiff
fahrts-V erein  keinen Sitz eingeräum t hat, w äh ren d  in 
ihm selbst Seglervereine vertre ten  sind. Bei de r  nächsten 
Revision de r  V erordnung  m uß dieser M ißstand  beseitigt w e r 
den. E in  d iesbezüglicher A ntrag  wird vom Pom m erschen  Bin- 
nenschiffahrts-V erein  w iederholt w erden.

Ich möchte nun noch k u rz  auf ein Gebiet eingehen, das 
d ie  deu tsche B innenschiffahrt stark  bew egt und  beunruhigt, 
d as  sind die , T arifm aßnahm en  de r  Reichsbahn-Gesellschaft. 
E s  ist bekannt, d a ß  im J a h re  1927 auf A ntrag  des 
G roßkraf tw erkes  R um m elsburg  der sogenannte K ohlen
ausnahm etarif  6 i in K raft gesetz t w erden  sollte, d e r  eine 
M indestm enge von 800 000 To. vorsah. D urch  diesen K oh len 
ausnahm etarif,  d e r  die V erw endung  de r  sogenannten G ro ß 
raum w agen  in ganzen  Z ügen  vorsah, w äre  die Binnenschiff
fahrt des  g rö ß ten  Teils ihrer T ransporte  nach  Berlin v e r 
lustig gegangen . D en gem einsam en Bem ühungen d e r  in teres
sierten V erbände  und d em  E inspruch  des  H e rrn  R eichs
verkehrsm inisters  ist es zu danken, daß  der  Tarif  noch nicht 
zur E inführung  ge lang t ist. D a g e g e n  sind gerade  in de r  le tzten 
Zeit w eite re  Tarife  von de r  R eichsbahn eingeführt w orden, 
die die Belieferung des pom m erschen K üstengebie ts  im 
W ettbew erb  gegen  die englischen K ohlen bezw ecken. E s  
sind dies d ie  A usnahm etarife  6 g  und 6 f. Die Tarife sind 
an  beträchtliche M indestm engen gebunden  und gew ähren  bei 
E rre ichung  derselben  starke  E rm äß igung . D e r  A ntrag  des 
Pom m erschen  Binnenschiffahrts-Vereins, diese auf d em  d irek 
ten B ahnw eg  gew ährten  E rm äß ig u n g en  durch  gleichzeitige 
E in führung  von Zulaufstarifen nach den  O derum schlags * 
p lätzen auszugleichen, ist vor einigen T ag en  abschlägig  be- 
schieden w orden. Reichsbahnseitig  ist angeführt w orden, 
d aß  die M indestm enge von 900 000 To. von und nach  d em  
K üstengebie t abbeförderten  K ohlen n ach  W egfall d e r  p o l
nischen K ohle und  nicht nu r  w ährend  des  Bergarbe iterstre iks 
bereits erreicht w orden  sei, und  d aß  d a h e r  diese M indest
m enge nicht, wie w iederholt in P ressem eldungen zum  A us
druck  gebrach t sei, eine T ransportve rm ehrung  von 300 000 To., 
jährlich g egenüber  d em  letzten J a h r  erreicht habe. E s  sei 
d a h e r  eine A bw anderung  de r  T ransporte  vom  O derw eg  auf 
den  d irek ten  B ahnw eg  zur Erfüllung de r  M indestgrenze nicht 
erforderlich und auch  reichsbahnseitig  nicht beabsichtigt.; 
D iese T a tsachen  sollen nicht bestritten werden. E s  muß 
a b e r  beachte t w erden, d a ß  d ie  M indestm enge keine H ö ch s t
m enge ist u nd  daß  die überschießenden M engen gleichfalls 
zu dem  um  29 o/o erm äßig ten  F rach tsa tz  abbefö rdert  w erden  
und dadurch  in Zukunft T ransporte  von der  O der abziehen. 
W enn 're ichsbahnseitig  w eiter darau f hingewiesen ist, d a ß  
d e r  G esam tum schlag an Kohle im K oseler H afengebie t in 
den  letzten J a h re n  gestiegen  sei, so kann  m an diese Tat-, 
sache als A blehnungsgrund  für die befürchteten  W irkungen  
d e r  A usnahm etarife  G f und  6 g nicht gelten  lassen. T a t 
sache bleibt, d aß  durch  den  A usnahm etarif 6 f  die F ra c h t
spanne zwischen kom biniertem  und  d irek tem  W eg  auf ein 
Mininum reduziert wird, und d aß  dadurch  ein w eiterer An- 
reiz zur B enutzung des  Bahriweges gebo ten  wird.. Del 
Verein m uß daher  seinen Antrag, d ie  Zulaufstarife gleichfalls 
en tsprechend  zu erm äßigen, aufrecht erhalten und  not , 
mit d iesem  A ntrage  schließlich doch durchzukom m en.

Besonders schwierig gestalte t s i c h  die L a g e  der Oderschi - 
fahrt im H inblick auf den schweren W ettbew erb , den  die W eich- 
selhäfen dem  Seehafen Stettin in Bezug auf den  M assenguter- 
verkehr bereiten. Danzig, das  früher nu r ein ri e es 
S tettiner U m schlages  aufwies, hat heute  mit einem Umschlag 
von fast 8 Millionen Tonnen Stettin um d a s  doppelte  u b e r 
troffen. D ie E rze infuhr in den W eichselhafen ebenso_ wie 
die E in fuhr von Kiesen und Phosphaten  sowie Schrott n im m t 
s tändig  zu. E s  ist die höchste Zeit, d aß  für den  Seeha er* 
Stettin w irksam e A bw ehrm aßnahm en ergriffen wera cn. ir 
hoffen, d a ß  es möglich sein wird, w enn auch nicht m allen 
Fällen w ährend  de r  Zeit des  Tarifkam pfes, so doch, w o nur 
irgend möglich, den W ettbew erb  über den  O derw eg  durch 
E rm äß ig u n g  d e r  A blauffrachten aufzunehmen, um  der  ^Oder
schiffahrt ihre wichtigen B erggüter  zu erhalten. D abei m uß 
allerdings darauf hingewiesen w erden, d a ß  die O derschiffahrt
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sich in einzelnen Fällen w ird  bescheiden müssen, weil es 
sich hier nu r  darum  handeln  kann, an  D anzig  für die Oder-. 
Schiffahrt ohnehin verlorene T ransporte  w enigstens für den 
Seehafen  Stettin und  den  d irek ten  W eg  zurückzugew innen. 
W ir hoffen, d a ß  durch  verständnisvolles Z usam m enarbeiten  
aller in F ra g e  kom m enden  B ehörden  hier ein auch die B in 
nenschiffahrt u n d  insbesondere  die schw erkäm pfende  O d e r 
schiffahrt befried igendes E rg eb n is  erzielt w erden  kann.

Auf d ie  w eiteren  A rbeitsgebiete  des Binnenschiffahrts- 
V ereins in d iesem  kurzen  Bericht einzugehen, verbietet die 
Zeit. E s  seien nur  noch einzelne w eitere  G egenstände  der 
T ä tigke it  d es  Vereins im vergangenen  J a h re  kurz  au fgezäh lt:

1. D ie V ereinheitlichung des B innenschiffahrtsrechts in 
M itteleuropa,

2. D e r  Streit um die K lein-W asserzuschläge,
3. N eufestse tzung  de r  Schiffsliegegelder,

4., B ekäm pfung  des D iebstahlunw esens in d e r  B innen
schiffahrt,

5. Schleusenabgaben auf den M ärkischen W assers traßen  
und  auf dem  H ohcnzollem -K anal,

ß. Abbau de r  W assers traßentarife ,
7. V erw altung  und  O rganisation der W assers traßen  durch 

das  Reich (im G egensatz  zu den  Ländern),
8. Befähigungsnachw eis  für Maschinisten,
9. Lohn- und  A rbeitsbedingungen der  Schiffsmannschaft in 

der deutschen Binnenschiffahrt usw .“

Im  A nschluß an den T ätigkeitsberich t hielt R eichsm i
nister a. D. G o  t h e i m  einen V ortrag  über „D en  w ir t 
schaftlichen W ert einer guten O d e rw a sse rs traß e“ , d e r  in 
de r  nächsten  A usgabe des  „ O .-H .“ zum A bdruck  gebracht 
wird.

Pommersdie ZiegelindusMc und ArbeHszeHbesdiränkung.
Von Dr. H a n s  S c h r ä d e r ,  Stettin.

Geschäftsführer des Verbandes Pommerscher Ziegel- und Hartsteinwerke.
In der Provinz Pommern bestehen etwa 140 

bis 150 Ziegeleibetriebe, von denen nur wenige zu 
den Großbetrieben, die Mehrheit zu den Mittel
betrieben und eine erhebliche Anzahl zu den Klein
betrieben zählen. Die wirtschaftliche Struktur der 
Betriebe ist bereits von dem Vorsitzenden des V er
bandes Pommerscher Ziegel- und Hartsteinwerke, 
Herrn Walter Mügge, in einem in Nummer 8 dieser 
Zeitschrift veröffentlichten Aufsatz des näheren e r 
läutert. Es braucht deshalb hier nur noch mal her
vorgehoben zu werden, daß nur ganz wenige pom- 
mersche Ziegeleien in der Form von Aktiengesell
schaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien oder 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung betrieben 
werden, während die Form der offenen H andels
gesellschaft, soweit die Unternehmen handelsge
richtlich eingetragen sind, stark überwiegt. Die Zahl 
der Belegschaften der einzelnen Werke beträgt in 
der Saison etwa 30 Mann im Durchschnitt, die 
kleinste Belegschaft beträgt 14 Köpfe, die größte 
über 400. Die Zahl der mehr als 100 Arbeitnehmer 
beschäftigenden Betriebe ist sehr klein. H andstrich
ziegeleien sind noch in erheblicher Anzahl vertreten, 
da Kapitalmangel und Leihgeldzinsfuß Neuinvestie
rungen kostbarer, Handarbeit ersparender M aschi
nen nur in sehr geringem Ausmaße gestatten. Man 
darf daher annehmen, daß diese Art der Ziegel
herstellung in einzelnen Gebietsteilen Pommerns: 
noch längere Zeit erhalten bleibt. Die A bhängig
keit dieser Industrie von den W itterungsverhält
nissen zwingt gebieterisch zu wirtschaftlicher Aus
nutzung der warmen Jahreszeit. Immer wieder 
kommt es infolge der in Pommern üblichen starken 
Temperaturschwankungen und des schnellen W itte
rungswechsels vor, daß  in einzelnen Gegenden M il
lionen ungebrannter Steine erfrieren. 13ie hieraus 
erwachsenden Verluste wiegen insbesondere in heu
tiger Zeit äußerst schwer. Um so zwingender wird 
die Notwendigkeit, denjenigen Teil des Produk
tionsprozesses, der durch Witterungseinfluß am 
schwersten gefährdet werden kann, unter allen U m 
ständen in die wenigen warmen Monate, die in 
unseren Breiten der Sommer beschert, zu verlegen. 
Die wichtigsten Produktionsfaktoren der Ziegelin- 
dustrie sind, abgesehen von dem erforderlichen 
stehenden und umlaufenden Kapital geeigneter R oh
stoff, Arbeit und Brennstoffe. Je stärker die H a n d 
strichziegeleien vertreten sind und je weniger K a
pital in Form moderner, maschineller Anlagen in

vestiert werden konnte, desto größer ist die A bhän
gigkeit der Betriebe von der Jahreszeit und die N ot
wendigkeit ihrer Ausnutzung durch entsprechende 
Arbeitszeit. Seit undenklichen Zeiten ist daher in 
der Saison-Industrie, der Ziegelindustrie, eine A r
beitszeit von 10 Stunden während der Saison üb 
lich, weil wirtschaftlich notwendig gewesen. O b
wohl die überwiegende Mehrheit der Ziegeleien1 
einen Stamm in der Regel Werkwohnungen inne
habenden Arbeitnehmer auch während des Winters 
in verkürzter Arbeitszeit teils mit Instandsetzungs-, 
teils mit Vorbereitungs- oder anderen Arbeiten be
schäftigt, also der Charakter der Saisonindustrie f  

gegeben ist, hat sich der Reichsarbeitsminister nicht 
entschließen können, dem Antrag der Ziegelindustrie 
Folge zu geben und die Betriebe derselben auf 
Grund des verklausulierten §t Ga der Verordnung 
über die Arbeitszeit vom 14. April 1927 von Mehr
arbeitszuschlägen zu befreien. Da es sich hier nur 
um eine Kannvorschrift handelt, lag eine Verpflich
tung des Reichsarbeitsministers zum E rlaß  einer 
derartigen Bestimmung für die Ziegelindustrie nicht 
vor. Insbesondere ist behördlicherseits erklärt wor
den, daß die Ziegelindustrie die Bedingung des 
letzten Satzes der Vorschriften des §i 6 a a. a. O- 
folgenden W ortlau ts: „Soweit die Mehrarbeit durch 
Verkürzung der Arbeitszeit in den übrigen Zeiten 
des Jahres ausgeglichen wird“ nicht erfülle, weil 
sie einen Teil der Belegschaften im Winter entlasse 
und nicht alte in verkürzter Arbeitszeit weitter be
schäftige. Die Fassung des Ausnahmemöglichkeiten 
schaffen sollenden Paragraphen ist eine derartige, 
daß Ausnahmen tatsächlich nur in v e r s c h w i n d e n d  

geringem Umfange, wahrscheinlich überhaupt nicht 
möglich werden. Auch für die Ziegelindustrie, die 
nur wenige Monate im Jahre infolge der Witterung 
ihren Produktionsprozeß durchführen kann, liegt 
somit die Notwendigkeit vor, entweder 48 Stunden 
zu arbeiten und damit in den meisten Fällen die 
die Aufnahme der Produktion veranlassende MÖg* 
lichkeit der Gewinnerzielung von vornherein auf' 
zugeben, weil eine wirtschaftliche Ausnutzung der 
Betriebsanlage nicht möglich wird, oder aber hn 
Wege des Tarifvertrages mit den Arbeitnehmeroi"' 
ganisationen eine verlängerte Arbeitszeit unter Ge- 
Währung von Zuschlägen für die über 48 Stunden 
hinausgehenden Arbeitsstunden zu vereinbaren- , 

Dort, wo die pommersche Ziegelindustrie die Au*' 
nähme der Betriebe durchzuführen vermag, wir^
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sie gelegentlich dieser Vereinbarung gezwungen 
sein, außer M hrarbeitszuschlägen eine große A n
zahl weiterer Belastungen, insbesondere Ferien, 
nicht nur für die Stammarbeiter, sondern auch 
für Kampagnearbeiter, die nur wenige Monate im 
Jahre arbeiten, zu gewähren, Mehrarbeitszuschläge 
an Arbeitnehmergruppen zu bewilligen, deren Arbeit 
laut Entscheidung selbst von Schlichtungskammern 
in erheblichem Maße in Arbeitsbereitschaft besteht 
und dergleichen mehr, ja selbst für diese Arbeit
nehmerkategorien das drei Schichtensystem durch
zuführen. Die deutsche Gesetzgebung hat dem bis
her nicht ratifizierten Washingtoner Abkommen,*) 
dessen Ratifizierung von seinem Erfinder, den V er
einigten Staaten selbst, wie auch von Kanada und 
Südafrika abgelehnt, den Wettbewerbern, den In 
dustriestaaten des Europäischen Kontinents aber 
angelegentlichst empfohlen wird, bereits vorgegrif
fen und die Wege geebnet, so daß, wenn die F rage 
der Ratifizierung dieses Vertrages wiederum akut 
wird, festgestellt werden kann, ,daß ein wesentlicher 
I eil dieser Bestimmungen im Wege tarifvertrag
licher Vereinbarungen mit Hilfe der Schlichtungs
behörden unter dem Druck der innerdeutschen Ge
setze bereits durchgeführt ist. Die Frage der M ehr
arbeit ist selbst in Saisonindustrien, wie der Ziegel- 
Industrie, tatsächlich nur im Wege freiwilliger, tarif
vertraglicher Vereinbarungen zu regeln. Die Frei
willigkeit besteht darin, daß  die Genehmigung zur 
Mehrarbeit nicht erfolgt, wenn tarifvertragliche V er
handlungen darüber nicht gepflogen sind. Da ein 
allgemeiner Arbeitgeberverband für die pommer- 
sche Ziegelindustrie nicht besteht und die Verhält
nisse dieser Industrie Pommerns außerordentlich 
verschieden liegen, beispielsweise zahlreiche ostpom- 
mersche, in der Nähe der Grenze und unter dem pol
nischen Dumping schwer leidende Werke bisher über
haupt keine Tarifverträge besaßen, so ist es erklärlich, 
daß die neuen Forderungen der Gewerkschaften auf 
der einen Seite die Unmöglichkeit, die M ehrarbeits
frage ohne T arifverträge  zu lösen, auf der anderen 
Seite die Verhältnisse dieser ohnehin schwer um 
ihren Bestand ringenden Industrie erneut stark er
schüttert haben. An die Anwendung der Bestim
mungen des Arbeitszeitnotgesetzes auf eine Saison- 
mdustrie, die in einer wirtschaftlich schwer leidenden 
Grenzmark durch Zölle und Einfuhrverbote unge
schützt einen schweren Kampf um ihre Existenz 
führt, ist zweifellos vom Gesetzgeber seinerzeit nicht 
gedacht worden. Heute ist es soweit, daß selbst 
jene Einzelziegeleien der Grenzgebiete, die bisher 
ohne Tarifverträge ausgekommen sind, und die in 
folge Kapitalmangel, schlechter Absatzmöglichkeiten 
und zum Teil erheblicher Vorräte garnicht einmal

48 Stunden die Woche, geschweige denn über diese 
hinaus zu arbeiten gedenken, als Einzelwerke unter 
Hinzuziehung der Schlichtungsbehörden zu Tarif
verträgen gezwungen werden, die neue Lasten den 
untragbaren alten hinzufügen. An die Avirtschaft- 
lichen Auswirkungen aller dieser vom Standpunkt 
der Arbeitnehmer zunächst zweifellos begrüßens
werten M aßnahmen denkt offenbar niemand. Es 
wird übersehen, daß Hunderttausende von W oh
nungen fehlen, daß  Ziegelsteine nun einmal seit 
Jahrtausenden den unentbehrlichsten, sich immer er
neut als unentbehrlch erweisenden Baustoff dar
stellen. Es wird vergessen, daß  in dieser Zeit der 
W ohnungsnot in Deutschland anstatt 11414 000 000 
Mauersteinen vor dem Kriege nur noch im 
Jahre 1926 6129 000 000 Mauersteine hergestellt
wurden, und daß  alle diese Produktionsverteu
ernden sozialen Neuerungen zu einer Verteuerung 
des Produktes und einer weiteren Beschrän
kung der produzierenden Unternehmungen dieser 
Art führen müssen. Die Tatsache, daß die Sieger
staaten des Weltkrieges ihr Lohnniveau zu halten 
vermögen, während in dem mit ungeheuren inneren 
Lasten und Tributzahlungen aus dem Versailler1 
Vertrage beladenen Deutschland die Lohnentwick
lung eine stetige Aufwärtsbewegung aufweist, muß 
auffallen und nachdenklich stimmen. So begrüßens
wert die Hebung der Kaufkraft der Bevölkerung 
zwecks Belebung des inneren Marktes auch sein 
mag, das Entscheidende bleibt die Ausfuhr und 
die Ausfuhrmöglichkeit muß durch Verteuerung der 
Produktion eine Einschränkung erfahren. Die H e 
bung der Produktion zwecks Steigerung der Aus
fuhr und die Erreichung einer 'aktiven Zahlungs
bilanz muß aber das Ziel der deutschen Wirtschaft 
bleiben, wenn nicht dem Verlust der Auslands
märkte die Zerrüttung des Inlandsmarktes folgen 
soll. Für den Bestand der Ziegelindustrie der wirt
schaftlich schwer daniederliegenden Grenzmark wird 
es Zeit, daß  die Verordnung über die Arbeitszeit 
entsprechende Ergänzungen erfährt.

*) D er  britische V ertre ter  B etterton im V erw altungsrat 
des internationalen Arbeitsam ts in Genf hat im 1' ebruar 1928 
erklärt, die britische R egierung  glaube, d a ß  der  T ex t des 
A bkom m ens etwas in Eile und ohne genügende  E rfah rung  
über die A usw irkung einer H erabse tzung  der  Arbeitszeit 
festgelegt sei, sie halte dah er  den Augenblick für gekom m en, 
eine Revision des W ash ing toner A bkom m ens vorzunehmen, 
anstatt sich an  den gegenw ärtigen  mit In terpretationen  ü b e r 
ladenen T ex t zu k lam m em . Sie schlage daher vor, der  V e r 
w altungsra t möge den Beschluß fassen, die Revision de;- 
W ashing toner A bkom m ens auf die T agesordnung  der  in te r
nationalen  A rbeitskonferenz von 1929 zu setzen. Von o 
M itgliedsstaaten haben bisher nur 7 das Washingtoner- 
A bkom m en ratifiziert, d a run te r  die Tschechoslowakei und 
Belgien.

Handelskammer und Büdierrevisoren.
Von Dr. jur. E. S c h o c n e .

Die Z unahm e des In teresses  b re iter  W irtschaftskreise  
an dem  B erufsstand  und der  T ä tigke it  der  beeidigten  B ücher- 
fevisoren in den letzten J a h re n  ist unverkennbar.  T ro tzdem  
J.st die Kenntnis von d e r  B edeutung, d ie  die Bücherrevisoren 
Ur das m oderne  W irtschafts leben in D eutschland  m ehr und 

ttiehr gew innen, auch  heute, wenn m an etwa von den g roßdn  
',' 1rtschaftszentren absieht, le ider noch nicht allzu verbreitet.

V or d e r  Jah rh u n d e r tw en d e  gab  es noch lediglich „ge-  
Ilchtlichc B ücherrev isoren“ ; dam als fanden noch einzig und

allein die allgemeinen eidlichen Verpflichtungen dm ch  die 
Gerichte statt, die sich formell nur auf die T atlßk « |  m | e. 
richtlichen A ngelegenheiten  beziehen und. auch nur nac 
dem  jeweiligen Bedürfnis der  G ench  e v S . .
w urden . D er  S tand  der  „bee idigten  uc le irev  r k pn
dann durch  die Gewerbenovelle vom 30. Jun i 1900 insJ^cberi 
gerufen  w orden. D am als w urden diejenigen P e r s o n « ,  d ie  
H andelsbücher, Inventuren, Bilanzen, Gewinn- und V e r lu s - 
rechnungen prüfen und begutachten, unter d ie  Gew erbetrei-
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benden des § 36 de r  G ew erbeordnung  eingereiht. D am it e r 
hielten die H ande lskam m ern  bezw. die kaufm ännischen K o r 
porationen, deren  es dam als  in P reu ß en  noch etliche gab, 
die Befugnis, die Bücherrevisoren, die ihr G ew erbe im übrigen 
frei betre iben  durften, auf die b e s teh e n d en  Vor'scriften* 
zu beeid igen  und öffentlich anzustellen.

Auf d ieser G rundlage hat sich der  S tand  der  beeidigten 
B ücherrevisoren nun schon über ein V ierte ljahrhundert en t
wickelt. D ie U eberzeugung  von seinem  W ert für das W ir t
schaftsleben setzte sich schon vor dem  K riege  m ehr u nd  
m ehr durch. Insbesondere  aber  erwies sich die W ichtigkeit 
de r  B ücherrevisoren in de r  N achkriegszeit,  als die w ir t 
schaftlichen Verhältnisse in D eutsch land  im m er schw ieriger 
w urden  und  der  A ufgabenkreis  de r  Bücherrevisoren sich 
längst nicht m ehr auf die b loße Buchprüfung, sondern auch 
auf zahlreiche an d e re  M aterien erstreckte. E s  sei beisp iels
w eise darauf hingewiesen, d aß  ein Bücherrevisor, will er allen 
an ihn heran tre tenden  A nforderungen  genügen, heu te  auch 
über eine vollkom m ene B eherrschung  de r  K onkurs- und G e
schäftsaufsichtsvorschriften, und  seit seinem Inkra f ttre ten  auch 
des G esetzes über den  Vergleich zur A bw endung  des K o n 
kurses, insbesondeyre aber über eingehende steuerliche K en n t
n isse verfügen  m uß. Mit d e r  w achsenden  steuerlichen B e 
lastung  de r  deutschen  W irtschaft sind d ie  S teuerprob lem e 
im m er m ehr  in den V o rderg rund  getre ten , u nd  durch  deren  
enge V erknüpfung  mit d e r  Bilanz hat d e r  beeid ig te  B ü ch e r
revisor als B era ter  des  W irtschafts lebens im m er g rö ß e re  B e 
deu tung  gew onnen. U n te r  d iesen  U m ständen  m ußten  auch 
die V oraussetzungen, die von den H ande lskam m ern  an  die 
B eeidigung eines Bücherrevisors geknüpft w erden , g e rade  in 
dem  letzten Jah rzehn t im m er schärfere w erden, w ovon w eiter 
unten noch die R ede  sein wird.

Die Bücherrevisoren — es handelte  sich damals, wie g e 
sagt, erst um  die „gerich tlichen“ — haben sich ' schon 
frühzeitig , bereits  im J a h re  1896, zum „V erb an d  D eutscher 
B ücherrev isoren“ zusam m engeschlossen, de r  später  d ie  e r 
gänzende  Bezeichnung „E in g e tra g en e r  V erein  bee id ig te r  
o d e r  behördlich  geprü f te r  kaufm ännischer Sachvers tänd iger“ 
erhielt. D er  Sitz des V erbandes  ist Berlin, seine G e 
schäftsstelle befindet sich in Leipzig. Obgleich daneben  noch 
an dere  V erein igungen von B uchsachverständigen  bestehen, 
so ist doch n u r  d e r  V.D.B. als die offizielle B erufsvertre tung  
de r  beeid ig ten  Bücherrevisoren anzusehen, zum al einzig und 
allein d ieser  V erband  sich — abgesehen  von den behördlich 
geprü ften  — nur auf die von den  am tlichen H an d e lsv e r t re 
tungen  beeid ig ten  und öffentlich angeste llten  Bücherrevisoren 
besch ränk t und  grundsätzlich  keine freien B uchsachverstän- 
d igen  aufnim mt. W enn  sich heu te  die Bücherrevisoren als 
B erufss tand  zunehm enden  Ansehens erfreuen, so ist es nicht 
zum w enigsten  de r  zielbew ußten  Arbeit zu verdanken, die 
d e r  V erband  seit seinem B estehen geleistet hat. D er  V erband  
hat in im m er breiteren  Schichten die E rkenntn is  sich d u rc h 
setzen helfen, d aß  de r  B ücherrevisor berufen  ist, d a rü b e r  zu 
wachen, daß  die Bücher nicht nu r formell, sondern  auch  sach 
lich richtig sind, und die E rkenntn is  auch, d a ß  die den  
B ücherrevisoren gestellten A ufgaben  hohe A nforderungen  an 
sein W issen und seine geschäftliche E rfah rung , ab e r  auch an 
das Gewissen, die M oral und das Pflich tbew ußtsein  stellen.

Die Ziele und A ufgaben  des V erbandes, das S tan d e sb e 
w ußtsein  zu pflegen, an  d e r  V ervollkom m nung der Z u 
lassungsarbeiten  m itzuw irken und dasy V eran tw ortl ichkeits 
gefühl des einzelnen Bücherrevisors zu stärken, decken  sich
w eitgehend  mit den Tendenzen, die die deu tschen  H a n d e ls 
kam m ern , deren  Zustim m ung zur Arbeit des  V erbandes  oft 
bekundet w orden  ist, in der F ra g e  der  Zulassung und T ä t ig 
keit de r  Bücherrevisoren verfolgen. Die g ro ß e  M ehrzahl d e r  
K am m ern  ist daher  im Laufe der  E n tw ick lung  im E in 
vernehm en mit dem  V. D. B. dazu übergegangen , bei A n 
trägen  auf B eeidigung nicht nur die w ichtige F rag e  des ö r t 
lichen Bedürfnisses sowie die persönlichen V oraussetzungen 
zu klären, sondern die B ew erber auch auf ihre m aterie llen  
K enntnisse hin auf das eingehendste  zu prüfen. So hat
schon das V orsteherkolleg ium  der  K aufm annschaft zu Stettin 
im Jah re  1922 eine P rü fungsordnung  für B ew erber um  ö ffen t
liche Anstellung und Beeid igung als Bücherrevisoren erlassen, 
die mit einigen A bänderungen  bei de r  U m w and lung  der K o r 
poration in die Industrie- und H ande lskam m er von dieser 
übernom m en w orden  ist. In der  P rü fungsordnung  w ird  b e 
stimmt, d a ß  nach Prüfung  de r  vo rangegangenen  B eru fsaus
bildung des Bew erbers , die bestim m te, hier nicht näher  zu 
erörternde V oraussetzungen erfüllen muß, d ieser im Regelfall 
ein E xam en  vor einem besonderen, von de r  K am m er e in 
gesetz ten  Ausschuß abzulegen hat, das in drei Phasen, n ä m 

lich: schriftlich H ausarbeit ,  schriftliche K lausurarbeit und
mündliche .Prüfung zerfällt. D er  Prüfungsausschuß  setzt sich 
aus zwei Kaufleuten, deren  einer den  Vorsitz übernimmt, 
dem  D irek to r  der S tädtischen H andels lehransta lten  zu Stettin 
und einem beeidigten Bücherrevisor zusamm en. W as den 
G egenstand  der  P rüfung  anbetrifft, so ers treckt sich diese 
im w esentlichen auf Buchführungs- u nd  Revisionstechnik, 
Bilanz- und  B ew ertungsgrundsä tze ,  H andelsrecht, G enossen
schaftsrecht, K onkursrech t und Steuerrecht, ohne d aß  diese 
Aufzählung erschöpfend wäre. W ichtig  ist ferner, d a ß  das 
B estehen  de r  P rüfung  keinen A nspruch auf Beeidigung g e 
w ährt und  auch nicht zur F ü h rung  des Titels „G eprü fte r  
B ücherrev isor“ oder B enutzung einer änlichen Bezeichnung 
berechtig t.  Als eine w eitere  wichtige Bestim m ung der S te t
tiner P rü fungsordnung  ist noch anzusehen, daß  der  Prüfling, 
d e r  nicht bestanden  hat, nach  Ablauf eines J a h re s  noch1 
einmal zur P rüfung  zugelassen w erden  kann ; eine dritte  
P rüfung  kom m t dagegen  nicht in F rage . N atürlich kann 
auch — aber m uß nicht — in besonders  ge lager ten  Fällen 
von der  A blegung d e r  P rüfung  o d e r  eines Teiles davon, 
abgesehen  w erden. Aehnliche B estim m ungen hinsichtlich der 
Z ulassung u nd  P rüfung  der Bücherrevisoren finden sich 
bei den meisten deutschen K am m ern. — D urch  diese P r ü 
fungsbestim m ungen, d ie  von d e r  Stettiner K am m er auf 
das G enaueste  eingehalten w erden , sowie durch  die an die 
Prüflinge gestellten hohen A nsprüche bezüglich nicht nur 
ihres praktischen, sondern auch theoretischen Könnens ist 
im Bezirk  der  H an d e lsk am m er  Stettin unbeding t g e w ä h r 
leistet, d a ß  nu r solche B ew erber  zur B eeidigung kom m en, 
deren  B efähigung und  G ew andheit absolut zweifelsfrei ist.

H ierdurch  ergibt sich von selbst die S te llungnahm e g e 
g enüber  bean trag ten  gerichtlichen Beeidigungen, wie sie schon 
oben  erw ähnt w urden. Die Industrie- und H ande lskam m er 
vertritt — u nd  bei anderen  K am m ern  dürfte  es ähnlich 
sein — dem gem äß  den  S tandpunkt, d aß  derart ige  S ach 
verständige, wie Bücherrevisoren, nach  Möglichkeit g e r ich t
lich erst dann zu beeid igen  sind, wenn sie von de r  amtlichen 
H ande lsver tre tung  öffentlich angeste llt u nd  beeidigt sind. 
D enn n u r  auf diese W eise ist im H inblick auf die o b en  d a r 
ge leg ten  P rüfungsbestim m ungen  eine G ew ähr für die w irk 
liche E ignung  de r  betreffenden  Persönlichkeit zu erhalten. 
D iese R egelung  hat natürlich auch den Vorteil, d aß  der 
L andgerich tspräsiden t seinerseits erst schw ieriger E rhebungen  
über die E ignung  und  Zuverlässigkeit des  jeweiligen B ew er
bers  en thoben ist. Im  Landgerich tsbez irk  Stettin w ird daher 
auch schon seit J a h re n  so verfahren. Aber nam entlich auch 
für ' k leinere S täd te  ist d ies V erfahren  insofern von Vorteil, 
als nur das V orhandensein  von öffentlich angeste llten  B ücher
revisoren allen A nsprüchen d e r  gew erblichen  Kreise genügt, 
da gerichtliche Beeid igungen praktisch nur für die Gerichte 
von B edeu tung  sind.

Die im V orhergehenden  darge leg te  Auffassung hat die 
S tettiner K am m er mit besonderem  N achdruck  nach der  U m 
w andlung  de r  K orporation  de r  K aufm annschaft in eine In 
dustrie- und H an d e lsk am m er un te r  A usdehnung au f den 
ganzen R eg ierungsbezirk  Stettin vertreten. Die K am m er hat 
von vornherein den S tandpunk t e ingenom m en, daß  das V or
handensein  de r  in S tettin  schon von den V orstehern  d er  
K aufm annschaft und  später  von ihr selbst beeidigten B ü c h e r 
revisoren nicht genügte , sondern nach M öglichkeit auch in 
den  w irtschaftlich führenden S tädten  des R egierungsbezirks 
im In teresse  de r  dortigen  G ew erbetre ibenden  B ü c h e r r e v is o r e n  
öffentlich anzustellen und zu beeid igen  w ären. So ist  es 
ihr auch gelungen, in Dem m in, Anklam, Swinemiinde und 
Labes bereits  gee igne te  Persönlichkeiten zu beeid igen; andere 
S täd te  stehen noch aus. E s  ist ab e r  zu hoffen, d aß  es in 
Füh lung  mit den jeweiligen ortsansässigen  G ew erbetre ibenden 
gelingen wird, w enigstens  für alle w irtschaftlich r e g e r e n  
Städte des K am m erbezirks  geeignete  Bücherrevisoren ausfin
dig zu m achen und nach Erfü llung  der  nötigen Form alitä ten  
zu beeidigen.

Die S te ttiner K am m er hat sich in den letzten Jahren, 
besonders  häufig  mit Bücherrev isorenfragen  beschäftigt. A b
schließend m ag hier d ah e r  de r  E rw ar tu n g  A usdruck gegeben 
sein, d aß  die auf d iesem  Gebiete von ihr und ebenso  von* 
zahlreichen anderen  deutschen  H ande lskam m ern  noch zu 
le istenden Arbeiten sich auch weiterhin in enger bew ährter 
Füh lung  mit dem  V erband  D eu tscher Bücherrevisoren voll
ziehen und  zum N utzen  d e r  in den H ande lskam m ern  v e r tr e 
tenen W irtschaftsk re ise  dahin führen mögen, d aß  d ie  Bücher
revisoren als Berufsstand  m ehr u nd  m ehr die G eltung er
langen, die ihnen als wichtigen D ienern  der  W irtschaft zu- 
kom m t.
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Renfabiiifäf und Kursniveau.
Kapitalbildung durch Selbstfinanzierung.

Von Dr. E .
Von den Ansprüchen, die m an in F riedenszeiten  an  ein 

D iv idendenpap ie r  zu stellen gew öhnt war, w ird man sich h e u t
zutage bis zu gew issen G renzen freim achen müssen. E s  ist 
kaum  noch angängig  — w enigstens hinsichtlich de r  führenden 
S tandardw erte  — den S tandpunk t zu vertreten, d aß  so und 
so viel P rozen t D iv idende gle ichbedeutend  sein m uß mit so 
und so viel effektivem K ursstand. V ergleicht m an nämlich 
die A ktienkurse de r  Berliner Börse mit den  N otie rungen  von 
N ew  York, London, A m sterdam , Zürich und andere r  W e l t
börsen, so ergibt sich, d aß  die deutschen  Effek ten  hinsichtlich 
d e r  Verzinsung hinter den  A uslandsplätzen (2—4 o/0 Rendite) 
nicht nu r  nicht Zurückbleiben, sondern mit einer Rendite  im 
A usm aße von 4—6 o/0 ja sogar bis 7 o/0 diese teilweise weit 
übertreffen. Von den B ew ertungsgrundsätzen , d ie  in de r  
wirtschaftlichen W elt zur A nw endung gelangen, kann  sich 
D eutschland  nicht ausschließen. D enn D eutschland ist doch 
trotz oder gerade  w egen  der  D aw es-B elastung  auch ein Teil 
d ieser  w irtschaftlichen Um w elt.

D en in den Dienst des wirtschaftlichen W iederaufbaues  
gestellten K räften  ist es nach  der  S tabilisierung der  W ährung  
gelungen, zunächst das  F undam en t für eine R entabilitä t de r  
Betriebe zu schaffen. D arüber hinaus bleibt die S i c h e r -  
S t e l l u n g  d e r  R e n t - a b i l i t ä  t d e r  U nternehm ungen  eine 
der  w ichtigsten  Aufgaben, w enn die mit O pfern und m anchen 
Ir r tü m e m  erkaufte  technische und organische U m form ung d e r  
W irtschaft als W ertfak to r  erhalten  w erden  soll. Im  Z u sam 
m enhang mit den steigenden Selbstkosten, insbesondere  den  
w achsenden Belastungen auf der  Lohnseite, e rs teh t die G e 
fahr, d aß  der  R entabilitä tsfak tor mit zu g roßen  Risiken belegt 
wird. Im  In teresse einer W ahrung  de r  Rentabilität gilt es, b e 
sonders von S taa tsw egen  überm äß igen  F o rd e ru n g en  wesentlich 
energ ischer entgegenzutre ten , w enn nicht die w ieder  e rw o r 
bene Stabilität gestört w erden  soll.

Die H em nisse, die de r  D a  w e s - P l a n  einer kontinuier
lichen W eltw irtschaftsen tw icklung in den  W eg  legt, Avurden in 
der letzten Zeit vom A u s l a n d e  w ieder schärfer in den V o r
derg rund  gerückt. Die L age am  W eltge ldm ark t ist u n ü b e r 
sichtlich gew orden . Die P rivatbetriebe vers tä rken  ihre R e 
serven und üben dad u rch  einen D ruck  auf die D ividende aus. 
H underte  von Millionen w erden  aut d iese W eise festgeleg t 
und ein versteifter G eldm ark t ist die Fo lge  hiervon. Die 
Abschlüsse unserer g roßen  U nternehm ungen  haben  gezeigt, 
daß  ein nicht unbeträchtlicher Teil der  le tztjährigen  Gewinne 
unausgew iesen als a rbe itendes  B etriebskapital belassen w urde. 
Diese S e l b s t f i n a n z i e r u n g  d e r  I n d u s t r i e ,  die A n
sam m lung von U eberschüssen , die die Abschlüsse von S ie 
mens, der  A. E . G., der  J. G. Farbenindustrie , der  Kaliindustrie 
zeigen und die auch d ie  Abschlüsse in de r  M ontan- und Zell- 
stoffindustrie erkennen lassen, ist eine der  w ichtigsten Form en  
der K apitalb ildung und eine unter den heutigen Verhältnissen 
notw endige und vielfach allein mögliche F orm  der K ap ita l
beschaffung. Nicht zuletzt zw ingt das rasende T em po  des 
technischen Fortschrit ts  die U nternehm ungen , zur beständigen  
E rneuerung  und  V erbesserung  des P roduk tionsappara tes  sich*, 
nicht auf die A ufnahm e von Anleihen und K rediten  zu ver-

Die industriellen Entwicklungsrnöglichkeiten.
R i e g e r.
lassen, sondern zur Bew ältigung dieser Aufgaben s tä rker  auf 
die E rträgn isse  der  eigenen Arbeit zurückzugreifen. E s  liegt 
auf de r  H and , daß  auf die D auer  eine über den Durchschnitt 
liegende innere S tärkung  d e r  U nternehm en nicht ohne Beteili
gung  d e r  Aktionäre fortgesetzt w erden  kann.

A bgesehen  von d em  F ak to r  de r  inneren Kapitalbildung 
ist es besonders d ie  E i n s c h ä t z u n g  k o m m e n d e r  
E n t w i c k l u n g s m ö g l i c h k e i t e n ,  auf der  die Ivursbe- 
w egung  sich aufbaut. H ie r  seien die g roßen  Ergebnisse  auf 
chem isch-technischem  Gebiet erwähnt, w ie die Verflüssigung 
de r  Kohle, die A usbreitung de r  G asfernversorgung und die 
schier unerschöpflichen M öglichkeiten der W eiterentwicklung 
de r  E lektriz itä tsindustrie . F erner  sei gedach t des  W iederau f
baues der  Eisen- und Stahlindustrie, de r  neuartigen  Problem e 
des V erkehrsw esens, der  unübersehbaren  E ntw ick lungstenden
zen auf den Gebieten d e r  Stickstoff-, Alluminium-, K unst
seiden- und Zellstoffindustrie, der  M achtkäm pfe in der B raun
kohlenindustrie, der  zunehm enden A usdehnung des W a re n 
hausgeschäftes, der  Aussichten d e r  Radio- und G ram m ophon
industrie, deren V ertrustung  ebenso F ortschrit te  macht, wie 
das Problem  des sprechenden Films seiner Lösung n äher  
gerückt ist. K urse E nde

Letzte Div. Dez. 26 Dez. 27 2 .5 .2 8  
D anat-B ank  12 263 238 249
H a p a g  8 175 148 158
H arp en e r  6 197 196 174
Rhein. Braunk. 10 255 250 292
Salzdetfurth  15 190 248 310
Schubert u. Salzer 16 248 348 368
Siemens 12 208 299 327
Ges. f. el. U nternehm g. 10 193 289 297’
N ordw olle  12 1,60 168 211
J. G. F a rben  12 324 277 278
Glanzstoftf 18 357 594 753
Zellst. W aldhof 12 241 271 303
Schultheiß - 15 300 412 378
Tietz 6 128 187 287
Polyphon 14 137 210 490

Solange noch so viele Problem e ihrer Lösung harren,  
die de r  Fantasie  ungeheure  Perspektiven  eröffnen, solange die 
W ährung  in G ä r u n g  begriffen und voller Evolution ist, w ird 
sich das  nackte  Rentabilitätsprinzip nicht durchsetzen können. 
D er B e g r i f f  d e r  R e n d i t e  ist h e u tz u t a g e  nicht fest zu 
um reißen. D er  Reichsbankdiskont, der aus E r w ä g u n g e n ,  die  
mit der  R epara tionsfrage Z usam m enhängen ,  au f  seinen g e 
genw ärtigen  hohen S tand  gebrach t w orden ist, k a n n  schon 
deshalb  nicht als G rundlage gew ählt werden, weil das I n 
land nicht de r  einzige K äufer heimischer E ffek ten  ist. Bei 
d e r  gegenw ärtigen  K ursbew egung  spielen, wenn man von 
den A nlagekäufen absieht, insbesondere internationale T r a n s 
aktionen und M a c h t k o m b i n a t i o n e n  eine Rolle, —— 
kein W under  in einem Zeitalter, wo sich neue Trusts mit 
M onopolcharakter nationaler oder internationaler Auswirkung 
bilden und wo die alten T rusts  ihren Machtbereich zu airon- 
dieren suchen.

Der Randsiaafen-Holzmarhi seil 1927.
Von P e r c y

D er  „ B a l t i s c h e  R a u m “ , das neueste geflügelte  
Wort de r  w irtschaftspolitischen Ideologie O steuropas, k e n n 
zeichnet treffend  den D ran g  E s t l a n d s ,  L e t t l a n d s  und
- 1 t  a u e n  s nach  erw eite rte r  w irtschaftlicher Betätigung, eben 

nach S prengung  der  so engen  Grenzen, jenseits  d e re r  je tzt 
auch so gut wie kein H in te rland  liegt. Schon aus d iesem  

»runde kann m an in den  R a n d  S t a a t e n  d e r  O s t s e e  
' ie Bezeichnung „russische R an d s ta a ten “ ist w eniger genau 
Und hicl- auch  nicht beliebt) im allgem einen ziemlich 
g l e i c h e  V e r h ä l t n i s s e  u n d  B e d i n g u n g e n  fest- 
gellen, die ohne w eiteres  Analogien ergeben. Aber wenn 
‘ usnahm en die Regel bestätigen, so läß t sich d ieser  Er- 
ahrungssatz  m ehr oder w eniger auch  auf den gegenw ärtigen  
Holzhandel de r  baltischen L änder beziehen : d ieser  ist jeden - 
•dis in L itauen an d ers  als in Lettland und E stland  geartet,  
 ̂*e W aldw irtschaft d ag eg en  zeigt in allen dre i S taaten  of- 
ensichtlich w esensverw and te  Züge.

In Riga mit seiner g e rad e  fü r  den H o l z e x p o r t  a u s 
gezeichneten Lage an de r  M ündung von drei f lö ß  -

M e y e r ,  Riga.
baren Flüssen, unter denen die D ü n a  unbestritten ie 
w ichtigste Rolle spielt, vereinigt Lettland den  weitau 
g r ö ß t e n  H o l z h a n d e l  a n  d e r  b a l t i s c h e n  O s t -  
s c e k ü s t e .  F ü r  Lettland  w ar  1 9 2 7 e i n  R  e k  o  rd  j a  h r  
d e r  H o l z a u s f u h r .  D ie so günstige Konjunktur, b e 
sonders um  die vorige Jahresm itte , konnte  in Lettland a u s 
genutzt w erden  und d ie  A usfuhrm enge stieg von , •
im Tnhre 19^6 auf 824 531. To. im letzten Kalenderjahr, 
w ä h & d  die W e r l l J f J o n  41,1.9 auf « U l  M i l l i o n -  La« 
hinaufschnellte. Z ur A usfuhr kam en 1. j  run ’ • „
B re tte r  und E nden, 198,000 To Grubenholz, 69,000 To. 
Kistenteile, 42,000 To. Balken und T im bers  40,000 T o  l *- 
pierholz und  geringere  M engen Gipsplatten, Espenklo tze  
Z ündho lzd rah t usw. N ach wie vor uberw og E  n g l a n « d  (m
491,000 To.) als Bezugsland, ab e r  auch der  h o l l ä n d i s c h e  
I m p o r t  w ar  diesmal mit 131,000 To. recht bedeu ten d ,  
es folgten Belgien mit 89,000, F rankre ich  rmt 45,000, 
D e u t s c h l a n d  mit 38,000 To., w ahrend  de r  Rest sich 
auf eine R eihe and ere r  S taaten verteilte. D ie Ausfuhr von
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Z e l l u l o s e  reichte ungefähr an 7,000 To. heran, ergab 
einen W ert von 1,38 Mill. Lat und  übertra f  fast um  das  
D reifache die A usfuhr des J a h re s  1926. H au p tab n e h m er  lett- 
länd ischer Zellulose w ar  D änem ark , im w eiten  A bstande  
folgten Polen, E ngland , Schw eden, USA, D e u t s c h l a n d .  
In  de r  A usfuhr von H  o 1 z w  a r e n hat sich die M engenzahl 
innerhalb le tz te r Jah resfr is t  von 1,500 auf 2,600 To., die 
W ertzah l von 0,96 auf 2,16 Mill. Lat gehoben. E inen  ä h n 
lichen, sp runghaften  Aufstieg w ie die H o lzausfuhr zeig te  de r  
H o l z t r a n s i t  durch  le tt länd isches ' T erri to rium : gegen
71.000 To. B re tte r  und  E n d en  und 122,000 To. andere  H o lz 
arten  im J a h re  1926 handelte  es sich im letzten K a le n d e r 
ja h r  schon um  11.8,000 bezw. 193,000 To. D abe i kam en  zwei 
D ritte l der  B re tte rm enge  a u s  R u ß l a n d ,  e twas über die 
H älf te  de r  übrigen  H olzarten  aus P o l e n .  Sehr bedeu tend  
w ar  im le tzten  J a h r  auch  die V e r e d l u n g  v o n  T r a n 
s i t h o l z  a u s  R u ß l a n d ,  h ier natürlich ganz  überw iegend 
in R iga. N icht w en iger  als 114,000 To. Balken, S leepers, 
P lanken, P apierholz  hauptsächlich  russischer F lößung  oder 
B ahnsendung  w urden  in R iga geschnitten, w obei auch in 
d ie sem  Falle  das veredelte  M aterial hauptsächlich  nach  E n g 
land  u nd  H olland, geringere  M engen .nach D eutsch land  und 
F rank re ich  g in g en .

Estland, gleichfalls ein H o lzausfuhrland  pa r  excellence, 
ha t im  le tz ten  J a h re  nicht in d em  M aße wie L e ttland  die 
K on junk tu r  nützen  können : d e r  H o lzexpo rt stieg innerhalb 
Jah res fr is t  von rund  89,000 auf 96,000 S tandard , de r  W e r t  
von 13,3 auf 14/1 Mill. E .-K ronen. Setz t man 1 E .-K rone  — 
rund  1,4 Lat, so erg ib t die G egenübers te llung  de r  beiden b a l 
tischen P lo lzexportergebnisse  für 1927 ein Verhältnis der  
le ttländischen H olzausfuhr  zu r estländischen fast wie 4 : 1. 
Aus E s tlan d  w urden  im vergangenen  K alenderjah r  rund
63.000 S tan d a rd  B re tte r  und  E nden , 27,000 Stand. Balken, 
sonst a b e r  nu r  k le inere  M engen Schwellen, K lötze und an d ere r  
H o lza r ten  ausgeführt.  W ie für Lettland, so ist auch  für E s t 
lan d  das I n s e l r e i c h  d e r  g r ö ß t e  A b n e h m e r  von 
B re tte rn  und  E nden , le tzthin mit ca. 80o/o; d e r  überw iegende  
Teil des Restes  entfiel auf holländische, ein ganz ger in g e r  
Bruchteil auf belgische Bezüge. B alken  und  andere  PIolz- 
a r ten  g ingen  zu 70o/o nach  E ngland , sonst nach  B elg ien  
u n d  F rankre ich , an le tz te r  Stelle nach  H olland. Auch für 
S p e r r p l a t t e n  u n d  S t u h l s i t z e  ist E n g l a n d  
H a u p t a b n e h m e r ,  im w eiten  A bstande folgen Belgien, 
D e u t s c h l a n d ,  F innland, H olland, D änem ark ,  neuerd ings  
auch de r  R ätebund . D ie A usfuhr von Z e l l u l o s e  ist v e r 
hältn ism äßig  gering, die Zellulosefabrikation selbst durchaus 
d e r  Pap ie rindustr ie  angeschlossen. Beide Industr iezw eige sind 
bem üht, ihren E x p o r t  nach  Mittel- u nd  W esteu ropa  zu 
steigern, da der  A bsatz im eigenen L ande  begrenzt, die A u s
fuhr nach  R u ß lan d  aber  neuerd ings  im steten A bnehm en b e 
griffen  ist. D e r  estländische T rans itverkeh r  mit H olz  v e r 
schw indet g eg en ü b e r  dem  lettländischen.

In Litauen hat de r  Plolzhandel von der  vorjährigen  K o n 
junk tur  keinen N utzen  zu ziehen vermocht. D e r  litauische H o lz 
export be trug  1925: 223,000, 1926: 270,000, 1927 aber  nu r
208.000 To. (im le tz te rw ähn ten  J a h r  für 50,69 Mill. Lit), 
w obei die A usfuhrm engen in allen drei Fällen  auch H  o 1 z - 
w a r e n  u n d  Z e l l u l o s e  e i n s c h l i e ß e n .  Besonders 
ist es die Z e l l u l o s e e r z e u g u n g ,  die in den  letzten 
Jah re n  eine w e s e n t l i c h e  E n t w i c k l u n g  aufweist, 
w äh ren d  die früher so bedeu tende  A usfuhr von Papierholz  
unaufhaltsam  zurückgeht. Im  J a h re  1927 w urden  48,000 To.

Bretter, 47,000 To. Papierholz, 25,000 To. Eichen-, Espen- 
und  N adelholzstäm m e, 14,000 To. Brennholz, jedoch  40,000 
To. Zellulose exportiert, w obei der W ert der le tzteren fast 
genau  die H älfte  d e r  gesam ten  litauischen H o lz e x p o r t - 
w ertes  ergab . D e r  A ktionsradius des eigentlichen litauischen 
H olzhandels  reicht nicht weit. 161,000 To. Holz g ingen  nach 
D e u t s c h l a n d ,  nu r  22,000 To. n ah m  E ng land  auf, 
w äh ren d  Lettland, Belgien, H olland  und an d e re  S taaten  
geringe M engen bezogen. D eutsch land  ist nicht nu r der  
H au p tab n e h m er  litauischen E xportholzes , es ist vielfach auch 
e i n z i g e r  B e z i e h e r  e i n z e l n e r  H o l z a r t e n ,  b e i 
spielsweise w as N adelho lzs täm m e und Papierholz  betrifft. 
Die Zellulose g ing  größ ten te ils  nach E n g l a n d  und  den  
USA. E s  ist nicht ausgeschlossen, d a ß  die litauische H o lz 
ausfuhr w eiter abnehm en, die Zellulosefabrikation, besonders 
für das entfern tere  Ausland, dagegen  zunehm en wird. Die 
übrige Ilo lzbearbc itungsindustr ie  ist in d ie sem  L ande  noch 
ganz  schw ach entwickelt, auch de r  T ransit nicht allzu b e 
deutend. D ieser  bezifferte sich im Berich tsjahre au f rund
32,000 To., wovon 99 H undertte ile  auf den d e u t s c h e n  
U m s c h l a g v e r k e h r  entfielen. D ie M e m e l f l ö ß t i n g  
aus Polen und  R uß land  ist nach  wie vor 'ein P r o b l e m ^  
dessen Lösung wohl nicht so bald zu erw arten  ist. D ag eg en  
n im m t Litauen den H olztransit  über Lettland im m er noch 
in gew issem  U m fange  in Anspruch, w obei allerdings die 
Tendenz, den  E x p o r t  von R iga  und Libau nach M e m e l  
abzuleiten, nicht zu verkennen ist. In M emel selbst, dessen  
einst b lühender H olzhandel nun sehr darn iederlieg t,  ist die 
g ro ß e  Z e l l u l o s e f a b r i k  neuerd ings  w ieder verhältn is
m äß ig  gu t beschäftigt, w iew ohl sie o h n e '  w eiteres auch  ein, 
M ehrfaches ihrer je tzigen P roduk tion  leisten könnte.

Im  n e u e n  J a h r  tritt, w as L e t t l a n d  betrifft, eine 
v i e l v e r s p r e c h e n d e  W e i t e r e n t w i c k l u n g  des 
H olzausfuhrzw eiges  zutage. F ür  die beiden ersten K a len d e rm o 
nate 1928 zeigt die am tliche H andelss ta tis tik  einen m e n g en m äß i
gen Aufstieg von annähernd  20<>/o, einen w ertm äß igen  von etwa 
15o/o gegen ü b e r  derselben  vorjährigen  Zeitspanne. Besonders 
lebhaft ist in d ie sem  J a h r  d e r  V erkehr  mit G rubenholz, 
Papierholz  und  Z ündholzdraht. Seit einigen W ochen k e n n 
zeichnet der  infolge u n g e w ö h n l i c h e n  H o l z a n 
d r a n g e s  zu tage tre tende W a g g o n m a n g e l  — man 
spricht von 35,000 in und  um  R iga  je tzt abzu fe rt igenden  
W aggon ladungen  H olz — den  Veredlungs-, E x p o r t-  und T r a n 
sitverkehr. Lebhaft entwickelt sich je tzt auch die Fabrikation  
von Stuhlsitzen, w en iger  d ie  von Spefrp la tten , w äh rend  die 
K istenindustrie  stark  dam iederlieg t.  E s  wird in beteiligten 
W irtschaftsk reisen  d ie  E rw a r tu n g  ausgesprochen , d a ß  das 
d iesjährige  H olzhande ls jah r  w om öglich  d as  vorjährige  Re- 
ko rdergebn is  noch  übertreffen  w erde. In E  s 11 an d ist eine 
lebhafte  E n tw ick lung  nicht festzustellen, jedoch  w äre  ein 
absch ließendes  U rteil je tzt noch verfrüht. D asse lbe  kann 
in bezug auf den  l i t a u i s c h e n  H o l z h a n d e l  gesag t  
w erden  ,der jetzt allerdings ziemlich dam iederl ieg t.  In R i g a  
al s d e m M i t t e l p u n k t  d e r  b a l t i s c h e n  H o l z a u s 
f u h r  u n d  i n d u s t r i e l l e n  H o l z b e a r b e i t u n g  hört 
man von un te rr ich te ter  Seite neuerd ings  auch schon die B e 
fürchtung aussprechcn, d a ß  d ie  neuerliche L ebhaftigkeit am 
H o lzm ark t  zum Teil einen ausgesp rochen  spekulativen C ha
rak te r  trage  und  vielleicht auch  zu unerw ünsch ten  f in a n z ie l le n  
E rgebn issen  führen könne; die E x p o r teu re  erzielten nämlich 
im m er geringe ren  N utzen. E instw eilen  freilich b e h e r r s c h t  
die lebhafte  Tendenz  den  M arkt.

Die Zemenfindusfrie Polens.
Von Dr. E. K u l s c h e w s k i ,  Königsberg .

Die Zem entindustrie  Polens ist ein Produktionszw eig , 
der  angesichts  der  politischen N eukonstella tion  M ittel- und 
O steuropas sowie de r  Loslösung von seinen b isherigen  K a p i
tal- und  A bsatzzentren  auf eine völlig neue Basis gestellt 
w erden  m ußte. D ie  B etriebe 'd e r  ehem als p reuß ischen  P r o 
vinzen, denen  vor d e r  staatspolitischen A btrennung  in erster 
Linie, das weite A bsatzfeld  des deutschen  M ark tes  offen! 
stand, die ab e r  auch  auf den  A uslandsm ärk ten  konkurrieren, 
konnten, haben  sich heu te  ebenso d em  engen A bsatzradius  des  
polnischen B innenm arktes  anpassen  müssen, w ie die in den  
zentralpolnischen und  ehem als österreich-ungarischen G ebiets
teilen tä tigen Fabriken . D iese  U m stellung bezw. A b h än g ig 
keit von de r  A ufnahm ekapazitä t des  polnischen V erbrauchs 
hat es denn auch mit sich gebracht, d a ß  ein Teil d e r  k r ie g s 
zerstörten, durch die G renzziehung o d e r  den A bsatzm angel 
^tillgelegten Betriebe seine P roduktion  nicht wieder aufnahm .

Insbesondere  hat auch d ie  Inflation den  ökonom ischen  W ie 
de rau fbau  d ieser  einst b lühenden  Industrie  verhindert, der  
s ith  um  so schw ieriger gestaltet, als die veränderten  Pro- 
duktions- und  A bsa tzbed ingungen  eine grundsätz liche R e o r g a 
n isa t ion  dieses Industriezw eiges  e rfo rder l ich  machten. Dieser  
R e o r g a n i s a t i o n s p r o z e ß  m ußte  zunächst von der  p roduk tions
technischen E rw äg u n g , näm lich der  M odernisierung bezw. 
E rg än z u n g  de r  größtente ils  veralteten  M aschinenanlagen au s 
gehen. A ndererseits  w ar  eine stabile P reisbildung sowie die 
S t e ig e r u n g  des A bsatzes die w ichtigste V oraussetzung  einer, 
von  den G rundsä tzen  betriebsw irtschaftl icher K alku la t io n  g e 
tragenen, rationellen E rzeugung .

W as in ers te r  Linie d ie  technische S truk tu r  d e r  po l
nischen Z em entindustrie  betrifft, so beschränk t sie sich n a ch  
den am tlichen E rgebn issen  von E nde  1926 auf i n s g e s a m t  
Betriebe, wovon 10 auf K ongreßpolen , 2 auf die eh em ab
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D ieser T age  hat die R eederei Olsen & U gels tad  in Oslo 
einen V ertrag  nit P ersg runds  mek. verksted  unterzeichnet 
betreffs Bau eines S tah ldam pfers  von 1.400 B ru tto reg is te r ton 
nen. A ußerdem  hat die A /S N anset mit einer W erft in Oslo 
V erhandlungen eingeleitet w egen des Baus eines D iese lm oto r
schiffs von 1100 T onnen Ladefähigkeit fü r  L ieferung im 
H erb s t  1929. Auch die W alfanggesellschaft Afrika geh t mit 
de r  Absicht um, ein g rößeres  Schiff auf einer norw egischen  
W erft bauen zu lassen. —

Bei A kers m erk. V erksted  ist seitens d e r  F irm a 
Fearn ley  & E ger ,  Oslo, nach  längeren  V erhandlungen  ein 
Dieselfrachtschiff von 7800 Tonnen Ladefäh igkeit bestellt 
w orden. D as F ah rzeug  erhält die g rö ß te  je in N orw egen  g e 
baute M aschinenanlage von 4000 ind. PS.

Internationale Auflegung von Schiffen. Nach einer 
(TT)-M eldung aus Oslo an ,,Sydsv. D ag b l .“ sind die eifrig 
betriebenen  V orbereitungen  zur E rzie lung  eines internationalen 
A bkom m ens über die A uflegung von Schiffen zw ecks B e 
freiung des F rach tm ark te s  von überflüssiger T o nnage  jetzt 
soweit gediehen, daß  d e r  norw eg ische  R eederverband  n u n 
m ehr den schw edischen und dänischen  R eederorganisationen  
ein Schreiben zugestellt hat, in dem  d e r  V erband den Plan, 4n 
dem  er  arbeitet,  k larlegt. E s  heißt darin , d aß  d e r  Zweck' 
n u r  erreicht w erden  könne, wenn d ie  betreffenden R eed e r  f ü v  
f r e i w i l l i g  v o r g e n o m m e n e  A u f l e g u n g  V e r  >■ 
g ü t u n g  erhielten. In N orw egen  haben  nicht w eniger als 
87 R eeder, welche zusam m en etwa 700 000 T onnen L a d e 
fähigkeit vertreten , ihren Anschluß an den  Plan zu erkennen 
gegeben , so d a ß  er — soweit N orw egen  in F rag e  kom m t, 
als sichergestellt gelten kann.

Dänemarh.
Verschlechterung des dänischen Außenhandels im ersten 

Vierteljahr 1928. N ach  den je tzt vorliegenden am tlichen A n 
gaben  beziffert sich der  W ert d e r  dänischen E infuhr w ährend
d er  ersten drei M onate ds. J s .  auf 436 Mill. Kr. gegen  391,
Mill. Kr. im ers ten  Q uartal 1927, w ährend  d ie  Ausfuhr^ 
w ährend  de r  B erich tsperiode nur 391 Mill. Kr. b e tru g  .gegen  
362 Mill. Kr. im vorigen Jah re .  E s  erg ib t sich also für das  
erste V ierte ljahr 1928 ein E in fuhrüberschuß  von 45 Mill. 
Kr. erg ib t gegen  28 Mill. Kr. im en tsprechenden  Z eitraum  
des V orjahres.

Die Zahlungsbilanz. Die I. u. H .-Z tg . berich te t: „D ie  in 
den  statistischen N achrich ten  von K openhagen  alljährlich' 
Angestellte U ntersuchung  über d ie  Kapital- und  Zahlungsbilanz 
D änem arks  gegenüber  dem  A uslande ha t diesm al insofern 
ein besonderes  In teresse, als durch  die A ufnahm e einer A n 
leihe von 55 Mill. D ollar die V erschuldung und die jährlichen 
Zahlungsverpflich tungen im J a h re  1927 nicht unerheblich' 
gew achsen  sind. Die Ziffern beruhen  teilweise auf Berichten 
der B anken und, d e r  g rößeren  P rivatgeschäfte  und  sind nicht 
ganz genau, ab e r  e rfah ru n g sg em äß  ergeben  sie ein e in iger
m aßen  zutreffendes Bild. Die U ntersuchung  k o m m t zu d em  
Ergebnis, d a ß  die gesam ten  ausw ärtigen  Schulden D ä n e 
m arks 1625 Mill. K ronen be tragen , denen  ausw ärtige  G u t
haben von 660 Mill. gegenüberstehen . Von den  Schulden  sind 
feste Schulden 1188 Mill. Kr. (gegen 1045 Mill. Kr. im  
V orjahre), laufende Schulden 437 Mill. Kr. (gegen 460 Mill. 
Kr.); von den G uthaben  sind feste 215 Mill. Kr. (gegen  200 
Mill. Kr.), laufende 455 Mill. Kr. (gegen  365 Mill. K r.) .“

Die Bruttoeinnahmen der dänischen Handelsflotte in den 
Jahren 1926 und 1927. N ach  den jetzt veröffentlichten a m t
lichen Fests te llungen  ha t die dänische H andelsflo tte  du rch  
I' rach tverkehr in ausländischen G ew ässern  im J a h re  1926 rund  
182 Mill. Kr. und  im J a h re  1,927 zwischen 190 und  195 Mill. 
Kr. verdient.

Det Store Nordiske Telegrafselskab gibt Gratisaktien 
aus. W ie „H ande ls t idn ingen“ meldet, hat d ie  V erw altung  
von D et S tore N ord iske  T elegrafse lskab  beschlossen, d e r  
zum 30. “Mai einberufenen  G.-V. die Verteilung einer Divi
dende  von 20 P rozen t sowie die E rh ö h u n g  des  A k tien 
kapitals  um 9 Mill. Kr. durch  A usgabe von G ratisaktien  v o r 
zuschlagen. D iese neuen  Aktien sollen einer H old ingcom pagny , 
welche ein A ktienkapita l von 8,1. Mill. Kr. haben  wird, über- 
assen w erden, welche w iederum  den A ktionären von D et 
.t°re N ord iske Teleg rafse lskab  auf jed e  Aktie von 180 Kr. 

eine G ratisaktie  de r  H o ld ingcom pany  zuteilen soll. Bekannt-
■ bat D et S tore N ordfske auf längere  Zeit d ie  Verteilung 

einer D iv idende von 20 P rozen t in Aussicht gestellt, aber  
es dürfte  doch ungew iß  sein, ob auch die neu e  H olding- 
ComPany eine ebenso hohe D ividende w ird  verteilen können.

Die Deutsche Lufthansa eröffnet Flugverkehr nach Is- 
and. W ie „G . H . & S. T . “ aus  B ergen  erfährt, sind die seit 

*anger Zeit vorbereite ten  Pläne zur H ers te llung  einer F lu g 

verb indung  zwischen N ordnorw egen  und Island nunm ehr 
soweit gediehen, daß  die D eutsche Lufthansa noch in diesem 
Som m er den  F lugverkehr  zwischen N ordland  und Reykjavik 
mit zwei M aschinen eröffnen wird. Falls die neue Linie sich 
günstig  entwickeln sollte, beabsichtig t man später die V e r
b indung mit dem  Festlande aufzunehm en.

Lettland.
Rigaer Wirtschaftskonferenz. A m 21. und  22. April 

d. J .  tag te  in R iga eine K onferenz von W irtschaftlern aus, 
Lettland, E s tland  und  Litauen. Zw eck d e r  B eratung w ar m ö g 
lichste Vereinheitlichung von W irtschaft und  V erkehr. E s  
w urde für w ünschensw ert e rk lärt einen e n g e r e n  w i r t 
s c h a f t l i c h e n  Z u s a m m e n s c h l u ß  zu erstreben. Es 
sollen s t ä n d i g e  K o n f e r e n z e n  von V ertretern  de r  3 
W irtschaftsgebie te  stattfinden und ein g e g e n s e i t i g e r  
N a c h r i c h t e n d i e n s t  eingerichtet werden. E s  w urde 
dem  W unsche A usdruck gegeben, daß  baldigst zwischen den
3 S taa ten  H ande lsver träge  mit dem  Ziele d e r  w irtschaft
lichen A nnäherung  abgeschlossen w erden  möchten. Ohne 
V ereinheitlichung des Steuersystem s, ohne Angleichung der 
Tarife, d e r  Zölle usw. könne  die erstrebte  A nnäherung nicht 
erreicht w erden. Die nächste  K onferenz soll im Mai 1.929 
in Reval stattfinden.

Zollfrei in Lettland einzuführende Pflanzenschädlings- 
Bekämpfungsmittel. Laut einer V erordnung des  lettländischen 
F inanzm inisters vom 4. April 1928, veröffentlicht in Valdibas 
V estnesis vom 11,. April 1928, können nachstehende Mittel 
und  P räpa ra te  zur V ernichtung der Schädlinge und des U n 
k rau ts  in der  Landw irtschaft nach  Artikel 11.2, Punk t 10 des 
Einfuhrzolltarifs  eingeführt w erden :

1. B le iarsenat: saures, basisches und  neutra les; 2. Kal- 
c ium arsenia t; 3. Kalciumcyanid'; 4. Pariser G rün; 5. „G e 
M isan“ (hergestellt in d e r  Saccharinfabrik  A.-G. M agdeburg- 
Südost); 6. „U p su lu n “ (hergestellt I. G. Farbenindustrie  
A.-G., H öchst a. M. und Leverkusen b. Köln a. Rhein); 7. 
„R oggen fusar io l“ (hergestellt bei W. C. Fikentscher, M a rk 
tredwitz).

A nm erkung : D as Pariser Grün ist zollfrei hereinzulassen 
nu r mit H olzkohle  in denaturie rte r  Form.

Die angegebenen  W aren  sind als Giftstoffe nu r auf 
G rund einer E rlaubnis  de r  Pharm azeutischen  V erw altung und 
un te r  E inhaltung  d e r  „B estim m ungen über den  H andel mit 
g iftigen Stoffen, die zur Vernichtung von Pflanzenschädlingen 
erforderlich  s ind“ aus dem  Zoll zu lassen.

V orstehende  V erordnung  ist am  16. April 1928 in Kraft
getre ten . (J. & H.-Ztg.). #

Eine neue Tara-Ordnung ist im Reg.-Anz. vom ib. 
April d. J s .  Nr. 84 veröffentlicht w orden.

Zunahme der W ech se lp roteste  und Konkurse. D er 
„O std . W irtsch .-Z tg .“ entnehm en wir folgende Zahlen:

P r o t e s t i e r t e  W ech se l :
1925  1 1 2 5 9 4  Wechsel im Werte von 35 ,36  Mul. Lat.
1926  1 6 8 2 7 6  „  „ „ „ 5 0  2 0  „
1 9 2 7  1 7 8 2 9 4  „ „  „  „ 51 .85  „
A m tl ic h  g e m e l d e t e  K on k u rse
1926  68  Konkurse auf die Summe von 0,61  Mill. Lat.
1927 114 „ „ „ „ , . 5 . 4 4  „ „

Von den  K onkursen  des Jah re s  1927 entfielen auf Riga
89 mit 5,20 Mill. Lat. — Nicht registriert w ird die nicht u n 
bedeu tende  Zahl d e r  durch  Vergleich erledigtenl F alle.

Vom Aufhören der russischen Winterschiffahrt über 
Riga w urde die H afenverw altung  in R iga verständigt; am  
3. Mai sollte zum letzten Mal in d ieser Saison ein russisches 
Schiff R iga  anlaufen. D er  russische V erkehr mit ßeutsc li-
land  und  E ng land  soll w iederum  direkt nach 1 e tersburg
gehen ! ' '

' Konkurs. Die A. - G. f ü r  H a n d  e 1 m i t M e t a 11 e r -
Z e u g n i s s e n  „ J a k o b  W e i n b e r g  in _ R iga ( c 
s traße  8) ist vom R igaer Bezirksgericht für insolvent erklärt 
worden. Forderungen  sind bis zum 21. Mai beim R igaer 
zirksgericht anzumelden.

Estland.
Das Streichholzmonopol ist der  „ S v e ^ s k a  J ä n d -  

s t i c k s  A .-B.“ verliehen w orden ; de r  V ertrag  mit d e r  est- 
ländischen R egierung  w urde unterzeichnet und vom a

m CntD ^ “ holztrust hat einige A enderungen des u r 
sprünglichen V ertragsentw urfes  (vergl. „ • • r. J) ge
nehm igt, so billigt d e r  T rust dem  S taa te  ansta tt  120 000, 
150 000 K ronen Akzise jährlich zu unter de r  Voraussetzung, 
daß  der  inländische Konsum  nicht unter o0 Millionen D osen
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zu je 50 bis 75 S treichhölzchen sinkt. F e rn e r  geran tier t d e r  
T rus t  für die ersten  d re i  J a h re  einen E x p o r t  von mindestens 
90 Millionen Dosen. Des w eiteren  enthält das A bkom m en 
G arantien  dafür, d a ß  die P re ise  für E spenk lö tze  vom  T rust 
nicht auf ein allzu tiefes N iveau ged rück t w erden  können, 
indem die R eg ierung  das Recht erhält, sie mit Hilfe de r  Zölle 
zu regulieren, sowie einen Spezialpunkt, d e r  die Bedingung 
vorsieht, daß  das Monopol für den  Abschluß einer estländisch- 
le ttländischen Zollunion kein H indern is  darstellen  darf. —

Ein neuer Zolltarif ist in Vorbereitung. D er E n tw urf  für 
einen M axim al- und  M inimaltarif w urde  bereits  vor 2 Jah ren  
fertiggestellt.  E b en  w ird  dieser E n tw urf  von einer interessort- 
lichen Kom m ission um gearbeite t  um  ihn den  lettländischen 
T arifen  anzugleichen.

Zusammenschluß der Metallfabriken „ I lm ar in e“ und  
„F .  K ru ll“ erfolgte in d iesen  Tagen. Zunächst w urde  die
technische Leitung vereinigt. In einigen M onaten w ird  e n t 
schieden w erden , ob eine vollständige V ereinigung der  beiden 
F ab r ik en  vollzogen wird.

Litauen.
Außenhandel. Im  M ä r z  be trug  d e r  W ert de r  E i n 

f u h r  31,1 Mill. Lit, der  W ert der  A u s f u h r  18,1 Mill. L it; 
mithin d e r  E in fuhrüberschuß  13 Mill. Lit. Im  F eb ru a r  w ar  die 
E in fuhr  9,2 Mill. geringer und  die Ausfuhr um  3,5 Mill. höher.
B etrachte t m an den A ußenhandel im e r s t e n  V i e r t e l 
j a h r  so ergibt sich bei einer E infuhr von 72,3 Mill., e iner
A usfuhr von 67,2 Mill. ein E infuhrüberschuß  von 5,1 MilL 
Lit. —

Der Ertrag der Hanf- und Flachsernte w ar  1927 g e 
ringer als in den vorhergehenden  Jah ren ,  obw ohl die A n b au 
fläche von 76 000 auf 84 000 H e k ta r  gew achsen  ist. F lachs 
und  H an f  b rach ten  1925: 38 700 t, 1926: 38 380 t, 1927: 
33 560 t. Die A usfuhr erreichte für beide P roduk te  24140 t 
im W erte  von 66,5 Mill. Lit.

Freie Siadf Danzig.
Außenhandel. Im  F  e b r u a r  be trug  der W ert der E i n 

f u h r  46,8 Mill. G ulden (Jan. 42,6) der  W ert der  A u s f u h r
28,1 Mill. G ulden  (Jan. 32,2).

In de r  E i n f u h r  fällt auf Chilesalpeter mit 5 Mill., und 
W erkzeuge  und M aschinen mit 3,8 Mill. Gulden, in de r  
A u s f u h r  H olz  mit 6,8 Mill. u nd  Z ucker mit 3,4 Mill. 
Gulden. Aus D eutsch land  kam en  hauptsächlich  W erk z eu g e  
und  M aschienen, und  nach D eutschland  g ingen H olz und 
Säm ere ien ; — nach  R uß land  ging in g rö ß e re r  M enge  künstl. 
D ünger.

Schiffahrt. Im  A p r i l  kam en  ein 576 Schiffe mit 
348 404 N rg t.  u nd  g ingen  aus 540 Schiffe mit 318 524 Nrgt* 
Ohne L andung  kam en  ein 262 Schiffe, ohne L adung  g ingen  
aus 92 Schiffe.

Die Rentabilität der Kohlenausfuhr über Danzig Avar 
kürzlich, Avie die ,,Danz. N. N .“ berichten, im polnischem 
Sejm  G egenstand  einer E rö r te ru n g  . Auf den  Bericht des R e 
g ierungsreferenten , w onach  die  polnische S taa tsbahn  jam; 
K ohlenexport 137 Mill. ZI. zusetze, en tgegnete  de r  Abg. 
SzydloAvski von de r  P ias tenparte i un te r  Berufung auf eine 
A eußerung  des stellv. T ar ifdepartem en tsd irek to rs  Geysztor, 
d a ß  zw ar die S taä tsbahn  bei der  K oh lenbeförderung  über 
D anzig  und  G dingen 20 Mill. ZI. zusetze, d aß  ab e r  dank  dem  
hohen Sondertarif  für die K oh lenausfuhr über die trockene 
G renze sich der  Verlust auf 5 Mill. ZI. verm indere. D a z u  
kom m t, d aß  die S taa tsbahn  den G ruben für den  eigenen  B e 
d arf  nu r 21 ZI. pro  Tonne zahlt, Avährend der T agesp re is1 
36 ZI. beträg t.  Selbst Avenn man de r  E isenbahn  als G r o ß 
abnehm er einen R aba tt  von 20 Prozent zuerkennen  Aviirde, 
so verbleiben im m er noch 9 ZI. N ach laß  p ro  Tonne, Avas bei
4 Mill. T onnen  36 Mill. ZI. ausm acht.

Gdingens Konkurrenz für Danzig wächst. D er p o l
nische Industrie- und  H andelsm in is te r  hat, de r  P. A. T. zu 
folge, mit dem  G dinger K onzern „ R o b u r“ ein A bkom m en u n 
terzeichnet, daß  sich auf den  K ohlenexport bezieht. H ie r 
nach A vi r d  der , ,R oburkonzern“ E nde  dieses J a h re s  über eine 
K aim auer von 585 M eter verfügen, d ie  er mit m echanischen 
U m schlagseinrichtungen aussta tten  Avi rd ,  so d a ß  im M onat 
200 000 To. Kohle um gesch lagen  Averden können. U eberd ies  
hat sich der K onzern verpflichtet, Seesschiffe mit eine>n 
Raum inhalt von 15 000 To. zu erw erben.

Polen.
Außenhandel. Im  M ä r z  d. Js .  be trug  de r  W ert de r  

E i n f u h r  372,1 Mill. Gold-Zloty, d e r  W ert  de r  A u s f u h r  
208,3 Mill. Gold-Zloty, mithin de r  E infuhrüberschuß  163,8

Millionen. In den M onaten J a n u a r  und F eb ru a r  be trug  d e r  
E in fuhrüberschuß  52,7 bzw. 72,6 Mill. Gold-Zloty. D er hohe 
E in fuhrüberschuß  gem ahn t an die Zeit kurz  vor Beginn des 
Zollkrieges mit D eutschland  avo im Juli 1925 ein E in fu h r
überschuß  von 161 Mill. Gold-Zloty n. W . erzielt w urde. 
Die zum 15. M ärz e rw arte te  V alorisierung d e r  Zölle b e 
günstig te  in der  ersten H älfte  des M onats die E in fuhr d e r  
W aren, denen die g röß te  Zollerhöhung drohte, aber  auch  die 
E infuhr von Lebensm itteln ist im Vergleich mit d em  F eb ru a r  
um  13 Mill. Zloty gestiegen.

Die Einfuhr von Automobilen und Fahrrädern be trug  im 
M ä r  z 1602 t K r a f t w a g e n  u nd  431, t F a h r r ä d e r ;  
in d en  ersten 3 M onaten d. J .  kam en  zur E in fuhr 2941 t 
K raf tw agen  und  765 t F ah rräder .

Holzausfuhr. N ach  M itteilungen des poln. L an d w ir t
schaftsministeriums A v u r d e n  im M ä r z  ausgeführt:  P a p ie r 
holz 71 360 t (Febr. 86 801), G rubenholz 57 557 t (Febr.-
56 266), Klötze und  Langhölzer 148 353 t (Febr. 109 072), 
T e leg raphens tangen  4 453 t (Febr. 3 075), Bohlen, Bretter, 
Latten  124 879 t (Febr. 104 700), S c l i A v e l l e n  17 207 t (Febr. 
10121), B öttcherw aren  2 337 t (Febr. 2193). —

Für die neue Holzbörse in Warschau sollen bei einer 
zum 4. Mai anberaum ten  K onferenz im H andelsm inis terium  
die endgültigen Satzungen festgelegt w erden. W ie verlautet, 
w ünschen die H olzindustriellen, daß  diese neue B örsenab 
teilung unabhängig  von d e r  W arschauer G etreide- und W are n 
börse schon am  1. Jun i d. Js. eröffnet wird. (,,Danz. N. N. )

Eine Rückerstattung der Einfuhrzölle Avird auf  G rund  
e ine r  V e r o r d n u n g  (Dzien.  UstaAv Nr.  47) ab  21. Apri l  d .  J. 
b e i  d e r  A u s f u h r  von  BaunnvollgeAveben u n d  W ir k w a r e n ,  
von  H o lz -  und  M eta l lb e a rb e i tu n g s m as c h in e n ,  von Flüten  u n d  
W o l l f i l z s tum pe n  g e w ä h r t  für  aus  d e m  Aus lande  e in g e f ü h r t e  
Mater ia l ien, '  d ie für  di e  H e r s te l lu n g  d e r  A u s f u h rw a re n  ver-  
Avendet Avurden.

Rußland.
Außenhandel. Im  M onat M ä r z  be trug  de r  W ert der  

E  i n  f u h r 71,6 Mlil. Rubel, der W ert de r  A u s f u h r  50,2 
Mill. Rubel, mithin d e r  E infuhrüberschuß  21,4 Mill. Im  ersten  
H a lb ja h r  1927/28 stellte sich die G e s a m t e i n f u h r  über 
die europäische G renze auf 353,1 Mill. Rubel, d ie  G e - 
s a m t a u s f u h r  auf  300,3 Mill. Rubel, mithinn ist die  
H a n d e l s b i l a n z  b isher  mit 52,6 Mill. Rubel p a s s i v ;  
im ers ten  H a lb jah r  1926/27 dagegen  w ar die H andelsbilanz 
mit 121,8 Mill. aktiv. An der  veränderten  Lage ist die V e r
s tä rkung  d e r  E infuhr und d e r  starke  Ausfall in d e r  G e 
treideausfuhr schuld. — E s  Averden alle A nstrengungen  g e 
macht, um  die A usfuhr de r  anderen  W aren, Avie Lebenmittel 
(Butter, Speck, Eier), Zucker, Benzin zu vers tärken , aber  
es ist kaum  zu erw arten, d a ß  sich eine w esentliche S te ige
rung  w ird  erzielen lassen.

Die Getreideausfuhr betrug  nach  am tlichen  M ittei
lungen („Ekon. S h isn“ ) im ersten  H a lb jah r  1927/28 bloß 
356 600 t gegen  1 744 000 t im ersten  H a lb jah r  1926/27, der 
R ü ck g an g  ist also ganz gew altig . Als G rund  für den  R ü c k 
gan g  ist also ganz geAvaltig. Als G rund  für den  R ückgang  
d e r  G etre ideausfuhr w ird  jetzt d e r  g röße re  K onsum  im Lande 
selbst angegeben . Die Bereitste llung sei im laufenden W ir t 
schafts jahr nicht geringer geAvesen als im vorhergehenden. 
D as Gegenteil Avurde allerdings b isher  gem eldet und scheint 
auch durch  die scharfen M aßnahm en gegen  die B auern  b e 
stätigt zu Averden. D er plötzliche H u n g er  nach G e t r e id e  
im Lande als B eg ründung  erscheint k au m  glaublich, zumal 
R ation ie rung  von G etreide und Mehl nötig  w urden , uni 
sogar den  norm alen  Bedarf e inzuschränken.

Freigabe der Bautätigkeit. D er zunehm ende Verfall 
de r  bekanntlich  sozialisierten H äu se r  hat den  Rat de r  V o lks
kom m issare  zu einer V ero rdnung  genötigt, d ie  darau f  ausgeht, 
das p r i v a t e  K a p i t a l  z u m  H ä u s e r b a u  h e ran z u 
ziehen. P r i v a t e n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n  ^wird das 
R e c h t  verliehen, die H äu se r  von sich aus z u  v e r m i e t e n ,  
auch S teuererle ich terungen  Averden versprochen. Die B e 
reitstellung und  der Vertrieb von B aum aterialien  wird den 
Aktiengesellschaften  gestatte t.  S t ä d t e b a u b ü r o s  und 
b a u i n d u s t r i e l l e  A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n  sollen zu- 
gelassen w erden  ohne  B eschränkung  d e r  Zahl der  Arbeiter. 
D iese V ergünstigungen  sollen a u c h  a u s l ä n d s i s c h e n  
G e s e l l s c h a f t e n  zu teil Averden. Ob den  G e s e l l s c h a f t e n  
auch  das  E  i g e n t u m an den zu errich tenden  G ebäuden  
zugestanden  Avird, ist nicht zu ersehen.

N ach  den  E r f a h r u n g e n ,  die m an mit der  F re i 
gabe  des E i n z e l h a n d e l s  gem acht hat, m uß  b e z A v e i f e l t  
w erden , d a ß  das  private Kapital sich an diese A ufgabe 
he ranw agen  wird.
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‘F i n n l a n d
A ußanhandel. Im ersten V ierte ljahr 1927 und 1928 

stellte sich de r  H ande l Finnlands mit den einzelnen Ländern  
nach dem  „M erca to r“ fo lgenderm aßen  da r  (in Mill. Fm k.):

E i n f u h r  A u s f u h r  
Ja n .  bis März Jan .  bis März 
1927 1928 1927 1928

R uß land  ........................................  52.1 47.1 86.3 70.2
E s t l a n d ............................................. 5.3 18.1 3.7 4.2
L e t t l a n d ........................................  4.0 2.0 1.8 2 3
P o l e n .................................................  7.1 9.8 2.0 1.1
S c h w e d e n ........................................  89.9 118 4 25 6 22.5
N orw egen  .................................... 8.6 16.0 3.2 1.9
D ä n e m a r k ........................................  58.5 70.2 13.7 9 8
D eutsch land  ...............................  403.5 604.9 129.1 113.1
N i e d e r l a n d e .................................... 42.1 65.6 22 3 14.9
B e l g i e n ...................... ...................... 35.7 46.4 15.4 31.4
G roßbritannien und Ir land  . . 164 9 197 7 261.7 285.8
F r a n k r e i c h .................. ....  42.5 58 2 26.2 31.4
I ta lien  ............................................  10 8 11.1 6.4 7.7
Schw eiz  ........................................  7.9 12.3 0.1 0 2
S p a n i e n ............................................. 6 2 8.1 3.3 4.3
Japan  .................................................  0.2 0.2 1.2 0.0
A egyp ten  • .................................... 0.0 0.0 1.2 1 5
V erein ig te  S t a a t e n ......................  191.5 274.7 86.9 101.0
B r a s i l i e n ........................................  29.9 33.6 3.5 10.7
A rgen tin ien  ...............................  16.1 15.7 13 4 15.1
U eb r ig e  L ä n d e r ........................... 34.1 81.2 22.3 14.7

Zusam m en Millionen Fmk. 1.210.9 1.691.2 729.2 743.8
Die E infuhr aus D eutsch land  hat im Vergleich zum V o r

jahre  bedeutend zugenom men, d ie  Ausfuhr nach Deutschland 
ab e r  ist etwas zurückgegangen. G roßbritannien  hält sich in 
der  Ausfuhr nach wie vor unbestritten  an  ers ter  Stelle — 
ebenso wie D eutschland in der  E infuhr — doch den  zweiten 
Platz in der E infuhr hat es 1927 an die Vereinigten S taaten 
ab tre ten  müssen.

Das realisierte B udget für 1927 stellt sich bedeu tend  
günstiger  als im V oranschlag vorgesehen war. E s  w aren  
ordentliche und  außerordentliche E innahm en von zusamm en 
3779,7 Mill. Fm k. veranschlagt worden, wobei vorgesehen 
war, daß  zur Balanzierung des Budgets 190,5 Millionen 
Fmk. dem  K apitalbestande entnommen w erden  sollten. 
D er  nun  vorliegende Abschluß zeigt, daß  die o rd e n t
lichen E ingänge  380 Millionen m ehr erbrach ten  als v o r 
gesehen war, so daß , trotz einer G esam tausgabe  von 3988,5 
Millionen F m k. aus dem  K apitalbestande des  S taates  bloß 
2,4 Mill. zugeschossen w erden  mußten. Die geste igerten  
E innahm en deckten  die Ausgaben fast vollständig.

Die A brechnung der S taa tseisenbahnen ergibt für 1927 
einen Gewinn von 156,2 Mill. Fm k. gegen  131,2 Mill. Fm k. 
im Ja h re  1926. Die H aup t-E innahm e- und A usgabe-Posten 
zeigen 1926 und  1927 folgende Zahlen:
E i n n a h m e :

1927 1928
Vom Personenverkehr 247,1. 259,7
Vom G üterverkehr 509,9 546,1

A u s g a b e :
Ordentliche Ausgaben 655,3 679,9
Außerordentl. Ausgaben 197,4 200,8
Die Zolleinkünfte erbrachten  nach dem  ,,M ercator“ im 

e r s t e n  V i e r t e l j a h r  1928 bzw. 1927 folgende Summen 
in Mill. F m k. ' /

1927 1928
Einfuhrzoll 248,3 313,0
Ausfuhrzoll 0,2 0,1.
Feuerabgaben  1,0 1,2
T abaksakzise  36,5 40,3
Streichholzsteuer 5,6 4,8

D er Einfuhrzoll machte 1913 vom E in fuhrw erte  11,4 o/o aus
1927 19,2o/0j im März 1928 ebenso Avie im F eb ru a r  17,3o/o.

Ausbau der Zellstoffindustrie. Im  Laufe des vorigen 
Jah res  sind in Finnland vier neue Zellstoffabriken entstanden, 
nämlich Lärkelä  Bruk in L eppäkosk i (Jah resproduk tion  
schätzungsweise 10 000 Tonnen Sulfit), H ackm an  & Co. in 
St. Johannes  (30000 Tonnen Sulfit), H aarlan  Sellulosa sulfit- 
fabrik in Lievestuere (14 000 Tonnen) und A. B. K em i’s 
sulfitfybrik (25 000 Tonnen). V erschiedene F abriken  sind im 
vorigen J a h re  m odernisiert und erw eitert w orden.

Die Suomen O suuskauppojen  K eskuskunta  R. L. (Groß- 
einkaufsgenossenschaft F innischer Konsumvereine m .b. II.)

hat uns den J a h r e s b e r i c h t  der D irektion für 1927 ü b e r
sandt. Einleitend wird die überaus günstige W i r t s c h a f t s 
l a g e  F i n n l a n d s  besprochen, es folgt ein T ä t i g k e i t s ^  
b e r i c h t  d e r  im S. O. K. zusamm engeschlossenen V e r - 
e i n e  (423 an d e r  Zahl), die einen Jahresum satz  von insge
samt 1.604.197.085 Fm k. zu verzeichnen hatten. Von diesem 
U m satz  kam en auf K onsum w aren  1.167.403.480 Fm k. oder 
72,8o/o und  auf die landwirtschaftlichen Bedarfsartikel und 
P roduk te  436.793.605 F m k. öder  27,2o/0. — Die K onsum 
vereine w aren  bestrebt, ihre E inkäufe möglichst bei der 
S. O. K. zu machen. — E in  besonderer Abschnitt ist dann der  
T ä t i g k e i t  d e r  S. O. K. selbst gewidm et. D er J a h re s 
umsatz im W arenbetrieb  stieg auf 848.031.489 F mk., was 
gegen das V orjahr eine Zunahm e um 14,2o/o bedeutet. 1927 
w urde eine eigene M a r g a r i n e f a b r i k  in Vaajakoski e r 
richtet, die im März 1928 dem  Betriebe übergeben w erden  
sollte, zwei Fab riken  in Helsingfors w urden erw eitert; insge
samt hat die S. O. K. 12 verschiedene Produktionsanstalten 
im Betriebe.

D er R e i n g e w i n n  der S. O. K. betrug  1927 
14.840.055,39 Fm k., von denen %  laut Statut zum Reserve- 
kapital gehen, auf die Geschäftsanteile von 746 250 Fm k. 
w erden  6o/o gezahlt. D er Reservefonds w ürde nach obiger 
Zuschreibung 65 650 000 Fm k. betragen, wozu noch ein D is
positionsfonds von 6.6Q0.065 Fm k. komm t. D er interessante 
Bericht ist auch in d e u t s c h e r  S p r a c h e  erschienen.

Aktiva
Stand  am  

23. April 1928/ 
F  i n n  1. M a r k

G o ld b e s t a n d ...................................................................313,146,464,00
Guthaben im A u s l a n d e ........................................ 979,486,319,98.
Wechsel, zahlbar im A u s l a n d e ..........................  26,936,642,90
Banknoten  u. K upons in ausl. W ährung  .
D iskontie rte  W echsel . ...........................839,773,184,2o
R ediskontierte  W e c h s e l .........................................  7,283,521,7b
O b l ig a t io n e n ..................................................... ......  • 3?>?J2,951,00
K a s s e n k re d i t i v e ............................................................^  ’fo?nnanA
O bligationen in finnl. V a l u t a ..........................  ö0,324,90o,
Obligationen in ausl. Valuta . . . . .  338,443,360, O
A nw eisungen der  P rivatbanken . . . .  lo,4öl,dy , »
N ickel-M ünze * ,....................................................  ’i K ojS
Kupfer-M ünze . . ...............................................  2 n M 9 0 ( )
V p r s r l i  pH pnps  ...............................v e r s c h i e d e n e s .................................  12,000,000,00

M obil“ 1 . : : : . : : :
Z u sa m m e n : 2,756,409,675,72

Passiva
Banknoten  im U m l a u f ........................................... ^ f a  7^n 1STR4
L aufendes Konto des S t a a t s .................................  A?50,4«7,«4
A ndere laufende K o n t i s ...........................................  ?r 1 5 7 1 8 0 9 8
Anweisungen der  B a n k ........................................
W echsel zum I n k a s s o ............................................... m c o i  «99  qft
K orrespondenten  im A u s l a n d e ........................... n ’m ’,928,56
V e r s c h i e d e n e s ............................................................  500 000,000,00
G rundkapita l ..........................................................  357  127 159,00
Reservefonds . . .  . • .................................. lo W n n O O O
W ert der  Immobilien u. Mobilien . . . . .
Gewinn zur V erfügung der Bank .

Z usam m en: 2,7o6,409,67j, 72
Zum  Vergleich verweisen wir auf den  S tand der  Fmland- 

Bank a m  30. April 1927, ab ged ruck t in der Nr. 10 des „O st 
see-H aridel“ vom 15 .Mai 1.927. _______ _——— —

Kursnotierungen der FinlandS'BanK.
*  p in n ländisclie Mark. Verkäufer.

2 M a i  3. M a i  4. M a i  5. M a i
A 39 70 39,70 39,70N ew -Y ork.....................................  39,70 jg,™ 19395

L o n d o n ......................................... ^ , 5  10665 o 1066,50 1066,50
S t o c k h o l m ................................ S f  95i oo 951,00 951,00
B e r l i n ......................................... »51,00 «Mg» l57;00 157)00
P a r i s .............................................. -rl'nr 556 00 556,00 556,00
Brüssel .....................................ifio2’50 1602,50 1603,00 1603,50
A m s te rd a m ................................766 00 766,00 766,00
B a s e l ............................................. T M  106i;0O 1064,00 1064,00
O s l o .............................................  106600 1066,00 1066,00 1066,00
K o p en h ag en ................................ i ia ’oo 119,00 119,00 119,00
P r a g ..............................................  210,00 210,00 210,00
Rom .........................................  1069 00 1069,00 1069,00 1069,00
R e v a l ......................................... „gg’QQ 7 6 9 oo 769,00 770,00

..................................... 670,00 670!00 670,00 f 670,00
M a d r id .........................................  ’
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‘F r a c h t e n m a r k t .

S t e t t i n ,  11. Mai. Seit dem  vorigen Bericht über 
die L age am F rach tenm ark t  sind im wesentlichen keine V e r 
änderungen  eingetreten, die V erhältn isse sind vielmehr im 
g roßen  und  ganzen  die gleichen geblieben, obw ohl die H olz- 
verschiffungen von finnischen und  schw edischen H äfen  b e 
gonnen haben. D e r  H o lzfrach tenm ark t ist sehr g ed rü ck t;  
Anzeichen für eine B esserung sind einstweilen nicht v o r 
handen. D ie B eendigung  des E rza rbe ite rs tre ik s  ist ebenfalls 
noch nicht abzusehen.

F rach ten  von D anzig  sind schw er zu erhalten; 
die H au p tausfuh r  besteh t noch im m er in Kohlenladungen, die 
zu unbefried igenden R aten  verschifft w erden. Die F ra c h t 
ra ten  für Holz, Erz, Phosphat und  K ohle sind im übrigen 
ungefähr  die gleichen, wie in dem  im „O s tsee -H an d e l“ 
veröffentlichten Bericht vom 26. April angegeben  w orden  ist.

Fo lgende  F rach ten  sind schließlich noch zu nennen: 
S tettin—London Hull 5/600 tons H a fe r  9 / s f t . ; S tettin—E l 
bing 200 tons Cem ent M. 7,— ; S tettin—K önigsberg  200 tons 
Cem ent M. S tettin—Gefle 200 tons T on  Kr. 41/2 ; S te ttin—
M iddelfart 180 tons Briketts  Kr. 41/2-

Revaier Börsenkurse.
Estländische M ark.

K u r s e .
Rigaer Börsenkurse

Lettländisdie Lat. (Ls.)

Gemacht 30. April 4. Mai 7. Mai 3. Mai 4. Mai 1 5. Mai
Käufer Verk. Käufer Verk. Käufer Verk. Käuf. Verk. Käuf. Verk. 1 Käut. | Verk.

Neuyork . . . 3.72 3.73 3.72 3.73 3.72 3.73 1 am erik. D o lla r. . . 5.158 5.17 5.158 5.17 5.158 5.17
London . . . -- 18.16 18.21 18.16 18.21 18.16 18.21 1 Pfund S te rlin g . . . 25.195 25.245 25.195 25.245 25.195 25.245
Berlin . . . . -- 8 9 .- 89.60 8 9 .- 89.60 88 95 89.55 100 franz. F rancs . . . 20.30 20.45 20.30 20.45 20.30 20.45
Helsingfors -- 9.36 9.40 9.36 9.40 9.36 9.40 100 belg. Belga . . . . 71.90 72.45 71.90 72.45 71.90 72.45
Stockholm  . . -- 99.80 100.40 99.80 100.40 99,80 100.40 100 schweizer Francs . 99.30 100.05 99.30 100.05 99.30 100 05
K openhagen . -- 99.70 100.30 99.75 100.35 99.75 100.35 100 italienische Lire . . 27.15 27.35 27.15 27.35 27.15 27.35
Oslo . . . . -- 99.55 100.35 99.60 100.40 99.60 100.40 100 schwed. Kronen . . 138.50 139.20 138.50 139.20 138.50 139.20
Paris . . . . -- 14.65 14.90 14.65 14.90 14.65 14.90 100 norweg. Kronen . 

100 dänische Kronen .
138.05 138.75 138.05 138.75 138.05 138.75

A m sterdam -- 150.— 150.80 150.05 150.85 150.10 150.90 138.30 139.— 138.30 139.— 138.30 1 3 9 -
Riga . . . . -- 71,90 72.40 71.90 72.40 71.90 72.40 100 tschecho-slowac. Kr. 15.22 15.44 15.22 15.44 15.22 15.44
Zürich . . . -- 71.70 72.30 71.70 72.30 71.70 72 30 100 holländ. Gulden . . 207.95 209.— 207.95 209 - 207.95 209.—
Brüssel . . . -- 52.— 52.50 51.95 52.45 51.95 52.45 100 deutsche Mark . . 123.35 123.95 123.35 123.95 123.35 123.95
M ailand . . . -- 19.60 20.— 19.60 20.— 19.60 2 0 .- 100 finnländ. Mark . . 12.96 13.08 12.96 13.08 12.96 13.08
P rag . . . . -- 11.05 11.25 11.05 11.25 11.05 11.25 100 estländ. Mark . . . 138.40 139.10 138.40 139.10 138.40 139.10
W ien . . . . -- 52.35 52.95 52.35 52.95 52.35; 52.95 100 poln. Zloty . . . .  

100 litauische Lits . . .
57.45 58.65 57.45 58.65 57.45 58.65

B udapest . . -- 65.— 65.70 65 .- 65.70 65.00 65.70 50.85 51.70 50.85 51.70 50.85 51.70
W arschau . . -- 41.50 42.70 41.50 42.70 41.50 42.70 1 SSS R-Tscherwonez — — — — — —
Itowno . . . — 36.70 37.30 36.70 37.30 36.70 37.30 100 österr. Schilling . . 72.50 73.20 72.50 73.20 72.50 73.20
Moskau (Scheck) -- 191.50 193.— 190.75 192.25 191.25 192.75
Danz i g . . . . -- 72.65 73.25 72.65 73.25 72.65 73.25

Neuerscheinung!
Beiträge zur 

Sleiiiner wirfsdiaffsgesdiidife
herausgegeben von der

Industrie® und Handelskammer zu Stettin:

HeH l
Dr. W alter Setzefand

Der 
Handel Steffins uiiler 
Friedridi Wilhelm 1.
A u f dem Büro der Industrie- und Handels^ 

kammer zum Preis von RM. 1.50 erhältlich.

D e m n ä c h st  ersch e in t:

Das
Stettiner 
JCandels-Jtegister 
1928.

D as R e g is te r  g ib t  A u fsc h lu ß  ü b er  
d ie  R e c h tsv e r h ä ltn is se  v o n  6000  
F ir m en  d e s  R e g ie r u n g sb e z ir k s  
S t e t t in .

Zusam m engeste llt  nach amtlichen Q uellen  von der  II

Industrie- und Handels' 
Kammer zu Stettin

F rauenstraße 30, Börse.

Treis 3 .-  3t 9f t .
B este llungen  an die Industr ie«  u n d  H andelskam m er zu 

S te t t in ,  F ra u e n s tr .  30, Börse.
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m it t e i lu n y e n
der Industrie-  und Handelskammer zu Stettin

Binnensdtiilahrf.
Schutzhafen Kienitz. N am ens uncl im A ufträge  des 

O berpräsiden ten  der Provinz Niederschlesien, Chef d e r  O d e r 
strom bauverw altung  in Breslau, hat de r  V orstand  des  W a sse r 
bauam tes in Ciistrin unter dem  20. April fo lgendes bekannt 
geg eb en : ,

„B ei Aufsuchcn des Schutzhafens Kienitz hat d e r  
Schiffer solche Liegestellen zu wählen, die gen ü g en d  W a sse r 
tiefe aufweisen. In d iesem  Z usam m enhang  w ird  auf die 
Polizeiverordnung vom 19. Sep tem ber 1926 — O. P. II. I I I  a 
3868, be treffend  Sicherung de r  F ah rzeu g e  gegen  W a s s e r 
s tandsschw ankungen, h ingew iesen .“

Eisenbahn.
Verzeichnis der oberen Reichsbahnbeamten. D as b e 

kannte  V erzeichnis der  oberen  R eichsbahnbeam ten  ist für
1928 zum  24. Mal erschienen (S tand vom März 1928) und; 
vom  V erlag  der V erkehrsw issenschaftlichen  L ehrm itte lgese ll
schaft m. b. H. bei de r  D eutschen  Reichsbahn, Berlin W  8, 
zum  Preise von RM. 12.— zu beziehen. D ie T a tsache  des  24. 
E rscheinens bew eist am  besten die N o tw end igkeit  d ieses 
Buches, das viel m ehr  als eine A ufzählung de r  N am en  de r  
le itenden B eam ten  enthält, d a  es daneben  die genaue  G liede
rung  des g röß ten  P rivatbetriebes  de r  W elt usw. enthält. Man 
erfährt neben  de r  regionalen Gliederung, welche Ressorts  
von den einzelnen B eam ten  verw altet w erden. W enn  auch 
die regionale  G liederung d e r  D eutschen  Reichsbahngesell- 
schaft seit ih rer  G ründung  unverändert geb lieben  ist, so voll
ziehen sich innerhalb des  g roßen  Personals  der  R eichsbahn 
im Laufe eines J a h re s  doch  so w esentliche V eränderungen , 
daß  die jährliche N euausgabe  d ieses Auskunftsw 'erkes m ehr 
als berechtig t ist. Jeder ,  d e r  V erhandlungen mit i rgende iner  
Stelle d e r  R eichsbahn zu führen hat, kann  aus dem  V e r 
zeichnis ersehen, wohin er sich zw eckm äßigerw eise  zu 
w enden  hat. D as V erzeichnis kann d a h e r  als ein zuver-

j e r  F üh rer  angesp rochen  werden, de r  von vielen F irm en 
nicht zu en tbehren  sein dürfte.

Flugverkehr.
Reichsluftkursbuch 1928. Von d e r  L uftverkehr P o m 

m ern  G. m. b. I i . ,  Stettin, w urde  d e r  K am m er ein R e ic h s 
luftkursbuch für den Som m er und H erb s t  1928, d as  auch  die 
F lugpreise  enthält, übersandt. Bei d ie ser  G elegenheit sei 
bekannt gegeben , daß  F lugscheine  nicht nu r bei de r  F lu g 
leitung de r  D eutschen  L uft-H ansa A.-G. auf d em  F lughafen  
Stettin, am  D am m schen  See, d e r  in d iesem  J a h r  aussch ließ 
lich für den  W asser-  und  L andluftverkehr benutz t w erden  
wird, sondern  auch  in allen R eisebüros  und beispielsweise 
auch beim S t e t t i n e r  V e r k e h r s v e r e i n  a m  Berliner 
T o r  erhältlich sind. V orbestellungen  können auch  oei den 
Portiers cier g rö ß eren  H otels  au fgegeben  w erden.

Auf E inzelheiten  des F lugp lanes  b rauch t h ier nicht 
w eiter e ingegangen  zu w erden, da  in de r  Oeffentlichkeit 
schon verschiedentlich darau f  h ingew iesen  w orden  ist. E s  
sei a b e r  noch darau f  au fm erksam  gem ach t ,, d a ß  m an bei 

enutzung des E ilzuges  7 U hr 40 ab Stettin, d e r  in Berlin 
um  9 U h r  50 eintrifft, vorzüglichen Luftanschluß  nach  Köln, 
y l a * , urt a ‘ Leipzig,  S tu ttgart,  M ünchen, P rag , Wien., 

uricn, Genf, Paris  und  London hat. Alle diese S täd te  sind 
von Stettin aus bequem  in einem T a g e  zu erreichen.

, , Posl, Telegraphie.
Landpostdienst bei den Postämtern in Cammin, Stargard 

}* • °irn" l,n^ .Stetön 1. V om  1. Mai ab ist d e r  Landpostd ienst 
ci den Postäm tern  in Cam m in (Pomm.), S ta rg a rd  i. Pom. und 

‘ e t l »  ̂ *n zunächst je  e inem  Bezirk  auf K raftw agen  um- 
gestellt w orden. E s  w urden  eingerich te t:

^ em  L eitpostam t Cam m in eine Landkraftpost,  Cammin
■ clnvirsen—D o rp h ag en — Cummin R ev en o w — Cam m in und 
!effe>ne Poststelle  in M o^ra tz ,  B rendem ühl, S tuchow, Tetz- 
■i fshagen, L ü ttkenhagen, D ünow , Cummin, M orgow , Kö- 

9 Illgsmühl, Rarvin  und  Revenow,
ei dem  L eitpostam t S ta rg a rd  i. Pom. eine L andkraftpost 

‘ fa rg ard  Strebelow:—Brallentln—Dölitz (Pomm.) —Bar- 
n im scunow —D am nitz—S ta rg a rd  und je eine Poststelle in 
, Wichow, S treesen, Krüssow , S trebelow, Crem zow, R epp- 
,!n> Brallentin, Linde, Muscherin, Sallentin, W arnitz und 
iJamnitz.

3. bei dem  Leitpostam t S tettin  1 eine L andkraftpost S tettin— 
N euenkirchen  — Böck — Stolzenburg — Boock — Löcknitz 
N euenk irchen—S te t t in  und  je eine Poststelle in Möhringen, 
W amlitz, N eu-Lienken, Pam pow , M ewegen, Plöwen und 
Bism ark.

Die neue Postanschrift der beteiligten B ew ohner lautet 
auf den N am en  d e r  Poststelle und den des Leitpostam ts mit 
dem Zusatz  „ L a n d “ , z. B. B ism arck Stettin 1 Land (bisherige 
Bezeichnung B ism ark  bei Löcknitz, Kr. Randow).

D er  Beginn der w erktäg lich  zweimaligen und Sonntags 
einm aligen F ah r t  ist den wichtigen Postanschlüssen angepaßt.

Postverkehr mit Rumänien. D er D eutsche Industrie- 
und  H ande ls tag  ha tte  auf K lagen einer H andelskam m er sich 
w egen  U nrege lm äß igke iten  im Brief- und  P aketverkehr mit 
R um änien  mit dem  Reichspostm inisterium  in Verbindung g e 
setzt. Nach R ückfragen  bei den deutschen Industrie- u. H a n 
delskam m ern , die die Industrie- und H ande lskam m er zu 
Stettin ihrerseits  zu E rhebungen  bei den hieran interessierten 
F irm en des K am m erbezirks  veranlaßt hat, w andte  sich i i 
das Reichspostm inisterium  an die rumänische Postverwaltung.
Die nunm ehr vorliegende A ntwort der  rumänischen P o s t
verw altung weist darauf hin, daß, abgesehen  von der  
langsam en  Zollabfertigung, die V erzögerungen 'in de r  A us
lieferung der  P ake te  den  E m pfängern  selbst zuzuschreiben 
seien, weil sie es vielfach unterließen, rechtzeitig  die Zoll
abfert igung  zu veranlassen oder  die Zollgebühren zu en t
richten. In einem Falle, in dem  zwei Pakete  vom E m pfänger  
nicht abgeholt w orden  seien und vom E m pfänger  im Mai 1927 
R ücksendung  verlangt w orden  sei, habe d iesem  Verlangen 
erst im S ep tem ber 1927 entsprochen w erden  können, weil die 
P akete  trotz . m ehrm aliger  Vorstellungen de r  Post bei 
d e r  Zollverw altung nicht früher an die Post zurückgcgeben 
w orden  seien. Die U nregelm äßigkeiten  im P ostpaketverkehr 
mit R um änien  sind nach  Ansicht de r  Reichspost offenbar 
auf die schwerfällige Zollabfertigung und den  Mangel^ eines 
H and-in -H and-A rbe itens  zwischen Post und Zoll sowie auf 
die säumigen Zahlungen der  E m p fän g er  zurückzufühlen  .i 
E ine  V orverzollung oder ga r  Schlußabfertigung de r  I a k e t e  
finde nicht statt. D ie Verzollung w erde von den  G renzzoll
äm tern  und  einigen w enigen Zolläm tern im Innern des 
L andes vorgenom m en. So kom m e es, daß  zum Beispiel ie 
in den N o rd k arp a th en  gelegenen Ortschaften auf das etwa zUU 
k m  entfernte Postzollam t in Sza tm ar angew iesen sine, w o 
durch  natürlich  g ro ß e  V erspätungen einträten. Könne der 
E m p fän g e r  nicht selbst zum Zollamt kom m en, so wür en ie 
Zollförmlichkeiten von einem besonders hierzu erm ächtigten 
V erzollungsbüro der  E isenbahnverw altung  besorg t ui:lc uer 
auf die gesam ten  Papiere  (Paketkarte , Zollinhaltserklärung, 
Rechnung) dem  P ostam t am  Zollort zugeführt, welches die 
Pap ie re  und das Paket an das Postam t am  W ohnort des 
E m pfängers  w eitergebe. D ieses Amt verständige e 
E m p fän g e r  von der  Ankunft des Paketes  u n d  fordere  i n zu 
Auslösung auf. U m  eine Beschleunigung in d e r  Beforderung 
und Auslieferung der P akete  zu erzielen, sei die eu 
G esandtschaft in B ukarest mit den in Betracht 
rum änischen Behörden in V erbindung getreten. E s  durtte  
nach  und nach  eine Besserung zu erw arten  sein Zu einem L.x 
folg w erde  es wesentlich beitragen, wenn auch die E m pfange  
denen nach E inzelbeschw erden  und den Berichten de r  ! 
dustrie- und  H andelskam m ern  bekannt sm, d a ß  die m e ^ te  
U nregelm äßigkeiten  auf M ängel im eigenen Lande zuruc ^  
führen  sind, mit N achdruck  auf die rum am sche P 
Zollverw altung einwirken möchten. Die vorgebrachten K lagen 
über U nregelm äßigkeiten  im Briefverkehr nach R ^ m e n  
böten, weil die A ngaben meist ungenau simd und <:die aiag 
führten  Einzelfälle zu weit zuruckhegen o der  bereits; v 
zuständigen Dienststellen verfolgt w orden  seien, nicht g e 
nügend  Anlaß, um  bei d e r  Postverw altung von Rum änien 
vorstellig zu w erden. In teressenten w ird  anheim gegeben 
ihre rum änischen E m p fän g er  zu veranlassen, daß  sie 1 
obigen  Sinne mit N achdruck  auf die rum änische Post- 
Zollverw altung einwirken.

Leitvermerke auf Briefsendungen nach Uebersee. N ach 
den täglichen W ahrnehm ungen  der Postleitstellen für U eber- 
seebriefe ist die Zahl der  Sendungen mit Leitverm erk ü b e r 
m äßig  groß . E s  hat den Anschein, als w enn viele A b 
sender glauben, daß  es nötig sei, die S endungen mit einem
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Leitverm erk  zu versehen, dam it d ie  B eförderung  au f dem  
schnellsten W eg e  erfolge. G rundsätzlich  w erden  mit den  
schnellsten G elegenheiten  Briefe, Postkarten , G eschäftspapiere  
u nd  eilige D rucksachen , zu denen nam entlich d ie  politischen 
Z eitungen  gehören, versandt. Somit b rauch t ein Leitverm erk 
n u r  dann auf einer Sendung  angegeben  zu w erden, w enn de r  
A bsender die B eförderung  auf einem ändern  als dem  von 
de r  R eichspost bekann tgegebenen  W ege  verlangt, weil er 
z. B. d as  D oppel eines Briefes auf and erem  W e g e  als die. 
U rschrift befö rdert  haben  will o d e r  weil d e r  Brief zusam m en 
mit d e r  W are  auf d em  gleichen Schiff versandt w e rd en  
soll. In  solchen Fällen ha t d e r  A bsender den L eitverm erk  
zw eck m äß ig  links vom B estim m ungsort u nd  zw ar schräg
— in de r  R ich tung  nach  d e r  F re im ark e  zu — anzugeben  u n d  
mit Farbs tif t  zu unterstreichen. E in  so an geb rach te r  L eitver
m erk  m uß in d ie  A ugen fallen und  w ird  schwerlich u n b e 
achte t bleiben. Befindet sich d e r  V erm erk  am  oberen  R and  
des U m schlags, dann  ist es h ier und da  nicht ausgeschlossen, 
d a ß  er durch den  M aschinenstempel, der die F re im ark e  en t
w ertet ,  verdeckt und  übersehen  wird.

Postverkehr mit dem Saargebiet. F ü r  nach  d em  S a a r 
gebiet gerich te te  B riefsendungen und Pakete , die n a c h  d e m  
W e r t  zu verzollende G egenstände  enthalten, w erden  von 
der  saarländischen Zollverw altung konsularisch beglaubig te  
R echnungen  nicht m ehr gefordert.

Zölle, Steuern.
Anwendung des Vormerkverfahrens (§ 113 Vereinszoll

gesetz) beim Versand von Inlandszucker auf Zollager. In
d ieser  F rag e  richtete  die K am m er a n  den Reichsm inister 
d e r  F inanzen  die fo lgende E in g a b e : -

„D ie S truk tu r  des heu tigen  Z uckers teuergese tzes  en t
spricht in m ancher H insicht nicht den  tatsächlichen B e 
dürfnissen des Exporthandels .  D er  Z u cke rexpo rteu r  hat im 
G egensatz  zur V orkriegszeit heute  keine H andhabe , die W are  
im Seehafen in P riva ttransit la^er  so e in lagern  zu können (un
versteuert und  unverzollt), d aß  nach  freier W ahl über sie 
zur A usfuhr oder zum  In landsverbrauch  verfügt w erden  kann. 
D e r  Z uckerhänd ler  ist n a tu rg e m äß  oft nicht in der  Lage, 
schon be im  E inkau f  d e r  W are  endgültig  zu  bestim m en, zu 
w elchem  Z w eck  de r  Zucker gebrauch t w erd en  wird, d. h.,_ob 
er  für das In land  o der  für das  A usland bestim m t sein w ird. 
V or dem  K riege konnte  die W are  in Stettin bezw . einem a n 
deren  der  für die Z uckerausfuhr in F ra g e  kom m enden  d e u t 
schen Seehäfen, sowie auch  an In landsplätzen  vorläufig  zu 
L ager  gehen , bis endgültig  über ihn verfügt w urde. H eu te  
d ag eg e n  w ird  eine solche Partie, w enn sie schließlich für 
das  In land  bestim m t wird, mit d em  vollen deu tschen  Z o ll
satz gleich dem  A uslandszucker belastet, obgle ich  d ie  N ä m 
lichkeit der  W are  als deu tschen  U rsp ru n g s  fes tgehalten  
w erden  kann.

Die B ew egungsfre iheit des E x p o r teu rs  ist also in b e 
deu tendem  M aße  eingeschränkt, und es w äre  erstrebensw ert,  
den  M odus d e r  V orkriegszeit w ieder  eLnzuführen. Vor d em  
K riege verließ der  Z ucker d ie  F a b r ik  stets auf B eg le i t
schein I ohne R ücksich t au f  die spätere  V erw endung . D e r  
Z ucker ging, sofern aus  irgend  w elchen G ründen  eine V e r 
schiffung noch nicht möglich war, in den  E x p o r th ä fen  auf 
L ager  un te r  zollamtlichen M itverschluß (Transitlager); dam it 
k a m  de r  Begleitschein I zur E rled igung , und an  seine^ Stelle 
tra t  d e r  N iederlageschein . D a  die Z ollbehörde den  Zucker 
unter 'M itverschluß hatte, blieb die  Iden titä t als deu tsche r  
Z ucker gew ahrt,  und  er konn te  d em g em äß  ins deu tsche In 
land  überführt w erden , ohne  durch  Z ahlung des E in fu h r
zolls belaste t zu w erden .

E s  g ib t nun allerdings im m erhin  einen W eg, Z ucker  
zunächst im In land  zu lagern  und dann en tw eder  d e ^  Ausfuhr 
o d e r  dem  In landsverbrauch  zuzuführen, ohne  d a ß  er im 
le tz teren  Falle  dem  vollen Zollsatz für A uslandszucker u n 
te rw orfen  wird. D ies ist d e r  d e r  von uns gew ünsch ten  W ie d e r 
einführung der  P rivattransit läger en tgegengese tz te  W eg, n ä m 
lich die E xped ition  über Zuckersteuerlager.  W ird  d e r  Zucker 
erst auf Z uckersteuerlager genom m en, so kann  er später  en t
w eder  zur A usfuhr geb rach t o der  dem  In landsverbrauch  z u g e 
führt w erden, in welch le tz te rem  Falle  auch nur d ie  In lan d s 
verbrauchsabgabe zu zahlen ist. D iese Z uckers teuer läger  
müssen ab e r  von Fall zu Fall besonders  genehm ig t w erden . 
E rfah rungen , die auch schon im hiesigen K am m erbez irk  g e 
sammelt w erden  konnten, haben  bew iesen, d a ß  d iese  G en eh 
migung n u r  un te r  den g röß ten  Schw ierigkeiten  und nach  la n g 
wierigen V erhandlungen zu erhalten  ist. Info lgedessen  ist d ie 
E xped ition  über Z uckers teuerlager für den  Zuckerhandel 
praktisch unverw endbar,  da  er oft von M inute zu M inute d is 
ponieren m uß und nicht w ochen- o der  m onate lang  w ar ten

kann , ob dem  A ntrag  auf G enehm igung des Z u ck e rs teu e r
lagers  entsprochen  wird.

E s  ist im übrigen darau f  hinzuweisen, daß  de r  u r sp rü n g 
liche Zw eck de r  Z uckersteuerläger ja  auch  nicht ihre B e 
nu tzung  für d ie jen igen  Z uckerm engen  gew esen  ist, d ie  später 
zur Ausfuhr gelangen. D as Zuckersteuergese tz  stam m t aus 
einer Zeit, als eine Ausfuhr deutschen  Zuckers  in n en n en s 
w ertem  U m fang  noch  nicht in F rag e  kam , und ist eigentlich 
nur auf den In landsverkeh r  mit Z ucker zugeschnitten. D ie 
Z uckersteuerläger sind n u r  eingeführt, um  dadurch  eine 
S tundung  de r  V erb rauchsabgabe  zu ermöglichen bis zu dem  
Augenblick, in dem  d e r  Zucker tatsächlich in den  V erbrauch 
gebrach t wird. H eu te  liegen die D inge  indessen ganz anders, 
da  heute  eine U eberp roduk tion  von 6—8 Millionen Z en tner 
jährlich stattfindet, und  der H ande l bei der  ejtzigen R e g e 
lung d e r  freien V erfügung  über die W are  beraub t und g e 
nötigt ist, den Z ucker  sofort nach seiner H ers te llung  zu 
exportieren. W elche Fo lgen  sich aus d ieser  Z w angslage  für 
die P reisb ildung ergeben, liegt auf de r  H and .

M an kann  d aher  auch nicht einwenden, daß  bei B e 
nu tzung  de r  Z uckers teuerläger de r  Zucker ja  auch  spä ter  
en tw eder zur A usfuhr o d e r  zum  In landsverbrauch, nach freier 
W ahl des Z uckerhändlers , geb rach t w erden  kann. D ieses 
System  ist für den  Z uckerg roßhande l n icht zw eckm äßig , 
da  eben  die Z uckersteuerläger  nicht ohne w eiteres jeder  
F irm a  generell genehm ig t sind. Auch selbst dann, w enn  die 
B estim m ungen über d ie  G enehm igung d e r  Z u ck e rs teu e r
lä g e r  geändert  w erden  sollten, w ü rd e  es doch im m er noch  
bedenklich  bleiben, d aß  für d ie  auf diesen Z uckersteuer  ̂  
lägern  ge lagerten  M engen Sicherheit in voller H ö h e  de r  
V erb rauchsabgaben  gestellt w erden  muß, oder d a ß  de r  
Z ucker  als Sicherheit für die darau f  ruh en d e  S teuer d e r  Z o ll
behörde  verpfändet wird. D as ist p rak tisch  k au m  d u rch fü h r
bar, namentlich, w enn d e r  deutsche E x p o r teu r  den  Zucker 
beispielsweise an die L ondoner G roßfirm en  verkauft und 
diese ihn bis zu r  späteren  A usfuhr im deu tschen  Seehafen  
lagern  lassen wollen.

Die je tz ige  R egelung  ist also für d ie  an  der  Z u ck e rau s 
fuhr in teressierten  K reise durchaus un tragbar .  Sie ist im 
übrigen  besonders  auch deshalb  unverständlich, weil sie. nur 
deu tschen  Z ucker  betrifft, w äh ren d  beispielsw eise polnischer 
o d e r  tschechischer Zucker im Seehafen  ohne w eiteres in de r  
früheren  W eise ge lagert w erden  kann, w as ja  auch den  ta t 
sächlichen Bedürfnissen für diesen ausländischen Zucker nur 
entspricht.

D en Belangen der  an de r  Z uckerausfuhr interessierten 
W irtschaftskreise , die sich in d iesem  Fall mit den Interessen
des an  d e r  Z uckerausfuhr stets s tark  beteiligt gew esenen  
Seehafens S tettin  durchaus decken, kann  nu r  R echnung  g e 
tragen  w erden , w enn künftig  die A bfertigung von Z ucker auf 
Zucker-Begleitschein  1. auf A ntrag  o h n e  w e i t e r e s  zuge
lassen w ird  und  d ieser  Z ucke r  auf L ägern  un te r  am tlichem  
M itverschluß (Transitlägern) beliebig lange lagern  kann. Bei 
W iedere inführung  ins Inland, d ie  jederzeit möglich sein muß, 
ha t der  Z ucker wie früher frei von d em  Zoll, mit d em  a u s lä n 
discher Zucker belastet ist, zu bleiben. W ir weisen darau f  
hin, daß  das Vereinszollgesetz im § 113 bestimmt, d aß  G e 
genstände  vom E ingangszoll befreit sind, sofern kein Zweifel 
besteht, d aß  dieselben W aren  w ieder  eingehen, w elche a u s 
geg an g en  sind. W ir erblicken in d ieser  Bestim m ung, d e m  so 
genannten  V orm erksverfah ren  (Rückw aren), eine H andhabe , 
den  berech tig ten  W ünschen de r  an d e r  Z uckerausfuhr in te r 
essierten  K reise zu entsprechen  und  d ie  je tz ige  unbillige 
Regelung, durch  die ein deutsches, aus einem  Zollausschluß 
in den freien V erkeh r  des  In lands zu rückgehendes  E rzeugnis  
dem  E infuhrzoll un terw orfen  wird, zu beseitigen. W ir bitten 
d a h e r  ergebenst,  an  die H e rren  P räsiden ten  der  L a n d e s f i n a n z 
äm ter  eine A nw eisung ergehen  zu lassen, d aß  künftig  bei der  
L agerung  ^von Zucker in de r  bereg ten  W eise verfahren  w ird ."

Durchschnittssätze und Abschreibungen (vergl. N r. 6 vom 
15. M ärz 1928). In einer R undverfügung  des  H errn  P r ä 
sidenten d es  Landesfinanzam tes vom  25. April 1928 wird
u. a. ausgeführt:  ^

„V on den Industrie- und H an d e lsk am m ern  sind g e g e n  
einzelne Roh- u n d  R einverd ienstsä tze  für die  V e r a n la g u n g  
d e r  n ich tbuchführenden  H a n d w e rk e r  u n d  K l e i n g e w e r b e t r e i 
benden  sowie gegen  einzelne A bschreibungssätze  B e d e n k e n  
geltend  gem acht w orden , die ich nach  P rüfung  d e r  V e rh ä lt
nisse als stichhaltig anerkann t habe. D ie o b engenann ten  V er
fügungen  w erden  d ahe r  wie folgt ab g eä n d e r t :

I. R i c h t s ä t z e  f ü r  n i c h t b u c h f ü h r e n d e  
G e w e r b e t r e i b e n d e .

Bei d e r  V eran lagung  des G e m ü s e - ,  O b s t -  u n d  
K a r t o f f e l k l e i n h a n d e l  s w ird  de r  R oh  verdien st satz
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Reinverdienstsatz auf 8- 15 v. H.auf 25—33l/g v. H., der 
des U m satzes festgesetzt.

F ü r  den K o h l e n h a n d e l  w ird der  R einverd ienst
satz auf 8—15 v. I i .  des U m satzes herabgesetzt.

Von einer A enderung de r  übrigen Roh- und Reinver
dienstsätze sehe ich ab, da  sie mit denen der  N achbarlandes
finanzäm ter im wesentlichen übereinstimmen.

II. A b s c h r e i b u n g s s ä t z e .
JÜie  aufgestellten Sätze für Absetzungen für A bnutzung 

sind auf norm ale Verhältnisse zugeschnitten. Sie können 
daher  erhöht w erden, wenn besondere U m stände  vorliegen. 
Solche besonderen  Gründe können in sehr erheblicher I n a n 
spruchnahme, im E inw irken  von W itterungseinflüssen, in 
schlechtem B augrund  usw. bestehen. H öhere  Absetzungen 
können ferner da zugelassen w erden, wo durch die Art des 
zu bearbe itenden  Materials G ebäude  o der  Maschinen stark  
angegriffen  w erden  (Chemische Industrie, Zem entindustrie, 
Brauereien usw.). Auch die du rchgehende  Arbeitszeit von 
24 Stunden kann  höhere (Abschreibungen rechtfertigen.

Die einzelnen Sätze für A bnutzung gehen aus vom An- 
schaffungs- oder H ers te llungsw ert eines neuen G egenstandes. 
Bei G egenständen, die bei d e r  Anschaffung nicht m ehr neu 
waren, ist daher  die A bsetzung für A bnutzung nicht nach 
den norm alen  Sätzen vorzunehm en, sondern es m uß von der  
R es tnu tzungsdauer  ausgegangen  w erden. Ich w eise dabei b e 
sonders darauf hin, daß  bei A nw endung de r  §§ 107, 108 
E.St.G ., wenn von dem  in die S teuereröffnungsbilanz e in 
zustellenden A nfangsw ert ausgegangen  wird, die Absetzungs- 
quote ebenfalls nach d e r  R estnu tzungsdauer zu bem essen ist. 
(E rlaß  vom 3. 4. 1926 — III  c 1900—.)

N eben den A bsetzungen von 10 v. H. kom m t im allge- 
schreibungen für W ertm inderung  in Betracht (Ansetzung des 
gem einen W ertes), z. B. für vorzeitiges Veralten von M aschi
nen infolge N euerfindungen usw. E s  bestehen  keine B e 
denken, derart ige  U m stände  nicht besonders, sondern durch 
Zulassung eines höheren  Satzes bei den A bsetzungen für A b 
nutzung zu berücksichtigen.

Hinsichtlich einiger A bschreibungssätze treten folgende 
V eränderungen  ein:

P e r s o n e n -  u n d  L a s t a u t o s :
D er  A bschreibungssatz  von 10 v. H. kom m t im  a l lg e 

meinen nu r  für A utodroschken und w enig  gebrauch te  P e r 
sonenw agen sowie für L ieferw agen in d e r  S tadt in Betracht. 
Bei g rö ß e re r  Beanspruchung, insbesondere bei rege lm äßigen  
Fahrten  über Land kann bei Personenw agen  jedoch nur mit 
einer L ebensdauer von 5—6, bei L astw agen  von 3—6 Jah ren  
je nach d e r  B eanspruchung gerechnet w erden. E s  sind 
daher  in diesen Fällen entsprechend höhere A bnutzungssätze 
zuzulassen.

L a d e n e i n r i c h t u n g e n  :
D er A bnutzungssatz  für Ladeneinrichtungen wird auf 

5—10 v. H . festgesetzt.
B ü r o m a s c h i n e n  :

Bei Bürom aschinen sind gegen  A bschreibung in H öhe 
von 10—20 v. H. keine E inw endungen  geltend  zu machen.

S c h i f f e  :
I m allgem einen sind für F rach tdam pfer  5 v. H., für 

Personendam pfe r  6,5 v. II. als A bschreibung zuzulassen. 
Die Sätze können ausnahm sw eise  bis zu 10. v. H. erhöht 
werden, z. B. für in d e r  K riegszeit mit m inderw ertigem  
M aterial gebau te  D am pfer. F ür Segelschiffe w erden  6—8 
v. H . als A bnutzungssatz  anerkannt.  F ü r  K ähne bleibt es 
bei den  b isherigen Sätzen.

Ich ersuche, künftig  auch die B uchprüfungsberich te  
daraufhin zu prüfen, ob die angese tz ten  A bschreibungen den 
allgemeinen Richtlinien en tsp rechen .“

Umsatzsteuermerkblatt. Die Industrie- und H an d e ls 
kam m er K refeld hat ihr U m satzs teuerm erkb la tt  nach dem  
S tand  de r  G esetzgebung  am  1. M ärz 1,928 neu h e ra u sg e 
geben und dabei nicht nu r  die N eufassung  des Gesetzes und 
der D urchführungsbestim m ungen , sondern auch die bisher 
Heu erschienenen E rlasse  zum U m satzs teuergese tz  b e rü c k 
sichtigt. D as M erkblatt bringt eine g ed räng te  Z u sam m en 
fassung aller Bestim m ungen über E i n f u h r ,  D u r c h f u h r ,  
A u s f u h r ,  SV i c r e d e l  u n  g  s ve r  k e h r ,  G r o ß h ' a n  - 

e I s p r i v i 1 e g , F r e i l i s t e n  und ihre E rläu terungen , 
alle m aßgeblichen  B uchführungsvorschriften  und  stellt vor 
allem die V ergünstigungen und E rle ich terungen des Gesetzes 
’n den V ordergrund . A ußerdem  ist den V orschlägen  de r  f rü h e 
ren Bezieher, darun te r  auch A nregungen  aus de r  Reichsf inanz  - 
v’erw altung  selbst, w eitgehend  R echnung  ge tragen  w prden . 
Das M erkb la tt  soll den  K aufm ann auf die w ichtigsten  Ge- 
Slchtspunkte  bei de r  U m satzs teuer hinweisen und so zur I n 
anspruchnahm e aller möglichen V ergünstigungen  führen. Das

M erkblatt kann  von der  Industrie- und H andelskam m er K re
feld zum Preise  von RM. 0,50 (bei Sam m elbestellungen zu 
erm äß ig tem  Preis), zuzüglich Porto  bezogen  werden.

Handel und Gewerbe.
Deutscher Normenausschuß. U m  eine s tä rkere  Beteili

gung de r  K am m ern an  den  deutschen N orm ungsarbeiten  zu 
ermöglichen, hat der D eutsche Industrie-, und H andels tag  mit 
dem D eutschen N orm enausschuß  beim Reichskuratorium  für 
W irtschaftlichkeit vereinbart, daß  in Zukunft den K am m ern 
rege lm äß ig  die „M itte ilungen“ des Deutschen N orm enaus
schusses sowie „D ie  B aunorm ung“ zugeleitet werden. Diese 
M itteilungen geben über die vom D eutschen Normejnaus- 
schuß in Arbeit genom m enen  N orm blattentwiirfe sowie über 
die herausgegebenen  neuen und abgeänderten  N orm blätter 
Aufschluß. — Die Mitteilungen des Deutschen N o rm en au s
schusses w erden  im Büro der  K am m er für interessierte F i r 
men zur V erfügung gehalten.

Firmenlöschung einer im Konkurs befindlichen Firma.
Ein Einzelfall gab  de r  K am m er Veranlassung, einem A m tsge
richt ihres K am m erbezirks  gegenüber  folgende Ausführungen 
zu m a c h e n :

„M it dem K onkurs hören die geschäftlichen G ru n d 
lagen des G ew erbebetriebes  nicht notw endig  zu bestehen auf. 
Gewiß erscheint der F ortbes tand  des  U nternehm ens nach Art 
und U m fang  in F rag e  gestellt. Im m er w ird  ab e r  im E in 
zelfall erst zu prüfen sein, ob die Verhältnisse in der T a t  
eine Löschung der im H andelsreg ister  e ingetragenen F irm en 
bezeichnung rechtfertigen. Die F irm a eines E inzelkaufm anns 
erlischt regelm äß ig  erst mit de r  endgültigen G eschäftsauf
gabe  oder  mit der V erringerung des Betriebes auf den U m 
fang des K leingew erbes oder  H andw erks.  Letzteres aber, 
was ausdrücklich  zu betonen ist, nur dann, wenn es sich 
offensichtlich um einen Zustand von nicht absehbarer  D auer 
handelt. Inw iew eit also durch  den Konkursfall die sogenannte 
E in tragungsfäh igke it  der  F irm a endgültig  beseitigt w orden  
ist, kann  n u r  eine W ürd igung  der  tatsächlichen U m stände 
im Einzelfall zu erkennen geben, die dem Gericht anheimge- 
stellt w erden  m u ß .“

Lehrverträge. Zu einer Anfrage des Landeshauptm anns 
d e r  Provinz Pom m ern , die L ehrverträge  betreffend, e r 
teilte die K am m er folgende A ntwort:

„D er  L ehrve r trag  ist ein 'gegense itige r  Vertrag, durch 
den  sich nam entlich  d e r  L ehrherr  zur. Ausbildung des L e h r
lings für einen bestim m ten Beruf, der  Lehrling zur e r fo rd e r
lichen M itw irkung bei d ieser Ausbildung verpflichtet. G e 
setzlich besonders  geregelt ist nur d e r  L ehrvertrag  der g e 
werblichen Lehrlinge in den §§ 126—128 G.O., aus^ derfen 
Kreis die H andw erksleh rlinge  ausgeschieden und in den 
§§ 129—132 a G.O. besonders  behandelt sind, und d er  L e h r 
vertrag  d e r  H andlungslehrlinge in den §§ 76 82 H G B . in
d e r  Fassung  v. 10. 6. 1914. D er L ehrvertrag  wird in
der Regel auf bestim m te Zeit, die nicht m ehr als vier und 
nicht w eniger als zwei J a h re  be tragen  soll, abgeschlossen, 
kann ab e r  w ährend de r  Probezeit — fü^ gewerbliche L e h r
linge vier W ochen, H andlungslehrlinge ein Monat (diese 
Fris ten  können durch V ertrag  auf höchstens drei Monate 
verlängert werden) — beiderseitig  jederzeit aufgelöst w e r 
den. Im  übrigen ist eine ordentliche K ündigung allgemein 
nicht vorgesehep, sondern nu r dem Lehrling bei B eru fs
wechsel ges ta t te t ;  der  gesetzliche V ertre ter  des Lehrlings, 
und wenn dieser volljährig ist, der  Lehrling se lb s t ,  kann dem 
Lehrherrn  schriftlich erklären, daß  der Lehrling zu  einem a n 
deren  G ew erbe oder Beruf übergehen  werde. D ann gilt das 
Lehrverhältnis, w enn der  Lehrling nicht früher entlassen wir , 
mit Ablauf von vier W ochen als a u f g e lö s t .  Binnen neun M o 
naten  nach der  Auflösung darf  d e r  L e h r l i n g  ohne Z ustim 
m ung seines früheren  L ehrherrn  nicht in dem sel en - 
w erbe Arbeit nehmen, sonst ist de r  neue A rbeitge er . 
L eh rhe rr  u n d  der  Lehrling s c h a d e n e r s a tz p f l i c h t ig  1~'
G.O., § 78 JIGB.), Fristlose K ündigung ist bei g e w e rb l i c e  
Lehrlingen nur aus bestimmten, im p ^ s e t z  besonders bezeic
neten G ründen (§§ 127 b, Abs. 2 und 3 G. .), bei «
lehrlingen allgemein aus  „wichtigem Grunde zul*ssf :  [ ™ ’ 
Abs. 3 70—72' HGB.). E s  w ird  die Auffassung  vertreten,
d a ß  der  Lehrling nach Ablauf des LehrverhaUmsses gegen  i ■
in de r  N ichtfortse tzung des Lehrverhaltnisses liegende „K un
d i e u m r “ die sonst gegen  K ü n d ig u n g e n  zulässigen R ech ts 
behelfe (§8 84 ff. BGB.) ergreifen könne. D ieser u. a. vom 
Reichsarbeitsm inisterium  vertretenen Auffassung kann ab e r  
nicht zugestim m t werden, da die
d ig ten  V e r t r a g e s  einer  K ü n d ig u n g  desse lben  nicht gleich 
gestel l t  w e r d e n  ka nn .
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W enn auch für den kaufm ännischen L ehrvertrag  die 
Schriftform  nicht unbed ing te  G esetzesvoraussetzung ist, so 
w ird  doch bei d e r  überw iegenden  M ehrzahl de r  L ehrverträge  
ein schriftlicher L ehrve rtrag  zu G runde gelegt. E s  w ird  in 
dem  Bezirk  der  K am m er ein F o rm u la r  verw andt, das schon 
durch die H erren  V orsteher de r  K aufm annschaft zu Stettin, 
die R ech tsvorgänger de r  Industrie- und H andelskam m er, seit 
langem  eingeführt w orden  ist. D as F o rm u la r  hat sich gut 
bew ährt und findet w eitgehendste  V erw endung. F ü r  die 
Industrie lehrlinge finden die durch die H an d w erk sk a m m er 
zu S tettin  entw orfenen  L ehrverträge  w eitgehendste  V e rw e n 
dung. Die g roßen  K aufhäuser ihrerseits haben  eigene L e h r 
vertragsform ulare, die jedoch inhaltlich dem  von de r  I n 
dustrie- u n d  H ande lskam m er em pfohlenen F o rm u la r  du rch
aus entsprechen.

E inen  D ruck  zum A bschluß schriftlicher L ehrverträge  
übt die D eutsche R eichsbahngesellschaft auf H an d lu n g s leh r
linge dadurch  aus, daß  sie nach  den „T arifbestim m ungen  
der  Reichsbahn, Personen- und  Gepäcktarif, Teil II, betreffs 
G ew ährung  von F ah rp re ise rm äß igungen  (Schülerm onatskarten) 
für L ehrl inge“ , Ziff. 68 g Schülerm onatskarten  an Personen  
unter 20 J a h re n  (Lehrlinge) nu r  ausgibt, die nach einem 
schriftlichen L ehrve r trag  in Berufsausbildung stehen.

Hinsichtlich der  F rage, w er  zur Ausbildung von 
kaufm ännischen Lehrlingen berechtig t ist, ist auf den 
oben bereits  erw ähnten  § 76, A bsatz 2 H G B . zu
verweisen. H iernach  ist der L eh rhe rr  verpflichtet, dafü r  
zu sorgen, d aß  d e r  Lehrling in den  bei dem  Betriebe des 
Geschäfts vorkom m enden  Arbeiten unterw iesen w ird ; er hat 
die A usbildung des  Lehrlings en tw eder selbst o d e r  durch 
einen geeigneten, ausdrücklich  dazu bestim m ten V ertre te r  zu 
leiten. Die U n terw eisung  hat in der  durch den Zw eck der  
A usbildung gebotenen  Reihenfolge und  A usdehnung zu g e 
schehen.

D a bei kaufm ännischen Lehrlingen und  Industr ie leh r
lingen nach  den gesetzlichen V orschriften ein schriftlicher 
L ehrvertrag  nicht gefo rder t  w erden  kann, kann  auch eine 
S tem pelung des Lehrvertrages ,  wTie sie bei H a n d w e rk s le h r 
lingen vorgenom m en w erden  muß, seitens d e r  amtlichen B e 
rufsvertre tung  nicht erfolgen. Die Industrie- und  H ande ls 
kam m ern  führen auch keine  Lehrlingsrollen. Bei den von 
ihnen für die E rlangung  de r  verlängerten  W aisenren te  a u sz u 
stellenden Bescheinigungen bescheinigen sie lediglich, daß  der  
L eh rhe rr  die G ew ähr dafü r  bietet, die von ihm  übernom m ene 
Ausbildungsverpflichtung des Lehrlings erfüllen zu können. 
Dies w ird  ohne w eiteres anzunehm en sein, wenn d e r  G e 
schäftsbetrieb des L ehrherrn  über den  U m fang  des K le in 
gew erbes  h inausgeh t u nd  er dem en tsp rechend  seine E in 
tragung  im H ande ls reg is te r  des  A m tsgerichts bereits  erlangt 
hat. Bei nicht e ingetragenen  Kaufleuten, die d ie  Lehrherrn- 
rolle zu übernehm en willens sind, stellt d ie  K am m er diese 
Bescheinigung erst dann  aus, nachdem  sie die no tw endigen  
E rm itte lungen  vorgenom m en h a t .“

Firmenbezeichnung „H aus“ . In einer H an d e ls reg is te r 
sache nahm  die K am m er d em  A m tsgericht Stettin g e g e n 
über hinsichtlich de r  E in tragung  „ H a u s “ wie folgt S tellung:

„ E s  m ag  zugegeben  w erden, d aß  sich der  Begriff 
„ H a u s “ in den le tzten  J a h re n  in m anchen Fällen verflacht 
hat, so daß  z. B. die B ezeichnung „L e ih h au s“ h e u te 'n ic h t  
m ehr n u r  g rößeren  G eschäften Vorbehalten ist. E benso  m ag 
es vielleicht noch in d em  einen oder dem  anderen  sonstigen 
Falle liegen. G erechtfertig t ist im g roßen  u nd  ganzen  aber 
auch heute noch die Stellungnahm e, die die sächsischen 
H ande lskam m ern  im Jah re  1925 gem einsam  in d ieser F rag e  
eingenom m en haben, und  die sich etwa wie folgt w ie d e r 
geben  läß t:

In zahlreichen G eschäftszw eigen ist die F o rm  d e r  
Bezeichnung „ H a u s “ überhaupt nicht üblich. Von anderen  
G eschäftszw eigen läß t sich sagen, d a ß  g erade  die b e d eu ten d e 
ren Betriebe diese Bezeichnung für sich nicht verw enden. 
In der  Z igarettenindustrie  führt sie seit längere r  Zeit z. B. 
nur ein einziges g rößeres  U nternehm en („H aus N e u e rb u rg “ ). 
E rs t  in den letzten Jah re n  ist dazu  noch d ie  F irm a „H au s  
B ergm ann & Co.“ gekom m en. Im  G egensatz  hierzu ist in 
zahlreichen anderen  G eschäftszw eigen die genann te  B eze ich
nung  oftmals anzutreffen, w obei ihre Begriffsbestim m ung 
m itunter gew isse Schw ierigkeiten  bietet.

Die alte Vorstellung, daß  sich als „ H a u s “ nu r ein U n 
ternehm en bezeichnen dürfe, das ta tsächlich ein ganzes 
Haus, und  zw ar das  eigene H aus  einnimmt, ist dem  B e 
w ußtsein  von H andel und Industrie  allmählich entschwunden. 
Im m er noch lebendig  ist ab e r  die Auffassung, d aß  mit dem' 
Begriff „ H a u s “ die Vorstellung von d em  V orhandensein  
vieler und  g roßer  G eschäftsräum e, ausgedehn te r  B etr iebse in

richtungen, eines g roßen  Personals, eines g roßen  W arenlagers , 
eines beträchtlichen U m satzes und  dergl. verbunden sei. In 
d iesem  Sinne w erden  noch heu te  vielfach Bezeichnungen 
wie „W a re n h a u s“ , „K aufhaus“ , „B an k h a u s“ usw. verstanden.

Tn einigen w enigen G eschäftszw eigen ist die frühere 
Bestim m ung noch m ehr abgeschw ächt. Man gebrauch t b e i
spielsweise Bezeichnungen wie „S chuhw arenhaus“ , „M o d en 
h au s“ , „S tru m p fh au s“ , „W ollw arenhaus” oftmals g le ichbe
deu tend  mit „ F i rm a “ , „G esch äf t“ , „ H a n d lu n g ” und dergl. 
A ber auch bei d ieser  abgeschw äch ten  B egriffsbes tim 
m ung ist im m erhin noch üblich, d aß  sich d e r  U m fang  des 
U nternehm ens, das die Bezeichnung gebraucht, nicht a l lzu 
sehr von der  in anderen  G eschäftszw eigen herrschenden A n 
schauung entfernt. Plieraus erk lärt es sich auch, d a ß  in k a u f 
männischen Kreisen häufig die Ansicht vertre ten  wird, die 
Bezeichnung „ H a u s “ setze ohne weiteres die E in tragung  des 
U nternehm ens ins H andelsreg is te r  voraus, so d a ß  sich alle, 
nicht ins H ande lsreg is te r  e ingetragenen U nternehm ungen  der 
F ü h rung  dieser Bezeichnung zu enthalten hätten. D ieser 
Ansicht w ird  im allgemeinen beizupflichten sein, denn „ H a u s “ 
ist eben  eine firm enähnliche Bezeichnung, die niemals fir
m enunfähigen G ew erbetre ibenden  zukom m en kann. D a  aber 
die E rfah ru n g  lehrt, d a ß  sich mitunter sehr kleine und u n 
bedeu tende  U nte rnehm ungen  zur E in tragung  ins H an d e ls 
reg is te r  drängen , w ährend  bisweilen auch ein g rößeres  U n 
te rnehm en aus irgendw elchen G ründen keine eingetragene 
F irm a  hat, rechtfertig t die b loße Tatsache  der E in tragung  
noch nicht den  Zusatz „ H a u s “ .

In  S taubs K om m entar  zum IIG B., 12. u. 13. Auflage
1926 w erden  in de r  Anm. 12 b zum §. 18 eine ganze  Reihe 
von gereichtlichen Entscheidungen  angeführt, die die obigen 
Ausführungen belegen.

Z usam m enfassend  ist zu sagen, daß  es im Hinblick auf 
§ 4 in V erbindung mit § 37 H G B . nicht em pfeh lensw ert e r 
scheint, den F irm enzusatz  „ H a u s “ einem kleinen Betriebe 
zuzugestehen, ihn vielmehr auf solche Betriebe zu besch rän 
ken, die nach Art und  U m fang und gegebenenfalls  auch auf 
Grund der persönlichen Verhältnisse des F irm eninhabers  inner
halb ires B erufskreises eine g rößere  wirtschaftliche B ed eu 
tung haben als andere  Betriebe ähnlicher A rt.“

innere Angelegenheiten.
Verleihung von Ehrenurkunden. Von d e r  Industrie- 

und H an d e lsk am m er zu Stettin sind E hrenu rkunden  für 
lang jährige  und  treue Dienste an  folgende H erren  ve r
liehen w o rd e n :

1.

4.
5.
6. 
7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 . 
21 . 
22 .
23.
24.

25.

26.

Trittelvitz, W ilhelm (33 Jah re)
Bensem ann, W’alter (33 Jah re)
O stenbrügge, W ilhelm (30 Jah re)
Jahn , Carl (26 Jah re)
Holstein, Gustav (40 Jah re)
Böhnke, F ran z  (27 Jah re)
Schulz, F riedrich  (30 Jah re)

sämtlich bei der  F irm a Rud. Christ. Gribel, Stettin- 
S tockhaus, Gustav (25 J a h re  bei de r  F irm a H e r m a n n  
Siebert, E isen- und  Stahlw erk , Ostswine).
S te inkrauß , Reinhold  (50 J a h re  in d e r  S tettiner B i n n e n 
schiffahrt — Schles. D am pfer-C om pagnie-B erliner  L l o y d  
Akt.-Ges.).
Becker, O tto  (32 Jah re)
Bohm, A ugust (31 Jah re )
Gahnz, H einrich  (47 Jah re )
Gerste, F ran z  (26 Jah re)
Hinze, Paul (29 Jah re )
K ieckhäfer, Otto (31 Jah re)
Pagel, F ranz  (31 Jah re )
Sponholz, August (32 Jah re)
Schnabel, Albert (29 Jah re)
Schwabe, Rudolf (32 Jah re )
T ax , August (41 Jah re)
W'eidemann, F ran z  (30 Jah re )
Ziemann, Albert (31 Jahre)
Zingler, Albert (30 Jah re)
G anske, Karl (45 Jah re )

sämtlich bei de r  M aschinen-Fabrik  R egenw alde  E. O- 
m. b. H., R egenw alde. *

Thom s, Carl (50 J a h re  bei d e r  F irm a C. K o e h n ,  
Schlepp- und  Personen-D am pfschiffahrt ,  Stettin),
Bohse, Albert (47 J a h re  bei den Gerrpania V e r s i c h e r u n g 5- '  

Gesellschaften, Stettin),
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27. Block, August (40 J a h re  bei der F irm a E. H and-
schuch, F reienw alde x. Pom.),

28. Kurth, W ilhelm (25 J a h re  bei de r  F irm a Carl Kursch, 
S ta rg a rd  i. Pom.),

29. Dischler, F ran z  (42 Jah re )
30. D elm as, A rthur (43 Jah re )
31. H eidt, August (41 Jah re )
32. Schütt, August (34 Jah re)
33. Beil, F erd inand  (29 Jah re)
34. W odtke, August (34 Jah re )
35. Glawe, W ilhelm (30 Jah re)

sämtlich bei de r  Stettiner D am pfer-C om pagnie  A k
tiengesellschaft.

36. Sticher, A lfred (25 Jah re )
37. N eum ann, H einrich  (40 Jah re)

beide bei der  D eutsch-A m erikanischen Petro leum -G e
sellschaft.

38. Einharclt, F riedrich  (26 J a h re  bei der  F irm a August 
Lehmann, S ta rg a rd  i. Pom.),

39. Blasche, F ierm ann (50 Jah re  bei de r  B ack e’schen B uch 
druckerei, Pyritz),

40. Wiese, H erm an n  (25 J a h re  bei d e r  F irm a H erm ann  Otto 
Ippen, Stettin),

41. Koglin, M ax (45 J a h re  bei den G erm ania Lebensversiche
rungs-Gesellschaften, Stettin), .

42. Lade, F ranz  (35 J a h re  bei den  G erm ania Versicherungs- 
Gesellschaften, Stettin),

43. Bartelt, W alte r  (25 J a h re  bei d e r  F irm a H . Flem niing
& Co., Stettin), I

44. K oepke, Rudolf (50 J a h re  bei de r  F irm a M eyer FI. B e r 
liner Nachf. G. m. b. H., Stettin).

Messen und Aussiellungen.
Hygienq-Ausstellung in Stettin.

Von de r  Flygiene-Ausstellung, über d ie  schon verschie- 
entlieh in de r  Oeffentlichkeit N achrich ten  geb rach t sind 

(s. auch „O stsee-F Iandel“ Nr. 8 S. 35), ist zu berichten, daß  
cie Vorbereitung de r  Ausstellung je tzt bereits  in ein akutes  
o tad ium  getre ten  ist. Mit den eigentlichen A rbeiten zur V o r
bereitung und  D urchführung  d e r  Ausstellung ist b e 
gonnen w orden. D er Beginn d e r  Ausstellung, d ie  einen 
Monat dauern  wird, ist auf den  4. A ugust 1928 fes tgese tz t ,
< u ß er  der A usstellung des  D eutschen H ygiene-M useum s in 
y re s d e n ,  die den K ernpunkt d e r  A usstellung bilden wird, han- 

e t es sich vom S tandpunk t d e r  F irm enw elt aus insbeson
d r e  darum , zu zeigen, was die heimische W irtschaft auf 

( em G ebiete  de r  H ygiene, wenn man diesen Begriff so weit 
wie möglich faßt, leisten kann. A ngesichts d e r  g roßen  E r-  
olge, die die Flygiene-Ausstellung in anderen  deutschen G ro ß 

städten bereits  g ehab t ha t die Besucherzahl hat sich in
inn m n  LVOn ĉ e r  y n£ efähren  G röße Stettins vielfach um  

uuuo bew eg t —, ist zu erw arten , d aß  die A usstellung sich 
uc i tü r  Stettin in F orm  einer B elebung des  F rem denzu- 
roms, nam entlich aus de r  Provinz, und dam it einer Befruch- 

ung des ganzen  gew erblichen  Lebens ausw irken  wird. H er-  
s r l w  J3611 ’St sc,dießlich, d aß  auch d ie  S tettiner A erzte- 

all der  V eranstaltung reges  In teresse  en tgegenbring t und 
lre praktische U nters tü tzung  zugesag t hat.

a,.c ^Ye ^ ausste Hung Barcelona 1929, Ibero-A m erikanische 
im ? v! g Sevilla 1929. D er  beim D eutschen Ausstellungs- 
una M esse-Am t gebildete  A rbeitsausschuß für die W eltaus- 
• e , ung Barcelona ist in seinen B eratungen zu dem  E rgebnis  
geKommen, daß  eine Beteiligung d e r  deutschen W irtschaft 

üer  W eltausstellung Barcelona 1929 in amtlich an e rk an n te r  
An^111 • ang cze 'g t ist. D as D eutsche Ausstellungs- und  Messe- 
a 11 beau ftrag t w orden, die O rganisation d e r  deutschen  

eilung auf d e r  W eltausstellung Barcelona zu übernehm en.
1 \T U 'e0 E rüffnung  d e r  W eltausstellung Barcelona ist für den 
Ano f \ i  geplant. Die E röffnung  d e r  Ibero-A m erikanischen 
Di St? Un^  *n Sevilla ist für den  15. M ärz 1929 festgesetzt.

e il auer  der Ausstellung be träg t 9 Monate, 
don i Cr benötig te  R aum  w ird  von d e r  Ausstellungsleitung 
D deutschen A usstellern kostenlos zur V erfügung  gestellt, 
für Ti riG1S i N a s s e r  b e träg t  Ptas. 0,20 pro cbm, de r  Strom
0 ok ° eu^htung Ptas. 0,50 pro  Kwst., für K raftbe tr ieb  Ptas. 
den ^ r°  , Gas Ptas. 0,55 pro. cbm. N ach den von
liehen6? 2™  W irtschaftsverbänden  g em ach ten  unverbind- 

n gaben  dürfte  sich die deutsche Beteiligung in einem 
stelln Gn fV? n etwa 10 000 qm halten. E s  sind auf d e r  Aus- 
cit:it?n^ *°Jgende  P aläste  vorgesehen : Arbeitsspalast, E lektri- 
Dahcf n  ■ K raftbetriebspalast ,  V erkehrs-  und  Transport-  
Gew \  r ojektionspalast, Textil- und  K leiderindustriepalasf, 

e roepalast, Landw irtschaftspalast,  Buchdruckerkunstpalast,

B augew erbepalas t,  Palast zur V erfügung d e r  ausländischen 
Abteilung, Nationalpalast, Sportm ateria lpalast, Palast für m o 
derne Kunst, Missionspalast, Staatlicher Palast, H aus der 
Presse, A usländische Abteilung.

F'irmen oder V erbände, die an  de r  Ausstellung in teres
siert sind, setzen sich zw eckm äßigerw eise  möglichst bald 
mit d em  Ausstellungs- und M esse-Amt in Verbindung.

Verschiedenes.
Studienreise nach Amerika. Die H ande lskam m er ist 

darauf h ingew iesen w orden, daß  der ' V erband  D eutscher R e 
klamefachleute , Berlin W  35, P o tsdam er Str. 105 a, vom 
21. 6. bis 1. 8. 1928 eine Studienfahrt nach Nordamerika, 
veranstalte t, an  der jeder  teilnehmen kann, de r  In teresse
daran  hat, einen um fassenden Einblick in das amerikanische 
W erbew esen  zu erhalten. Die Reise beginnt in Brem en mit 
de r  U eberfah rt  au f  dem  D am pfe r  „K ar ls ru h e“ nach N ew  
York. E s  sind zwei R undreisen  in A m erika vorgesehen, von 
denen die eine zwei, die andere  drei W ochen b e a n 
sprucht. E s  w erden  au ß e r  N ew  York die S tädte Boston,
Buffalo, W ashington, Philadelphia und nach W unsch auch 
Chikago besucht und  überall sehensw erte  Betriebe des W e r 
bew esens besichtigt. Sämtlichen Teilnehm ern w ird  die G e 
legenheit geboten, dem  K ongreß  des Internationalen Reklam e- 
V erbandes  in D etroit beizuwohnen, de r  vom 8. bis 12. Juli,
tagt. D ie  R ück fah rt  erfolgt am  14. bezw. 21. 7. 28 mit
einem D am p fe r  d e r  H am burg-A m erika-L in ie  von N ew  York 
aus, die Ankunft a m  24. «7. bezw. 1. 8. 28 in H am burg . 
N ähere  E inzelheiten, besonders über den Preis, sind von der 
Geschäftsstelle des  V erbandes zu erhalten.

Studienreise nach Ungarn. Die D eutsch-U ngarische H a n 
de lskam m er in B udapest teilt mit, daß  sie für den H e rb s t  
d. Js.  un ter der  V oraussetzung, daß  die Beteiligung zahlreich 
genug  ist, eine S tudienreise nach  U ngarn  plant, an der  sich 
M itglieder deutscher Industrie-, H andels- und Landw irtschafts
verbände sowie V ertre te r  deutscher H andels- und Landw irt
schaftskam m ern  beteiligen sollen. N äheres  kann gegebenen 
falls auf dem  Büro der* Industrie- und H ande lskam m er e r 
fahren  w erden.

Junker’s Verkehrs-Reklame-Dienst. U eber  diese Firma, 
die sich „Servicio de P ropaganda  J u n k e r ’s, J u n k e r ’s V e r
keh rs-R ek lam e-D iens t“ Buenos Aires, nennt, liegt d e r  In 
dustrie- und  H ande lskam m er eine vertrauliche Auskunft vor, 
die von In teressenten  auf dem  Büro de r  K am m er erfragt 
w erden  kann.

Tagung der deutschen Privatversicherung. D er Industrie- 
und  H an d e lsk am m er  ging eine Broschüre zu, die die V o r
träge  enthält, die auf d e r  T ag u n g  des Reichsverbandes der 
P rivatversicherung am  6. D ezem ber 1927 gehalten  w orden 
sind. Die einzelnen V orträge befassen sich insonderheit mit 
d e r  E n tw ickelung  der  deutschen Privatversicherung seit dem  
Kriege, mit dem  W iederaufbau  de r  deutschen Lebensversiche
rung und mit de r  V ersicherungsvertrag .

Budtbesprediung.
Vom Handel Stettins unter König Friedrich Wilhelm I.
W enige Leute in Stettin wissen, d a ß  die beiden Prunk- 

tore, das  Berliner- und das K önigstor als D enkm äler für 
den König F'riedrich W ilhelm I. erhalten sind, unter dessen 
R egierung  die S tad t an  P reußen  kam . E r  hat sie sich selbst 
zum Gedächtnis e rbaut und  an dem  einen die E rw erbung  
Stettins in einer längeren  Inschrift verewigt.  ̂ Gewiß ver
dient d ieser  Flerrscher es, daß  man in der Stadt, die er 
endlich mit seinem natürlichen H interland  politisch verband, 
d an k b a r  seiner gedenkt. A ber noch m ehr gebührt ihm 
solcher D ank , weil er ein w irklicher W ohltäter d e r  btadt 
war, die durch sein Bem ühen aus tiefem Verfall gehoben  
w ard. D as ist schon öfter  dargeste llt  w orden, aber  es lohnt 
sich, die T ätigkeit des  Königs und s e i n e r  Regierung aut 
einzelnen Gebieten de r  V erw altung oder  de r  W irtschatt .Stet
tins nach den reichlich vorhandenen Quellen zu behandeln. 
D as ist für den  H andel in einer neuen Schri t gesc e en,. 
in der  D r .  W a l t e r  S e t z e f a n d  die Entwicklung dieses 
in de r  Zeit Friedrich Wilhelms I. auf Grund der vorhandenen 
V orarbeiten und  eines' eingehenden Aktenstudiums schildeit 
Es  ist ein besonderes V erdienst der  I n d u s  11 e ' 
H a n d e l s k a m m e r  z u  S t e t t i n ,  d aß  sie den Druck 
dieser A bhandlung ermöglicht hat und dam it eine Reihe von 
A rbeiten  eröffnet, die un te r  dem  viel versprechen.den Titel 
„ B e i t r ä g e  z u r  S t e t t i n e r  W i r t s c h a f t  g e -  
s c h i c h t e “ in zw angloser Folge erscheinen sollen (siehe 
auch Anzeige). J e d e r  F reund  de r  S tadtgeschichte wird 
sich über diesen Beschluß der K am m er freuen, da zu hoffen
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ist, d aß  nunm ehr ein sehr wichtiges S tück der  Stettiner G e 
schichte, das, w enn auch nicht gänzlich vernachlässigt, so 
doch w eniger bearbe ite t w orden  ist, von kundigen F orschern 
behandelt w erden  wird.

Mit dem  ersten H efte  ist ein gu te r  Anfang gem acht 
w orden. D e r  V erfasse r  beginnt mit einer Darstellung der 
S tettiner Verhältnisse beim  Beginn de r  preußischen  H errschaft  
(1720). M an w ünschte sich diese etwas ausgeführter,  aber  es 
tritt deutlich hervor, wie tief d e r  H andel in der  schwedischen 
Zeit (1648—1720) gesunken  w ar  und diese unzw eifelhaft die 
traurigste  E poche  für Stettins H ande l darstellt.  D er  neue 
König w ar  sofort bestrebt,  ihn zu beleben. Blieben auch z u 
nächst die B eratungen, Vorschläge und V ersuche ohne rechten  
E rfolg , auch weil die Stettiner Kaufleute recht w enig  V e r 
ständnis für die Pläne des preußischen Königs hatten  und 
der R eg ierung  mit entschiedenem M ißtrauen  g e g e n ü b e r
standen, so kam  doch neues Leben und R egen  in die v e r 
ro tte ten  Zustände. Mit der  ihm eigenen T a tk ra f t  und oft 
bew iesenen  Rücksichtslosigkeit griff Friedrich  W ilhelm in die 
V erw altung  ein und trat d e r  b isher  ängstlich aufrecht e rh a l
tenen engherz igen  S tadtw irtschaft entgegen, indem  er z. B. 
die alte N iederlagsgerech tigkeit Stettins aufzuheben  oder em- 
zuschränken sich" bem ühte. Auch dieser K am pf der neuen 
S taatsw irtschaft mit dem  beschränk ten  Geiste rein örtlichen 
In teresses  verdiente eine e ingehendere D arstellung. Die S te t
tiner sollten lernen, daß  sie je tzt einem g rößeren  S taa te  an- 
gehörten, dessen W irtschaftspolitik  sie sich fügen  mußten. 
D er  G etreidehandel, de r  einstmal geblüht hatte, fing an, sich 
zu heben, w.enn er auch mit vielen Schw ierigkeiten  zu 
käm pfen  hatte. Aehnlich w ar  es mit den anderen  H a n d e ls 
zweigen, der  ganzen  Ein- und A usfuhr; überall zeigten sich 
Ansätze zu einem langsam en  Aufstiege, so ungünstig  auch 
die V erhältn isse der  See- und Binnenschiffahrt noch blieben.

Aus der  ganzen sehr lesensw erten  und auch, w as a u s 
drücklich hervorgehoben  w erden  soll, gut le sbaren  D a rs te l
lung geh t deutlich hervor, welche hohe  Bedeutung die R e 
g ierung Friedrich  W ilhelms I. für den H andel Stettins hatte. 
D adurch  sind die B ew ohner de r  S t^dt von ihren m itte la lte r
lichen A nschauungen in das neue M erkantilsystem  übergeführt 
w orden , dem  der König anhing. E r  b rach  ihm  mit Recht und 
G ew alt Bahn und  w urde  dadurch  de r  S chöpfer der  neuen  
G rundlagen  des Stettiner H andels . Freilich w aren  die Z u 
stände am  E n d e  seiner R egierung  durchaus noch unfertig, 
ab e r  er hatte  das Glück, einen N achfolger zu haben, d e r  au f

dem  von ihm eingeschlagenen W ege  w eiterging und, was 
der  Vater angefangen  hatte, fortsetzte. M öge uns nun auch 
eine neue Geschichte des Stettiner H andels  unter F riedrich  
dem  G roßen  beschert w erden! M. W ehrm ann.

Angebote und Nadifragen.
365 N e w  Y o r k  sucht G eschäftsverbindung mit Fabriken  

und E x p o r teu ren  von Vanillin.
692 O s l o  wünscht die V ertre tung  deutscher F irm en zu 

übernehm en und zw ar von Mühlen, Zuckerfabriken, 
G etreidefirm en und evtl. chemischen Fabriken.

733 B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r  g sucht G eschäftsver
bindung mit E xportfirm en .

815 F r e i b u r g  i. Br. sucht G eschäftsverbindung mit 
Obst- und G em üsegroßhandlungen , K onsum vereinen 
usw. für den w aggonw eisen  A bsatz von Friihgem üse, 
F rühobst,  T rauben  usw.

972 B i n g e n  a. Rh. sucht V ertre te r  für den Verkauf 
von Flaschenweinen.

1013 C a s a b l a n c a  sucht G eschäftsverbindung mit Im p o r
teuren von Crin Vegetal.

1061 H a n n o v e r  sucht G eschäftsverbindung mit Firmen, 
die Lohnkonfektion  herstellen und zw ar: 1. H erren - 
und Sportanzüge-Fabrikan ten , 2. A rbeite rgarderoben- 
F abrikan ten  (M anchesterhosen, Pilothosen, L oden jo p 
pen, W indjacken etc.).

1084 I t a l i e n  sucht G eschäftsverb indung mit Obst- und 
G em üseim porteuren .

1105 B e r l i n - R o s e n t h a l  sucht branchekundigen  V er
tre te r  für Aufschnittmaschinen.

1131 P i r a e u s  : E x p o r teu r  von Sultaninen, K onnten , M ost
rosinen, K ranzfeigen, Olivenöl, Schwefelöl (für die 
Seifenindustrie) sucht V ertreter.

O. H. D o r p a t  (Estland): D rogengeschäft sucht G e 
schäftsverbindung mit Fabriken  von photographischen  
Artikeln.

Die A dressen der an fragenden  F irm en sind im Büro der 
Industrie- und  H an d e lsk am m er  zu Stettin, Börse II, fü r  legi
timierte V ertre ter  e ingetragener F irm en, w erktäg lich  in der 
Zeit von 8—-1 U h r  vorm ittags und  3—6 U hr nachm ittags 
(außer Sonnabend  nachm ittag) zu erfahren  (ohne G ew ähr 
für die Bonität der  einzelnen Firmen).
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1  am Freitag-, 18. Mai 1928, 6 Uhr nachm., im Saale der Diskontogesellschaft, Roßmarkt 3, Hauseingang, g
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H e r  ' K a u f m a n n
d e r  sich ü b e r  d ie  P re is b e w e g u n g  au f  d e n  O s tse e m ä rk te n ,  
ü b e r  A n g e b o t  u n d  N achfrage  im a llgem einen  u n d  ü b e r  das 
gesam te  W ir ts c h a f ts le b e n  im b e s o n d e re n  in fo rm ie re n  will, 
schätz t d ie  rasche u n d  zu v e rläss ig e  B e r ic h te r s ta t tu n g  des

C s t s e e - J i a n d e l s
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‘Skeichsnacforichtenstelle 
für SkußenHunilel in Stettin <BezirBc Hemmern, QrvnzmurU.

D er Reichsnachrichtenstelle für A ußenhandel in Stettin 
sind u. a. die nachfo lgend aufgeführten  am tlichen N a c h 
richten eingegangen. Diese können von interessierten F irm en 
in de r  Geschäftsstelle der Reichsnachrichtenstelle , Stettin, 
Börse I I ,  eingesehen oder gegen  "Erstattung der U nkosten  
abschriftlich bezogen w erden.
S y r i e n :  Fak turenfä lschung  bei de r  EinTuhr.
U n g a r n :  A usw irkungen des G esetzes über d ie  F ö rderung  

' de r  ungarischen  Industrie.
L e t t l a n d :  A bsatzm öglichkeiten  für R eißzeuge. 
A r g e n t i n i e n :  E infuhr von deutschen Fleisch- und W u rs t

waren.
C h i n a :  Allgemeine Rechtspflege.
B o l i v i e n :  Die finanzielle Lage.

Adressenmaterial. D er Reichsnachrichtenstelle  liegen fo l
gende Anschriften vor: M öbelfabrikanten und  -Händler in der 
Schweiz. — Seifenfabriken in Jugoslavien. — Farben fab riken  
in Polen. — Obst- u nd  G em üse-E xporteu re  sowie deutsche 
Zeitungen, Kirchen, Schulen u nd  Vereine in den N iederlanden.

Nachfrage bezw. Vertretungsgesuche ausländischer
Firmen. D er Reichsnachrichtenstelle für A ußenhandel in 
Stettin, Börse II, liegen A nschriften ausländischer F irm en  
vor, die In teresse für fo lgende W arenga ttungen  haben : 
V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  N o r  d a m e r i k a :  Z u c k e r 

rübensam en. — Lithopone, Farben, Schläm m kreide, 
Leinöl. — D rahtseile, T aue  aus Filz, Chemikalien, T e e r 
filze. — Glas-Sand. D rogen, Schw erchem ikalien . — 
Baumaterialien, Ziegelsteine, Fliesen. — S chw erchem i
kalien, Schmelztiegel T yp  Freiberg . — E lektrische A r 
tikel, Radio. — Feine D ruck- und  Schreibw aren . — 
Ju te -G ew ebe . — Chemische Farben , D ruckfarben, 
Lacke. — F iber-P appe .

E n g l a n d :  A utom atische W iegem aschinen. — Kreissägen, 
-r- W ickelm aschinen für Radio, T ransform atoren , S ta rk 
s trom anlagen  .— W asserturb inen . — Schw ertspat.  — 
M arm orzem ent. — K ünstlicher Zinnober. — G ran it
denkm äler. — Schuhleder.

B e l g i e n :  P harm azeu tische  P r o d u k t e . . — Büroartikel. — 
F arb en  u nd  Z ubehör für industrielle Zw ecke, Rohstoffe  
für chem ische F abriken  und chem ische P rodukte .  — 
Feuerfes te  Erzeugnisse .

I r a k :  Schmieröle für Automobile und Motore. — Bernstein.
Die Handelsverträge des Erdballs. Zu d e r  von de r  V e r

kehrsabte ilung  de r  Industrie- und H ande lskam m er zu Berlin

herausgegebenen  Druckschrift „D ie H ande lsver träge  des 
E rd b a l ls “ ist die 2. E rgänzung  nach dem Stande vom 1. April 
ds. Js. erschienen. Sie kann von de r  V erkehrsabteilung  der 
Industrie- und  H andelskam m er, Berlin C 2, Klosterstr. 41, 
zum Preise  von 0,50 RM. zuzügl. Porto  bezogen werden.

Merkblätter für den deutschen Außenhandel. Der
Reichsnachrichtenstelle  für A ußenhandel ist je  ein M erk 
bla tt für den deutschen A ußenhandel mit Bulgarien und P o r 
tugal zugegangen. Die B lätter können auf dem  Büro der  
Stelle eingesehen, bezw. vom D eutschen W irtschaftsdienst 
G. m. b. H., Berlin W  35, Schöneberger Ufer 21, bezogen 
werden.

Sonderheft der Industrie- und Handels-Zeitung. Die In 
dustrie- und H andels-Z e itung  wird zu ihrer Beilage >>Die 
A uslandsw irtschaft“ Sonderhefte  veröffentlichen, d ie  g rößere  
Berichte d e r  ausw ärtigen  V ertre tungen  enthalten werden. In 
K ürze soll als 1. Sonderheft eins über Brasilien erscheinen 
mit fo lgendem  Inhalt:
1. Die brasilianische W irtschaft im Jah re  1.927.
2. W irtschafts lage des Staates  Sao Paulo.
3. A bsatzverhältnisse.
4. Brasilien als M arkt für Automobile.

a) Die V ereinigten  S taaten an erster Stelle in Brasiliens 
Außenhandel. (U ebersetzung aus den Commerce 
Reports).

b) Brasiliens L ieferanten der hauptsächlichsten Linfuln - 
artikel im J a h re  1926.

c) D eutschlands A ußenhandel mit Brasilien im Jah re  
1927. —

Die Reichsnachrichtenstelle  macht auf diese V eröffent
lichung au fm erksam  und bem erkt gleichzeitig, d aß  das H eit  
im O xtavform at etwa 90 Seiten enthalten wird. Bestellungen 
auf das H eft n im m t die Reichsnachrichtenstelle entgegen. 
(Preis broschiert e twa RM. 3.—). *

Niederlassung eines deutschen Kaufmanns in Bagdad. In
B agdad  hat sich neuerd ings  ein deu tscher Kaufmann niedei- 
gelassen, de r  die V ertretung deutscher F irm en übernehm en 
will. E s  handelt sich um  die erste von einem D eutschen g e 
leitete deutsche F irm a, die nach  dem  K riege im Irak e r 
richtet w orden  ist. Firmen, d ie  In teresse an G eschäftsver
b indung mit dem Irak  haben, w erden gebeten sich zwecks 
E inholung einer näheren  Auskunft mit der  Reichsnachrichten- 
stelle in V erbindung zu setzen.

Nadiridifen des Verbandes des Sfeffiner Einzelhandels e. V., Stettin.
Einzelhandel und Beamte. D er D eutsche B e 

am tenbund und d e r  R eichsbund der  höheren  Beam ten  haben 
S1ch als Spitzenvertre tungen der  B eam tenverbände mit der 
H auptgemeinschaf t  des D eutschen E inzelhandels  auf deren  
A nregung im J a n u a r  zu einer gem einsam en  Besprechung) 
zusam m engefunden. Den A nlaß dazu gab  d e r  W unsch nach 
F örderung  des beiderse itigen  E inverständnisses, insbesondere 
das Bestreben des Einzelhandels, d e r  Auffassung e n tg eg en 
zutreten, d e r  E inzelhandel tre ibe  etw a w egen der  E rhöhung  
de r  B eam tengehä lte r  d ie  Preise in die H öhe. E s  w urde  von 
den V ertre tern  der  H aup tgem einschaft  erläutert, d a ß  d e r  
Einzelhandel  auf die Preisb ildung nur  zum geringsten  Teile 
selbständig einw irkc und  zum überw iegenden  Teil den  Preisen 
de r  L ieferanten un terw orfen  sei. D urch H inw eis auf die im 
letzten H alb jah re  bei verschiedenen Artikeln erfolgte S te ig e 
rung  de r  E inkaufspre ise  und de r  U nkosten  des  E inzelhandels  
konnte darge leg t w erden, d aß  in den  V erkaufspreisen  des 
E inzelhandels diese B ew egung  nicht zum A usdruck kom m t. 
Andererseits  w urde  betont, d a ß  die I-Iauptgemeinschaft des 
E inzelhandels für die deu tsche B erufsbeam tenschaft und ihre 
w irtschaftliche L age  vollstes V erständnis  habe, und d a ß  ihr 
eine B ekäm pfung  dieses S tandes völlig fern liege. D ie 
■^pitzenvertretungen einigten sich dahin, d aß  die  nun  aufge- 
nom m ene Füh lung  erhalten  b le ibe und  in Zukunft sowohl 
unter den Spitzenverbänden in Berlin, als auch  zwischen den 
Landes- und  Provinzial verbänden und -Kartellen eine r e g e l
m äßige Z usam m enarbeit  stattfinden solle, um  ein g e g e n 
seitiges V ers tehen  zu fördern  und gegenseitige  B ekäm pfung  
und V erunglim pfung zu verhüten.

Beschäftigung von Angestellten an Sonntagen. Die
H auptgem einschaft des D eutschen Einzelhanc e s e.

„Z u r  F rag e  der  Beschäftigungszeit v o n  Angestellten an 
verkaufsfreien Sonntagen dürfte ein Sonderfal , er unb urc i 
den R eichsverband der Schokoladengeschaftsm haber D e u ts c l - 
lands zugeleitet w urde, w eiteren Kreisen von Geschäft
h ab em  von Interesse sein. Q . . .  , ips

In Essen  w ar  a m  sogenannten kupfernen Sonn ag  
vergangenen Tahres der V erkauf bis 6 U hr n a c h m i t t a g  frei- 
gegeben  E ine g rößere  Schokoladenfirm a hatte pünktlich 
um  6 U hr das Geschäft geschlossen und c ianni noc :hi eiinig 
K unden zu E nde  bedient sowie d ie  allem otw endigsten  
r ä u m u n g s a r b e i t e n  d u r c h  die Angestellten a u i a d i r c n  la s .c  . 
. , ; F i r m a  e r h i e l t  h i e r a u f  s e i t e n s  d e r  S t a a t s a n w a l t s c h a f t  eine 
S trafbefehl D a  d e r  G e s c h ä f t s i n h a b e r  glaubte den V o r
s c h r i f t e n  g e n ü g t  z u  haben, w o l l t e  e r  Klage bei1 d «  
d ieen  Gerichten anstrengen. E r  w ar de r  Ansicht, n f f
die V erordnung  des R e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n ,  die eine 
h S tu n S  des Ladens bis 6 U hr zuließ, d a s  ordnungsm äßige  
Zu Fnde-bedienen und Aufräumen nicht berührt w urde.

W ir möchten bitten, die Ihnen angeschlossenen F irm en 
darau f hinzuweisen, d a ß  nach dem  geltenden Recht diese 
M ögSchkeit ' an Sonntagen nicht besteh t . D a s  o rdnungsm aß ,g e  
'/ t,' „  a  hr» d i e n e n  d e r  K u n  ci s c h a l t ,  w ie cs
häufig t a r i f v e r t r a g l i c h  a u s g e m a c h t  i s t ,  und durch  die Arbeits- 
zeitverordnung ovm  14. April 1,927 zugelassen ist, b e  z .  e h  l 
s i c h  n u r  a u f  d i e  W e r k t a g e ,  nicht a b e r  auf die B e 
schäftigung de r  Angestellten an Sonntagen. H ier  ist vielmehr
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m aßg eb en d  § 105 b, Abs. 2 der  G.-O., nach dem G e h i l f e n ,  
L e h r l i n g e  u n d  A r b e i t e r  a n  S o n n -  u n d  F e s t 
t a g e n  n i c h t  ü b e r  6 U h r  a b e n d s  h i n a u s  b e 
s c h ä f t i g t  w e r d e n  d ü r f e n .  In d em  vorliegenden Falle 
fiel also die Ladenschlußzeit mit de r  äußers ten  B eschäfti
gungsgrenze  der Angestellten zusam m en. Die betreffende 
F irm a hätte  eine Beschäftigung über 6 U h r  nicht ano rdnen  
dürfen, sondern vielmehr das Geschäft schon vor 6 U hr 
schließen müssen, um das o rdnungsgem äße  Zu-Ende-bedienen  
und das A ufräum en bis 6 U hr erledigen zu können .“

Ein wichtiges Urteil über unlauteren Wettbewerb. 
E in  M öbelhandler ist kürzlich aus fo lgendem  Grunde w egen 
unlauteren  W ettbew erbs  bestraft w orden :

E r  hatte in einer kleinen A nzeige den V erkauf von 
Möbeln angezeigt. H in te r  seinen N am en hatte er in de r  A n
zeige die Buchstaben  , ,H d l.“ gesetzt. An seinem H ause  b e 
fand sich ein kleines Schild mit dem  W orte  „M öbellager“ . 
D er  V erkauf erfolgte in der  Privatw ohnung. E r  hatte  zu 
seiner V erte id igung geltend  gem acht, daß  die Buchstaben 
„ H d l .“ seine H ändlere igenschaft zum A usdruck brächten  
und daß. das  kleine Schild eine T äuschung  des Publikum s v e r 
hindere. Die A nklage w ar darauf gegründet,  d aß  der  M öbel
händler durch seine Zeitungsanzeige den E indruck  im P ub li
kum  habe hervorrufen  wollen, d aß  es sich um  e'Inen P r iv a t
mann handelt, d e r  um ständehalber  billig Möbel verkaufen  
wolle. D adurch  w ürden  viele K äufer erst einmal ange lock t .■ 
Sie prüften  auch erfah rungsgem äß  in solchem Falle  die Sachen 
nicht so genau, weil sie bestim m t glaubten, pre isw ert zu 
kaufen. D as A ngebot bedeute  eine unerlaub te  K onkurrenz 
mit un lau teren  Mitteln und sei geeignet, das Publikum  zu b e 
nachteiligen.

In seinen U rte ilsg ründen  führt das  G ericht u. a. aus:
„Aus der  kleinen F o rm  und  de r  unauffälligen Schrift 

der  Insera te  geh t deutlich die Absicht hervor, das Publikum  
über seine H ändlere igenschaft im U nklaren  zu lassen. Die 
H inzufügung  des abgekü rz ten  W ortes „ H a n d l .“ oder, wie

es in m ehreren  Inseraten  heißt, „ H d l .“ ist nicht geeignet, 
das  Publikum  von seiner Meinung abzubringen, beide Zusätze 
sind so m ehrdeutig , d a ß  sie nicht mit genügender  Deutlichkeit 
erkennen lassen, daß  eine H and lung  ihre W aren  anbietet. 
D iese A bkürzung  ist nach  Ansicht des Gerichts in besonderer 
Absicht gewählt, eine täuschende W irkung  auf das Publikuni 
auszuüben und andererseits  d em  A ngeschuldigten ab e r  ein 
Mittel zu gew ähren , einen V erstoß  gegen  das Gesetz b e 
streiten zu können. D er  A ngeschuldigte beruft sich zu U n 
recht darauf, daß  es allgemein üblich sei, das W ort „ H ä n d le r“ 
oder „H a n d lu n g “ in ab g ek ü rz te r  F o rm  anzuw enden. E s  ist 
dem  entgegenzuhalten , daß  auch  d iese Insera te  unzulässig 
sind.“

Grenzen der Lohn- und Gehaltspfändung. D urch 
Gesetz vom 27. F eb ru a r  d. J .  ist die Lohn- und G ehalts 
p fändungsgrenze mit W irkung  a b  1. A p r i l  d.  J.  h e r a u f -  
g e s e t z t  w orden. D er Arbeits- und Dienstlohn ist bei Aus
zahlung für M onate o d e r  Bruchteile  von M onaten bis zur 
Sum m e von m o n a t l i c h  195 RM., bei Auszahlung für 
W ochen  bis zur Sum m e von w ö c h e n t l i c h  45 RM:, bei 
A uszahlung für T ag e  bis zur Sum m e von t ä g l i c h  7,50 RM., 
und soweit er diese B eträge übersteigt, z u  e i n e m  
D r i t t e l  d e s  M e h r b e t r a g  e's der P fändung  nicht u n 
terw orfen. H a t der Schuldner seinem E hega tten , früheren  
E hega tten , V erw and ten  o d e r  einem unehelichen K inde U n 
terhalt zu gew ähren , so erhöht sich der unpfändbare  Teil des 
M ehrbetrages  für jede Person, de r  'Unterhalt zu gew ähren  ist, 
um  ein Sechstel, höchstens jedoch auf zwei D ritte l des 
M ehrbetrages. U ebers te ig t der Arbeits- o der  D ienstlohn die 
Summe von 650 RM. für den  Monat, von 150 RM. für die 
W oche oder von 25 RM. für den Tag, so findet diese V or
schrift auf den M ehrbetrag  keine A nwendung.

E ine e n t s p r e c h e n d e  H e r a u f  Setzung hat die  P fä ndungs-  
grenze  des D ienste inkom m ens und de r  Pensionen der B eam ten  
und A ngehörigen d e r  W ehrm ach t e r fahren .  U ebers te igen  
die  B ezüge d e r  G enannten monatlich 195 RM., so ist d e r  
dritte  Teil des M ehrbetrages  der  P fändung  unterworfen.

Stoewer Adif-zyilnder.

'

Die O perettensängerin Ju lia  L ehrm ann m it ih rem  14/70 PS zw eisitzigen A chtzylinder Stoewer-W agen.

A n m u t  und  S c h ö n h e i t  vereinen sich im neuen 
S t o e w e i  A c h t - Z y l i n d e r .  Besonders beliebt sind bei 
Schauspielern und Sportleuten S toew er-Zw eisitzer. S toew er 
bietet überhaup t mit seinen neuen  Acht-Zvlinder-M odellen 
W a g e n ,  d i e  b i s h e r  v o n  k e i n e r  S e i t e  i n  K o n

s t r u k t i o n  u n d  F o r m e n s c h ö n h e i t  e r r e i c h t  
w o r d e n  s i n d .  S toew er Acht-Zylinder besitzen g e n ü g e n d  
K r a f t r e s e r v e ,  u m  auch a u f  g e b i r g i g e n  u n d  
s c h l e c h t e n  W e g e n  i h r e  S c h n e l l i g k e i t  e n t  - • 
w i c k e l n  u n d  s t e i g e r n  z u  k ö n n e n .
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Greifswald.

Un i v e rs i t ä t .

hinweisen, daß  G reifswald  zur Zeit der  H ansa  eine be-
'  meiJtei1 , Rollc &esPielt ha t> m acht die S tad t einen höchst 

malerischen Eindruck.
U nm itte lbar am  Wall in nächster N ähe  des Bahnhofs ist 

«as m odern  eingerichtete, durch seine g länzenden  H eilerfolge 
lr geschätzte  und  viel besuchte Sol- und M oorbad, das  eine 

er heilkräftigsten Solquellen D eutschlands besitzt, — mitten 
s: . s c h ö n e n  P a rk  gelegen, — an das sich die Univer- 

a sk rankenhäuser  anschließen. Die romantische, a b w ech s 
lungsreiche und  reizvolle U m gebung  bietet eine Fülle herr- 

TVa Spaziergänge  und Ausflüge auf u tgepfleg ten  Straßen. 
sf G reifswald  durch den die S tad t durchfließenden Ryck- 

oni mit dem  Greifswalcler Bodden und de r  O stsee verbun-

Die a lte  S tad t  Greifswald, die 
auch e inst ein angesehenes  Mit
glied der H ansa war, beherberg t 
in ihren Mauern d ie  älteste U n i
versität P reußens (1458 gegründet).

E ingebette t in die nördlichen 
Ausläufer der norddeutschen T ie f
ebene liegt sie am  Greifswalder 
Bodden in unm ittelbarer Nähe 
de r  Ostsee. Von allen Seiten mit 
hohen alten Laub- und N adel
wäldern  um geben, ist d ie  vor 
rauhen  W inden geschützt und b ie 
tet gleichzeitig eine milde, e r 
frischende und anregende, nu r g e 
ringen T em perau rschw ankungen  
unterw orfene, staubfreie, sauer- 
stoff- und  ozonreiche Seeluft. 
H ohe  1 em peraturen  gehören in 
folge der  N ähe der  Ostsee zu den 
Seltenheiten.

Im  Schrrnicke ihrer Anlagen, 
der  die eieuum rankten S tad t
m auerres te  rings umschließenden 
W allprom enade mit ihren zah l
reichen historischen Erinnerungen, 
den gotischen G iebelhäusern und 
den Renaissancebauten, die darauf 

den  ist, ist reiche G elegenheit zur Ausübung des Ruder- und 
Segelsportes  und zu Ausflügen in die um liegenden S eeb ad e
orte Wieck, E ldena  und Lubmin gegeben. D ank 
de r  günstigen Lage zur Ostsee und  der  V erkeh rsver
hältnisse — Schnellzugstation der  Linie Berlin—Saßnitz 
Schw eden — ist Greifswald D urchgangsort für sämtliche 
Rügen- und  Schw edenbesucher, zumal von hier aus auch die 
bequem ste, günstigste  und  billigste D äm pf erverbindun 
(W ochenendkarten) mit den rügenschen O stseebädern  besteht. 
F e rn e r  w erden  w ährend  des Som m erhaib jahres von dem  
nahen und bequem  zu erreichenden Saßnitz billige R ü ck fah r
karten  mit d re itäg iger  Gültigkeit nach den schönsten O rten 
Süd-Schw edens ausgegeben.

Verlag )!. Zilessen-Bautzen.

M arktplatz m it M arienkirche. Nikolaikirche.
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Von Sfefffn an die Ostsee.
Den V erkehr nach den O stseebädern  Misdroy, Dieve- 

now und H eidebrink  besorgt seit länger  als einem Viertel- 
jah rhundert  die
Stettin — Wollin — Cammin — Dievenower Dampf schiff ahrts-

Gesellschaft.
G egründet im Jah re  1900, entwickelte sich das U n te r 

nehm en unter der geschäftskundigen  Leitung des kürzlich 
verstorbenen G ründers und Direktors, des Kommissionsrates 
Philipp Knauff-Cammin, bald zu schöner Blüte. Zü seinem 
N achfolger w urde  de r  K aufm ann W ilhelm H üter-C am m in g e 
wählt, der  das U nternehm en im alten Geiste weiterführü.

Die Gesellschaft besitzt drei Salonschnelldam pfer i
„D irek to r  K nauff“ , „C am m in “ u nd  „W ollin”, die w e r k 
täglich zwischen Stettin und M isdroy (Laatziger Ablage)

D e n  g r o ß e n  P e r s o n e n v e r k e h r  n a c h  d e n  
p o m m e r s c h e n  O s t s e e b ä d e r n  ü b e r  S t e t t i n  
bedient die
Stettiner Dampfschiffs-Gesellschaft J. F. Braeunlich, G.m.b.H.
in Stettin mit ihren g roßen  u nd  bekannten  Rügenschinell- 
dam pfern  „R  u g  a r d “ , „H  e r t h  a “ . „O d i n “ und „F  r  e i a “ . 
Die V erbindung geschieht auf der  S trecke S tettin—S w in e
münde, mit Anschluß nach  und von Misdroy, w eiter  nach 
H eringsdorf, mit Schiffsanschluß links und rechts nach 
Ahlbeck bezw . Bansin, dann nach Zinnowitz und w eiter nach 
der  Insel Rügen, wo Göhren, Sellin, Binz, Saßnitz  und 
Sonntags S tubbenkam m er angelaufen  werden. D er d ie s 
jährige  Fahrp lan  ist* so gehalten, daß  au ß e r  den  Pfingst- 
fahrten  die V erbindung ab 30. M ai bis 23. Jun i dreimal 
wöchentlich ist, ab Stettin M ontag, Mittwoch, F reitag , ab 
Saßnitz  D ienstag , D onnerstag , Sonnabend und vom 23. Jun i 
bis 3. S ep tem ber eine w erktäg liche Verbindung in beiden

auch Sonntags in der  Zeit vom 
Stettin die T ourfah rt  tritt. Vom. 
die V erbindung w ieder dreim al 
und schließt an  le tz tgenanntem  
vom 3. Jun i bis 9. S ep tem ber  

finden S onderfah rten  ab Stettin m orgens um 3 U hr statt, 
die abends zurückkehren. Die A bfahrtszeit d e r  T ourfahrten  
von Stettin ist 11 U hr, die R ückverbindung beginnt 
Saßnitz  6 U h r  früh. In de r  Zeit vom 4. Juli bis 25.

Richtungen 
8. Juli bis 
3. bis 15. 
wöchentlich 
Tage . An

erfolgt, wozu 
19. A ugust ab 
S ep tem b er  ist 
wie im Jun i 

den Sonntagen

bezw . W ollin --C am m in—D ievenow — H eidebrink  verkehren, 
ferner  drei Motorschiffe „D ievenow “ , „H e id e b r in k 1 und 
„ P o m m ern “ , die den V erkehr zwischen Cammin und den 
benachbarten  O stseebädern  vermitteln. G egenw ärtig  läß t die 
Gesellschaft auf den L übecker F lender-W erken  mit einem 
K ostenaufw ände von 275 000 RM. einen hocheleganten, mit 
allen E rrungenschaften  m oderner Technik  ausgesta tte ten  
Schnelldam pfer erbauen, der am  24. Ju n i  d. J. in D ienst 
gestellt w erden  wird.

Die Schiffe der  Gesellschaft, die im Som m er auch häufig 
V ergnügungsfahrten  au f die Ostsee unternehm en, h ab en 's ic h  
stets besonderer  Gunst der  Badegäste  und Touristen zu e r 
freuen gehabt, wozu auch d ie  vorzügliche Restauration auf 
denselben ein gutes Teil be ige tragen  hat.

in 
August

wird eine w erktägliche Verbindung von Sw inem ünde (5.45 
aus über alle B äder bis nach S tubbenkam m er und zurück 
unterhalten, die abends in Sw inem ünde endet.

In Saßnitz  schließen sich an diese F ah rten  zwei eigene 
V erbindungen nach B om holm  und K openhagen. N ach B orn 
holm erfolgen die F ahrten  Sonntags vom 1. Ju li bis 2. S e p 
tem ber und Mittwochs vom 11. Ju li bis 15. August mit 
D am pfer  „ H e r th a “ und „ O d in “ und zw ar m orgens 5 U hr 
ab Saßnitz  und zurück .ab Bornholm 17 Uhr. Nach K o p en 
hagen fährt D am pfer „O d in“ vom 9. Ju li  bis 21. August ab 
Saßnitz  15,30 U h r  M ontag, D onners tag  und Sonnabend, 
von K openhagen  Dienstag, F re itag  und Sonntag. — Die 
G esellschaft ist des W eiteren  Verwalterin, des Seedienstes 
O stpreußen  mit der  Passagierschnellschiffslinie Swinemünde 
—Z o p p o t—Pillau—Memel, welche mit deji Motorschiffen 

.„ P re u ß e n “ und „H anses tad t D an z ig “ vom M ärz bis O k 
tober unterha lten  wird, und  zw ar zurzeit Mittwochs und 
Sonnabends 19 U h r  ab Swinem ünde, vom 26. Mai ab 
viermal wöchentlich ab  Sw inem ünde Mittwoch, D onners 
tag, S°nnabend , Sonntag  19 Uhr.

U eb er  die genannten  V erbindungen gibt die Gesellschaft 
ein ausführliches illustriertes F ahrp lanbuch  „An die Ostsee' 
kostenlos heraus, welches alle näheren  N achrichten über 
Fahrp läne , Einrichtungen, Reisebeschreibungen und ähnliches 
enthält und  durch die Reisebüros und die R eederei e r 
hältlich ist.

Im Anschluß an 
dikus Dr. Schracl

Aus der pommersdien ZIegelelindusfrie.
den Artikel des Herrn Syn-

r ,  g ‘iben nachfolgend in 
U ebersicht über 
die wir der Be>

wir
alphabetischer Reihenfolge eine 
verschiedene größere Ziegeleien, 
achtung unserer Leser empfehlen.

Die
Dampfziegel-Werke Gustav Lindke & Co.,

S t o l z e n h a g e n - K r a t z w i e k ,  w urden  im J a h re  18  8 9 
von H errn  G u s t a v  L i n d k e  g e g r ü n d e t .  Im Ja h re  
1 9  2 2 t r a t  i n s o f e r n  e i n e  A e n d e r u n g  e i n ,  a l s  
d i e  S ö h n e  m i t  i n  d a s  G e s c h ä f t  e i n  t r a t e n ,  das 
durchaus eine l e i s t u n g s f ä h i g e  u nd  den m o d e r n e n  
A n f o r d e r u n g e n  e n t s p r e c h e n d e  F i r m a  i s t .

Die F irm a hat in ihrem  Betrieb M a u e r s t e i n e ,  
D a c h z i e g e l ,  F l i e s e n ,  P f a l z s t e i n e ,  R a d i a l 
s t e i n e  sowie’ F o r m s t e i n e  a l l e r  A r t .  Ein Beweis 
dafür, wie sich die Firm a entwickelt hat, dürfte  d e r  sein, 
daß  der U m s a t z  v o n  2 Mi l l .  Z i e g e l  i m  L a u f e  
d e r  J a h r e  a u f 1 0 Mi l l .  Z i e g e l  g e s t i e g e n  i s t .  
Ih re  S p e z i a l i t ä t  h a t  d i e  F i r m a  i n  V e r b l e n d -

f ii g  t ü b e r e i n  e i g e n e s  I i a h n -s t e i n e n  u n d  v e r  
a n s c h l u ß g l e i s .

Königl. 
Die An-

Kronziegelei Ueckermünde 
P. Bielfeld  

Bellin b. Ueckermünde.
Die G ründung  des Z iegelw erkes  und Gutes 

Bellin geht bereits auf Friedrich den G roßen  zurück, 
lagen w aren  bis zum Ja h re  1794 E igen tum  d e r  Preußischen 
Krone. D aher  der  N am e: „K ronziegele i“ . In d iesem  J a h re  
gingen Gut und Ziegelei, die dam als aus einem g roßen  und 
einem kleinen R ingofen bestanden, durch  E rb p ac h tv e r tra g  
in Privathände über. Die diesbezüglichen A kten und G e 
schäftsbücher befinden sich heute noch im Besitz de r  Firma. 
Am 8. Mai 1873 erw arb  d e r  P ionier d e r  m odernen  Z ieg e l
industrie, der  dam alige B aura t Friedrich H offm ann, Ziegelei 
und Gut K ronziegelei in Bellin, um auf Grund eines V ertrages '

mit der  E isenbahndirek tion  in Stettin die L ieferung der  beim 
Bau der  E isenbahn  D ucherow —Sw inem ünde e r f o r d e r l i c h e n  
großen  M engen M auersteine uns insbesondere d ie  für die 
E isenbahnbrücke  bei Carnin benötig ten c a .  10 Millionen 
K linker durchführen  zu können. D er  von H offm ann im Jah r  
1873 nach seinen eigenen Plänen neuerbau te  Ringofen war 
einer der  ersten und ist auch heu te  noch einer de r  g r ö ß t e P  
Ringöfen in Deutschland. D ieser Ofen liefert in kontinuir- 
lichem Betriebe mit seinen 16 K am m ern  bei jedem  l ni- 
b rand  ca. 400 000 M auersteine im Reichsform at, w as einer 
Jah resp roduk tion  von ca. 7 Millionen M auersteinen entspricht .

Im Jah re  1900 ging die Kronziegelei mit allen Liegen
schaften an den dam aligen  lang jährigen  D irektor des W e r k e s  
und G eneral-Bevollm ächtigten von Baurat Friedrich  Hoffmann, 
H errn  P e te r  Bielfeld über. D er  teilweise noch vorhandene 
H andbe tr ieb  w urde  gänzlich fallen gelassen und zum vollstän
digen M aschinenbetrieb übergegangen . H eu te  i s t  d a s  W erk 
eines, der  neuzeitlichsten in Pom m ern. D er  aus eigene^ 
G ruben mit m odernstem  B aggerbe tr ieb  gew onnene  Ton wird 
zwei P ressen  u n d  einer S treichm aschine zugeführt.  Aut 
diesen w erden  neben  gew öhnlichen H interm auerungssteinen, 
alle Arten von Form steinen, K lostersteine, Radial-, Loch- unu

alteingesessener, s a c h v e r s t a n -  

eigenen W erkw ohnungen , ulC 
—50 J a h re  angehören , s ' t e h e n

D eckenste ine hergestellt. Ein 
d iger  S tam m  von A rbeitern  in 
ciem W erk  schon vielfach 20- 
d e r  Betriebsleitung zur Seite. x . j

D e r  g u t e  R u f  d e r  F a b r i k a t e  hat dem  W erk 
sein a u s g e d e h n t e s  A b s a t z g e b i e t ,  das  w e i t  Ü b c r 
d i e  G r e n z e n  P o m m e r n s  hinausreicht, v e r s c h a f f  J- 
Zu den ständigen A bnehm ern  gehören  in ers te r  Linie aud]

A u c h  d a s  A u s l a nStaats- u n d  K om m unalbehörden , 
i s t  b e t e i l i g t .

Kalksandsteinvverke Lindenberg G. m. b. H.
Die F irm a unterhä lt Fabriken  in L indenberg u ’i (l

D as W erk  L indenberg, welches im J a h r e  
.... G ütsbezirk  L indenberg  erbaut ist, w ird  durch eine 1,6 
lange F eldbahn  mit dem  S taa tsbahnhof Seefeld an  d e r  Strecke 
S ta rg a rd /P o m .— Stettin verbunden. N eben regem  Bahnvcr

T räm pke . 
im
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sand ist durch Abholung vom W erk  durch Landw irtschaft,  
B auhandw erk  und Industrie  ein g ro ß e r  A bsatz zu verzeichnen. 
Lin der gerade  in den letzten Jah re il  sich steigernden N a c h 
frage gerecht zu w erden  und auch, um die an  den  Strecken 
der S aatz iger Kleinbahn liegenden O rtschaften  günstiger  und 
besser beliefern zu können, w urde  im Jah re  15)27 das zweite 
W erk  T ram p k e  mit G roß- und K leinbahnanschluß errichtet. 
Durch die vorzügliche Lage und vor allen D ingen auch in 
folge der  äußers t  guten Rohstoffverhältn isse kann auch dieses 
W erk  in der verhältn ism äßig  kurzen  Zeit des Bestehens mit 
dem  bisherigen Bahn- und Landabsa tz  äußers t  zufrieden sein 

Durch die in neuere r  Zeit vorgenom m ene N orm ung  
des K alksandsteines hat die Kalksandsteinindustrie  bewiesen, 
daß  ihre E rzeugnisse  in jeder  Hinsicht den an einen M au e r
stein zu stellenden A nforderungen gerecht sind, w ofür auch 
ein schlagender Beweis de r  dauernd  steigende Absatz an 
K alksandsteinen ist. Vor dem  Kriege w urden  jährlich etwa 
1 Vj Milliarde K alksandsteine in D eutschland zu den m an n ig 
fachsten Bauten verarbeitet. T ro tz  der  zu rückgegangenen  B au 
tätigkeit sind im J a h re  1927 rund  1 Milliarde «Kalksandsteine 
abgesetz t w orden. N orm engerech te  K alksandsteine sind mit 
M auerziegeln e r s t e r  Klasse in eine Reihe zu stellen. Durch 
die Porosität ist die W ärm eha ltung  und P utzhaftung  bestens 
gew ährleistet. Gesunde und trockene W ohnungen» k e n n 
zeichnen aus K alksandsteinen errichtete G ebäude. Die K a lk 
sandsteinw erke Lindenberg, G. m. b. II. garan tie ren  für die 
Erzeugnisse beider W erke  N orm engerechtigkeit.

Nicht nur S targard  Pom. und deren  nähere  U m gebung, 
sondern auch w eiter entfernt ge legene O rte  der  Provinz P o m 
mern an den verschiedensten Bahnstrecken  w erden  laufend 
beliefert. Infolge der  überaus m usterhaft und nach den m o 
dernsten  G rundsä tzen  aufgebau ten  Fabrika tionsbetr iebe  k ö n 
nen die K alksandste inw erke  L indenberg  G. m. b. H. auch 
g rößeren  L ieferungsverpflichtungen nachkom m em

D i e  B e a r b e i t u n g  d e r  V e r k a u f s a n g e l e -  
g e n h e i t b e i d e r W e r k e  l i e g t  i n d  e n H ä n d e n
d (- r i n  P o  m m e r n  u n d  a n g r e n z e n d e n  P r o v i n z e  n
f) e k a n n t e n u n d d e n W e r k e n n a h e s t e h e n d e n

i r m a F r a n /. Z c l e n k a  , S t a r g a r d P o m.
Dampfziegelei Mügge, Stettin.

Das W erk  ist ununterbrochen  länger  als 40 J a h re  im 
Besitz der  Familie, liegt im N orden  der  S tadt Stettin und 
wird im Osten, W esten  und Süden von der  S tad tg renze  ein 
geschlossen. Die A bfuhr der  Steine ist bequem  auf g e 
pflasterter, nach der Stadt zu etwas gene ig te r  S traße  mit
bespannen  und K raftw agen. Das G esam tareal b e träg t ca.
•j0 M orgen und wird als Bauland an baureifer  S traße  für
^ 'ed lungszw ecke schon heute zum größ ten  'Feil infolge der
Stadtnahe angesprochen.

Nach dem  inzwischen verstorbenen Vater übernahm  
t ie Leitung des W erkes  der Miterbe, H e rr  Landesgerich tsra t 
'k a l te r  Mi' ~ ' ~ ' ‘ ■ --■■■
l\Utcr ,se 'ner Leitung in jeder  W eise 

rainröhren 'u n d  porösen  Voll- und

T -  ------------ O ---------~ -------------- --------

;ge, Stettin. Dasselbe hat sich in den 28 Jah re n
vervollkommt. N eben 

Lochziegeln w erden

hauptsächlich H interm auerungsziegel hergestellt. Eine B e 
schreibung de r  Ziegelei ist in Nr. 34 d e r  Tonindustrie-Zeitung 
1907 veröffentlicht w orden.

Die K reiss tad t N eustettin, landschaftlich schön zwischen 
W ald und W asser  gelegen, e ingeengt zwischen Vilm- und 
Streitzigsee, g eg ründe t  schon 1410 als Schild gegen  Polen, 
hat in den letzten Jah rzehn ten  einen beachtlichen A uf
schwung genom m en. Im Laufe dieses Jah rhunderts  hat 
sich die E inw ohnerzah l nahezu verdoppelt. Seit Kriegsbeginn 
ist die S tad t G arnisonort gew orden , seit dem Friedensschluß 
ist sie der  G renze nahegerückt.

Viele öffentliche G ebäude reichten für das- w achsende 
Bedürfnis nicht m ehr aus und m ußten  neu errichtet werden. 
Neue S traßen  und Viertel sind entstanden. Dazu genüg ten  
auch n a tu rg em äß  die örtlich hergestellten Baustoffe nicht 
mehr. Die früher fast auf jedem  Landgut vorhandenen 
kleinen H andstr ichz iegele ien  mit Feldöfen waren der Z e it
entwicklung von selbst zum O pfer gefallen.

Im J a h re  1908 w urde bei Neustettin  
die Ziegelei Schönthal, Inhaber: W. Knuth, Münchowshof, 
mit maschineller Jah resp roduk tion  bis drei Millionen Stück 
neu errichtet. Seit dem  Kriege konnte  aus verschiedenen 
G ründen diese Leistung nicht m ehr annähernd  e rre ich t  
werden. Durch neuerliche gesetzgeberische M aßnahm en ist 
ihr Bestand sogar vielleicht bedroht, trotz guten Willen aut 
allen Seiten. Die Abfuhr erfolgt durch Lastkraftw agen, weil 
d irek te r  Bahnanschluß nicht möglich war. Den E ntw urf 
lieferte der Ziegeleiingenieur O tto  Bock f ,  Berlin, die A us
führung des Baus übernahm  die Baufirm a E rns t Duskle, 
N eustettin. D en Strom für die elektrische E inrichtung liefert 
die U eberlandzen tra le  Belgard  a. Pers. A ußer Mauerziegeln 
w erden  H ohlziegel, R eusper-D eckenste ine und D ränrohe her- 
gestellt. —

D er kom fortable, mit allen E rrungenschaften  der  m o 
dernen H oteltechnik ausgesta tte te  Bau des Hotel

Metropole
ist kaum zwei M inuten vom B ahnhof entfernt, in nächster 
N ähe des Zentrum s der Stadt, unm itte lbar an der  Oder und 
in der  N ähe  der  D am pferanlegeste llen . E r  bietet mit seinen
90 behaglich eingerichteten Zimmern, sämtlich mit fließen - 
dem w arm en  und kalten W asser, den angenehm sten  A ufent
halt. Ein g ro ß e r  Teil der  Z im m er ist mit Reichstelefon 
und anschließendem  Bad versehen. Eine gem ütliche IFalle, 
das Schreib- und Lesezimm er, sowie das neuhergerichte te  
R es tauran t tragen  dazu bei, d ie Gäste den Aufenthalt in 
Stettin nicht vergessen zu lassen. E ine eigene G ro ß g a rag en 
anlage für 25 W agen  mit Benzin und OelStation- liegt dem 
Motel direkt gegenüber  und wird das Hotel aus diesem 
G runde von den meisten Automobilisten bevorzugt. Die 
reichliche V erpflegung bei billigster Berechnung für Speisen 
und G etränke ist dem  R ange  des H auses  entsprechend e i s t - 
klassig und träg t selbst den verwöhntesten Ansprüchen R e c h 
nung. Das Hotel M e t r o p o l e  ist seit Jah ren  die  M e tro 
pole des internationalen Reisepublikums.

Sommer- und Winterkurhotel „ S e e b l i c k “ » M J s d r w
aus I. Ranges -  D irekt am Strande B es. P au l B ra n d en b u rg  2 L SiOli VOI» 8 . -  KM. »»

«•minier m it f ließendem  W asser — B ä d er  — G aragen — Zentralheizung' — 1 ens
Mi» N e b e n h ä u s e rn  „S e e s te rn “  und „H au s  B ra n d e n b u rg »  ________
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© t e f t i n e r  3 n i > u f f r t e <  u n d  & a n & e f e f i r n t e n
öty(?obefifd? geortmef

Allianz und Stuttgarter Verein
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft 

Zweigniederlassung Stettin

Sammel-Nr. 35471 Marienplatz 3

Bauhütte für Pommern
Bauausführungen jeder A rt 

22920, 22921 Schlutowstr. 14

„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

1

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

Eisenhoch- und Brückenbau

21327 Kronenhofstr. 10

!
Germania -Versicherung

Versicherungen aller A rt 

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 □ Maschinen-Bedarf 
Asbest □ Gummi 

21673 Bollwerk 3

Huta
Hoch- und Tiefbau-Aktiengesellschaft 

Eisenbeton

21407, 27636 Drei Eichen 1 -2

Kohl, Neels &  Eisfeld
m. b. H.

Zentralheizungen

22020 Schmiedestr. 37

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. —A

Erich Mascow
Buchdruckerei und Papiergroßhandlang

37360, 37361 Gr. Lastadie 76

.

Auskunftei W. Schimmelpfeng

27151 Augustastr. 15/17
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( S t e f f i n e r  3 n i > u j ? r i e <  u n d  & a n i > e f e f i r n t e n
dpf)af>efifd) geort)nef.

Hermann Scholl
Beton- und Tiefbau 

24968, 24969 Arndts tr .  27

Ernst Simon
Aufzugfabrik 

21423 Kreckower  Str. 80

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

37792, 37793 Holzmarktstr .  7/9

t i td ja r f t
THÜRMANNSHOF

W ein- und Spirituosen-Im porfhaus * W einbrennerei
Likörfabrik

33853, 33854, 33855. Sammel-Nr. für Stadtgespräche 35543.

Thyssen
Eisen- und S tah l -Ak t iengese l lscha f t  

E isengroßhande l

Sammel-Nr.  35591 Im Ste inbruch 14/16

Gust. Urban Nachf.
Stett iner Gese l l schaf t  für  Bauausführungen m. b. H. 

Hoch-, Tief-, Beton-  und Eisenbetonbau 
Zementwarenfabr ik  

20042, 26387 Kronpr inzenstr .  6

Victoria Dampfwäscherei
G. Vander Haegen 

Dampfwäschere i  und W äscheve rm ie tung

31770 Hohenzo l le rns tr .  10

C. F. Weber
Fabrik der Vere in ig te  Dachpappenfabr iken A.-G. 

Teerdest i l lat ion,  Asphal te rzeugnisse

37731, 37732 T e leg r . : Nonnenmüh le

■•

^  I
-

dedes Feld kostet  Rm. 12.— monat l ich.

/ j

Kolberg
G egründet

1903

K o 1 b e  r
‘Fttfoian

B r u n n e n s t r a s s e  N r .  3

G e g r ü n d e t
1903

Ä u g e n  h e i l a n s £ a l £
K u r -  u n d  E r h o l u n g s b e d ü r f t i g e .  K i n d e r  w i e  E r w a c h s e n e ,  f i n d e n  d a s  « a n z e  

J a h r  h i n d u r c h  A u f n a h m e .

H c t e l  u n d .  ‘P e n s i c n  f t l c t n m
S c h ö n e  V e t a n d a  m i t  g ro ß e m  sch a tt ig en  G a r t e n .  A n e r k a n n t  vorzüg liche  K üche. |  
G r  M i t ta g s t i s c h  v o n  1 2 - 3  U h r .  / R e ich h a lt ig e  A b e n d k a r t e .  / G u t g e p f l e g t e  |  
W e in e ,  B ie r e  u n d  L ik ö re .  /■ S o l id e  P r e i s e .  /  D a s  ganze  J a h r  geöffn et. |

Kolb
Fe:

>erg, B ahn strasse Nr. 5
ernsprecher Nr. 43 /  2 Minuten vom Bahnhof  

ß e s i t z e r i n :  F r a u  M.  Z a n d e r
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D t *
liegt in folgenden ©aftflättcn pomtnernö regelmäßig auö:

£otel „3ur goldenen Traube" 
#otel Öeutfdjeö £au$ 
3 a ^ o f 0̂ otel 
So^n^oföroirtfc^aft

«S attttttitt
ijotel ©d)ittfon>
£otet 3Jlet?en 
Konditorei Becfer

f t e m m i n
#otel König »on preu&en 
Krug’0 £otel 3ur (Sonne 
£otcl 3ur GReiĉ öpofl 
#otel 3Jlecflenburger £or

£ i f r b i t l > 0 t o
Knt6at^«f ^o te l
Ötojtyof 3um ©d)t»anenbof
Konditorei ©erbard #umme(

& $ U m &
3Het^lingfi(^otel 
3 a^n^of̂ otel 
&otel £)eutfd)eß î auö

£>otel preujjifcber £of 
£otel $u£>
£otel Bißmarcf 
©taberom’ö (Saftbof 
Konditorei $ranfe 
Konditorei Sufcb 
Babnbofötoirtfcbaft

(S. pape, Koepfes #otel 
SBilb. Köbfe, 2Bein= und Sierftuben 
SBill?. ©loege, 3nb- Trotts £>übfcb 
37?ar &lbre<bt, Konditorei und (3?afe

£otel Öeutfdjes 6au0 
£otel preu&ifcber £>of 
£otel flordifeber £of 
©tadtballe 
Kurl?nu0
£otel „3ur Sraube"
CReflaurant „3ur £ütte"

S t t m m n
&otel ©tbüfcenbau*
£otel 3ur ©omte 
£et?den'0 #otel
BaimbofefboW

& r t  f > t t &
Sabnl? ofö̂ otel 
jg>otet Kaiferbof 
£otel Soltif^er £of 
£otel #oben3olfern 
(Safe #iftoria 
£ote( Metropole

m & ü n
•Öote 1 Öeutfcbeö &auö 
pommerfd)er £>of 
#otel ©cbubmad)er 
£otel $ijj 
Drei Kronen 
£*otcf Kronprins 
£otel 2Bu^ott>

£otel ponimerfd)er # o f  
.ftotcl Ttordifcber £of

£ a t t $ * t b u e d
25abnbof0U>irtfd)aft 
Dftefiaurant 2Billi Hermann 
Konditorei 3Billi ^afobö 
Konditorei (Smil 3fßcfc 
Ulbert Kocb, SBeinijanblung 
Konjertbouö
3(rtur pufcb, 2Bcinl)anMung 
Dfteftaurant SWrtur ©d?leiffer 
DReflaurant Kurt ©d?midt

£tottdat?f>
Ctafe £ .  ©ri)enf 
^atöfeller 
&otel Bitfmarcf 
iKoloff’* £otcl

©tutbmannä £otel 
£otel Monopol 
^o^n^Dförcflaurant

Konditorei ßrnfl SBrenfd)
£>otel Preufrenbof

U ö ü i #
#otel öeutfeber £of 
CSafe Soefe 
Babnbofewirtfcbaft 
[Refiaurant ©cbüfcenbaus 
Cfteftaurant 3um  Sabttbof 
&otef ©ifora

3ingler’ö £otel

£otel Jürflenbof 
£otcl Sobrttberg 
#otel (Sefcbt»iftcr Ko<b 
#otel am Stfeer

G f o e d f t g f e
£otel prins oon preufjen 
jbotel Kaiferbof 
^otel ponnnerjiber £o f  
^otel Tiorddeutf^er &of 
^eflaurant 3 utn Kulmbo^er 
IBeinbandlung Otto ©cbliebcner 
2Bartefcile i>ea perfonenbabnbofeö

<Sofe und !fteftaurant Drtmann 
^effaurnnt Slü^ergarten

JOTund'ö ĵ otel 
Srönjiöfaner 
Klein'ö Ĵ otel 
©aflbof ĵ urtienne 
^anfe’ß 33iebbof 
jfi)Ote( Kaiferbof 
©aflbof Klofe 
Tiorddeutf̂ er jß>of 
3 ab n b o f0 ^ o te l  
(Safe DReinbardt 
ŜöUböuö 

(STafc R̂egina 
(Safe ©(baffer 
(Jafe âtnlott»

jfbotel ©ermania 
^otel 3um Sabnbof 
^otel Kronprinj 
ĵ otel sur pofl 
ĵ otel ©cbnjcritter jß»of 
£otef Brandenburg 
jbotel Ooldener £ön>e

« S t o i t t e n m n f c e
j&otel preußenbof 
ĵ otel ©(bweriner ^of 
(£entral».Ootel 
jfjotel 3 altifd)er ^of 
3ef(b?e'ö jfi>otel 
(S^midt’e: Jöotel 
.̂ otel £ater 3abn 
ĵ otel SBifiitgcr ĵ of 
.£otel Siirfl Si0marcf 
î otel Sürflenbof 
£>otef 0t. jönbertû

ĵ otel £>eutfcbe$ ^auö
a .  2 t e m

£>otel pommerfd)e«f ĵ auö 
öotel Öeutfcbeö jftauef 
Gafe 3 alau 
fe'afe Klug

S t t e p i o t o  a .  X o U .

3ouf(bcrö j&otel 
25abnboffi(botel 
ĵ otel 2)eutfd)eö ^auö 
Konditorei Stuguft ©djenf

ĵ otel £ü(feö #au$

3abn« Jöotel
mpum

Konditorei p. ©ĉ enf 
öotel 3um ©riinen Baum 
©trarf’0 ĵ otel

öogu in offen füftrenöett öofffföfteu ©tettin^ feinet 6infcrfon6efii/ ©d)toe6cn /̂ 
Tlortpeöen^ Oönemarf^ $innfan5$ unö 6er ^anbflfoofen.

& z.
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Kronziegelei Ueckermünde
P. Bielfeld

l ie f e r t  la u fe n d

Hintermauerungssteine anerkannt bester Qualität
M ascliinen= u n d  H an d s tr ic h s te in e ,  V e rb le n d e r ,  F o rm ste in e , 
/  D ec k en s te in e ,  K lo s te r fo rm a ts te in e ,  R a d ia ls te in e  D I N /

Post-u.Bahnstation: Ueckermünde Ä S 2  Fernsprecher: Ueckermünde 204

Pommcrsdicr Indnsiric-Verein auf Akflen
K o n to r :  S T E T T IN ,  B o llw e rk  3

Zieäelweffl Bemdshol hei llcdtcrmflmlc
liefert

gebrannte Ziegeleierzeugnisse, in Sonderheit Verblender, Dadisieine, Falzziegel, 
Dedtensleine usw.

Jährliche Leistungsfähigkeit etwa 20 Millionen Hintermauerungssteine.

«  \  “

1 Gustav Lindke & Co. I
na JJ[

1 D a m p fz:ieg e lw erk e  ' |

|  Stolzenhagen-Kratzwieck 5
£ Mauersteine, Dachziegel, Hohlpfannen, Fliesen, Falzsteine, Lochsteine, 5 
S Radialsteine sowie Formsteine aller Art, Deckensteine, Drainrohre g
3 Spezialität: Verblendziegel — Jahresproduktion: ca. 10 Millionen Ziegel 5
^^UlBBIIBIIIIIIlBBEBBIIBIIIBBKBIBIBBIIIBBBBIBBllBIBIIIIIBBBBIKIIBBBIIIBBIIlBIBBIBIIBBBBIIBBBBIBIBRBBIIBIBllBBBIBIBllBBiw
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Swinemünde

Kreissparkasse 
Swinemünde ln

Z w e i g s t e l l e n :
Ahlbeck (Seebad), Fernruf Nr. 188 
Postscheckkonto Stettin Nr. 12968

Seebad Heringsdorf, Fernruf 289 
Postscheckkonto Stettin Nr. 4184

Misdroy, Fernsprecher Nr. 260 
Postscheckkonto Stettin Nr. 13202

Zinnowitz, Fernsprecher Nr. 361 
Postscheckkonto Stettin Nr. 461
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VON SPAREINLAGEN
Kontokorrentverkehr, An- und Verkauf. Aufbe
wahrung u.Verwaltung vonW ertpapieren, K red it
einräumung gegen Unterpfand, Hergabe von 

■JJ Darlehen gegen Hypothek, Schuldschein und 
^0 Wechsel, Ausste llung und Einlösung von Reise- 
^ 4  kreditbriefen, Eilüberweisungsverkehr,W echsel- 
J 2  stube für ausländische Geldsorten

Z Ausführung aller 
4  b a n k m ä ß ig e n  G esch äfte

M l

tfeettflettgwf
Befifcer (5eorg 0d?mifcf

35ol(tt>erf tmi>
£iegeffette fcer 0a(on&ampfer 
3imnter mif uni) oftne penfioti

ö<tu$ I. JSange#
^erraffen mif l?erHid)er 2fa$fid?f 
^eff* und 3(u£ffeUunöfiS*0ä(e 
$fie£eni> tt>arme$ uni) fatfeö 
Söaffer in atlen Simtuern 
— slfllfeifig gerühmte &üd?e — 
(Garagen — perfonen*2Mufsug 
D tu n i b u ö am 35 a l> n l> o f

6 t 0 i t t e m ü t i N
$ernfpred)er 2025

ß e s c h k e s  M e t e l  m m si ‘R e s t a u r a n t
B es if je r in  : F r a u  G e r t r u d  M ü l l e r  —  S w i n e m ü n d e  —  F e r n s p r e c h e r  N r .  2049

W eitestes u n d ren o m m iertestes Jtaus ersten  ‘Horniges

A n e r k a n n t  v o rzü g lich e  K üche u n d  Q etränke* D a s  gan ze Jahr h in d u rch  g e ö ffn e t . Z e n tr a lh e iz u n g

Chris! 1 Fremdenheim „Seesdilo#
Bes.: G eschw . Schnür
F e m sp r . Nr. 2226

ii€ I  direkt am Meer mit herrlich freier 
Aussicht /  Preiswerte gute und 
behagliche Familienpension /  /  /  
He i z bar e  G e s e l l s c h a f t s r ä u m e❖I

D a ^ a I  » m <V n a n ^ i A M  D l l h a v h l f i ^  Fließendes kaltes und warmes Wasser, Zentralheizung, Autogarage
t f l O I C I  IH M !  M v l t S I O H  j j S I *  l l H D C l  i l i S  D as ganze Jahr geöffn et A u f W unsch P r o s p e k t

Swinemünde Besitzer: Fritz Zorn, Fernruf 2134


