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Actien-Qesellschaft 
für See* und Fluss- 
Versicherungen in

Drahtans«hriK: Seeunion

Das neue 
Kleid
unö atles, tnas mir brauchen, 
um uns unö unferJpeim 
fcfjmütfen, näfjt uns mit 
tfjren jeiU unö gelöfparenöen 
Sp e j i a l a p p a r a l e t t
bie g u t e „ ö t n g e r " ,

___NÄHMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT

Geschäftsstellen in Pommern:
f t n l t a t t t ,  $eenftr. 7 ♦ S faU ffc  i. P om ., Sange 
(Strafte 50 ♦ (P erf.) , ftartftrafte 27

CKügen), S3a^nI;offtra^e 9?r. 52

&Ubm, « f t r a & e  144 ♦ Sange
© träfe 68 « (Sftttttttitt l  pom., SSallftrafte 100 

ftrauenftrafte 9 ♦ < $ 0 l l t t 0 t t t  Pom ., 
SBotttneberftrafte 7 * Sange

(Strafte 15 ♦ Sergftrafte 1 ♦ (fto lfcC C Ö ,
ftaiferplafc 6 ♦ t f e u f t c t t i t t ,  ^reuftifdje «Strafte 2 

Sauftrafte 7 ♦ Srunnenfirafte 17

mm  (P o m .), Safyner (Strafte 50 ♦ 2 t i i d £ t t -
t tw l f c e ,  Sange ©tr. 32 ♦ i. p o m .,
SQoljmartftr. 3 ♦ Suifenfir. 19, Breite «Str. 58

O tfOlD* Sttittelftrafte 5 ♦ < 3 ft» ä lfU ttb *  TOntfjen* 
ftrafte 30 ♦ < $ to i t t£ t tU t t tb e ,  gärberftrafte 6.
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___________________________

R egelm ässige P assag ie rd am p fe rlin ien : 
Stettin-Reval-Helsingfors
D o p p e ls c h ra u b e n  = S c h n e l ld a m p fe r  „ R ü g e n “

A b f a h r t  v o n  S t e f f i n ...................  j e d e n  S o n n a b e n d  n a c h m it ta g s  4 U h r
A b f a h r t  v o n  H e l s i n g f o r s ...................... j e d e n  M i t tw o c h  n a c h m it ta g s  2 U h r
A b f a h r t  v o n  R e v a l ..................................... je d e n  M i t tw o c h  n a ch m it tag s  6 U h r

Stettin-Riga S c h n e lld a m p fe r  „ N o r d la n d “ u n d  „ R e g in a “
A b f a h r t  v o n  S t e t t i n ................... j e d e n  S o n n a b e n d  n a c h m it ta g s  3 74 U h r
A b f a h r t  v o n  R i g a ............................. j e d e n  S o n n a b e n d  n ach m it tag s  4 U h r

D a m p fe r  ,,O s t s e e “
A b f a h r t  v o n  S t e t t i n ..................................j e d e n  F re i ta g  n a ch m it ta g s  7 U h r
A b f a h r t  v o n  R ig a  . . . . . . . .  j e d e n  D ie n s ta g  n a ch m it tag s  4 U h r

Stettin-Stockholm D a m p f e r  „ V ic to r ia “
A b f a h r t e n  v o n  S te t t in * )  . . • am  5. u n d  20. d. M .,  6 U h r  n a ch m it tag s
A b f a h r t e n  v o n  S to c k h o lm  • am  13. u n d  28. d. M . ,  5 U h r  n a ch m it tag s
*) ev tl .  ü b e r  N o r r k ö p in g  — F a l ls  d ie se  T a g e  a u f  e in e n  Sonn= o d e r  Feier=
ta g  fa llen , f in d e t  d ie  A b f a h r t  am  A b e n d  v o r h e r  s t a t t .

Sommer
1928

A u s f ü h r l i c h e  F a h r p l ä n e  d u r c h

R U  D. C H R I S T .  GR I B E L  /
d i e  R e e d e r e i :

S T E T T I N

NÄHMASCHINEN-UND FAHRRÄDER-FABRIK

Z T W E W E Il
J T E T T I N -  GM JNHOF

» 3 u h r r ü d e r  r u h & * * ' 

J U i h t ^ s c f U n e n  S c h r e ib '1 ' * * * ^
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Kohlen-Koks-Anthracit
G . m . b . H .

Berlin W 35
Kurfürstenstraße 56

Tel.-Adr.:Anthracitwagner 
Telef.: Nollendorf Nr. 3527 

Kurfürst „ 9626 
r.-.i i i 111 ■ i, i ... r; ■ .. .v.".; .t;t

■ ......... .

Stettin-Züllchow
Rechtes Oderufer

Telefon Nr. 31594, 31595 
Telegr. - A d r.: Bestwerke

v. . . . . . . . . . ........ ................

Anthracit-Auf bereitungen |
H e r s t e l l u n g  v o n

Bestwerk - Anthracit - Eiform - Lochbriketts E

Bunkerkohlen

Umschlag von Massengütern für Seeverladunq 

''""""'"HHiiiiiiiim im im m m m iim m m im m m m im m im im iim im m m m m m im m m iii?
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Det Forenede 
Dampskibf-Selfkab
Aktieselskab Kopenhagen

regelmäßiger
Passagier

verkehr

Nähere
Auskunft

durch

Sief fln- Kopenhagen- 
Oslo
S/S „ K o n g  H a a k o n“ 

„ „D ro n n in g  M aud“ 
jeden Dienstag u.Freitag 18Uhr

Sfellin - Kopenhagen- 
Goihenburg
S/S „T ja ldur"S/S „Odin“ 
jeden Mittwoch u. Sonnabend 
18 Uhr

Steffin- Kopenhagen- 
Wesfnorwegen •
S/S „B e rg e n h u s “ S/S 
„Trondhjem“ alle 10 Tage

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

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

Schiffsmakler — Bunkerkohlen
A gentur überseeischer Dampferlinien und der 

Egon>Linie Stettin-Südschweden.

Gustav Metzler / Stettin
Königsstr. 4/5

G reifenhagen bei Stettin
liefert in sauberster Ausführung

Stab fußboden
in Eiche und Buche

Modernste Maschinen Neuzeitliche T ro ck en an lag e

Adresse für Bahnsendungen: G r e i f e n h a g e n -Hafenbahn,
Anschlußgleis Parkettfabrik 

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

Pommer sdier Industrie-Verein aui AKflen
Kontor: STETTIN, Bollwerk 3

Ziegelwerk Berndshoi bei Pedtermflnde
liefert

gul gebrannte Ziegeleierzeugnisse, in Sonderheit Verblender, Dadisfeine, F a lz z ie g e l, 
Dediensfeine usw.

Jährliche Leistungsfähigkeit etwa 20 Millionen Hintermauerungssteine.
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$®ndler-fft.naebct zur &<£&eiiii§i$«&riveiterMn@l
Für die nasse Jahreszeit empfiehlt sich die Anschaffung einer

‘Hegen -  Maut-  ‘Pelerine
D. R. P. und D. R. G. M. nur 110 Gramm schwer, Fischhaut-Imm., vorzüglich bewährt gegen Durchnässung, bequem z u s a m m e n g e f a l t e t  wie ein o _  
in der Tasche m itfü h rb a r ; dauerhaft und haltbar. Sehr vorteilhaft für Damen und Herren (auch Kinder) in Regen und Schnee, bei S k o n to  
und Sport- Reklamepreis mit Extra-Kapuze und Etui n u r  RM. 4,50 fr a n k o  a ls  N a ch n a h m e oder bei Voreinsendung auf Pos• >e ' •
Köln 112567 franko RM. 4 , — (3 S tü d e  RM. 10,50). B e i N ic h tg e fa l le n  g a r a n t ie r te r  U m tau sch . Preisliste und Probesen ung

über sonstige Regenbekleidung auf gefl. Anfrage. —  (Adressen deutlich schreiben )

MZavu~£xpcrt in ‘ftenn «■ K ft.
V e r t r e t e r  w e r d e n  n o c h  e i n g e s t e l l t ! i»i■■■1



Empfehlenswerte Wein- u. Bierrestaurants.
K̂eflfourottf pufjfatonn

^morf<f!ro^e 14/15 /  Sernforedjer 30657

^  3$effe ^

3(ue(fd)onf t)on £>orftnun()er Union, ftürnfeerger 
(5ied)en, 23ofjrifd? ©pegiaf uni) pitener ifrquett 

28eine erffer Confer

^ e i f l u n ö ö f o O i ö f f e  33 e ff e H  f ü cf? e
, , , , i , i n i i i i immi mmi , i i n i , , i li l l lln llllii il l lnn i l(ilii llllim i l i,l iili „ lllllllllll | | | | | |1| | |1|

HOTEL 
PREUSSENHOF
150 ZIMMER MIT FLIESSENDEM WASSER — PRIVAT-BÄDER

R E S T A U R A N T  
W E IN »  U N D  B IE R S T U B E N  
K O N D IT O R E I  -  K A F F E E

3ur &ütfe ♦ 3Woftfeflfrofje Ttr. 14
3=crn[predf)er 2C311

Witfner U v queU *  *  öpesiof^u^fcftonf
SHiftogeffen 1 2 - 3  Ifijr, J\7Jl. 1 ,60  uni) 2,25  
$W6eni>effen J im . 2 ,25  unö na<$ ffarte

Kaiser’s Hotel, Stettin
Königstraße 8 Fernruf 30320 u. 30321

D M od ern  e ingerich tet
 ̂®staurant, Weinstuben, Vereinszimmer

„Jü lich Konzert / Original Wiener Küche / Zivile Preise

Ifttitfforfl? SBeitiffttfren
Vorzügliche Küche und Keller 

Delikatessen der Saison
Große und kleine Gedecke

sjsectes

I
© f d f t t i ,  Ä a t f e r s 2 B t f l j e r m « © e n f t t i a (

<jr>, 
&  r d K B .  1.75/2.25/3.25

^ E T T N E R  / 3fl>en50et>ecf
W « t i 8 3 4  „ < ? /  2 . 2 5  u n 6  3 . 2 5

-stra

Oefonoiit: JJofjn 3Hetjcr 
Stettin, ®rime @d&a«3e -  Setep&on 31128. -  2 L im iten  Dom <8a&nfjof.

0eit 1876. grfWöffiseä ® ein* unt> Sierfofot
m i t  b c ft c r ii cf) e bei folibcn greifen.

© u t gcDfr. SOcine unb SHcrc. «eflteg ein&cimifdj. «. ffrembenpubllfum.

s " " u ............................. ...... ...................m iim iim m i...... im ........... ............................

5 *iegeltverk £crenz
I ^ €k e r tn i in t le  -  t le u e n d c r f
5 Inh. Ü. TCtuß

e r n s p r e c h e r  2 1 5

l ie fe rt lau fend

' " • I U I

Hintermauerungssteine, Tilinker 
Vcrmauerunasslttinc, ‘Fcrmstcine;

J a h r e s p r o d u k t i o n  c a .  6 M i l l i o n e n
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 im i , , , , „ l l l l l l | | | | | | | l i l | | | l | | | | | | | | | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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j j o g l  frew ^ g j e e |g g > e ^
<3tmnemün&e/ &erfaö$&orf, 3innotmfc, 3«fe( DRugen

OHIjtbecf, SSanfin, 9fiernotf)f)afen, 9Zti§brot)) u n b  ber bänifdjeit Qnfel

S o r t i l j o f a t
9(6 (Stettin  regelmäßig, 6d)nellbampfert>erfel)r m it ben großen, fomfortabel eingerichteten 6 a fo n b a m p fe rn

¥4

JCinie i  : ©feffin— ©t»inemüni>e— ©iettitt.

J *

3 n ber 3 «** Dom 
1. 4.— 15. 10.

llugerbem in ber ©aifon 
com 24. C.—25. 8.

fjn ber 3 "it öom 
1. 4.—15. 10.

Slufterbem in ber ©aifon 
öom 21. C.—26. 8 .

S o W So, D o W [ S o Mi, S a W S o Mo, Fr So. D o W S o
600 
9 00

13oo
] 6 oo

*300
*600

630
930

930
1230

1630
1930

ab (Stettin .........................an
au  © nunem ünbe . . . .  ab

13oo
lOoo

2130
1830

*430
*130

900
600

2130
1830

2 2 o°
19°°

Slnmerfung: ©o=©onntag§, $K«9Hontag3, 2H«2>len3tag8, l?Ili»l3lXlittwocf)ä, 2>o-3>onner3tag3, ^r-jfreitagä, ©a»@am3tag3,
* ^Jerqleidbc ^aljrplatt 2inie III.

,'2D»‘2Derftag3.

£ittie 2: (3tmnemün&e—  
£ermö$5orf— 3innottn(j— 3nfcf DRügcn

‘Cont 2!i. 6. b. 26. 8. regelmäßig jeben 3Hontag, 52Iittl»od), Jfrettag .

600  ̂
630 
800 

1015 
lloo >

f ab <5tmnetnüni>e...........................an
ab £eringeborf............................... ab
ab 3 innoö>itj....................................ob
ab S i n s ............................................ ab

r an © a & n ifc ....................................ab |

y  2130 
2100 
1930 
1715 

[ 16«
$lufentf)alt auf ‘Rügen ca. 6 ©tunben.

£inie 3: 
0fdfitt— 0tt)ittemün5e— 3nfe( 35orttfto(m
15om 1. 7. 6i8 23. 8 . regelmäßig jeben S o n n tag  unb 3>onner£tag.

300 1t ab <5tettin (^ afeu terraffe) . . .  an  JL 430
6 « ab <5tmnctnünt>e (‘IRatbauSpIatO ab 130

1230 >r an  E o r n f y o l m ...............................  a b  j \ 1930

Slufentfjalt auf li8 ornf)oIm ca. 7 ©tunben.
$Hfum3tt>ang aufgefjobcit.

IHunbreifefjefte unb (Sommerfaljrfarten Ijaben © ü ttig fe it . —  © irefte  © epädfabfertigung üoti unb nad) a llen  6 ta t io n e n  

3Rcifcgcpärft>crfi<^crung.

S  ======================== ßigette DReife6üroö in <5tmitemün&e/ 3innott>iö. —  .§
V ertre tu n g  be§ 5JTtttefeuro^äifcf)en ‘R eifeb itroS  © . m . b. § .  (W er), B e r l in ,  u nb  ber <2H itteteuropäifcf)en ©df)IafB 
u n b  © p etfetoagen  ‘21.=©., B e r l in  (<3H itropa). —  © äm tlicf)c 9 le tfeb ü ro g  erteilen  $ lu § fu n ft . — ^ r o fp e fte  überafl 
fo ften loä . — © irefte  ‘Slnfc^Iüffe an  bie ©cf)nett3Üge Don u n b  naef) B e r l in ,  V reS ta u , © r e ib e n , Ceip3 tg u f10’ 

(?rftf(affige Sücfye an 25orb.

6  to i n  e m  ü  n  b e , ^Ratf)au3ptalj (Ecfe ß inbenftraße — ^ e rn fp red je r  2869, 2543. 
=  V ertre te r  in © feffin : O ä t a r  S B r a e u n l i d ) ,  <BoEtt)erf STr. I b .  —  gernfprecf)er 9Tr. 21449. g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiii^



d f t f e e o t t ö e l
Wirtschaf tszeiiurtg für die 6stseeländer, das Stettiner Wirtschaftsgebiet 

und sein Jfinter/and
AMTLICHES ORGAN DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU STETTIN

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

 ̂ H erausgeber D r. H. S c h r ä d e r ,  Syndikus der Industrie- u n d  H andelskam m er zu S tettin
•lauptschriftleiter u nd  verantw ortlich  für die Berichte ü b e r das A usland W. v. B u l m e r i n c q ;  veran tw ortlich  fü r die Berichte ü b er das In land

Dr. E. S c h o e n e ,  für den Anzeigenteil H. J a  e g e  r ,  alle in  S tettin .
Bezugspreis vierteljährlich 2,50, Ausland 3,— Beichsm ark. — A nzeigenpreis lt. Tarit. ____________________________

eriag; B altischer Verlag G. m. b. H., S tettin . D ruck: F ischer & Schm idt, S tettin . Schriftleitung u nd  Inseraten-A nnahm e: S te ttin , Börse, Eingang 
^ n u h straß e , F ernsprecher Sammel-Nr. 35341. Die Zeitschrift erschein t am  1. und  15. jeden Monats. Zahlungen au f das Postscheckkonto des Baltischen

Verlages G. m. b. H., S te ttin  Nr. 10464. B ankverbindung: W m. Schlutow, S tettin .
»eschäftssteile in H elsingfors: A kadem iska Bokliandeln, A lexandersgatan 7. Konto in  Ilelsingfors: Kansaliis Osake Pankki, A lexandersgatan 40/42.

U p. 12 Stettin, 15. <luni 1928 8 .  Q t t h r g .

Deufsdiland -  Lettland.
Von Edg. K r c c w i n s c l i ,  Lettländischer Generalkonsul in Berlin.

Die lettländisch-deutschen Beziehungen haben 
ln der letzten Zeit eine erfreuliche Belebung 

ahren, sowohl auf kulturellem, wie auch auf 
^iUschaftlichem Gebiet. Vor zwei Jahren waren 
^lc Stettiner Handelsherren Gäste der Stadt 

l m vergangenen Sommer liat eine grö- 
s °re Gruppe deutscher Parlamentarier und Wirt- 
c laftler von Stettin aus Lettland einen längeren Be- 

' lch abgestattet. Im H erbst 1926 haben lettländische 
Journalisten der Aufforderung des Reichsverbandes 
pGr. deutschen Presse, Deutschland zu besuchen, 
di° Seleistet; und in diesem Sommer erwarten
Ün- .Länder die Gegenvisite. Die Lettländische
w lversität unterhält rege Beziehungen zu den 
q  SS(-‘nschaftlichen Kreisen Deutschlands. Seit der 
(|e^ln^Llng der Universität sind 5— 6 Gelehrte aus 
Ri ~̂ ochschulen des Deutschen Reiches nach
juifa ■ ru ên worden, während alljährlich etwa 400 

£e Lettländer ihrem Studium in Deutschland

obliegen. D er Verein lettländischer Staatsbürger 
in Deutschland veranstaltet von Zeit zu Zeit in 
Berlin Vorträge über Lettland. Noch dieser Tage 
hat sich der Chor der Lettischen Nationaloper an 
den Gastspielen Schaljapins in Berlin beteiligt und 
ganz beachtenswerte Erfolge errungen, und auf der 
„P ressa“ in Köln ist Lettland mit einer eigenen A b 
teilung vertreten. Das gegenseitige Sichkennen- 
lernen fördert natürlich eine gesunde V erständi
gung und trägt viel zur günstigen Entwickelung 
der beiderseitigen kulturellen Beziehungen bei.

Gleichzeitig mit dem Austausch der Kultur
werte gewinnen auch die W irtschaftsbeziehungen 
zwischen beiden Ländern an  Um fang und M annig
faltigkeit, wobei sowohl die nahe Nachbarschaft, 
als auch die alten, durch viele Jahrhunderte g e 
henden Bindungen, eine ausschlaggebende Rolle 
spielen. Deutsches Kapital arbeitet nicht nur in 
lettländischen Banken, sondern auch in der Indu-

Al l i anz  und S t u t t g a r t e r  Ve re in
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft

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

AkH«r,S cIle  V ersicherungsbank  
B n8esellschaft, M ünchen ::

Akt^-r6*1^ P fen*e versich.-A nstalt 
,eSellschaft K arlsruhe i. B. 

v  *iGesell! , ,er81cherungs • Aktien* 
ese'lschaft i„  Hamburg ::

H erm es K reditversichergs.-Bank 
A ktien-G esellschaft in  Berlin ::
Kraft Vers.-A.-G. des A utom obil- 
clubs von D eutschland in Berlin
U nion  Allgem. Deutsche Ilagel- 
Versich.-Gesellscliaft in  W eim ar

Allianz und Stuttgarter
L ebensve rs icho rungsbank  A ktiengese llscha ft

Gesamlversicherungssumme über 1600000000 RM.
. ucp , V e r s i c h e r u n g s z w e i g e ;

^ “W p o rt  — Haftpflicht — Unfall — E in b ru ch d ieb s ta h l  — B era u b u n g  — M asch in en bruch  — Glas — W a sser le itu n g s .
^ asko) _ r a , ° r e n  — S ch m u ck sa ch en  in P r iv a tb es itz  — R e ise g ep ä ck  — A u fru h r — K redit — Kaut o n  — Auto (Unfall,  Haftpflicht

"  eb en  — A u ss teu er  — Invalid ität — R en ten  — P e n s io n  — Spar- und  S ter b e k a sse  — Hagel — P fe rd e  u n d  V ieh  — R egen
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KRANBAHNEN

S T A H L - B A UVEPIADEANIAGEN

StockwerKbau in Stahlkonstruktion.

FEITE BRUCKEN 

BEWEGLICHE BRUCKEN
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strie. Mit ca. 70 Millionen Lat macht die deutsche 
Beteiligung an lettländischen Aktienunternehmungen 
etwa 50% der des gesamten Auslandes aus.

Eine unbestreitbare Tatsache ist es, daß Lett
land trotz seiner jungen, aufstrebenden Industrie 
in der Hauptsache als Agrarland, Deutschland h in
gegen, seiner wirtschaftlichen Struktur nach, als 
typisches Industrieland angesprochen werden muß. 
Dieser Umstand ist denn auch für den Charakter 
des W arenaustausches beider Länder ausschlag
gebend. W ährend Lettland aus Deutschland M a
schinen für seine Industrie und Landwirtschaft, 
Molkereimaschinen lind -Geräte für seine in s ta r
kem Aufschwung begriffene Milchwirtschaft, sowie 
Kunstdünger und verschiedene Halbfabrikate b e 
zieht, liefert es nach Deutschland Butter, Flachs, 
Flachsgarn, Leinsaat, Rauchwerk, Iiäute, Leder, 
Papierstoff u. a.

Obwohl Deutschland als Abnehmer lettlän- 
discher landwirtschaftlicher Erzeugnisse in den

letzten Jahren an Bedeutung zugenommen hat, ist 
die lettländisch-deutsche Handelsbilanz doch noch 
zu Ungunsten Lettlands passiv. Zur weiteren V er
tiefung der beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen 
wäre es durchaus erforderlich, daß  Deutschland 
in Zukunft nicht nur als Lettlands Lieferant, son
dern auch als dessen Kunde mehr in Erscheinung 
tritt, als es bis jetzt der Fall gewesen ist. D adurch 
wäre es auch der lettländischen Wirtschaft erm ög
licht, die deutschen Industrieerzeugnisse ohne G e
fährdung der lettländischen Zahlungsfähigkeit in 
wachsendem M aße aufzunehmen. Dies sollten 
namentlich die Kreise berücksichtigen, die sich 
gegen die Einfuhr einiger lettländischer landwirt
schaftlicher Erzeugnisse, namentlich Fleisch, ener
gisch wehren, sei es durch Prohibitivzölle, sei es 
durch sog. „veterinärpolizeiliche M aßnahm en“ . Im 
Interesse einer endgültigen W irtschaftsverständi
gung zwischen beiden Ländern ist dringend zu 
wünschen, daß der gegenwärtige Zustand bald eine 
Aenderung erfährt.

Der balflsdte Außenhandel im lefzien Jahre.
Von P e r  c y  M e y  e r -R ig a .

Im Jahre 1927 hat die Wareneinfuhr L e t t 
l a n d s  nur 249,0 Millionen Lat ergeben gegen 260,3 
Mill. im Jahre vorher, und 280,6 Mill. im Jahre, 
1-125. Wenn soweit ein stetiger Rückgang festzu
stellen ist, so zeigt andererseits die W arenausfuhr 
einen ebenso anhaltenden Aufstieg, gekennzeichnet 
durch die Zahlen von 179,6, 188,5 und 220,2 Mill. 
*Ur die drei letzten Kalenderjahre (in chronologi
scher Reihenfolge). Importminus und Exportplus 
Üben denn auch die Unterbilanz, die zeitweilig in 
^ettland schon einen bedrohlichen Umfang ange- 
^ n in ien  hatte, stark herabgedrückt. Unter den 
^ e f e r S t a a t e n  stand im Jahre 1927 D e u t s c h -  
^ n d mit 98,7 Mill. Lat =  39,5% der lettländischen 
1 ^arciteinfuhr weitaus an erster Stelle. Gegenüber 
.26, als Deutschland mit 39,9% beteiligt war, hat 
ch dieses Verhältnis so gut wie gar nicht ver- 

oben. Etwas gestiegen sind die englischen Lie- 
crungen, nämlich von 9,9 auf 10,6%. In die Höhe 

gegangen ist auch der russische Anteil, weniger 
^ rjenige Dänem arks und Schwedens, während die 

rigen Lieferstaaten im letzten Jahre meist mit 
uj^pgeren W ertbeträgen im Verhältnis zum Jahre 

6 vertreten sind. Ausgegangen von den H a u p t -  
(i^ g r  u p p e n  , dominierten im Berichtsjahre
I9?r\ *m m em  die bezüglichen Jahreszahlen für 
Uiii m  ( êr lettländischen E i n f u h r  Rohstoffe 
!Uit . ^ a ^ fab rik a te  mit 25,0o/o (22,8), Fertigwaren 
26 n ^°/° (50,6), Nahrungs- und Genußmittel mit 
aus °{° übrige Waren mit 1,1% (1,7). Hier-
s t neht hervor, daß  die w i r t s c h a f t l i c h e  U m - 
1 u n , n £ L e t t l a n d s  n o c h  i n d e r  E  n  t w i c k - 
r u ^ b e g r i f f e n  i s t : die I n d u s t r i a  1 i s i e -
g€ & senkt den Import von Fabrikaten, hebt da- 

n ĉ e Rohstoffeinfuhr, mittelbar wohl auch den 
aii(!r°,rt von Nahrungs- und Genußmitteln, wobei 
deri 1?§S cbe in den letzten Jahren so schwanken- 
ii^n .^ teergebn isse  mitsprechen. Hauptsächlich 
Lein ert Lettland von Rohstoffen Kohle, Metalle, 

^ aLlmw°lle nnd Wolle, Felle, Häute, 
r > Rauchwerk, Chemikalien; von Fertigwaren

Baumwoll- und Wollgewebe, künstliche D ünge
mittel, Industrie- und Landmaschinen (die ersterein 
bezeichnenderweise immer noch dem Werte nach 
in größerem  Umfange als die letzteren), Garne, 
Werkzeuge, elektrische Apparate und Zubehör, F a r 
ben usw.; von Nahrungs- und Genußmitteln endlich 
Roggen- und Weizenkorn, Zucker, Heringe, Tabak, 
Hafer, Gerste usw. Die Bezeichnung Lettlands als 
Agrarstaat ist auch nach diesen Daten nicht im 
vollen M aße aufrecht zu erhalten.

In der Ausfuhr überwogen im Berichts
jahre Rohstoffe und Halbprodukte mit 57,7°/o 
(54,1), Fabrikate 18,3°/o (19,7), Nahrungs- und
Genußmittel 23,8% (26,0). H ier liegen also
bedeutendere Schwankungen nicht vor. Die land
wirtschaftlichen Produkte sind mit 42 gegen 
55% wohl zurückgegangen, drücken aber der lett
ländischen Ausfuhr zum Teil noch ihren Stempel 
auf. Die Konjunktur bewirkte ein Hinaufschnellen 
des Anteils der Holzausfuhr von 22 auf 36%, undi 
dieses Plus hat auch wesentlich zur Gesundung der 
Handelsbilanz beigetragen. Zurückgegangen ist d a 
gegen der Flachsexport von rund 38 auf 26,6 Mill. 
Lat, während die Ausfuhr von Butter von 37,4 
auf 41,3 Mill. stieg, diejenige von Fleisch wiederum 
von 6 ,8  auf 6,0 Mill. fiel, während die übrigem 
Tierprodukte mit 6,1 gegen 7,0 Mill. in etwas g e 
ringerem M aße ausgeführt wurden. Die K r i s e  d e r  
L a n d w i r t s c h a f t  macht sich auch in Lettland 
in empfindlicher Weise ge ltend ; bei Flachs sprach 
der geringere E rn teertrag  mit. H a u p t a b n e h 
m e r  für die wichtigsten lettländischen Ausfuhr
artikel sind: für Butter — D e u t s c h l a n d ,  Holz 
— England, Flachs — Belgien und Frankreich. Der 
T r a n s i t  ergab im Berichtsjahre mit 839,900 lo .  
gegen 626,100 To. im Jahre vorher eine S t e i g e 
r u n g  u m  3 2 o/o. Besonders in die Höhe gegangen 
ist der W arenumschlag über die Landgrenze, 
namentlich derjenige im d i r e k t e n  E i s e n b a h n 
v e r k e h r  z w i s c h e n  d e m  R ä t e b u n d e  u n d  
D e u t s c h l a n d  über Lettland und Litauen. 40o/o
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des Transitverkehrs stammten aus dem Rätebunde, 
23 o/o aus Polen, 21 o/o aus Deutschland, je 6 o/o aus 
Estland und Litauen. Die Bedeutung Lettlands als 
Durchfuhrland hat offensichtlich zugenommen, die 
Zahlungsbilanz wird dadurch gefördert, aber die 
auch hierin zutage tretende wirtschaftliche Entw ick
lung scheint ihren Abschluß noch lange nicht g e 
funden zu haben. Die ü b e r a u s  g ü n  s t i g e g e o -  
p o l i t i s c h e  L a g e  L e t t l a n d s  mit seinem z e n 
t r a l e n  H a f e n  u n d  V e r k e h r s k n o t e n p u n k t  
R i g a  tritt immer mehr in den Vordergrund, wie
wohl der alte Verkehr aus der Vorkriegszeit noch 
lange nicht wieder e r re ic h te s t .  Entscheidender0 
maßen hängt diese Evolution von der wirtschaft
lichen Konsolidierung des östlichen, teils auch des 
südöstlichen Hinterlandes — Rußland und Polen — 
ab. Was Polen betrifft, so tritt hier die Tendenz, 
sich vom Transit durch Lettland freizumachen, her
vor, während dieses Bestreben seitens Rußlands 
trotz der künstlichen Förderung des Hafens von 
Leningrad, der aber in der kalten Jahreszeit aus
geschaltet ist, neuerdings stark in den Hintergrund 
tritt.

E s t l a n d  spielt im Rahmen des baltischen 
Wirtschaftslebens eine unverkennbar geringere Rolle 
als der vorbehandcltc Staat, jedoch zeigt die est- 
ländische Handelsbilanz an sich ein günstigeres 
•Bild. Im Jahre 1927 handelte es sich um einen 
gesamten E x p o r t w e r t  von 10 577 572 000 E.- 
Mark =  105,78 Mill. E.-Kronen (1 Kr. =  100 Mk.), 
sowie um einen I m p o r t  von 96,43 Mill. Kr. Der 

b e r  s c h u ß  ergab somit 9,35 Mill. und übertraf 
iq1 ,m€hr als das Zehnfache das geringe Plus von 
t92ö. In den vorherigen Jahren handelte es sich 
Kleist um ein bedeutendes Minus. Unter den L i e -  

e r S t a a t e n  stand im Berichtsjahre D e u t s c h -  
<l n d  mit 26,4% (29,1) an der Spitze, es folgten 

~ ngland mit 1.4,3o/0 (12,2), die Vereinigten Staaten 
; °n Nord-Amerika mit 14,2o/o (23,6), die Sowjet
union mit 9,1 o/o (4,4), alsdann Schweden, Polen, 

!ankreich, Lettland, Finnland und andere Staaten, 
estländischen E x p o r t  dominierte England mit 

^•/>% (28,8), dicht gefolgt von D e u t s c h l a n d  
P 29,8o/o (23,1), erst in weitem Abstande kommen 
Rußland mit 6,3o/0 (12,9), Belgien mit 5,5o/0 (6,1),' 
^ettland mit 5,20/0 (6,2), Finnland mit 4,50/0 (3,6), 
enier Schweden, Dänem ark und andere Staaten. 

v 1̂ r.aus erhellt, daß das estländische Außenhandels- 
^eriiäitnis so ziemlich demjenigen Lettlands ent- 
al) t, m ag auch die F r a g e  d e s  V e r t r a g s  - 

S c h l u s s e s  m i t  D e u t s c h l a n d  n o c h  u n  - 
t o s t  sein. Alle Bemühungen, dem Warenaus- 
b" mit Skandinavien und den nächsten Nach- 
Lrf 'ln^€rn zu fördern, haben zu offensichtlichen 
bleh €n geführt; Deutschland und England

i  r- Ĉ c wichtigsten Bezug- und Lieferxstaaten 
r . ür diese Ostseerepublik. Einen wesentlichen 

demSt{ ^  könnte höchstens der Vertragsabschluß mit 
ein a t e b u n d e  in Aussicht stellen, wenn es zu 
richtT1* so ĉben Abkommen kommen sollte. Im Be- 
säcl r Jt hre *st ^ cr englische Importanteil haupt- 
baur infolge verstärkter Einfuhr von E isenbahn
in . tlterial gestiegen; bei den mehr und mehr 
LiSe1T! konkretes Stadium tretenden estländischen 
Hach t a • ^aU^ ^ nen m a& dieser Einfuhrzweig dem- 
rü c k ? „ Cme we.itere Steigerung erfahren. Stark zu- 

gegangen ist die Einfuhr aus Amerika infolge

geringeren Roggenimports. Von estländischen E x 
portwaren gehen hauptsächlich Holz, Fleisch, Butter 
und Flachs nach England, wiederum Butter, Eier 
und billigere Baumwollerzeugnisse nach D e u t s c h 
l a n d .  Im übrigen erinnern Export und Import 
stark an den lettländischen Handelsverkehr, fre i
lich mit der Einschränkung, daß  der estländische 
Transit gegenüber dem  lettländischen sehr stark 
zurücktritt und sich eigentlich nur auf den Revaler 
Umschlag, besonders in den Wintermonaten, b e 
zieht. —

L i t a u e n  kam im Berichtsjahre auf einen I m - 
p o r t  im W erte von 265,7 Mill. Lit gegen 240,8 jMill. 
im Jahre vorher, dagegen erreichte es einen E x 
p o r t  von nur 245,9 gegen 253,3 Mill. Einem Minus 
von 19,8 Mill. im letzten Jahre hat man ein Plus 
von 12,5 im vorvergangenen gegenüberzustellen. 
L i t a u e n  i s t  w i r t s c h a f t l i c h  d u r c h a u s  v o n  
D e u t s c h l a n d  a b h ä n g i g .  Allerdings ver
schweigt die amtliche Kownoer Statistik die pol
nischen Lieferungen und bucht sie zum Teil zu
gunsten des Handelsverkehrs mit Deutschland oder 
Lettland. Mangels genauerer Anhaltspunkte hat 
man aber von den offiziellen Daten auszugehen. 
»Diesen zufolge ist der d e u t s c h e  A n t e i l  a n  
d e r  W a r e n v e r s o r g u n g  L i t a u e n s  im B e
richtsjahre auf 53,lo/o gekommen gegenüber 53,8% 
im Jahre 1926, bei England handelte es sich um 
6,7o/o (7,9), Nordamerika 5,5o/o (4,4), der Tschecho
slowakei 5,2o/o (6,3), Lettland 3,80/0 (3,1), Holland 
3,4o/o (3,4). D er Anteil der übrigen Staaten ist nur g e 
ring. W as die litauischen W a r e n l i e f e r u n g e n  
betrifft, so hat sich das Gesamtbild in den beiden 
letzten Kalenderjahren gleichfalls nur unwesentlich 
verschoben. D e u t s c h l a n d s  A n t e i l  ergab 51,5 
(46,80/0), derjenige Englands 24,80/0 (24,9), L ett
lands 8,9o/o (1.0,5), während derjenige der übrigen 
Staaten gegenüber diesen Verhältniszahlen ver
schwindend gering war. Wie hieraus ersichtlich, 
ist d<jir A k t i o n s r a d i u s  d e s  l i t a u i s c h e n  
A u ß e n h a n d e l s  z i e m l i c h  e n g  b e g r e n z t .

In der litauischen W a r e n e i n f u h r  figurierten 
Nahrungs- und Genußmittel im Berichtsjahre mit 
49,0 Mill., hauptsächlich Zucker, Heringe, Reis, 
Früchte, Kaffee umfassend, Rohstoffe und H a lb 
produkte mit 71,7 Mill., hier wiederum überwiegend 
Superphosphat, Metalle, Erdölprodukte, Zement, 
T abak  einschließend, endlich Fertigwaren mit 144,9 
Mill. In der A u s f u h r  handelte es sich um lebende 
Tiere (Pferde, Schweine, Rinder) für 35,2 Mill., 
Lebensmittel (Butter, Eier, Fleisch) für 42,7, R oh
stoffe und Halbprodukte (Flachs, Zellulose, Holz, 
Leinsaat, H äute und Felle) für 162,6 Mill., Fertig 
waren (Papier, Karton, Streichhölzer) für 5,2 Mill. 
Litauen ist also immerhin ganz ü b e r w i e g e n d  
e i n  A g r a r l a n d  mit ganz schwach entwickelter 
eigener Industrie. Für eine ganze Reihe von A r
tikeln ist D e u t s c h l a n d ,  w e n n  n i c h t  e i n 
z i g e r  A b n e h m e r ,  s o  d o c h  H a u p t k ä u f e r ,  
desgleichen bestreitet es die V e r s o r g u n g  d e s 
l i t a u i s c h e n  A b s a t z m a r k t e s  mit billigeren 
W aren und Massenartikeln aller Art. Der litauische 
T r a n s i t  entwickelt sich in jeder Beziehung, indem 
er letzthin auf 383,606 Tonnen kam, wovon nicht 
weniger als rund 202000 Tonnen, also weitaus das 
Meiste auf a u s  D e u t s c h l a n d  s t a m m e n d e
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S e n d u n g e n  entfiel. Der Rest kam größtenteils 
aus Rußland. Nächst Lettland ist Litauen der wich
tigste baltische Transitstaat, wobei die geo
graphische Lage Litauens in der Nähe von zwei 
Großstaaten entscheidend ins Gewicht fällt. Im 
übrigen geht aus dem in der gegenwärtigen Ueber- 
sicht enthaltenen Zahlenbild der drei Staaten hervor, 
daß der Außenhandelsumsatz Litauens wertmäßig 
fast genau demjenigen Estlands entspricht. Die

Umsatzsumme beider Länder zusammengenommen 
entspricht wiederum dem Umsatz Lettlands. Das 
Verhältnis Lettlands, Estlands, Litauens zueinander 
ist also in diesem Falle wie 2 :1 :1 .  Dagegen b e 
trägt die Zahl der Einwohner in derselben Staatem- 
reihenfolge rund 1,85, 1,15 und 2,25 Mill., woraus 
bezeichnende Schlüsse auf die derzeitige wirtschaft
liche Kapazität der baltischen Staaten gezogen w er
den können.

Stettin und die Osfefaaien.
Von Dr .  E.  S c h o e n e .

T ro tz  d e r  V erk eh rsab w an d eru n g  von Stettin  ha t der  
g röß te  deu tsche O stseehafen  auch  in den  J a h re n  nach  d em  
K riege seine Stellung als hauptsächlicher M ittler des G ü te r
verkehrs D eutschlands mit den östlichen O stseeländern  in 
vollem U m fange  erhalten und ausbauen  können. Die 
S tettiner V erkehrsverluste  ers trecken  sich vorw iegend in 
anderen  R ich tungen : sie beruhen  in e rs te r  Linie auf de r  
E rs ta rkung  D anzigs und G dingens als Fo lge  d e r  neuen  G renz
ziehung im deu tschen  Osten sowie zum an d ere n  auch auf 
der fo rtgese tz t verm ehrten  E in flußnahm e der N ordseehäfen  auf 
den deutschen  O stseeverkehr. Von diesen beiden M om enten 
}st der erste geg en w ärt ig  de r  bei w eitem  schw ererw iegende , 
indem näm lich de r  S te ttiner  seew ärtige  G üterum sch lag  im 
Hinblick auf den M assengu tverkeh r  (hauptsächlich von, ab e r  
auch nach Skandinavien) durch  die K onkurrenz  D anzigs  und 
Gdingens empfindlich beein trächtig t w orden  ist. D e m g eg e n 
über w a r  d e r  S tückgu tve rkeh r  im J a h rzeh n t  nach  dem K riege 
zwar auch nicht g le ichm äßig  befried igend, hat a b e r  doch 
11111 m anchen g e rad e  d e r  no rdosteuropäischen  S taa ten  einen 
erfreulichen A ufschw ung nehm en können.

N atürlich sind auch im V erk eh r  Stettins mit d em  Osten 
infolge de r  veränderten  politischen Verhältnisse bedeu tsam e 
und einschneidende V erschiebungen eingetreten . E s  ist hier 
*n ers te r  Linie R uß land  zu erw ähnen . D e r  deutsch-russische 

u te rve rkehr vor dem  K riege, de r  verhältn ism äßig  intensiv 
Und teilweise g e rad e  durch  hochw ertige  G üter  gekennzeichnet 

vollzog sich zu einem beträchtlichen  Teile über den  
tettiner H afen . Die H offnung, die man in M itte leuropa nach 

RGIri K rieS c a u  ̂ e ’ne. In tensiv ierung des A ußenhandels  mit 
ußland, auf die w irtschaftliche E rsch ließung  d e r  w eiten 

^ ss isch en  A bsa tzgeb ie te  und  dam it auf verm ehrte  Absatz- 
oglichkeiten g e rad e  auch für deu tsche E rzeugn isse  setzte,

a . en sich b isher infolge des  russischen A ußenhande lsm ono
p o l  und d e r  außero rden tlich  schwierigen, sich g e ra d e  in 
j n&ster Zeit im m er m ehr  zuspitzenden  W irtschafts lage im 

nem  R ußlands  b isher  nu r  zu einem verschw indend geringen  
v  “ erfüllt. U nd auch eine wesentliche A enderung  d ieser  

erhältnisse kann  kaum  erhofft w erden , so lange das gegen- 
drtige russische R egim e an seinen b isherigen  W irtschafts- 

Methoden festhält.
t , D er G üterum sch lag  Stettins mit dem  O sten be tru g  im 
tQ re 1913 insgesam t 538 992 to, w obei auf R u ß lan d  412 878 
l99rund auf F innland  126 114 to entfallen. In den  Jah re n  
der0’ be trug  d e r  en tsp rechende  V erkeh r  mit
fLit -Ö-S.S.R., F innland, Lettland, E s tland  und M emel 
GütaUCr0 552 317 to, 653 580 to und 488 423 to. W enn  de r  
licu Craustausch S tettins mit den angegebenen  S taa ten  d e r  öst-
eru^L. ^ stsee dem nach  in den  letzten J a h re n  tro tz  den  oben 
krie» V erhältn issen hinsichtlich R uß lands  dem  Vor-
trächfr u ngefäh r  en tsprach , ihn teilweise sogar b e 
reich 10 überstieg , so leg t dies Zeugnis  ab  von den  erfolg-
neuen%  ^ e m übungen  Stettins, den  G üteraustausch  mit den 
mit T” a ten S ebilden im N ordosten  E u ropas , im besonderen  
gleich lri ^ anc >̂ so zu intensivieren, d a ß  h ie rdurch  ein Aus- 
Seschaffer -^en R ü ck g an g  des eigentlichen R u ß lan d v erk eh rs

Fall l '^ k e so n d e re  ist dies hinsichtlich F i n n l a n d s  d e r  
ie V erkehrszah len  lau ten  h ier:

1913 126 114 to,
1925 323 477 to,
1926 348 672 to,
1927 273 933 to.

^ h a d e t^ l  ^ esc:n Z ah len  geh t hervor, d a ß  F inn land  — unbe- 
ânds Un 5 r w irtschaftlichen B edeu tung  nam entlich  auch Lett- 

^titeruu t- E stlands für uns — w eitaus an e rs te r  Stelle ins 
s ausch S te ttins  mit d em  O sten steht. D enn w ährend

der  V erk eh r  mit d e r  U. d. S. S. R. heute  klein ist und sich un 
gefäh r  auf d e r  H öhe  des V erkehrs  mit E s tland  und L e t t 
land hält, (1926: 40 731 to, 1927: 74 149 to) hat sich F inn land  
m ehr und m eh r  zu einem H au p tab sa tzm ark t  und H a u p t
bezugsland  D eutschlands in der  östlichen O stsee en t
wickelt, w obei allerdings seine B edeu tung  als L ieferant von 
w ichtigen  Rohstoffen  und L andesp ro d u k ten  m engenm äß ig  
beträchtlich  überw ieg t.  D iese E ntw ick lung  ist, w enn  auch 
vielleicht noch der  eine o d e r  an dere  W unsch  auf d iesem  
G ebiet offen sein m ag ,durch das H an d e lsab k o m m en  mit 
F inn land  vom 26. Ju li 1926 ges tü tz t  und  g e fö rder t  w orden . 
Durch d ieses A bkom m en, das  seine günstige  W irkung  g e rad e  
auf den  W echse lverkeh r  mit S tettin  nicht verfehlt hat, 
haben  sich bekanntlich  beide Länder, ab g eseh en  von einer 
R eihe  von Zolltarifgeständnissen, die • gegense itige  M eistbe
günstigung  eingeräum t.

W ie schon e rw ähnt w urde, übers te ig t die E in fuhr  von 
F innland  über Stettin  die A usfuhr ganz  wesentlich. In e rs te r  
Linie w erden  von Finnland Holz, insbesondere  Papierholz , 
das  zum g ro ß en  Teil von de r  S te t t ine r  Pap ie rindustr ie  w eite r
verarbeite t wird, sowie die V erarbe itungsp roduk te  von Holz 
eingeführt (1927: Pap ie rho lz  141 400 to, Bau- und  N utzholz 
33 700 to, P ap ie r  a ller  Art 4 300 to, Zellstoff 11800 to). 
D aneben  spielen ab e r  auch B u tte r  (3200 to) u nd  P reißel-  
beeren  (1260 to) eine w ichtige Rolle. U m g e k e h r t  sind 
im A usgang  nach  F inn land  reg e lm äß ig  die verschiedensten  
deu tschen  A grar-  und Industr iep roduk te ,  wie Getreide, K a r 
toffeln, Zucker, Mehl, H eringe , Futte rm itte l ,  Düngemittel» 
Zem ent, E isenröhren , M aschinen, Maschinenteile etc. in 
e rs te r  Linie vertre ten . D ieser w echselseitige V erk eh r  w ird  
durch  ein dichtes Schiffsliniennetz vermittelt, durch  das  
S tettin  mit fast allen wichtigen finnländischen H äfen  ver
bunden ist.

W enn  de r  V erk eh r  mit L e t t l a n d  u n d  E s t l a n d  
nicht die D ichtigkeit des Stettin-finnländischen erreicht hat, 
so ist hier w ieder darau f  hinzuweisen, d aß  sich g e ra d e  in den 
S te ttiner  B eziehungen zu diesen. L ändern  das  F ragm en ta r ische  
b em e rk b a r  macht, das  d e r  w irtschaftlichen V erknüpfung  Ost- 
und N ordosteu ropas  durch  die V e rän d eru n g  d e r  politischen 
und kom m erzie llen  S truk tu r  R uß lands  anhafte t.  D ie H a u p t
häfen d ieser  Länder, Reval, R iga  und  Libau, vor d em  K riege 
als W in terhäfen  R uß lands  von b eso n d e re r  B edeutung, sind 
d e r  V orteile  ihres w eiten  H in te rlandes  durch  die g e r in g e  
räum liche T iefe  der  S taa ten , de ren  H au p ts täd te  die beiden e rs t
genann ten  gleichzeitig  sind, einstweilen bis zu einem gew issen  
G rade  verlustig  g egangen .  D as organische W achstum  dieser 
H äfen , mit d en en  g e rad e  S tettin  zu allen Zeiten  rege  H an d e ls 
und Sch iffahrtsbez iehungen  un te rha lten  hat, ha t sich d a rau f  g e 
stützt, d a ß  sie auf G rund  ih re r  natürlichen  Lage die g e g e 
benen  Aus- und E infallto re  von und nach  d em  w eiten  
russischen Reich w aren . H eu te  ist d ie se  E n tw ick lung  a b 
geschnitten , und  eine sichere V oraussage  darüber ,  ob  es den 
H äfen  Lettlands und  E stlands  ge lingen  wird, im G ü te rau s 
tausch  mit R u ß la n d  w ied er  eine w ichtige Rolle zu spielen, 
dü rf te  angesich ts  d e r  sich dau ern d  um gesta ltenden  russischen, 
W irtschaftsverhältn isse  und  zum al angesich ts  des P ro b le 
m atischen, w as d e n  A ußenhan d e lsm e th o d en  und -möglich- 
keiten  des  heu tigen  R uß lands  anhafte t,  k aum  m öglich sein,.

D ie H äfen  E s tlands  und L ettlands sind heute  also  in d e r  
H au p tsach e  als T rä g e r  d e r  seew ärtigen  E in- und A usfuhr 
d ieser  L än d e r  mit ih re r  nicht eben  großen, räum lichen  A us
dehnung  und ih re r  verhä ltn ism äß ig  ger ingen  und im w esen t
lichen noch ag rarischen  B evölkerung anzusehen . U nd  es ist nu r  
natürlich, w enn  sich dies auch g e rad e  auf ihren, seew ärtigen  
W arenaustausch  mit S te ttin  ausw irk t.  S tettin  em p fän g t von
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L ettland  und E stland  in ers te r  Linie solche P rodukte ,  die 
für ih ren  C h arak te r  als überw iegende  A g rar länder  k e n n 
ze ichnend  sind. B esonders ist dies hinsichtlich Lettlands d e r  
Fall, w äh ren d  Estland , w enn auch  dies vorw iegend als 
A grar land  beze ichnet w erden  muß, im V ergleich  zur G röße 
des L andes bereits  eine verhältn ism äßig  lebhafte  b oden 
ständige Industrie  besitzt. Bei d e r  relativ ger ingen  A ufnahm e
fähigkeit E stlands  steht es d ah e r  m engenm äß ig  im G esam t
v e rkeh r  auch beträchtlich  hinter Lettland. — Von beiden L än 
dern  sind insbesondere  die S te t tiner  B ezüge von typischen, 
A gra rp roduk ten ,  wie B utter und Eiern, bedeu tend . An erster 
Stelle s teht in d ieser Beziehung Lettland, d a  sich R iga in de r  
N achkriegsze it  zu einem w ichtigen B u tte rg roßhande lsp la tz  
entwickelt hat. D aneben  spielen Leinsaat, F lachs und 
H an f  eine bedeu tende  Rolle. Die g ro ß en  M engen von 
russischem  Flachs und  H anf, die S tettin  vor dem  K riege re g e l
m äß ig  über die baltischen H äfen  einführte, sind a b e r  in 
den  J a h re n  nach  d em  K riege auch nicht annähernd  w ieder 
erre ich t w orden . — In u m g e k eh r te r  R ich tung  beziehen E s t 
land  und Lettland über Stettin hauptsächlich  Maschinen, 
D üngem ittel,  Zem ent, Textilien, Zucker, H eringe, teilweise 
auch  G etreide.

D er G esam tgü teraus tausch  Stettins be tru g  mit Lettland 
1926: 95 385 to, 1927: 78 546 to, mit E s tland  1926: 40 667 to, 
1927: 33 534 to. Zweifellos ist — auch  dann, w enn m an das 
russische H in te rlan d  de r  beiden L änder  a u ß e r  acht läß t — 
noch eine S te igerung  dieses G üterverkehrs  möglich, und 
Stettin ist dauernd  bestreb t,  diese durch  geeignete  M aß 
nahm en  herbeizuführen . W as E stland  anbetrifft, so w ürde 
d e r  S te ttiner  G üterum schlag , nam entlich  die A usfuhr nach 
E stland, sicherlich durch eine befr ied igendere  R egelung  des 
handelspolitischen Verhältnisses mit E s tland  befruchtet 
w erden . W ährend  sich die wirtschaftlichen Beziehungen mit 
L ettland  seit dem  1. D ezem b er  1926 im W ege de r  M eistbe
günstigung  abw ickeln , ist D eu tsch land  durch das deutsch- 
estländische W irtschaftsprovisorium  vom J a h re  1923 die M eist
begünstigung  le ider  noch nicht e ingeräum t w orden , so daß  
der  autonom ische estländische Zolltarif für deu tsche W aren  
zur A nw endung  gelangt.

A bschließend sei d ah e r  an  dieser Stelle de r  E rw ar tu n g  
A usdruck gegeben , d aß  die dem  Abschluß eines b rauchbaren  
M eis tbegünstigungsvertrages  im W ege  stehenden Schw ierig
k e iten  in Bälde aus dem  W ege  g eräum t sein mögen, dam it 
der  deu tsche G üteraustausch  mit Estland  über S tettin  sich in 
Zukunft ungehem m te r  als b isher entwickeln kann.

Estlands Außenhandel im ersten Vierieijahr 1028.
Die Wertziffern für den estländischen A ußen

handel in den ersten 3 Monaten der Jahre 1927 und 
1928 geben folgendes Bild:

1927 1928
Im p o r t  18.56 26.95 -j- 8,39 Mill. K ronen
E x p o r t  17 56 23.53 - f  5.97 Mill. K ronen
U m sa tz  36.12 50,48 14,36 Mill. K ronen
Bilanz — 1.00 —3,42 -f-

Bemerkenswert ist hierbei in erster Linie die 
Steigerung des Umsatzes im Außenhandel um rund 
40o/o, wobei der Import um 45°/o und der Export 
um 34% gewachsen ist. Diese Steigerung im 
Außenhandelsverkehr ist auf verschiedene Gründe 
zurückzuführen. Was den Import anbetrifft, so ist 
er fast in allen W arengruppen gestiegen. In erster 
Linie hat die Einfuhr von Getreide, Mehl und F u t
termitteln beträchtlich zugenommen und zwar von
2,42 auf 6,25 Mill. Kronen. Gegen Ende des vorigen 
Jahres waren die Vorräte an inländischem Getreide 
zur Neige gegangen, und auch die Vorräte an im
portiertem Getreide und Mehl waren unbedeutend, 
so daß mit einer verstärkten Einfuhr von B rotge
treide zu Beginn des Jahres gerechnet wurde. Die 
Hausse in den Getreidepreisen führte zu einer b e 
deutenden Verteuerung des Imports, die um so 
größer war, als es wegen der mangelhaften Som- 
m erkornem te notwendig wurde, größere Partien 
wertvolles Saatgut (H afer und Gerste) einzuführen. 
Berücksichtigt man ferner das Steigen der N ach
frage nach Kraftfutter, so erscheint die hohe Im 
portziffer für Getreide und Mehl keineswegs als un 
normal. Immerhin hat die recht bedeutende E in 
fuhr von Getreide wirtschaftlichen Kreisen V eran
lassung gegeben, dem Problem einer Steigerung der 
inländischen Getreideproduktion näher zu treten. 
Die Industrie war im ersten Vierteljahr bedeutend 
besser beschäftigt als vor einem Jahr, — die stei
genden Importziffern für Roh- und Hilfsstoffe geben

dafür ein deutliches Zeichen. So wurden textile 
Rohstoffe (Baumwolle, Jute etc.) für 3,57 gegen
2,42 Mill. Kr. importiert, H äute und Leder für 1,41 
gegen 1,02 und Chemikalien für 1,02 gegen 0,79 
Mill. Kr. Die Einfuhr verschiedener Metallwaren 
und Maschinen hat ebenfalls zugenommen, landvv. 
Maschinen von 0,17 auf 0,23, Industriemaschinen 
und Transportmittel von 1,57 auf 1,66 Mill. Kr. Der 
Import von Kohle ging von 0,58 auf 0,24 der von 
Oelen und Fetten von 1,23 auf 1,19 Mill. Kr. zurück- 
Bemerkenswert ist schließlich die Steigerung 111 
der Einfuhr von Gebrauchsartikeln, wie z. B. von 
Textilwaren von 2,26 auf 3,71, Holz- und Papier- 
waren von 0,47 auf 0,64 und verschiedenen Lebens
und Genußmitteln von 2,41 auf *2,68 Mill. Kr.

Der Export l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  E r z e u g n i s s e  
zeigt eine weitere Zunahme. So stieg die Ausfuhr 
von Produkten der Viehzucht (Butter, Bacon etc.) 
von 4,01 auf 5,54, von lebenden Tieren von 0,04 aut 
0,19, von Häuten von 0,39 auf 1,25, von Getreide 
und Kartoffeln von 0,18 auf 0,47 und von laser- 
stoffen (Flachs) von 3,25 auf 4,81 Mill. Kr. D ]e 
Holzausfuhr war durch Eisschwierigkeiten behin
dert, so daß ihr Wert von 2,05 auf 1,68 Mill. Kr. 
zurückging. Dagegen hat die Industrie ihre Ausfuhr 
erheblich gesteigert. Papier und Zellulose wurden für 
3,22 gegen 2,88 Mill. Kr., Erzeugnisse der rI exti - 
Industrie für 4,95 gegen 3,55 Mill. Kronen exportiert.

Bei der Beurteilung der Handelsbilanz für die 
ersten 3 Monate des laufenden Jahres kann mithin 
festgestellt werden, daß das Passivum der Bilanz 
im Betrage von 3,42 Mill. Kronen keineswegs a s 
eine gefährliche Erscheinung zu bewerten ist. D - 11 
größten Teil der Importwaren bilden P r o d u k t i o n s  
mittel für die Landwirtschaft und die Industrie, 1 
späterhin durch eine Erhöhung des Exports wiec e 
in Erscheinung treten werden.

Eine Anzeige im „Ostsee-Handel“ bringt Gewinn
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Freihafen. — W estliches Hafenbecken.
Abfahrtstelle der Passagierdam pfer nach L ettland, E stland  u n d  F innland.

Phot. Dreblow.

Der Regierungsanleiheionds 
für die Enfwiddung der Handelsmarine Finnlands*)

Von K. W. H o p p u ,  M. A.
Vorsitzender des Statistischen und Schiffsregister-Büros des Schiffahrtsamtes.

Entwicklung der finnischen Handelsmarine.
s , Man kann nahezu von einer Bütezeit der finni-
o H andelsm arine sprechen zu der Zeit als die 

eetrans ' -------- -- ' ~ ...........
^gewiesen waren. So bestand im Jahre 1877 die 
Go otte aus ungefähr 2000 Schiffen mit einer 
(jerSa^ tonnage von 303 000 Reg.-To. Hiervon war 
un(j S ü ß e re  Teil, ungefähr 85%, in der Ozeanfahrt 

Nordseeschiffahrt beschäftigt. K apital
e r  i Unc  ̂ besonders der große Bedarf an Kapital, 
lioHÜUrch außerordentliche Ausdehnung des 
dieSg aJl^els entstand, hinderten die Entwicklung 
Schiff an^ e ŝrnarine. Die Beschaffung von Dampf- 
« " rls rdr te ein so großes Kapital, daß  die 
^chiffC,1(̂ n R.ee^er, die bisher gewöhnt waren, ihre 
Aufsi ^  im e*&enen Lande, unter ihrer persönlichen 
merjcC ^  un^ m it der Hilfe ihrer guten Schiffszim-
Entwirl V u b*uf n > unfäl,ig waren, mit der modernen 
forderC nS Schritt zu halten und den erhöhten An- 
des an n^ en’ ^ er überseeische Handel des Lan- 
^inflüs S,10 ste^ te> zu genügen. Weitere ungünstige 
der r. Se. entstanden durch die unsichere Lage unter 
Seiten 1Ssiscben Regierung und die Unzulänglich- 
^ rachtv "Sac.hr ichtendienst, der im modernen 

erkehr einen Faktor von erster Bedeutung

Sporte fast ausschließlich auf Segelschiffen

darstellt. Am Ende des Jahres 1918, dem ersten 
Jahre der finnischen Unabhängigkeit, bestand die 
Handelsmarine aus 2036 Schiffen mit einen G e
samtraumgehalt von 245 000 Reg.-To., am Ende 
des Jahres 1925 aus 1207 Schiffen mit 202  000 
Reg.-To. und am Ende des Jahres 1927 aus 1180 
Schiffen mit insgesamt 227 000 To. Von der 
Tonnage des vergangenen Jahres wurden etwa 60% 
in der Ozeanfahrt und in der Nordseeschiffahrt 
verwendet.

Eine Folge davon, daß die finnische H andels
marine unfähig war, sich im gleichen M aße zu 
entwickeln, wie die Ein- und Ausfuhr des Landes 
zunahm, war, daß die ausländische Tonnage in 
erhöhtem M aße in Anspruch genommen wurde. 
Von einem Prozentsatz von 77 o/o der finnischen 
Tonnage bei ankommenden Frächten im Jahre 1883 
war der Anteil der finnischen Tonnage im Jahre 
1903 auf 680/0 gesunken. Im Jahre 1923 war dieser 
Prozentsatz auf 23o/0 gesunken, um im Jahre 1927 
auf ungefähr 29,6o/0 wieder zu steigen. Bei den 
ausgehenden Frachten betrug der Prozentsatz der

*) D ieser  Bericht ist dem  M ai-Bericht d e r  F inlands- 
Bank entnom m en.
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im Jahre 1883 beschäftigten finnischen Tonnage 
59  o/0j gegen 36% im Jahre 1903, 16% im Jahre'
1923 und 16,4o/0 im Jahre 1927.

Die Zahlen für eingehende und ausgehende 
Tonnage geben jedoch nicht ein genaues, über
sichtliches Bild darüber, wieviel Fracht in finni
schen und wieviel in ausländischen Schiffen b e 
fördert wird. Bei der regelmäßigen Linienschiff1- 
fahrt z. B. müssen die Schiffe mehr als einein 
finnischen Flafen anlaufen und in jedem Hafen nur 
einen Teil ihrer Ladung laden oder löschen. T rotz
dem wird in der Statistik die Tonnage der Schiffe 
jedesmal in voller Höhe eingetragen. Um  ein g e 
naues Bild der Lage in dieser Hinsicht zu b e 
kommen, muß man feststellen, wieviel von der Ein- 
und Ausfuhr des Landes tatsächlich in finnischen, 
und wieviel in ausländischen Schiffen befördert wor
den ist.

Nach den beim Schiffahrtsamt geführten S ta
tistiken ist nur ein sehr kleiner Teil der Ein- und: 
Ausfuhr im Jahre 1926 in finnischer Tonnage be
fördert worden. Von der Gesamtmenge der e inge
führten Waren, 2 064 932 to wurden nur 504 780 to 
oder 24,4% von finnischen Schiffen gebracht und 
1560152 to oder 75,6o/0 von ausländischen Schiffen. 
In Hinsicht auf die verschiedenen W arenarten stan
den sich folgende Anteile der finnischen und aus
ländischen Tonnage gegenüber:

F inn land  A usland
to  %  to  %

S tü c k g ü te r  330.103 37,2 556.252 62,8
G etre ide  21.906 15,2 123.124 84,8
K o h le  53.590 9,6 499.400 90,4
M aschinen u n d  andere

schw ere  G ü te r  24.407 42.1 33.367 57,9
Sonstige  W are n  74.774 17,7 348.009 82,3

Die Ausfuhr betrug insgesamt 4 702 204 to, von 
denen 538 998 to oder 11,5% von finnischen Schiffen 
und 4163 206 to oder 88,5o/0 von ausländischem 
Schiffen befördert wurden. Die wichtigsten Gruppen 
der verschiedenen W arenarten verteilten sich wie

' F in n la n d  A usland
M enge %  M enge %

P a p ie r  u. P ap ie rm asse  to  130 228 26,8 355.386 <3,2
S chn it tho lz  std. 84.665 7,0 1.124 378 93,0
R undho lz  s td .  49.56o 20,9 189.464 79.1
S chw ellen  std. 56196 27,5 151.462 72,5
Pap ie rho lz  std. 16.093 0,9 1.603.999 99,1
G rub en h o lz  std. 2.993 0,3 975.114 99,7
P fäh le  std . 3.026 2,6 110.887 97,4
B rennholz  std. 46.2o5 55.5 45.550 44,5
S tü c k g ü te r  to. 105.390 55.0 86.025 45,0
Sonstige  W a re n  to. 57.025 33,7 111.639 66,3

Von der Gesamtein- und -ausfuhr, 6 767 136 to 
wurden insgesamt 1043 778 to oder 15,4% von fin
nischen Schiffen und 5 723 358 to oder 84,6% von 
fremden Schiffen befördert. Da der Export von 
Holzmasse und Holz in jedem Jahre anzuwachsen 
pflegt, wird dieses Verhältnis für die finnische 
Tonnage, die ihrer Zahl nach zu klein ist, um ihren 
Anteil an den Frachten zu behaupten, noch u n 
günstiger wrerden, falls der Export auch weiterhin 
an wachsen sollte.

Dis Regierung behandelt die Frage 
über die Unzulänglichkeit der finnischen Tonnage.

Die Tatsache, d aß  wir gezwungen sind, uns für 
unsere Ein- und Ausfuhr auf ausländische Tonnage

zu verlassen und daß die finnische Tonnage schon 
für einen sehr kleinen Prozentsatz der Frachten, 
die von unserem Außenhandel bedingt werden, un
zureichend ist, hat die Aufmerksamkeit des Reichs 
tages und der Regierung auf sich gelenkt. Im 
Reichstag wurden Vorschläge für eine V ergröße
rung der finnischen Handelsmarine erörtert. Gleich
zeitig begann auch die Regierung ihre Aufmerksam
keit dieser Angelegenheit zuzuwenden, zumal der 
strenge Winter 1925/26 klar erkennen ließ, daß 
unser Außenhandel, um mit den schwierigen Eis - 
Verhältnissen fertig zu werden, eisverstärkte F ah r
zeuge von einer Klasse benötigt, an die die aus
ländische Tonnage, die im Verkehr mit Finnland 
gebraucht wird, im allgemeinen nicht h e r a n r e i c n t .  
Im März 1926 betraute die Regierung d e n  Ver
fasser dieses Artikels mit der Aufgabe, V o r s c h l ä g e  
für eine W iederbelebung des Schiffsbestandes aus
zuarbeiten. In einem Bericht, datiert vom 26. o 
vember 1926, kam der Verfasser zu dem S c h lu D ,  
daß für eine H ebung des Schiffsbestandes von  der 
Regierung ein Darlehnfonds von 100 Millionen Marie 
außerhalb des Budgets ausgesetzt werden m u ^ e [  

Aus diesem Fonds m üßten mit 4%^ verzinste 
lehen ausgegeben werden bis zu einer Höhe, 
sich mit dem halben W ert des Schiffes d e c k t  urw* 
mit einer Rückzahlungsfrist von acht Jahren. 
Regierung holt Auskünfte über die Firmen c l e *  

Betracht kommenden Schiffsreeder von den 
delskammern und von verschiedenen R egieruI\ %  
behörden ein; die Gesamtheit der Aeußerung ^  
bestimmt dann ihren Beschluß. Am 7.
1927 wurde ein entsprechender Entwurf von 
Regierung fertiggestellt, dem Reichstag v° r&e 
und am 29. März 1928 durch den Reichstag g 
nehmigt. Nach der Verabschiedung d ^ cn. , 
Reichstag wies das Gesetz über einen Uar 
fonds der Regierung für die Entwicklung de 
delsmarine im Vergleich zu dem von der K>egi 
eingereichten Entwurf verschiedene Abweic _  
auf. Nach dem Entwurf sollte die Höhe des 1 .
100 Millionen Mark betragen, die im Laute ae 
Jahre 1929 bis 1933 durch jährliche Z u w e n d  » 
von 20 Millionen Mark aufgebracht werden s 
Der Reichstag läßt die schließliche Hohe des ^  
offen und macht sie von Anweisungen, durc 
Budget, abhängig. Auch was die Verzins ne 
betrifft, ist der von dem Reichstag einge . ung. 
Standpunkt abweichend von dem der i7 ;r1cfuß 
Der Entwurf der Regierung schlug ein1̂ p/ ' iedri- 
von (>o/o vor; aber in gewissen Fallen sollten ^  
gere Sätze bis zu 4% in Anwendung g  ( g 0/0
den. Der Reichstag setzte den Z m s ^  tzeS für
fest; bei einem Sinken d e s  geltenden Z m ^ t z o  ^
langfristige Regierungsanleihen unter j ^
Regierung jedoch ermächtigt, den Z 
entsprechenden H öhe festzusetzen. ^

Der Zweck dieses A n l e i h e f o n d s  ist, s ^  
finnischen Schiffsreedem, die tat'
Entwicklung der finnischen ^ an ^ D a rle h e n  
kräftig zu fördern, durch Gewahrun;rhharer Schiff«
zu helfen, die zur Beschaffung b rau ch te  ■ ^  ^

Verwendung finden sollen. Darle^ie,1? Wert e in e s  
gemeinen in einer Höhe, die den halben w e rr^  ^
Fahrzeuges nicht übersteigt, Se" ‘* ... j as Land
Fällen jedoch, in denen der V o r t e i l  für das ^  
außergewöhnlich groß zu werden
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das Darlehen bis zu zwei Dritteln des Schiffswertes 
erhöht werden. Die äußerste Frist zur Rückzahlung 
eines Darlehens beträgt acht Jahre; ferner können 
Darlehen nur für solche Schiffe gewährt werden, 
die nicht älter als fünf Jahre und nicht länger als 
ein Jahr im Besitz eines finnischen Schiffsreeders

gewesen sind. Die Bedingungen, die für die G e
währung einer Anleihe das Alter der Schiffe auf 5 
Jahre begrenzt, läßt deutlich den Zweck der A n
leihe erkennen, in erster Linie für neuzeitliche 
Tonnage für die Handelsmarine des Landes Sorge 
zu tragen.

Großer Ozeandampfer verholt im Hafen.

Danzigs wirfsdtafflidie Lage in der Gegenwart.
Von Handelskammersyndikus

p .-Danzig macht eine außerordentlich kritische 
es rin-le dc;r wirtschaftlichen Umwälzung durch und 
äug-a Kr noch nicht übersehen, wieweit die

dicklichen wirtschaftlichen Verhältnisse von 
Da n a.n<̂  sein werden. Die staatliche Abtrennung 
schi 2fFS V̂ m Deutschen Reiche und der Zusammen- 
UrüoU ^ e n̂er Wirtschaft mit Polen in einer. Zollj- 
gebracln 3Cn ^ e^ re^ en^ e Aenderungen mit sich 

r\ *.

einem War vor ^ er staatlichen Abtrennung von 
K a u fk , / e*tausgedehnten Nachbargebiet mit guter 
pQrnm^ 1 rinSs um geben. Die östlichen Gebiete 
s^ d  f if rniS Und die südliche Hälfte Ostpreußens 
die resfT iCn ^ anz^ er Absatz in Fortfall gekommen, 
ihrer r  f|ln an Polen abgetretenen Gebiete sind in 
gebiet a V/ stark geschwächt. Das Freistaat- 
Schen R • i° Verbindung mit dem polni-

'°rridor einen schmalen Flaschenhals dar,

Dr. Bruno Heinemann.
der an der äußersten Peripherie des Zollunions,* 
gebiets liegt. W enn ich ein Beispiel herausgreife* 
so lagen im Eisenhandel die Verhältnisse so, daß 
der Danziger Eisenhandel seine Halb- und Fertig 
fabrikate aus der rheinisch westfälischen Industrie, 
zum Teil auch aus der oberschlesischen bezog und 
nun von Danzig aus als Mittelpunkt ein weites 
Absatzgebiet bearbeitete. Heute ist dies Absatzge
biet auf Danzig und die allernächste Um gebung 
beschränkt, da  der Eisenhandel seine W aren h au p t
sächlich aus Polnisch-Oberschlesien beziehen m uß 
und die betreffenden Märkte, soweit sie durch die 
Zollinie nicht sowieso bereits in Wegfall gekommen 
sind, rentabler von Bromberg und Posen aus b e 
arbeitet werden können.

Im starken M aße hat sich die Struktur des see
wärtigen Handels geändert. W ährend vor dem 
Kriege die Mengen der Ein- und Ausfuhr a n 
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nähernd gleich waren oder sich je nach der wirt
schaftlichen Lage Unterschiede bis zu 25o/0 zeigten, 
haben wir im Jahre 1925 das Bild, daß die Ausfuhr 
nahezu dreimal so groß ist wie die Einfuhr, und 
im Jahre 1.926 können wir sogar die Feststellung 
machen, daß die Ausfuhr ungefähr neunmal so stark 
wie die Einfuhr ist. Die seewärtige Ein- und A us
fuhr stellt sich fo lgenderm aßen:

J a h r  E in fu h r  in  t  A usfuhr  in t
1923 1 233 630 878 471
1924 884 472,9 1731 539,8
1925 774 925,0 2155 309,5
1926 619 647,2 5 793 252 8
1927 1 352 651,6 6  315 936,0

Wir sehen in diesen Zahlen einen außerordent
lichen Aufschwung des Hafenverkehrs. Man möchte 
meinen, daß es der Danziger Wirtschaft glänzend 
geht. Doch das statistische Bild trüg t; denn diese 
Ziffern sind wohl Mengenzahlen aber keine W ert
zahlen. Der Danziger Hafen, dessen Bedeutung im 
Umschläge hochwertiger Waren, in Getreide und 
Zucker, bestand, ist ein Ausfuhrhafen für M assen
gut geworden. Die hochangeschwollene Ausfuhr
ziffer ist in der Hauptsache auf Kohle und Hqlzl 
zurückzuführen. W ährend Danzig vor dem Kriege 
ein Einfuhrhafen für Kohle war, ist es für diese 
zum Ausfuhrhafen geworden. Die starke Holzaus
fuhr Danzigs droht zurückzügehen. Der Absatz 
nach England ist bereits beträchtlich zurückgegan
gen. Von England sind seit Beginn des Jahres 
keine Kaufverträge auf Lieferung polnischen H ohes 
mehr abgeschlossen worden. Wieweit es gelingen 
wird, die Kohlenausfuhr nach den baltischen und 
nordischen Märkten aufrecht zu erhalten, ist f rag 
lich. Vorläufig versucht Polen, diese Ausfuhr mit 
allen Mitteln zu forcieren, um im Wege einer $±>- 
satzvereinbarung mit den englischen Zechen sich 
einen entsprechenden Anteil für späterhin zu 
sichern. Es liegt in der Art des Artikels, daß sich 
in der Kohlenausfuhr, die über die Hälfte des G e
samtumschlages ausmacht, die Tätigkeit der D an 
ziger Kaufmannschaft lediglich auf die Spedition 
beschränkt und der Danziger Eigenhandel an 
diesem Geschäft keinen Anteil hat. Der Danziger 
Eigenhandel ist durch die polnischen E infuhrver
bote, die neuerdings zum Teil aufgehoben, an 
dessen Stelle aber Zollerhöhungen getreten sind, in 
der Einfuhr von hochwertigen Waren, z. B. K o
lonialwaren, sehr begrenzt. Der Zuwachs der E in 
fuhr im Jahre 1927 gegenüber 1926 ist in der H au p t
sache auf die Steigerung der Einfuhr von Erz, 
Düngemitteln und Schrott zurückzuführen, also auch 
auf Massengüter. Die wichtigen Zweige des G e
treide- und Saatenhandels sowie des Zuckerhandels 
liegen brach. Die anderen Zweige des E igenhan
dels sind in ihrer Tätigkeit stark zurückgegangen.

Auch die Danziger Industrie bietet kein b e 
friedigendes Bild. Die drei W erften: F. Schichau, 
Schiffswerft zu Danzig, Klawitter W erftbetriebsge
sellschaft m. b. H. & Co., The International :Ship- 
building and Engineering Co Ltd (früher Reichs
werft), die W aggonfabrik und die E isenbahnhaupt
werkstätte waren durchweg auf Staatsaufträge a n 
gewiesen, die sie von den Verwaltungen des Reichs, 
Preußen und auch von Kommunalverwaltungen e r 
hielten. Heute sind die deutschen Aufträge in F o r t
fall gekommen. Andererseits gibt Polen trotz g ü n 
stiger Angebote nur in ganz besonderen A usnahm e

fällen solche Aufträge nach Danzig. Die Danziger 
Metallindustrie hat daher im allgemeinen mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn auch einzelne 
Spezialbetriebe Absatz nach Polen haben.

Andere Industrien sind infolge der indirekten 
Steuern und Monopolmaßnahmen Polens auf den 
Absatz im kleinen Freistaat beschränkt worden. 
So leidet unter diesen Verhältnissen z. B. die Dan-, 
ziger Schokoladen- und Zuckerwarenindustrie. Die 
altberühmte Danziger Likörindustrie hat ihre Be
triebe zum Teil eingestellt, zum Teil den Versuch 
gemacht, durch im Reich gelegene Filialbetriebe 
sich über W asser zu halten.

Danzig ist früher in der richtigen Erkenntnis 
der Bedeutung der Weichsel als Verkehrsweg und 
seiner günstigen Läge an der M ündung der 
Weichsel als „die Königin der Weichsel“ bezeich
net worden. Heute ist der Weichselstrom nur noch 
von sehr geringer Bedeutung. W ährend der Rhein 
eine regelmäßige Schiffahrt bis Basel, die Elbe 
eine solche bis P rag  und die Oder eine solche bis 
Kosel kennt, ist die Weichsel nur bis Thorn regu
liert. Gerade aus Gründen verkehrstechnischer Art 
und einer mangelnden Binnenschiffahrtsverbindung, 
die eigentlich naturgem äß gewesen wäre, hat D a n 
zig im Laufe der vergangenen Jahrhunderte die 
Rolle verloren, die es früher eingenommen hat, nicht 
allein aus Gründen politischer Grenzziehung. D a s  
Zurücktreten der Ostseeschiffahrt und ihrer Bedeu
tung überhaupt sowie im besonderen das Zurück
treten der verkehrstechnischen Verbindungen D a n 
zigs mit seinem Hinterlande infolge des Rück
ganges der Weichselschiffahrt und einer ungünsti
gen Linienführung der Eisenbahnwege sind die 
direkten Ursachen, welche die Bedeutung D a n z i g s  
in der Vorkriegszeit im Vergleich zu den Blute- 
epochen gemindert haben. Ob es die Republi 
Polen zustande bringen wird, in die Regulierung 
des Weichselstromes in jahrzehntelanger Arbei 
Millionen und aber Millionen hineinzustecken, o 
ferner es gelingen wird, die Linienführung ~ 
Eisenbahnen und damit das Transportwesen so > z 
verbessern, wie es erforderlich wäre, ist z)VwlJP 
haft und für die Danziger Kaufmannschaft ein 
genstand banger Sorge.

Danzig ist seinerzeit von den alliierten und asso. 
ziierten Mächten vom Deutschen Reiche abgetrenn 
worden, um für Polen einen freien Zugang zuni 
Meere zu schaffen. In diesem Zusammenhang 1S 
Polen auch die Verpflichtung auferlegt worden, 
den Danziger Hafen voll auszunutzen. Polen ^ en 
dete jedoch für den Ausbau des Danziger Ha en^ 
im Verhältnis nicht diejenigen Mittel auf, die e 
zur Schaffung von Konkurrenzhäfen gegen Danz » 
aufbringt, nämlich für die Errichtung eines 
Hafens in Gdingen und für den Ausbau von 
schlagseinrichtungen in Dirschau, beides Plätze, 
in unmittelbarer örtlicher Nähe links und rec . 
von Danzig liegen. W ährend Danzig über w 
natürliche Hafenflächen verfügt, an denen n 
ungefähr 20 km Ufer kaim äßig ausgebaut werci 
können, muß in Gdingen jedes Becken uns 
geschaffen werden. Der Bau des Hafens  ̂ » _
und die Einstellung Dirschaus auf den Seeve 
sollen offenbar dazu dienen, auf Danzig einet 
teren politischen und wirtschaftlichen ruc 
zuüben.
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Die Eniwiddung der polnisdien Papierindustrie.
Von Dr. E. K u l s c h

Auf eine günstige Rohstoff- und Absatzbasis 
gestützt, hat clie polnische Papierindustrie nam ent
lich in den letzten drei Jahren einen wirtschaft
lichen Aufschwung erfahren, wie er in dem Maße 
bei anderen Industrien kaum zu beobachten ist. 
Dafür ist nicht nur der Neubau von zwei Fabriken 
bezeichnend, sondern auch die ständige P roduk
tionssteigerung spricht für die günstigen Absatz- 
Perspektiven, die diesem Produktionszweig offen 
stehen. Die gegenwärtige Erzeugung, die nur einen 
Teil der technischen Produktionskapazität erreicht, 
deckt den Inlandsbedarf noch nicht, so daß ein 
Zuschuß auf dem Importwege beschafft werden 
muß. Handelt es sich dabei meist auch um Spe
zialerzeugnisse, die im Inlande gar nicht oder doch 
nicht in ausreichender Qualität hergestellt werden 
können, so beweist auch das nur, daß  bei tech
nischer Vervollständigung den künftigen Entw ick
lungsmöglichkeiten der polnischen Papierindustrie 
em verhältnismäßig weiter Spielraum offen g e 
lassen ist. In den letzten Jahren haben einige B e
triebe wesentliche Neuerungen in technisch-organi
satorischer Hinsicht durchgeführt, indessen g e 
staltet sich die Produktion noch zu teuer, als daß  
sie mit Auslandserzeugnissen konkurrieren könnte.

°. sind es lediglich die Protektionszölle, die ein 
Weiteres Vordringen ausländischer Erzeugnisse auf 
dem polnischen Markte unmöglich machen.

Die polnische Papierindustrie, die nach dem 
gegenwärtigen Stande insgesamt 26 Fabriken um- 
aßt, wovon zwei ausschließlich auf die Erzeugung 

yon Kartonage eingestellt sind, hat ihren Standort 
auptsächlich in Zentralpolen gewählt, wo 15 Be- 
riebe produzieren. In Ostpolen, wo die Rohstoff
edingungen an sich noch günstiger liegen, arbeitet 
ur eine Fabrik, während in Westpolen drei und in 
stoberschlesien vier Betriebe tätig sind. Auf Süd- 

PoJen ,also die ehemals österreichischen Gebiete,
• Cn schließlich drei Betriebe. Von diesen 26 

abriken sind 16 Papier- und die zwei Tektur- 
^a riken mit insgesamt 7000 Arbeitern im Verband 

r polnischen Papierproduzenten organisiert, wäh- 
lOnn Ĉ C T r ig e n  acht Betriebe mit insgesamt etwa

0 Arbeitern außerhalb  dieser Organisation 
e^- im Neubau sind ferner zwei Papierfabriken 

egntfen, mit deren Inbetriebnahme für die nächste 
gerechnet wird.

indi nun .die Produktion der polnischen Papier- 
letzt Strie. sowie den Inlandsbedarf im Verlaufe der 
rück01̂  iV̂,er Ja bre betrifft, so würde sich unter Be- 

Slchtigung der aus dem Auslande importierten 
ergebe F exPor^ erten Menge etwa folgendes Bild

Gesamtnm,i w  . 1924 1925 1926 1927
A n fu h r  ? . t lon  ln t 0  5 1 3 4 0  8 5 3 4 0  8 8  370 118 640
Ausfuhr £  1 8 2 3 0  3 1 9 8 0  1 2 1 2 0  - 29 260
l o l a n d s L J  ?■ 2 7 8 0  5 3 5 0  5 0 8 0 4 600

^ e ü a r f  m  to  6 6  790 111970 95 410 143 300

üche A^T^- 2Ĝ t Ĉ e Produktion eine kontinuier- 
verfl0s u vartsbewegung, die sich insbesondere im 
der Betrjebsjahr durch ein Emporschnellen
an cien Jptionsziffem  kennzeichnet. In Anpassung 
gend p- -C des Binnenmarktes werden vorwie- 

apiersorten mittlerer Güte erzeugt. Die aus

e w s k i ,  Königsberg.
dem Auslande und zwar vorwiegend aus der 
Tschechoslow akei bezw. Deutschland bezogene 
Einfuhrmenge ist durchaus beweglich und nam ent
lich im Jahre 1926 trat als Begleiterscheinung der 
rigorosen Einfuhrdrosselung ein merklicher R ück
gang des polnischen Einfuhrbedarfes ein. P arti
zipierten Auslandserzeugnisse an der Bedarfs
deckung des Binnenmarktes im Jahre 1924 noch 
mit 27o/o, so ging diese Ziffer bis zum verflossenen 
Jahr auf 20o/o zurück, d. h. vier Fünftel des In land
bedarfes wird gegenwärtig von der einheimischen 
Papierindustrie gedeckt. Der Import bezieht sich 
vornehmlich auf Druckpapier mittlerer und guter 
Qualität, welches stark nachgefragt ist und das 
im Inlande nicht in ausreichender Menge herge
stellt wird. Dennoch wird mit einem R ückgang der 
polnischen Papiereinfuhr umso eher zu rechnen sein, 
als die technische Verbesserung einiger Fabriken 
bereits in diesem Betriebsjahr eine Mehrproduktion 
von 33 600 to gestattet, also eine Menge, die das 
bisherige Importquantum übertrifft.

Die Papierausfuhr Polens zeigt abnehmende 
Tendenz, was mit dem geringen Qualitätsstandard 
und W ettbewerbsvermögen in ursächlichem Zusam 
menhang steht. Die für den Inlandsbedarf angege
benen Ziffern sind durchaus nur approximativ zu 
nehmen, sie decken sich keineswegs mit dem ta t
sächlichen Verbrauch des Binnenmarktes, denn sie 
umfassen sowohl die Lagerbestände der Fabriken 
wie auch die Vorräte des Handels. Immerhin ist 
eine merkliche Zunahme des polnischen Papier
konsums unverkennbar, was jedoch nicht hindert, 
daß  Polen unter den Papier verbrauchenden L än
dern mit eine der letzten Stellen einnimmt.

Im letzten Jahre betrug der Rohstoffverbrauch 
Polens etwa 60 000 to Zellulose und 70 000 to Holz
masse, um nahezu 120 000 to Papier herzustellen. 
Geht man davon aus, daß aus einem Raummeter 
Zelluloseholz etwa 160 kg Zellulose bezw. 265 kg  
Holzmasse erzeugt werden, so würde der Rohstoff
verbrauch des Jahres 1927 insgesamt über 636 000 
Raummeter Zelluloseholz in Anspruch genommen 
haben. Da im Verlaufe der nächsten fünf Jahre 
mit einer Verdoppelung des einheimischen Papier
konsums gerechnet wird, würde sich der Rohstoff- 
verbrauch der Papierindustrie auf etwa 1 ,2 —1,3 
Millionen Raummeter heben, was im allgemeinen 
etwa die Maximalgrenze des natürlichen Zuwachses 
an Papierholz sowohl in den Staats- wie auch in 
den Privatwäldern erreichen würde. Nun hat aber 
die polnische Papierholzausfuhr in den letzten 
Jahren einen Um fang angenommen, der in keinem 
Verhältnis mehr zum Normalzuwachs des WalcL^ 
steht. Im Jahre 1924 wurden insgesamt etwa 230 000  
to Papierholz aus Polen exportiert und zwar richtete 
sich diese Ausfuhr hauptsächlich nach Deutschland.
1925 erreichte der Papierholzexport bereits 691000 
to, stieg 1926 weiter auf 1 126 000 to und betrug '1̂ )27 
sogar 1273000 to. Rechnet man diesen Mengen 
noch den Verbrauch der einheimischen Zellulose
fabriken hinzu, dann ergibt sich, inwieweit der pol
nische Bestand in den verflossenen Hiebperioden 
über die normale Abtriebsgrenze hinaus genutzt,
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Ausfahrt in See.

Der russische Außenhandel.
Von C a r l o  v o n  K

Der russische Außenhandel ist einer der besten 
Gradmesser für die Entwicklung des W irtschafts
lebens der Sowjet-Union. Die russischen Angaben 
für Ein- und Ausfuhr sind leicht kontrollierbar 
und nicht so undurchsichtig wie die Sowjetstatistik1 
in bezug auf die übrigen Zweige des Wirtschafts» 
lebens, für die die Erreichung des Vorkriegsniveaus 
vielfach behauptet wird. Dabei ist es bekannt, daß  
die Sowjet-Union alle verfügbaren Kräfte auf bietet, 
um den Umsatz ihres Außenhandels zu steigern. 
Der gangbare W eg zu diesem Ziel ist S t e i g e 
r u n g  d e r  A u s f u h r ,  da Rußland beim Fehlen 
von Reserven und beim Ausbleiben großer A us
landkredite auf eine aktive Handelsbilanz an g e
wiesen ist. W enn also der U m fang des russischen 
Außenhandels, der bekanntlich weit hinter dem V or
kriegsniveau zurückbleibt, und im besonderen die 
Handelsbilanz einen ausgezeichneten M aßstab für 
die W irtschaftslage Sowjetrußlands bieten, so ist 
yorwegzunehmen, daß  die Gestaltung des A ußen
handels die schlimmen Nachrichten, die aus ver
schiedenen Teilen Sowjetrußlands einlaufen, vollauf 
bestätigt.

ü g e  1 g e n , Berlin. ‘
Schon im Laufe der letzten drei Jahre hat sic i 

der russische Außenhandel nach amtlichen Anga e 
nicht entwickelt, sondern eher ungünstig g e^ta . ' 
Sein Gesamtbetrag ist von 1318,3 Mill. Rube 
Jahre 1925 auf 1286,2 Mill. 1927 z u r ü c k g e g a n g e n ,  

und die Handelsbilanz war 1927 mit 18 Mi|h 1 u ^ 
passiv gegenüber einer Aktivität von 2-4 
Rubel im Jahre 1926 und einer Passivität von »
Mill. Rubel im Jahre 1925. . r c - t e a

Die Entwicklung des Außenhandels im c : 
H albjahr 1927/28 (Oktober 1927 bis Marz l ^ i  
erregt mit Recht in noch s t ä r k e r e m  UVla 
Besorgnis der russischen W i r t s c h a f t s k r e i s e ,  wi 
folgender Tabelle in Millionen Rubel hervo g -  

E r s t e s  H a l b j a h r :

E i o Ä s f u h ,  Ä f
A usfuhrüberschuß^  121,8 E in fuh rüberschuß  52,8

Soweit die Passivität der H a n d e l s b i l a n z  a e  

S t e i g  e r u n g d e r  E i n f u h r  entspricht, c Rnßiand 
sie den Bedürfnissen der V o l k s w i r t s c h a f t .  e z l lg
m üßte an sich seine Ausfuhr, namentlic jyjaße 
auf Industrieausrüstungen, in w e i t  hone

d. h. ein planmäßiger Raubbau getrieben worden 
ist. Diese Nutzungspolitik bedeutet im Hinblick auf 
die künftige Entwicklung, daß Polen entweder dem 
Beispiel anderer Rohstoffländer folgend den P a 
pierholzexport mit hohen Ausfuhrzöllen belastet und 
im Interesse der einheimischen Papierindustrie die 
Ausfuhr faktisch stillegt oder aber es legt das p ro
duktionspolitische Schwergewicht auf die Rohstoff

gewinnung und deren Ausfuhr, um andererseits 
Halbstoffe bezw. Fertigfabrikate aus dem Auslande 
zu beziehen. Diese letzte Lösung erscheint schon 
darum zweifelhaft, als sie der allgemeinen Tendenz 
der polnischen Wirtschaftspolitik widerspräche, die 
in dem Bestreben gipfelt, sich durch Erstarkung 
der nationalen Industrie vom Auslande weitest
gehend unabhängig zu machen.
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steigern, um sein W iederaufbauprogramm durch 
führen zu können. Leider haben die Ereignisse der 
letzten Monate im Zusammenhang mit dem; 
Schachty-Prozeß offenbart, daß die teuer erkauften 
Industrieeinrichtungen durch Lotterwirtschaft, O r
ganisationsfehler und M angel an geschultem P er
sonal großenteils in unrationeller Weise verwendet 
werden oder sogar brachliegen.

Noch viel ernster ist der R ü c k g a n g  d e r  
A u s f u h r. Der wichtigste Grund dafür, daß  die 
Ausfuhr im ersten H albjahr d. Js. umf 70 iMill. Rubel 
zurückgegangen ist, liegt in dem Z u s a m m e n 
b r u c h  d e r  G e t r e i d e a u s f u h r .  Das Getreide 
hat immer das Rückgrat der russischen Ausfuhr 
gebildet, von der es vor dem Kriege etwa 45% aus'-* 
machte. 1913 wurden 10,6 Mill. to Getreide ausge- 
führt. Im ersten Halbjahr 1926/27 gelang es immer
hin über 2 Mill. to Getreide im Auslande unterzu;-* 
bringen, was sogar 48,2% der Gesamtausfuhr aus
machte. Im letzten H albjahr wurden aber noch 
nicht einmal 500 000 .to ausgeführt, d. h. 15% der 
Gesamtausfuhr. Dieser Zusammenbruch ist nicht 
etwa die Folge einer Mißernte, im Gegenteil: die* 
Ernte des letzten Jahres war, wie die beiden vor
hergehenden, mittelgut, und die Sowjetpresse hat 
Unablässig versichert, daß die Bauern über be
h ü te n d e  Getreidevorräte verfügen. Der Mißerfolg 
lri der Getreideausfuhr ist ausschließlich auf die 
Y^  r f e h  11 e , k o m m u n i s t i s c h  v e r r a n n t e  
W i r t s c h a f t s p o l i t i k  der Sowjets zurückzu- 
mhren.

Zuerst wurden durch unsinnige Preispolitik die 
Jauern, die für die Produkte ihrer technischen 
Kulturen verhältnismäßig viel Geld vereinnahmt 
atten, vom Verkauf der Getreidevorräte abge- 

Schreckt. Dann wurde ihnen das Getreide gewalt
sam abgenommen. Wohl gelang es den staatlichen 

nkaufsorganen, in den Bereitstellungen landwirt
schaftlicher Produkte mit rund 10 Mill. to das Re- 
^ l ta t  des vorigen Jahres zu erreichen. Doch hat 

an hierbei die Landwirtschaft schwer geschädigt, 
10 Bauernschaft aufs tiefste aufgebracht und die 

vUellen für die Zukunft verstopft. Der große Aus- 
n in der Versorgung der wachsenden Stadtbe-

i kerung, der durch die Zerschlagung des Privat- 
andels entstanden ist, bleibt ungedeckt und macht 

t c!\ neben anderen Gründen im Rückgang der Ge- 
eideausfuhr bemerkbar.

j Wohl ist es gelungen, die Ausfuhr s o n s t i g e r  
Ha n 3 r t s c ^ a f 1 1 i c h e r P r o d u k t e ,  wie 
r'r>rnent îch Butter und Eier, bedeutend zu steigern 
2u^ e r  von 3300 auf 8200 to in diesem Jahr). Aber 
daß 17^ aus a ^ en Städten Rußlands berichtet, 
Scj Eier und Butter vom M arkt so gut wie vers 
die WUn^en smd, ebenso wie Zucker. W enn unter 
vonS(7  ^ m ständen die völlig geschrumpfte Ausfuhr 
das ^ u.cker neuerdings wieder forciert wird, beweist 
^ ach ^ i0 unSesimd die russische Ausfuhrpolitik ist. 
stell n ^Ptzten Nachrichten sind die Butterbereit- 
gan^n^cn *n Sibirien neuerdings scharf zurückge- 
stärk?n ^ an ^ den guten Flachspreisen und der ver
bükt ' Cn A us û hr der sonstigen Land Wirtschaftsprü
f u n g  Wie ^ €flngel, Fische, Hanf, Borsten, Därme, 

r u c n w a r e n  ^  „ _____

jahres auf 165,5 Mill. in diesem Jahr hinaufzu
schrauben.

Der Ausfall des Getreides läßt sich aber auf 
diesem Wege nicht decken, um so weniger, als 
auch die Ausfuhr von M a n g a n e r z e n  und 
E i s e n e r z e n  bedeutend zurückgegangen ist. 
Wrohl war es möglich, die Ausfuhr von H o l z  ein 
wenig zu steigern und die der N a p h t h a  produkte 
für das erste Halbjahr von 878 000 to im Vorjahr auf 
1,1 Mill. zu steigern. Doch ist diese Steigerung jzum 
Teil leider dadurch zu erklären., daß  zur Ausfuhr be
stimmte Naphthaprodukte mit Verspätung eintrafen 
und zur Verschiffung gelangten. Neuerdings wird 
in der Sowjetpresse heftig geklagt, daß Naphtha,- 
Verarbeitung und -transport mit der N aphthage
winnung nicht Schritt halten. Die wichtigsten 
Naphthatrusts „Asneft“ und „Grosneft“ verlangen 
besondere Millionenkredite, um den Anforderungen 
nachkommen zu können. Im April sind nur drei 
Viertel der Naphthagewinnung des März erzielt 
worden. Selbst in diesem besten Posten der russi
schen Ausfuhr drohen Rückschläge, ganz abgesehen 
vom Preisrückgang auf dem ■ W eltmarkt für 
N iphthaprocmkv.’.

Was nun die Beteiligung der wichtigsten H a n 
d e l s p a r t n e r  R u ß l a n d s  am Außenhandel a n 
langt, so stand in der r u s s i s c h e n  A u s f u h r  
noch im W irtschaftsjahr 1926/27 (Oktober 1926 bis 
September 1927) England mit 197,5 Mill. Rubel 
(29,1 o/o der Gesamtausfuhr) gegen 187,1 Mill. 
(31,8%) im Vorjahr an erster Stelle. Deutschland 
folgte mit 167,3 Mill. Rubel (24,7o/0) gegen 111 
Mill. Rubel (18,9o/o) 1925/26. Das ist eine kräftige 
Steigerung in der Aufnahme russischer Waren. D a 
gegen war in der E i n f u h r  R u ß l a n d s  Deutsch
land, wenn auch nicht vom ersten Platz verdrängt, 
so doch beträchtlich zurückgegangen. Deutsche 
W aren gingen nach Rußland für 157,7 Mill. Rubel 
(25,2o/o der russischen Gesamteinfuhr) gegen 172,2 
Mill. Rubel (25,6o/o) im W irtschaftsjahr 1925/26. 
Indessen war die Aufnahme amerikanischer W aren 
1926/27 bedeutend gestiegen; sie betrug 143,4 Mill. 
(23o/o) gegen 119,9 Mill. Rubel (17,8o/0) 1925/26 
und hatte England auf den dritten Platz gedrängt 
(97,1 Mill. Rubel d. h. 15,6o/0 gegen 125,4 Mill. 
d. h. 18,6o/o). Auch Frankreich und Polen hatten 
ihre Ausfuhr nach Rußland 1926/27 bedeutend stei
gern können. Wenn man in Betracht zieht, daß 
einerseits der russisch-engliche Bruch vorlag und 
daß andererseits Deutschland durch die Gewährung 
des 300^Millionen-Kredits und auch sonst durch 
weitgehende Kreditierung Rußland viel günstigere 
Bedingungen gewährte als z. B. Amerika, so muß 
diese Entwicklung als äußerst ungünstig für 
Deutschland aufgefaßt werden.

Die Entwicklung im e r s t e n  H a l b j a h r  d e s  
W i r t s c h a f t s j a h r e s  1 9 2 7 / 2 8  gab ein für 
D e u t s c h l a n d  bedeutend günstigeres Bild, in
dem sich erst jetzt der SOO-'Millionen-Kredit voll 
auswirkte. Die russische Ausfuhr nach Deutschland 
betrug 84,1 Mill. Rubel gegen 81,6 im ersten H alb 
jahr 1926/27, die Einfuhr aus Deutschland nach 
Rußland stieg aber im gleichen Zeitraum von 60,8 
Mill. auf mehr als das Doppelte, nämlich 124,3 
Mill. Rubel. Nach England führte Rußland Waren 
für 59,6 Mill. (gegen 111 ,2 ) aus, aber aus E ngland 
nur noch für 21,8 Mill. gegen 48,5 im ersten H a lb 
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jahr 1926/27 ein. Die Ausfuhr nach den Vereinigten 
Staaten war gering (10,3 Mill.), die Einfuhr von 
dort aber recht bedeutend, nämlich 56,3 Mill. Im 
übrigen steht Lettland in der russischen Ausfuhr 
mit 48,6 Mill. Rubel an dritter Stelle. Die Mitteilun- - 
gen der Berliner Sowjethandelsvertretung über ihre 
Bestellungen im zweiten Quartal des laufenden 
Jahres zeigen einen starken Rückgang der russi
schen Bestellungen. Es wurden insgesamt 6043 B e
stellungen im Werte von 122,2 Mill. Rm. vergeben 
und Verkäufe im Werte von 105,7 Mill. Rm. ge-i 
tätigt. Im ersten H albjahr 1927/28 sind im Ver
gleich zum ersten H albjahr 1926/27 die russischen 
Bestellungen durch die Berliner Sowjethandelsver
tretung um 85,3 Mill. Rm. zurückgegangen und die 
Handelsbilanz ist in Berlin für Rußland aktiv g e 
worden.

Die vorliegende Aktivität der deutschen H a n 
delsbilanz im Verkehr mit Rußland ist neben der 
W irkung des 300-Millionen-Kredits auf den b e 
sprochenen allgemeinen Rückgang der russischen 
Ausfuhr zurückzuführen. Dieser wird von den russi
schen W irtschaftsorganen auch für die Z u k u n f t  
als g r ö ß t e  G e f a h r  betrachtet. Die Bauernschaft 
hat nach ihrer gewaltsamen Auspressung die G e
treideabgabe fast vollständig eingestellt. Es ist d a 
her anzunehmen, daß das Endergebnis von der 
Getreidebereitstellung hinter dem vorjährigen Z u 

rückbleiben wird und man bis zur neuen Ernte auf 
eine Belebung der Getreideausfuhr nicht rechnen 
kann. Es wird, wie stets in Rußland, die Gestaltung 
des Außenhandels, ja des gesamten W irtschafts
lebens, von dem A u s f a l l  d e r  E r n t e  abhängen. 
Für das laufende Jahr hat man schon auf eine: 
aktive Handelsbilanz verzichtet. Leider sind auch 
die Hoffnungen auf das nächste Jahr trübe.

Wohl suchen die offiziellen Berichte über den 
S a a t e n s t a n d  einen gewissen Optimismus zu 
wahren, doch kommen selbst in ihnen ernste B e
sorgnisse zum Ausdruck. So heißt es in dem offi
ziellen Bericht des staatlichen Planausschusses über 
die A prilkonjunktur: infolge des verspäteten F rü h 
jahrsbeginns hat sich die Frühjahrssaatkam pagne 
um drei bis vier Wochen verzögert. Die staatlichen 
Organe zur Förderung der Aussaat haben „nicht 
überall befriedigende Ergebnisse gezeitigt“ . Denn 
aus vielen Gebieten werde Mangel an Saatgut, 
Kunstdünger, landwirtschaftlichem Inventar und ver

schiedenen Landmaschinen gemeldet. „Angesichts 
der unklaren Ernteaussichten“ ist ein starker R ück
gang der Getreideankäufe erfolgt. Das Landwirt
schaf tskommissariat der R .S.F.S.R . meldet, daß die 
Winter- und Frühjahrssaaten durch die kalte W itte
rung in ihrem W achstum zurückgehalten sind. Im 
allgemeinen sei der Stand der W intersaaten befriedi
gend. Doch sei in einigen Gouvemetnents, wie 
Kursk, Woronesh und Tambow, eine Beschädigung 
der Wintersaaten zu verzeichnen. Im Nordkaukasus 
haben schwere Stürme die Saaten vernichtet. Wie 
aus verschiedenen Teilen Südrußlands, z. B. durch 
Privatbriefe deutscher Kolonisten gemeldet wird, 
haben die Frühjahrsstürme in weiten Gebieten, be
sonders in der Krim und Ukraine schlimme V er
wüstungen angerichtet, die Ackerkrume mit den 
Saaten fortgeführt und eine neue Aussaat nötig ge
macht. Die Bauern sind mithin in diesen Ge
bieten ganz auf das Sommergetreide angewiesen, 
das nur allzu leicht der Dürre anheimfällt. — In 
W eißrußland wie in den westlichen Teilen der 
Ukraine sind die Ernteaussichten allem Anschein 
nach ebenso katastrophal wie in Polen.

Man m uß demnach darauf gefaßt sein, daß in 
den wichtigsten Korn produzierenden Gebieten R uß
lands zum Teil Mißwachs herrschen wird. Das 
Sommergetreide kann auch, falls es gut einschlägig 
den Ausfall des W interkorns nicht wettmachen. Zu 
den W itterungsschädigungen kommt aber als die 
schlimmste und allgemeinste die für die Landwirt
schaft verheerende Politik der Sowjets. Sie hat es 
zustande gebracht, daß die Bauern überall ihr? 
S a a t f l ä c h e  e i n g e s c h r ä n k t  haben und daß 
die Landwirtschaft, die aus eigener Kraft vorüber
gehend einen Aufschwung genommen hatte, inre 
Pfosten zurücksteckt. So wird denn die nächste 
Ernte voraussichtlich hinter den Ernten der letzten 
Jahre bedeutend Zurückbleiben. Wenn schon in 
diesem Jahr die Wirtschaftsverhältnisse in Ruß' 
land eine unerträgliche Anspannung erhalten haben, 
so ist zu befürchten, daß es bei einer au<ch nuli 
teil weisen Mißernte wiederum zu Ausbrüchen der 
Volksunzufriedenheit kommt. Jedenfalls hat der nn 
Rußland in Plandelsbeziehung stehende Ausländer 
dessen gegenwärtig zu sein, daß  das r u s s i s c h e  
Wirtschaftsleben und im besonderen der r u s s i s c h e  

Außenhandel neuen Prüfungen und Belastung0 
proben entgegengehen.

‘FracHtenmurM.
Stettiner Seefrachtenm arkt. S t e t t i n ,  11. Juni. D er

O stseefrach tenm ark t w a r  w eiterh in  ungünstig  d adu rch  beein
flußt, d a ß  de r  schw edische E rza rb e ite rs tre ik  noch  andauerte .  
N eue  V erhandlungen, die zur B eilegung des S treiks a n g e 
knüpft w orden  sind, haben  bedauerlicherw eise  b isher zu 
ke inem  E rgebn is  geführt.  An und fü r  sich sind in Lulea 
einige L adungen  vorhanden, die ab e r  nicht zur A bladung g e 
kom m en sind, da auch die H afenarbe i te r  in Lulea sich dem  
B ergarbe ite rs tre ik  angesch lossen  haben. Schätzungsw eise  w ird 
von Lulea eine R ate  von s. Kr. 4,10 nach  S te ttin  genannt. 
A bladungen  von N arv ik  und K irkenes  haben  ebenfalls nicht 
s ta t tgefunden . Von Gefle w ird  eine R ate  von s. Kr. 3,50 
nach Stettin, s. Kr. 3,25 nach  D anzig  genannt.  — Von 
K arlsham n w urden  einige L adungen  A bbrände  verschifft zu 
R aten  von s. Kr. 2,75 fio nach  Stettin , s. Kr. 2,50 fio nach  
D anzig . — F ü r  einen D am p fe r  mit R iferzen  von Melilla 
nach  S tettin  D anzig  w urde  eine R ate  von 6 / — erzielt.

Auch die H o lzfrach ten  w aren  w eite r  gedrück t.  H ier  
m achte  sich de r  iinnländische H afenarbe i te rs tre ik  ungünstig

und verteuernd  bem erkbar ,  man n im m t jedoch an, da  ̂
V erladeverhältn isse fü r  H olz  von f i n n i s c h e n  H äfen  d u r c i  ^ 
m ehrte  E inste llung  von A rbeitswilligen sich bald bess 
w erden  (s. auch un te r  „F in n la n d “ ). yon

D er K oh len frach tenm ark t w ar w eiterh in  g e d r u c 9000 1 
T yne w urde  eine R ate  von 4/9 für einen D am p fe r  von
erzielt. ne n ;

Im  übrigen sind noch  fo lgende F r a c h t e n  zu n 
S to lpm ünde—E. C. C. P. 400/500 F aden  P rops 36/_ r' ^  
per F a d e n ;  S to lpm ünde und K olberg1—Elsfleth  60. ci-pttin 
T e leg rafens tangen  7/10 m lang  Hfl. 5.— (5. ; I‘ owey
2/350 To. Clay 12/— ; Südfinn land— Stettin  4/6000 rm  ap ^  
holz 3 / 9 . 4 / — per rm ; S te t t in— M alm ö 140/150 io .  To 
Kr. 4 - 41/2 per  T o .;  S t e t t i n - U p s a l a  100 To. Sand un -  ^  
Ton  Kr. 7 . -  pe r  T o .;  S te t t in— K önigsberg> W-OC» i o . ^  
ment Rm. 61/2—7.— ; R en d sb u rg —Stettin  T ° '  , # 0\z
brocken  Rm. 4.— per  T o .;  Abo Ste ttin  100/1 • „ Qjz
Rm. 3 5 . - 3 6 .—  per 15.; A bo—Stettin  7o/90 Stds.
Rm. 35.—36.—- per E nde .
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Beridil der pommersdien Ziegeleiindusfrie für das fahr 1927.
Am 18. Mai hielt der  V erband  P om m ersche r  Z iegel

und H arts te inw erke  eine außerorden tliche  Vollversam m lung 
ab, in der  d e r  G eschäftsführer  Dr. S ch räder  fo lgenden B e
richt für das J a h r  1927 e rs ta t te te :

„W ä h ren d  im J a h re  192(5 die B autätigkeit sowohl in 
P reußen  als auch im Reiche als du rchaus  unzureichend be
zeichnet w erden  m ußte, ist im  J a h re  1927 eine nicht u n e rh eb 
liche Besserung e ingetreten . Die Zahl d e r  überhaup t neu  e r
bauten G ebäude stieg in P reußen  von 105 361 im J a h re  1926 
auf 132 602 1927, der  W ohngebäude  von 61 079 auf 80 323. 
D er R e inzugang  an W ohnungen  be trug  1926 129 092, 1927
178 375. N ach  Schätzung des Zu- und A bgangs an  H a u sh a l
tungen auf G rund de r  E hesch ließungen  und S terbefälle  e rgab  
sich 1926 ein R einzugang  von 140 000 H aushaltungen , dem  nur 
ein Z ugang  von rund 129 000 W ohnungen  gegenübers tand . 
Es w ar also nicht einmal gelungen, alle im J a h re  1926 neu. 
h inzugekom m enen H ausha ltungen  in W ohnungen  u n te rzu 
bringen, geschw eige  denn die ta tsächliche W ohnungsnot he r
abzum indern. Es w urden  also 1926 die alten, auf eigene 
W ohnung w artenden  W ohnungssuchenden  um rund 13 0 0 0  
neue W ohnungssuchende  in P reußen  allein verm ehrt.  1.927 
ist es gelungen, nicht nu r den  W ohnun g sb ed arf  d e r  neu hinzu
gekom m enen  H aushaltungen , sondern  auch  de r  alten, sich 
vfr1* J a î rcP h inschleppenden W ohnungsnot A bbruch  zu tun. 
W erfen wir einen Blick auf die W ohnungsno t und ihre Be
käm pfung im Reich, so hat doch die nunm ehr du rchgeführte  
R eichsw ohnungszählung, die durch das  G esetz  vom 2. März 

927 angeordne t war, ein e rschü tte rndes  Bild geliefert. In 
Deutschland sind danach  fast noch ca. 500 009 Familien ohne 
eigene W ohnung, und zw ar sind die H au p th e rd e  d e r  W o h 
nungsnot die g roßs täd tischen  W ohngebiete , tro tzdem  w ar 
^nn*1 J a îre 1927 die N eubau tä tigke it  in G em einden  bis 
”00 E inw ohnern  mit 101  096 W ohnungen  am  stärksten , 

f a h r e n d  die G roßstäd te  über 103 000 E inw ohner  nu r  einen 
ugang von 26 897 G ebäuden  aufwiesen. Es erg ib t sich somit 

erneut die Tatsache , daß , wenn auch  F ortsch rit te  gem ach t 
*nd d as bisherige T em p o  nicht ausreicht, um  den d r in 

gendsten W ohnungsbedarf  in ab se h b a re r  Zeit zu befriedigen. 
\e W ohnungsnot besteh t seit B eendigung  des  Krieges, also 

eit 1() Jah ren .  R echnet man die Inflationsjahre, in denen 
v anf . > rch F re ig ab e  d e r  B austo ffbew irtschaftung  und zur
I 5 r*ngungstellung von Mitteln W ohnhäuse r  über W ohnhäuse r  
\V '\e ,lerstc^ c.n sollen, ab, so verble iben 4i/ 2 J a h re  bei stabiler 

ahrung. D ie W ohnungsnot ist nicht behoben, also er- 
k: . i n t  die A nnahm e berechtig t, d aß  die Mittel ih rer  Be
dam pfung ungeeignete  o der  zum indestens unzureichende 
Uef0 '1 Bauen heißt, wie ein b ek an n te r  S taa tsm ann  zutreffend  

miert ha t;  „W e r te  für langdauernden  G ebrauch  und lang- 
da , 1?n V erbrauch  schaffen“ , W erte , die w egen  ihrer Lebens- 
j}- cr als w irkliches A nlagekapita l d e r  V olksw irtschaft neue 
g ^nst? leisten, ab e r  nicht nur dieses, die Bauten saugen auch 
Sc, Va| tlge M engen aller H an d w erk sp ro d u k te  in sich auf und 
nun ^ r  eine Fülle von A rbeitszw eigen. 1927 sind
nun S ä c h l i c h  sehr b edeu tende  Mittel dem  N eubau  von W oh- 
etVv̂ en* _zugeführt w orden , und zw ar  durch die H ausz inssteuer 
kroH- Millionen, durch  sonstige öffentliche Zw ischen-
t]1CKltc 310 Millionen, durch Anleihen 209 Millionen, H ypo- 
Auf ^ b a n k e n ,  die in ihrer F inanzgebarung  unter öffentlicher 
*nit S'a s tehen, 250 Millionen, V ersicherungsgesellschaften  
anst r n ^ g e z w a n g  150 Millionen, öffentlich rechtliche Kredit-
3 jvn,ten u n d S parkassen  e tw a 709 Millionen, insgesam t e tw a 
Mark prc*en M ark. A ußerdem  sollen für e tw a 1 0 0 0  Millionen

R epara tu ren  und U m bau ten  ausgefüh rt  sein.
geb;ii^)'C de r  hn J a h re  1927 fertiggestellten  W ohhr
(̂ 7 8 % C u ^ Ctru^  1 3 1  un<1 übertra f  dam it das  V orjah r  mit
Schaft > lnun^ cn um  3 4  o/0, durch  öffentliche K örper-
clurchCr  UI?d B ehörden  w urden  8 ,6  o/0 aller W ohngebäude ,
^nstio- G em einnützigen Baugesellschäften  18,8 o/0 und durch
dem ° e P nva te  B auherren  72,6 o/0 errichtet. N ach  d e r  von
Sestelltr.U -ren S taa tssek re tä r  H irsch  und Dr. K ühne auf-
Gips_ y1? lnteressan ten  Baustoffbilanz w aren  Zem ent-, Kalk-,
Senden g iel Uncl *Ia r ts tc in’m lustrie  an  d ieser  Bilanz mit fol-
beitern rS-C , beachtlichen Z ah len  v er tre ten : 236 000 A r-
einer n J P ferdekräf ten , 443 Millionen A rbeitsstunden,
"'ert d ru tto I)r°duk tion  von 1330 Millionen M ark. D er N etto-
Mark r £ e,sam ten B austo ffproduktion  wird mit 2,4 Milliarden 

errechnet.

d e h n e n nn’ iV*C e rw a l1|l t ’ erfreuliche Fortschrit te  zu ver- 
^°hnun<r Sln i s9lle in t. doch mit de r  V erew igung  d e r  
^Cn zu e,snot °ei g le ichb le ibendem  B autem po gerechnet wer- 

mussen, denn  die Zahl de r  ü b erabb ruch re ifen  W o h 

nungen  und W’o h n g eb äu d e  weist, wie die Statistik  bestätig t ,  
s te igende T endenz  auf. Berücksicht man, d aß  e i l  erheblicher
I eil, nam entlich  der  kleinen W ohnungen , in durchaus m an
gelhaften  E rsa tzbauw eisen  ausgefüh rt  ist und tro tz  aller 
Feh lsch läge w eiter ausgeführt wird, so wird man mit 
s tarken  A bgängen und ständig  s teigenden A bbruchziffern  
rechnen  müssen.

D er  V erband  P om m erscher  Ziegel- und H arts te inw erke  
hat sich auch im abgelau fenen  G eschäfts jahr  wie stets seit 
seinem B estehen bem üht, aufk lä rend  zu w irken  und vor
allen bisher bekann t gew o rd en en  E rsa tzbauw eisen  zu warnen. 
W äh re n d  bedauerlicherw eise  fo rtgese tz t illustrierte Zeitungen  
im m er und im m er w ieder B ilder bringen, aus denen  der  Laie 
den E indruck  erhält, als sei z. B. die F ra n k fu r te r  P la t ten 
bauw eise  des Rätsels Lösung, hat sich fast im m er bei n ä h e re r  
U ntersuchung  herausgeste llt ,  d aß  diese B auw eisen  schw erste  
M ängel enthalten, insbesondere  scheinen alle diese E rsa tz b a u 
w eisen vorzügliche F euch tigkeits le ite r  zu sein, so d a ß  die
unglücklichen B ew ohner solcher W ohnungen  nicht nu r  ih re r  
E in r ich tungsgegenstände  durch  Vercjuellen und V erziehen 
m ehr o d e r  w en ig e r  verlustig  gehen, sondern  auch  an ih re r  
G esundheit Schaden  nehm en. Die Z iegelindustrie  hat
es nicht nötig, R ek lam e zu machen. Man k eh r t  stets r e u 
mütig zu ihr zurück, a b e r  man läß t auch  auf dem  R ückw ege  
zu ihr Blut in G estalt v e rg eu d e te r  Mittel eines ausgeplün;- 
derten  Volkes. N ur um das  zu vermeiden, k lä ren  w ir auf und 
w erden  w eiter aufk lären . P om m ersche  rüh rige  V erfech te r  
von E rsa tzbauw eisen  haben  der  Z iegelindustrie  vorw erfen  zu 
sollen geglaubt, die Z iegelindustrie  sei antiquiert und ihre H in 
weise auf die seit T ausenden  von J a h re n  b ew äh r te  Z iegel
bauw eise  könnten  keinen  G rund dafü r  bieten, neuzeitlichere, 
billigere und angeblich  ebenso zw eckdienliche E rsa tz b a u 
w eisen  zu verw enden. Die abso lu te  U nrich tigkeit d ieser  
B ehaup tungen  brauch t nicht bew iesen  uz w erden . U nseres
E rach tens  hat das ausgep lünderte  deu tsche Volk alle U r 
sache, kostsp ielige E xperim en te ,  die b isher  zum a lle rg röß ten
I eil feh lgeschlagen  sind, zu unterlassen. D e r  W ohnungsno t 
geschieht durch derart ige ,  in k u rze r  Zeit u nbew ohnbar  w e r
dende  G ebäude  kein Abbruch, wohl ab e r  w erden  diese Bauten 
sehr bald selbst abbruchreif .  Ich w iederho le  die Definition 
des S taa tssek re tä rs  a. D. H irsch :  „B auen  he iß t W erte  für 
langdauernden  G ebrauch  und langsam en  V erbrauch  schaffen“ . 
Alle mit dem  W ohnungsbau  befaß ten  B ehörden  und b e 
hördenähnlichen  oder gem einnütz igen  O rgane  sollten dieses 
W orts  e ingedenk  sein und W o hngebäude  aus Ziegelsteinen 
für langdauernden  G ebrauch  und langsam en  V erbrauch  
schaffen. N ur  dann schaffen sie b le ibende W erte  dem  
deu tschen  Volke und der  deutschen  W irtschaft. M ag die 
R eichsforschungsgesellschaft für W ohnungsbau  den G edanken, 
dem  B augew erbe  den S a isoncharak te r  zu nehm en  und es zu 
einem D au e rg ew erb e  umzubilden, du rch  w issenschaftliche E rö r 
terung und E rp ro b u n g  n eu e r  fab r ik m äß ig e r  G ebäudehers te l
lung w eiter verfolgen und zu fö rdern  versuchen, in die Praxis 
um gesetz t  w erden  sollten diese B auw eisen  erst dann, 
w enn sie sich ta tsächlich als dem  Ziegelbau  überlegen, als 
w irtschaftlicher und als billiger in de r  H ers te llung , ab e r  auch 
als gesundheitd ien lich  im G ebrauch  erw iesen  haben. Z ur 
Zeit sind Stahl- und S tah lske le t tbau ten  mit P la t tenausbau  
teu re r  als Z iegelbauten , und kein einziger E rsa tzbausto ff  hat 
den  Ziegel als Baustoff für W ohnungsbau ten  auch  nur zu 
einem kleinen Teil zu erre ichen  vermocht.

W ir verlangen  d a h e r  erneut, d aß  die H e rgäbe  von Bau
geldern  an die B edingung  d e r  V erw endung  a l te r  b ew äh r te r  
Baustoffe gek n ü p f t  w ird und daß , bevor die G enehm igung  
zur A usführung von Bauten in E rsa tzbauw eisen  erteilt wird, 
Sachvers tänd igcnausschüsse  befrag t w erden , in denen  auch 
die Z iegel- und H arts te in industrie  vertre ten  ist.

W ie ha t sich nun bei d ieser Lage des W bhnungs- und 
B aum ark tes  d ie  Lage der  Ziegel- und H arts te in industrie  d a r 
geste llt?  D as  J a h r  1926 w ar  unbefried igend, das  J a h r  1927 
brachte , w ie in der  gesam ten  Industrie, eine gew isse, du rch  
K apita le infuhr hervorgeru fene  Scheinblüte und ist auch  für 
die Z iegelindustrie  ein J a h r  v o rübergehende r  B esserung  g e 
wesen. D ie Zahl der  beschäftig ten  A rbe itnehm er (nahm 
g eg en ü b e r  1926 zu, die G esam tproduk tion  hat sich g e g e n ü b e r  
dem  V orjah re  gehoben. D e r  Bestand an W are  w ar  nu r  im 
O sten unseres  B ezirkes g ro ß  und ist in einzelnen G eb ie ts 
teilen noch jetzt erheblich. E s  darf  a llerdings nicht vergessen  
w erden , d a ß  auch im J a h re  1927 ein Teil d e r  W erk e  w egen  
K apita lm angels , ein Teil w egen  A bsa tzm angels  sowie g ro ß e r



24 O S T S E E H A N D E L Nummer 12

L age rbes tände  still lag. D ie G esam tproduktionsziffern  für 
Ziegel- und  H arts te ine  des J a h re s  1927 liegen le ider noch 
nicht vor. F es t  s teh t jedenfalls, d a ß  die Z iegelproduktion  
zur Zeit n u r  e tw a 50 °/o d e r  V ork riegsproduk tion  ausm acht, 
bei D ra in röhren  und H arts te inen  liegt die Zahl etwas 
günstiger.

E ine  U m frage  bei den  Mitgliedsfirmen_ hat ergeben, 
d a ß  das P roduk tionsergebn is  des Tahres 1927 im allgem einen 
als befr ied igend  hingestellt w erd en  kann. A llerdings w urde  
von allen W erken  betont, d a ß  d e r  im A nfang des Jah reä  
einsetzende gu te  A bsatz  gegen  E n d e  des J a h re s  völlig ins 
S tocken  gera ten  war. D ie U rsache  h ie rfü r  liegt im M angel 
an  Baugeldern., in d e r  überaus  schw ierigen  L ag e  de r  L an d 
wirtschaft, d e r  E instellung von S iedlungsbauten  und insbeson
d e re  dem  unrege lm äß igen  F ließen  d e r  öffentlichen Mittel. 
Im m er und  im m er w iede r  ist a b e r  hervorgehoben  w orden, 
d a ß  tro tz  des verhältn ism äßig  gu ten  A bsatzes ein w irtschaft
lich befr ied igender und g esu n d e r  N utzen, de r  die E rh a l tu n g  
d e r  W erk e  sichere und  ihren w eiteren A usbau gew ährle is te , 
nicht verbleibe, d a  die A ufblähung d e r  P roduk tionskosten  
und  die B elastung  d e r  W erke  mit S teuern  und  sozialen  ̂ Ab
gaben  nicht nu r  den  E r t ra g  verzehre , sondern  in vielen) 
Fällen auch  noch R ückgriffe  auf das  Betriebskapita l no t
w endig  gem ach t habe.

W ie s teh t es nun um die Zukunft de r  Ziegel- und  H a r t 
s teinindustrie  ? Sie w ird  im w esentlichen bestim m t durch  die 
Mittel, d ie  in d iesem  J a h re  dem  B aum ark t zugeführt  w erden  
können. D ie H ausz inss teuer erg ib t bekanntlich  einen B etrag  
von 1 M illarde R eichsm ark . D a d e r  in dem  S teuervere inheit
l ichungsgesetzentw urf en thaltene G ebäudeen tschu ldungss teuer
gese tzen tw urf  nicht m ehr bis zum 1. 4. 1928 in K raft gese tz t  
w erd en  konnte , ist die preuß ische H auszinssteuer,  an  deren  
Stelle d ie  sogenannte  G ebäudeen tschu ldungss teuer tre ten  soll, 
bis zum  31. M ärz 1929 verlängert  w orden . Von dem  
E r t ra g e  d ie se r  ursprüng lich  als Z w ecks teuer  zur B ekäm pfung  
d e r  W ohnungsno t du rchg ed rü ck ten  H ausz inss teuer  w ird  nur 
w ieder  ein T eilbe trag , im H öchstfälle  von 500 Millionen M ark, 
d em  W ohnungsbau  zugeführt w erden . Ob durch  Z w ischen
k red ite ,  Anleihen, H yp o th ek en b an k en ,  S p ark assen  usw. ein 
g le icher B etrag  wie im J a h re  1927 w ird  verfügbar  gem ach t 
w erd en  können, ist unsicher und  erscheint s ta rk  zweifelhaft.

D a ß  die A nkurbelung  d e r  die W irtschaft s ta rk  befruch
tenden  Bauw irtschaft du rch  rechtzeitige H e rg a b e  ausre ichender 
B aukred ite  im In teresse  des  gesam ten  V olkes und d e r  g e 
sam ten  W irtschaft geschehen  muß, ist eine B insenw ahrheit.  
N u r  du rch  B elebung des B aum ark tes  ist die zunehm ende 
A rbeits losigkeit bekäm pfbar ,  n u r  du rch  A bzw eigung  s tarker  
Mittel d e r  p roduktiven  E rw erbs lo sen fü rso rge  für . B auzw ecke 
schafft man den  Arbeitslosen L ohn  und Brot und erhält für 
die M illiardenbeträge d e r  E rw erbs lo sen fü rso rge ,  die an d e re n 
falls restlos verzeh rt  w erden , w irtschaftlich nu tzbare  D au e r
w erte  in Gestalt von W ohnhäusern . U nbed ing t erforderlich 
erscheint uns d ie  schleunige Rationalis ierung d e r  O rgan isa 
tionen des W ohnungsbaues .  So  verteilen sich 1926 in Berlin 
d ie  Mittel, die aus de r  H ausz inss teuer fü r  B auzw ecke gegeben  
w urden , auf 500 verschiedene Baustellen und H u n d er te  von 
B auträgern . D ie Zahl d e r  B augenossenschaften  in D eu tsch 
land  b e trug  1913, zu r  Zeit d e r  H och k o n ju n k tu r  des Bau
m ark tes  n u r  e tw a 1400, 1926 tro tz  gesunkener  B evölkerungs
ziffer 4000. W enn  B aulustige zur E r lan g u n g  d e r  öffentlichen 
B audarlehen  mit 30—40 D iensts te llen  verhandeln  müssen, 
w enn sie zum  Ziel kom m en  wollen, so b edeu te t  das  p raktisch1 
die U n te rb indung  jed e r  N eubautä tigke it.  V ereinfachung  des 
G enehm igungsverfah rens  ist d a h e r  d ringend  geboten.

Nun zu der  inneren Lage unserer  Industrie. W enige 
W orte  genügen , um  sie zu schildern. S ta rke  A bhängigkeit 
von d e r  Landw irtschaft,  N ot d e r  Landw irtschaft,  N ot der 
pom m erschen  Ziegel- und  H artstein industrie , K reditnot auf 
d e r  einen Seite, versteinerte  W echsel der  Käufer, D um ping  
d e r  polnischen unendlich viel billigeren W ettbew erbsindustrie , 
s te igende soziale und  steuerliche Belastung, ste igende P ro 
duktionskosten  durch V erteue rung  aller P roduktionsm ittel, 
insonderheit d e r  Löhne, das E rgebn is  selbstverständlich stei
gende  Preise  und die Fo lge  s te igender P re ise  verm inderte r  
A bsatz oder s ta rke  E in fuhr  polnischer Fabrika te ,  das ist das 
Bild, das  sich bei nüch te rner  B etrach tung  de r  Sachlage er
gibt. Die soziale G ese tzgebung  d e r  N achkriegsze it bezw eckte, 
die Solidaritä t d e r  In teressen  de r  A rbeitgeber und  A rbeit
n eh m er  zu vers tä rken  o der  herbeizuführen . Ich  nenne ins
besondere  das  B etriebsrä tegese tz , das  das In teresse  d e r  
A rbeitnehm er am  Betrieb verankern  sollte. Die Z iegel
industrie hat eine Z unahm e eines in d e r  E rha l tung  de r  P ro 
duk tionsstä tte  g ipfe lnden  Solidaritä tsgefühls nicht feststellen 
können. E in e r  kurzen  R uhezeit folgten neue  B elastungen 
durch neue  tarifvertrag liche Bestim m ungen. Auf G rund neuer 
Gesetze folgte in d iesem  J a h re  trotz w eiterer E rle ich terungen  
der  A rbeitsverhältn isse die K ündigung säm tlicher T arifver
träge, selbst solcher, die von be iden  Seiten als notorisch gut 
bezeichnet w urden, es folgten und folgen noch  n e u e  L ohn
belastungen. D ie Ziegelindustrie  in P om m ern  kann für sich 
nu r das unterstre ichen, w as die deutschen  Spitzenverbände, 
z u l e t z t  die hanseatischen  H andels-, G ew erbe- und Klein
h ande lskam m ern  de r  O effentlichkeit un terbre ite t h aben : Die 
W irtschaft ist am  E nde . Die U eberla s tung  durch  S teuern  
und  soziale A bgaben, die hohen Leihgeldzinsen, die durch 
Schlichtungsausschüsse und  staatliche Schlichter zudiktierten 
Zw angslöhne, die die w irtschaftliche L age  de r  B etriebe ganz 
unberücksich tig t lassen, m üssen in de r  schw er bedroh ten  
G renzm ark  Pom m ern  auch die Z iegel- u n d  H a r t s t e i n i n d u s t r i e  
zum E rliegen  bringen. Die B esserung  des le tzten  Jah res  
ha t sich als eine Scheinblüte erwiesen. W ir wissen alle* 
d a ß  wir uns in einem Z ustand  d e r  Selbstkostenkrise  befinden- 
Die Sucht des absichtlichen U ebersehens  w irtschaftlicher 
Z usam m enhänge , das N ichterkennenw ollen  wirtschaftlicher 
G rundgese tze  dauert  an und m uß in seinen F o lgen  zum Zu
sam m enbruch  führen. Land, Kapital und A rbeit sind Be
standteile  der  P roduktionskosten , sind die Produktionsfaktoren  
und müssen als solche g e w e r t e t  w e r d e n .  Eine Festsetzung' 
der  A rbeitslöhne, dieses w ichtigen P roduk tionskostenbestan  
teiles du rch  außens tehende ,  w ed e r  am  Produktionsproze 
u nd  seinen wirtschaftlichen E r t rä g e n  noch am  Risiko des 
P roduk tionsun te rnehm ens  beteilig ten  O rgane, seine Bemessung 
nach  rein sozialen oder politischen G esich tspunkten  ist w i r  
schaftlich un tragbar.  W ir verlangen d ah e r  in U ebereinstim 
m ung mit den  wirtschaftlichen S p itzenverbänden  A bbau des 
unerträg lichen  S teuerdruckes ,  A bbau  d e r  sozialen Belastung) 
Revision des Schlichtungsw esens, A bbau de r  W ohnungs" 
Z w a n g s w i r t s c h a f t ,  E in füh rung  eines Z o l l s c h u t z e s  f ü r  Ziege 
und Z iegelfabrikate , insbesondere  D ra in röh ren  gegen  Polen, 
A ufnahm e d ieser  W aren  in die E infuhrverbotslis te , B efrCl'  
ung de r  pom m erschen  Z iegelindustrie  als Saisonindustrie 
w irtschaftlich schw er bed roh ten  pom m erschen  G r e n z m a r k  vo 
den  V orschriften  des A rbeitszeitnotgesetzes, A nkurbelung  de 
B au tä tigkeit in P om m ern  d u r c h  Bewilligung a u s r e i c h e n d e ^  
mit g rö ß te r  B eschleunigung zur V erfügung  zu stellende 
Mittel und vor allem schleunige Hilfe. N ur  durchgreifen  
und schnelle M aßnahm en  können noch Hilfe bringen . Hot 
wir, d a ß  unsere S tim m en nicht wie b isher  ungehört ' e 
hallen .“

(Der Kaufmann
d er sich ü b e r  d ie  P re isb e w e g u n g  au f d en  O stseem ärk ten , 
ü b e r  A n g e b o t  u n d  N achfrage im allgem einen  u n d  ü b e r  das 
gesam te  W ir tsch a fts leb en  im b eso n d e re n  in fo rm ieren  will, 
schätzt d ie  rasche u n d  zuverlässige  B e r ic h te rs ta t tu n g  des

Ostsee-Handels
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Wirtschaftliche Machrichten
Schweden.

Der schw edische Außenhandel im April mit 28 Mill. 
Kr. passiv. W ie aus den  je tzt vom H ande lsam t in S to c k 
holm veröffentlichten W ertz iffern  über das E rgebn is  des 
schw edischen A ußenhandels  im April erhellt, erreichte die 
E infuhr in d iesem  M onat 135 745 000 Kr., w äh ren d  die' 
A usfuhr n u r  87 462 000 Kr. betrug , so d aß  sich ein E in 
fuhrüberschuß  von 28 283 000 Kr. ergibt. Im  April vorigen 
Jah res  be trug  d e r  E in fuhrüberschuß  bei einer E in fuhr von 
134 und einer A usfuhr von 118 Mill. Kr. n u r  16 Müll. Kr.: 
Die E infuhrseite  w a r  besonders  du rch  eine w esentliche S te i
gerung de r  G etreideeinfuhr, nämlich von 6,7 Mill. Kr. auf 
diesmal 13 Mill. Kr. gekennzeichnet. Auf de r  A usfuhrseite 
fällt vor allen D ingen  d e r  außero rden tliche  R ückgang  auf 
bei den  W aren g ru p p en  Papierm asse , P ap p e  und P ap ie r  von 
36,673 Mill. Kr. im April 1927 auf nu r  11,766 Mill. Kl*-, im 
Berichtsmonat.

Neue schw edische Einfuhrvorschriften für Vieh und 
Fleisch. Mit W irkung  vom 15. Mai 1928 ab  sind, wie d ie  
j; u. H .-Z tg . berichtet, in S chw eden  neue Einfuhrvorschriften  
für Vieh und Fleisch in K raft ge tre ten . W ied erk äu er  und 
Schweine dürfen, soweit ihre E in fuh r  überhaup t nach  den  
bestehenden Vorschriften zur V erm eidung  d e r  E insch leppung  
von V iehseuchen zugelassen  ist, bis auf w eiteres n u r  über  
u 'e S.tädte G othenburg , H els ingborg , Malmö, S tockholm , 
Sundsvall, U m ea  und H aparanda ,  und  auch nur dann e in 
geführt w erden , w enn sie sogleich nach  e rfo lg te r  Q u a ra n 
täne im E in fuhro rte  gesch lach te t w erden. Das Fleisch dieser 
J ie re  m uß  zu r K enntlichm achung des  ausländischen U r 
sprungs mit d em  W ort „ Im p o r t“ ges tem pelt  w erden . D iese 
letztere Vorschrift richtet sich insbesondere  gegen  das  aus den 
baltischen R ands taa ten  e ingeführte  Fleisch, das  zu einem  
immer g rö ß eren  W ettbew erb  für die schw edische L an d w ir t
schaft zu w erden  droh te ,  da  es w egen  des Feh lens e iner  
Kontrolle trotz se iner  angeblichen  M inderw ertigkeit als in- 
andisches Fleisch verkauft w erden  konnte.

Unveränderte schw edische Eisennotierungen. D er Ver- 
and schw edischer E isenw erke  hat un te rm  24. Mai fol- 

Scnde, im Vergleich mit dem  vorigen M ale unveränderten  
otierungen festgese tz t: 1.) E xpo rtrohe isen  (max. 0,015 Pro- 

oon-t- Schwefel, 0,025 P rozen t Phosphor) 5,17 Lstrs. bzw. 
, ö>55 D ollar die englische T onne  von 1016 k g  fob E x p o r t 
e u r  ne tto  ^0 T age . 2.) Billets, e infachgeschw eiß te  über 

’ 0  K ohlegehalt.  3.) W alzdrah t,  über  0,45 K ohlegehalt,  
chwed. Kr. 270 bis 320. 4.) G ew alztes  Martinseisen, weich, 
rundpreis schw d. Kr. 170 bis 200. 5.) G ew alztes  Lanca-

- ireeisen, G rundpreis  280 schw. Kr. — Bei den G ruppen  
bis 5 bezieht sich die N otie rung  auf 1030 k g  frei Bahn- 

agen W erk  ne tto  30 T age .
. W iederaufnahme der schwedischen Erzverschiffungen

der Blockade. N ach  einer (TT)-M eldung aus Lulea an 
»> ockholms D a g b la d “ sind die Erzverschiffungen von Svartön 

o tz <}er B l o c k t e  -wieder au fgenom m en  w orden . Die La- 
g UlJg des ersten  E rzd a m p fe rs  begann  am  23. Mai früh,

Uhr mit zw ar  verk le inertem , ab e r  — wie die V erw al-  
ng de r  Gesellschaft betont — durchaus g enügendem  Per- 

a na‘- N ach Ansicht der  V erw altung  bes teh t auch durch- 
£ rS ,*ne Gefahr, d a ß  die auf Svartön lagernden  700 000 to.

2 nicht verschifft w erden  können.

Norwegen.
Hol ^ ußerordentliche G eschäftsstille auf dem norw egischen  
die Zrtlark t‘ N ach  einem  Privatberich t an  „B ö rsen “ haben  
2vv. . n ° rw egischen  H o lzausfuh rhänd le r  w äh ren d  d e r  ersten  
Soj l 1 M aiw ochen nur  etwa 1200 S tanda rds  verkauft und zw ar 
Scit llervon d e r  g rö ß te  Teil nach  E ng land  g eg an g e n  sein. 
2 eitCns c*e r . englischen E in fu h rh än d le r  sind in d e r  le tzten 
alle Ve.rschiedentlich A nfragen  eingelaufen, die jedoch im 
n o rw ^ r '111611 ZU keinem  'E r g e b n i s  gefüh rt  haben, da  die 
eing. ? p schen A usfuhrhänd ler  auf die n iedrigen  G ebote  nicht 
A iis tr 'r11 konnten. K leinere Partien  sind nach  S üdafr ika  und  
nichts n g e SanS en> nac^ F rank re ich  und H olland jedoch

^ a c h ^ Ur n0c^ zw e‘ norw egische Segelsch iffe im Verkehr.
T ag e e.lnem Privatberich t an  „H an d e ls t id n in g en “ ist d ieser
»Aulrl • u &r^ ß te no rw eg ische  Segelschiff, die S tah lbarke  
berühmt VOn To. L adefähigkeit,  1893 bei d e r  welt-
naeh °n Ifussel & Co. in P ort  G lasgow  gebaut,

avanger  geführt  w orden , um  ab g ew rack t zu w erden.

N ach  dem  A bgang  dieses Schiffes aus dem  R eg is te r  >vird 
N orw egen  nu r  noch zwei g rö ß e re  Segelschiffe im  V erkeh r  
haben, näm lich die zwei B arken  „A rie l“ von 1300 und 
„ P am e lia“ von 2400 To. Ladefähigkeit.

Gründung einer neuen norw egischen Bank. In B ergen  
w ird  zu r A ktienzeichnung einer neuen Bank, B ergens K re 
d itbank  A./S. mit einem Kapital von w enigstens  6  und  
höchstens 8  Mill. Kr. eingeladen, w ovon 4 896 700 Kr. b e 
reits geze ichnet w orden  sind. Die neue  B ank  übem im jn t 
d ie L iquidierung von Foren ingsbankens-A bte ilungen  in B er
gen u n d  Oslo und wird im übrigen zufolge „ B ö rse n “ a l l 
meine B ankgeschäfte  zum  G egenstände  haben.

Gründung einer schwedisch-am erikanischen G rubengesell
schaft in N orw egen. W ie „Sydsv. D ag b l .“ meldet, steht die 
Eröffnung  eines riesigen Betriebes zur A usbeu tung  d e r  vor 
einigen J a h re n  in d e r  N ähe  von D ron the im  en tdeck ten  E r z 
g ruben  unm itte lbar  bevor. E ine schw edisch-am erikanische 
Gesellschaft, an  d e ren  Spitze G uggenheim  steht, in teressiert 
sich für das  O bjek t und  verhandelt w egen  des  A nkaufs. 
D ie E rz fe ld e r  liegen n u r  zwei K ilom eter von d e r  E is e n 
bahn  entfernt, und das E rz  enthält bis zu 83 P rozen t E isen :

Streik der norw egischen Bauarbeiter. W ie aus Oslo 
gem eldet wird, haben  die B auarbe ite r  in d e r  Hauptstadt} 
sowie verschiedenen anderen  S täd ten  N orw egens  beschlossen, 
in den  S treik  zu treten, falls die vom A rbeitsschiedsgerich t 
fes tgese tz ten  Lohnsätze  zur A nw endung  kom m en  sollten.
Die R eg ie rung  hat eine öffentliche W arnung , in d e r  auf die 
gesetzlichen Folgen  eines ungesetzlichen S treiks h ingew iesen 
wird, erlassen.

Dänemark
Außenhandel im April. N ach  den  je tzt veröffentlichten 

am tlichen Fests te llungen  belief sich die E i n f u h r  im v e r 
g angenen  April auf rund  143 Mill. Kr. g eg en  155,3 Mill. Kr. 
im V orm onat, w äh ren d  die A u s f u h r  einen W ert  von
131 Mill. Kr. e rre ich te  gegen  144 Mill. Kr. im M onat zuvor. 
Auf die W iederausfuh r  ausländ ischer W aren  entfielen diesm al 
11,1 und im M ärz 10,3 Mill. Kr.

Zolländerungen. N ach einem Berichte des „D eutschen  
A ußenhande ls“ hat d e r  dänische R eichstag  eine A enderungs- 
vorlage des F inanzm inisterium s zu einigen Abschnitten des 
Zolltarifes angenom m en. Das G esetz  ist am  1. April 1928
in K raft getre ten .

In e rs te r  Linie sind die b isher  zeitlich befris te ten  Z o ll
erhöhungen  auf Luxusw aren  als dau ern d  erk lä rt  w orden .

F e n ie r  sind fo lgende A enderungen  ge troffen  w o rd en :
F ü r  M agnesium sulfat (Pos. 4), b isher  10 O ere  p e r  kg, 

U ltram arin  (Pos. 49), b isher 3 O ere  per  kg, und Aceton 
(Pos. 4), b isher 10 O ere  p e r  kg , w ird  Zollfreiheit gew ährt.

F ü r  Textilm aschinen  (Pos. 224/225) wird d ie  b isher  b e 
fristete Zollfreiheit beibehalten.

F ü r  H äu te  und Felle (Pos. 300 und 302) w ird  die Z o ll
freiheit gew ährt,  wenn sie zu L eder  verarbe ite t  w erden . 
W erden  sie ab e r  zu P e lzw erk  verarbeitet,  so unterliegen  sie 
einem  Zoll von 20 o/0 vom W erte .

Die übrigen  P u n k te  d e r  V orlage beziehen sich h a u p t
sächlich auf adm inistrative A enderungen , u. a. zu r  B e 
käm p fu n g  3es  S chm uggels  von Spirituosen. E in  N eudruck  
des Zolltarifs mit den  b isherigen A enderungen  sei in Aussicht 
genom m en.

Aufhören der Schiffsauflegungen in Dänemark. D er
D änische D am pfsch iffs reede rve rband  hatte  zufolge „ B ö rse n “ 
am  29. Mai noch 15 au fge leg te  Schiffe von zusam m en 
27 219 B ru tto tonnen  festgeste llt gegen  28 Schiffe von in s 
gesam t 43 958 B ru tto tonnen  am 21. Mai. S eitdem  sind jedoch 
schon w ieder  verschiedene Schiffe in F ah r t  gese tz t  w orden , 
u. a. d e r  D am p fe r  „M idde lhave t“ , w elcher de r  R eed e re i  
„B o tn ia“ gehört und von K openhagen  nach  F innland  g e 
fahren  ist. D ie R eedere i Nielsen hat n u r  noch ein Schiff 
„ B e r th a “ im  H afen  liegen, a b e r  auch dies w ird  bereits  
in den  nächsten  T a g e n  in See stechen. D e r  R es t d e r  je tz t 
noch  offiziell als au fge leg t bezeichneten F ah rzeu g e  d a rf  als 
R eserveschiffe  d e r  R eedere ien  bzw. als ausrang ie r tes  M a te 
rial angesp rochen  w erden .

H erabsetzung der Hafengebühren auch in A alborg und 
Nörresundby. Im  Anschluß an die kürzlich  in A arhus v o r 
genom m ene  H erab se tzu n g  d e r  H afen g eb ü h ren  hat d e r  H a fe n 
ausschuß  von A alborg -N örresundby  je tz t beschlossen, d is  
G ebühren  in beiden H äfen  den neuen  Sätzen  in A arhus a n 
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zugleichen. D iese M aßnahm e bedeu te t für A alborg eine 
M indereinnahm e von 150 000 und für N örresundby  einen A us
fall von etw a 50 000 Kr. D er  Z usam m ensch luß  „D ie  ost- 
jü tländischen H ä fe n “ hat auf einer am  2. Ju n i abgeha ltenen  
V ersam m lung ebenfalls eine Verbilligung d e r  H afengebühren  
in ernste E rw äg u n g en  gezogen  und w ird  mit en tsprechenden 
Beschlüssen an die  Oeffentlichkeit treten.

Zahlungseinstellung der Nordisk Film Company, Kopen
hagen. W ie aus K openhagen  gem eldet wird, hat die V er
w altung  der  N ord isk  Film  Co. fo lgende B ekann tm achung  ve r
öffentlicht: „O bw ohl de r  von d e r  V erw altung  am  21. April 
zum  D irek to r  ernann te  D r  .R. B ecker w ährend  de r  kurzen  
Zeit seiner T ätigkeit außero rden tlich  energisch gearbe ite t  
hat und dem  U nternehm en  auch  von in teressierte r  Seite, 
w irtschaftliche U nters tü tzung  gew äh r t  w orden  ist, haben  
doch die gegen  den früheren  D irek to r  der  Gesellschaft^ 
C. Bencard , anhängig  gem ach ten  gerichtlichen Klagen sowie 
d ie  daran  ansch ließenden  E rö r te ru n g en  in de r  P resse  zur 
Fo lge  gehab t,  daß  die K redite  in D eutsch land  g e k ü n d ig t  
w orden  sind. D a sich die B eschaffung n euer '  K redite  als u n 
möglich erw iesen  hat, sieht sich die V erw altung  je tzt g e 
zw ungen, die Z ah lungen  einzustellen.

W ie w ir w eiter erfahren, ist die alte K openhagejie r  
B ankfirm a G reen  infolge des Z usam m enbruchs  von N o r
disk Film  Co. je tzt ebenfalls genötig t w orden, ihre Z ah lun
g en  einzustellen. In e ingew eihten K reisen rechnet m an damit, 
d a ß  auch  die D eutsch-N ord ische Film Union im Z u sam m en 
hang  mit diesen G eschehnissen in Schw ierigkeiten  g e 
ra ten  w erde.

Noch eine Zahlungseinstellung in Kopenhagen durch den 
Zusammenbruch der Nordisk Film Co. Wie „B ö rsen “ m eldet 
ist die Bankfirm a Pon topp idan  & Bencard, die sofort nach 
dem  Z usam m enbruch  de r  N ord isk  Film Co. mit ihren Gläu
b igern  w egen  eines M oratorium s verhandelte , je tzt in Liqui
dation getre ten . D as genann te  H aus gehörte  d e r  F ondsbörse  
nicht als Mitglied an.

Lettland.
Lettlands Staatshaushalt 1927/28 schloß mit einem 

U eberschuß  von 12 Mill. Ls. S ta tt d e r  veransch lag ten  163,6 
Mill. Ls. sind 175,2 Mill. Ls. vere innahm t w orden . U nd  
zw ar haben  fo lgende  Zw eige  M ehreinnahm en e rgeben : E in 
k om m ensteue r  1 Mill. Ls., T ab a k ak z ise  0,66 Mill. Ls., E in 
fuhrzoll 4,4 Mill. Ls., A usfuhrzoll 2,7 Mill. Ls., H a fe n a b 
g aben  0,8 Mill. Ls. E inige Ressorts  sind ab e r  auch  un te r  dem' 
V oransch lag  geb lieben  und zw ar: S tem pels teuer  mit 0,4
Mill. Ls., Spiritusm onopol mit 0,7 Mill. Ls., Verkeh|rsmi- 
rtisterium mit 1 Mill. Ls. und das Innenm inisterium  (P a ß 
gebühren) mit 1,1 Mill. Ls.

Außenhandel. Im  M ä r z  b e tru g  d e r  W ert de r  E i n 
f u h r  24,9 Mill. Lat, de r  W ert d e r  A u s f u h r  20,5 Mill. 
Lat, mithin der  E in fuh rüberschuß  4,4 Millionen. F ü r  die dre i 
ers ten  M onate  d. J .  erg ib t sich ein E in fuh rw ert von 60,6 
Mill., ein A usfuhrw ert von 60,9 Millionen, also ein A u s 
f u h r ü b e r s c h u ß  von 0,3 Mill. Lat. F ü r  die en tsprechende  
Zeit 1927 lau te ten  die Zahlen 53,1 Mill. 47,4 Mill. und 5,7 
Mill. Lat der  E i n f u h r ü b e r s c h u ß .  E s  hat also im V er
gleich zu 1927 die E infuhr zugenom m en  von 7,5 Mill., d ie 
A usfuhr a b e r  um  13,5 Mill. —

Schiffahrt. I m A p  r i l  liefen in le ttländischen  H äfen  
270 Schiffe mit 161 857 N rgt. ein und g ingen  aus 254 Schiffe 
mit 240 548 N rg t.  In den  drei H aup thäfen  zeigte d e r  V e rk eh r  
fo lgendes Bild:

E i n g a n g  A u s g a n g
E ig a  142 Schiffe 102 704 N rg t .  121 Schiffe 80 787 N rgt.
L ib a u  77 Schiffe 33 205 N rg t.  78 Schiffe 3 4 1 ül  N rg t.
W in d a u  51 Schiffe 25 948 N rg t.  55 Schiffe 25 580 N rgt.

Der Butterexport n im m t w ieder  lebhaften  A ufschwung. 
Im  A p r i l  w urden  in den  s taatlichen  K ühlhäusern  19 474 T o n 
nen bezw . 989 279 k g  B utter  e ingelagert .  Im  April des vo
r igen J a h re s  be tru g  die Zahl d e r  e ingelagerten  B utte r  15 532 
Tonnen . Ins A usland w urden  im April 18 076 T on n en  ex p o r
tiert ( =  918 260 kg), w äh ren d  im April des vorigen J a h re s  
16 782 T onnen  ausgeführt  w urden . Im  M ärz 1928 w aren  
18 600 T onnen  exportier t w orden . Von d e r  exportie r ten  
M enge g ing  d e r  Plauptanteil, nämlich 16 620 T onnen  nach 
D eutschland , fe rner  g ingen  1391 T onnen  nach E n g lan d  und
65 T onnen  nach  D änem ark .

A ufhebung des Paßvisum s. D as A bkom m en  über Auf
hebung  d es  P aßvisum s im V erkeh r  zwischen D eutschland und 
L e t tland  w urde  unterzeichnet und  soll am  1. Juli d. J. in K raft 
tre ten .

Neue V erordnungen zum lettländisollen Zolltarif
W . W.*) 4. M a i  1 9 2 8  N o .  1 0 4  und ergänzend  vom 

19. Mai V erordnungen  über V erzollung von W aren , \Iie  
im Zolltarif nicht genannt sind. (Für ehem. E rzeugn isse  V er
ordn. vom 12. Mai 1928, No. 148). —

W. W. 7. M a i  1 9 2 8  No .  1 0 7  Verzeichnis d e r  T r a n 
s i t w a r e n ,  die in Privatspe ichern  au fb ew ah rt  w erden  
dür f en .

W. W. 7. M a i  1 9 2 8  N o .  1 0 7  Verzeichnis d e r je 
n igen  c h e m i s c h e n  P r o d u k t e ,  die auf G rund einer 
besonderen  E x p e r t i s e  verzollt werden.

W. W. 7. M a i  1 9 2 8  N o .  1 0 7  V erordnung  ü ber  Zoll
e rhebung ' bei E in fuh r  von R e i n k u l t u r e n  v o n  B a k 
t e r i e n  für M eiereien und von P i l z e n  für K äsebereitung  
(gem äß litte. P. 3 Art. 113).

W. W. 8 . M a i  1 9 2 8  N o .  10  8 . Verzeichnis der1
W aren, die n a c h  G e w i c h t  zu verzollen sind, pbw ohl 
sie nach  Stückzahl gehande lt  w erden  und deren  M enge: 
in den Zertif ika ten  sum m arisch au fgegeben  w erden  darf.

W . W. 8 . M a i  1 9 2 8  N o. 1 0  8 . Verzeichnis d e r  W aren, 
die auf G rund d e r  V erladedokum ente  kontro lliert w erden .

W. W. 8 . M a i  1.9 2 8  N o .  1 0  8 . Verzeichnis d e r  W aren, 
deren G ew icht bei d e r  Ein- o der  A usfuhr in den Zertifikaten 
nicht angegeben  w erden  muß, sondern  auf G rund de r  V erlade
dokum ente  bei der  Kontrolle  bestim m t wird.

W. W. 8 . M a i  1 9 2 8  N o .  1 0  8 . Verzeichnis d e r
W aren , bei denen in den  V erladedokum enten  etliche An
g aben  fortgelassen  w erden  können.

W. W. 8 . M a i  1 9 2 8 . Verzeichnis d e r  O r g a n i s a t i o n e n  
und Amtsstellen, deren  U rsp rungszeugn isse  in Lettland a n e r 
kannt w erden.

W. W. N o .  1 1 1 .  Verzeichnis d e r  W aren , de ren  Ge
wicht im W aggon , ohne Ausladung, festgeste llt w e r d e n  
darf. —

W. W. 11. M a i  1 9 2 8 . V erzeichnis von S c h ü t t w a r e n  
und S tückgütern , die bei de r  E in fuhr i n  den  W a r e n a n m e l d u n 1-
gen mit ih rer  einfachen B enennung  an gefüh rt  w erden  k ö n 
nen, deren  M enge bei d e r  V erzollung ab e r  au f  G rund der 
F rach tp ap ie re  bestim m t wird.

W . W. 16 . M a i  1 9 2 8  N o .  1 5  4. Verzeichnis d e r  
W aren , die bei d e r  E in fuhr  ohne A usladung in den W a g g o n s  
besichtig t w erden  können.

W. W. 16. M a i  1 9 2 8  N o .  1 5  5. V e r z e i c h n i |  
v o n  l e i c h t e n t z ü n d l i c h e n  S t o f f e n ,  die laut b
151 de r  Z o llordnung b e i  E i n f u h r  a u f  S c h i f f e n  b e 
s o n d e r s  a n z u  m e l d e n  sind.

Zollbehandlung von unter Zollausschluß hergeste llte -1 
Waren. D urch  V ero rdnung  No. 128 des  le ttländischen I‘ 
nanzm inisterium s sind Bestim m ungen erlassen w orden  über 
die Z ollbehandlung  von un te r  Zollausschluß h e r g e s t e l l t e n .  
W aren , die in das le ttländische Zollgebiet gelangen .

Milderung lettländischer Strafbestim m ungen im Zoll
tarif. Die „I .-  u. H .-Z tg .“ berich te t: Die durch  d a s  In 
k ra f t t re ten  des neuen  le ttländischen Zolltarifs n o t w e n d i g  
gew o rd en e  B eibringung von U rsprungszeugnissen  h a t  infolg - 
unvollständiger und teilweise falscher Ausfüllung d e r  L r  
sp rungszeugnisse  eine M enge S trafen, B e s c h w e r d e n  u n  
K lagen zur F o lge  gehab t.  D ie lettländische R e g i e r u n g  h a  
sich d ah e r  veran laß t gesehen, durch  ein besonderes  Gcse 
eine M ilderung d e r  S trafbes tim m ungen  e intreten  zu l a s s e n ,  
sowie auch die aus d iesem  A nlaß b isher auferleg ten  S t r a f e  
und  eingeleiteten  G erich tsverfahren  rückgäng ig  zu m a c h e n -

Artikel 4 A bsatz  3 und  A nm erkung  2 d e r  a l l g e m e i n e ^  
B estim m ungen  des Zolltarifs sind, un te r  dem  16. M a i  w -  > 
wie folgt, g eän d e r t  w orden :

Artikel 4 Abs. 3: Falls es sich erw eisen sollte, daß  ^  
den U rsp rungszeugn issen  unzu treffende A ngaben  über 
U rsp ru n g so r t  an g eg eb en  sind, die bei de r  A n w e n d u n g  
Zolltarifs dem  S taa te  Verluste b ringen  könnten, sind die e 
tre ffenden  W aren  nach den  H öchstzollsätzen zu ^e^zo e >  
w obei eine S trafe  in d e r  doppelten  H öhe  d e r  D i pn 
zw ischen dem  H öchst-  und d em  M indestzollsatz  zu erbe 
ist. — ..

A nm erkung  2: D ie S trafge lder ,  die seit dem  16. Apri
1928 für unzu tre ffende  A ngabe  d e r  M enge o d e r  de r  ^eze i 
nung  de r  W aren  in den  U rsp rungszeugn issen  e rhoben  w.°f 
sind, sowie auch die überzah lten  Zollgefälle sind z u r u c ' 
zahlen und alle in d ie ser  F rag e  anges tren g ten  Prozesse  nie 
zuschlagen.

*) W. W. =  R eg ie rungsanze ige r  — „W ald . W est 
nesis .“
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D ie Firma G. Bertin Behrsin in Riga, bekanntlich  eine 
in Zahlungsschw ierigkeiten  befindliche H olzbearbe itungs-  und 
Parkettfabrik , soll durch Beteiligung von englischem  Kapital 
saniert w erden .

Bevorstehende Errichtung eines Streichholzm onopols in 
Lettland. N ach einer (TT)-M eldung aus R iga  an  „Sydsv. 
D agb l.“ w erden  die V erhandlungen  zw ischen de r  R egierung  
Lettlands und den V ertre te rn  des schw edischen  S treichholz
trustes fortgesetzt.  Seitens de r  R eg ie rung  wird betont, d aß  es 
sich hierbei keinesw egs um die E rr ich tu n g  eines (direkten 
schwedischen M onopols handle, sondern lediglich um die 
^rünclung eines Syndikats  le ttischer S tre ichholzfabriken  un te r  
Mitwirkung des T rustes . N ach  A ngabe anderer,  in die A nge
legenheit eingew eih ter K reise soll es sich d ag eg en  doch um 

Schaffung eines wirklichen M onopols handeln. U m  dies 
zu erreichen, soll d e r  T rus t Lettland ein mit 6  P rozen t zu 
verzinsendes D arlehen  von 6  Mill. D ollar  gew ähren , das  im 
Laufe von 36 J ah ren  zu am ortis ieren  w äre. Soweit sich aus 

cn Berichten de r  lettischen Z eitungen  erkennen  läßt, w ird 
n>an sich von beiden Seiten en tgegenkom m en  und d ie  end 
gültige E n tscheidung  dürfte  in k u rz e r  Zeit zu e rw arten  sein.

Estland.
Estlands neuer Zolltarif. Ein vom Parlam en t angenom - 

enes Gesetz, welches am  15. S ep tem ber in K raft  tritt, 
£?.e t die E rhöhung  des Grund-Einfuhrzolltarifsi um  50 o/0 
ur diejenigen S taaten  vor, mit d en en  E stland  noch  keinen 
andelsvertrag  abgeschlossen  hat o d e r  zum Z eitpunkt des 

nkrafttre tens dieses G esetzes noch nicht in H ande lsver-  
Verhandlungen s teht Bis zur A nnahm e des neuen  est- 

n ischen Zolltarifs, d e r  wohl erst im H e rb s t  ins Parla-
2 ei?f e ingebracht w erden  wird, w ird de r  je tzige G r u n d -  

°  1 1 a r i f mit den  K onventionaltarifen  a l s  M i n i m a l  - 
a r i  ̂ gelten. D e r  um 50 o/ 0 e rhöh te  T arif  w ird spätestens
2 • J a n u a r  1929 für die W aren  a lle r  de r jen ig e r  S taa ten
H-, A nw endung gelangen , mit denen  E stland  noch  keinen 

ndelsvertrag  abgesch lossen  hat. (Veröffentlicht im S ta a ts - 
Anzeiger vom 15. Mai 1928.)
auf *SUrS ^es Goldfranken ist auch  für den  J u n i

0,73 K ronen fes tgese tz t w orden .
Sj* Estland will mit den enteigneten deutschen Grundbe- 
Ük ern. verhandeln. D e r  estländische A ußenm inister  R ebane 
Am*"1"6 te *n diesen T ag e n  dem  deu tschen  G esandten  die 
übeW° r  aU  ̂ l*aS deu tsche M em orandum  vom 10. F eb ru a r  
Güt'  . E n tschäd igung  deu tsche r  R eichsangehöriger ,  deren  
gje ^r ln E s tland  e ingezogen  w orden  sind. Die estnische R e 
hin ^  bestätig t ihren früheren  S tan d p u n k t und weist darau f 
anp>k-e . b e  von den  Gutsbesitzern, die die deu tsche S taats- 
mit *!o n gkeit angenom m en  haben, den V orschlag erhalten, 
bereit i m V erhand lungen  einzutreten. Die R eg ie rung  sei 
handi’ n  V orsch lag  anzunehm en. — Falls diese V e r 
lo r  erfolgreich verlaufen w äre  das H indernis , das
stanrl nuT1£  von H an de lsver tragsve rhand lungen  en tgegen-

lu> beseitigt.

Außr.P1'? Aussichten für die estländische Oelschieferindustrie.
gep. der  s taatlichen O eldestilla tionsanlage in Kochtel sind
eine i War.l:'g  zw ei F ab riken  im Bau, von denen  die
es sir|CrCltS t*em Betrieb begonnen  hat. Bei d ie ser  handelt 
50 t0 1 °*ne r>r° t>efa t)rik mit einer D urch laß fäh igke it  von 
GeSeu’ Brennschiefer pro  T ag , die von d e r  schw edischen 
^ordst ft »»Emissionsinstitut A /B “ zu V ersuchszw ecken am  
I)ie q  rande E stlands in S illamägi errichtet w orden  ist.’
k g e rJeS haft besitzt eine Konzession auf ein Brennschiefer- 
vestier | 0 n , v 10  ha ur*d bat b isher  ca. 4 Mill. K ronen  in- 
geben ' V ersuche haben  ausgeze ichnete  Resulta te  er-
^ n n e n ^ 0  i aUS- dem  Rohöl ca. 20o/o reines Benzin ge- 
^ndisrh W c ?' , D ie  mit englischem  Kapital finanzierte „E st-  
^ ren nsrh ’ " e *nö l-G es.“ wird ihre P robefab rik  (60—70 to. 
^ r f a h r p 110 ^  ^ r °  *m. J uni ^  Betrieb  setzen. D a s
^chwed >n ( Destillation ist e tw a dasselbe wie das  de r  
H assen^0 ' , T  .D ie K alkulation  hat ergeben, d a ß  bei einer 
^entlich tlon die G ew innung  von Benzin sich weir
^ a Phta p  i fGr .stell(:n . w ird, als bei d e r  D estillation von 
technisch ‘ I s - d je E inrich tungen  d e r  P robefab riken  sich in 
P estilla t iGr lns ĉb t vo llkom m en b ew ahren  sollten — d as  

etrachtonnS^ r° ^ em .an s ĉb *st bereits  als gelöst zu be- 
Sc.britten D - SO w | rd an den  Bau g ro ß e r  B etriebe jge-
^*rd Estl^ i C-n ' v° i ^ r  A usnutzung aller M öglichkeiten 

. selbe vr lm stande sein, im Verlaufe von 100 J a h re n  
'V'.e Baku Cn^ e von O elen auf d en  W eltm ark t  zu liefern, 
S° 'tens c]p, f.n l.e tz te r  Z e i t  kann  ein erhöhtes  In te re sse
CstlandiSchf. a u ^‘änd ischen  Kapitals  an  d e r  E xp lo ita tion  d e r  

en B rennsch ie fcrlager festgestellt w erden . U n te r 

handlungen mit englischen F inanzg ruppen  sind im G an g e  
und A nfragen  sind auch aus A m erika , F ran k re ich  und
Italien e ingegangen. (Vergl. auch  „ O .-H .“ Nr. 11.)

, 0 '

Litauen.
Außenhandel. Im  A p r i l  be tru g  d e r  W ert der  E i n 

f u h r  24,5 Mill. Lit, de r  W ert d e r  A u s f u h r  14,6 Mill. 
Lit, mithin der  E in fuh rüberschuß  9,9 Millionen. D ie E in 
fuhr w a r  um  6 ,6  Mill. Lit ge r in g e r  als im V orm onat, .doch 
auch  die Ausfuhr g ing  im V ergleich zum M ärz zurück, 
w oran  nam entlich  F lachs beteiligt war, lebha fte r  w ar  d ie  
Ausfuhr von Papierholz, B rettern , R oggen , E iern  und Butter. 
F ü r  die ersten  vier M onate ist d ie  H andelsb ilanz  mit 15,3 
Mill. Lit passiv. (E infuhr 96,8 Mill., A usfuhr 81,5 Mill.). —

Sdliffahrt.,  Im  A p r i l  liefen in M e m e l  ein 63 
Schiffe mit 30 928,6 Rgt. (3 F rach td a m p fe r  und 2  M oto r
seg ler  leer) und  g ingen  aus 6 8  Schiffe mit 37 043 Rgt. ,(21 
F rach td a m p fe r  und 5 M otorseg le r  leer). D e r  F lagge  nach  
standen 39 Schiffe D eutsch lands mit 39 655 cbm  an  e rs te r  
Stelle, es folgten F rank re ich  (2 D am p fe r  =  1.9 598 cbm), E n g 
land (2 Schiffe 7 850 cbm), S chw eden  (10 Schiffe 7 366 cbm), 
N orw egen  (1 Schiff 2 143 cbm) usw.

Erhöhung der Zölle. D e r  S taa tsp räsiden t Unterzeichnete 
ein Gesetz, das  den  F inanzm inister erm ächtig t,  die Zoll
sätze um  150—300o/o für W aren  zu erhöhen, die aus  S taa ten  
kom m en, mit denen  L itauen keinen H ande lsve r trag  bzw . 
Zollkonvention abgesch lossen  hat. — D as G esetz  soll am  1. 
O k tober  d. J .  in K raft tre ten . Auch D eutsch land  fällt un te r  
die Bestim m ungen dieses G esetzes falls die bis je tz t erfo lg
reich gefüh rten  V erhand lungen  nicht auch  zu einer Z o llkon
vention führen  sollten.

Die W irtschaftsverhandlungen mit Polen , die in Berlin 
und  W arschau  gleichzeitig  betrieben  w erden , haben  u n te r
brochen w erden  müssen, ohne d a ß  eine E in igung  ierzielt 
w urde, b loß  in de r  1 rag e  des k l e i n e n  G r e n z v e r k e h r s  
konnte ein vorläufiger V ertrag  unterzeichnet w erden . U eber  
direk ten  E ise n b ah n v e rk eh r ,  T ransit,  F lößere i usw. konnte 
man sich nicht verständigen, da L itauen die W ilnagrenze  
nicht anerkennt.

A ugenblicklich geh t d e r  V erk eh r  zwischen Polen und 
Litaueen über O stp reußen  und Lettland ; auf d iesen  W egen  
führte Polen nach  L itauen 1928 W aren  für 16 Millionen und 
1927 für 21 Millionen Zloty ein.

Freie Stadt Danzig.
Danzig wird Um schlaghafen der Tschechoslow akei. Den

„D anz. N .N .“ vom 1. Ju n i  d. Js.  en tnehm en  w ir fo lgenden 
sehr beach tensw erten  B ericht:

Die M öglichkeit d e r  besseren A usnutzung d e r  zum 
D anziger  H afen  führenden  S ch ienenw ege für die Ein- und 
Ausfuhr d e r  Tschechoslow akei in teressiert die polnischen 
S taa tsbahnen , w ie dem  O rgan  des polnischen V e rk e h rs 
ministeriums zu en tnehm en ist, insbesondere  im Hinblick auf 
die N o tw end igkeit  de r  E r lan g u n g  von F rach te n  fü r  L a n g 
strecken, w äh ren d  die tschechischen S taa tsbahnen  dahin 
d rängen , für die auf dem  S eew eg e  auszuführenden  
tschechischen W aren , wie für die E in fuhr  von U ebersee  neue 
H äfen  zu gew innen  und sich von den  bisherigen  Ausfalls- 
toren Stettin  und H a m b u rg  u n ab h än g ig  zu machen.

Bei d e r  B earbe itung  d e r  d iesbezüglichen neuen V e r 
b indungen  durch die beiden verhande lnden  L änder  ha t man, 
um  die I r a n s p o r te  die kü rzes ten  W eg e  gehen  zu lassen, auch 
die deu tschen  R eichsbahnen  einbezogen, in den  Fällen 
nämlich, w enn d e r  D u rch g an g  durch  N iederschlesien  und 
das  deutsche O berschlesien  nennensw erte  V erkürzungen  bot. 
In d iesem  Sinne ist bisher festgesetzt,  d a ß  F rach ten  zwischen 
D anzig  und de r  eigentlichen S low akei sowie M ähren  (dem  
östlichen Teil des  Landes) ausschließlich durch  die p o l
nischen Staatsbahnein, die T ran sp o r te  von D anzig  nach  d e r  
eigentlichen T schechei (Böhmen) aber  sowohl auf deu tschen  
wie auf polnischen B ahnen zu befördern  sein w erden.

D er  H afenausschuß  in Dartzig hat, da  er den tschechischen 
Transporten  g ro ß e  B edeu tung  beimißt, an  die V erw altung  
de r  verhande lnden  S taa tsb ah n en  eine D enkschrif t  gerichtet,  
die A ngaben  über den b isherigen U m fang  des tschechischen 
W arenum sch lags  im D anz ige r  H afen  enthält und au f  die 
M öglichkeit einer w eiteren  E n tw ick lung  hinweist, w enn M a ß 
nahm en  ge tro ffen  w erden , die dem  D anz ige r  H afen  g rö ß e re  
Chancen  g eg en ü b e r  den  im W ettb ew erb  s tehenden  H ä fe n  
einräum en. N ach A ngaben  des  H afenausschusses  w urden  im 
letzten J a h re  (1927) über D anzig  nach  d e r  T schechoslow akei 
insgesam t 112 375 To. G üter gele ite t (im J a h re  1926 w a r tn
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es nu r  44 874 To.). D avon  w aren  97 000 To. E rz e  a l le r  
Art (1926: 44 496 To.), a u ß e rd e m  5375 To. E isen  und E ise n 
w aren  (1926 keine Einfuhr) und  7000 To. K unstdünger  (1926: 
ebenfalls keine  Einfuhr).. — Aus der_ Tschechoslow akei, 
g ingen  1927 über den  D an z ig e r  H afen  insgesam t 7085 To. 
G üter (1926: 1410 To.), davon 1706' To. E isenw aren  (1926: 
39 To.) und  1804 To. H olz (1926 keine H olzausfuhr).

Aus den  Zahlen  des H afenausschusses  ist zu ersehen, 
d a ß  de r  tchechische U m schlag  über  D anz ig  rasch ansteigt. 
In de r  H au p tsach e  dürften  die n iedrigen  polnischen T arife  
für E rze  und E isenbruch  ihn ge fö rde rt  haben . E ine  U n 
ters tü tzung  b eda rf  nach  Ansicht des polnischen V e rk e h rs 
ministeriums eigentlich nu r  die tschechische A usfuhr über 
D anzig .

D en  S tandpunk t de r  tschechischen S taa tsbahnen  b e 
g ründen  die P ra g e r  „L idove N oviny“ wie folgt:

„D ie  Tschechoslow akei m uß jetzt, veran laß t du rch  die 
letzthin von de r  R eichsbahn  betriebenen, dem  tschechischen 
D u rch g an g sv e rk eh r  ungünstigen  Politik, neue W ege  suchen. 
H ie rbe i  kom m en  vornehmlich die nördlichen H äfen  in B e 
tracht, insbesondere  D anzig, das  gu te  E isenbahnverb indungen  
sowohl mit dem  m ährischen Industr iegeb ie t und Oberschlesien, 
wie mit der  S low akei besitzt, für welche Gebiete D anzig  den  
nächsten  H afen  darstellt.  D er  tschechische D u rc h g a n g sv e r 
k eh r  über  D anzig  ist nicht zu unterschätzen , da  er 1926 b e 
reits eine s ta rke  Z unahm e zu verzeichnen hat. D anzig  kom m t 
vor allem  für den tschechischen Im port  in F rage .  E inen  
H au p tp o s ten  stellt hierbei die D u rch g angsbefö rde rung  von 
schw edischen  E isenerzen  für die W itk o w sk e r  W erk e  dar, 
die von 27 903 To. auf 70187 To. angew achsen  ist. D azu  
tre ten  die anderen  Erze , von denen 27 113 To. e ingeführt 
w urden , endlich die E in fuh r  von K un std ü n g er  (7000 To.) 
u nd  E isen  (5354 To.). Im  Vergleich zu r E in fuh r  ist die A u s
fuhr b isher  unbedeutend , obw ohl auch  h ie r  ein erheb licher 
Zuw achs zu  verm erken  ist. Die tschechische A usfuhr über 
D anzig  bilden vornehmlich Melasse, N utzholz  und  E isen , 
D ie  D anziger  V erhand lungen  (inzwischen s ta ttgefunden. D. 
R ed. d. „D . N. N .“ ) w erden  vor allem  die F ra g e  d e r  A u s
nu tzung  d e r  W aggons , die E rz e  in die T schechoslow akei 
bringen, zu lösen haben. D a  es sich h ierbei um offene W agen  
mit n iedrigen  Seitenw änden  handelt, w ird  man tschechisches 
H olz  d a rau f  nach  D anzig  befö rdern  können. D ie D anziger1 
V erhand lungen  haben  g ro ß e  B edeutung, da  sie die G rundlage 
für einen V er trag  schaffen, de r  ein G egengew icht gegen  die 
T arifpolit ik  D eutsch lands (!) bilden soll. D iese Politik  m acht 
sich am  m eisten im W ettb ew erb  de r  deutschen  mit den a d r ia 
tischen H äfen  b e m e rk b a r .“

Sow eit das tschechische O rgan. — D en  heutigen S tand  
d e r  V erhand lungen  kennze ichnen  die Sch lußsätze  des B e
richts des polnischen V erkehrsm in iste rium s: D anach  sind
die tschechischen B ahnen bereit, fü r  die A usfuhr tschechischer 
W aren  über D anzig  5- bis 15 p rozen tige  E rm ä ß ig u n g e n  zu  
den  verbindlichen Sätzen  — je nach  d e r  S trecken länge  —— 
zu gew ähren , w äh re n d  die polnischen S taa tsbahnen , die 
zur Zeit n ied rigere  Tarife  als die tschechischen besitzen) 
mit de r  F es tse tzung  en tsp rechender  T arife  für die G esam t
s trecke  in tschechischen H ellern  e inverstanden  sind, um  auf 
diese W eise  den G eschäfts leuten die K alkulation der  F rach t 
zu  erle ichtern. D ie B earbe itung  d e r  E inzelhe iten  des neuen 
T arifs  ist e iner am tlichen Sonderkom m ission  über trag en  
w orden .

Ausbau des Danziger Hafens. Mit Rücksicht auf die 
K onkurrenz  des H afens  G dingen  und  vom W unsche  g e tra g en  
a u ß e r  d e m  polnischen a u c h  s o n s t i g e n  U m s c h l a g s 
v e r k e h r  n a c h  D a n z i g  z u  l e i t e n  ha t d e r  H a fe n 
ausschuß  beschlossen, den  H afen  w eiter  auszubauen  und die 
Mittel hierzu im W eg e  einer A uslandsanleihe zu beschaffen. 
E s  s o l l e n  d i e  A n l a g e n  f ü r  S t ü c k g ü t e r  v e r 
b e s s e r t  w e r d e n  u n d  w e i t e r e  U m s c h l a g s e i n 
r i c h t u n g e n  f ü r  d e n  M a s s e n g u t v e r k e h r  gebau t 
w erden .

Schiffahrt. Im  M a i  l i e f e n  i n  d e n  H a f e n  D a n z i g  
e i n  557 Schiffe mit 332 284 N rg t.  o d e r  74 Schiffe mit
4 329 N rg t.  w en iger  als im M ai v. J . ;  a u s g e g a n g e n  sind 
d ag eg e n  606 Schiffe mit 361 204 N rg t.  Im  Mai liefen lee r  ein 
248 Schiffe mit 173 604 N rg t.  und g ingen  leer  aus  112 Schiffe 
mit 55 323 N rgt.

Polen.
Der deutsch-polnische H andel. In  den  ersten  dre i 

M onaten  1928 ist nach  den  soeben  veröffentlichten Z ah len  
des W arsch au e r  S tatis tischen H au p tam ts  d e r  deu tsche A n
teil am  polnischen A ußenhande l auf beiden Seiten d e r  H a n 
delsbilanz sow ohl relativ' w ie abso lu t w eiter gestiegen .

N ach d e r  „K att .  Z tg .“ be trug  er in Millionen Zloty bezw. 
in P rozen ten  d e r  G esam t-E in- und A usfuhr:

im 1. V ierte ljahr 
1927 1928

die E in fuhr aus D eutschland  149,5 24,9o/o 237,4 26,0%
die A usfuhr nach  D eutschland  178,0 28,5o/o 198,8 31,8% 

D er W ert d e r  E in fuhr aus D eutschland  ist also im ersten  
Q uartal dieses J a h re s  g eg en ü b e r  dem  gleichen Zeitraum  des 
V orjahres  um  ca. 8 8  Millionen Zloty, d e r  W ert de r  Ausfuhr 
Polens nach  D eutsch land  um  ca. 20 Millionen Zloty g e 
stiegen. An dieser E ntw ick lung  dürften  die M ärzziffem  einen 
besonderen  Anteil haben, weil ja  bekanntlich in diesem 
M onat vor d em  Ink ra f t t re ten  de r  valorisierten Zölle diei 
E in fuhr  besonders  forciert w urde.

Jedenfalls  b ehaup te t D eutschland  w eiter seine führende 
Stelle im polnischen A ußenhandel mit sehr erheblichem  Vor
sprung  vor den  nächst beteiligten S taa ten : Tschechoslowakei, 
O esterre ich  und E ngland .

B em erkensw ert ist auf der  E infuhrseite  de r  w achsende 
Anteil der  V erein igten S taa ten : D e r  W ert de r  von dort im 
ersten  Q uartal 1928 im portie rten  W aren  b e träg t 122 Millionen 
Zloty gegen ü b e r  75 Millionen im gleichen Zeitraum  des Vor
jahres. G estiegen  sind auch  die U m sätze  mit de r  Tschechoslo
w akei, sodaß  diese mit einem Anteil von 13 o/o an  z w e i t e r  
Stelle d e r  K unden Polens s teh t: A usfuhrw ert J a n u a r  bis
März 1928 ca. 81. Millionen gegen  ca. 52 Millionen im Vorjahr.

E inen  R ück g an g  zeigt d ag eg en  die Ausfuhr nach  E n g 
land : ca. 47 Mill. gegen  ca. 67 Mill., ferner  d e r  E x p o r t  nacn. 
Schw eden  ca. 26 Mill. g eg en  ca. 46 Mill. und auch  der  ohne 
hin nicht beträchtliche E x p o r t  ca. 10 Mill. gegen  ca. 16 Mn ■ 
Auch die E in fuhr  aus R uß land  zeigt eine s ta rke  Verm inde
rung : ca. 10 Mill. gegen  ca. 26 Millionen Zloty.

Der scharfe Rückgang der polnischen H olzausfuhr b e 
schäftigt die polnischen W irtschaftsb lä tte r  lebhaft. Z w ar tri 
der R ück g an g  w en iger  bei Rohholz in E rscheinung, wo s o g a r  
eine gew isse  S te igerung  zu e rkennen  ist, doch läß t die 
schw ächere  Ausfuhr von verarbe ite tem  H olz  erkennen, da 
d ie  polnische Sägew erks industr ie  sich in e iner schwere 
Krise befindet. Die durchschnittliche A bnahm e des E x p o r  
für verarbe ite tes  H olz b e träg t  allein in de r  Zeit vom J a!?ua 
bis M ärz 15 Prozent. In einzelnen Zw eigen  ist die A b n a h r n  
jedoch  noch g rößer.  Auch für Pap ie rho lz  ist d e r  E x p o r t r u c  
gan g  recht erheblich und b e trä g t  e tw a 40 Prozent. _

Vor neuen Zusam m enschlüssen in der o s t o b e r s c h l e s i s c n e ^  
Schwerindustrie. Zw ischen d e r  K attow itzer  B ergbau- un 
E isenhütten industr ie  und einer am erikanischen  Industrieg 
s e l l s c h a f t  schw eben V erhandlungen, die eine Fusion bei 
U n ternehm en  bezw ecken . . n

Sow poltorg. Aus der  soeben veröffentlichten Absen u 
bilanz d e r  Russisch-Polnischen H andels-A kt.-G es. „Sow p 
to rg “ zum 1. O k to b er  1927 geh t hervor, d a ß  die G e s e _ 
schaft das G eschäfts jahr  1926/27 mit einem Gewinn v 
529 882 R ubel abgesch lossen  hat. Als D ividende an  die Ak 
näre  w erden  357 670 Rubel ausgeschütte t.  # jn

Zusammenbruch einer kongreßpolnischen Holzfirma. ^  
G orzkow ice bei Pe tr ikau  hat, wie die „D anzig . N. N. ^
richten, ein ziemlich bedeu tendes  H olzun ternehm en , p etri-
W inter, d ie  Zah lungen  eingestellt. E ine  g a n z e  Reihe v o n , m p - 
kauer,  L odze r  und K rak au e r  F inanziers  sowie P r i v a t e s K  
teure  ist an d iesem  B ankro tt  s ta rk  beteiligt. E s  steht zU 
w arten , d a ß  diese Z ahlungseinste llung  eine R eihe von ^

' sam m enbrüchen  e in iger schw acher H olzfirm en  nac i ge
ziehen wird. Die Passiven des b ank ro tten  U n t e r n e h m e n  

tragen  eine Million Zloty. n^nde
Keine günstigen Ernteaussichten. Die l a n g a n h a  ^

schlechte  W itte rung  läß t in d iesem  J a h re  k e i n e s w e g s  
eine gu te  E rn te  hoffen. G roße  M engen  von Rotklee,^ n
und G erste  sind infolge d e r  g ro ß e n  T e m p e r a t u r  sch wanK ^  
in den  le tzten  W ochen  erfroren. U ngünstig  sind wei‘ 
die E rn teaussich ten  für W eizen, speziell in d e r  , jch- 
Posen  u nd  in Ostgalizien. D e r  S tand  des  R oggens  ist g 
falls nicht als de r  bes te  zu bezeichnen. Mit einem 1 T rabs t 
d e r  P re ise  für landw irtschaftliche E rzeugn isse  im ^ eue- 
ist also schwerlich zu rechnen. U m  nun einer g roßen  
rung  zu begegnen , w ird  sich eine S treckung  des ,ro,5  toffel- 
eine Beim ischung von 10 P rozen t K artoffeln  und 
mehl höchstw ahrscheinlich  als no tw end ig  erweisen.

_ (K attow 1. Ztg-j-
Rußland.

Außenhandel. Im  A p r i l  b e trug  de r  W ert der  ^ 
f u h r  59,5 Mill. R b l ,  de r  W ert  d e r  A u s f u h r  40, ß 
Rbl., mithin d e r  E in fuh rüberschuß  14,1 Mj ! ho^ roDäisChe 
Zahlen  beziehen  sich auf den  H ande l über die eu P
Grenze.
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In den ersten  7 M o n a t e n  1927/28 belief sich d e r  
H andelsum satz  auf 757,6 Mill. gegen  719,6 Mill. im  V orjahre, 
der  U m satz  ist also um  38 Mill. gestiegen, a b e r  wohl b e 
m erkt stieg die E infuhr um  114,1 Mill. w äh ren d  die A usfuhr 
um 76,1 Mill. Rbl. zurückging.

Ein russischer Konjunkturbericht und seine Folgen. D as 
tem el. D am pfb . ‘ läß t sich aus M oskau fo lgendes b e 

richten: D e r  je tzt im D ruck  erschienene, 116 Seiten u m 
fassende K onjunkturberich t für 192Ü/27 verschw eig t nicht 
die m R uß land  festzustellende Inflation des Pap ie rtscher-  
)\onez. D er Kurs ist nu r  noch 48—50. D ie N otendeckung '’ 
ist von 53 P rozen t im J a h re  1923 auf 26 P rozen t le tz th in  
gefallen, zumal d ie  „B evö lkerung  psychologisch gegen  die 
Stabilität de r  W ährung  eingestellt is t“ ; noch sind die E r in 
nerungen an  den W ährungsschw und  in den  K riegs- und  Nach- 
k negs jah ren  nicht verb laßt.  Gold- und und S ilberm ünzen 
w erden „ th e sa u r ie r t“ , besonders  beliebt ist das „W urs t-  
Hopfen“ mit den fast vollwertigen Rubel- und H a lb ru b e l
stucken. W eiter  w ird  zugegeben, d aß  das Land im m er w ieder

von Krisen heim gesucht w ird : heute  ist W are  da, a b e r  es 
fehlt an Geld, m orgen  sind die Verhältnisse u m g e k e h r t  
und die w artenden  M enschenreihen vor den L äden  w erden  
im m er länger. D e r  K etten- und Schle ichhandel en tw ickelt 
sich unentw egt. D e r  S ow je treg ie rung  liegt daran , die 
s tädtische A rbeite rschaft möglichst hoch zu löhnen, um  in 
ihr eine politische S tütze zu finden. A ber diese A ufgabe ist 
unerfüllbar, so lange die staatswirtschaftlich  betriebene In 
dustrie  sich nicht bezahlt macht, insonderheit keinen g en ü g en 
den N utzen  abw irft, um  K apital sam m eln  zu können. D e r  
B auer  leistet in d e r  Ablieferung von landw irtschaftl ichen  
E rzeugnissen  passiven W iders tand , meidet die S taa ts sp a r
kassen und boykottie r t auch  die inneren  Anleihen. D e r  
I* iskus ist und bleibt dah er  b lutarm . D ie  S ow je treg ie rung  ist 
durch die A ufrichtigkeit des im m erh in  vo rher  scharf zen
sierten am tlichen Bulletins überrasch t und  ha t veranlaßt, 
d a ß  künftighin  keine K onjunk tu rberich te  m ehr erscheinen. 
E s  w ird  erw arte t ,  d aß  auch  das K onjunkturinstitu t selbst d em 
nächst geschlossen w erd en  wird.

‘F i n n l a n d

, Hafenarbeiterstreik.
ereits vom drohenden  

ö. Tnr,; jst (jer

In der  Nr. 11 des „ O .-H .“ w urde
T ------------  H afenarbe ite rs tre ik  berichtet. Am

19 1St d e r  S treik ta tsächlich für 29 H äfen  (mit rund
vork Arbeitern) e rk lärt w orden . D e r  T ransportarbeite r--  
K n i i i 1 - verlang te  L ohnerhöhungen  von 20—250J0 und einen 
Ant ° vvcrtrag. O hne die zum  6 . Jun i in Aussicht gestellte  
• uvvon des A rbe itgeberverbandes  abzuw arten , w urde  der  
oireik erklärt.
e , Auf einen K o l l e k t i v v e r t r a g  können die Arbeit- 
e i n / i  S m cht cinlassen> dazu  sind die V erhältn isse in den  

l T°n H äfen  zu verschieden, ebenso d e r  Beschäftigungs- 
Wält-' einem H afen  kann  zu Zeiten  die Arbeit kaum  be- 
herr £ WCrden’ w ahrend  im anderen  H afen  volle R u h e  
sinfjSC ?l* ^ as die L ö h n e  d e r  H afen arb e i te r  anlangt, so 
erhöl f ' C en tsPrcc^ cn<l  den Verhältnissen d e r  le tzten  J a h re  
intern .w o rden- D a  d e r  T ranspo rta rbe ite rve rband  an eine 
Motinatl0n-a ê • ^ rg iin isa tion  angeschlossen  ist und politische 
Streil-0 '.^ '^Ptelen, kann  dam it ge rechne t w erden, d aß  d e r  
der " , n ic^ t . so bald erledigt w erden  wird. N atürlich  w ird  
Streik n e insetzende H o lzexport  empfindlich durch den  
Werd gestört, so d aß  wohl alle A nstrengungen  gem ach t 

en dürften , um ihn möglichst schnell zu beendigen.
»H anf?T  !"Jafenarbeiterstreik in Finnland w enig wirksam. W ie
arbeit0 11 ? m.?en  ' aus  H elsingfors  erfährt,  dauer t  der  H afen- 
ste t i f rp Stc C in F inn land  zw ar an, a b e r  gleichzeitig  ist ein 
zu 5°!;, b ,trom  von Arbeitswilligen nach  den K üstenstäd ten  
Arb e i t^ aCVte n -..Am 5- J uni w aren  bereits  e tw a 2 0 0 0  freiwillige 
Wenden i‘a u ta t!^- Infolge von D rohungen  seitens de r  Strei- 
rnobil - , c n , s^ h  je tzt auch die C hauffeure d e r  Lastau to- 
porte^ . m S tre ik  angesch lossen  und w eigern  sich, T rans-  
Launt 1°V Ur*d nach  den  H äfen  zu übernehm en. In d e r  

itnrnerS h f • F.innlands ges ta l te t  sich das A rbeitsergebnis  
aus jyr, e t n ed igender. E s  gib t nicht ein einziges Schiff, das 
Auch \ °  , au  A rbeite rn  w ed e r  löschen noch laden  könnte, 
^■insrhw- i n übrigen  H äfen  wird die Arbeit, w enn auch  mit 

ankungen, fortgesetzt.
A s s u a n  Sen‘‘ .veröffen tlich t fo lgenden D rah tbe r ich t  de r
^ s e n -  ^ r 1 , finnisch S tevedores  an  die F irm a  F es te r  & An-
die Zahl i K em i> U leaborg , B rahestad  und Yxpila nimmt1
Häfsü im,) CrAr Wllligen A rbeite r  von T ag  zu T a g  zu. In,
^°rhandr>r> ^ a n ty lu o t o  sind gen ü g en d  freiwillige A rbeite r
l'^er Gon i t verfügt über 300, H els ing fo rs  und Sörnäs

W p h Un ^ ° t k a  ü ber  400 A rbeitsw illige.“
Schen ' I lG N achrich ten  besagen , d aß  das

di , > T - r Schiffe durch freiwillige Arbeiter 
c L i m

ist
u ; l e n s e  h i f f a h r t  a u f  S t e t t i n

Laden und 
sichergestellt 
h a t  k e i n e

M

n t e r  K -----^  ̂ t  ii m  a  ii r  i a
^  r e c h u n g  e r f a h r e n .

:?na t e ° ^ 5 o J t T  m,e / teJ1 V°m ^r o ß e n . ,m P °rt der ersten
vier

ereai gevorteiIt.
rcat° r “ fest. Bei U n tersuchung  d ieser  F ra g e  stellt der  

iQ«r M o n a t / ? 1’ T !Jeim V ergleich  d e r  E in fuhr d e r  ersten  
sich f I lCS j S J a  es mit dem  d e r  en tsp rechenden  Zeit 

* n d  e r h ö h t ' ergi bt :  Die E in fuh r  von D e u t s c h -  
M i r ,  Crl:Slc‘,. . v° "  r’17>« auf 815,2 Mill. Fmjc. (also um 

l ^  Mill ( 1 U m fuhr aus  G roßbritann ien  von 232.9 auf 
:aaten v o n a £ ° ,  .Um Mill.), die E infuhr aus den  Verein, 

von V  i <l̂ f ‘also um  102,4 Mill.), die
Min.) u ^  A en von 12r>-4  au f  173.0 Mill. (also u m  

N • Am m eisten hat a lso  D eu tsch land  gevor-

£
» h r

teilt, es w urden  hauptsächlich  M aschinen und A ppara te  
eingeführt, wohl eine Fo lge des vorig jährigen  Stillstandes 
in der  M etallindustrie, a b e r  auch  d e r  G etre ide im port erhöh te  
sich, aus den Verein. S taa ten  ist die G e tre idee in fuh r  k räftig  
gestiegen, da R uß land  bedeu tend  w en iger  G etre ide  liefern 
kann.

Die Holzverkäufe. W ie „H an d e ls t id n in g en “ aus H e l
singfors erfährt,  dürften  d ie  V erkäufe  seitens F innlands an  
Schnittholz für V erschiffung in d iesem  J a h re  bis E n d e  
Mai nach  den  vorliegenden Schätzungen  etw a 700 000 S tan 
d ards  erreicht. Im  Mai haben  die V erkäufe  rund  70 000 
S tandards  be tragen  o d e r  w enig  m ehr als im April.

Rückgang der finnischen Holzproduktion um 100 000 
Standards. Auf de r  d ie ser  T a g e  in H elsingfors  auf V e ran 
lassung des V erbandes  finnischer S äg ew erk sb es itze r  a b g e 
haltenen V ersam m lung  von H o lzau sfu h rh än d lem  des  Landes 
berich te te  d e r  G eschäfts führer  des  genann ten  Vereins, 
F re ih e rr  W rede  über die g eg en w ärt ig e  L age  auf 
dem  H olzm ark te .  Die V ersam m lung  beschloß  auf V or
schlag de r  V ereinsle itung die zur Zeit ge ltenden  P re is 
no tierungen be izubehalten . Bei de r  B esprechung  de r  g e 
p lan ten  P roduk tionse insch ränkungen  w urde  festgestellt,  daß  
eine Anzahl von M itgliedern bereits  eine V err ingerung  de r  
P roduktion  um insgesam t etw a 100 000 S tanda rds  angem elde t 
haben. Die V ersam m lung  beschloß  e i n s t i m m i g ,  d aß  
die jen igen  H olzausfuh rhänd le r  F innlands, w elche eine ent
sp rechende  E insch ränkung  noch nicht angeze ig t haben, sich 
verpflichten sollen, ihre P roduktion  in d iesem  J a h re  um 
w enigstens zehn P io zen t ihres zu A nfang des  J a h re s  vor
genom m enen  I rog ram m s einzuschränken. D ie A nw esenden 
w aren  de r  M einung, d aß  es von g rö ß te r  B edeu tung  sei, diese 
E insch ränkung  so bald  als möglich durchzuführen , um  noch 
einen E influß  auf den  d ie sjäh r igen  M ark t  au süben  zu« 
können.

Die \  e rsam m lung  de r  S äg ew erk sb es itz e r  beschäftig te  
sich dann  noch mit de r  F rage ,  ob die P roduk tion  im J a h re  
1929 einzuschränken  sei und sprach  sich im Prinzip für die 
N o tw en d ig k e i t  einer de ra r t igen  M aßnahm e aus. Z w ecks  
l a s s u n g  endgü ltiger  Beschlüsse h ie rü b e r  soll eine neue  V er
sam m lung  einberufen  w erden .

G eringe Aussichten für Schaffung einer Seidenindustrie 
in Finnland. N atürliche B edingungen  für d ie  Schaffung 
einer Seidenindustrie  liegen  in F innland  n u r  fü r  die K u n s t
seide vor. Mit Rücksicht auf die b edeu tenden  Kapitalien, 
d ie eine de ra r t ige  Industrie  beanspruchen  w ürde, dü rften  
zur Zeit keinerle i Aussichten für die E rr ich tung  von S e iden 
fabriken  in F innland  bestehen . Insbesondere  wird es a n g e 
sichts de r  in ternationalen  V ertru s tung  auch  auf d iesem  G e
biete w esentlich von de r  E instellung d e r  d a fü r  m aß g eb en d en  
in ternationalen Kreise abhängen , inwieweit d e ra r t ig e  P läne zur 
D urchführung  kom m en  könnten.

Handelsverkehr mit Finnland. D as finnische K onsulat 
für O stp reußen  g ib t zufolge M itteilung des „A u ß e n h a n d e ls 
v e rb an d es“ fo lgendes bekann t:

„W aren , für die auf G rund des H an d e lsv e r trag es  Zoll
freiheit o d e r  e rm ä ß ig te r  Zoll zu beansp ruchen  ist, w erden , 
nachdem  das U rsp rungs land  d e r  W are  vom Im p o rteu r  im
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W arenverzeichnis  verm erk t ist, zollfrei oder nach  erm äß ig tem  
Tarif  durchgelassen :
a) w enn die H erk u n f t  d e r  W'are durch  eine amtliche U r

sprungsbeschein igung  bestä tig t w ird;
b) ohne V orlegung  einer am tlichen U rsprungsbeschein igung, 

falls kein besondere r  G rund vorliegt, den angegebenen  U r
sprung  d e r  W are  zu bezw eifeln ;

1. w enn die W are  d irek t vom U rsp rungslande  oder von 
einem L ande  im portiert wird, welches die gleichen 
V orrech te  wie das U rsp rungsland  genießt, oder als 
T rans itgu t mit d irek tem  K onossem ent durch  ein 
drittes L and ;

2. w enn Art, F ab r ik -  oder W are n m ark e  an sich u n leu g 
b a r  den U rsp ru n g  der  W are  bew eis t;

3. w enn d ie  W are  aus einem  anderen  als dem  U r 
sprungslande  eingeführt w ird  und de r  U rsp rung  der 
W are  durch eine von d e r  H ande lskam m er, Zoll- oder 
H afenbehö rde  des betre ffenden  Landes ausgestellte  
Bescheinigung nachgew iesen  w ird ;

4. w enn die W are  die B erechtigung auf eine den U r 
sprung angebende  O rtsbezeichnung besitzt, w as von 
einer kom pe ten ten  und vom Finnischen S taa t g e 
nehm igten  Anstalt zu beschein igen  ist;

5. w enn es sich um  solche S endungen  handelt, die 
n icht geschäftlicher Art sind;

6 . w enn de r  unverzollte  W e r t  der  W are  am  E in fuhro rt  
höchstens 200 M ark erreicht;

7. w enn in anderen  als den in den P unk ten  1— 6  vo raus
gese tz ten  Fällen durch eine anderw eitige  schrift

l ic h e  Bescheinigung als d b  U rsp rungsbeschein igung
d e r  U rsp ru n g  der  WTare  nachgew iesen  wird, und 
diese B escheinigung von d e r  Zollverw altung  ge
nehm ig t wird.
W enn besondere  G ründe vorliegen, zu bezweifeln, 
d a ß  die W are  von einer ande ren  als de r  angegebenen  
H erk u n f t  ist, so ist die Zo llbehörde berechtig t ,  eine 
vollständige Beschein igung über den  U rsp ru n g  der  
W are  zu verlangen, und  hat sie un te r  den  gegebenen  
U m ständen  ebenfalls das Recht, d e r  vorgeleg ten  Be-' 
scheinigungen ungeach te t,  eine von de r  Zollverw altung 
genehm ig te  U rsp rungsbesche in igung  zu ver langen .“

G eschäftsergebnisse. „ P a r g a s  K a l k b e r g s  A. B .“ 
zahlt für 1927 auf das verdoppe lte  A ktienkap ita l eine D ivi
dende  von 10 o/o; „ L ä s k e l ä  B r u k s  A. B .“ zahlt für 1927 
eine D iv idende von 8 o/0, das g ro ß e  B aup rog ram m  ist d u rch 
gefüh rt  w orden , das  W aldarea l d e r  G esellschaft ist a l l jäh r
lich durch  A nkäufe ve rg rö ß ert  w orden  und um faß te  zum  
Schlüsse 1927 insgesam t 100 000 ha, der  B uchw ert fü r  I m 
mobilien stieg auf 57,6 Mill. F m k ,  das S äg ew erk  h a t
14 000 Stds. H olz  verarbeite t ,  die Zellu losefabrik  kann  je tzt
15 000 t produzieren.

VII. Studienfahrt (im S e p t e m b e r  1928) d e u t s c h e r  
W i s s e n s c h a f t l e r ,  I n d u s t r i e l l e r  u n d  K a u f 
l e u t e  veransta lte t von de r  Deutschen G esellschaft zum
Studium Finnlands in Greifswald.

D i e VII. S t u d i k  g e h t  i m  S e p t e m b e r  v o n  
S t e t t i n  ü b e r  R e v a l  u n d  H e 1 s i n g  f o. r s u n d  d u r c h

M i t t e l f i n n l a n d  n a c h  K u o p i o .  W ird  in d ie ser  a u ß e r 
ordentlich schönen, typisch finnischen G egend, sowie au f  der 
w eiteren  Reise über K ym ene ein Einblick  in die landschaft
liche E igenart ,  in die forst-, landw irtschaftlichen und in d u 
striellen V erhältn isse gew onnen, so wird dann der  l ä n g e r e  
A u f e n t h a l t  i n  H e 1 s i n  g f o r s ein anschauliches Bild 
von dem  kulturellen Leben des geistigen Z entrum s von F inn
land vermitteln.

Die R ückreise  führt über Abo und Stockholm  und 1 rälle- 
borg. Die Reise w ird  mit allen nu r  möglichen B e q u e m l i c h 
keiten  durchgeführt.  D ie K osten w erden  je P erson  wohl 
710 M ark  betragen .

An der R eise können nur M i t g l i e d e r  de r  D eutschen 
Gesellschaft zum S tudium  F innlands te ilnehm en (Mitglieds
be itrag  20 M ark, für F irm en  und Gesellschaften 50 Mark).

D a u e r  d e r  R e i s e  19 T age . — N ä h e r e  A u s 
k u n f t  durch  die D eutsche G esellschaft zum S tudium  Finn
lands, Greifswald, D om str. 14. —

Studien- und Erholungsreisen nach Finnland und Lapp
land. Die D e u t s c h -  F i n n i  s e h e  V e r e i n i g u n g  
(Berlin W. 50) veransta lte t i m  k o m m e n d e n  S o m m e r  
w i e d e r u m  F a h r t e n  n a c h  F i n n l a n d ,  dem  seeen- 
reichen L ande de r  hellen N äch te  und der  unberührten  Natur 
S c h ö n h e i t e n ,  s o w ie  nach  Finnisch-Lappland. Die Reisen führen 
unter w issenschaftlicher F ü h ru n g  über die H aup ts tas t  d e s  

, Landes nach  Besichtigung von M useen, F abriken  etc. durc i 
die N a t u r s c h ö n h e i t e n  des Landesinnern  bis zum h o h e n  
N orden, wo eine F a h r t  durch  re ißende  S trom schnellen  d en  
H öh ep u n k t bildet. D urch  wissenschaftliche V orträge, Ver
teilung w ertvoller L ite ra tu r  über F innland s o w ie  durch  Zu
sam m enkünfte  mit den  K reisen de r  A usländsdeutschen  un 
denen de r  D eu tschenfreunde  in F innland  ist d a fü r  g e s o r g  > 
d a ß  die Reisen neben  um fassender E rho lung  den T e i ln e h m e r n  
auch  die G rundlage für das V ers tändnis  d e r  h o c h s t e h e n d e i  
V olkskultur, für eine wertvolle B ere icherung  ihres Wissen 
sowie für w eitere  S tudien bieten. A l l e s  N ä h e r e  d u r c  
d i e  D e u t s c h -  F i n n i s c h e  V e r e i n i g u n g ,  B e  r  1 1 
W.  5 0 ,  A u g s b u r g e r  S t r .  4 4.

Kursnotierungen der Finlanüs-BanK.
Finnländisclie Mark. Verkäufer.

N ew -Y ork ............................
L o n d o n ..........................................194,05
S to c k h o lm '................................. 1006,50
B e r l i n ..........................................  952,00
P a r i s ...............................................157,00
Brüssel .....................................  556,00
A m s te rd a m ................................  1604,50
B a s e l ..............................................  766,50
Oslo ..............................................  1065,00
K o p en h ag en ................................. 1066,50
P r a g .............................................. 119,00
Bom  .......................................... 210,00
B e v a l ..........................................
Biga ............................
M a d r id ..........................................  675,00

31. Mai 1. Juni 2. Ju n i
39,70 39,70 39,70

. 194,05 194.05 104,05

. 1006,50 1067,00 1067,00

. 952,00 952,00 952,00
. 157,00 157,00 157,00

556,00 556,00 556,00
. 1601,50 1604,50 1604,50
. 766,50 766,50 766,50
. 1065,00 1065.00 1065,00
. 1066,50 1067.00 1067,00
. 119,00 119.00 119,00
. 210,00 210,00 210,00
. 1069,00 1069,00 1069,00
. 770,00 770,00 770,00
. 675,00 675,00 670,00

39.70
194,05

1067.00
952.00
157.00
556.00 

1604,50
766,50

1065.00
1067.00
119.00
210.00

1069.00
770.00
670.00

Revaler BörsenKurse.
Estländische Mark.

Rigaer BörsenKurse

Gemacht 1. Jun i 5 J u n i 7. Juni
Käufer Verk. Käufer Verk. Käufer Verk

Neuyork . . . 3.72 3.73 3.72 3.73 3.72 3.73
Lon Ion . . . _ 18.17 18.22 18.17 18.22 18.16 18.21
Berlin . . . . _ 89 05 89.65 88.05 89.55 88 90 89.50
Helsingfors -- 9.35 9.40 9.35 9.40 9.35 9.40
Stockholm  . . -- 99.85 100.45 99.85 100.45 99,80 100.40
K openhagen . -- 99.90 100.50 99.85 100.45 99.80 100,10
Oslo . . . . -- 99.60 100.30 99.55 100.25 99.55 100.25
Paris . . . . _ 14.65 14.90 14.65 14.90 11.65 14.90
A m sterdam -- 150.20 151.— 150.25 151.05 150.15 150.95
Biga . . . .  
Zürich . . .

-- 71.95 72.45 71.95 7245 71.95 72.45 
72 30-- 71.70 72.30 71.70 72.30 71.70

Brüssel . . . -- 51.95 52.45 51.95 5245 51.95 52.45
M ailand . . . -- 19.60 20.— 19.60 20 — 19.60 2 0 .-
P rag  . . . .  
W ien . . . .

-- 11.05 11.25 11.05 11.25 11.05 11.25
-- 52.35 52.95 52.35 52.95 52.35 52.95

B udapest . . -- 65.— 65.70 64.95 65.65 64 95 65.65
W arschau  . . -- 41.50 42.70 41.50 42.70 41.50 42.70
Kowno . . . -- 36.70 37.30 36.70 37.30 36.70 37.30
Moskau (Scheck) -- 191.20 192.75 191.20 192.75 191.50 193 —
Da nz i g . . . . -- 72.65 73.25 72.65 73.25 72.65 73.25

1 am erik. D o lla r . . . 
1 P fund S te rlin g . . . 

100 franz. F rancs . . . 
100 belg. Belga . . . . 
100 schw eizer Francs 
100 ita lienische Lire . . 
100 schwed. Kronen . . 
100 norweg. Kronen . 
100 dänische Kronen . 
100 tschecho-slowac. Kr. 
100 holländ. Gulden . . 
100 deutsche Mark . . 
100 finnländ. Mark . . 
100 estländ. Mark . . . 
100 poln. Zloty . . . . 
100 litauische Lits . . .

1 SS5 B-Tschenvoiiez 
100 österr. Schilling . .

5.158 5.17 5.158
25.195 25.215 25.195
20.25 20.40 20.25
71.85 72,10 71.85
99.30 100.05 99.30
27.15 27.35 27.15

138.35 139.05 138.35
138.10 138.80 138.10
138.35 139.05 138.35
15.22 15.4» 15.22

208.05 209.10 208.05
123.20 123.80 123.25
12.96 13.08 12.96

138.30 139 — 138.30
57.45 5 S. 65 57.45
51.— 51.70 51 —

72.45 73.15 72.45

5.17
25.245
20.40
72.40

100.05 
27.35

139.05 
138.80 
j 39.05
15.44 

209.10 
123.85 
13.08 

139.— 
58.65 
51.70

73.15

5.158
25.195
20.25
71.90
99.30
27.15

138.35
138.10
13835
15.22

208.f’5
123.20
12.96

138.80
57.45 
51.—

72.45

5.17. 25.2 k* 
20.40 
72.45 

100 0̂  
27.30 

139.0a 
138-80 
139.05
15.44

209.10
123.80
13.08

139.-;58.65
51.7°

73.15

V
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IHitteilungen 
der Industrie- und Handelskammer zu Stettin

S c e s d i i f f a h r l .
Gegenseitige Anerkennung der Schiffsmeßbriefe in 

eulschland und Lettland. D urch  N otenw echsel vom 13. 
April 1928 ist zwischen dem  D eutschen  Reich und de r  Re- 

■ P Lettland ein A bkom m en über die gegense itige  A ner
kennung de r  Schiffsm eßbriefe  abgeschlossen  w orden , D as 
A bkom m en ha t fo lgende F assung :
... . „ B e k a n n t m a c h u n g
uber die gegenseitige  A nerkennung  d e r  Schiffsm eßbriefe  in 

D eutsch land  und Lettland.
T Zw ischen dem  D eutschen Reich und der  R epublik  

e tland ist am  13. April 1928 durch  N otenw echse l fol
gendes über die gegenseitige  A nerkennung  deu tsche r und  lett- 
andischer Schiffsm eßbriefe  vere inbart w orden.

L  In  deu tschen  H äfen  w erden  d ie  seit dem  4 . Ju n i  1925 von
- den zuständigen  le ttländischen B ehörden  ausgestellten  

M eßbriefe  le ttländischer Schiffe ohne  N achverm essung  
anerkannt.

• In le ttländischen H äfen  w erden  die von den  zuständigen  
deu tschen  B ehörden  ausgeste llten  M eßbriefe  deu tscher 
Schiffe ohne N achverm essung  anerkannt.
Die V ere inba rung  ist am  13. April dieses J a h re s  in 
K raft g e t re te n .“

B i n n e n s d i i i f a h r f .
slraß von Eisversetzungen durch die Reichsw asser-
fohr iVerIWa,tun£* Zu d ieser  F ra g e  richtete  die K am m er 
u n d G e w  b gabC *** ^  P reuß ischen  Minister für Handel;

b »Da, sich b isher alljährlich bei d e r  B eseitigung d e r  Eis- 
ren au f  d e r  obe ren  O der in de r  N ähe  von N ipperw iese ' 

Und V.V“n £ e^tcn betreffs  des Z eitpunktes  ih rer  A usführung 
crsroi1 lr° r K ° s tcndeckung  e rgeben  haben, ges ta t ten  w ir uns 
cssomCnSt m fol&endem  die A uffassung d e r  V erkehrs in te r-  
art?  V U grundsätz lichen  F ra g e  der  Beseitigung der-  
Frae , ^ lsversetzung cn au f den  O derw asserläu fen  und der  
der M i r  ^ os ten d eckung  un te r  besondere r  B erücksich tigung  

„ l  ,ag e  de r  B innenschiffahrt und des S te ttiner Seehafens 
unterbreiten :

st r a ß 7 ° r dem  K rieS.e w urden  durch  die preuß ische W asser-  
I n t e r o e r r altUng E isvc rsc tzungen  auf den S tröm en nur  im 
nisse HSC c u .L a n d e s k u U u rb a u te n  o h n e  Rücksicht auf Bedürf- 
Pünkt Sch iffahrts tre ibenden  ausgeführt.  Von d iesem  S tan d 
e r n  T l ° J e d o c l1  w ährend  de r  Kriegszeit, und  zw ar  seit 
die p iek i ’ a.bS c w k h e n .  Von d iesem  J a h re  an w urden  
^ässei rccnc rarbe iten  nicht nu r  zur A bw endung  von H och- 
essc a„ l m d , E isgefahren , sondern  auch  im Schiffahrtsin ter-  
üch ri..^ , ^ » d ' c d a für benötig ten  B e träge  w urden  alljähr-
fentlid, besondere  A nw eisung des  Ministers für d ie  öf- 
zcit w ,Cn. A rbcit.cn bereitgeste llt .  Auch in d e r  N achkriegs-  
keh rs in /  Cn zunächst die nötigen  E isb recharbe iten  im V er-  
Herr j, r ? sse vorgenom m en, bis am  21. N ovem ber  1921 der  
^ echnunegl^1iUn^ S^ raS^ ent zu ^ te tt*n mitteilte, d a ß  für das 
Mittel f P ]T  nu r  die vor d em  K riege vorgesehenen,
Werden i*- O ffenhalten  de r  W asse rs traß en  bereitgeste llt  
arbeiten ?  nnten. Info lgedessen  w ürden  in Zukunft E isb rech- 
n e n > W r n Un ,V erkchrs in teresse nur ausg e fü h r t  w erden  kön- 
U- h. wen -C R elchskasse  dadu rch  nicht belastet w ürde, 
Würden nU S1C a u  ̂ K osten de r  In te ressen ten  vo rgenom m en

für dic*Cm R ü ck k.eh r zu den V ork riegsg rundsä tzen  bedeu te t
l,lrer hiffahrt bei d e r  g ru nd legenden  V eränderung

Aachen ^ e  schw er trag b a re  Belastung. Auf die
^nschiff-.K,. , , W irk u pg  d ieser  veränderten  L age  de r  Bin- 

sie im . u £ Iau? en w ir nicht w e ite r  e ingehen  zu sollen, 
^efee d ir-,,1? îC-mcinc.n bek an n t sind. E s  sei n u r  andeu tungs-  

Binnonc i n n g c wiesen, d aß  sich die W ettbew erbss te llung  
tUnd der t C] llrt infolg c d e r  tarifarischen M aßnahm en  
\rCh ve rsch ln ä \niSf  iCn N eu e ru n g en  de r  R eichsbahn  unend- 
^ achkriee-q-, ■ . a t - in fo lge des w äh ren d  d e r  K riegs- und
Ü°ÜSchiffthrtC1 . enJs tandenen  K apita lm angels  w ar  es d e r  Bin- 

isieru n e s im R UCi nich-t m ög lich> durch  s tä rk e re  Ratio- 
, rung de r  t “ nahm en  m  den Betrieben  sowie M oderni- 
sV??e auszup-l.^T ^ 0  d l° N achte ile  g e g e n ü b e r  dem  Schienen- 
S ffahrtstonn ' ä e n , - ZUmTaT1..S1$:h ein g r .o ß e r  Teil d e r  Binnen- 

lfrer befindet’' m an en kap ita lschw acher  Einzel-

N eben  dem  ges te igerten  W ettbew erb  du rch  d ie  Reichs
bahn  le idet die Binnenschiffahrt un te r  dem  M ißverhältnis  
von F rach t-  und  Selbstkostenhöhe. E s  ist eine b ek an n te  
i atsachc, daß  die F rach ten  seit d e r  V orkriegszeit auf de r  
O der  ̂und. den  benachbarten  W asse rs traß en  nu r  etwa um  
10—25o/o gestiegen  sind:

K o h l e n f r a c h t e n  v o n  S t e t t i n  n a c h  B e r l i n
1914 M. 1,80 pro  To.
1927 M. 2,25 .pro To.,

d aß  sich d ag eg e n  alle G estehungskosten  des T ran sp o r tv o r 
ganges  in de r  B innenschiffahrt wie z. B. F lußschiff  bau- und 
U nterhaltungskosten , Löhne de r  M annschaften, soziale Lasten 
usw. m ehr als verdoppelt  haben. Die w irtschaftliche L age  
der  B innenschiffahrt k an n  d e r  der  V orkriegszeit in ke iner  
W eise  gleichgestellt w erden . D araus  leitet die F lußsch iffahrt 
den  berech tig ten  W unsch  her, ihr hinsichtlich de r  B efah rungs
möglichkeit de r  S trom läufe alle möglichen E rle ich te rungen  
zukom m en zu lassen.

D er  H e r r  P reuß ische  M inister für die öffentlichen A r
beiten wie auch der H e r r  R eichsverkehrsm in ister  als dessen  
N achfo lger  in de r  V erw altung  de r  R e ichsw assers traßen  haben  
durch ihr V erhalten  anerkann t,  d aß  in N otzeiten, wie sie 
von 1917 bis 1921 unzw eife lhaft V o r l a g e n ,  d e r  B innenschiff
fahrt du rch  E n tg eg en k o m m en  in de r  F ra g e  de r  K osten 
tragung  für im V erkehrs in te resse  n ö l i j e  E isbrecherarbe itcn  
geholfen w erden  m üßte. D iese N otzeiten  bes tehen  für die 
ostdeu tsche  B innenschiffahrt le ider noch  im m er. D ie daraus  
zu z iehende F o lge rung  w äre  daher,  als U n te rs tü tzung  fü r  
die Binnenschiffahrt, die sich in einem  schw eren  Kampf: 
um  ihren  B estand  befindet, zum indest die seinerzeit g e 
w ährten  N o tm a ß n ah m en  beizubehalten  und  die jeweils für 
E isb recharbe iten  erforderlichen  Mittel in de r  W eise  bere it
zustellen, wie das in de r  Zeit von 1917— 1927 g eh an d h a b t  
wurde.

W enn  w ir noch einen Schritt w e ite rgehen  und die g en e 
relle F reis te llung  de r  F lußsch iffahrt von den  K osten  d e r  im  
V erkehrs in te resse  erforderlichen  E isb recharbe iten  bean tragen , 
gesch ieh t das  aus dem  G runde, weil das  eine M aßnahm e b e 
deu ten  w ürde, die in d em  von d e r  S te t t ine r  W irtschaft v e r 
tre tenen  N o tp ro g ram m  im H inblick  auf die F ö rd e ru n g  und 
U n ters tü tzung  de r  S te t t ine r  V erkehrsbez iehungen  eine w e
sentliche Rolle spielt. E s  w ürde  an  sich schon d e r  F o rd e -
i ung de r  Billigkeit en tsprechen , w enn  von d e r  R e ichsw asser
s traßenve rw altung  d afü r  geso rg t  w ürde, d aß  die ostdeu tsche  
I 'lußsch iffahrt nicht mit K osten  vorbelaste t wird, die die 
F lußsch iffah rt  au f  den w estdeu tschen  S tröm en  n iem als  g e 
tragen  hat und  auch nie zu t rag en  braucht, weil d o rt  Eis*- 
schw ierigkeiten  zu d en  g ro ß en  Seltenheiten  gehören . D a 
also die Rhein-, D onau-, W eser- und  E lbesch iffah rt  Lasten 
fiu das A ufbrechen  des E ises  zu r A ufrech te rha ltung  des 
V erkehrs  nicht zu t rag en  braucht, m üßte, um  die Schiffahrt 
auf den ostdeu tschen  S trömen, besonders  auf d e r  O d er  nicht 
™  benachteiligen , ein Ausgleich durch  die behördliche, aus 
öffentlichen G eldern  finanzierte T ä tigke it  geschaffen  w erden . 
Auch dam it w ürde  noch  keine G leichstellung d e r  F lu ß 
sch iffahrts in teressen ten  im  O sten und  W esten  geschaffen  
sein, denn  e r fah ru n g sg em ä ß  g ib t es tro tz  E inse tzens  von E is 
b rechern  auf den ostdeu tschen  S tröm en  fast in jedem  W in ter  
eine Periode, in d e r  die Sch iffahrt trotz E isb recherh ilfe  zum  
Erliegexi kom m t. E s  hajidelt sich bei de r  F o rd e ru n g  behörd - 
licher E isb reche ra rbe i ten  d a h e r  im m er nu r um  eine U n te r 
s tü tzung  de r  Schiffahrt zum  Z w ecke  d e r  Z ers tö rung  besonders  
h a r tn ä ck ig e r  E isb a rre n  und  V erstopfungen , die ohne den  
E insa tz  von E isb rechern  die Schiffahrt auf d en  sonst voll
kom m en  eisfie ien  G ew ässern  vollständig lahm legen  können. 
Beispiele solcher Art m uß ten  w ir g e ra d e  auf d e r  O der in d e r  
G egend  von N ipperw iese  häufig  erleben.

. W enn  sich die Beseitigung solcher E isve rse tzungen  auch 
häufig  im In teresse  d e r  Vorflut, e tw a bei D e ichbruchgefahr,  
nötig  erweist, so d aß  in solchen Fällen  dam it gleichzeitig  
de r  Schiffahrt geho lfen  ist, s tehen  doch  auch  die Fälle  nicht 
vereinzelt da, in denen  seitens de r  zuständigen  V erw a ltung  ein 
E ingre ifen  un te r  H inw eis  auf die ministefriellen R ichtlinien a b 
gelehn t w urde. H ie r  m üß te  die genere lle  G leichstellung 
de r  In teressen  des  V erkeh rs  und de r  L andesku ltu rbau ten  ein- 
setzen. —

W ir haben  bereits  m ehrfach  in unseren  E ingaben , b e 
tre ffend  die Beseitigung d e r  E isve rse tzungen  au f d e r  O der,
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darauf hingew iesen, daß  der  Seehafen  Stetttin durch  diese 
im m er w iederkeh rende  V erstopfung  des nach  Oberschlesien 
und  über den G roßsch iffahrtsw eg  nach Berlin gehenden  
B innenschiffsverkehrs schw er geschädig t w ird. E s  w ar  in
folge der  geschilderten  bedräng ten  L age der F lußschiffahrt 
bisher nicht zu erreichen, d aß  diese sich an  de r  A ufbringung 
der  K osten eines E isbrechd ienstes  auf den B innenw asser
s traßen  beteiligte. Info lgedessen  ist b isher in den  meisten 
W intern  d e r  Fall e ingetreten , d aß  de r  S tettiner V erkehr  bin- 
nenw asserw ärts  noch auf lange Zeit vollkom m en lahm geleg t 
war, als bereits  ein reg e r  G üteraustausch  zwischen O b e r
schlesien über die m ärkischen  W asse rs traß en  von und nach 
H a m b u rg  e ingesetzt hatte. D en Schaden  hatte  also nicht 
nur die F lußschiffahrt selbst, infolge überm äß ig  langer 
W interliegezeit, sondern  auch de r  Seehafen  S tettin  infolge 
erheb licher V erschlechterung seiner W ettbew erbs lage  g e g e n 
über d e r  ohnehin überm ächtigen  Stellung H am b u rg s  zu 
tragen.

Die zuständigen  Reichs- und L andesbehörden  haben  sich 
davon überzeugt, daß  die N otlage des S te ttiner  W irtschafts 
bezirks als eines s ta rk  gefäh rde ten  G renzgebie ts  d ringender  
Abhilfe bedarf.  Zu den gee igneten  A bhilfsm aßnahm en gehört 
auch  die U ebernahm e des im V erkehrs in te resse  mötigen 
E isb rechd iens tes  auf den  W asserläufen  dieses N otgebietbs 
auf den H aushalt  de r  R eichsw ässers traßenverw altung ./

A bschließend weisen wir noch insbesondere  auf die V er
hältnisse w äh rend  der  le tzten E ispe riode  hin, in der  sich 
zeigte, wie w ichtig es war, daß  bei E in tre ten  d e r  milden 
W itte rung  die E ish indern isse auf d e r  O stoder bei Peetz ig  
durch  E isb rec h e r  de r  W asserbaubehö rde  beseitigt w urden . 
D ad u rch  w urde  es d e r  F lußsch iffahrt möglich, schon in den 
ersten  T ag e n  des F e b ru a r  die F ah r ten  w ieder aufzunehm en 
und die g ro ß e  Zahl de r  im W in te r  be ladenen  und unterwegs' 
festl iegenden F ah rzeuge  w eiterzubefördern . D ie dann w ieder 
e insetzende neue F rostperiode  konnte de r  Schiffahrt nicht 
m ehr hinderlich w erden, da das leichte Neueis infolge de r  
vorherigen  Beseitigung de r  alten E isb ildungen  ohne Schw ie
rigkeiten  zum A btreiben geb rach t  w erden  konnte . Ohne 
rech tzeitige  Beseitigung der  alten  E isverse tzungen  w äre  d a 
geg en  eine W iederaufnahm e de r  Binnenschiffahrt w a h r 
scheinlich erst Mitte o der  E n d e  M ärz möglich gew esen .

A bgesehen  von den Vorteilen, die dem  Seehafen  Stettin, 
se inem  H an d e l und  seiner Industrie durch  die frühzeitige 
W iederau fnahm e  de r  F lußschiffahrt erw achsen , m uß b e rü ck 
sichtigt w erden , d a ß  eine g ro ß e  Anzahl von Schiffern, d ie  
infolge ih rer  durch  die w interliche Stillegung de r  Schiffahrt 
bed ing ten  Arbeitslosigkeit E rw erbs lo senun te rs tü tzung  b e 
ziehen, w iede r  ih rem  Berufe zugeführt w erden  und somit 
nicht län g er  dem  S taa t und den  K om m unen  zur Last fallen. 
W ir sind d e r  U eberzeugung , d a ß  die für E isb recharbeiten  
seitens de r  zuständ igen  B ehörden  au fzuw endenden  K osten  
vollkom m en au fgew ogen  w erden  durch  die E rspa rn is  an  
Mitteln de r  E rw erbs lo sen fü rso rge ,  die durch  die frühere  
W iederau fnahm e de r  F lußsch iffah rt  herbeigeführt  wird.

W ir bitten, aus allen diesen E rw ä g u n g e n  heraus dahin 
zu w irken, d a ß  den  W asse rbauäm te rn  ausre ichende  Mittel 
für E isb recharbe iten  im In teresse  der  A ufrech terha ltung  der  
F lußsch iffahrt zur V erfügung  gestellt w e rd e n .“

Steuern.
Lohnsummensteuer vcn Aufsichtsratstantiem en. Die. 

K am m er richtete  zu d ie se r  F ra g e  ein Schreiben an  den  V or
sitzenden  des  G ew erbes teuerausschusses  in Stettin, aus dem  
fo lgendes w ied e rg eg eb en  sei:

„D ie  S teuerpflich t kann  jedenfalls  nicht, wie es in 
an d ere n  B ezirken  gelegentlich  geschehen  ist, schlechthin 
•auf § 8  Abfy 3 d e r  G ew erb es teu e rv e ro rd n u n g  ges tü tz t  .werden. 
E s  ist in d ieser V orschrift zw ar  gesag t,  d a ß  auch T an tiem en  
der  L ohnsum m ensteuer unterliegen. D ies gilt ab e r  se lbstver
ständlich  nu r  dann, w enn die B ezieher d e r  T an tiem en  an 
sich A rbeitnehm er im Sinne de r  G ew erbess teue rve ro rdnung  
sind. —

R ichtig  ist, d a ß  d e r  Begriff des A rbe itnehm ers  nicht 
ohne w eiteres in dem  Sinne übernom m en  w erden  kann, wie 
er im A rbeitsrech t gilt, d aß  vie lm ehr das S teue rrech t e inen  
e igenen  Begriff des A rbeitnehm ers  kennt. N ach  § 8  Abs. 2 
G.St.V. hängt die zu en tscheidende F ra g e  also davon  ab, 
ob die M itg lieder des A ufsichtsrats  „ im  B etriebe beschäftig t 
s ind“ und deshalb  als A rbe itnehm er gelten.

D iese F rage ,  ob die M itglieder des A ufsichtsrats  im Be
triebe beschäftig t sind, ist ab e r  nach  u n se re r  A uffassung unter 
allen U m ständen  zu verneinen. Als im Betriebe beschäftig t 
k an n  man, a b g eseh e n  von den eigentlichen A rbe itnehm ern

im Sinne des Arbeitsrechtes, nu r  d iejenigen O rgane einer Ge
sellschaft bezeichnen, deren  Tätigkeit einen unm itte lbaren 
Z usam m enhang  mit der  eigentlichen B etriebsführung hat. Die 
A ufsichtsratsm itg lieder haben ab e r  keinen unm itte lbaren  E in 
fluß auf die Betriebsführung, sie können  grundsätz lich  le
diglich von dem  V orstand A uskünfte verlangen  und diesem 
A nw eisungen für seine Betriebsführung erteilen. D er Auf
sichtsrat als solcher ist dem  V orstande übergeordnet.  L eb e r  
dem  V orstande  kann es ab e r  keine im Betrieb beschäftig te  
Personen  geben, da die Leitung des Betriebes dem  V orstande 
obliegt. E s  ist unmöglich, d aß  jem and, de r  dem  Leiter des 
Betriebes übergeordne t ist, „im Betriebe beschäftig t is t“ .

Im  übrigen sind wir de r  Auffassung, d aß  auch schon mit 
Rücksicht auf die R egelung  des E inkom m ensteuergese tzes  
eine H eranz iehung  de r  A ufsichtssratsvergiitungen zur Lohn
sum m ensteuer unmöglich ist.“

G e l d ' ,  B a n k ' u n d  B ö r s e n w e s e n .
Auslandsgiroverkehr. Künftig  können auch Aufträge 

zu U eberw eisungen  an Personen  oder F irm en  in O e s t c r -  
r e i c h  en tgegengenom m en  w erden, die nicht G irokunden der 
O esterreichischen N ationalbank sind. Insbesondere  kom m en 
U eberw eisungen  auf K onten bei der  O esterreichischen Post
sparkasse  in F rag e .  Bei derart igen  U eberw eisungen  ist n e b e n  
dem  genauen  W ortlau t des betreffenden  K ontos die N u m m e r  
des Postsparkassenkon tos  anzugeben ; sie sind stets an d i e  
H aup tans ta lt  de r  österre ich ischen  N ationalbank in Wien zu 
richten. U eb erw eisungsau fträge  an Personen  o der  F i r m e n ,  
die w eder  bei de r  O esterreichischen N ationalbank  noch b e i  
der P os tspa rkasse  ein K onto  haben, w erden  von der B ank
anstalt des B estim m ungsortes  bezw. des B e z i r k e s  oder, 
falls die dem  W ohnorte  des E m p fän g ers  nach  z u s t ä n d i g e  
Bankansta lt  nicht festgeste llt w erden  kann, von der  H a u p t a n 
stalt in W ien erledigt, l n  le tz te rem  Falle kü rz t die O e s t e r  
reichische N ationalbank  die auszuzah lenden  B eträge  um  u ic 
ihr en tstehenden  A uslagen (Porto  und Gebühren).

P o s t ,  T e l e g r a p h i e .
Nachsendung von Postsendungen in der Reisezeit.

Personen, die eine Erholungs-, Badereise oder dergl. un e 
nehm en, em pfehlen  wir, rechtzeitig  für die Zeit der  
heit die N achsendung  ihrer P ostsendungen  bei d e r  zustan ig 
Postansta lt  ihres s tändigen  W ohnorts  zu bean tragen  ui 
d ieser auch  die W ohnung  im K urort usw. schon vor der 
reise mitzuteilen, oder, w enn dies nicht möglich, sobal 
W ohnung  bekann t ist. Zu den N achsendungsau fträgen  ' v e r , 
zw eckm äßig  die besonderen  F o rm b lä tte r  benutzt, die an 
Postschaltern  und von den  Zustellern unentgeltlich a b g e g e  

w erden .  ̂  ̂ . a n
W ertkästchen nach Jugoslavien. Vom 1 o. ju n  

sind im V erkeh r  mit Jugoslav ien  a u ß e r  W e r t b r i e f e n  
W ertkäs tchen  bis zum M eis tbe trag  von 8000 Rm. y SI elTV 
Leitung ü b e r  O esterre ich  o d e r  T s c h e c h o s l o w a k e i .  J e . 
W ertkäs tchen  sind — au ß e r  einem statistischen Anmeldesc 
für die deu tsche W arensta tis t ik  — bei d e r  Leitung _ 
O esterre ich  eine, ü b e r  die 1 s c h e c h o s l o w a k e i  zwei 
ha ltserk lärungen  in französischer S prache  b e i z u f u g e n .

Sendungen mit der Bezeichnung „bahnhofspostl ig *
U m  zu erreichen ,d aß  S endungen  mit d e r  Beze . j_ 
„b ah n h o fsp o s tlag e rn d “ oder  einer ähnlichen Anga e uge- 
ba r  de r  in B etracht kom m enden  B ahnhofspostans  a 
führt w erden , w ird  den Postkunden, nam entlic  i *Lfc0 0 st- 
schäftsreisenden, em pfohlen, die Bezeichnung „ a in . . jien .
la g e rn d “ usw. in die A ugen fallend farb ig  zu unters t r a c  ^
D iese K ennzeichnung  ist nötig, um  die V ert^  Innen
sich bei d e r  Eile, mit d e r  sie den  Dienst w a h m  
müssen, im allgem einen  darau f  beschran  'en, Sen-
m ungsort zu lesen, auf die besondere  Behan u g 
dung  au fm erksam  zu machen. n  r.. r krachen-

Verschieben von Briefen und Postkarten in p o s t k a r t e n  
Sendungen. D as V erschieben  von B r i e f e n  un h d i e
in D rucksachensendungen  bildet noch  imme v e r i u S t e-
U rsache  un liebsam er B r i e f v e r z ö g e r u n g e n  und  J i n c i  v

Viele D rucksachen  w erden  le ider  im m er noc i  ] e iCh t  zu
hafter V erpackung  z u r  Post e i n g e l i e f e r t  d a ß  e e fährlich 
Fallen  für kleine B r i e f s e n d u n g e n  w erden . Bes° ^  l dgunf? v o n  
i n  dieser  B e z i e h u n g  sind die  häufig  z u r  d e n e n
D rucksachen  benu tz ten  o f f e n e n  B r i e f u m s c h l ä g e  v o r ,
die A bsender  die am  oberen  R and  o d e r  an d durch eIlt. 
h andene  K lappe  nach  innen em schlagen. n  n r je f e  P o s t 
s tehenden  Spalt verschieben sich u n b e m e . r k  •
kar ten  usw., die dann  i n  d e r  D rucksache  o f t  w e i t e .
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fühlten machen. Im  eigenstes! B elange d e r  Postkunden  w ird  
davor g ew arn t ,die U m schlagsk lappen  nach innen einzu
schlagen, die K lappe bleibt am  besten lose über die R ü c k 
seite des U m schlags hängen. Als recht zw eckm äß ig  haben 
sich U m schläge bew ährt,  die an de r  V ersch lußklappe  einen 
zungenartigen  A nsatz haben, der  in einen äußeren  Schlitz des 
Umschlags g es teck t wird. Sie sichern den  Inhalt vor dem  
H erausfallen  und  verhindern  das E inschieben  a n d e re r  S en
kungen; ihre möglichst au sgedehn te  V erw endung  ist zu 
wünschen.

Innere Angelegenheiten.
u  V erteihung von E hrenurkunden . Von de r  Industrie- und 

andelskam m er zu Stettin sind E h ren u rk u n d en  für lang jäh- 
r>ge und treue D ienste  an fo lgende H erren  verliehen w orden :

• I la rd e r ,  Adolf (46 J a h re  bei de r  F irm a B ernhard  Saal- 
feld, S tettin);

-• Brussig, M ax (25 J a h re  be ider  D eutsch-A m erikanischen  
Petroleum -G esellschaft);

• Baruth, Albert (25 J a h re  bei der  F irm a  H erm an n  Otto 
Ippen, Stettin);

4- Borstell, Albert (25 J a h re  bei den S tettiner S pritw erken  
„ Aktiengesellschaft, S tettin);

Plath, F r ied r ich  (35 J a h re  bei der  F irm a Fr. D üker, 
Stettin);

6- S chw ede-W enga tz ,  Willi (32 J a h re  bei de r  F irm a 
ivorth^ & Büttner, Stettin).

ep« , Bf e| d ^ ung von Sachverständigen. In d e r  S itzung des 
s schaftsfuhrenden Ausschusses der  Industrie- und H andels-  
stür.J?ler am  ;)- . J ur)i 1928 sind fo lgende H e rre n  als Sachver- 
]) r C !i?c öffentlich angestellt und beeidigt w orden :

a r l  H ö l t z e r ,  In h ab er  des  Oeffentlich Chem ischen 
-aboratorium s Dr. M ecke und Dr. W im m er, Stettin, für 

VV , 1 e c ^ n i s c h e C h e m i k a l i e n ;
a l t e r  N e u  m a n n ,  P rokuris t de r  F irm a Paul Julius 

S tah lberg , Stettin, für O e 1 f r ü c h t e i n s b e s o n d e r e-------------------------j

t, ' J o y a b o h n e n ,  
a n s B o h n ,  Inhaber, Inhaber d e r  F irm a Bohn & Gaß, Stettin, für 

O e l  s’a a t e n  ( R a p s ,  R ü b s e n ) ;
Worden rnCr ^  diC ßeeid i&un°r fo lgender H erren  ausgedehn t
M

a * H  i l d e b r a n d t ,  I n g e n i e u r ,  Stettin, auf M a -  
e i n e n  u n d  m a s c h i n e l l e  E i n r i c h t u n g e n ,  
c h i f f e u n d  S c h i f f b a u a n g e l e g e n h e i t e n ,  
e h  i f f s s c h ä d e n  u n d  S c h i f f s r e p a r a t u r e n  

J a n e . h i f f s m o t o r e ;
1 e s  H i r s c h f e l d ,  In h ab er  der  F irm a Emil Halle, 

ettin, auf die Tätigkeit eines A b l a d e t a x a t o r s  für  
p r • G e t r e i d e ;

1 V i r i C h w  i 1 h e 1 m S c h r ö d e r ,  Jn h a b e r  der  F irm a 
n e d n e h  Wilhelm Schröder, Stettin, auf O e 1 s a  a  t e n 

t V a ’ R 11 b s e n ) und A b 1 a  d e t a  x a t o r f ü r  G e - 
^  e o r?  q e U n d  ° e l  s a a t e n  ( R a p s ,  R ü b s e n ) ;

thni c c 11 S e r , In h ab e r  d e r  F irm a D obrin  & Loew en- 
A M  j a u  ̂ O e l s a a t e n  ( R a p s ,  R ü b s e n )  und 

u i a d e t a x a t o r  f ü r  G e t r e i d e  u n d  O e 1 -
s a a t e n  ( R a p s ,  R ü b s e n ) .

1- a l f c :  p a, x , W ' B r e i t s p r e c h e r  hat seine A em ter 
Knrt « f .  c*lter  bei dem  Schiedsgericht d e r  S te ttiner 

2 I " o f fd h ä n d le r ,
3. aJ® «Jg u lie ru n g sk o m m issa r  für Kartoffeln,

großhandel 'd  ^  Fachkom m ission  für den  Kartoffel-

bei der TS^ chve.rs tänd ige r  für Kartoffeln,
'}pril iqoo11 • s | rie- und H an d e lsk am m er  zu Stettin am  25

g esc h ä f I5 -u rg e Le g t - An seiner SteIlc sind in d e r  S itzung 
^ a i  1 9 9« ^ f ü h r e n d e n  Ausschusses vom Mittwoch, den 16.

gew ählt w orden:
f ü r  K a r t o f f e l n

al s  R ____
d o , t f i l 1 * e r u n 8 s k o m m i s s a r  
j je n M o n a t  J u n i

a i s ° d e r s t t ! b9ert B r a s c h > L F a - M - Wolfen, Stettin, Gr.

lS f e t t°i n ‘ V l V  1 c h 1 c r f ü r d a s  S c h i e d s g e r i c h t  d e  r  
I l e r '  I n  K a r t o f f e ]  h a n d l e  r
° d e r s tr 9Crtu Ic5i r a s c h  ̂ Fa- M. Wolfen, Stettin, Gr.

Kai« r  WUhclmstr. V d' " ’ ‘ Fa' Ccbr' Pae‘ch> S,c»i"-

, l  v«rkr Versdüeflenes.
^haften ^ V ersich eru n g en  bei

.Vor
i*n-rten- rhn \v

v  . . -  amerikanischen G esell
en -p eln.1o ung  am erikan ische r  V ersicherter  

> ta u en tz ien s tr .  3 teilt uns mit:
zu

W ie wir aus Zuschriften  uns angesch lossener V ersicherter 
entnehm en, bietet die G erm ania Life, Insurance Company? 
(Guardian) ihren M arkvcrs ichertcn  zur Zeit eine Abfindung- 
in H öhe  von 18o/o des G oldw ertes  der  P räm ienreserve  u n te r  
der B edingung an, daß  die V ersicherten  ausdrücklich  b e 
scheinigen, d aß  sie auf alle w eiteren  A ufw ertungsansprüche  
aus ihrer V ers icherung verzichten. Im  G egensatz  zu d iesem  

schlag hatte  die Gesellschaft b isher den  A ufw ertungssatz  
auf 12 15o/o angegeben .  W ir halten uns verpflichtet, die 
v ersicherten auf die ihnen gebotene, M öglichkeit hinzuweisen 
und sehen in dem  A ngebot ein Zeichen dafür, d aß  sie, mit 
einem E rfo lg  unserer B em ühungen  auf eine angem essene  E r 
füllung der  A nsprüche d e r  uns angeschlossenen  V ersicherten  
rechnet. Zu einei A nnahm e dieses A ngebots  können  wir ab e r  
nicht raten, da d e r  Satz g e r in g e r  ist als d e r  m ancher d e u t 
schen Gesellschaften, und  die T a tsache  n ich t berücksichtigt, 
d aß  die G erm ania in ih rer  G esam tverm ögenslage  in e inem  
erheblich ger inge ren  U m fang  als die deu tschen  Gesellschaften 
durch die Inflation be rü h rt  w orden  ist.

Fest- und Erinnerungsschrift an den ersten deutschen  
Ozeanflug. Zur F ö rd e ru n g  de r  D eutschen  F lugspende  e r 
scheint mit besondere r  G enehm igung  des  S taa tskom m is
sars für die R ege lung  d e r  W ohlfahrtspflege  in P reu ß en  
vom 8 . Mai 1928 Nr. K W  349 im V e r l a g  A.  K o r t e -  
k  a  m p , B e r l i n - W i l m e r s d o r f ,  M a n s f e 1 d e r S t r .  
Nr .  2 7,  A nfang Jun i d. J. eine mit re ichem  Bildm aterial und  
en tsp rechendem  B egleittext ausges ta t te te  F e s t  - u n d  E r i n 
n e r u n g s s c h r i f t  a n  d e n  e r s t e n  d e u t s c h e n  
O z e a n f l u g  im  April 1928. Die besonders  für unsere 
J u g e n d  sehr in teressante  und  auch  lehrre iche Schrift bringt 
u. a. bildliche -D arste llungen  de r  „ B re m e n “ und ihrer B e
satzung, eine Chronik aller bisherigen O zeanflüge, zah l
reiche g raph ische  Aufzeichnungen, neue  O zeanflugpro jek te  
von Junkers ,  die v ie lbesprochene künstliche O zeaninsel als 
Zw ischen landung  für O zeanpassag ie rf lüge  de r  nahen  Zukunft 
usw. —

Beste llungen w erden  durch den vorgenann ten  V erlag  
schon je tzt en tgegengenom m en . Im  H inblick  auf den  geringen, 
mit 0,50 RM. fes tgese tz ten  Preis de r  Schrift und den mit dem, 
Vertrieb  verbundenen  W ohlfah rtszw eck  können E inzelliefe
rungen  bis zu 10 S tück n u r  g eg en  B erechnung  von 30 Pfg.
Porto  pro  Sendung  (möglichst bei V oreinsendung  des B e
trages auf das Postscheckkon to  des  V erlages  A. K ortekam p
Berlin Nr. 121124) — zur A usführung  g eb rach t w erden.

Lokales.
Schw edisches Konsulat in Stettin. D as Königl. Schw e

dische Konsulat in S tettin  ha t  die Industrie- und  Handels-* 
k m a m er  davon in Kenntnis gesetz t,  d a ß  die E xped itionsze it  
des Konsulats  vom 1. Jun i 1928 ab  verändert  w orden  ist, 
und  zw ar w ird  das Konsulat an  allen W ochen tagen  u n u n te r -1 
brochen  von 9 U hr m orgens  bis 2 U hr nachm ittags  geöffnet 
sein.

D ie Stettiner H erbstausstellung. D e r  Beginn de r  
S te ttiner  Aussttellung „D ie  G esundhe itsp f lege“ ist nunm ehr 
endgü ltig  auf den  4. A ugust fes tgese tz t w orden. Sow eit sich 
die D inge  b isher übersehen  lassen, d a rf  S te ttin  endlich auf 
die D urch füh rung  einer g ro ß z ü g ig  ange leg ten  A usstellung 
hoffen. H an d e l  und  Industr ie  können  das nu r beg rüßen . 
Die in ers ter  Linie in teressierten  B ranchen  haben, wie 
mitgeteilt w erden  kann, s i ;h  zum  Teil in seh r g ro ß z ü g ig e r  
W eise  bereits  angesag t .  W e s e n t l i c h  i s t ,  d a ß  d i e s n n a l  
d i e  g r o ß e n  I* i r m e 11 v o r a n g e h e n .  D am it w ird  von 
vornherein  die ernste  B edeu tung  des U n ternehm ens  c h a ra k te 
risiert. —

A ufbau d e r  A usste llung w ird  in de r  W eise erfolgen, 
d aß  die Sonderschau  des bekann ten  D eutschen  H yg iene-  
m useum s-D resden  in de r  Mitte de r  H allen  plaziert wird. Sie 
w ird  mit ihren D ars te llungen  und M odellen den  M enschen  „in 
gesunden  und k ran k en  T a g e n “ dem onstr ie ren . D ieses M ittel
s tück de r  A usstellung allein sichert den  g ro ß e n  Z ustrom  der 
B evölkerung aus  S tettin  und  Pom m ern . U m  dieses Z en tru m  
w erden  sich zunächst die S tände  d e r  öffentlichen A nstalten  
und  w issenschaftlichen Institute legen. U m  sie herum  w ird  
die W irtschaft sich g rupp ieren . D a es sich d iesm al nicht um 
eine Messe, sondern  um  eine A usste llung handelt, w ird  m an 
die G ew erbezw eige  geschlossen  Z u s a m m e n l e g e n  und  ü b e r
h aup t die H allen  durch  g ro ß zü g ig e  E inbau ten  künstle risch  
so herrichten, d a ß  sich innenarchitek tonisch  ein einwand., 
freies Bild bietet.
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Angebote und Nadifragen.
1517 N e u ß  sucht G eschäftsverb indung mit E isenw aren 

handlungen, die als Spezialität Fens ter-  und T ü rb e 
schläge führen.

1518 L e i p z i g  w ünscht die V ertre tung  einer F irm a  
für holländische Sardellen  für den B ezirk  Leipzig und  
evtl. H alle  a. d. S. zu übernehm en.

1544 L i e s i n g  b.  W i e n :  Technisches Büro w ünscht 
die V ertre tung  für M aschinen und A ppara te  für die 
chem ische und verw andte  Industrie , sowie für che
mische und  metallurgisch-technische Artikel für den 
Bezirk  O esterre ich  zu übernehm en.

1545 S a i n t - E t i e n n e  (Loire) sucht G eschäftsverb indung 
mit Baum aterialien-Firm en, Schieferdeckerm eis tern , 
B auun ternehm ern  etc.

1559 B e r l i n  sucht G eschäftsverb indung  mit G ro ß 
abnehm ern  von Sensenw etzste inen.

1G55 M a d r a s  (Indien) sucht G eschäftsverb indung mit
G roßhänd le rn  für K olonia lw aren  und für P a rfü m e
rien und  Taile tteartikel.

1669 S t u t t g a r t  sucht G eschäftsverb indung mit einer
F irm a  (Lieferant von Kanzlei- und  Büroartikeln) die 
den  V ertrieb  eines B uchschutzdeckels  übernimmt.;

1670 P r a t o - T o s c a n  a sucht G eschäftsverb indung mit
F irm en, die G ew ebe in Italien einkaufen und nach 
dem  O sten und A m erika ausführen.

1710 B u k a r e s t  sucht G eschäftsverb indung mit den 
in unserem  Bezirk  ansässigen  Fabriken .

1711 C h i c a g o  sucht mit V ertre te rn  in V erbindung 
zu treten, die es in ih re r  freien Zeit übernehm en 
w ürden , Artikel über H andelsange legenhe iten  für eine 
Zeitschrift zu schreiben.

1736 P r o b s t z  e l l a  i. Thür, sucht einen bei Kurz-, Spiel- 
und  G alan teriew aren  de r  Provinzstäd te  gut einge
führten  V er tre te r  für Ballnetze, Zerstäubernetze , 
K inderzäh lrahm en, M osaikkugelspiele  usw.

1737 H a m b u r g  sucht G eschäftsverb indung mit F irm en 
des  Gips-, S tukkateur-  und B augew erbes ,  die als A b
nehm er von Leim gallerte  in F ra g e  kom m en.

1738 C l u j - K o l o s v a r  sucht G eschäftsverb indung mit 
B ananenim porteuren .

Die A dressen  de r  an fragenden  F irm en  sind im  Büro der 
Industrie- und  H an d e lsk am m er  zu Stettin, Börse II, für leg i
tim ierte V ertre te r  e ingetragener F irm en, w erk täg lich  in der 
Zeit von 8—1 U hr vorm ittags und 3— 6  U h r  nachmittags- 
(außer S onnabend  nachm ittags) zu erfahren  (ohne G e w ä h r
für die Bonität der  einzelnen Firmen).

‘ReichsnuchricHtenstelie 
fü r Außenhandel in  Stettin ‘R ezirk  ‘Pommern, Grenzmark-

D er R eichsnachrichtenstelle  für A ußenhandel i.i Stettin 
sind u. a. die nachfo lgend  au fgeführten  am tlichen N achrich ten  
zugegangen . D iese können  von in teressierten  F irm en  in der  
G eschäftsstelle de r  Reichsnachrichtenstelle , Stettin, Börse II, 
e ingesehen  oder gegen  E rs ta t tu n g  d e r  U nkosten  abschriftlich 
bezogen  w erden .
V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  A m e r i k a .  P lan einer T e x 

tilausstellung in N ew  York. — Edelputz industrie . 
T s c h e c h o s l o w a k e i .  E instellung  de r  Tätigkeit  der  

K aschauer W arenbörse .
L u x e m b u r g .  A bsa tzm öglichkeiten  für G rubenholz. 
G r i e c h e n l a n d .  W irtschaftliche A usw irkung  de r  Zerstö- 

s törung Korinths.
I t a l i e n .  Puppenindustrie .
S c h w e i z .  E rf indung  einer neuen B andw eblade.
T ü r k e i .  A bsatzm öglichkeiten  für deutsche Kleineisenw aren.

Adressenmaterial. D er Reichsnachrichtenstelle  liegen fol
gende  Anschriften vor: A nschriften zuverlässiger R ech tsan 
wälte  in Jugoslav ien . — V ertre te rf irm en  für T rockenm örte l in 
Polen. — Salz im porteu re  in F innland. —  D eutsche F irm en 
im Irak .

Nachfrage bezvv. V ertrelungsgesuche ausländischer Fir
m en. D e r  R eichsnachrich tenstelle  liegen A nschriften auslän
d ischer F irm en  vor, die In teresse  für fo lgende W aren g a ttu n g en  
haben :
T ü r k e i .  T Ie rrenk le ide r-  und K raw attensto ffe , Leder zur 

H ers te llung  von Schuhen, L ederhandschuhe . 
O e s t e r r e i c h .  K unstse idenabfälle , roh  und bearbeite t .  — 

K opier- o d e r  N ocken-Schle i-M aschinen.
V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  A m e r i k a .  B edarfsartikel 

für die M öbelindustrie. — O elpressen.
M itnahme von Zahlungsmitteln in der U. d. S. S . R. 

W eg e n  § 1 de r  V alu tavero rdnung  vom  21. M ärz  d. Js . w ird 
fo lgendes  b em erk t :  O bw ohl das E inw echse ln  des zur A us
fuhr  zugelassenen  S ow je t-G eldbe trages  bis 300 Rbl. in a u s 
ländische V aluta  bei d e r  S taa tsb an k  für alle P ersonen  vor
g esehen  ist, d ie einen zur Ausreise gü lt igen  P a ß  vorzeigen, 
w ird  in d e r  P raxis  g eg en w ärt ig  d ieser  B e trag  nu r  den jen igen  
P ersonen  umgew'echselt, die sich auf dem  G ebiete  d e r  U. d. 
S.S.R. nicht w en iger  als 18 M onate  unun te rb rochen  au f
geha lten  haben . D ieses V erfah ren  stützt sich auf eine in terne  
V erfügung  des  V olkskom m issaria ts  für F inanzen, de ren  V er
öffentlichung nicht erfolg t ist. F e rn e r  ist w ichtig, d a ß  die 
R e isenden  sich den  m itgeführten  B e trag  f rem der  D evisen  
von de r  sow jetruss ischen  E ingangszolls te lle  bescheinigen 
lassen. D iese  B escheinigung ist für die W ied erau sfu h r  der  
D evisen unerläßlich.

Inkassobüro in Jassy. D as Inkassobüro  des A dvokaten  
C. D iam ant, Jassy , Scoala de Arte 9, hat sich an  die R eichs
nachrich tenste lle  g ew an d t  und  sie ü b e r  seine T ä t igke i t  
un terrich te t.  H e r r  D iam an t a rbe ite t  dem nach  schon seit der  
V orkriegsze it  als A nw alt fü r  zahlreiche deu tsche  F a b r ik an ten  
und  G rossisten, die ihm  Inkassos  o d e r  die R eg e lu n g  von 
H andelsunein igkeiten  zu ü bergeben  pflegen. Auch das

D eu tsche  Konsulat in C zem ow itz  bezeichnet H e rrn  Diaman 
als einen zuverlässigen und geschickten  Anwalt, d e r  sich 
gut b ew ährt hat. In teressen ten  können N äheres  auf dem  Büro 
der  R eichsnachrichtenstelle  erfahren.

Oesterreichischer Kreditschutzverein. U eber  dieses Un
te rnehm en  liegt d e r  Reichsnachrich tenstelle  eine v e r t r a u 
liche A uskunft vor, de ren  Inhalt in teressierten  F irm en au 
W unsch  bekann t g eg eb en  wird.

Holland. D er R eichsnachrichtenstelle  g ing eine Auf 
Zeichnung über die n iederländische M aschinenindustrie , n i e d e r  

ländische M etallindustrie, H ollands O s t e r - V i e h - A u s s t e l l u n g  un 
den E x p o r t  nach  N iederländisch-O st-Indien  zu, die für weiter 
Kreise von In teresse  sein dürfte. In teressen ten  können dei 
Bericht von d e r  Reichsnachrichtenstelle  beziehen.

Schwedischer Schiffahrtsbericht. D er R e i c h s n a c h 
richtenstelle g ing  de r  G o thenburger  Schiffahrtsberich t für üa 
J a h r  1927 und die ersten  M onate 1928 zu, dessen  Inhalt s i c  
wie folgt g liedert:

1. A llgem eine L age der  schw edischen  und G o thenbu igc 
Schiffahrt und  W erf ten ;

2. P assag ie rv e rk eh r  nach  N ew  Y ork; ,
3. V eränderungen  in d e r  schwed. H andelsf lo tte  im Lau

des J a h re s  1927; ,
4. Schiffs- und W are n v e rk eh r  im G o th en b u rg e r  H a

1927 •
5. R echnungsabsch lüsse  1927 und Berichte über G o t h e n  

burg er  R eedere ien ;
6 . V erk eh r  im T ro llhä tta -K ana l;  . -n
7. W ichtige  neue R eedereien , neue Linien, Liquidationen 

G othenburg  (seit M ai 1927);
8 . S taa tlicher R eedere i-D arlehnsfonds;
9. W ette rd iens t;

10. N eue  H afen-, Löschanlagen und  Feuersch iffe ;
11. L ohnkäm pfe  und  A rbe itsabkom m en;
12. D e r  F re iha fen  G o thenburg ;  . ^ 7 .
13. R echnungsabsch luß  des  G o thenburger  H afen s  für
14. W erf ten  und  Schiffsbau in G o th en b u rg ;  ^ c.

In teressen ten  können  den  Berich t o d e r  Teile des
richtes von de r  R eichsnachrich tenstelle  beziehen.

Sonderarbeiten zur Förderung des deutschen Au ** 
handels. D er D eu tsche  W irtschaftsd ienst,  Berlin \  '• ’
S chöneberge r  U fer  21, hat ein Verzeichnis de r  von ihm i 
h e rau sg eg eb e n en  M erkb lä t te r  und  F irm enlis ten  vero tten  ^ 
das  von de r  R eichsnachrich tenstelle  bezw . vom D eu s ^ 
W irtschaftsd ienst b ezogen  w erd en  kann. E s  handelt _ 
bekanntlich  um  die vertraulichen M erkb lä t te r  und  r i  
listen, auf die hier reg e lm äß ig  hingew iesen  w o rd en  is • ^
M erkb lä t te r  und  Listen können  n u r  an  re ichsdeu tsche 
und nur un te r  d e r  B edingung  a b g eg e b en  w erden , da  ̂ 1 «lieh 
tre ffenden  F irm en  schriftlich versichern,, sie nur ver j.
und  persönlich zu benu tzen  und nicht w eiterzuleiten. 
lungen  sind zw eckm äß ige rw e ise  unm itte lbar  an den e 
W irtschaftsd ienst zu richten.



15. Ju,rti 1028 O S T S E E - H A N D E L 35

M ridifen des Verbandes des Sfefiiner Einzelhandels e. V., Sleflfn.
Unerlaubte Ausspielung. „B ei einer von einem W are n 

geschäft veransta lte ten  Ausspielung k an n  der  E insa tz  in den  
W arenpreisen  vers teckt sein.“ (Entscheidung des Reichs
gerichts 3. S. v. 8 . M ärz 1926 3 D 308/25.)

Die B egründung  des angefoch tenen  Urteils reicht nicht 
aus, um  die F re isp rechung  zu rech tfertigen ; denn sie bietet 
Keine G ew ähr dafür, d aß  d e r  erste R ichter den  Begriff des- 
jjVersteckten E in sa tzes“ richtig au fgefaß t hat. D e r  Senat fin
det keinen Anlaß, in d ieser F ra g e  von dem  in seinem  Urteile 
voin 18. N ovem ber  1901 (RGSt. 34,447) eingenom m enen S tan d 
punkt abzugehen  (zu vergl. auch  R G St. 59,347 ff.). A nzuer- 
'ennen ist allerdings, d aß  ganz  uneigennützige V erans ta l tun 

gen sog. G ratisausspielungen, nicht un ter den T a tbes tand  des 
? ^  Abs. ^ StGB, fallen. D avon  w ird  ab e r  in einem nacht 

aufmännischen G rundsä tzen  geleite ten  G eschäftsbetriebe nu r 
u den allerseltesten Fällen die R ede  sein können, auch  w enn  

es sich um Lokalartikel handelt, deren  K osten als Teil 
er a llgem einen A usgaben für R ek lam ezw ecke  be trach te t 

je rd e n .  D enn jede r  verständige K aufm ann  w ird  seine all- 
gpnieinen G eschäftsunkosten, unter die selbstverständlich auch 
j le A usgaben für R ek lam ezw ecke  fallen, bei de r  Fes tse tzung  

er E inzelpre ise , berücksichtigen müssen. E s  handelt sich 
er ajso um eine F rag e  d e r  kaufm ännischen  Kalkulation, 
c es bedarf  in solchen I 'allen, wenn nicht einer U m 

ein t  der  G esetzesvorschrift die W ege  geebne t w erden  sollen, 
ist ei'i besonderen  sorgfältigen  P rüfung, ob nicht anzunehm en  
Vo r solche A usgaben, von denen  de r  V erans ta l te r  eine 

rg rö ß e m n g  seines K undenkre ises  erhofft, in jedem  ein- 
G u- W arenpre ise , weil d ie se r  einen Teil de r  a llgem einen 
furfi"uäftsunkosten in sich schließt, ihre A usw irkung  ge- 

naen haben  müssen. D ann  zahlt a b e r  je d e r  K äu fe r  mit
*  Von ihm gezah lten  Preise  nicht nu r  den  reinen Wareiif- 

q  r > sondern  gleichzeitig einen E insa tz  für die ihm g ew äh r te  
cwinnhoffnung. D iese M ehrleistung des  K äufers  b rauch t

schl Falle  nach  au ß en  ~  etw a in d e r  F o rm  eines Z u 
in r gCt  zu den sonst üblichen P reisen  — nicht b eso n d e re  
Känfü rscbeinung zu tre ten ; sie steckt — w enn auch  dein, 
ford .Cr verb ° rg e n  — einkalkuliert in jedem  im G eschäfte  ge- 
Ein«C P re !s - D aruh  ist das E rfo rdern is  des vers teckten  
2w at zes erfüllt. D er  vom V erans ta l te r  verfolgte  R ek lam e- 
s-n- schließt die A nnahm e eines solchen vers teckten  Ein- 

2es nicht aus.

der f^ “ 16 neue Entscheidung gegen  den Innungszwaag. In
2  o  genden  E n tsche idung  w ird  eine B efre iung  von dem  
ausgespr h ^ u g e bö r igk e it zu D am enschne iderzw angsinnungen

T a t b e s t a n d :

Crs te rD TCr S 1 a d t r a t M ü n c h e n  ha t  am  15. M ärz 1928 in 
d e In n.stanz entschieden, d aß  e i n  K o n f e k t i o n s h a u s ,  
d e r t  ^ l n e  A b ä n d e r u n g s w e r k s t ä t t e  a n g e g l i e -  
i a «t t nl S t f ' “ l c h t  v e r p f l i c h t e t  i s t ,  d e r  Z w a n g s -  
r e n  Tv d a s  S c h n e i d e r  g e  w e r b e  a n z u g e h  ö -
waren- f rag liche F irm a betre ib t in M ünchen ein M ode-
stätte -Und K onfektionsgeschäft ,  fe rner  eine Schneider  w e rk - 
r‘nnen ln1r er eine D irektrice , ein Zuschneider, 15 Schneide
r n d e n  • Zuarbe ite rinnen  und 5 L ehrm ädchen  beschäftig t 
t r i e b ; eS a *so e *n soo enann te r  g e m i s c h t e r  B e -
^etrieh '  °r- SO- ^ aß  un te rsuchen  war, ob  die verschiedenen  
t e r n e Cj a ^ eiH. zu beurte ilen  sind o d e r  ob d a s  U  n
»Verden 1 n , a  ̂ s e i n  b e i 1 1 i c h e s G a n z e s  be trach te t 
y e b e n T  °k  die S c h n e i d e r w e r k s t ä t t e  e i n
{ i l f Ck i e b  des H ande lsgeschäfte s  oder nu r  ein sog-. 

s b e t r i e b ist.

S c h l u ß  d e s

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :
Es w ar  auseinanderzuhalten , inwieweit die S chneider

w erks tä tte  dazu dient, von K unden gew ünsch te  A enderungen  
fe r tiggekaufte r  K onfek tionsw are  vorzunehm en und  inwieweit 
sie unabhäng ig  von dem  K onfektionsgeschäft M aßarbeit  aus
führt. E in e r  r e i n e n  A e n d e r u n g s  w e r k s t ä t t e  
k o m m t  k e i n e  w i r t s c h a f t l i c h e  B e d e u t u n g  z u ;  
sie w i r f t  vor allem für sich allein k e i n e n  G e w i n n  a b ,  
w enn sie schließlich auch im Z u sam m enhang  mit d em  H a n 
delsgeschäft den  U m satz und dam it die W irtschaftlichkeit des 
U n ternehm ens  w esentlich  unterstü tzt.  K onfek tionsw are  wird 
nie allen K unden  ohne  w eiteres entsprechen, kann  a b e r  
meist du rch  unw esentliche A enderungen  dem  einzelnen K un
den, der  nicht in de r  L age  ist, teuere  M aßarbe it  zu kaufen, 
an g ep a ß t  w erden  und so M aßarbe it  ersetzen. E ine  A bände
rungsw erks tä tte  ist deshalb  im Z u sam m enhang  mit e inem  
K onfek tionsgeschäft als H i l f s b e t r i e b  anzusehen, in d em  
zw ar auch h a n d w erk sm äß ig  gea rb e ite t  wird, de r  ab e r  led ig 
lich der  F ö rd e ru n g  des kaufm ännischen  U nternehm ens  dient, 
1 ür sich allein nicht ausscheidbar ist, v ie lm ehr hinsichtlich 
der  Z ugehörigkeit  dem  G esam tbetrieb , h ier dem  H an d e ls 
betrieb, folgt. S o w e i t  a l s o  d i e  F i r m a  e i n e  A b ä n 
d e r u n g s w e r k  s t ä t t e  b e t r e i b t ,  i s t  s i e  n i c h t  v e r 
p f l i c h t e t ,  e i n e r  Z w a n g s i n n u n g  a n z u g e h ö r e n ,  
w eil d ieser  Betrieb fü r  sich nicht aussche idba r  ist, v ie lm ehr 
hinsichtlich der  Betriebsw eise  dem  H ande lsgeschäft  folgt.

N un s tand  jedoch  fest, d aß  die F irm a  auch  M aßarbe iten  
ausführt.  An sich ist eine M aßabte ilung  nicht ein mit einem  
K onfek tionsgeschäft no tw end ig  verbundener  G ew erbebetr ieb , 
sondern  ein se lbs tänd iger  Teilbetrieb  mit eigenen Zw ecken. 
E s  ist fe rner  nicht zu bestreiten, d aß  es, falls ein K o n fe k 
tionsgeschäft eine eigene M aßab te ilung  angeg liede rt  hat, für 
die Beurte ilung  d e r  Zugehörigkeitsp flich t zu einer Z w an g s
innung unw esentlich  ist, in w elchem  V erhältn is d e r  U m 
satz de r  M aßab te ilung  zum  H ande lsgeschäft  steht. D ie 
F irm a w eist w ed e r  du rch  A ufschriften am  G eschäft noch  
sonstwie auf die M öglichkeit de r  E n tg eg en n ah m e  von M a ß 
anfert igung  hin; sie bem üh t sich auch in k e in e r  W eise ;  
M aßau fträge  zu erhalten. D a ß  einmal ein lang jäh rige r  K unde 
den  W unsch  äußerte ,  ein Kleid o d er  ein K ostüm  aus irgend  
w elchen G ründen  gefert ig t  zu erhalten , w ird  zugegeben . Ein 
solcher A uftrag , de r  a b e r  n u r  ganz  vereinzelt und  selten  in 
B etrach t kom m e, könne aus G eschäfts in teresse  natürlich  nicht 
zurückgew iesen  w erden . Im  R ahm en  des G esam tun te rneh 
mens kom m e ab e r  einem  dera r t igen  A usnahm efall keinerlei 
B edeu tung  zu.

M an konnte  deshalb  bei d e r  F irm a n i c h t  von einer 
A b änderungsw erks tä t te  und  e i n e r  b e s o n d e r e n ,  s e l b 
s t ä n d i g e  w i r t s c h a f t l i c h e  B e d e u t u n g  b e 
s i t z e n d e n  M a ß a b t e i l u n g  sprechen, weil die au s
nahm sw eise  F e r t igung  eines Kleides nach  M aß, die nu r un te r  
ganz  besonderen  U m ständen  erfolgt, n ich t als M aßab te ilung  
bezeichnet w erden  kann. D ie im m erh in  erheb liche Zahl 
von A rbeite rinnen  (Schneiderinnen usw.) findet ihre E rk lä ru n g  
dahin, d aß  bei den  vielseitigen W ünschen  de r  K undinnen  fast 
in 80 o/o aller erfo lg ten  V erkäufe  kleine A enderungen  vor
genom m en  w erden  müssen.

Die F irm a be tre ib t also das S chne id e rh an d w erk  .nicht 
als se lbständ iges  G ew erbe, weil einmal die A b än d e ru n g sw e rk 
s tätte  als H ilfsbetrieb  nicht ausscheidbar ist und d em  H an d e ls 
betrieb  in d e r  Beurte ilung d e r  B etriebsform  zu fo lgen  hat, 
dann  auch, weil von e inem  eigenen M aßgeschäft  nicht g e 
sprochen  w erd en  kann. Als reines H ande lsgeschäft  k an n  
a b e r  die I' irma nicht verpflichte t sein, d e r  Zwangsinnungi 
für das S ch n e id e rg ew erb e  anzugehören . (I a 904/28.)

T e i l s .  — —r e d a k t i o n e l l e n

Aus der pommersdien Ziegeleiindustrie.
•VVciV ’(W  ? ° m m cr 1919 g ing  das seit 1888 b es tehende  Ziegel- 
f1 den t> a- WillK Witte & s °hn
>  W f > e!iltZ tCS HauPtmann a. D. G eo rg  Langhoff  Über.- 
, htete \ v  , J a !?re w u rd e  das  n u r  für H an d b e tr ieb  einge- 
n cl die p  5 , VÖ1Ilg auf maschinellen Betrieb  umgestellt ' 
t e ^ a n s c h l f t  IOn v e rd reifacht. D as W erk  hat W asser-  und 
b ^ e s t e m  n  c technischen N euerungen  w erden  in
HeScliaffP11i • an g e  d em  Betriebe d ienstbar  gem acht.  D ie  g u te  

ß der i  o e rzeug ten  S teine ha t  es mit sich gebrach t,  
g rö ß te  1  eil d e r  5 Millionen S teine b e trag en d en

J a h re se rz e u g u n g  von S taa ts-  und  K om m una lbchörden  abge* 
nom m en  w erden .

In  den J a h re n  1921 und 1922 baute die F irm a  noch  
ein neues  U n ternehm en  auf, d ie  U eck erm ü n d er  Z e m e n t
w aren- und  D achste inw erke , G eorg Langhoff &  Co. O b 
gleich dieses U n te rnehm en  nur zu r H ers te llung  von B eton
w aren  bes tim m t war, dehnte ,  sich d e r  G eschäftsbe trieb  doch  
sehr bald  erheblich  aus und  heute  ist d iese  F irm a  b eso n d e rs  
für T e rra zzo a rb e i ten  und  G rundw asse rabd ich tungen  in w eiten  
K reisen Pom m erns und an g re n z e n d e r  G ebiete  seh r bekann t.
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Pom m erscher Inclustrieverein.
U n te r  den W erk en  am  H aff  ist das bedeu tendste  die 

Ziegelei Berndshof. Das Gut B erndshof soll seinen N am en  
nach  einer Familie Bernd haben, welche es f rüher  besaß . 
J m  J a h r e  1872 kaufte  es de r  verstorbene K om m erzienrat ' 
Johannes  Quistorp.

Die Ziegelherstellung  erhielt dann  durch  die E rf indung  
des H o ffm an n ’schen R ingofens einen g ro ß en  Anstoß. Im  
J a h re  1873 w urde  auf dem  Gut ein g ro ß e r  R ingofen  erbaut, 
w elchem  spä te r  ein zw eiter  e twas k le inerer  folgte.

U rsprünglich  w urden  die Ziegel von H an d  gestrichen, 
dann folgte die H erste llung  de r  S teine i i  S trangpressen , d a 
neben  g ing  m an vor zwei J a h rzeh n ten  zu den P re s s e n 
bauarten  über, die das Z iegelstre ichen von H an d  m aschinell 
nachahm ten  und den sauberen  H andstrichste in  in riesigen  
M engen herzuste llen  erlaubten.

Die Ziegelei betre ib t heute die e rw ähn ten  zwei R in g 
öfen mit drei Feuern , besitzt zwei Z en tra ltonschneider und 
vier P ressen  für gew öhnliche Steine, zwei D achfa lzz iegel
pressen, sowie P ressen  für besondere  F abrika te .  D er  m asch i
nelle Betrieb  w ird  durch  eiae zentrale D am pfm asch inenan lage  
besorgt,  die durch  E lek trom oto ren  ergänz t wird, welche 
ihren S trom  durch  die U eberlandzen tra le  erhalten, sowie* 
durch  drei D ieselm otore, welche i i  B aggern  usw. arbeiten . 
Am eigenen H afen  (am S tettiner H aff) stehen  d em  W erk  
m oderne  Löschanlagen  zur V erfügung. E s  ist mit dem
3 k m  entfern ten  B ahnhof U eckerm ünde  durch  einen S te in 
dam m  verbunden.

Die E rzugungsfäh igke it  ist heute 20 Millionen H in te r 
m auerungsste ine, daneben  einige Millionen V erblender, B ib e r
schw änze, Dachfalzziegel, D eckenste ine  usw.

Im  In teresse eines gu ten  landw irtschaftlichen Betriebes 
ist von jeh e r  W ert darau f  ge leg t w orden , d aß  du rch  da« 
E n tnehm en  von T o n  aus d em  Boden, die G utsw irtschaft 
möglichst w en ig  geschäd ig t w ird. D as  Areal von G ut 
und  Ziegelei ist e tw a 700 M orgen  groß .

D as
Z iegelw erk Lorenz Inh. O. Kluß, U eckerm ünde-Neuendorf,
w urde im J a h re  1898 von H errn  Albert Lorenz g e g rü n d e t und 
erbau t und  liegt ca. 2 km  von U eckerm ünde  entfern t an  d e r  
gepfla s te rten  S traß e  U eck e rm ü n d e— Bellin. D as W erk  hat 
d irek ten  W asseransch luß , das  G esam tarial b e träg t  ca. 120 
M orgen. Säm tliche Ziegel w urden  zuerst mit d e r  H an d  h e r 
geste llt ;  seit 1914 ist eine D orn b u sch e ’sche S treichm aschine 
aufgestellt .

D as  W erk  stellt in e rs te r  Linie H in te rm auerungss te ine  
her  und fertig t fe rner  Klinker, H ands tr ichverb lender  und 
Form ste ine  an. D ie Jah re sp ro d u k tio n  b e träg t  ca. (5 000 OCX).

Am 1. J a n u a r  1927 hat H e r r  Albert Lorenz den  Betrieb 
seinem  Schw iegersohn , H e rrn  O ska r  Kluß, übergeben .

Die im J a h re  1900 erbaute
Z iegelei Pennekow ,

S p e z i a l f a b r i k  f ü r  H o  h l  w a r e n ,  w urde  im J a h re
1927 um gebau t und gleichzei.ig  eine künstliche T rocknere i 
errichtet. D er  B e l i e b  w urde  vollkom m en m odernisiert und 
mit den neues ten  M aschinen versehen. Die Jah re sp ro d u k tio n  
b e träg t ca. 6  Millionen Steine.

Als Spezialitä t w urde die H ers te llung  von porösen  
D ecken-, Langloch- und Spezials teinen aufgenom m en.

Die Fab rika tion  von D ra in röhren  ist sehr um fangreich. 
Die Qualität ist von S taa ts-  und K om m unalbehörden  a n e r 
kannt und  g ehö ren  diese zu den  s tändigen  A bnehm ern .

V orm auerungss te ine  sind, da das W erk  über ein beson 
ders  gu tes  und  kalkfre ies  R ohm ater ia l  verfügt, seh r  gefragt.

Seit dem  F rü h jah r  1928 s teht dem  W erk  ein e igener 
G leisanschluß zur V erfügung.

D ie D am pfziegele i
V ereinsziegelei Virchow, Venz &  Co.

in V i r c h o w  i. P o  m. w urde  im J a h re  1913 von den H e rre n  
S igm und  Fürst ,  A ugust Venz, A lbert S ch ram m  und E d u a rd  
H a ß  durch  die O fenbaufirm a F riedrich  Pfunfke-Görlitz , je tzt 
F ried rich  Pfunfke-B reslau  2, erbaut.

Im  J a h re  1918 tra ten  d ie  H e rren  E d u a rd  H a ß  und  
Albert Schram m  aus und iibereigneten ihre beiden Anteile 
dem  Z iegele ibesitzer E rn s t  T rep to w  in F a lk e n b u rg  i. Pom.

D as W erk  hat eine m oderne  S trangp resse  und als An
tr iebskraft  eine 70 PS. L a n z ’sche H eißdam pflokom obile .

E rze u g t  w erden  ca. 2i/o Millionen w ette rbes tänd ige  Vor- 
und H in te rm auerungss te ine .

Die B elegschaft b e t rä g t  140 A rbe ite r  und  A rbeiterinnen.

Falkenburger Ziegelindustrie.
Im  Kreise D ram b u rg  finden sich zahlreiche Tonlager, 

die schon vor vielen J a h re n  zum Aufbau von Z iegele ien  
g rößeren  und k le ineren U m fangs führten. Letztere , h aup t
sächlich Gutsziegeleien, sind fast gänzlich verschw unden, 
d ag eg en  haben  sich die g rößeren  D am pfziegele ien  zu be 
haupten  verstanden. D a dieselben zumeist gleichartige W aren  
fabrizierten, deren  A bsatz sich auf. ein kleines A bsatzgebiet 
beschränkte, kam  es n a tu rg e m äß  bald zu heftigen K on
kurrenzkäm pfen , die erst beseitig t w urden, als am  8 . Dez. 
1910 eine Vereinigung dieser W erke  mit dem  Sitze in F a l
k enburg  geg rü n d e t  w urde  unter dem  N am en

Ziegele ivereinigung von F a lk en b u rg  und U m gebung  
G. m. b. H . F a l k e n b u r g  i. Pom.

D erselben  schlossen sich 10 Ziegeleien an mit einem S tam m 
kapital von Rm. 29 500.— . Zum  G eschäftsführer  w ru r d e  
H e rr  W ilhelm R ich ter  aus F a lkenburg  bestellt. G e g e n s t a n d  
des U nternehm ens  sollte sein der  V erkauf säm tlicher Ziegelei
fabrika te  aus den  Ziegeleien de r  Gesellschafter, sowie der 
Betrieb aller sonstigen Geschäfte, die mit dem  V ertrieb  von 
Ziegele ierzeugnissen in unm itte lbarem  Z usam m enhange  stehen 
oder  zur E rle ich te rung  des Betriebes  dienen konnten. Die 
D au e r  de r  Gesellschaft w a r  ursprünglich  auf die Zeit vom
1. J a n u a r  191L bis zum 1. April 1915 festgelegt, v o r b e h a l t 
lich der  V erlängerung  durch  einstimm igen Beschluß de r  Ge
neralversam m lung. Am 31. D ezem b er  1911 schied de r  Ge
schäftsführer W ilhelm  R ich ter  aus.

Mit dem  1. J a n u a r  1912 übernahm  der  in der  Pom 
m erschen Ziegelindustrie seit 15 J a h re n  als G e s c h ä f t s f ü h r e r  
der U eck erm ü n d er  Z iegele igenossenschaft und  d e r  großen  
K liitzow er Z iegelw erke  bekann te  K aufm ann F ranz  H olz
hausen  aus H alle a. S. die le itende Stelle als G e s c h ä f t s f ü h r e r  
der Ziegele ivereinigung F a lkenburg , welche er noch heute 
nach  15 i/o  j ä h r i g e r  T ä t i g k e i t  in segensreicher Form 
verw altet. Am 2. D ezem ber  1919 erhielt die Z i e g e l e i v e r e i n i 
gung  neue Satzungen, w obei die D auer  auf unbestim m te Z e i t  
fes tge leg t w urde, mit e in jähriger  K ündigungsfris t für jeden 
G e s e l l s c h a f t e r .  Am 5. F e b ru a r  1915 w ar  das S tam m kapita l a u t  
Rm. 31 500.— und am  12. F e b ru a r  1918 auf Rm. 63 OOO.-t' 
erhöht w orden . D asse lbe  g ing  w ährens  d e r  I n f l a t i o n s z e i t  
verloren bis auf Rm. 1890.—, jedoch ist die Z i e g e l e i v e r e i n i 
gung  mit E rfo lg  bem üht, durch  g ro ß e  S parsam keit  die 
frühere  H öhe  des S tam m kap ita ls  w ied er  zu e r r e i c h e n .

Im April des Ja h re s  1925 konnte die Z i e g e l e i v e r e i n i g u n g  
in F a lkenburg , L indenstraße  14, ein eigenes G r u n d s t ü c k  er
w erben  und die K on to rräum e im N ovem ber  desselben  J a h r e s  
dorthin  verlegen. D as G rundstück  ist inzwischen d u r c h  
sachgem äße  U m bauten  bedeu tend  verbessert worden.

D em  G eschäftsführer  s teh t ein A ufsichtsrat zur Seite, 
w elcher sich z. Zt. aus den  H erren

K am m erh err  von Griesheim, Schloß  F alkenburg , 
Z iegele ibesitzer E rns t T rep tow , F alkenburg , 
T uchw aren fab rikan t und Z iegele ibesitzer L udw ig  G r a f f u n -

der, Fa lkenburg ,
Ziegele ibesitzer Willy K eiper, D ram burg ,
Z iegele ibesitzer K arl Albert Kieß, F a lk e n b u rg  .

zusam m ensetz t.  D e r  Vorsitz  im A ufsichtsrat ist H errn  ^ lC 
gele ibesitzer E rn s t  T rep to w  ü b ertragen  w orden . .

E ine  G esellschaftsziegelei w urde im J a h re  1918 durc^ 
B rand  zerstört, w eshalb  deren  Besitzer H e r r  von H a r t m a n n  
H offstäd t, w elcher die Z iegelei nicht w ieder aufbauen  wo» > 
als G esellschafter ausschied. E s  gehören  seitdem  nur no
9 Z iegele ien  zum  Ring, näm lich : , •

G rü n b erg e r  D am pfziegele i,  G. m. b. H. in G riinberg
F a lkenburg ,

Willy K eiper in Z ü lshagen  bei, D ram burg ,
Gustav R önnsp ieß  in Virchow,
V ereinsziegele i V irchow, Venz & Co. in Virchow 

sowie 5 F a lk e n b u rg e r  W erke , näm lich :
w die Schloßziegele i des H errn  von Griesheim, 
D am pfziegele i E rns t T rep tow ,
D am pfziegele i K rü g er  & Kieß,
D am pfziegele i V enzke, Viglahn & Co.,
D am pfziegele i E m s t  Birnbaum. . . .

U eber  die einzelnen W erke  ist fo lgendes  zu beric 1

Die D am pfziegele i
Ernst Treptow  , n

in F a l k e n b u r g  i. P o m .  w urde  im J a h re  1897 v° n , 
H e rren  F ran z  W eg n e r-F a lk en b u rg ,  W i l h e l m  K ra u se - i ‘ a  
bürg, G ustav V enske-F alkenburg , Ju lius  W eiland  & 11^ 0 - 
D ram b u rg  un te r  d e r  F irm a  W egner,  K rause  & Co., r a  r 
bü rg  i. Pom. geg ründe t .  N achdem  die beiden Inhaber  \  eg  ̂
und  K rause  vers to rben  w aren, k am  die Z iegelei in den
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Die alte S tad t Greifswald, die auch 
einst ein angesehenes  Mitglied der  H ansa  
'var, beh erb e rg t  in ihren M auern die 
älteste preußische U niversität (gegründet 
1456).

E ingebe tte t  in die nördlichen Ausläufer 
der norddeu tschen  T iefebene liegt sie am 
Greifswalder B odden in unm itte lbarer  N ähe 
der Ostsee. Von allen Seiten mit hohen 
alten Laub- und N adelw äldern  um geben, 
lst sie vor rauhen  W inden geschütz t und 
bietet gleichzeitig eine milde, erfrischende 
und anregende, nu r  geringen  T e m p e ra tu r 
schw ankungen unterw orfene, staubfreie,
Sauerstoff- und ozonreiche Seeluft. H ohe 
Tem peraturen  gehören  infolge der  N ähe 
der O stsee zu den  Seltenheiten.

Im  Schm ucke ihrer Anlagen, d e r  die 
efeuum ranktcn S tad tm auerres te  rings u m 
schließenden breiten  W allp rom enade  mit 
!hren zahlreichen historischen E r in n e ru n 
gen, den  gotischen G iebelhäusern  und den 
Renaissancebauten, die darau f h iiw eisen , 
daß Greifswald zur Zeit de r  H ansa  eine 
bedeutende Rolle gespielt hat, m acht die 
Stadt einen höchst m alerischen E indruck .

U nm itte lbar am  W all in nächster 
des Bahnhofes ist das m odern ein- 

gerichtete, durch seine g länzenden  H e il
erfolge sehr geschätz te  und viel besuchte 
S°°l- und M oorbad, das eine d e r  heil- 

fäftigsten Solquellen D eutschlands be- 
l̂tzt, mitten in einem schönen P a rk  ge- 

j y ’en' an dem  sich die U nivers itä tsk rankenhäuser  anschließen.
10 idyllische, abw echslungsreiche und reizvolle U m gebung  

rletct e ine Fülle herr lichster  Spaz ie rgänge  und Ausflüge auf 
^ut gepfleg ten  S traßen .

D a G reifsw ald  durch den die S tad t du rchfließenden  
yckstroni mit d em  G reifsw alder B odden  und d e r  O stsee 
erbunden ist, ist reiche G elegenheit zur A usübung des; 
uder- und Segelsports  und zu Ausflügen in die um liegenden 
. adeorte  E ldena  und Lubm in gegeben . D ank  d e r  giin- 
‘feen Lage zur O stsee und d e r  V erkehrsverhä ltn isse  (Sclmell- 

uSsstation Berlin—Saßnitz  — Schw eden) ist G reifsw ald  Durch- 
gsort für sämtliche R ügen- und  Schw edenbesucher,  zu- 

bi Von hier aus  auch  die bequem ste, günstigs te  und 
‘gste D am pferverb indung  (W ochenendkarten) mit den 

odischen  O stseebädern  besteht.  F e rn e r  w e rd en  w ährend

Greifswald.

des Tr
als . IT .rr.n ZKJgeleibesitzers, E rn s t  T rep to w  und führt  d ieser 
L)as‘R ein iger In h ab e r  die F irm a  unter seinem  N am en  weiter. 
sc]len rr^  l̂at e*n doppe ltes  A nschlußgleis, einen H o ffm a n n ’ 
1 oo p R*n gofcn  von 100 m B rennkanallänge, eine neue  
als a W o lf’sche I le ißdam pflokom ob ile  mit K ondensation

18 Antriebskraft.
preSs le .ZiegeleimaschLnen, und zw ar:  eine m oderne  S trä n g 
e t  e 'ne s tehende  R öhrenpresse ,  ein R undbesch icker  und 
G. vug elniühle etc., sind von der M aschinenfabrik  R oscher

• h. H . in Görlitz geliefert. 
y°n U eranschaffung  d e r  T o n m en g en  zur H ers te llung
steine 2 ^ d l io n e n  Vor- und H in te rm auerungss te inen , Loch- 
Und o ’ P ^ ck en s te in en ,  verschiedene System e, W andp la tten  
Motor] rj*lnr°h re n  von 4—32 ctm. 1. W. dien t eine 10 PS. 
^°n la  °  om otive d e r  F irm a  O renstein  & Koppel-Berlin . Ein 
l00 \ f ° r Von unerschöpflicher M ächtigkeit und  von über 

12 ? rg ° n G röße  sichert den Betrieb  auf einige 100 Jah re ,  
^nd a , .i Vel‘kw ohnungen  für B eam te  und die 40 A rbeite r 
Wirtsch7  vorhanden. A ußerdem  hat H e r r  T re p to w  eine Land- 
Schinena /TVOn c a ' ^  M orgen, d ie  mit den  neuesten  Ma- 

(T recker, H ackm asch ine  etc.) au sge rüs te t  ist.

des Som m erha lb jah res  von d em  nahen  und bequem  zu e r 
reichenden Saßnitz  billige R ück fah rk a rten  mit d re itäg iger  
G ültigkeit nach  den  schönsten O rten  Südschw edens  a u s 
gegeben .

Greifswald ist auf kulturellem und wirtschaftlichem  G e
biete mit Finnland, den Staaten des Baltikums und Skandi
navien eng verbunden. Das Institut für Finnlandkunde der 
Universität dient ebenso wie das Nordische Institut der 
P flege der Beziehungen zu Finnland und den nordischen  
Staaten. An der Universität besteht ein eigenes finnisches 
Lektorat. In jedem  Som m er werden besondere Ferienkurse 
für Nordländer abgehalten. Studierende aus allen O stsee
ländern w eilen auch sonst in großer Anzahl in G reifswald.

Mit allen O stsee ländem  bes tehen  lebhafte  H ande lsbez ie 
hungen, besonders  in G etreide, H olz  und Steinen.

Grünberger D am pfziegelei G. m. b. H.
i n  G r ü n b e r g b e i  F a l k e n b u r g  i. P o  m.
D as U n ternehm en  w u rd e  im J a h re  1908 von d e r  F in n a  

Loli & G raffunder und dem  R it te rgu tsbes i tze r  von W olden  
in G riinberg  geg ründe t .  Je tz ig e  In h ab er  s i id  die F irm en  
Loli & G raffunder, K rü g er  & Block und d e r  K aufm ann  Fritz  
Adler. Die Z iegelei liegt ca. 4 km  von F a lk en b u rg  en tfern t 
unm itte lbar an  d e r  E isen b ah n  und besitzt eigenes um fan g 
reiches A nschlußgleis  an  die R eichsbahn. D ie Anlage bes teh t 
aus g ro ß em  m assiven d re is töck igem  F ab r ik g eb ä u d e  mit Bock- 
schem  R ingofen ; über dem  Ofen befindet sich die künstliche 
G roßraum trocknere i mit D am pfheizung  und au tom atischem  
Betrieb, System  Keller, w elches S om m er- und W in terbe tr ieb  
gesta tte t .  F ünf g ro ß e  T rockenschuppen  für L ufttrocknung  
mit e inem  B elag  von ca. 500 000 S tück  erm öglichen  eine 
restlose A usnutzung d e r  Leis tungsfäh igkeit des  W erkes.  F ü r  
die F abrika tion  sind vorhanden  3 P ressen  zur H ers te llung  
von Vor- und H in te rm auerungss te inen , ’Lochsteinen, D e c k e n 
steinen versch iedener System e, W andp la tten , D achste inen  und 
D ra in röhren  von 4—21 cm  1. W. Reichlich vo rhandene  Gleis
an lage  in alle S chuppen  und  G ebäude  und dazu  gehörige

F o rtse tz u n g  S e ite  39,
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(Skiiinev J n & u f f r ie «  u n &  ^ o n ö c f ö f i r m e n
äfpfto&efifd? geordnet

Allianz und Stuttgarter Verein
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft 

Zweigniederlassung Stettin

Sammel-Nr. 354 71 Marienplatz 3

Bauhütte für Pommern
Bauausführungen jeder Art 

22920, 22921 Schlutowstr. 14

„Dapolin“
Deutsch-Amerikanische Petroleum-Ges. 

Petroleum — Benzin — Gasöl

Sammel-Nr. 25066 Elisabethstr. 20

*  .

Deutsche Elektrizitäts-Ges.
Elektrogerät — Installation — Lichttechnik 

Sammel-Nr. 25551 Politzer Str. 97

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

Eisenhoch- und Brückenbau

21327 Kronenhofstr. 10

Germania -Versicherung
Versicherungen aller Art

Sammel-Nr. 25286 Paradeplatz 16

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

Richard La Grange
Drahtzäune

21310,21311 Wussower Str. 4

Hagen & . Co.
Gegr. 1853 

Sämtliche Oele □ 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 G reifenstr.

Erich Mascow
Buchdruckerei und Papiergroßhandlang

37360, 37361 6r> Lastadie 76

Auskunftei W. Schimmelpfeng

27151 Augustastr. 15/17
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©fetfiner jtrtuffrie* uni> &ani>eföfi’rmen
afyfta&efifcfj geordnet

Hermann Scholl
Beton- und Tiefbau

24968, 24969 Arndtstr. 27

Ernst Simon
Aufzugfabrik

21423 Kreckower Str. 80

StettinerT räger-u. Baueisenges.
m. b. H.

37792, 37793 Holzmarktstr. 7/9

THÜRMANNSHOF

W ein- und Spiriiuosen-Imporihaus * Weinbrennerei
Likörfabrik

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

Thyssen
Eisen- und Stahl-Aktiengesellschaft 

Eisengroßhandel

Sammel-Nr. 35591 Im Steinbruch 14/16

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

Hoch-, Tief-, Beton- und JEisenbetonbau 
Zementwarenfabrik 

20042, 26387 Kronprinzenstr. 6

Victoria Dampfwäscherei
G. Vander Haegen 

Dampfwäscherei und Wäschevermietung

^1770 Hohenzollernstr. 10

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

Teerdestillation, Asphalterzeugnisse

37731, 37732 Telegr.: Nonnenmühle

r*»'-' _ ______ ____ ______  _____
Al s V Ung  d e r  T onm engen  dient eine doppelg le is ige  Seilbahn.

J ä tm a s c h in e  ist eine 120 PS. D am pfm asch ine  vorhanden. 
100  YT° n â Ser von unerschöpflicher M ächtigkeit und  von ca. 
kera . r£ en G röße  und  gee igne t zu r  H ers te llung  aller  für 
WerV*1̂ 16 ^ wec^ e. F ra g e  k o m m enden  W aren  sichert dem
c\ ~ ^  1 l i r  O  o n  o r n  f m n n n  r \  A n  D  f  , 1 1 ^  T ? «  U « ! l   

'e rk  f.. pr «■«“ »HCIIUCH vvaicu s i tu c u  uen
20  fyr G enerationen  den R ohsto ff  für die Fabrikation ,
fj^u e r*cw°h n u n g en  für B eam te  und A rbeite r  in eigenen 
v0n S(: rij  d es U n ternehm ens  geben  einem s tänd igen  S tam m  
c l i e n t  r - t e ™  ^Unterkunft. D as nicht benutz te  T bnge lände  
Inhah^ 0  .u fig  Z w ecken  de r  Landw irtschaft,  auch  s teht jedem  
Verf^ neiner W erk w o h n u n g  ca. 1/ 2 M orgen  G arten land  zur

Die
Inhaber \ir • 11 D a m p fz ie g e k i  Zülshagen ,
I8 9 7  v • Y e 1P e r 111 U ra inburg , w urde  im  J a h re  
v°n i ° \ r f ' nem  ^ a te r  I?eu erb au t  und  w ar  eine F abrika tion  
Zeit , Hon H andstr ichs te inen  vo rgesehen ; nach  k u rz e r
8 erich t Uf t  ^ n la&e v e rg rößert  und mit M aschinen ei 
Ziegei . J a h re  1905 übernahm  d e r  je tzige Besitzer di
4 1 und verg rö ß er te  dieselbe, so d a ß  heute  3i/ 2 bis
^°rhan  . aue.r "> Loch- und  D eckenziegel e rzeug t w erden . 
Init S h MSt. e *n H o ffm a n n ’scher Ringofen, dessen  F e u e r  
der Ro)C la &“ -Schürappara ten  bed ien t wird. Z um  T ran sp o r t  
t>eni4tzt . *n ^ e w e rden  zw ei T ran sp o r te u re  mit 1000 m Länge 
^aschin a u ß e r  d e r  Z iegelp resse  ist eine „ D o m b u s c h “ -Streich- 
2u H ir f i  v? r ba nden, au f  w elcher d e r  w eiche blaue Lehm  
^ aschin > tnc llz iegeln  v e ra rbeitet w ird. D en  A ntrieb der  
W°lf, ch?  “n.d elektr. V erso rg u n g  beso rg t eine 100 PS.

j-j 11 e ißdam pflokom obile  mit K ondensation. 
f a lkenhnr a b e r  lst G esellschafter d e r  Z iegele iverein igung 

den V  ^  U m g eg en d  in F a lk e n b u rg  i. P om .; le tz te re  
'  erkauf d e r  E rzeugn isse  übernom m en.

ein-
die

Die Z iegelei
V enske, Viglahn &  Co.

w urde  im  J a h re  1904 geg ründe t .
D e r  T on  aus d e r  G rube w ird  mittels einer 10 PS. 

M otorlokom otive, geliefert von de r  F irm a  O renste in  & Koppel, 
bis zum T onau fzug  der  P resse  gebrach t.  D ie M aschinen 
zur V e ra rb e itu n g  des T ones  bes tehen  aus einem  R u n d 
beschicker, e inem  B rechw alzw erk , G la ttw alzw erk  und einer 
von d e r  G örlitzer Z iegele im asch inenfabrik  gelieferten  Presse.

A ngefertig t w erden  an F er t ig fab r ik a ten  Vor- und H in te r 
m auerungsste ine , Langlochsteine, D eckenste ine  aller F o rm ate  
sowie D ra in ag e ro h re  aller Lichtweiten. Die G esam tp ro 
d uk tion  b e t rä g t  u n g efäh r  3i/ 2 Millionen. D ie A ntriebskraft 
w ird von e iner  G0 PS. Lokom obile  geliefert.

Die W aren  w erden  in einem H offm annschen  Ringofen 
gebrann t.  1 ;

D ie Ziegelei
Krüger &  Kieß

w urde 1897 von C. K rü g e r  & E. T rep to w  unter de r  F irm a 
K rü g e r  & T re p to w  geg ründe t .  1911 schied E. T rep to w  aus, 
um  die b enachbarte  Z iegele i W egner, K rause  & Co. zu 
übernehm en. D afü r  tra t  H e r r  C. K ieß  in die F irm a ein. 
1923 w urden  R ichard  K ieß  und K arl Albert K ieß als G esell
schafte r  au fgenom m en  und  die F irm a  in K rü g er  & Kieß 
geändert .  1924 vers ta rben  C. K rü g e r  und C. Kieß.

D as  W e rk  hat m oderne  S trangpresse , R ingofen  von 
100 m B rennkana llänge, au tom atische O fenbeschickung, System  
E xfaustibus , und eine W olfsche H eißdam pflokom obile  als 
A ntriebskraft .  E rz e u g t  w erden  4 —41/2 Millionen M auersteine, 
Lochsteine, D eckenste ine , poröse W aren , D rain röhren .

D ie B elegschaft b e träg t  40 A rbeite r  u nd  A rbeiterinnen.
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ZiegelwerH Pennehow
S p ez ia lfab rik  fü r  H o h lw a re n

l i e f e r t  l a u f e n d
%

poröse „Eörslersdie“ Dediensfeine 
Langlodisfeine 

und Zwisdienwandsieine.
E s  w e r d e n  p o r ö s e  S p e z i a l s t e i n e  

a u f  W u n sc h  a n g e fe r t ig t .

Drainröhren
l ' 7« b is  8 Z o ll  s t a r k

Vormauerungssfeine
Hintermauerungssteine

i n  a n e r k a n n t  b e s t e r  Q u a l i t ä t .

■GBS

Das

5 >1$28

is t  so eb en  ersch ienen  i

D ie  B u c h a u s g a b e  d e s  S t e t t i n e r  H a n d e ls r e g i s te r s  
e n t h ä l t  6000 im  H a n d e l s r e g i s t e r  e in g e tra g e n e  
F i r m e n  d e s  R e g ie ru n g s b e z i rk s  S t e t t i n  n a c h  
dem  n eu esten  S tan d e u n d  g ib t  A u s k u n f t  
ü b e r  a lles  W is s e n w e r t e  b e i  d ie s e n  F i rm e n .

D as Buch ist erhältlich
a n  d e r  K a ss e  d e r

Industrie-und Handelskammer
S t e t t i n ,  S c h u h s t r a s s e  1 6 / 1 7 ,1

P reis 3 .— RM.
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Paul Körner | n
STETTIN

| Herings- §
| Import und Export
|  Eigene Kühlhaus-Anlagen |

=  T e l e g r a m m - A d r e s s e :  „ P e k a “ =

• G S + &  G f + Z S )  • <??♦££> • § ? + &  G W ®  (5 ^ 9

I Terrazzoarbe^ |
1 Grundwasserabdichtungen 1
• •
9 führen aus |

|  Ückermünder Zementwaren- 9
I  und Dachsteinwerke s
| G e o r g  L a n g h o f f  & Co. |
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S t e i t  i n
^Ifetienhapitalien 10 000 000 $ U l 

Urfprung 1857 ✓ 70jäf)tigc trabitionelle (Erfahrungen.

G rundkapita l,  S icherhe itsfonds u. offene R eserven  .

40 M illionen Reichsmark
P räm iene innahm e 1927: 2 4  Millionen
G esam tbestand  Ende 1927 m eh r  als 3 0 7  Mill« k “ «

V ersicherungssum m e

Sie e rsparen  Zeit, G eld , U m stände, w enn Sie 
Ihre  V ers icherungen  vere in igen  bei den

GERMANIA-GESELLSCHAFTEN STETTIN
Diese sch ließen  ab:

L e b e n s - V ersicherungen  m it  ärz tlicher und  o ne 
ärztl. U n te r s u c h u n g ,  Invalid itä ts- ,  A ussteuer-,
L e ib ren te n -  u  Alters-Renten-V ersicherungen

E inzel-U nfall- und  K ollektiv-Unfall-, lebensläng
liche Passagier-U nfall V ersicherungen

H aftp flicht — Radio-H aftpflicht-V ersicherungen
A uto -, A uto-E inheits -V ers icherungen  
Luftfahrzeug-Versicherungen
Feu er-, Einbruch-Diebstahl-Versicheiungen 
Wasserleitungsschäden-Versicherungen
B ü r o m a sc h in e n -V ersicherungen  
Transport-Versicherungen aller A rt 
Reisegepäck-Versicherungen

A u sk u n f t  e r t e i l e n  die G e n e r a l d i r e k t i o n ,
P aradep la tz  16, u n d  säm tliche  V ertre ter.


