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Union
G e g r i in d e t  1857

Acftien-Gesellschaft 
ffiir See- land Fluss- 
Versicherungen in Stettin

Tran$port»er$l*«un9en
aller Art

Fernsprecher: Nr. 27060 Drahłanschrifl: Seeunion

M A R K Ę

u e r b i k g t  O u a l i t a t

Weilejlgehende ' 
Zahlungserleichterungen 
IMpige TTtoriatsraten

S IN G E R  N A H M A S C H IN E N
AKTIENGESELLSCHAFT
Singer Laden iibera66

GesdiaHssfellen fn Poromern:
Anklam, PeenstraBe 7
Barth, Lange StraBe 50
Belgard (Persante), KarlstraOe 27
Bergen (Riigen), BahnhofstraBe 52
Bublitz, Poststrafie 144
Butów, Lange StraBe 68
Cammin i. Pom ., WallstraBe 2
Demmin, LuisenstraBe 28
GoIInow i. Pom ., W ollweberstraBe 7
G reifswald, Lange StraBe 15
Koslin, Bergstrafie 1
Kolberg, Kaiserplatz 6
Labes i. Pom ., IlindenburgstraBe 57
Neustettin, Preufiische StraBe 2
Politz, BaustraBe 7
Polzin, BrunnenstraBe 17
Pyritz, BahnerstraBe 50
Biigenw alde, Lange StraBe 32
Schivelbein, SteintorstraBe 24
Stargard i. Pom ., HolzmarktstraBe 3
Stettin, GieBereistraBe 23
Stettin, Breite StraBe 58
Stolp i. Pom ., MittelstraBe 5
Stralsund, Apollonienmarkt 7
Swinem iinde, FarberstraBe 5
W olgast, W ilhelmstraBe 4



O S T S E E - t t  A N D E L'
11

Num m er 8

Automobi l-Re pa rat u r-Anstalt
Gauger & Schunke /  Stettin
Sannestra(3e Nr. 12 a (Gialcjwiese) — Telefon 3 1 4 8 5

Reparaturen an Automobilem, Treckern u. M oto ren aller Art
Kraftwacgerwerleihuncg

F ab rik a tio n s= Z w e ig e :

Bratenschmalz-Siederei, Kunst- 
speisef ett-Fabrik, Syrup-Raf f inerie 
Kaffee- und Getreide - Rostereien 
Malzkaffee-Fabrik, Fruchtetuvage- 

Anstalt, Gewurz-Miihlen

Tetzlatf & Wenzel, Stettin
KOLONIALWAREN - GROSSHANDEL UND EINFUHR
Z W E I G N I E D E R L A S S U N G E N  IN H A M B U R G  U N D  K O N I G S B E R G  I. PR-



der Markę ,,Feldmuhle Special- 
BanK-Post“  dient allen Sachver- 
standigen ais Wahrzeichen der 
Oualitat. Der besondere Charak
te r des Papiers, seine Festigkeit 
und Zahigkeit geben ihm hervor- 
ragende Eignung ais Schreib- 
maschinenpapier und ermóglichen 

v o l l e n d e t e D r u c k w i e d e r g a b e

PAPIER - UND ZELLSTOFFWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 
STETTIN

S a s  

Stettincr 
JCandels-Jlegisfer 

1 9 2 9

ist erschienen !
Das Register gibt Aufschlufi uber die 
Rechtsverhaltnisse von 6000 Firmen des 
Regierungsbezirks Stettin. Es verzeich- 
net in ubersichtliclier Anordnung auOer 
der Firma insbesondere dereń Inhaber,
Gesellschafter, Geschaftsfuhrer, Vor- 
standsmitglieder,Prokuristen; ferner die 
Vertretungsbefugnisse, das Grund- oder 
Stammkapital, den Geschaftszweig, die 
Adresse, das Jahr der Eintragung u.v.a.m.
Z u b e z i e . h e n  d u r c h d i e

Industrie- u. Handelsttammer zu Sfetfin
Stettin, FrauenstraBe Nr. 30, Borse I.

‘Preis 3 ‘#2171.
••UNION'* Fabrik chemischer Producte, Stettin
Betriebstatten in Stolzenhagen-Kratzwieck bei Stettin, Stettin-Grabow, Heiligensee a. d. Havel bei Berlin, Meme!



Kohlen-Koks-Anthracit
G. m. b. H .

Stettin-Zullchow
Rechtes Oderufer

Telefon Nr. 31594, 31595 
Telegr. - Adr.: Bestwerke

KurfurstenstraGe 56
Tel.-Adresse: Bestwerke 
Telef.: Nollendorf Nr. 3527 

Kurfurst „  9626

Anthracit - Aufbereitungen
Herstellung von

Bestwerk - Anthracit - Eiform - Lochbriketts 
Bunkerkohlen

Umschlag von Massengutern fur Seeverladunq

O S T S E E - t t  A N D E L Num m er 8
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I  STETTINER OELWERHE A.-G. ZDLLCHOW i.POM. M

B O H N E N S C H R O T
MARKĘ IMPERIAL

Das Universalfutter
fur  alle landwirćschafćlichen NućjHere. IIH0iltbehrlich f u r  in £ e n s iv e  M i l c b w i r f s c b a f t 
und m o d e r n e  V ie h z u c h f . Z u  M asfzwecken fiir R indvieb, Schafe u  Schweine, ganz besonders 
aber zur V erbesserung und Verbilligung der E r n a h r u n ę  d e r  P f  e rd e . Von nam hafćen Land= 
wirćen u. Aućorićaćen landwirfschafćlicher Hochschulen a n e r k a n n ć  u. a u f s  b e s f e  e m p fo h le n .

|  Verlangen Sie beim Hani von Soya-Sdirol ausdriidflidi „Markę Imperial" =  
der Sfetliner Oelwerhe A.-G.

damić Sie wissen, was Sie bekommen. Verkau£ durch alle G rofihandler

| Stciiincr Oelwerhe fl .-fi. ztiltóiow bel Sleffln. |
| ^ertreter in Helsingfors: Firma Soren Berner & Co. |
' ^^^niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiimmmiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
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Stettin
Bas Tor der Oslsee

D a h e r  d e r  b e g u n s f ig te  S e e h a fe n  fu r  d ie  

G u f e r b e w e g u n g  zw ischen M i££eleuropa —  

S k a n d in a v ie n , F in n la n d , R ands£aaćen , Rufi= 

land , U eb erseeg eb ie£ en . N u r  135 km  von  

B e rlin  au£ dem  S ch ienenw eg  e n tfe rn t  — 

n e b e n  b e so n d e re r  K a n a lv e rb in d u n g  (Hohen= 

zo lle rn k an a l) mi£ d e r R e ic h s h a u p ć s £ a d £ .

ffodernsie UimdilagS' nnd Lager 
einridifungen fur SlflcH- 

und Massenguier

E ig en e  H a fe n b a b n , K u h lan lag en , F re ib ez irk . 

D e r  le isćungsfah igs£e ' Ex= u n d  Im p o rth a fe n  

fu r  O b ersch les ien  u n d  Tschecboslovakei, 

ca. 180 b a  In d u s tr ie g e la n d e . V e rk a u f u n d  

V erm ie£ung von  G ru n d s£ u ck en  an  seećiefem  

W a sse r  zu  b illig e n  P re is e n  u n d  g u n sfig en  

B ed in g u n g en .

AusKiinff:

HafeiwerwaHung Sfettinjrelhafen
HaupfterwaUungsgehdude
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Kronziegelei (ledicrmunde
PB“  Der hodiwerfige Ziegel

UndBahn: Ueckermiinde Fernruf: Ueckermiinde 204 in al l en S o r t e n  von a n e r k a n n t  b e s t e r  Qu a l i t a t  
^  Eigner AnschluBkanal am Ilali'

Pommersdte Ziegeleien
*

Guflav LindKe & CO., Dampfziegelwerhe, Sfolzenhageitffrafzwiedi

M auersteine, Dachziegel, Hohlpfannen, F liesen, Falzsteine, Lochsteine, R adialsteine sow ie  Form steine  
aller Art, D eckensteine, Drainrohre. Spezialitat: Y erblendziegel. Jahresproduktion: ca. 10 Millionen Ziegel

Pommersdier Industrie-Verein auł AKlien
K o n to r: S T E T T IN , B o llw e rk  3

Ziegelwerhe Berndsłiof Dci llefltermiinde
lie£er£

Hiniermaueningssfeine, Verblender, Dadisieine, Falzziegel, Dedtensleine usw.
Jahrliche L e istu n g sfa h ig k e it e tw a  20 M illionen H in term au eru n gsstein e.

Mauersteine
direkt ab naher Ziegelei und frei Bau 
in hervorragender Gttte preiswert

Dam pfziegelei M iigge
Stettin, WarsowerStr.
F ernsprecher 22794 .

Ziegel- und DrainrOhrenwerhe 
Klufzow

Frhr. H einrich v. S eck en d orff
Fernruf: Stargard i. Pom. Nr. 21 —  Post- und Bahnstation Kliitzow »

Telegramm -Adresse: Ziegelwerke Kliitow i)

Fabrikation: |
Masch.-Mauersteine, por, Langlochsteine, j  
Forstersche und Kleinsche Deckensteine $

Spezialitat: d
Drainrohren mii glafi gepulzfen Slofję- | 

fladien von 4 bis 31 cm 1. w. |
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Marki a n d  M&rienkirchc

GrGifswuM ist infclye seiner gmnstigen 
tDurch&un&seri fur snmtlicHc GHiofenbesucher.

Von liier aus bequemste/ schnellste und billigste Damplewerbindung nach den Riigen ’schen 
Badem -  Schnellster AutoverJcehr uber Greifswald- Stahlbrode -  Glewifyer Fahre. 
Neuzeitliches Fahrschiff ~ Gute Autostrafien ~ Schnellzugstation der Linie B er!rn-ia En i tj ~ Sdi weden.

Sch&nster $lus§lM®seri 
s iim tlic h e r ‘ftu& en'scher ‘BUdeirbesmcher 7
Kleinhahn=, Dampfer-y Motorboot= u. A u Lob us verbin dung nacfi den Seebadern L.ubmin u. Wieck^Eldena.

G  rei fs  w a Id  bietet die mannigfachsten und abwechslim^sreichsten Genusse. Sefienswurdi 
Jceiten sind u. a. die drei gotiscfien Kirchen, das im Renaissancestil erbaute Rathau$/ die 
ans der Blutezeit der Hansa geretteten gotisdien Giebelhausery Stadtmauer und Stadtwall 
-  der scliónste der Provinz -  die Universilats$ebaude> die hóchinteressanten Sammlungen 
in den llniversitatsinstituten. Von /lniany (Dktober bis Lride Ąpril Spielzeit des a ul hoher 
kunstlerischer Móhe stehenden Stadttheaters (Oper, Scliauspiely Gper et tejx SymphonieJconzerte. 

,ebhafte 1 landelsbeziehungen mit a Hen Ostseelandern ( Getreide, Mol z, Steine,

N z h  e r e  J i u s J c u n l t  d u r c h /  v  e r  te e h  ra ^ i s t r a t  L i n  c s y e r e i n

Greifswaltl
die alte ponimersche ŁIniversiiatsstadt (alt es te l/niversitat PreuEenSy geyrundet 14-5ó)/ ani Ryck= 
stromgelegen undrings umyeben von JLaub= undl\lade Iw aIderry sowie vom GreifswalderBodden.



'Wirtschaftszeitung fur die 6stseeldnder, das StettinerWirtschaftsgebiet 
und sein Jfinłerland

AMTUCHES ORGAN DER INDUSTRIE- (IND HANDELSKAMMER ZU STETTIN
Mitteilungen der Reichsnachrichtenstelle fur AuBenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnlandischen Vereins e. V. zu Stettin 
Nachrichten des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V.

jj H erausgeber D r. H. S c l i r a d e r ,  Syndikus der Industrie- u n d  H andelskam m er zu Stettin
P tsch n flle iter  u n d  yeran tw ortlich  fQr d ie  B erichte Ober das A u slan d  W . v. B u 1 m  e r i  n c q, yeran tw ortlich  fa r  d ie  B erichte  Ober das In land  

^ __ Dr. E. S c h o e n  e ,  den  A nzeigen teil H. J a e g e r ,  a lle  in  S tettin .
Ver.  ̂ B ezugspreis vierteljśihrlich 2,50, A usland 3,— B eiclism ark. — Anzeigenpreis lt. Tarit. — _____________________ _
Schifł?eł B®,t łsch er Verlag G. m. b. H., Stettin . D ruck: F isch er  & Schm idt, S tettin . S ch r iftle itu n s u n d  Inseraten-Annnhm*»- „

r*i e, 'ern sp rech er Sam m el-N r 35341 Die Z eitschrift ersch ein t am  l .  u n d  15. jeden  M onats. Z ahlungen auf das P ostsch eck k on to  des B altischen  
Geschafł V erlages G. m. b. H., S tettin  Nr. 10464. B ankverbind ung: W m . Schlu tow , S tettin .

ss*elle in  H elsingfors: A kadem iska Bokhandeln, A lexandersgatan 7. Konto in  H elsingtors: Ifansallis Osake Pankki, A lexandersgatan 40/42/

't ir .  8 Stettin, 15. ftp rU  1929 9 . J a h ry .

ihre *  p UStrie= u n c l H z n d e ls k u ń m e r  z u  S te ttin  he3r i i k  d ie  A b o r d n u n 3  d er  f in n la n n d isd ie n  H a n d e ls k a m m e r ^  d ie  
A h o r / eSUCfl ^ euts^ anc ŝ m it  ^ iettin  be3 in n t;  a u f  das herzlickste. D ie  K a m m e r  fa ftt d ie  Tatsacfie/  daE  d ie  
sein UnS Scrade in S te ttin  deu tschen  B o d en  h e tr itf, ais einen B ew eis d a fu r  a u (  da fi d er  Seehafen  S te ttin  m it  
Ą ^ ’U Aus3 ed e lm ten  m itte leuropa isd ien  H in te r la n d  im  L a u f e  d er  letjten J a h  rżeli n ie  m e h r  u n d  m e h r  d ie n a tu r lid ie  
u n d  UnC[ Ł in sa n ssp fo r te  D eu tsch la n d s u n d  der ubri3 en m itte leuropa isd ien  I ja n d e r  z u  d en  A n lie 3 erstaaten der O stsee  
einQ ?a m e n t^  iflres °stlichen Teiles 3 ew o rd en  is t  U n te r  d en  letjteren n im m t F in n la n d  fu r  d en  S te ttiner  H a  fen  
y e l u y ^  ^ ervorm 3cnc^e ^ un3  u n d  d ie  fo r td a u ern d e  V erdichtun3  der altsnf  beW ahrten  H a n d e ls -  u n d  
War Cj ZieflunS cn zw jsd ie n  F in n la n d  u n d  S te ttin , d ie  nach  d e m  K rie3  in so erfreu lid ier W eise z u  beobad iten  
s J ^ ^ Sl Cin ^ erec^tes Z e u 3 nis d a vo n  aB/  w /e emsi3  u n d  m i t  w /e schónem  & fo l3  a lle S te ttiner  W irtsdiaftskreise. 
J[Ąn j  d ie  Pfle3 e dieser B eziehun3 en z u  d e m  befreundeten  F in n la n d  b e m u h t sind . D ie  S te ttiner Industrie*  u n d  

nJ  ™ m m e r  *ls beru fene Vertretun3  vo n  S te ttin s H a n d e l, In d u s tr ie  u n d  S ch iffa h r t 3 ib t 3 ern d ie  Versicherun3  
S i b t d  dicsem  W e3  von  S te ttiner Seite a u d i in  Z u k u n f t  unablassi3  fort3 esdiritten  w  er d en  w ird . D ie  K a m m e r
jętjt . et' j l ° l f n u n 3  A u sd ru c k , da li der w irtscha ftlid ien  Z u sa m m e n a rb e it zw ischen  F in n la n d  u n d  S te ttin , d ie  3 erade  

ln d em  Besuch der f  nn la n d isch en  H a n d e lsk a m m e rn  eine n eu e  Betati3 un3  fin d e t, a u d i  w eiterh in  reiche u n d
ble ibende h rfo l3 e beschieden sein m ó 3en.

Dr. H ellm ut Toepffer r
Prasident der Industrie- un d  Ha ndelska mm et zu Stettin.

V lv in -

arr^ e  und k a lte  
, sPeisen

u a 1 i t a t

H ^n g s-K ap e lie

Neui W E I N S T U B E N N e u !

S T E T T IN , P a ra d e p la tz  N r. 3 0  : :  Telephon Nr. 20279 und 26664 
S o n n a b e n d s  T a n z  b is  4  U h r . ■

ciłie r~

W a rm e  und  k a lte  
Speisen

b e s t e r Q u a I i t a t

Stimmungs-Kapelle
„ S ch im -S chu-V 6 “

W . j 
C h le n
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fl ach

T in n lt t n d
dem  L a n d  d e r  £au sen d  S een  =5

iitoer Stettin
Stettin~Jtelsingfcrs via tn ev a i

R eg elm assig er P a ssa g ie rd a m p fe rd ie n s t

W a h ren d  d e s  S o m m ers 7= u. 13= b ezw . 
14= u. 1 7 tag ige  G e s e lls c h a fts r e ise n  nach 
F in n la n d  zu  b illig s te n  G e sa m tp r e ise n .

Im S o m m e r :  Luxusdam p£er „ R ttg e n 44 u n d  „A riadnę44.
A bfabrćen von Sćefiin  jeden Mi£ćwoch u n d  S onnabend 16 U br.

Im W in ter I A is E isbrecber gebauće Schnelldam pfer „W ellam o44 u n d  „N ordland44.
A bfabrćen von Sćeććin abwechselnd jeden Sonnabend 15,30 U br.

A lle  n a h eren  A u sk iin f te  so w ie  F a h rp la n e  durch

|Rud.Clirfsf.Grlbel,Sl€lifn>FfnsKaAnSfarfygsAhftebolagef,llel$lngfor$
R e e d e r e i d er  D a m p fer  

„Riigen“ u n d  „Nordland“.
R e e d e r e i d er  D a m p fer  ,, Ariadnę44 u n d  „WellamO44 

A g e n tu r :  G u s t a v  M e t z l e r ,  S te t t in .

iminiiiiMMiiiiffiimiiiitMinmiTM 

R E G E L M A S S I G E R  P A S S A G I E R D A M P F E R D I E N S T

S te ttin  -  ‘Sti&a
m i t  d e n  S d in e l ld a m p f e r n  „ ‘S Ł c ę f i n t M 4 * , „ O s t S C C

Abfahrten von Stettin Jeden Sonnabend 15,15 Uhr.

S te ttin  -  Stcctchcbn
D a m p f e r  „ V i c t c r i U

Abfahrten von Stettin am 5. und 20. e ines jeden Monats 18 Uhr.

1  R E G E L M A S S I G E R  F R A C H T D A M P F E R D I E N S t

Stettin—D a n z ig .....................
Stettin—E l b i n g .....................
Stettin—Kónigsberg . . . .
Stettin—L i b a u .....................
Stettin—R i g a .........................
Stettin —Reval—I Ielsingfors 
Stettin—Kotka—Wiborg

von Stettin nach nachstehenden Hafen:
Stettin -  Stockholm  
Stettin—Flensburg 
Stettin—Kiel

7 tagig 
7 tagig 
3 tagig 
7 tagig 
7 tagig 
7 tagig 

14 tagig
Stettin—Abo—Mantyluoto—Wasa 14 tiigig

S te ttin -H a m b u r g .....................
Stettin—B r e m e n .....................
Stettin—R o tte r d a m ................
Stettin—Antwerpen . . 
Stettin —Rheinhafen bis Koln

Stettin—anderen Ost- und Nordseehafen nacli Bedarf.

15 tagig 
14tagig 
14 tagig 
3 tagig 
7 tagig 
7 tagig 
7 tagig 

14 tagig

Auskiinfte in allen Passage- und Frachtangelegenheiten durch die Reederei ^

*5Łud. C h r i s t . G r i h e l ,  S t e t t i n • |
I m i i i i i m m m m i m i H y i i i i i i m M i n m i n i i M i m
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Sf eilf n—Ff nnland.
Vion Dr. E.

Wie es der Besonderheit der geographischen 
Eage Stettins entspricht, nimmt innerhalb seines 
Hafenverkehrs der mit den Landem  der óstlichen 
Ostsee eine besonders wichtige Stellung ein; dies 
umsomehr, ais fur den Verkehr Deutschlands und 
des iibrigen M itte le u ro p a  mit diesen Landem  der 
. ettiner Hafen das gegebene Aus- und Eingangstor 
11st- der Vorkriegszeit waren es namentlich die 
 ̂ichten Handels- und Verkehrsbeziehungen zu 

l a n d ,  die innerhalb des Gesamtverkehrs des 
k t(̂ ttiner Hafens einen besonders breiten Raum ein- 

nien. Infolge der Veranderungen, in s b e so n d e re  
Cer Strukturwandlungen der Ostseewirtschaft, die 
c er Weltkrieg und seine Folgeerscheinungen be- 
wirkt haben, ist das Bild heute ein anderes ; trotZ' 
a ler Bemiihungen ist der Handelsverkehr mit RuB- 
f l  ■ ip-f°lg"e dei* russischen politischen und wirt- 
c laftlichen Verhaltnisse, namentlich infolge des 
Uuenhandelsmonopols der Sowjetrepublik, noch

li l?161* Se^ r r̂a&m entarisch, die auf den wirtschaft- 
c n Wiederaufbau RuBlands gesetzten Hoffnun- 

gerade der deutschen Wirtschaft haben sich 
j-s er nur zu sehr geringen Teilen erfiillt, und wann 

e allmahliche Beseitigung der obwaltenden Hem- 
s die sich gerade fiir den Stettiner Hafen
. lr nachteilig ausgewirkt haben, und die Wieder- 

v nschaltung der russischen Wirtschaft in die Welt- 
nor ^ Ĉ a^  eintreten wird, hieriiber laBt sich heute 
si< k keine sichere Vorraussage machen. Ist der 

gegenwartig iiber Stettin vollziehende Giiter- 
di ausc^ mit RuBland also heute noch unbefrie- 
p f end> so haben doch andererseits die erwahnten 
Sch^f n Veranderungen im Osten auch die 
p . *Urig der Randśtaaten, heute immer wic.htigerer 
abe ^°r.en im Stettiner AuBenhandel, insonderheit 
cla^r ,ĉ e Befreiung F i n n 1 a n d s zur Folgę gehabt, 
Uni ei}te im Handel Stettins mit dem Osten den 

estritten hervorragendsten Platz einnimmt.

S c h o  e n e.
Wirtschaftliche Wechselbeziehungen zwischen 

Stettin und Finnland haben natiirlich auch schon 
lange vor dem Kriege bestanden. Durch den wirt* 
schaftlichen Aufschwung, den Finnland ais selbstan- 
diger freier Staat aber seit dem Kriege genommen 
hat, haben diese Beziehungen eine sehr wesentliche 
Belebung erfahren konnen. Die staatliche Selbstan- 
digkeit hatte zur natiirlichen Folgę auch eine stetig 
zunehmende Intensitat auf kommerziellem Gebiet, 
und soweit diese sich auBerhalb der Landesgrenzen
1 innlands durch Pflege des Giiteraustauschs mit an- 
deren Staaten auswirkte, war i n n e r h a l b  d e r
O s t s e e  k e i n  H a f e n  b e r u f  e n e r  a i s  
d e r  S t e t t i n s ,  Mittler zwischen Finnland 
einerseits und Deutschland und Mitteleuropa 
andererseits zu sein. Stettin hat sich dann 
auch die Pflege und den standigen Ausbau der B e
ziehungen zu F innland besonders angelegen sein 
ląssen, mit dem Erfolg, daB es heute in dieser Hin- 
sicht an erster Stelle unter den* deutschen Ostsee- 
hafen steht. In dem ausgedehnten Netz regel- 
maBiger Schiffahrtslinien Stettiner Reedereien" — 
aber auch die finnlandische Reederei ist hieran be- 
teiligt hat sich der Stettiner Hafen ein Instrument 
geschaffen, das dem in aufsteigender Linie ver- 
laufenden W arenaustausch mit Finnland, aber auch 
dem Personenverkehr in hervorragender und allen 
yorliegenden Wiinschen rechnungtragender Weise 
dient. Von Stettin aus werden heute nicht nur die 
grofien finnlandischen Hafen wie Helsingfors, Abo 
und Wiborg, sondern auch zahlreiche mittlere und 
kleinere Hafenplatze, von denen hier Kotka, Raumo, 
Mantyluoto, W asa genannt seien, regelmaBig an- 
gelaufen. Alle diese Linien erfreuen sich reger Be- 
nutzung.

Besonders hat sich die Stettiner Schiffahrt aber 
um den Ausbau des P a s s a g i e r v e r k e h r s  mit 
Finnland bemiiht. In Gemeinschaft mit der Finska-

i

Am Dunzigkai.
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Angfartygs-A.-B. werden im Sommer zweimal, im 
W inter einmal wóchentlich S c h n e l l d a m p f e r  ab- 
gefertigt, die Helsingfors (bezw. Abo) in zweitagiger 
rascher Fahrt erreichen; und zwar handelt es sich 
bei den in diesem Dienst beschaftigten Schiffen 
um moderne, mit allen Bequemlichkeiten ausge- 
stattete Dampfer. Im W inter bieten sie durch ihre 
besondere Bauart auch den Eisverhaltnissen Trotz, so 
daB — we erforderlich mit Unterstiitzung der zur Ver- 
fiigung stehenden Stettiner und finnlandischen Eis- 
brecher sogar in dem zuriickliegenden Winter 
1928/29 der Passagier- und Giiterverkehr zwischen 
Stettin und Finnland trotz der langanhaltenden und 
bekanntlich iiberaus harten Eisperiode aufrecht er- 
halten werden konnte.

die Vorkriegsjahre ergeben haben. In der finnlan
dischen Einfuhr Stettins spielt Holz infolge der 
laufenden groBen Pąpierholzeingange mit Abstand 
die Hauptrolle. Die Entwicklung des Eingangs 
einiger besonders wichtiger Einfuhrgiiter Stettins 
aus Finnland zeigen folgende Zahlen (die Zahlen flir 
die einzelnen Giiterarten fiir 1928 liegen noch nicht 
v o r ) : Einfuhr in to zu 1000 kg.

Warenart 1912 1913 1924 1925 1926 1927
Ilolz, Papierholz 7 632 6 353 30 813 199 283 164176 141 329
Zellstoff 3 871 1402 3 834 17 398 6 559 11864
Papier u. Pappe 3159 943 2 021 3 590 4 297 4 411
Freifielbeeren — — 79 102 805 1283
Butter 575 966 674 1626 3 308 3 216
Kiise — — 981 135 1288 1339
Flachs — — — 25 — 4 381

Im Stettiner Freibezirks.

Was nun den W a r e n v e r k e h r  angeht, so 
ist er dadurch gekennzeichnet, daB Finnland einer- 
seits Ausfuhrland fiir seine reichen Bodenprodukte 
ist, wahrend es auf der andern Seite infolge des 
Charakters des Landes, das nicht in allen seinen 
Teilen Ackerbau zulaBt, und in Anbetracht dessen, 
daB die vorhandene eigene Industrie, die teilweise 
erst wahrend des Krieges aufgebaut worden ist, 
die Bediirfnisse des Landes nicht in vollem Umfang 
befriedigen kann, sowohl fiir agrarische wie indu- 
strielle Produkte in hohem MaBe aufnahmefahig 
ist. —

Die Entwicklung des Warenverkehrs Stettins 
mit Finnland zeigt folgendes B i ld :
Jahr E i n f u h r Jahr A u s f u h r

in to zu 1000 kg in to zu 1000 kg
1912 17 746 1912 99 829
1913 10 356 1913 115 461
1924 40 000 1924 39 700
1925 339 888 1925 79 591
1926 196 652 1926 152 020
1927 201 979 1927 90 253
1928 269 711 1928 111927

Es ist also namentlich ein starkes Ansteigen, ja ge-
radezu eine V e r v i e 1 f a c h u n g d e r  E i n f u h r  zu
beobachten, wahrend auf der Ausfuhrseite, von der

den Steigerung des Jahres 1926 abgesehen, die 
letzten Jahre so ziemlich die gleichen M engen wie

W enn auch die A u s f u h r  mengenmaBig gegen' 
iiber der Einfuhr betrachtlich zuriicksteht, so ist 
sie wertmaBig doch recht beachtlich, da hierbei wei r t - 
v o 11 e S t i i c k g i i t e r  einen breiten Raum  e i n n e h -  
men; andererseits spielt der Ausgang nach F i n n l a n d  
auch innerhalb der Gesamtauśfuhr des Stettinei 
Hafens, die 1928 1090 998 to betrug *), eine s e h r  
wichtige Rolle insofern, ais er immerhin etwas 
mehr ais den zehnten Teil des G e s a m t g i i t e r a u s -  

ganges Stettins ausmacht, an dessen zweiter Stelle 
(nach Schweden) er iiberhaupt steht. Folgende 
Giiter sind in der Ausfuhr in den einzelnen Jahren 
mit gróBeren Mengen yertreten:

Ausfuhr in to zu 1000 kg.
Warenart 1912 1913 1924 1925 1926

Roggen 604 5 303 145 3 040 9 030
Kartoffeln 432 627 1 4 992 2 398
Heringe 562 718 130 943 740
Roggenmehl 39 967 62 145 520 4 641 3179
W eizenmelil 6 313 6 543 127 1156 1193
Zucker, Roh- 1573 899 9 644 15 393 8 836

und Yerbr.
Óelkuchen 342 771 3 459 17 637 19 270
Zement 37 646 25 281 182 2160 2 720
Steinkohle — ■ _ 1200 3 944 52 580
Superphosphal 218 459 — 2 137 11870
Eisenróhren 216 541 645 1992 3 264
Maschinen 455 1380 643 1590 1078
Masch.-Teile 13 351 35 387 1736
Draht 4 1 494 1590 1078

1927
100

21
20

162
150

17129

18 357 
2 663 
8 064
4 700
5 657 
1204 
1632

620

K) D er G esam tum schlag Stettins be trug  1928 4 596 9591.



Teilansicht der M assengutumschlagstelle Reiherwerderhafen.
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| ‘P c u t s c h - T i n n l i i n t l i s c h e r  V e r e in  e . V. z u  S t e t t in  |

Mitgliederversammlung
|  ain Dienstag, den 30. ApriI 1929, 6 Uhr abends, im Saale der D iscontogesellschaft, RoBmarkt 3 (Ilauseingang) |

| Tagesordnung: j
|  1. Kassenbericht fur das Jahr 1928/29. — 2. Festsetzung des M itgliedsbeitrages 1929/30. Ę
^ 3. Voranschlag fur 1929/30. =

|  D er V orstand. |
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***klame ist teuerf aber noch teurer ist keine Reklame!
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Es fallt hierbei namentlich die Zunahme der 
von Oelkuchen, Zucker und Superphosphat 

aut wahrend die Ausfuhr von Roggen- und Weizen- 
iftehl sowie von Zement nach dem Kriege zuriick- 
gegangen ist.

ą 'Mit einem Gesamtgiiterumschlag von iiber
0 000 to im Jahre 1928 gegeniiber ungefahr 125 000 

t° im Jahre 1913 ist der Anteil Finnlands am Ge- 
samtverkehr des Stettiner Hafens heute bereits ein 
sehr stattlicher. Aus der sich stetig aufwarts be- 
wegenden Tendenz dieses Verkehrs kann aber wohl, 
ohne daB von einem unberechtigten Optimismus 

le Rede sein konnte, geschlossen werden, daB 
Giiteraustausch Stettins und Finnlands sich wei- 

erhin verdichten und vermehren wird. Alle auBeren

Voraussetzungen hierzu sind, wie oben ausgefiihrt 
wurde, von beiden Seiten weitgehendst gegeben, 
zumal auch das handelspolitische Verhaltnis 
Deutschlands zu Finnland seit AbschluB des vor- 
laufigen Handelsabkommens zwischen beiden 
Staaten vom 26. Juni 1.926 auf der Grundlage der 
allgemeinen Meistbegiinstigung geregelt ist. Wich- 
tiger aber noch diirften die inneren Vorbedingungen 
sein, insonderheit der auf beiden Seiten erfreulicher 
Weise in immer starkerem ‘MaB zu beobachtende 
Wunsch, die bestehenden Handels- und Verkehrs- 
beziehungen weiterhin so fruchtbringend und er- 
sprieBlich zu gestalten, wie es die gegebene gep- 
graphische Lage sowohl des Seehafens Stettin ais 
auch Finnlands innerhalb des Ostseegebiets unum- 
ganglich verlangt.
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Die Heimindusfrie Finnlands im lalire 1928.
Die finnlandische Industrievereinigung hat 

kiirzlich den iiblichen Jahresbericht iiber die Ge- 
schaftslage der verschiedenen Industriezweige, die 
hauptsachlich flir den Bedarf des eigenen Landes 
arbeiten, erstattet. Die Berichte, von denen wir 
jetzt eine kurze Żusammenfassung wiedergeben, *) 
bieten eine interessante Uebersicht iiber die Tatig- 
keit der Industrie in Finnland wahrend der letzten
12 Monate.

IM e t a 11 i n d u s t r i e. Die Metallindustrie war 
zu Anfang des Jahres 1928 sehr gut beschaftigt, 
was auf die lang anhaltende Aussperrung der A r
b i t e r  im. Jahre 1927 zuriickzufiihren ist. Die 
Firmen konnten daher leider nicht alle eingehenden 
Auftrage annehmen. Dies hatte zur Folgę, daB 
yiele Auftrage auslandischen Firmen ubertragen 
^urden. W ahrend der letzten Halfte des Jahres 
war ein Abflauen der Geschaftstatigkeit zu be- 
j^erken, was durch das Ausbleiben von Bauaus- 
juhrungen und durch eine zunehmende Gedriickt
heit auf dem Geldmarkt verursacht war. Der Ge- 
samtwert des Gewinns im letzten Jahre ist jedoch 
uóher ais der im vorhergehenden Jahre.

B a u m w o l l  I n d u s t r i e .  Dieser bedeutende 
^landelszweig zeigte im Verlauf des letzten halben 
Jahres ein ungiinstiges Bild. H ieran waren offen- 
^ichtlich der kalte Friihling und der regnerische 
^ ^ n i e r  schuld. Trotzdem war ein Anwachsen der 
^ n fu h r  von Baumwollwaren zu verzeichnen, die 
curch die ErmaBigung des Einfuhrzolls, die schon 
v° r einigen Jahren eingesetzt hatte, begiinstigt 
^urde. Die Einfuhr wurde durch das zunehmende 

uniping der Nachbarlander noch vergróBert. Die 
j^eigerung der Einfuhr von Stoffen betrug unge- 

30o/0 cler Einfuhr von 1927. Die widrigen 
•\ arktverhaltnisse haben die Spinnereien veranlaBt, 
1 re Produktion einzuschranken, und es ist nicht 
^sgeschlossen, daB ein weiterer Riickgang der Pro- 

uktion eintritt.

. * Wio 1 1 i n d u s t r i e. Die Wiollindustrie machte 
!) ^en ersten 9 Monaten des Berichtsjahres befrie- 
\gende Geschafte und ist von den wenig gum 
^ e n  finanziellen Verhaltnissen nur gegen Ende 

c|?s Jahres beeinfluBt worden. Anscheinend haben 
^!e Spinnereien betrachtliche Lager angesammelt, 
le den Markt driicken. D er Handel wurde auch 

eHr(jh umfangreiche Einfuhr sehr ungiinstig be- 
nmtluBt und vor allem durch das Dumping, das 

nrriehr feste Formen angenommen hat.

. L ę i n e n i n d u s t r i e .  Dieser Industriezweig 
•^Ste im vergangenen Jahr ein befriedigendes Bild. 

er Umsatz in Leinenwaren war um 12o/o groBer
9er des Jahres 1927. W enn die wirtschaftliche 

(i: 1Sl̂  lange anhiilt, ist jedoch anzunehmen, daB 
Hf. ^f°duktion im Laufe des Jahres 1929 lei-

11 "wird.

auf l".e ^ e r i n d u s t r i e. Die Marktverhaltnisse 
esem Gebiet waren anfangs ganz normal und

n°mm ) ^ er Bericht ist der Zeitschrift „Finnisli T ra d e “ ent-

yersprachen einen zufriedenstellenden Verlauf des 
Jahres. Die Senkung der Preise fiir Haute war 
fur die Preise des einheimischen Leders von ge- 
ringer Bedeutung. Nur fiir Sohlenleder sind die 
Preisnotierungen zuriickgegangen, aber im allge- 
meinen hat die Lederindustrie befriedigend ge- 
arbeitet.

S c h u h w a r e n i n d u s t r i e .  In dieserBranche 
ist ein Anwachsen des E rtrąges  zu verzeichnen, das 
ungefahr 20 Millionen Fmk. ausmacht. D er  Ein- 
gang an Auftriigen hat in letzter Zeit etwas nach- 
gelassen, da die Kleinhandler befiirchteten, daB die 
Gedriicktheit des Geldmarktes vielleicht die Nach- 
frage auch in diesem Geschaftszweig beeinflussen 
konnte. Die Einfuhr war um 23o/o gróBer ais die 
des Jahres 1927, die Hauptlieferanten waren 
Deutschland, Schweden, Lettland und die Ver- 
einigten Staaten.

T a b a k i n d u s t r i e .  Die Tabakfabriken konn
ten auch im letzten Jahre ihre Produktion steigern. 
Neue Auftrage kamen bei festen Preisen herein. 
Bisher ist die Tabakindustrie von der finanziellen 
Krisis verschont geblieben.

Z u c k e r i n d u s t r i e .  Der E r trag  der Zucker- 
fabriken stieg im letzten Jahr  auf 44,8 Millionen 
kg.. Die Einfuhr raffinierten Zuckers belief sich auf 
ungefahr 3,8 Millionen kg. Die gróBten Mengen 
wurden aus der Tschechoslowakei, Belgien und 
Holland eingefiihrt.

i M a r g a r i n e i n d u s t r i e .  Die Margarine- 
fabriken produzierten im letzten Jahre ungefahr 
8000 to im Vergleich zu 700Q to im Jahre 1927. 
Der Import — insbesondere von Holland — stieg 
von 350 to in 1927 auf 875 tó im Jahre  1928.

G l a s i n d u s t r i e .  Dieser Industriezweig 
wurde nur gegen Ende des Jahres von der allge- 
meinen wirtschaftlichen Gedriicktheit beeinfluBt, 
aber man nimmt an, daB sich die ungiinstigen Ver- 
haltnisse im laufenden Jahr bessern werden. Die 
Einfuhr — hauptsachlich von Fensterglas — ist 
gestiegen.

Z e m e n t i n d u s t r i e .  Die Zementfabriken 
Finnlands konnten ihre Produktion sehr betracht- 
lich steigern, was der regen Bautatigkeit zu ver* 
danken ist. Die E infuhr des letzten Jahres belief 
sich auf ungefahr 30o/o der Eigenproduktion, und 
die Preise der Auslandsware waren verhaltnismaBig 
niedrig.

F a y e n c e - und Porzellan I n d u s t r i e .  Auf 
diesem Gebiet konnte ein Zunehmen des letzt- 
jahrlichen Ertrąges von 10°/o, verglichen mit den 
Ziffern von 1927, festgestellt werden. W enn m an 
auch nicht annimmt, daB das laufende Jahr einen 
weiteren Fortschritt der Produktion bringt, wird 
sie andererseits auch wohl kaum  zuriickgehen. Die 
Konkurrenz seitens der deutschen und tschechoslo- 
wakischen Fabrikanten wurde auch im vergangenen 
Jahr gespiirt; trotz der scharfen Konkurrenz 
an den meisten auslandischen Markten konnte die 
Ausfuhr doch etwas gesteigert werden.
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Der Deufsdi-Finnldndisdte Verefn zu Slellin.
Der Deutsch-Finnlandische Verein zu Stettin 

*vvurde am 27. Marz 1918 gegriiiidet mit dem Zweck, 
die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und 

lrmland zu pflegen und zu fordem.
Die Griindung des Vereins erfolgte, wie man 

Sleht, zu einer Zeit, da Deutschland noch im 
schwersten Ringen des Weltkrieges stand.. — 
^mnland hatte sich am 6 . Dezember 1917 selb- 
standig erklart, und mit RuBland hatte Deutschland 
arn 3. Marz 1918 den Frieden zu Brest-Litowsk ge- 
^-hlossen, so konnte man hoffen, wenigstens nach 

sten hin wieder die Handelsbeziehungen ankniip- 
en zu konnen, die der Weltkrieg zerrissen hatte.

Erfreulicherweise fanden die Bestrebungen des 
ereins bei der Korporation der Kaufmannschaft 

dem Magistrat Stettin sowie bei der Delegation 
es freien Finnland in Berlin, bei den Herren 

^ aatsrat Hjelt und Direktor Sario wohlwollende 
nterstiitzung; diese freundliche Einstellung kam 

Uch durch einen Besuch, den die Herren Staats- 
Hjelt und Legationsrat Dr. Ernrooth  am 28. 
29. August 1918 Stettin abstatteten, zum Aus- 

Fuck. Vom neugegriindeten Verein und dem Ma- 
^er Stadt Stettin wurden die Ehrengaste 

eudig aufgenommen. Eine Besichtigung des 
der „Feldm uhle“ und des „Eisenwerks 

1 schloB sich dem festlichen Em pfange an. 
r ^unachst bemiihte sich der Verein durch einen 
rJ j f  ^?ig  a^ e 14 Tage erscheinenden „Nacią
ga tenclienst“ und durch in zwangloser Folgę her- 
eins^e^e^ ene »Mitteilungen“ die Mitglieder des Ver- 
halt ^ e r  die politischen und wirtschaftlichen Ver- 
furi(fISSe -^nnland s zu orientieren, um die Ankniip- 

^ rv °n ^ e rk e h r  und Handel zu ermóglichen. 
u ie Erfiillung der Aufgaben des Vereins war 

ljcĵ  ei|  ersten Jahren seines Bestehens auBerordent- 
Wir . rch die politischen Verhaltnisse erschwert, 
han rerinnern a n die von den Ententemachten ver- 

^  Blockade und die auch nach FriedensschluB 
dur k . 1919 durch die „Interallied Kommitees" 
p0st £efuhrte Handelskontrolle und Zensur des 
la ' Und Telegraphenverkehrs. — Trotzdem ge- 
sone eSj Vom ^919 ab den regelmaBigen Per-
lancjn ' Giiterverkehr zwischen Stettin und Finn- 
bfapi, Wle<̂ er aufzunehmen. Freiere Bewegung 
Prej tfr Friihjahr 1921 erfolgte formelle
u^d des Handels, wenn auch erhóhte Aus-

u^ rzoHe die Entwicklung noch erheblich
Schw erten .

^erhand lungen  mit den maBgebenden 
der wirkte der Deutsch-Finnlandische Yerein bei 
1929 0r^ereitung der Handelsvertrage vom Jahre 
2Uver]^nc! 1926 mit, war unermiidlich tatig, durch 
Wep-eassi^ e Auskunftserteilung dem Handel die 
sUmzw2u ebnen und den so verkehrsstorenden Vi- 

ZU erleich tern und schlieBlich ganz zu 
V°r£ ^ en- Durch Lichtbildervortrage, mehrfache 
Hera u . ^ n^ ^es prachtigen ,,Finnlandfilms“ , durch 
der eines ,,Fiihrers durch Finnland*1 war

.^erniiht, das Interesse fur Finnland in 
Wd* " ^ reise zu tragen und zum Besuche Finn-

a^ anzUregen.
^ andel^ ^nteresse ist es auch, daB der „Ostsee- 
Zxi Stett’’ ^ r? an der Industrie- und Handelskammer 

ln> sich aus dem „Nachrichtendienst“ des‘

Deutsch-Finnlandischen Vereins entwickelt hat. 
Diese Zeitschrift ist alle Zeit Organ des Vereins 
geblieben.

D i e  f r e u n d l i c h s t e  U n t e r s t i i t z u n g  
h a t  d e r  V e r e i n w a h r e n d  d e r  g a n z e n  Z e i t  
s e i n e s  B e s t e h e n s  b e i  d e r  Z e n t r a l h a n -  
d e l s k a m m e r  F i n n l a n d s  g e f u n d e n ,  insbe- 
sondere die von H errn  M a j o r  H u l t i n  geleitete 
Auskunftsstelle leistete durch schnelle und prazise 
Antworten, auf die namentlich in der ersten Zeit 
etwas haufigen Anfragen, unschatzbare Dienste. —- 
Auch an dieser Stelle sei dafiir allerherzlichster 
Dank gesagt.

D er Verein unterhalt die freundlichsten Be- 
ziehungen zum „Institut fiir Finnlandkunde“ und 
zu der „Deutschen Gesellschaft zum Studium Finn- 
lands“ in Greifswald, dem „Finnisch-Deutschen 
Handelskammer-Verein in Helsingfors“ sowie der 
,,Deutsch-Finnischen Vereinigung von 1918“ in 
Berlin.

Im Verkehr Stettins mit a u s l a n d i s c h e n  
S t a a t e n  steht Finnland 1928 bei einem Eingang 
von 267 Schiffen mit 609 401 cbm. und einem 
Ausgang von 363 Schiffen mit 848 815 cbm. an 
zweiter Stelle.

Was den G i i t e r v e r k e h r  Stettin—Finnland 
im Vergleich zur Vorkriegszeit anlangt, so ergeben 
sich hier folgende Zahlen: *)

1912 17 740 t 99 829 t 1926 193 652 t 152 020 t
1924 40 000 t 39 700 t 1927 201 000 t 84 400 t
1925 239 888 t 79 591 t 1928 269 711 t 111 927 t

D er Vorkriegszeit gegeniiber hat das Bild sich 
also vollstandig geandert, die E infuhr ist gewaltig 
angewachsen, wahrend die Ausfuhr bloB im Jahre 
1926 dank der verstarkten Kohlenausfuhr infolge des 
englischen Grubenarbeiterstreiks (52 580 t Kohlen), 
die Friedensziffer iiberschritten hat. Aber die von 
Jahr zu Jahr steigenden Zahlen lassen die Hoffnung 
berechtigt erscheinen, daB auch in der Ausfuhr 
nach Finnland bald der friihere Stand erreicht und 
iiberschritten werden wird. Die Verkehrsverhalt- 
nisse sind durch die regelmaBig zwei Mai wóchent- 
lich von Stettin und Helsingfors stattfindende Ab- 
fahrt der Schnelldampfer und durch die auBerdem 
von und nach verschiedenen Hafen Finnlands lau- 
fenden Stettiner Frachtdampfer so beguem wie mog- 
lich — die W are wird sofort weiterbefordert.

Blickt man auf die Entwicklung der H andels
beziehungen Stettins .zu Finnland zuriick und ver- 
gegenwartigt man sich namentlich die gewaltigen 
Schwierigkeiten, die in den ersten Nachkriegsjahren 
zu iiberwinden waren, so kann man mit Befriedi- 
gung auf das Erreichte schauen und das Vertrauen 
haben, daB auch die Zukunft ein freundliches Bild 
zeigen wird.

Den am 22. April d. Js. in Stettin zum Besuch 
der Industrie- und Handelskam mer eintreffenden 
A^ertretern der Handelskam mern Finnlands ruft der 
Deutsch-Finnlandische Verein zu Stettin ein herz- 
liches — W i l l k o m m e n  — zu.

*) D er s e e w a r t i g e  S c h i f f s v e r k e h r  des 
Ii  a f e n  s S t e t t i n  z e ij te  im Ja h re  1928 insgesam t: im 
Linga.ng 4686 Schi.fe mit 6 465 745 cbm, im A usgang 4517 
Schiffe mit 6 386 535 cbm, der s e e w i i r .  t i g e  G i i t e r -  
u m s c h 1 a g  in der E in fuh r 3 506 000 t und in der A usfuhr
1 090 998 t.
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Warum nicht:
Oder gleidi Rhein?

Von Dipl.-Hdl. Dr. F. Si
Beide Strome sind Hauptverkehrsadern weiter 

jebiete und haben somit eine vergleichbar groBe 
^ufgabe, ais leistungsfahige WasserstraBen stark 

mnenlandische, m ehr ais 600 km von der Kiiste 
cntfernte Gebiete mit dieser zu verbinden. Sie g v  
^ymnen damit eine hohe volks- und weltwirtschaft- 
“che Bedeutung zumal heute, wo der Nachteil der 
mnnenlage scharfer denn je durch Exportver- 
euerung den Wettbewerb auf dem W eltmarkt be- 

emfluBt. B e i d e  haben groBe Schiffs- und Kahn- 
rauniverluste und die Internationalisierung iiber sich 
^rgehen lassen miissen. Beiden gemeinsam ist heute 
clie Grenzwacht, die sie im Westen und Osten des 

eiches zu halten haben, denn langst spricht der 
ole von der Oderlinie ais einem seiner erstrebens- 

^eitesten Ziele. Mag es darum fiir beide Verkehrs- 
nnc? damit Kulturtrager ge l te n : „Sie sollen ihn 

lcnt haben, den freien deutschen S trom !“
Doch mannigfach sind ihre U nterschiede! Der 

jestdeutsche Strom, die bestgepflegte Schiffahrts- 
*lraBe der Welt, m u n d  e t  in die offene Nordsee, 
serade an einer der meistbefahrenen Stellen des 

eltverkehrs, in der Umgebung hochindustriell und 
^onimerziell seit Jahrhunderten gut erschlossener 

^eine st-olze, tief zernagte Trichtermiindung 
rcl von starkem Wellenschlag bespiilt, der see-

m o n , Frankfurt (Oder). *)
warts die eigentliche Miindung fiir Schiffe mit 
groBer Tauchtiefe freihalt. Die Oder ergieBt sich 
dagegen in ein Binnenmeer und zwar durch einen 
alten eiszeitlichen See, der durch ununterbrochene 
Baggerungen standig offen gehalten werden muB.

Andererseits. besitzt der Rhein an dem augen- 
blicklich bedeutsamen Endhafen Basel bereits ein 
E  i . n z u g s g e b i e t  von 36000 qkm, das ist die vier- 
fache GroBe des Niederschlagsgebiets der Oder bei 
Rosel. Ein gróBeres Einzugsgebiet tragt zur Lei- 
stungssteigerung und zum Ausgleich der Wasser- 
standsschwankungen bei! Von dem jugendlichen 
Oderstrom, der bei ICosel erst 7,6o/0 seines Ein- 
zugsgebietes hinter sich hat, wird also eine ge- 
waltige Yerkehrsleistung gefordert. M an  bedenke 
feiner, daB das gesamte Niederschlagsgebiet der 
Odei bei Kustrin (54 088 qkm) vor Aufnahme der 
W arthe kaum. gróBer ist ais das der E lbe (51400 
qkm) bei ihrem Eintritt in deutsches Land und daB 
der „Vater Rhein“ schon bei Bingen 98 026 . qkm 
Niederschlagsgebiet, das sind etwa des gesamten 
Einzugsgebiets der Oder, aufweist.

Die folgende Skizze zeigt den Unterschied in 
der physisch-geographischen Struktur dieser Ge
biete :

R hein
E i n z u g s g e b i e t e

16%
O der

39 o/0

37o/o

<• Ilochgebirge >- 

<r Mittelgebirge >- 

Hugelland >- 

-<• Flach land

18%

77o/o

nUn bekanntlich die Regenmenge mit 
Qst , erer Meereshohe zu-, nach dem kontinentaleren 
^ab aber abnimmt, so laBt sich aus der
ij^ p  e eine doppełte Benachteiligung des zu 77 o/0 
nial , ^ and flieBenden Oderstroms folgern, zu- 
schn 11 ^ as gebirgige Geliinde am Rhein zu 
sand Gr̂  ^  ^ ^ u ^  beitragt, wahrend sich der 

^Tiederungsboden der niederschlesisch-mar- 
hau^iĈ  Landschaft ais Verschwender im Wasser- 
Ąbflu a Ĉer N atur erweist. Die Folgę ist, daB 
auBe11 1 Unc  ̂ Verdunstung im Westen und Osten, 

a ^ er *m Gebirge und in der Ebene pro- 
tra e t d]' versc^^e<l en beteiligt sind. Tatsachlich be- 
bei p a-? ^ erhaltnis des Abflusses zur Verdunstung 
Koln ^  ° r : Hohensaaten 24: 76, bei
der 51,8:48,2. Ist also im allgemeinen
so erj ..-*u^fak t°r  im Osten kleiner ais im Westen, 

s*ch der Unterschied im Sommer noch
nUr d u T  wenn die AbfluBmenge im Odergebiet 
^ahrenT ^ e^ en‘ °der  Bodenwasser gespeist wird, 

der Rhein betrachtliche W assermengen

aus dem Iiochgebirge durch die dort spatere 
Schnee- und Gletscherschmelze erhalt. Dieser Vor- 
rat der alpinen Gletscher liefert dem R he in 'ge rade  
zur Zeit der gróBten Verdunstung die fiir Hoch^e- 
birgsfliisse bezeichnende Sommeranschwellung am 
Oberrhein. Demgegeniiber entfielen in dem Zeit- 
raum von 1811—1892 auf der Oder v,on insge- 
samt 82 Hochstwasserstanden 60 auf die Monate 
Februar bis April und nur 10 auf August und Sep- 
tember, wahrend die Monate August bis September 
6 .) \ 011 insgesamt 88 I iefwasserstanden aufwiesen.

Ais R e g u l a t o r  e n  der im Oberlauf besonders 
machtigen Geschiebefiihrung und der Wrassermen°'e 
oesitzt der Khein gewissermaBen zur besinn- 
lichen Vorbereitung auf seinen Beruf ais groBe Ver- 
kehrsa«ler mehrere Seen in seinem Lauf. Bis 
zum Bodensee ist er ein HochgebirgsfluB mit jah 
veilaufenden Hochwassern und stoBweiser Bewe-

*) \  ergleiche den Artikel: „Oderverkehr im Laufe der 
.lahrnunderte" 111 Nr. 22, voin 15. Noyem ber 1928.
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gung groBer Geschiebemassen, von denen er hier 
zum gróBten Teil befreit wird. Denn wenn er auch 
in der Oberrheinischen Tiefebene neue Geschiebe 
aufnimmt, so ist er doch weit besser daran ais 
die O der, die ohne . solche Stauseen nach dem! 
schnellen gebirgigen Oberlauf in der schwach ge- 
neigten schlesischen Ebene von N atur zum Ver- 
weilen und bei unzulanglicher, bald erlahmter Stofi- 
kraft die Kiesmassen abzulagern veranlaBt wird. — 
Diese Regulatoren erweisen sich aber dann beson- 
ders wertvoll, wenn periodische oder unperiodische 
E x t r e m e  der Wasserfiihrung den Stromlauf be- 
herrschen. W ahrend oberhalb des Bodensees die 
Hóchstwassermenge das 70fache des tiefsten 
W asserstandes betragt, belauft sich erstere bei Basel 
nur auf das 14 fache der letzteren. Gegeniiber 
diesem Verhaltnis von 14:1 weist die E lbe bei 
Dresden ein solches von 130:1, im Unterlauf von 
28:1, die Oder oberhalb der Glatzer NeiBe 160 il, 
bei Hohensaaten 27 :1 auf. Besonders dann erweisen 
sich die Stauseen des Rheins und seiner alpinen 
Nebenfliisse ais groBartiges Geschenk der Natur, 
wenn nach einer durch Fóhn veranlaBten Schnee- 
schmelze noch reichliche Niederschlage ais Folge- 
erscheinung des Fohns eintreten.

U nd doch sind nach sorgfaltigen statistischen 
Unterlagen in ganz Westdeutschland ungewóhnlich 
starkę Niederschlage nicht so haufig wie in Mittel- 
und Ostdeutschland, ja fiir langere Zeitraume blei- 
ben sogar die Stationen des Rhein- und Moseltales 
ganzlich von den auBerordentlichen Tagesnieder- 
schlagen und verheerenden W o l k e n b r i i c h e n  
der schlesischen Gebirge frei. Beim Auftreffen auf 
diese ziemlich betrachtliche Bergmauer des Sudeten- 
zuges entladen die auf der WetterstraBe V b durch 
das Marchtal nordwarts ziehenden regenschweren 
Wolken oft in wenigen Stunden ihre ungeheuren 
Giisse. Ihren Hohepunkt erreicht die Gefahr bei 
einer Wetterlage, die den Sudeten zwei Tage nach 
den Beskiden die Wolkenbriiche beschert, so daB 
sich die Hochwasserscheitel der beiderseitigen Ne- 
benfliisse an der Einmiindungsstelle mit der WTelle 
des Hauptstromes treffen, sich dort gegenseitig 
aufstauen und iiberlagern. D ann kann die Hochflut 
das Hundertfache des tiefsten W asserstandes er- 
reichen. In diesem Zusammenhang erkennt man 
deutlich, dafi die teils im Interesse der Landes- 
kultur vorgenommene starkę Verkiirzung des Oder- 
laufs um  23 Prozent — , zwischen Ohlau und 
Breslau sogar um 34 Proz. — mit der oft gefahr- 
bringenden Beschleunigung der Wasserfiihrung die 
natiirliche Schwache unseres Oderstromgebiets noch 
erhóht oder teuren technischen Ausgleich notig 
macht. Denn wie im begradigten Oberlauf des 
Rheins zwischen Basel und Mannheim stiirzen auch 
im Oderbett die Hochwasser schnell ohne lang- 
fristigen Nutzen fiir die Schiffahrt zu Tale, so daB 
bald darauf bei Niedrigwasser gefahrliche Sand- 
banke zutage treten.

Die gesamte physikalische Struktur unseres 
Oderstromgebiets macht also die kiinstliche Her- 
stellung dessen notig, was die N atur dem Rhein 
gewahrt, der Oder aber yersagt hat. Kiinstliche 
Staubecken miissen die Geśchiebefiihrung vorteil- 
haft beeinfłussen und Aufspeicherungsraum fiir 
Hochwasser gewahren. Ihr Wasservorrat muB in 
kurzeń Yorwellen talwarts gesandt werden, wenn

es gilt, das katastrophale Zusammentreffen der 
Hochwasserwellenspitzen zu verhindern, kleine 
Hochwasser bis zu 600 cbm/Sek. unschadlich zu 
machen und groBe in kleine abzuschwachen. Zur 
Zeit der Trockenheit aber kann das hier aufge- 
speicherte W asser die Niedrigwassermenge erhohen, 
kurz die sommerlichen Extrem e ausgleichen helfen. 
Aber selbst fiir die Anlage geeigneter Staubecken 
bieten sich erneut Schwierigkeiten. Bald ist das 
Kalkgebirge mit einer diinnbankigen Bettenschicht 
ungeeignet, bald hindert die polnische oder 
tschechische Grenze den Bau an der richtigen Stelle, 
hier ist das Gelande, dort die Entfem ung  vorri 
Plauptstrom dem zweckdienlichen Ausbau hinder- 
lich. Und dennoch wird das zurzeit im Bau befind- 
liche Staubecken von Ottmachau mit einem Inhalt 
von 120 Mili. cbm noch eine Unterstiitzung durch 
andere erheischen.

Auch im W inter zeigt das kontinentale Klima 
seine Scharfe. Betragt die mittlere Dauer des E  i s - 
s t a n d e s auf dem Rhein nur selten m ehr ais 
wenige Tage, auf der Weser 7—11, auf der E l b e  
etwa 20 Tage, so legt der Frost den óstlichen, Stroni 
durchschnittlich 30—40 Tage in Fesseln. Kein 
Wunder, daB die jahreszeitlichen Hemmungen in 
Kosel die Zahl der Kipptage auf insgesamt nur 
270 einschranken.

Obwohl die Oder nur auf dem Mittelgebirge 
entspringt, ist das Durchschnittsgefalle des ganzen 
deutschen Stromlaufs 14 Prozent starker ais beim 
deutschen Rhein und 25,6 Proz. grdBer ais bei der 
deutschen Elbe. Von dem G e s a m t g e f a l l e  der 
Oder (634 m) treffen jedoch zwei Drittel 
auf den Oberlauf. Innerhalb Schlesiens und 
Brandenburgs entfallt 1 m Gefalle auf 
2500—3500 m, von K iistr in . bis Hohensaaten auf 
je 5000 m, von hier bis Schwedt auf je 15 000 ra> 
dann auf je 100 000 m. Besonders gefahrvoll wirkt 
sich ein solcher Gefallsknick hinter Kiistrin a u s ; 
wo die Oder, aus. der im Jahre 1927 erst 180 000 cbm 
Sand erbaggert worden waren, schon nach einem 
Jahr den alten Zustand wieder hergestellt h a t t e -  
Nachdem die Kiistriner StraBenbriicken, die Warthe- 
wasser oft bis zu 24 cm aufgestaut und so im Verem 
mit der geringen Neigung des Oderbettes die Spul' 
kraft des Plauptflusses vermindert haben, kann die 
Oder die Sandmassen beider Strome nicht mehr 
transportieren. Die Zweiteilung der Oder, Buhnen 
und standige Baggerarbeit zeitigen nur Minimal' 
erfo lge!

Diese Strombautechnik muB aber auf dem i ei' 
sigen Grund des Oberlaufs ve rsagen! Da 
W ehre durch Hochwasser und Eisgang gefahrde 
sind, muBten bewegliche Nadelwehre gebaut wer
den, die durch 23 S c h l e u s e n  oberhalb R an se rn  
(bei Breslau) den Verkehr mit oft 60 Proz. def 
Bruttofracht betragenden Schleusengebiihren _ unc 
betrachtlichem Zeitverlust belasten, aber doch ihren 
Zweck erfiillen.

Dagegen stellt haufig der M i t t e l l a u f ,  1 
dessen unterem Teil die Tauchtiefe oft 25 cm &e 
ringer ais im oberen Teile ist, den Durchgan^s 
yerkehr auf dem ganzen Strom und damit desse 
Wettbewerbsfahigkeit fiir die Zukunft in 1 ra^tj 
W enn nach 1934 der Mittellandkanal fertig g estCjs 
ist, wird die westfalische Kohle noch leichter 
heute, ja mit einem errechneten PreisYorspru11̂
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von 5,45 RM. je Tonne in Berlin E ingang finden 
und die oberschlesische zuriickdrangen, dereń Ver- 
brauch in der Hauptstaclt 1898—1926 von 63 auf 
48 Proz. sank, wahrend die westfalische ebenso- 
viel gewann. Im  gleichen Jahr soli die Seeschiff- 
fahrtsstraBe Stettin—Swinemiinde mit einer 9,6 m 
tiefen Fahrrinne auch groBen Kohlendampfern un- 
nuttelbaren Zugang bis zum Binnenhafen gewahren. 
Dadurch wird auch die englische Kohle einen noch 
leichteren, weil verbilligten Eingang iiber den 
^asserreichen Teil der unteren Oder und durch den 
^roBschiffahrtsweg zum Berliner Markt erhalten. 
^-chlieBlich darf der Oderstrom nicht durch eigene 
^nzulanglichkeit zur ganzlichen, bereits begonne- 
nen Abwanderung des Erzumschlags von Stettin 
nach Danzig, Gdingen oder auch H am burg und 

anir des Erztransportes von der Binnenschiffahrt 
auf den Schienenstrang beitragen, sondern muB 
seinerseits den Vorkriegsanteil von 68 Proz. am 
ubrigen W arentransport zwischen Odergebiet und 

amburg zu erhalten oder vermehren fahig sein. 
‘le diese in ihrer schicksalsschweren Auswirkung 

auf das gesamte Odergebiet unabsehbar bedeu^ 
ungSYollen Veranderungen werden einst zum iiber- 
lęgenden Teile dem von Naturgewalten schwer 
eimgesuchten Mittellauf zugeschrieben werden 
ussen, wenn nicht eine verantwortungsfreudige 
egenwart durch Staubecken im Oberlauf den 
arnpf mit dem Strom energisch aufnimmt.

7  .^ a h re n d  der Rhein wasserreiche, schiffbare 
• u ^ u s s e  wie Neckar, Main und Mosel bereits 
sch .te^auf und die E lbe die kraftvolle Moldau 
f j - ° n Oberlauf aufnehmen, sind alle Oderneben- 
Sel^Ke au^ er ^er W arthe von N atur nicht schiffbar. 
^  , st diese miindet erst nahe vor dem letzten 

ntel der Gesamtlange des Hauptstroms in diesen
1 und tragt noch zwei Fiinftel der W assermenge 

jtrini unteren Oderlauf bei. W ahrend dem Rhein 
Sclffisan*en westdeutschen Gebiet alle bedeutsamen 
be .|: ahrtswege ais Zubringer dienen, greift die 
jenCl-S durcb die Moldau schiffbar gewordene Elbe
V Se| ts ĉ er Sudeten und in der Lausitz tief in das 

r k e h r s g e b i e t der Oder ein. Das restliche 
gci ,rsc;haftsgebiet des Flusses im verstummelten 
iib GŜ n wird noch handelspolitisch durch fast un- 
st^^teig liche Zollmauern der beiden Nachbarn 
Sagto eingeengt. Das der Oder von Natur ver-
Wn ' ^ ute Netz schiffbarer Nebenfliisse ist in jahr- 

0(rrtelangem. Miihen durch ein weitverzweigtes 
W . ^ e t z  — Klodnitz-Kanal, Markische und Oder-
p r | ^ebvasserstra.Ben — kiinstlich ersetzt worden. 
54 g Cp e n s v e r t r a g e s ein, welcher der Oder 
erle rf ^0z• der gesamten WasserstraBenverluste auf- 
28 p 6’ wahren;d der Rhein an diesen nur mit 
ostc] r° Z- beteiligt ist. So leidet das Riickgrat 
Unte?Utr hen ^ asservei‘kehrs, die Oder, erheblich 
duncr -1 P°litischen und wirtschaftlichen Verelen- 
rtiarf ^Plner ZufluBgebiete. — Ueberhaupt schatze 
kein 10 1 atsache nicht zu gering ein, daB an 
liche np ^ Gr ^ e^ en Strome eine einheitliche staat- 
*1 ^emeinschaft die Uferbewohner desselben 
dernĉ .S }rer^indet. Wie am Rhein Kernfragen mo- 
Str0rn ^ e^ rsg estaltung z- B. die einheitliche 
s ‘romher lierunS am unteren und der Ausbau des 
schied ^ ttS am ° b eren FluBlauf im Kampf ver- 
Art, g ra61' luteressen der Anlieger stehen — nach 

0 des Friedensdiktats von Yersailles ist den

Uferstaaten jeder verbessernde oder auch nur er- 
haltende Eingriff in den Stromlauf zwischen Basel 
und StraBburg untersagt —, so ist eine ahnliche 
politische Schwierigkeit selbst der auf ihrer ganzen 
schiffbaren Lange urdeutschen Oder im Oberlauf 
nicht erspart geblieben. Denn die von der N atur 
bedingte Schwierigkeit, den „wilden Gesellen“ im 
gebirgigen Oberlauf zu bandigen, wird dadurch ge- 
steigert, daB heute die Tschechoslowakei wie friiher 
Oesterreich — abgesehen von einer Verunreinigung 
durch die Gruben- und Fabrikabwasser des Ostrauer 
Reviers — den freilich verstandlichen W unsch 
haben, die Hochwasserwellen mit móglichst ge- 
ringen Aufenthalt aus ihrem Gebiet hinauszubefór- 
dern, wahrend die preuBische Wasserstrombauver- 
waltung dem hastigen Zusammentreiben zu wehren 
bemiiht ist.

Die gewaltige W assermenge ermoglicht dem 
Rhein wie keinem anderen deutschen Strom, See- 
schiffe bis weit ins Jnnere zu tragen. Mit einem1 
besonderen Typ des ,,R h e i n s e e s c h i f f s“ mit 
einer durchschnittlichen Ladefahigkeit von 1000 To. 
kann ein direkter Giiterverkehr der Rhein- mit den 
Nord- und Ostseehafen ohne Um ladung durchge- 
fiihrt werden. Und auf der Oder? — Das sommer- 
liche Niedrigwasser zwingt die Schiffer mehrmals 
zum A b l e i c h t e r n  oder mangels Leichterraum 
zum mehrwochigen W arten auf Wasserstandszu- 
nahme. Durch diese auf fast allen anderen Strómen 
unbekannte Erscheinung der ,,Versommerung“ ver- 
ursacht dann der „SteppenfluB“ ungeheure Zeit- 
und Geldverluste, die sich bei 4—8 wóchiger Dauer 
unter Zugrundelegung eines niedrig berechnetsn 
Durchschnittssatzes von 10 Pfg. taglich pro ver- 
messene Schiffsraumtonne auf taglich 56 000 M. 
belaufen konnen. Wahrlich Betrage, die durch den 
Bau der seit Jahrzehnten ais erforderlich erachteten 
Staubecken erspart werden kónnten. Nach kurzer 
Wasserstandsaufbesserung wird dann manch wert- 
volle Ladung vom zeitigen Frost iiberfallen, der 
fiir langere Zeit ais auf Rhein und Elbe das Auf- 
suchen eines Winterhafens notig macht.

Dazu kommt, daB der Rhein in der Haupt- 
verkehrsrichtung zwischen Siidwestdeutschland und 
drei groBen Welthafen flieBt, die Ein- und Ausfall- 
tore eines Wirtschaftsgebietes sind, das durch die 
geplante Verlangerung der Rheinschiffahrt bis zum 
Bodensee und die Aufnahme Oesterreichs in die 
Schiffahrt treibenden Rheinuferstaaten noch eine 
bedeutsame Erweiterung erfahren soli. Welch ein 
Gegensatz zu dem politisch und wirtschaftlich immer 
starker eingeengten V e r k e h r s g e b i e t  des Oder- 
stroms, dessen Lauf nicht voll der Hauptrichtung 
agrarischen und industriellen Absatzes entspricht 
und daher auch 1913 nur mit 13 Proz. an dem 
Gesamtabsatz oberschlesischer Industriewaren nach 
Deutschland beteiligt war.

Zudem gestattet leider die geologische Be- 
schaffenheit des oberschlesischen Industriegebiets 
nicht, den Schiffahrtsweg bis zur Grube heranzu- 
fiihren, da hier die dichtschiitzende Decke des Ruhr- 
gebiets fehlt. D er Kanał wiirde trocken liegen, die 
Gruben ersaufen. W ahrend also das oberschlesische 
I n d u s t r i e g e b i e t  durch den fiir 180 To. trag- 
fahigen Klodnitz-Kanal kaum  erreicht, aber lange 
nicht erschlossen wird und die Oder auch im wei- 
teren Lauf durch m ehr agrarisch ais industriell be-
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deutsame Wirtschaftsgebiete flieBt, spiegelt sich ein 
betrachtlicher Teil der westdeutschen Industrie in 
den Fluten des Rheins und begleitet ihn, seine Ne- 
benfliisse und Kanale fiir groBe Strecken auf beiden 
Ufern. Duisburg-Ruhrort, der weitaus verkehrs- 
stiirkste FluBhafen der Welt, versendet die schwar- 
zen Diamanten auf dieser westeuropaischen Indu- 
striestraBe in Riesenkahnen, dereń Tragfahigkeit 
schon 65 000 Zentner erreicht hat.

Die GroBe der TransportgefaBe und die Tat- 
sache, daB Rohstoffórderung und industrielle Ver- 
arbeitung dem Strom wie keinem anderen reich- 
liche Berg- wie Talfrachten zur Verfiigung stellen, 
bewirkt, daB die Rheinfrachttarife relativ niedrig 
gehalten werden kónnen. Wenn daher ihr Abstand 
vion den Eisenbahnfrachten gróBer ais auf irgend 
einem anderen deutschen Strom ist und gute An- 
schluB-WasserstraBen den Umschlag von Bahn zu 
Schiff und umgekehrt eriibrigen, so ist es kein 
Wunder, daB dieses FluBnetz den Kampf — wie 
gegen Naturereignisse — auch gegen den modern- 
sten Feind aller Binnenschiffahrt, die nur allzu 
wirtschaftlich eingestellte Reichsbahn, leichter und 
erfolgreicher aufnehmen kann ais die Oder, das 
Stiefkind der Natur. Die hohen AnschluBfrachten 
und das Gespenst der Sondertarife, welche die

Preisspanne zwischen Reichsbahn und Binnenschiff- 
fahrt bis zur Erdrosselung der Ietzteren einengen, 
drohen in demselben MaBe das Schicksal der Oder- 
schiffahrt vernichtend zu bestimmen, wie dereń Sein 
oder Nichtsein wiederum den Angelpunkt des ober- 
schlesischen Absatz- und Verkehrsproblems bildet. 
Dazu kommt die Konkurrenz der polnischen Eisen- 
bahn, die, mit Staatsmitteln ihre Tarife senkend, 
alle W aren fiir das polnische Revier und fiir be- 
nachbarte Staaten auf ihren Schienenstrang lenkt. 
Die Folgę des erbitterten Ringens um die Frachten 
ist aber, dafl z. B. in Kosel 1927 der Umschlag 
an Berggiitern bereits 30 Proz. geringer ais 1925 
war und von dem gesamten Umschlag nur 22 Proz. 
ausmachte — beides zum Schaden S te ttins!

Wahrlich, ein schweres Schicksal ist dem ost- 
deutschen Strom von N atur und Mensch zu tragen 
auferlegt w orden! Leider stehen wir heut n i c h t  
mehr nur vor der Frage, ob er etwas an Bedeu- 
tung yerlieren kónnte, sondern vor der groBen Auf- 
gabe, das bereits Verlorene, seine Leistungsfahig; 
keit, wiederherzustellen. Zu einem Erfolg hierbei 
kann uns aber der beispiellose Aufschwung vor dem 
Kriege ermutigen, bei dem die Oder von 1875 bis 
1910 ihre Verkehrsleistung um das l l f a c h e  gestei- 
gert hatte.

Sdtiifbau in Ruftland.
A u ftrage, aber w en ig  A b lieferun gen . — D as A usland baut schneller und b illiger.

Mit der Ablieferung des Motorpassagierschiffes 
„G rusija“ (4857 BRT.) durch die Fried. Krupp 
Germaniawerft in Kiel — Gaarden ist das letzte der 
fiir die Sowtorgflot im Sommer 1927 bei deut
schen Werften bestellten Handelsschiffe unter 
russische Flagge getreten. Es zeigt sich dabei die 
von Fachleuten von vornherein fiir wahrscheinlich 
angesehene Tatsache, daB Auslandsbauten noch 
immer viel schneller und billiger ais die schon seit 
Anfang 1925 in RuBland selbst bestellten Schiffe 
des ersten Neubauplanes zur Erneuerung der Han- 
delsflotte dienstbereit werden. Von den sechs da- 
mals an die Nordwerft in Leningrad vergebenen 
Schiffen fiir die Hamburg-London-Linie sind noch 
immer vier unfertig, da erst im Herbst v. J. ihre 
ersten beiden Vertreter „Alexei Rykoff“ und „Jan 
Rudzutak“ in Dienst gestellt wurden. Diese 3600 
BRT. groflen Motorschiffe mit 13 Knoten Fahrt 
haben also fast 3V2 Jahre Bauzeit erfordert, w ah
rend das Ausland solche Schiffe bei erheblich nied- 
rigerem Preise in ca. 18 Monaten geliefert hatte. 
Die letzten Vertreter dieser Klasse wird man kaum 
vor 1930 in Fahrt stellen kónnen, da Lieferungs- 
schwierigkeiten bei der Zufuhr des Eisenmaterials, 
der Motoren und Kiihlanlagen dazu gezwungen 
haben, die Indienststellungstermine immer wieder 
hinauszuschieben. • In der Zwischenzeit sind Ende 
v. J. vier weitere Schiffe derselben Klasse bei der 
Baltischen Werft bestellt worden, fiir die ebenfalls 
mit einer sehr langen Bauzeit zu rechnen ist. Von 
den bereits 1924 vergebenen einfachen Fracht- 
dampfern mit 3100 To. fur Holztransport sind 
einige, so „Stalin“ , ,,Sinowjew“ , „K restjan in“, in- 
zwischen dienstbereit und in Fahrt gesetzt worden. 
Eine Anzahl Neubauten desselben Typs mit Namen 
„P rąw da“ , ,; Iskra“ , ,,Rabotschik‘‘, „Uritzky^ und

„Volodarski“ werden mit B e g i n n  der diesjahngen 
Ostseeschiffahrt ihre ersten Reisen antreten, w ah 
rend eine neue Serie von vier Schiffen derselben 
Klasse im Friihjahr d. J. auf die Hellinge der 
Nordwerft kommen wird. Eine sechs Motorschiffe 
umfassende, nach deutschen Entwiirfen ausgefiihrte 
weitere Serie, und zwar ,,Abkpasia“ , jjAdjaria^ > 
„U kra ina *1 und „Armenia" sowie die beiden in 
Deutschland erbauten „K rim “ und die eingangs 
genannte „Grusija“ fiir den Mittel- und Schwarz- 
meerdienst, soli im Sommer d. J. ganzlich fertig 
werden. Die in RuBland bestellten Neubauten wur
den damit diesmal nur 2% Jahre erfordert haben, 
falls nicht neue Enttauschungen eintreten. Jeden- 
falls kann die Sowtorgflot mit Sicherheit nur iiber 
die beiden letztgenannten, von der G e r m a n i a w e r f t  
hergestellten Motorschiffe zur rechten Zeit y e r f i ig e n -  
Aehnlich liegen die Yerhaltnisse bei russischen 
Nachahmungen der deutschen Entwiirfe vom TyP 
„Mołdawia" und „Kotowsky", von denen einige 
Schiffskorper in Sebastopol bereits zu W asser ge ' 
brac.ht sind, jedoch bisher' noch keine M o to ren  
erhalten konnten. Das von der Schichauwerft ary 
gekaufte Motorfraclitschiff „Kalinin" (ex „Karin > 
4148 BRT.), welches nunm ehr seit zwei Jahren 
unter russischer Flagge fahrt, dient ais Muster 
fiir insgesamt zwólf Neubauten, mit welchen c|er 
Rundeuropadienst Ostsee— Schwarzes Meer b e t r i e -  
ben werden soli. Bisher sind hiervon zwei ta tsach - 
lich auf Stapel gekommen (Nordwerft), die iibrigen 
stehen noch auf dem Papier. Bei Werften des 
Schwarzmeergebietes liegen etwa fiinf zur Napht3-' 
ausfuhr dringend benotigte Motortanker auf StaPe , 
und zwar in der stattlichen GroBe von je 10 000 1°: 
Die in Frankreich (Caen) bereits Anfang 1926 be 
stellten zwei Modellschiffe dieser Klasse haben de
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Sowjetregierung viel Aerger verursacht. Das erste 
tnit Namen ,,Nephtesyndikat“ war im November 
v- J. endlich fertig, erlitt jedoch sofort nach der 
Ablieferung Havarie an seinen Dieselmotoren und 
rnuBte zur Reparatur eine englische Werft auf- 
suchen, welche es erst vor kurzem wieder fahr- 
bereit machen konnte. Das zweite Schiff, die „So- 
^etskaja N ephthe“ , ist nach bald drei Jahren zu 
Wasser gebracht worden.

Da die vorhandenen Werften in RuBland nicht 
als ausreichend angesehen werden, sollen die fiinf 
^eningrader Betriebe mit ihren 14 Hellingen nach 
-Łntwiirfen des neuorganisierten staatlichen Schiff- 
oaubiiros ,,Sudoprojekt“ durch eine Neuanlage er- 
Weitert werden. An die Kernfrage der Schwierig- 
Keiten — mangelnde Erfahrung im Handelsschiff- 
Jau, geringe Arbeitsleistung der Belegschaften etc.

kommt auch diese Losung nicht heran, &o daB 
*rer dringendste Schiffsbedarf auch diesmal wieder 
Kestellungen im Auslande erzwingen wird. Ver-

handlungen mit Danziger Firmen iiber insgesamt 
neun Schiffe sind bereits seit einem Jahre im Gange, 
bisher aber noch immer an Schwierigkeiteń der 
Kreditgewahrung gescheitert. • Aus allem ergibt sich 
zwingend, daB die regelmaBig wiederkehrenden 
Notizen iiber Riesenplane der Rus sen, bei denen es 
auf einige Dutzend Neubauten nicht ankommt, nur 
ais Propaganda zu bewerten sind. Erfreulich ist 
nur, daB die Russen doch stets wieder auf. die 
deutsche Werftindustrie in erster Linie zuriick- 
greifen. Hoffentlich gelingt es der . einen oder an- 
deren deutschen Werft auch diesmal wieder, A u f- . 
triige fiir russische Rechnung zu erhalten. Mit den 
in Deutschland vor und nach dem Kriege erbauten 
Schiffen haben die Russen jedenfalls bisher nur die 
besten Erfahrungen gemacht. DaB das auch in 
Zukunft der Fali sein wird, ist bei dem Hochstand 
der deutschen Schiffbautechnik ohne weiteres zu
erwarten.

OPS.

zwisdten zwei baliisdten Ernlen.
D er O sten  nach dem  M isswachs vom  H erbst 1928.

Von P e r c y  M e y e r ,  R iga.

Vo ... H ochflut und naB kalte W itterung hatten vom zeitigen 
in j r*Sen Som m er bis zum sehr verspateten  E rnteabschluB  

^  e 111 a n d eine besonders nervose S tim m ung hervor- 
W i* •’ ^ 'e’ durch e\nc  sensationsliisterne P resse in alle 
R l ^}nausgetragen, von dieser entsprechend beachtet w urde. 
lici 11 ' I.T1 G egensatz zu L ettland bew ahrte  man in dem  frei- 
" ;ih b in d e r  schw er betroffenen E s t l a n d  kaltes Blut, 

fend die B erichte aus dem  kaum  w eniger ais das an^ 
nurnzende L ettland heim gesuchten l i t a u i s c h e n  N o r d  e n  
Wa ersćhienen und auch dann iiberaus lakonisch
s t a ? '  R 11 6 1 a n d  endlich hiillte sich in e in  so gut w ie voll- 
L e t t i ^ f  Sch.weigęn iiber die L age in seinem  W esten. Um  auf 
hier zuruckzukom m en, ist festzustellen, daB man sich 
teil\vClnern sch ran l<;enlosen Pessim ism us h ingegeben hatte, der 
Riu C1fe auch gegenw artig  fo rtbesteh t. So schlim m  wie der 
pr^asc*le B latterw ald und einige D utzend fiir d ie  Auslands- 
WeisSf  ta tiger B erich tersta tter die Sache hinstellten und teil - 
tref<\ hinstellen, ist sie jedenfalls nie gew esen. Unzu-
&  ̂ unter allen U m standen d ie  k e n c r a l i s i e r e n d e

O s t -  
Bissen

_ ę L w
m a jl u P t u n g , Lettgallen, die l e t t l a n d i s c h e  
Brot ’ hungere und 600 000 M enschen hatten  keinen

Z uriickzufiihren ist diese notorische Falschm eldung 
Plar veiSe^ c rlchte  eines M itarbeiters der in 130 000 Exem - 
natioU ersclle inentlen groBten lettischen T ageszeitung , eines 
Poet;11,! n 1^'chters, der die D inge gleichsam  durch  eine 
verfig1c e . Brille be trach te te  und in das negative E x trem  
allere -; J)ie  Sensationsgier hat inzw ischen d ie H iobsm eldung 
•n.in VVê  verkiindet. D agegen  lauten  alle am tlichen, und 
gasch'nU^  w ° l1l sagen, m ehr oder w en iger authentischen Ri- 
alig eu ‘̂ cuB erungen ubereinstimmeind dahin, daB von einem 
l^nd en oder einem partiellien H unger w eder in Lett- 
Schwe noc^ *n seiner kulturell riickstandigsten  und mit am 
konnerSten ,̂c tr°l:fenen O stprovinz L ettgallen die R ede sein

^ . . (?.er letzte M iBwachs d ie an  sich schon lange  vor-»-r, .  'v~  ̂ “ * ■■o''
recle VVlrtschaftskrise verscharft hat, w ird niem and m Ab- 
fachun e n konnen. D afiir spricht u. a. auch die  V erdrei- 
der - ’ ' ’ ' ’ ' T ’ ’------“I r  Zahl d e r A rbeitslosen im Lande, besonders ni
^ h w Cr‘luPtst‘'idt. Die R eg ierung  hat d ah e r d ie  besonders 

.i e ' ' u% abe, den S teuerdruck, zumal in den notleidenden.Je<j
fiir
k

och noch keidic Kęjinesw egs hungem den Provinzen zu m ildern,
7 reclit^eitige B eschaffung von B rotfrucht und Futter- 

veranl°ręen ’ S aa t^ ut zu beschaffen und noch vieles andere 
ŝher <ln l̂ Sen> um eine K atastrophe zu verhiiteh. D as ist 

Terschiel j1C Sesche hen, w obei dahingestellt sein mag, ob die 
. reitst >ifnen ^ eSierungsm aBregeln, so nam entlich auch die 
•̂'SchenC t:Un^ Von 'n lar>discheTi und die E in fuhr von ausliin- 

^Ser u v.taa ten, nicht hatten  geschickter, um sichtiger, zei- 
gj1 w eniger kostspielig  getroffen  w erden konnen, 

r'-la]t,s tunS und m aB gebende P arteien  w enigstens in 
’ a ;.c) w o es sich um des S taates und Y olkes W ohl

handelte, H and in Hanc! gegangen  wiircn. D as freilich ist 
nicht der Fali gew esen, ab er d ie  geringste  Schuld trifft h ier 
d ie  R egierung.

W ie letzth in  am tlich erk lart w urde, ist d e r aus U eber- 
schw em m ung und MiBernte im ganzen Lande erw achsene 
Schaden mit rund 300 M illionen Lat zu beziffern. D ieser Be- 
trag  fiillt fiir das kaum  2-M illionenland natiirlich sehr schw er 
ins G ewicht. A ber es will dem gegenuber etw as heiBen, daB 
die S taatslcitung b isher schon 195 Millionen Lat iin F orm  von 
S t e u e r s t r e i c h u n g e n  und N a c h l a s s e n ,  D a r  
1 e h e n und anderen  S t i i t z u n g s a k t i o n e n  hergegeben , 
bezw. auf einen GroBteil des landlichen A bgabeneingangs 
verzichtet hat, um  die N ot zu m ildern und das A euBerste1 
zu verhiiten. DaB dariiber d e r ganze, verhaltnism aB ig an- 
sehnliche staatliche R e s e r v e f  o n d s ,  ■ ein GroBteil der 
D o l l a r a n l e i h e  aus dem  A bkom m en mit dem  schw e- 
dischen S treichholzsyndikat und andere, teilw eise auch durch 
B u d g e t k i i r z u n g e n  erlangte  Mittel aufgegangen , die 
vorhandenen R eserven iiberhaupt sehr s ta rk  zusam m enge- 
schm olzen sind, bedarf ke iner E rk larung . Von wejterein, 
je tz t nur noch kleineren  S tiitzungsaktionen is t gegenw artig  
die Rede, und es besteh t begriindete  H offnung, daB dam it 
Positives erreicht w erden  w ird, um  bis zum  Beginn d e r neuen 
V egetationsperiode der T ierhaltung , nun schon dem  wich- 
tigsten landw irtschaftlichcn Zw eige, das F ortbestehen  zu er- 
leichtern.

U nter schw ersten V erhaltnissen ist es bis je tz t gelungen,. 
d ie  L a n d e s w a h r u n g  a u f r e c h t z u e r h a l t e n  und 
dam it g leichfalls schw ere E rsch iitte rungen  zu verm eiden.

W as E s t l a n d  betrifft, so hat der nam hafte  E rn teaus- 
fall auch hier eine betrachtliche S t e i g e r u n - g  d e s  G e -  
t r e i d e i m p o r t s  und dam it * einen entsprechenden  D fe - 
v i s e n a b f l u B  hervorgerufen, desgleichen eine em pfind- 
liche G e l d k n a p p h e i t  und ahnliche negative  Ersehei- 
nungen m ehr, die auch in diesem  L ande gew isse staats'- 
w irtschaftliche S tiitzungsaktionen, w enn auch lange nicht, 
in dem  U m fange wie in L ettland, veranlaBt haben. "Die est- 
n ische P resse hat n u r jiingst versagt, indem  sie d ie  T ataren* 
nachricht von einem bevorstehenden W echselm oratorium  
brachte. A nzunehm an ist, daB die S ensationsm acher sich 
keine R echenschaft abge leg t haben von d e r tiefeinschneii- 
denden B edeutung eines M oratonum s und seinen vern,ich- 
tenden Folgen. Die prom pte am tliche W iderlegung ist nicht 
ausgebliebeii, und dam it kann die A ngelegenheit ais erle- 
d ig t gelten.

Schw er ist die Lage im  nórdlichen L i t a u e n ,  dessen 
K ulturverhaltn isse sehr an d iejen igen  Le'ttgalle'ns' (O stlett- 
land) erinnem , w ahrend d e r R eg ierung  zu Kowno, zumal' 
bei den je tz t iiberaus m i B l i c h e n  F i n a n  z v e r h a 1 t - 
n i s s e n  im Lande, den vielen Z ahlungseinstellungen, 
W echselprotesten  und F irm enzusąm m enbruchen, nicht die-
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selben Mittel und K redite zu G ebote stehen wie derjem gen in 
R iga. A ber was in L itauen der S taat nicht voll aufzubringen 
verm ag, das holt zum Teil die g e s e l l s c h a f t l i c h e  
I n i t i a t i v e  mach. E in aus den verschiedensten Bevolke- 
rungskreisen  geb ilde ter H i l f s a u s s c h u f i  hat schon manche 
L iicke ausgefiillt, w ahrend  einzelne volkliche M inderheiten, 
so besonders die jiidische, ih rerseits U nterstiitzungsaktionen 
fiir ih re  V olksgenossen eingeleitet haben. Auch das M e - 
m e l l a n d  hat sich der N othilfe fiir N ordlitauen an- 
geschlossen und in ku rzer Zeit durch Sam m lungen nicht 
w eniger ais 126 000 Lit aufgebrach t, die, abgesehen von den 
K orn- und Sachspenden, hauptsachlich den am  schw ersten 
betroffenen N ordkreisen  B irsen und Schaulen, daneben  auch 
den K reisen M osheiki, Ponew esh, R akischki zugute kom m en. 
E n tsp rechend  betrach tlicher siad natiirlich die privaten 
S tiitzungsaktionen GroB-Li:auens, nam entlich Kownos.

U nd nun noch kurz W e s t r u B l a n d :  man w ird sich 
erinnern, noch vor der Jah resw ende in der A uslandpresae

gelesen zu habfen, daB die N ot im Siiden und W esten des 
R atebundes eingezogen sei und daB am  D njepr u. a. 200 000 
deutsche B auern F lunger litten. In W irklichkeit h e r r s c h t  
je tz t w eder im B altikum  noch in dem  ganzen angrenzenden 
russischen W eststrich w irklicher H unger. W ohl aber d a r b  e n  
d i e  r u s s i s c h e n  G r o B s t a d t e ,  doch daran  ist haup t
sachlich das S y s t e m  schuld. Es ist nicht anzunehm en, daB 
bis zur nachsten  E rn te  im Spatsom m er und H erb st das 
flachę Land von der baltischen O stseekiiste bis zum Nord- 
rande  des Schw arzen und A sow schea M eeres auch nur an- 
nahernd  die N ot erleben w ird, die h ier d ea  Ietzten Krieg,s- 
jahren , geschw eige denn den darauffolgenden russischen Hun- 
gerjah ren  ihren Stem pel aufdriickte. A llerdings hiingt die Er- 
holung des landw irtschaftlichen O stens von dem  Ausfall der 
neuen E rn te  ab, die m an abzuw arten  hat, ohne sich n a c h  
w ie vor einem  unbegriindeten  Pessim ism us hinzugeben. E n t
sprechend ist auch die gesam tw irtschaftliche K apazitiit der 
baltischen S taaten  und angrem zender ausgedehn ter Zonen zu 
beurteilen.

Jałiresabsdilfisse danisdier Reedereien.
W ie aus den bis je tz t vorliegenden Jahresabschliissen  

danischer R eedereien  erhellt, ist das verflossene G eschafts- 
jah r g u n s tije r  verlaufen, ais zunachst e rw arte t w orden w ar. 
D ie w ahrend der Ietzten M onate 1928 ei l^ e tre tene  Besse- 
rung  auf dem  F rach tm ark te  w urde im  allgem einen nicht fiir 
ausreichend gehalten , das erste H alb jah r mit seinen Auf- 
legungen  auszugleichen, und die nunm ehr von dem  groBten 
T eil der S ch iffahrtsgesellschaften  D anem arks veróffent- 
lichten  B erichtc haben dah er um so angenehm er iiber- 
rascht.

D ie groBte R eedere i des Landes, D e t  F o r e n e d s  
D a m p s k i b s  S e l s k a b  mit ihren aus^edehn ten  Aus^ 
landslinien, ihrem  verzw eigten  In landsverkehr, ihrem  Ex- 
portd ienst und T ram pverkehr arbe ite t bekanntlich  unter auBer- 
ordentlich verschiedenartigen B edingun^en. D er B etriebs- 
uberschuB be trug  fast 11 Mili. Kr., der R eingew inn 5,5 Mili. 
Kr., und die D ividende w ird  mit 6 P rozent in Vorsichlag 
gebrach t.

D e t  O e s t a s i a t i s k e  K o m p a g n i  mit ih rer groBen 
M otorschifflotte und ih re r w eltum spannenden T atigkeit ver- 
m ochte w iederum  ein g lanzendes E rgebn is zu veróffent- 
lichen und w ird in d e r M otorschiffentw icklung w 'eiter ihre 
fiihrende R olle beibehalten .

M it besondersm  In teresse  sah man, wie in einem 
aus ,,H andelstidn ingen“ entnom m enen B ericht beton t w ird, 
dem  B ericht der D a m p s k i b s s e l s k a b e t  D a n n e -  
D r o g  entgegen. D ie G esellschaft ha tte  einen R eingew inn 
von 782 000 Kr. und konn te  ihren  A ktionaren nach reich- 
lichen R uckstellungen 5 P rozen t D ividende ausschutten. D iese 
R eederei is t je tz t ebenfalls im B egriff, sich eine M otorschiff1- 
flo tte  zuzule^en. B estellt sind zwei groBe D ieselm otorschiffe 
ais E rsa tz  fiir d re i D am pfer, die im Laufe des Jah res ver- 
kau ft w orden  sind.

D /S  O r i e n t  ha t einen U eberschuB  von etw a 1 Mili. 
Kr. erzielt und verteilt 8 Proz. D ividende, w ie in den Ietzten 
d re i Jah ren  zuvor. D ie G esellschaft hat sich 1928 zwei neue 
M otorschiffe zugelegt.

D /S  T o r m  bat wohl am  meisten iiberrascht, da auBer 
den ublichen 20 P rozen t D ividende ein E x trabonus von 5 
P rozen t aus^esch iitte t w urde. D er U eberschuB betrug  
Mili. Kr. D ie G esellschaft ha t gleichfalls m ehrere  Schiffe 
bestellt.

D e t  D a n s k e  F r a n s k e  D /S , die durch N e u b a U  
von M otorschiffen ih re  F lo tte  m odernisiert hat, erzielte e in e n  
U eberschuB von 0,4 Mili. Kr. — N o r  d e n  hat ebenfahs 
die a lteren  D am pfer ausrang iert und verfiigt jetzt iiber einen 
bedeutenden  M otorschiffbestand. D er U eberschuB b e t r u g  
1,36 Mili. Kr., und die D ivi:lende belief sich wie friiher au
10 Prozent. — M y r e n  (H olm  & W ensild) veroffenthcn 
einen U eberschuB von 0,66 Mili. Kr. und erhohte ihre D iv1' 
dende von 5 auf 6 P rozent. — P r o g r e B ,  die im vorigeI  ̂
Ja h re  ihre A ktien um 50 P rozen t herabsetzte , verteilt jętz
5 P rozen t D ividende. — V e n d i 1 a hat m ehrere  Schitie 
im vorigen Ja h r  verkauft und gib t 6 P rozent. F e rn e r ,^ e.r/  
teilen D a n i a  10 P rozent, II e i m d a l  20 Prozent, P a c  i f i  
20 P rozent und auch die kl ein er en R eedereien  konnten  5
6 P rozen t ausschutten, mit A usnahm e von O r i o n  un. 
S k a g e r a c k ,  die ihre B etriebsiiberschiisse zu A b s c h r e i *  

bungen u. dgl. verw enden muBten.
B em erkensw ert ist, daB in fast sam tlichen B e r i c h t e  

keine B ankschulden und auch kein  frem des K apitał nxe^ 
enthalten  ist und daB d i e  T onnage seh r n i e d r i g  zu I3uch s t e n  • 
D er V erkauf iilterer Schiffe hat durchw eg U e b e r s c h i i s s e  er 
g e b e n ,  die zur A nschaffung m odem er Schiffe v e r w e n d e  
w erden  konnten. _ _ f

D ie E ntw ick lung  geh t im allgem einen dahin, daB 
m ehr M otorschiffe angeschafft w erden  und bezeichnend dat  ̂
ist d ie  AeuBerung in einem Jah resb e rich t: „DaB das k  
gebnis n ich t n iedriger ist, kann  man den M o t o r s c h u i e  

danken, denn diese haben sogar in der schw ersten  Zeit de 
Jah res  noch mit Gewinn gea rb e ite t.“ — Ein Beweis ftir i ! t . 
erw achenden O ptim ism us in der S chiffahrt darf in der l a . 
sache zu erblicken sein, daB bereits w ahrend. der e r s t e n  z ' v 
M onate dieses Jah res  fiinf neue R eedereien  gegrim det worde 
sind. ! 1 i 1

HOTEL PREUSSENHOF :: STETTIN
180 Zimmer mit Reichstelefon und fliefóendem Wasser 
40 Zimmer mit Privatbad /  Yornehm behagliches Restaurant

Grofóe Halle 
Konditorei — Kaffee

Tanz-Tee 
- Bier-Restaurant

K i i n s t l e r k o n z e r t  von 4 — 7 und 8 — 1 2V2.
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Die ll.Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Sieflin.
H err D r. T oepffer eróffnete die 11. V ollversam m lung 

der Industrie- und H andelskam m er zu Stettin  und begriiBte 
d!e A nwesenden. Es w urde zunachst die satzungsgem aBe 
Weuwahl des Prasidium s vorgenommem. E s w urde das bis- 
henge Prasidium , D r .  T o e p f f e r  ais P rasident, K o n s u l  

°  11 b r e c h t und C a r l  B r a u n  ais Vizeprasidente:n, 
W iedergewahlt. Im  AnschluB h ieran  w urden eine R eihe 
von w eiteren W ahlen und andere  Form alien erledigt. D ar- 
Hk>o t‘ra t K am m er ™ die B eratung  des H aushaltsplansi 

J^9/.-50 ein. D er H aushaltsp lan  w urde von der Vollver- 
sammlung in der vorgelegten  Form  angenom m en.

‘̂ >en? W unsch des G etreidehandels entsprechend be- 
schloB die K am m er, kiinftighin bei den S itzungen des ge- 
schaftsfiihrenden Ausschusses, in denen den G etreidehandel 

etreffende F ragen  besprochen w erden, ein M itglied der 
achkom m ission fiir den  G etreidehandel mit bera tender 
lmme hinzuzuziehen.

N ach E rled i gung dieser geschaftlichen A ngelegenheiten 
achte P rasident D r. T oepffer fo lgende A usfiihrungen:

, „Aus der T agesordnung  ist zu ersehen, daB am  SchluB 
heutigen V olIversam m lung ein V ortrag  des G eheim rat 

s- e'now iiber RuBland gehalten  w ird. D ie K am m er hat 
V i l  ^azu entschlossen, diesen V ortrag  auf der heutigen 
i] °R ersam m lung halten zu lassen in der U eberzeugung, 

fiir uns in S tettin  die russische F rag e  eine d e r schw er-

w iegendsten, die es iiberhaupt fiir S tettin  gibt, deinn S tettin  
ist der gegebene Ein- und A usfuhrhafen fiir den kom m enden 
W iederaufbau des V erkehrs mit RuBland. W enn einer ein 
In teresse daran  hat, sich mit den russischen V erhaltnissen 
bekamnt zu m achen und laufend sich iiber d ie  E ntw icklung, 
die do rt vorgeht, zu orientieren, so muB es S tettin  und die 
S tettiner K am m er sein, die der E ntw ick lung  der russischen 
V erhaltnisse in  der N achkriegszeit auch stets die gróB te 
A ufm erksam keit geschenkt hat.

Ich m ochte je tz t noch auf ein E reign is hinw eisen, das 
fiir die S tettiner W irtschaft von allergróB ter B edeutung ist. 
D as ist die G eneralversam m lung d e r  Feldm iihle, d ie  gestem  
in Stettin  sta ttgefunden  hat und in der eine Fusion mit e iner 
groBen D iisseldorfer F ab rik  beschlossen w orden ist. H ier- 
bei ist hervorzuheben, daB die H aup tverw altung  dieses g ro 
Ben B etriebes mit einem  S tam m kapital von etw a 26 M il
lionen M ark nach Stettin  verlegt ist. E s ist die9 eine hóchst 
erfreuliche N achricht. Ich g laube, w ir diirfen in  Stettin  
d ariiber seh r befried ig t sein, daB im  G egensatz zu m anchen 
A bw anderungen in den letz ten  Jah ren  hier ,einmal ein W eg 
begangen  ist, d er fiir die S tettiner W irtschaft und fiir 'S te ttin  
iiberhaupt groBe V orteile bringen  muB.

Im  AnschluB h ieran  gab P rasiden t D r. T oep ffe r den 
G eschaftsbericht wie fo lg t:

Die Tdiigkeif der Industrie' und Handelskammer seif der lefzlen Vollversammlung.
der j ^ Venn Ihnen heute den B ericht iiber d ie T atigkeit 
ich wę
sPruch

-ŁiAJ. i ł* -  v * v ,u  U U O l  U 1U  X

ich m m er seit der le tzten  P lenarsitzung  gebe, so kann 
Wohl sagen, daB ein w esentlicher Teil de r A rbeit in  An- 

Und i Senornmen w urde durch die ungew ohnliche Kalte 
die - p - 6 ^o lgen  fur die W irtschaft. W ohl noch nie sind 
in r  sb recher m ehr in A nspruch genom m en w orden ais 
w ird^ri?111 ^ n te r- — U eber die T atigkeit d e r E :sbre.cher 
richt n ^ e rr Syndikus B erger einen ausfiihrlichen Be- 
KaDv geben- — m ochte an d ieser Stelle Iediglich den
die a nen Un<̂  M annschaften der E isbrecher den D ank und 
fiir j\nerkennung der K am m er und der beteilig ten  K reise 
die <;le- au (°p fernde und um sichtige A rbeit aussprechen, 

Sle in diesem  schw eren W inter geleistet haben.
B lic]^*1 glaube w ohl mit R echt sagen zu konnen, daB die 
gesa e mcht n u r der deutschen W irtschaft, sondem  der 
w0 s -en .W eltw irtschaft heute gerich tet sind nach Paris, 
fiih re i^ i v*elen W ocheń die sachverstandigsten  W irtschafts- 
auf X er W elt zusam m ensitzen, urn den P lan festzustellen, 
nerat- run^ dessen sich die W irtschaft in den nachsten  Ge- 
als ° nen abspielen w ird. W ir konnen uns freuen, daB 
sit2ennsef̂  deutschen Ve.rtreter dort M anner der W irtschaft 
Lasteń - Senau wissen und beurteilen konnen, w elche 
dag T ^kernom m en w erden konnen. E s ist undenkbar, 
lich ubem om m en w erden konnen, die es erforder-
baltenlacflen ł .die jetzige Iio h e  der S teuern  au frech t zu er- 

oder g a r zu erhohen.
Verfolp-f Sorge hat die K am m er d ie  V erhandlungen
Werft ’ r •• w egen d e r Subventionierung der Schichau- 

A rf w urden. Mit allen ih r zur V erfiigung stehen- 
nah rn e* n ^ at s*e pro testiert’ gegen  eińe d erartige  MaB- 
durch -Unĉ  darauf hingew iesen, daB die  K onkurrenz, die 
Werftj,?1!116 s.taa,:ssubventionierte W erft nicht nur der S tettiner 
Industr' UStr*e> sondern  der gesam ten  eisenverarbeitenden 
^ r°test entstehen w iirde, eine riesige wiire. Bei diesem  
ariderer eS ^ er K am m er ferngelegen, in die B efugnisse 
Ich P °mrnerscher W irtschaftsvertretungen  einzugreifen. 
PUnkt d a .r. e.rk laren , daB mir auch heu te  noch der Stand- 

r U m r K.psliner K am m er nicht verstandlich ist, d ie  sich 
^egrUnd ters t^ tzungsm afinahm en ausgesprochen  hat. U nsere 
Stettiner.e Cr?. ^ ro teste haben nicht nu r die Zustim m ung d e r  
^ z i a l ^ j ,  f tac^ Schen K orperschaften , sondern  auch des Pro- 
Karnmer - ta^ es von Pom m ern, der Industrie- und H andels- 

. ndelskZU ^ tralsun<i  un(J dariiber hinaus der Industrie- und 
^ rrimunffarn1Îner -^arnburg  gefunden. D ie einstim m ige Zu- 

r E rkę ^ Ser K orperschaften  ist meines E rach tens aus 
Jch unren^K13 ^ eraus erfolgt, daB die  Sanierung w irtschaft- 

i*:teln. n .^ ew o rd en er P rivatbetriebe mit offentlichen
S? ^ standi^ Gr ^ en mu^> w enn sie die G efiihrdung noch 
§leicher u° eir’ ZWar mit ihrem  B estand ringender B etriebe 

verw and ter A rt in sich birgt. 
t ern> irgen6? 1' uns a^en, ich glaube dies feststellen zu konnen, 

tadt D an • We ĉ .̂e Schritte  vorzuschlagen, die die deu tsche 
21g schadigen konnten, im Gegenteil, ich glaube

fernerhin  feststellen zu konnen, daB w ir alle in S tettin  d ie  
gróB te Sym pathie fiir D anzig  hegen und nichts sehnlicher 
w iinschen, ais daB D anzig  ais deutsche S tad t erhalten  bleibt.

W iegeam t.
D as iilteste V erw altungsinstitu t der Industrie- und H a n 

delskam m er, das W iegeam t, hat zur Zeit einen B estand von 
45 vereidigten W agestam m leuten . D ie hauptsachlichsten  tech- 
nischen U m schlagseinrichtungen des W iegeam ts bestehen  aus 
3 schw im m enden G etreideelevatoren , von denen d e r d ritte  
im  April 1928 in D ienst gestellt w erden  konnte. D er neuei 
E levato r besitzt eine L eistungsfahigkeit von 50 to Schw er- 
ge treide in der S tunde. D as W iegeam t verw og 1928 rund 
290 000 to G etreide, H iilsenfriichte, M iihlenfabrikate, Oel- 
friichte, Sam ereien  und Schrot. D ie E levatoren  haben rund 
75 000 to G etreide um geschlagen und verw ogen und dam it 
d ie L eistung des V orjahres um  ca. 15 000 to iiberschritten.

D ie Inanspruchnahm e der E levatoren  (B etriebsdauer) 
ist von 2708 S tunden im Ja h re  1927 auf 3159 S tunden im  
Ja h re  1928 angestiegen . Ih re  durchschnittliche L eistungs
fahigkeit ha t sich von 22 to in der S tunde au f 23,2 to im  
Ja h re  1928 gehoben. Auf E inzelheiten  einzugehen, muB ich 
mir versagen. D ie E inrich tungen  haben jedenfalls auch im 
letzten  B erichtsjahre ihren  Zw eck voll erfullt.

R eichsnachrichtenstelle.
D ie R eichsnachrichtenstelle fiir A uBenhandel, d ie in 

S tettin  vor vier Jah ren  geg runde t w orden ist, h a t ins- 
besondere im  Laufe des le tz ten  halben Jah re s  erfreulicher- 
w eise eine zunehm ende Inanspruchnahm e aufzuw eisen ge- 
habt. H insichtlich der eigentlichen G rundlage d e r  T atigkeit 
der R eichsnachrichtenstelle, der V erw ertung  d e r H andels- 
berichte aus dem  Ausland, w ar festzustellen, daB d ie einlau- 
fenden B erichte der Zahl nach in le tz ter Zeit zugemommen 
haben und daB auch inhaltlich viel V erw ertbares einge- 
gangen  ist. E ine R undfrage bei den angeschlossenen Firm en, 
die gerade  in jiingster Z eit veranstalte t w orden  ist, ha t er- 
geben, daB viele F irm en aus den ihnen iibersandten  Be- 
richten  w ertvolle A nregungen fiir die D urchfiihrung ih rer 
geschaftlichen V erbindungen m it dem  A uslande oder auch 
fiir dereń  N euankniipfung geschópft haben. E rfreu licher- 
w eise ist ferner festzustellen, daB auch gerade  d ie  Aus- 
kunftsta tigkeit der R eichsnachrichtenstelle in le tz te r Z eit zu- 
genom m en hat. Im  ersten  Q uartal 1929 sind auBer zahl- 
reichen miindlichen A uskunften 52 schriftliche A uskiinfte auf 
G rund des vorhandenen M aterials o der auf G rund besonderer 
E rhebungen  erteilt w orden. E s handelt sich hier in d e r 
R egel um A uskiinfte iiber ausland ische F irm en, iiber Ab- 
satzm oglichkeiten  einzelner W aren  im  A uslande oder um 
auslandische Zoile. D em gegen iiber stehen im Jah re  1928 
insgesam t 146 Auskiinfte, so daB also eine aufsteigende Ten- 
denz festgestellt w erden  kann. E s w are w iinschensw ert, 
w enn diese T endenz w eiter anhielte, das heiBt, wenn die
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Firm en des B ezirks in ajlen das Ausland betreffenden F ragen , 
iiber die sie A uskunft w unschen, sich zunachst grundsatzlich  
an die Reichsinachrichtenstelle w enden, die ihnen auf die 
eine oder ąn d ere  W eise stets ‘ und m eist ohne besondere 
K osten  die gew iinschte Auskunft: erteilen kann. — Schliefi- 
lich sei noch besonders auf die K artei der unzuverKissigen 
F irm en im  Ausląnd hingew iesen, d ie  bei der Reichsnach- 
richtenstelle gefiihrt w ird. Obwohl laufend auf sie h in g e
wiesen w ird, w ird sie leider noch im m er nicht geniigend 
von den am  A ufienhandel beteilig ten  F irm en benutzt. D ies 
ist um so bedauerlicher, ais man dmmer w ieder erneut 
K lagen iiber die V erluste deutscher F irm en bort, die, ohne 
sich vorher eingehend orientiert zu haben, mit zw eifelhaften 
F irm en des A uslands in geschaftliche V erbindung ge- 
treten  sind.

V erkehrsbiiro.
D ie im m er uniibersicbtlicher w erdenden eisenbahn- 

tarifarischen V erhaltnisse M itteleuropas und das dringende 
Bediirfnis der W irtschaftskreise, sich iiber E isenbahnfrachten  
zutreffende A uskiinfte verschaff'en zu kónnen, haben die 
K am m er im verflossenen Ja h re  veranla6t, ein Tarif- oder 
V erkehrsbiiro  einzurichten. D as gesam te T a rifm a te ria r  der- 
jenigen m itteleuropaischen S taaten , mit denen S tettin  Ver- 
b indungen unterhajt, ist allm ahlich angeschafft w orden, be- 
steht zur Zeit aus 505 T arifheften  und w ird standig  auf dem  
L aufenden gehalten.

D as T arifb iiro  erteilt einfache Auskiinfte durch Fern- 
sprecher auf Anruf, schw ierigere A uskiinfte schriftlich und 
in personlicher R iicksprache. D ie haufigen taglichen tele- 
fonischen A nfragen 'iiber innerdeutsche F rach ten  w erden 
nicht besonders angeschrieben ; die telefonischen A uskiinfte 
iiber A uslandsfrachten  schw anken zw ischen 10 und 12, dazu 
kom m en 8— 10 persónliche R iickfragen und taglich 4—6 
grofie schriftliche K alkulationen, in denen die F rach ten  iiber 
verschiedene W ege und auslandische B ahnen berechnet w e r
den miissen.

Die E inrich tung  w ird in steigendem  M afie von den 
W irtschaftskrpisen  in A nspruch genom m en, und hat sich 
durchaus bew ahrt. Die A uskiinfte sind b isher an alle be- 
z irkseingesessenen F irm en kostenlos erfolgt.

E isen b ah n tarifw esen .
Auf dem  G ebiete des E isenbahntarifw esens ist iifo lg e  

seiner grofien B edeutung fiir den Seehafen und das Wirtf- 
schaftsgebiet S tettin  viel gearbeite t w orden. D ie K am m er 
hat ihren A ntrag, dem  stetigen  V ordringen der W eichsel- 
hafen  und der polnischen Bahnen in b isher iiber S tettin 
bew egte V erkehre  und G ebiete durch U ebernahm e der p o l
nischen F rach ten  auf die deutschen Bahnlinien und zw ar 
auf dem d irek ten  W ege w ie auf dem  gebrochenen  Bahn- 
O derw eg zu begegnen, im m er erneut eingebracht, ohne dieses 
Ziel erreicht zu haben. Die K am m er mufi an der1 A uffassung  
festhalten, dafi der tarifarische A bw ehrkam pf, dieser K am pf 
um d ie E rhaltung  verkehrsgeographisch  und verkehrsw irt- 
schaftlich den deutschen V erkehrsw egen  von und nach 
S tettin  zukom m ender T ransporte , mit allen verkeh‘rspolitischen 
M itteln durchgefiih rt w erden mufi, wenn die Seegeltung  
des grófiten ' preuBischen H afens erhalten  w erden soli. W ie 
eng mit der S eehafenstellung S tettins d ie  S tettiner Wirt|- 
schaft, d ie pom m ersche, ja die gesam te ostdeutsche W irt- 
schaft verkniipft iąt, habe ich m ehrfach hervorgehoben. 
M eines E rach tens geh t das In teresse a;i d er E rhaltung  der 
S tettiner S eehafenstellung w eit iiber D eutschlands Grenzem 
hinaus und ist von erheblicher B edeutung fiir d ie  V.erkehrst- 
w irtschaft M itteleuropas iiberhaupt.
. D ie grofie Zahl der E inzelarbeiten  und D enkschriften  
der K am m er auf e isenbahntarifarischem  G ebiet anzufiihren, 
ist unmóglich. E rw ahnen  m óchte ich nur, dafi, abgesehen  
von den W ettbew erbstarifen , < erneut Seehafenausfuhrtarifo  
fiir K artoffelfabri.kate, G etreide und M iihlenfabrikate, See- 
hafeneinfuhrtarife fiir Salzheringe und verschiedene andere  
G iiter bean trag t sind.

W elche fiir S tettin  un tragbaren  V erhaltnisse durch  die 
G renzziehung im O sten hervorgerufen  w erden, bew eist fol- 
gendes B eisp ie l:
Zement von
O ppeln nach Schneidem iihl kostete  vor 
dem  K riege auf eine E ntfernung von
380 km  nach S pezialtarif III  ̂ RM. 9.50 die Tonne
E s w iirde heute bei Z ugrundelegung 
derselben E n tfernung  kosten nach 
K lasse F ■

E s koste t nach der N orm alklasse F auf 
deutsche B ahnlinien auf dem  langen 
B ogen befordert, der durch die G renz
ziehung entstanden ist, 498 km  KI. F  RM. 17.80 die Tonne 
Es koste t tatsachlich auf der Sehne 
des Bogens iiber Costau bis Schheide- 
miihl auf p o l n i s c h e n  Bahnen
gefahren  RM. 13.10 die Tonne
D urch den A usnahm etarif 4 d  mit Giil- 
tigkeit vom 15. 3. 1929 hat die R eichs
bahn den W ettbew erb gegen die pol- 
nische S trecke aufgenom m en. Es 
koste t daher die B eforderung auf
deutschen B ahnen nur noch RM. 13.20 die T o n n e

W elche - Folgen haben sich ergeben ? D ie G r e n z m a r k  
hat die M oglichkeit, oberschlesischen Zem ent von Oppeln 
Mk. 4.70 durch Polen und 4.60 die Tonne auf G rund des 
deutschen A usnahm etarifs 4 d b i l l i g e r  zu beziehen, ais 
von anderen  deutschen, gleich weit en tfernt liegenden Ze- 
m entfabriken. E s erw achst also diesen B ezugsgebieten  u n d  
auch O stpom m ern ein V orteil, der S tettiner Zem entindustrie 
dagegen  ein ebenso grofier N achteil, denn ihr sich aus der 
verkehrsgeographi,seh giinstigen L age ergebender natiir- 
licher F rach tenvorsp rung  gegeniiber der schlesischen W ett- 
bew erbsindustrie w ird durch die um 4.60—4.70 Mk. billi" 
geren  F rach ten  durch Polen bezw . auf G rund des deutschen 
W ettbew erbstarifs 4 d  im Falle Schneidem iihl verringert. Nicht 
die unm ittelbaren  G renzgebiete des N ordostens sind in dieseni 
Falle, der typisch ist, die G eschadigten, sondern B e y o r -  
zugten, w ahrend die G eschadigte in diesem  F alle die S te t
tiner Zem entindustrie ist.

B innenschiffahrt.
E in ungiinstigeres Ja h r  ais das J a h r  1928/29 hat es fur 

die B innenschiffahrt seit 1911 nicht gegeben. D er Versom- 
m erung von ca. 1000 K ahnen auf der oberen O der fo lg te 
ein friiher und anhaltender I 'ro st. • E rst in diesem  M o n a t  
lebt die Schiffahrt allm ahlich w ieder auf. Die K am m er h a t  
im m er erneut auf beschleunigte F ertig stellung  des O t t -  
m a c h a u e r  S t a u b e c k e t i s  g ed rang t und im m er w ie
der auf die N otw endigkeit und Priifung der Fórderuing 
w e i t  e r  e r  S t a u b e c k e n p l i i n e  im oberen O dergebiet 
aufm erksam  gem acht. N ur durch die F ertig ste llung  aus- 
reichender S taubecken kann der O derstrom , der heute n o c h ,  
nicht ganz mit U nrecht, ein Steppenflufi genannt w ird, zu 
einer yollschiffigein W asserstrafie um gestellt w erden und nur 
durch eine vollschiffige O derw asserstrafie kann dem_ stei- 
genden W ettbew erb  der W eichselhafen und der p o l n i s c h e O  
B ahnen auf die D auer begegnet w erden. D ie K am m er wird 
dah er die F ó rderung  d ieser P iane mit allem  N a c h d r u clc 
w eiter betreiben. D er fiir den S tettin—Berliiner V e r k e h r  lc ' 
bensw ichtige Bau des S c h i f f s h e b e w e r k s  b e i  N i e d e r -  
finow ist nach łan gem  'K am pfe sichergestellt und w i r  
hoffentlich mit grofim oglicher B eschleunigung zu E nde g e' 
f i i h r t  w erden. Von den zustandigen Z e n t r a l b e h o r d e n  cr' 
w arte t die K am m er schonende und pflegliche Behandlung 
der n o t l e i d e n d e n  O dersch iffahrt in steuerlichen Di!11 
gen in w eitestem  Sinne des W ortes.

D ie V erhandlungen  iiber die U m gestaltung der ^ err 
w altung  des S tettiner H afens und iiber die B eschaffi’11̂  
einer A nleihe sind noch in der Schw ebe. E s w are, n a m e n  
lich angesichts der auB erordentlich grofien A u f w e n d u n g e'n > 
die fiir die A usgestaltung des G dinger und D anziger Hafe^ 
gem acht w erden, d ringend  zu w unschen, dafi in  kiirzes 
Zeit ein festes E rgebn is vorliegt.

G etreid eh an d el.
D ie alte T rad ition , dem  G etreidehandel ais einem

RM, 1-1.70 d ie-T onne

der
iiltesten und w ichtigsten  H andelszw eige d e s  W i r t s c h a f ^  
bezirks besondere F iirsorge angedeihen  zu lassen, ist v 
der Industrie-, und F landelskam m er auch in d e r  ®erlC.^ef 
zeit fo rtgese tz t w orden. D ie G etreidein- und A u s f u h r  u 
See belief sich 1913 auf etw a 500 000 to zu 1000 k g .  1 
Ja h re  1925, einem J a h r  mit gutem  E rnteausfall, e rr^  \ 0 
sie w ieder ca. 300 000 to zu 1000 kg , um 1927 auf 150 (W  
zu 1000 kg  zu sinken und 1928 w ieder auf ca. 250 9 Aj , ,  
anzusteigen. D as Fehlen ausreichender Lagerungsm óglic 
keiten  im H afen hat bekanntlich  schon vor dem  K r i e g e  ‘ g 
Stettiner G e t r e i d e g e s c h a f t  sehr nachteilig  beem flufit. n 
J a h r  1925 bew ies die U nhaltbarkeit der augenblicklic  ̂
V erh;iltnisse. D er schw ere letzte W inter mit s e i n e r  a n h a l  j  

den E iszeit, den b lockierten  w estlichen O s t s e e h a f e n  1 
der durch E is unterbrochenen  V erbindung mit der N °r 
f i i h r ic .  z u . einer.- S tauung -dei\.G etre idem engen  im H a f e n
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zwang dazu , K aischuppen mit etw a 15 000 To. G etreide zu 
elasten. D er Bau des seit Iangerer Zeit p ro jek tierten  mo- 
ernen G etreidesilos erw eist sich ais d ringendstes Bediirfnis. 
!e M aBnahmen, die die K am m er zur F órderung  des Ge- 

reidehandels ergriffen hat, bestehen in dem  angestreb ten  
ptreidesilo, der W iedereinfiihrung des auch von d e r Land- 

wirtschaft d ringend geforderten  Seehafenausfuhrtarifs fiir Ge- 
reide und der E infiihrung des handelsrechtlichen Lieferungs- 

8c ->chafts in G etreide an der S tettiner Bórse. W ir hoffen, 
, .a, die ergriffenen M aBnahmen schlieBlich doch zum E rfo lg  
tuhren.
lt)9 U eber die F re ig ab e  der Verkaufsson,ntage fiir das Ja h r  

. haben bei der R egierung  zu Stettin  V erhandlungen 
zWischen dem  Y erband des S tettiner E inzelhandels e. V.

und den G ew erkschaften stattgefunden, zu denen auch die 
Industrie- und H andelskam m er zugezogen w orden ist.

L eider ist das R esultat dieser Y erhandlungen ein un- 
giinstiges und es ist aus den Y erhandlungen zu schlieBen, 
daB in  Zukunft die w eiteren vier von der R egierung  freizu- 
gebenden V erkaufssonntage nu r in A usnahm efallen dringend- 
sten Bediirfnisses fre igegeben w erden.

D en S tadten Pasew alk  und Labes sind dem entsprechend 
die 4 w eiteren  Y erkaufssonntage schon von der R egierung  
zu Stettin  fiir das Ja h r  1929 abgelelrnt w orden.

D ie K am m er hat nun em eut eine B esprechung der An- 
gelegenheit mit dcm  R egierungspnisiden ten  b ean trag t.“

Im AnschluB hieran ersta tte te  S y n d i k u s  B e r g e r  
folgenden Bericht iib e r:

Die liiligheii aer Eisbredter im Winter 1928/29.
 ̂ ,,Bei Beginn der E isperiode, am  15. D ezem ber 1928],
3. te man noch den E indruck, ais ob d e r W inter nicht dic 

u 6 ^ es vorjahrigen erreichen sollte. Schon am 19. De- 
2Crr> er 1928 kam  jedoch die N achricht, daB sich im H aff eine 
. CtJ1 s ta rkę  E isdecke gebildet hatte, die die M otorseglen 

der D urchfahrt durchs H aff behinderte. 
ajs ^ m  21. D ezem ber, 7 U hr m orgens, dam pfte  ,,IJreuB en“ 
14 erster E isbrecher ins Revier. Ihm  folgtcn nachm ittags um 
p Uhr „B erlin" und am  22. m ittags der E isb recher 

■' °rnrnern“ .
go P er F rost hatte inzw ischen so stark  eingesetzt, daB am  
p • das E is schon eine S tarkę von 4 Zoll aufw ies. Im  
vórUCnwasser befand sich starkes T reibeis. D er Schiffsr- 

^ehr w ar noch lebhaft.
26. D ezem ber kam  bei SW -Sturm  das H affeis in 

3l Ŵ gung  und schob leicht iiber die F ahrrinne w eg. Am 
£is 1 e d sich infolgedessen im nórdlichen H aff eine s tarkę  
'Tacr ecke, im siidlichen Teil loser E isbrei. In den fo lgenden 
\y-ken ^ech se lten  die E isverhaltnisse mit dem  um spring en den 
pa e> bis der zunehm ende F rost am  5. Jan u a r 1929 vom 
Eijjj nw asser du rchgehend  bis zur K aiserfahrt eine feste 
fahrteĈ .P geschaffen hatte. Am 7. Jan u a r muBte die Schiff- 
rnjr Segler geschlossen w erden, M otorsegler konnten

. noch mit Schlepperhilfe durch das Revier kom m en.
irn, P ' e Sw inem iinder Bucht w ar bis zu diesem  Z eitpunkt 
bis n? ch eisfrei, am  10. Jan u a r 1929 w urde jedoch auch 
2’ehu Seem eilen seew arts E is gem eldet, so daB die ' E in- 
5>ierun^ des Feuerschiffs A dlergrund notig w urde. D er Re- 
Boie ngsdam pfer ,,W alter K órte“ holte an diesem  T age die 
\v0rti Vori- See. D as H affeis w ar je tz t auch so stark  ge!- 
die . daB die schw acheren  Schiffe mit Schleppern durch 
Hafe nnc gebrach t w erden muBten. Auch im  S tettiner 
koitc^ ’ besonders im F reibezirk , ergaben  sich E isschw ierig- 
stelie ’ ®.c^ ut:en und K ahne w aren festgefroren  und konnten 
bfac] WeiSe von den Schleppern nicht m ehr vorw arts ge-

* w erden.
111 l.5- Jan u a r w urde durch eingehenden S troni und 

, eschtnK ^ 'u d  das E is in d e r K aiserfahrt stark  zusam m en- 
r<dt-u°LCn ’ B allastschiffe konnten w egen der G efahr des 

das j?-” Werdens nicht befórdert w erden. Im H aff sęhob 
l'°Urd-S an diesem  T age d e ra rtig  stark , daB d e r  Sw inem iinder 
^acht <UnP^er seine R eise nicht fortsetzen konnte und die 
lriuBte " p . Schutze des Leitholm s vor A nker liegen bleiben 
Werd ■ Schiffe muBten einzeln durch das H aff gebracht

zwei E isbrecher vorbrachen und der d ritte  
^ahrt r " ^ on ^ ee w ar sovicd Schlam m eis in die Kaiser- 
^e^es pe.Sc^°ben  w orden, daB die Fahrrinne teilw eise 6 m 
^anuar iu--au^w *es> und der E isb recher „P om m ern" am 17. 
die n ^ u h e  hatte, darin  vorw;irts zu kom m en. 9 Schiffe, 

wollten, muBten an diesem T age in der 
^isbrępLlrt begen  bleiben, weil die D unkelheit jede w eitere 
^it ei erarl>eit ausschloB. D er E isbrecher „P om m ern“ w ar 
tonjie I ankleichter, der in Ballast w ar, bei der Haff-i
^st estgekom m en und muBte am 18. Jan u a r vorm ittags 
.^lberi den E isb recher ,.P reuB en“ befreit w erden. Am 
'chen. j {a fve Xerlor d e r danische D am pfer „T ja ld u r“ im nord- 
? atnPferd r  ie ScIn‘a ube. 1 m Sw inem iinder H afen  w urden 5 
w °n i jl’ ^vor O sterno thafen  lagen, durch das mit dem  
f-js, te-j ca- 5 Seem eilen G eschw indigkeit in See d n ingende  
.rieberi wcise quer und ach te raus liegend, mit hinausge- 

dies , uch die Sw inem iinder Personenfahrcn  gerietein 
K̂ Ctl n iu i r  l*lr ’ so ^ er E isb recher „P reuB en“ zu H ilfe 
>^óeniii A 111 Ja n u a r  m orgens w ar der H afen von 

Stel?> w êd er vollkom m en eisfrei. D as H affeis w ar 
^°^imen 1C7 ^ ekom m en und hatte  an F estigkeit d e ra rt zuge- 

ein.,’. ^  : R inncn standen und w ieder die nacliste 
u i regelrcchten Y erkeh r zulieficn.

Am 28. Jan u a r w urde von See óstlich der O dsrbank  un- 
befahrbares, am  31. auch schon nórdlich der O derbank  3 
Zoll starkes E is gem eldet. E in am  1. F eb ruar nach Swine- 
m iinde einkom m ender D am pfer konnte nu r noch sehr lang- 
sam vorw arts kom m en. Am 2. F eb ruar saBen bereits im 
G reifsw alder Bodden zwei D am pfer im E ise fest, denen der 
E isb recher „S tra lsund“ keine H ilfe m ehr bringen konnte. 
In der Sw inem iinder Bucht blieben am  gleichen T ag e  die 
D am pfer „ T ja ld u r“ , ,,R heinbeck“ und „K o ra” im E ise 
stecken.

Auf der O der stand inzwischen auch festes Eis, so 
daB nur noch s ta rk ę  D am pfer den. E isb rechem  folgen k o n n 
ten. D am pfer „R ose“ w ar im  Kanał der Oelm iihle fe s tg e 
froren und konnte durch keinen unserer E isb recher abge- 
schleppt w erden. Die B unkerung der E isb recher konnte 
nicht m ehr aus Schuten erfolgen, d ie E isbrecher muBten 
in G otzlow  an der H edw igshiitte  bunkern.

Am 5. F eb ru a r muBte der E isb recher „PreuB en“ in 
See gehen, um  den festsitzenden D am pfer „F aso lt aus der 
H ohe von K olberg nach Sw inem iinde einzubringen. AuBer 
starken  Schiffen, die besonders fiir den Y erkehr im  E ise 
gebaut w aren, konnten ohne E isbrecherh ilfe  keine D am pfer 
m ehr von See aus den Sw inem iinder H afen  erredchen. Am
6. I 'eb ru a r muBten die D am pfer „R udolf O tto Ippen 16“ 
und „M allin“ , die bei der G reifsw alder Oie lagen, vom E is 
brecher „P reuB en“ nach Sw inem iinde eingeholt w erden. Am
7. F eb ru a r holte „P reuB en“ den schw edischen D am pfer 
,,L udw ig“ von See. E r  fand bis in H óhe von SaBnit+z 
uberall starkes E is und brachte auf d ieser F ah rt einen 
K ranken von der G reifsw alder1 Oie mit und half auch gleich 
zeitig dem  Schlepper „S eead le r“ , der im  Eise bei der 
G reifsw alder Oie festsaB.

'In der węstlicheri O stsee w ar die Y ereisung auch w eit 
vorgeschritten. Die Linicnschiffe „S chlesw ig-H olstein“ und 
,,E lsaB “ muBten eingesetzt w erden, um die vom E ise  ein- 
geschlossenen Schiffe zu befreien. Yon den K riegsschiffen 
erging am  7. F eb ruar an sam tliche R eedereien  die W arnung, 
Schiffe iin die O stsee zu schicken. Am T ag e  zuvor w ar von 
der D ienststelle der M arineleitung ein F lugzeug  zur Auf- 
k larung  ausgeschickt w orden. Die „F o ren ed e“ -K openhagen 
stellte auf G rund d e r W arnung des Liniienschiffes den Schiffs- 
verkehr mit S tettin  ein.

Am 11. F eb ru a r kam  die M eldung, daB der F em arn-B elt 
und der K ieler K anał fiir Schiffe jeder GróBe geschlossefn 
seien. V or der O stkiiste R iigens hatte  sich infolge anhalten- 
den nordóstlichen W indes das E is d e ra r tig  zusam m enge- 
schoben, daB der F ah rverkeh r SaBnitz-—T raelleborg  in F rage  
gestellt w urde. D a von See kein Schiffseingang m ehr zu 
erw arten  w ar und unsere E isb recher still lagen, w urde 
am  13. F eb ru ar einem A ntrag  der R eichsbalm direktion Stettin  
sta ttgegeben , den E isb recher „P reuB en“ zur H ilfeleistuag  
bei den Fahren  nach SaBnitz zu entsendeil. Die „P reuB en“ 
leistete bei den Fahrschiffen  gu te  H ilfe, bis sie am  17. 
F eb ru a r mit dem  F ahrschiff „P reuB en“ kollidierte und in 
folge d ieser Kollision am 18. zur R ep ara tu r nach Sw ins- 
m unde zuriickkehren muBte.

I:n der óstlichen O stsee verbesserten  sieli in dieserv 
T agen  jedoch die Eisverhaltn,isse so w eit, daB d e r BeschluB 
gefaBt w urde, den S ch iffsverkehr mit den unvereisten Hiifeh 
der óstlichen O stsee verm ittels der H ilfe  unserer E isb recher 
w ieder aufzunehm en. A nfangs w ar der O stenkurs, d. h. 
der W eg in ca. 5 Seem eilen A bstand von d e r K uste dex 
giinstigste, bis der W ind auf N ordw est g ing und die Treib- 
eisfelder d e r O stsee zu groBen Packeisbarren  an d e r K uste 
von Sw inem iinde bis C^roBhorst und w eiter dariiber hinaus 
zusam m enschob. . :
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U nsere E isb recher „P om m ern11 und „B erlin11 leisteten  
beim  D urchbringen der Schiffe gute H ilfe und fanden im m er 
w ieder einen W eg auf dem  O sten- oder N ordenkurs. Vom 
20. F eb ru a r ab komnte „P reuB en11 auch  w ieder auf See 
verw endet w erden. N icht im m er w ar es unseren E isbrechern  
leicht, ,d de Schiffe auf See zu finden. N ebel h inderta  
haufiger diie Sicht. D azu  kam  noch, daB Schiffe ohne Fun- 
ken te leg raph ie  unterw egs w aren, d ie  nu r durch vieles Hin- 
und H ersuchen  unserer E isb recher aufgefunden w erden 
konnten .

Am 12. M arz w urden  von See die letzten  Schiffe edn- 
geholt. D er E isb recher „P om m ern11 ha tte  sich im den T agen  
zuvor im schw eren Packeis vor S tubbenkam m er einen 
Schraubenfliigel w eggesch lagen  und muBte am  14. M arz zur 
A usw echselung der Schraube ins D ock. „PreuB en11 hatte 
sich am  9. M arz im  H affeis einen - E isschuh w eggerissen  
und muBte zw ecks A usfiihrung der R epara tu r ebenfalls ins 
D ock. Z w ischendurch befórderten  die E isb recher „B erlin11 
und „S te ttin 11 Milch von L angenberg  nach S tettin  und halfen 
beim  V erholen im  F reihafen  und dem  iibrigen H afengebiet. 
Bei solcher G elegenheit schlug sich der E isb recher „S te ttin 11 
am  14. M arz im schw eren E is im  Freihafen  d ie  S chraube 
und einen Teil der W elle w eg. Zum  Gliick lieB in d iesen 
T agen  der F ro s t nach, und das Packeis in d e r Sw inem iinder 
Bucht loste  sich in leichte T reibeisfelder auf. Auch das E is 
auf der SeeschiffahrtsstraB e nahm  w ieder norm ale Ver- 
haltnisse an.

D er E isb recher „P reuB en11 muBte zw ar noch einmal 
am  16. M arz in See gehen, um die D am pfer „R o se“ und 
„V ik to ria“ hereinzuholen, die sich w ahrend  der N acht vom 
15. zum  16. im E ise  festgefahren  hatten, doch bestanden 
bei einigerm aBen gu te r U m sicht bei T age fiir die Schiffe! in 
der Sw inem iinder Bucht ke ine  nennensw erten  Schw ierig- 
keiten  m ehr. Zw ischen A rcona und B ornholm  w aren die 
T reibe isfelder schw ieriger.

Vom 16. M arz ab  nahm  der Schiffsverkehr w ieder m ehr 
und m ehr zu. Am 20. konnte sogar schon w ieder d e r 
D am pfer „R obur I I I 11, der von H oltenau kam , Sw inem iinde 
erreichen und diesem  folgte am  22. bereits d e r  D am pfer 
„K arp fan g er11, der au f dem  W ege um  Skagen herum  ge- 
kom m en w ar. Am gleichen T age  lief auch d e r D am pfer 
„B onus11 von Floltenau kom m end, in Sw inem iinde ein. An 
den nachsten  T agen  fo lg ten  m ehrere  Schiffe aus d e r w est- 
lichen Ostsee, auch dam pften  verschiedene D am pfer in west- 
licher R ichtung von Sw inem iinde auf. D er V erkehr diirfte 
som it auch w ieder mit dem  W esten in G ang gekom m en sein. 
L eider stellte sich mit d e r A bnahm e der E isschw ierigkeiten  
N ebel ein, der den Schiffen neue H em m nisse en tgegensetzte .

D as Schiffahrtsrev ier S te ttin—Sw inem iinde hatte  von 
T ag  zu T ag  w eniger Schw ierigkeiten . Am 25. M arz w ar 
im Papenw asser nur noch loser E isbrei, die R inne im H aff 
stand fest. V om  26. bis 28. trieb das E is du rch  die R inne 
m ehr und m ehr in See ab, so daB das P apenw asser 
und ein Teil des H affs bis T onne 17 freies W asser hatten, 
und von T onne 17 bis T onne 5 in der F ahrrinne  n u r noch 
leichtes loses E is vorhanden w ar.

W ahrend  der ganzen E iszeit w urden  d ie Schiffsbew e- 
gungem durch  die F unkanlage in d e r B orse iiberw acht, wo- 
durch es m óglich w ar, einm al die E isb recher jederzeit auf 
schnellstem  W ege an  die rich tige Stelle zu beordern  und 
die R eedereien  iiber den S tand ih re r Schiffe auf dem  Laufen- 
den zu halten, und w eiter den  T ageszeitungen  eingehende 
B erichte iiber die E isverhaltn isse und die T a tigke it d e r E is 
brecher zu geben. Auch der S eew arte  H am burg  w urden  
taglich die E ism eldungen w eitergegeben , die von den dis. 
O stsee durchfahrenden  Schiffen abgeho rt w urden. Des- 
gleichen gingen tagliche E isberich te  an die „B altic and In te r 
national M aritim e C onference11, K openhagen.

W ahrend der Zeit, in d e r E isb rechergebiih ren  erhoben 
w urden, vom 15. D ezem ber 1928 bis einschlieBlich 15. Marz,- 
1929, sind

eingehend: 435 Schiffe, davon 85 leer,
au sgehe n d : 420 „______ „ 59 „ ,
m ithin: 855 Schiffe, davon 144 leer 

mit zusam m en 1 204 830 cbm  N etto raum gehalt von unseren 
E isbrechern  durch das H aff gebrach t w orden. D ie Schiffe, 
d ie  zur A usfiihrung von R epara tu ren  an den hiesigen W erften  
das R evier w ahrend der G ebiihrenerhebungszeit befahren 
haben, sind in der vorgenannten Zahl nicht enthalten.

Ich habe  dam it nur in ganz groBen Ziigen einen U eber- 
blick iiber die T atigkeit unserer E isb recher gegeben , w elche 
die auB erordentlichen Schw ierigkeiten, mit denen die Or- 
ganisation  des E isbrecherw esens und d ie  B etriebsfiihrung 
d e r E isb recher in diesem  Jah re  zu kam pfen hatte , nur

ahnen, nicht ab e r bis in alle ihre E inzelheiten  e r k e n n e i n  
laBt. D ie A ufgabe der E isb recherverw altung  beschrankt sich 
nach der ih r au ferleg ten  V erpflichtung nur auf die Offen- 
haltung der SeeschiffahrtsstraB e S tettin—Sw inem iinde. Es 
w urde iiber diese Y erpflichtung zunachst h i n a u s g e g a n g e n ,  
ais die M eldung vom  Festsitzen  m ehrerer D am pfer im  Eise 
der Sw inem iinder Bucht k a m ,  denen H ilfe gebrach t w e r d e n  
muBte. Ais sich dann herausstellte , daB der V erkehr mit 
nórdlich und nordostlich  von S tettin  gelegenen Ostseehafen 
fiir nicht zu schw ache Schiffe bei B egleitung durch E is
brecher m óglich w ar, entschloB sich die E i s b r e c h e r v e r w a l -  
t u n g  im  Interesse des S te ttiner H afenverkehrs, g e e i g n e t e  
Schiffe bis ungefah r zur Linie K o lberg—B ornholm  durch ihre 
E isb recher iiber See beg leiten  zu lassen  und e i n k o m m e n d e  
D am pfer abzuholen, weil eine O ffenhaltun^ der Seeschiff' 
fahrtsstraB e z w e c k l o s  gew esen ware^ w enn die Schiffe Teile 
der O stsee nicht befah ren  konnten.

D a fiir die H ilfeleistung fiir die in d e r See f e s t s i t z e n -  
den Schiffe nu r etw a die Selbstkosten  des E i s b r e c h e r -  
betriebes, fiir das Geleit iiber See iiberhaupt ke ine  Kosten 
berechnet w urden  und da der G ebiihreneingang fiir d ie  Be- 
nutzung der SeeschiffahrtsstraB e bei dem  im m er g e r i n g e 1" 
w erdenden  V erkehr auch im m er schm aler w urde, nach dem 
15. M arz im  iibrigen tro tz des no tw endigen E i s b r e c h e r '  
dienstes tariflich  keine G ebiihren m ehr erhoben  werden 
konnten , sind die V erluste, die dieser W inter der E i s b r e c h e T '  
verw altung gebrach t hat, auf iiber 200 000.— Rm. zu be- 
ziffern. E s ist n u r dadurch  moglicli gew orden, sie zU 
tragen, weil infolge der R ucklagen, die das System  der 
G ebiihrenerhebung in leichteren  W intem  gesta tte t, die Mitte 
dazu noch vorhanden w aren. N icht rech t verstandlich ist, 
w eshalb gerade  in diesem  W inter, d e r den drastischen Be' 
w eis fiir die B erechtigung des System s unserer G e b i i h r e n e 1"  
hebung w ahrend  einer fes ten E isperiode  ergab , gegen diese 
E inrich tung  V orstellungen erhoben w orden sind. D as hier 
geiibte V erfahren findet im iibrigen im m er m ehr Nacft' 
ahm ung in anderen  LIafen und ist z .  B. in diesem  J a ^ e 
un ter ausdriicklicher B erufung auf das S tettiner V orbild 111 
Liibeck eingefiihrt w orden.

D ie E rfah ru n g  dieses W inters hat im G egenteil er 
geben, daB die seit 3 Jah ren  eingefiihrte allm ahliche 
buhrensenkung  einen geniigenden Ausgleich der U e b e r s c h i i s s  
in leich teren  und der V erluste in schw eren W intera  nic 
zulaBt, und es w ird deshalb  fiir den nachsten  W inter z\V‘a 
nicht eine allgem eine E rhohung, ab e r eine U m gestaltung 
T arifs m it dem  Ziele gróB erer E in trag lichkeit erw ogen we 
den miissen. U m gehen lieBe sich diese fiir die S c h i f f ail  
jedenfalls seh r unerw iinschte M aBnahm e nur dann, r 
der S taat sich entschlosse, fiir den B etrieb der E i s b r e c l i  
einen en tsprechenden ZuschuB zu leisten. D ahingehen " 
A ntrage auch schon fiir den vergangenen W inter, in dem  ̂
E isbrecher, abgesehen  von dem  fiir die A u f r e c h t e r h a l m 1̂  
des Schiffsverkehrs nach S tettin  no tw endigen Geleit 
See auch ferner iiber ihre Y erpflichtung hinaus im hiesig 
H afengeb ie t haufig genug H ilfe leisten muBten, w e r d e n  g 
stellt w erden.

W enn auch die vorhandenen E isb recher die in diese 
abnorm en W inter an sie gestellten  A nforderungen b e f r i e c l i g 0  

gelóst haben, so hat sich doch die N otw endigkeit ergep
f i i r  in  Z ukunft zu e r w a r t e n d e  ahnliche E i s v e r h a l t n i s s e_ _ ______ _ _ _ _ __ #
E isbrecher mit erheblich gróB erer L eistungsfahigkeit fi 'r 
T atigkeit in See zu beschaffen. Auch dazu w e r d e n  ^  
die H erg ab e  der M ittel bei der zustiindigen Stelle beantrai,^.^ 
W enn d jeser neue  E isb recher nicht ausschliefilich fiir 
A rbeit im B ereich der pom m erschen B ucht g e d a c h t  
sollte, so w are es jedenfalls angebrach t, ihn  in Stettin y ^  
Sw inem iinde zu stationieren, d a  er sich hier i n  z e n t r a i

O s ts e e '

fiir

L age fiir alle in B etrach t kom m enden deutschen 
hafen befinden w urde. ^

Ais seh r w ohltiitig hat sich auch diesm al w ieder ^ 
die V erw altung des E isbrecherw esens ihre A n g l i ^ ^ ^  
g erade  an die H andelskam m er erw iesen, da h ier d ie » r° vllr' 
E rfah rungen  in jah rzehn te langer T atigkeit gesam m elt '  
den und h ier auch die gróBte und schnellste Anpassii 
fah igkeit an die B ediirfnisse des E isb recherd ienstes zu 
w arten  ist. -ten

In  d e r h iesigen P resse  und auch von anderen  
ist mit R iicksicht auf die E rfah rungen  des v e r g a n g e n e n  ^ s .  

ters infolge der N otw endigkeit, russische und finnische 
b recher zur Y erw endung in der w estlichen O stsee zur 
zu ruf en, an g ereg t w orden, im  O stseegebiet un te r den ^  
liegerstaa ten  eine in ternationale R egelung  des E isbre ^  
d ienstes herbeizufiih ren  und einen sogenannten E isra 
zusetzen. D ie K am m er hat diesem  G edanken lebhafte
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rnerksam keit igew idm et und ist bereit, ihn w eiter zu ver- 
olgen, w enn sie auch fiir die p rak tische  D urchfiih rbarkeit 
es Problem s nicht unerhebliche Schw ierigkeiten sieh t.“

Zum  SchluB der V ollversam m km g hielt G e h e i m r a t  
K l e i n ó w  einen Y ortrag  iiber die W i r t s c h a f t s e n t -

w i c k l u n g  d e r  S o w j e t u n i o n .  N ach B eendigung der 
in teressan ten  A usfiihrungen, d ie von instruktiven, von den 
eigenen R eisen des R edners stam m enden L ichtbilder w irksam  
unterstiitzt w urden, schloB Prasiden t D r. T oepffer d ie  11. 
V ollversam m lung.

Wirtschaftliche Klachrichten
Sdiwetien.

Aufienhandel. N ach den jetzt yeroffentlichten am tlichen 
nfSaben belief sich die E in fuhr Schw edens im F eb ru a r 
1 87,0 Mili. Kr., w ahrend  die A usfuhr 77,4 Mili. Kr. 

rug, so daB sich ein E infuhriiberschuB  von 9,6 Mili. Kr. 
gibt. D er en tsprechende M onat des vorigen Jah res  wieś 

ei einer E in fuhr von 127,2 und einer A usfuhr von 81,4 Mili. 
r - einen EinfuhriiberschuB  von 45,8 Mili. Kr. auf.

^  1 , W eiter erhohte Eisenpreise. W ie aus Stockholm  ge- 
Ę , w ird, ha t der V erband schw edischer E isenw erke 
de er, ^ arz folgende neue E isenpreise festgesetzt, d ie  bei 
lOnn r ruPPen 4 und 5 E rhohungen  um  5 bis 10 Kr. auf
0 rv>" enthalten. 1. E xportroheisen  (m ax. 0,015 o/0 Schw efel, 
von ia° Phosphor) 5 Lstrs. 17 sh. fiir d ie  englische T onne 
fa , ™(5 kg  fob E xpo rthafen  netto  30 T ag e ; 2. Billets, ein- 
3 geschweiBte, iiber 0,45 K ohlegehalt 250—300 schw. K r.; 
 ̂ valzdraht, iiber 0,45 K ohlegehalt 280—330 schw. Kr. 

s c h f T ll2teS M artineisen, weich, G rundpreis 190 bis 220 
g c^v‘ K r-J 5. gew alztes Lancashireeisen, G rundpreis 290 Kr. 
lOOO i n ^ n ip p e n  2 bis 5 bezieht sich die N otierung  auf 

*■§ frei B ahnw agen W erk, netto  30 T age.
■wjrtj Neue Reedereidarlehen. W ie aus S tockholm  gem eldet 
fola ’ ilat ^ as H andelsam t un term  31. M arz die Y erteilung 
Vr\?eil , r  R eedereidarlehen  von zusam m en 1 730 000 Kr. in

o g gebrach t:
^ v  e n s k a  A m e r i k a  — M e x i k o l i  n  j e n  soli 1 Mili. 

dej ^ j^ h e n  ais w eiteren  B eitrag  fiir die A nschaffungskosten 
tra5r 1 *.otorschiffes ,,O densholm “ . AuBerdem soli der Be- 
■EriksK 6nen a*s ^ eibilfe zu dem  von d e r G esellschaft bei 
nhij(iS ,erg s m ekan. V erkstad  bestellten  M otorschiff ,,Rag-
c.,, s iolm “ von 5000 To. L adefah igkeit und dem  bei der-
Ladof! i bestellten anderen  M otorschiff von l
best bigkeit sowie schlieBlich fiir das bei den  Gó 

ten M otorschiff von 7050 To. Ladefahigkeit. Ked ‘ ■ ~ —  —

5000 To. 
G ótaverken

halt e r i a k t i e b o l a g e t  R e u t  soli 230 000 K r. er-

T  r a n s  a t l a n t  i  c solijqq e ^ e r i a k  t i  e b o 1 a g e t * * _____ ____
bei r  •, r ’ e rhalten ais B eitrag fiir die von der G esellschaft •traks’ . . .  - - . .. - - - . - .

iren‘

GUg? fa^  w eiteren  B eitrag  zur A nschaffung des M otorschiffs 
E . R e u te r '1.

•?o 000
bei Tr -i'*' tul<luc‘i a-is X5eii.ra.g lu r uie vuu utu vjreseiiiscnan 
»Hall ,bergs m ekaniska verkstad  bestellte  M otorschiff 

r en ‘ von ca. 5000 To. L adefahigkeit. 
aus c| Vens.ka Amerikalinjen verteil 6 Prozent Dividende. W ie
Amerii.1̂ - J®tzt veróffentlichten G eschaftsbericht der Svenska 
Vgrs abnjen erhellt, stehen d e r bevorstehenden G eneral- 
zpr y  ^!.Ung 2 913 270 K r. nach reichlichen A bschreibungen 
eine jy  Ągung. N ach dem  V orschlag der V erw altung soli 
(wie • lviclende von 6 <y0 od er 1 440 000 Kr. verteilt w erden 

.vorigen Jah r).
auf e- eichzeitig hat die V erw altung beschlossen, A ngebote 
die ^  neues Passagierschiff von etw a derselben GroBe wie 
halte’̂ Un? sh ° lm “ und erste, zw eite und d ritte  K lasse ent- 

Gr‘'C1̂ ZÛ or^ern' L ieferung soli dann 1931 erfolgen. 
f°lge ^dung einer neuen Tankreederei in Gotenburg. Zu- 
? ese l l s c h ^ H ' . & R - T ‘“ ist in G otenburg  eine T ankreederei- 
óchsto la rn^t einem  K apitał von w enigstens 700 000 und 

? 100 000 Kr. gegriindet w orden. G riinder sind 
■^andstr" ^ ' a lłer, Sven W alie r, P e r W aller, G ustaf Ę. 
^-ird cli°mK T o rsten  Petterson . D ie neue G esellschaft

stelltpS -r  ̂ ^ en G otaverken durch den R eeder P er W aller 
ar,km otorschiff von 9100 To. L adefah igkeit iiber-

^ ie  aiJse”s^a KuIIagerfabriken verteilt 12 Prozent Dividende.
• °^aRet em jetzt vorliegenden V erw altungsbericht d e r Aktie- 

i 99o Vefls^ a K ullagerfabriken erhellt, hat das Geschiifts- 
l die" •̂ ■eingew inn von 17 671 950 Kr. abgew orfen.

^20 Ono {^t,i°riare soli eine D ividende von 12 o/0 o d e r 
i- Allm- vertedt w erden.
,gati0n„_ an!11a Svenska Elektriska Aktiebolaget emittiert Ob-
^ eldet i e V0n 20 Mil1- K r- W ie aus Stockholm  ge- 

So,lr- ’ e rfolgt gegenw artig  durch  S tockholm s E nsk ilda 
Cltler neu^10 f^ andinaviska K red itak tiebo laget die A usgabe 

en fuafprozentigen O bligationsanleihe in H ohe von

20 Mili. Kr. D er A usgabekurs b e trag t 100°/o. D ie Amorti- 
sierung soli in den Jah ren  1930 bis 1954 erfo lgen und das1 
K onvertierungsrecht 1939 eintreten. D ie O bligationen w erden 
in S tiicken zu 1000 und 3000 Kr. ausgefertig t.

D as der G esellschaft dadurch  zuflieBende K apitał ist in 
erster Linie fiir A usbauten der F abriken  in V asteras, Ludvika 
und Liljeholm en, sowie fiir die E rrich tung  neuer A uslands 
vertre tungen  und schlieBlich fiir in Aussicht genom m ene In- 
vestierungen durch die A ktiebolaget E lectro-Invest bestim m t.

Errichtung einer schwedisch-polnischen Handelskammer. 
W ie aus Stockholm  gem eldet w ird, ist d o rt die bereits seit 
einem J a h r  gep lan te  schw edisch-polnische H andelskam m er 
errichtet A v o rd e n .  In  die V erw altung w urden  u. a. fo lgende 
Personen gew iihlt: G eneralkonsul T orsten  K reuger, D irek tor 
G osta K lem m ing, D irek to r W. Ronstró'm.

Malgotlinie. Vom 20. April d. Js . ab w ird un te r dem  
N am en „M a 1 g  o 11 i n  i e “ von der S tettiner D am pfer-C om - 
pagnie A.-G. eine r e g e l m a B i g e  w ó c h e n t l i c h e  
D a m p f e r l i n i e  zw ischen S t e t t i n  u n d  W e s t s c h w e -  
d e n  eingerichtet. D er ers tk lassige D am pfer „ P i t e a l f “ 
w ird

j e d e n  D i e n s t a g  n a c h m i t t a g  
von Stettin  nach G o t h e n b u r g  und M a 1 m ó expediert. 
Bei L . a d u n g s a n g e b o t  lauft d e r „P itea lf“ auch die H afen  
I i a l m s t a d ,  H e l s i n g b o r g  u n d  L a n d s k r o n a  a n .  
D i e  A b f e r t i g u n g  und G iiterannahm e i n  S t e t t i n  ist 
der F irm a L o h f f  & S i e d l e r  iibertragen  w orden.

V e r t r e t u n g e n  i n  S c h w e d e n :  T ycho  R oberg  
in G o t h e n b u r g ,  Jo h an  A. Svensson A.-B. in M a i  m  o , 
L indblom  & Co. A.-B. in H a l m s t a d ,  O tto H illerstrom  
A.-B. in H e l s i n g b o r g ,  L andskrona S keppsm akleri 
Speditionskontor A.-B. in L a n d s k r o n a .

Kohlensaures Eis. D ie Vereinigte:n K ohlensaure-W erke 
Schw edens produzieren  je tzt auf ih re r F ab rik  auf L iljeholm en 
bei Stockholm  kohlensaures E is. N ach d e r bei ihnen ange- 
w andten  M ethode w ird 1 k g  in d e r M inutę hergestellt. In  
seiner iso lierenden  Packung schm ilzt das E is sehr langsam . 
und eine kleine M enge dieses E ises iibt d ieselbe W irkung aus, 
w ie eine zehnm al gróB ere M enge gew ohnlichen E ises mit 
Salz verm ischt.

Norwegen.
Die „Norges Bank“ hatte  im Ja h re  1928 einen U eb e r

schuB von 11,3 Mili. Kr. gegen iiber 14,7 Mili. Kr. im  Ja h re  
1927. E s w urden w iederum  8 o/o Divide.nde verteilt.

Die Staatsbahnen. Im  B etriebsjahr 1927/28 schlossen die 
S taatsbahnen  mit e inem  D efizit von 900 000 Kr. ab- N ur
6 B ahnlinien von 23 hatten  einen U eberschuB zu verzeichnen. 
D arun te r befinden sich die O fetenbahn sow ie die E idsvold- 
D om baas und B ratsberglin ien  (T he N orw egian  Jou rnal of 
C om m erce and Shipping vom  21. F eb ru a r 1929).

Besorgnisse der norwegischen Reeder. N ach einem  
P rivatberich t aus Oslo an  „B orsen“ haben  die zuversicht- 
lichen A euBerungen im A usland iiber d ie  w eitere  E n tw ick 
lung im Schiffahrtsgeschaft den N orw egischen R eederverband  
yeranlaBt, óffentlich zu erklaren , daB m an in diesen K reisen 
in_ d ieser H insicht durchaus nicht so optim istisch gestim m t 
sei. Ais B egriindung w ird d a ran  erinnert, daB die D eflations- 
krise in N orw egen keinesw egs uberw unden sei, und daB der 
groBe, neuangeschaffte  Schiffsbestand mit groBen Schulden 
belastet sei. Auch die  K ronensteigerung  w erde von d e r  
Schiffahrt rech t schw er em pfunden. Beziiglich der Friih- 
jahrs- und Som m ersaison w ird a llerd ings zugegeben, daB 
die  L age fu r die Schiffahrt ganz gu t sei, da d ie F rach ten  
hoher sind ais im vorigen J a h r  zur selben Zeit.

Den Norske Amerikalinjen bestellt zwei groBe Motor
schiffe bei den Gotaverken. D en N orske  A m erikalinjen hat, 
w ie „B orsen“ m eldet, d ieser T a g e  bei den  G otaverken in 
G otenburg  zw ei m oderne, schnellfahrende M otorschiffe von 
je  5500 To. L adefah igkeit bestellt. D ie ais offene Shelter- 
deckfahrzeuge gebau ten  Schiffe haben  eine L ange von 350 
und eine B reite von 50 FuB bei einem T iefgang  von 23’ 3 ” .
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D ie A blieferung soli im  F riih jah r 1930 erfolgen. Die bciden 
achtzylindrigem V dertaktdieselm otoren von zusarrimen etw a 
5000 ind. PS w erden  den  Schiff en eine G eschw indigkeit von 
etw a 14 Knotem' verleihen.

Zwei weitere norwegische Schiffsneubauten bei schwe- 
dischen Werftem. W ie „Sydsv. D ag b l.“ m eldet, haben  die 
G otaverken von dem  norw egischen R eeder Th. Bróyig, 
Farsund, B cstellung auf ein T ankm otorschiff von 13 500 To. 
und K ockum s W erft in M almo von einem  andern  norw e- 
gischen R eeder A uftrag  auf ein F rach tm otorsch iff von 8400 
To. L adefah igkeit erhalten .

Kapitalsherabselzung auf einer norwegischen Werft. Wie 
,,B órsen“ m eldet, w urde auf der kiirzlich abgehaltenen  G ene
ral-V ersam m lung von B ergens m ek. V erksted  beschlossen, 
das Kapifial von 2,5 auf 1,875 Mili. Kr. abzuschreiben ohne 
R iickzahlung an d ie  A ktionare.

BanemarK.
AuBenhandel. Das vom  Statistischen Amt in Kopen- 

hagen  veróffentlichte E rgebn is des danischen A uBenhandels 
im  F e b r u a r  zeigt mit 93 Mili. Kr. die n ied rigste  E i n -  
f u h r z i f f e r  seit vdelen Jah ren  (im F eb ruar vorigen Jahres 
133 Mili. K r.). D ie A u s f u h r  hat ebenfalls, vergliche:n mit 
dem  zw eiten M onat 1928, einen R iickgang erfahren, nam lich 
von 124 auf 105 Mili. Kr., so daB d e r Beriichtsmonat mit 
einem A usfuhruberschuB  von 1.2 Mili. Kr. abschldeBt, w ah 
rend der entsprechende M onat 1928 einen EinfuhriiberschuB 
vron 9 Mili. Kr. ergab. D er Jan u a r ha tte  bei einer E in fuhr 
von 129 und einer A usfuhr von 125 Mili. Kr. einen E in fu h r
uberschuB von 4 Mili. Kr. und fiir die ersten bqiden Monate. 
dieses Jah res  verbleibt dem nach eine M ehrausfuhr von acht 
Mili. Kr. D er auB erordentliche R iickgang des GesamtauBien- 
handels ist begreiflicherw eise auf die im Zusam m enhang mit 
den E isschw ierigkeiten  entstandenen V erkehrshem m ungen zu- 
riickzufiihren. D er M arz w ird verm utlich darin  keine weseint- 
lichen V eranderungen zeigen, aber im  April diirfte wohl mit 
einiger Sicherheit mit einem  R iickschlag zu rechnen sein.

Die Einfuhr von Bruteiern ist vom Landwirtschaftsmi!- 
nister v e r b o t e n  w orden (V erordnung vom  25. F eb ru a r
d. Js . Nr. 40).

D ie E i n f u h r  v o n  E i e r n  ais N ahrungsm itte l' darf nur 
durch  F irm en  gehen, d/ie dazu  eine besondere G enehm igung 
des L andw irtschaftsm inisters haben.

Geschaftsabschlilsse danischar Reedereien. Auf der G e
neral -Versam.mlung der K openhagener R eederei N ord en w urde 
die  Ddvidende auf 10 o/o festgesetzt. D er Gewinn b e tru g  
1,1.8 Mili. Kr. D as E rgebn is ist infolge der n iedrigen Fracht- 
satze im vorigen Jah re  schlechter. D ie D ieselm otorschiffe 
haben  jedoch auch in d ieser Zeit U eberschiisse abgew orfen. 
M an w ird je tz t zw ei neue M otorschiffe von je 8300 To. 
bestellen, die 1930 fertig  sein w erden. — Die D am pfsehiff- 
fahrtsgesellschaft D annebrog  hat einen Gewinn von 782 000 
Kr. erzielt und w ird 5 o/o D ividende verteilen. D er Jah res- 
bericht lau tet sehr optim istisch und es w ird darin  ausge- 
sprochen, daB die gegenw artig  iiberall gebau te  T onnage 
durchaus nicht zuviel sei. D ie G esellschaft bestellt selbst zwei 
M otorschiffe von je 8300 To., die im  nachsten  Jah re  ge- 
liefert w erden  sollen.

Lettland.
Aulieilhandel. Im  J a n u a r  betrug  der W ert der E i n 

f u h r  27,9 Mili. Lat, der W ert der A u s f u h r  14,9 Mili. 
Lat, mithin der E infuhriiberschuB  13 Mili. Lat. Im  V ergleich 
mit dem  Jan u a r 1928 erg ib t sich eine Zunahm e der E infuhr 
um  rund 7,2 Mili. Lat, hauptsachlich N ahrungsm itte l und 
F abrikate , lin geringem  MaBe auch R ohstoffe und H albfabri- 
kate , und eine A bnahm e der A usfuhr um  2,5 Mili. Lat, w obei 
ein sehr sta rker R iickgang in der R ubrik R ohstoffe und H alb- 
fab rikate  (4,7 Mili.) zu verzeichnen w ar, ein geringer bei 
N ahrungsm itteln , eine k ra ftig e  Z unahm e in der A usfuhr von 
F abrikaten  (2,4 M ili.).

Schiffahrt. Im  F eb ru a r d. Js. ist der Schiffsverkehr in 
den drei H aupthafen  im V ergleich zum V orjahr in F o lgę  der 
Eisverhaltniisse bedeutend zuriickgegangen und ist nam entlich 
der V erkehr im  R igaer H afen fast zum Stillstand gebrach t 
w orden, wie dis folg^nde U ebersicht zeig t:

E  i n g  a n g :
Februar 1928 Februar 1929

Anzahl d. Schiffe Nrgt. Anzahl d. Schiffe Nrgt.
Biga 54 42154 12 8 823
Libau 47 28 565 20 17 535
Windau 48 31071 33 22 229

A u s g  a n g :
Riga 69 53 357 1 '610
Liban 41 24 613 14 10185
Windau 47 27 743 31 21654

Die Fourniermdustrie Lettlands besteht z u r  Zeit aus 1- 
Fournierfabrikcn , welche im  Ja h r  gegen  6 Mili. Kubikfu^ 
Birken- und E rlenholz  verarbeiten. Infolge der begrenzte11 
M enge an R ohm aterial, das L ettland zu liefern im  S t a n d e  i^t, 
scheint eine w eitere V ergróB erung der Zahl der F o u r n i 'e r -  
fab riken  nicht erw iinscht, um  so m ehr, ais d e r Im port vQ;n 
R ohm aterial auf Schw ierigkeiten stoBt. D ie staatlichen Forste 
liefern lau t D aten  des F orstdepartem en t jah r lich 4,5 M-d*- 
KubikfuB E rlen- und B irkenholz. Aus den prdvaten W a l d e r n  
kom m en etw a 0,4 Mili. KubikfuB.

Zur Ausfuhr vom Fourinieren nach D eutschland b e m e r K  
die ,,Rig. R undschau11: D ie E infuhr von Sperrho lz  naci1 
D eutschland ist fortlaufend gestiegen. Im  vorigen J a^r,C 
w urde Sperrholz fiir 16,5 Mili. RM. gegen 8,8 Mili. 
im Ja h re  1927 eingefiihrt. U n te r den Ldeferstaaten stePs 
L e t t l a n d  an erster Stelle. 1928 gelangten  zur Einfu111 
aus L ettland 88 376 D oppelzentner, aus Finnland 85 856 un 
aus Sow jetruBland 78 291. D oppelzen tner Sperrholz.

Die Viehzucht iii Lettland. V ergleichende Z ahlen hie1' 
iiber b ring t das O rgan des B auernbundes ,,B riva Z e n ie ' 
nach entfallen laut d e r le tz ten  Z ahlung in 1928 auf je> 
E in w o h n e r:

in  D anem ark  in Lettland
Pf erde 15 20
GroBvieh 86 51
M ilchkiihe 44 35
Schw eine 96 28
Schafe 7 60
Hiihnftr 506 ?

W as in d ieser T abelie auffalk, ist die unverhaltnismaJ3^ 
groBe Zahl von P ferden i n  L ettland, ferner ist dde Schweim 
zucht in L ettland  noch schw ach entw ickelt, dafiir w e r d e n  2 
viel Schafe gehalten . In den letzten  Jah ren  ist eine I-n 
w icklung im G ange, die den B estand an Schafen v e r r i n g e 
und den an Schweimen zunehm en laBt. {e

Zuckerriibenbau. Die Z uckerriibenpreise  fiir die nach _ 
Saison sind vom  M inisterkabinett bestatig t w orden u n d  
tragen  je nach d e r E n tfernung  von d e r M itauer Z u c k e r f a b  
franko  W aggon bzw. GroBboot 6,09—4,55 Lat je  100 ^ 
Bis zu einer Eintfernung von 1.00 km  sind die P reise ds 
V orjahre gegeniiber unverandert geblieben, bei w eiteren & ^  
fernungen haben dde P re ise  eine E rhohung  erfahren. F er gji 
sind die erforderlichen Mittel zur E rteilung  von V orschuS 
an d ie  L andw irte zw ecks E inkauf von Saaten, Kunstdung^e 
und Geriiten bew illigt w orden. M an rechnet dam it, daB ^  
R iiben-A nbauflache in der nachsten  Saison auf 210 0 1 jjj 
steigen w ird. Bei m ittlerer E rn te  diirfte die Z u c k e r l a  
auf 3 M onate mit A rbeit versorg t sein. eIl

Neue Spirituspreise. D er Finanzm inister hat die nc 
Spiritus- und B ranntw einpreise, die mit dem  1. April “ . 
in K raft tre ten , bestatig t. Zuziiglich der d r e i p r o z e n  
.Steuer des W egefonds sind die Preise in fo lgender Hohe 
gesetz t: Branintwein fiir 0,6 L iter Lat 2,80, fiir 0,3 f 
Lat 1,50; ,,D sidrais“ fiir 0,6 L iter Lat 3,60, fiir 0,3^
Lat 1,90; Spiritus 0,6 L iter Lat 6,30; 0,3 Liter Lat 3 ,2 ^ ^ .^ . 
Preise fiir denatu rierten  Spiritus bleiben u n v e r a n d e r t ,  ^  
rend z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  Parfiim erien u n d  K o s m e t i  
Zukuinft der P reis nur 0,50 Lat sta tt 1,20 Lat jp J^\en 
betragen  wird. D ie H erabsetzung  bezw eckt den 
V erkauf von Spiritus an  den betreffenden U n t e r n e h m ul ° 
zu unterbinden. . j

D ie L ieferung  von 15 Millionen G rad Spiritus sUl,, zu 
die A.-G. der polnischen Spiritusindustriellen  „S p in tuS
0,07 Lat je G rad vergeben w orden. -j-d

FIachsverarbeitu!ngsfabriken. Im  F i n a n z m i n i s t e r i u n i  ^ ef 
in den nachsten  T agen  eine B esprechung mit V ertrete ^ e 
privaten  F lachsbearbeitungsfabriken  stattfinden, bei 
R eihe von F rag en  beziiglich der diesen Fabriken ein.Zn ei" 
m enden E rle ich terungen  .fiir den E x p o rt ihrer P r o d u k t i  
ó rte rt w erden  sollen.

Eslland.
Der estlandisch-deutsche Handelsvertrag; • ist

landischen L andtage am  26. M arz d. Js. r a t i f i z i e r t  
Aus diesem  AnlaB gib t der ,,Rev. B ote“ eine kurze ■ jpi 
sicht iiber den Inhalt der 29 A rtikel des Vertw .ge ^ eist' 
allgem einen gestehen  beide S taaten  sich das R e c h t  de . 
begiinstigung zu (unter W ahrung  der b a l t i s c h e n  d eI1
ferner w erden einige Zollerm aB igungen bew illigt fur
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beidcn S taaten  herges tell ten W aren, D eutschland erha.lt V o r - 
z u g s z ó l l e  fiir Porzelanw aren, N agel, M esser, K inderspiel- 
zeug und E stland  konservierte K illo und H eringe. Die 
B urger des einen S taates genieBen l i m  B ezug auf A ufenthalt, 
Bewegung, H andel, G ew erbe, E rw erb  von E igentum  im 
frem den S taat grundsatzlich  dieselben R ech te wie die B urger 
des an d em  Staates. In Bezug auf S teuem  und Zoile sowie 
R echtsschutz genieBen die B iirger des einen S taats dieselben 
R echte wie die B urger des andern  S taates bzw. des meist- 
begiinstigten Staates.

H andels- und Industrieunternehm en, die auf dem  T erri- 
torium des einen S taates bestehen, w erden  auch im andern  
Staat anerkannt.

Von D eutschland ist bekanntlich  die R atifikation  des 
v ertrages noch bis zur B efriedigung der in E stland  enteig- 
neten G utsbesitzer, sofem  sie deutsche S taa tsangehórige  sind,

. hinausgeschoben w orden.
Eisverstarkte Schiffe. D ie Industrie- und H andelskam m er 

hat dem  Finanzmdndster eine D enkschrift iiberreicht, w orin die 
Regierung dringend ersucht w ird, ihre U nterstu tzung  zum

, e i s v e r  s t a  r k  t e  r  S c h i f f e  fiir den H andel mit 
I^eutschland und E ng land  zu gew ahren, da d iese Schiffe 
cue einziige M oglichkeit bóten, den estnischem AuBenhandel 
aus der durch die E isverhaltn isse geschaffenen N otlage zu 
befreien. D er Finanzm inister hat darau f einen Gesetzeint- 
wurf ausgearbeite t, d er 'd e m  L andtage zugehen w ird.

Hilfe fiir die Landwirtschaft. Zw ecks E rleich terung  der 
Lage der durch die M iBernte G cschadigten hat der Finanz- 
'jnnister eunen G e s e t z e n t w u r f  betr. die E r s t r e c k u n g  

e s  T e r m i n s  zur Entrdchtung der E i n k o m m e n s t e u e r  
urch die G eschiidigten ausgearbeite t, w onach den Land- 

Wll"tcn, dereń  Schaden auf m ehr ais 50 o/o geschatzt w erden 
^nd dereń E innahm en aus der L andw irtschaft 75 % des 

'nkom m ens ausm achen, die E inkom m ensteuer fiir 1928 bis 
xurti 3i  D ezem ber 1929 gestundet w ird.

Die M aBnahmen zur V e r s o r g u n g d e r  L a n d  w i r t e  
m 11 S a a t g u t  w erden von der E. T. K. (V erband der Kon- 
^m vere ine) und der Saatgutgenossenschaft gem einsam  mit 
. ern Landw irtschaftsm inisterium  getroffen . N ach den vor- 
cgenden E rhebungen  ist B eschaffung von 1 777 000 Pud Saat- 

° ut erforderlich. Da ein Teil dieses Q uantum s von den 
andw irten selbst eingekauft w ird, w ird angenoinm en, daB ein 

Qaatlicher K redit von 3 Mili. Kr. ausreichend ist. U m  die 
*anisatdon des gem einsam en E inkaufs von Saaatgu t d u rch - 

s u 'l r en, soli beim  Landw irtschaftsm inisterium  ein mit be- 
r' der en V ollm achten ausgesta tte tes K om itee eingesetzt

Werden.

Freie Sladi Danzig.
dci ^ anz,gs Generalhandel. Im  J a n  u a r  d. J . hatte, 
ge 4” N. N .“ zufolge, der D anziger G eneralhandel fol- 

ncle Z usam m eńsetzung aufzuw eiseń: Poopelzentner
H afen- I la fen -

L King. Ausg.
'l i  °ns- und GenuBm ittel 135 801 605 325
j-j ,rc:rzeugung u. W’aren  daraus 132 071 14 874
B ai2 Un<̂  H ol z w aren  42 983 585 255'
Br0 Sto^ e u - keram ische E rzeugnisse 19 324 40 946
grennstoffe usw. 92 723 5 375 813
^ ^ ' - c h e  Stoffe und E rzeugnisse 225 421 60 467
Pal^ ’ S ta lle , M etallw aren 1 095 675 3 940
S o f 'er> ^ a Pierw aren 11 859 390

Hintistoffc und W aren. daraus 8 809 296 
ę leidung;
SchieBPulver, Explosivstoffe

35
o

38

Z usam m en 1 764 703 6 687 344
 ̂ den F eb ruar und M arz w erden fo lgcnde vorlaufiger 

Ą u rP ang e g e b e n : F e b r u a r  E i n f u h r  707 220 Dz.  und 
Ą s t u h r  3 857 710 D z.; M a r z - E i n f u h r  131900 Dz., 

U sf u h r  1 542 630 Dz.
I77 oe,e ?®hiffahrt. Im M a r z d. J. k a 111 e n in Danzig e i 11 
3U 2Ri •v  mit 161 586 (im Marz 1928: 534 Schiffe mit 
Nr ot /. ’8L) und g in  g e n  a u s  155 Schiffe mit 145 530 
Marz !Un.JIarz 1928: 522 Schiffe mit 320 244 NrgL). Ende 
in Bnł, ' 11,1 e das neue Ilafenbecken in W e ic h s e lm iin d e  

Im Sen°mmen.
H a fet/i,e r s t e n  Arie r t e l j a h r  1929 l i e f e n  in D a n z ig e r  
C e r t o l e ' 11 741 Schiffe mit 577 078 NrgL (im ersten 

721 ę 1 • 2®: ^’̂ 2 Schiffe mit 900 186 NrgL); es gingen 
1370 «• . mit 568 049Nrgt. (im ersten Yierteljahr 1928: 
gang trn m -̂  452 NrgL). Schuld an diesem  lluck- 
u,1(l der (f en 1̂ ^  sc.llw eren Eisverhąltnisse in der Ostsee 
ai|f di»n i - ll c Schneever\veluingen gehem m te (iiiterverkehr 

ucn Risenhahnen.

Polen.
AuBenhandel. Im  F e b r  u a r betrug  der W ert der E i n - 

f u h r  264,9 Mili. Zloty, der W ert der A u s f u h r  167,3 
Mili. Zloty, mithin der EinfuhriiberschuB  97,6 Mili. (,m Januar 
78 M ili.); h ierbei ist in B etrach t zu ziehen, daB bereits im 
F eb ru ar in Polen schw ere Y erkehrsstórungen  infolge vón 
Krost und Schneeverw ehunge,n eintraten, so erk lart sich auch 
der R iickgang d e r E infuhr gegen iiber dem  Jan u ar um 29,5 
Miii. und der A usfuhr um 48,5 Mili.

Die Ausfuhr von Kleie hat trotz des A usfuhrzolles von 
5 Z loty je  100 k g  ih ren  F o rtgang  genom m en, w ie der „P rz. 
i. H an d e l"  berichtet, w urden  im D ezem ber v. Js. 642 to 
R oggenkleie und 451 to W eizenkleie, im Jan u a r d. Js. ab e r 
803 to. R oggenkleie und 704 to W eizenkleie ausgefiihrt. Im 
Sejm  liegt der A ntrag  vor, den Kleiezoll auf 10 Z loty je 
100 kg  zu erhóhen und die A usfuhr zu kontigentieren .

Die Nachfrage nach Automobilen steigt. G efragt sind 
besonders billige W agen sow ohl fiir Personen- wie G iiterver- 
kehr, auch A utobusse w erden  sta rk er verlangt.

Die Ausfuhr v o i Kartoffeln nach Deutschland ging 1928 
zuriick. Von der G esam tausfuhr im W erte von 7,2 Mili. 
Z loty g ingen  nur fiir 2,8 Mili. Zloty nach D eutschland (1927 
fiir 7 Mili. von 13 Mili.).

Erhohte Zuckerproduktioii. Die .Z uckerfabriken haben in 
diesem  Ja h r  ihre K am pagne sehr spat beendet, so daB erst 
je tz t die Produktionsbilanz bekannt w ird. D ie P roduktion  von 
weiBem Zucker betrug  714 000 to oder 100 000 to m ehr ais 
im  vergangenen Jah r. R ohzucker w urden  792 000 to produ- 
ziert oder 200 000 to m ehr ais in der vorhergehenden, K am 
pagne.

Preiserhohu.ng fiir Zement. D as Z em ensyndikat erhohte 
den Preis fiir Zem ent von 8,85 Zloty auf 9,30 Zloty je 100 kg  
w aggonfrei W arschau.

Die Zahl der Konkurse betrug  im Jah re  1928: 258 gegen 
204 im Ja h re  1927, 303 im Ja h re  1926 und 619 im Jah re  
1925. In K onkurs geraten  sind hauptsachlich E inzelfirm en 
der Industrie ; die K onkurse bei A ktiengesellschaften und Ge- 
nossenschaften  nahm en ab, dagegen  erhohte  sich etw as die 
Zahl der in K onkurs geratenen  G esellschaften m. b. H.

Die Fuif-ZIoty-Scheine (vom 1. Mai 1925) w erden  am  
30. Jun i d. Js. u n g i i l t i g ;  diese Scheine w erden  vom 
1. Ju li 1929 bis 30. Jun i 1931 von der B ank von Polen und 
den einzelnen F inanzkassen eingelost.

RuBland.
AuBenhandel. Im F e b r u a r  betrug  der W'ert d e r E i n 

f u h r  37,4 Mili. RbL, d e r W ert der A u s f u h r  48,7 MLII. 
RbL, mithin d e r AusfuhriiberschuB 11,3 Mili. Rbl. D iese 
Zahlen  beziehen sich auf den H andel iiber die europaische 
G renze. F iir die ersten fiinf M onate des laufenden W irt- 
schaftsjahres ergib t sich eine Aktivitiit d e r H andelsbilanz von 
24,2 Mili. Rbl. gegen  ein Passivsaldo von 31,6 Mili. in d e r 
gleichen Ze.it des vorhergehenden  W irtschaftsjahres.

Anierikanische Mitwirkung bei der Wiedererrichtung der 
SowjetmetallLldustrie. Aus M o s k a  u w ird gem eldet: der 
O berste V olksw irtschaftsrat teilt mit, daB sein V ertre te r in 
A m erika mit der F irm a F reyn  E ng ineering  C om pagnie in 
C hikago einen V e r t r a g abgeschlossen hat iiber technische 
B eratung beim Bau von 18 neuen und beim  U m bau von 40 
alten  M etallfabriken in der Sow jetunion. Bau und N euaus- 
riistung der W erke w erden  in fiinf Jah ren  vollpndet sein. 
D er K ostenaufw and belauft sich au f eine M illiarde D oi lar. 
Von d e r andern  Seite liegt noch keine M eldung vor.

Englische Geschaftsleute in Moskau. 85 V ertre ter der 
englischen Industrie, B anken und an derer V yirtschaftszweige 
sind in M oskau eingetroffen, um die F ra g e ’ der W iederauf- 
nahm e der H andelsbeziehungen zu z tud ieren ; die D elegierten  
sollen 3—4 W ochen ais Ó aste der S ow jetreg ierung  in R uB 
land sich aufhalten .

Aus OstpreuBen reiste am  4. April nach Leningrad, 
M oskau und dem N ordkaukasus eine Kom m ission zu Studien- 
z\yecken ab.

Das im Jahre 1820 gebaute Kanalsystem Wolga-Lenin- 
grad ist veraltet, so daB die F rag e  eines duręhgreifenden  Um- 
baus brerm end gew orden  ist. D as K analbett soli vertieft und 
die  alten Schleusen erneuert w erden. Ein durchgre ifender 
U m bau sei, wie die R ote Z eitung vom  8. Jan u a r d. Js. 
m itteilte, auch deshalb vonnoten, weil d e r derzeitige T ra n s
port von 21/2 Mili. to verschiedener W aren sich in nachster 
Zeit mit der w 'eiterentw icklung der Industrie  auf 81/2 Mili. 
to ste igern  w iirde. D ie K osten des U m baus sollen sich auf 
45 Mili. Rbl. belaufen, das P ro jek t ist aber noch nicht be- 
stiitigt.
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m m m m m i
Num m er 8

f i n n l a n d

1927 1928 1929
104,0 79,1 101,1
59,6 62,8 98,5

271,0 269,4 247,0
31,5 24,2 1,9,5

t  a  r e n  
1 in t o :

g liederten sich

1928 1929
2 092 2 634

289 321
15 922 16 282
61 378 66 610

7 110 6 284
29 312 21 666
11 179 8 449

855 516
1027 860

12 905 11 730
623 351

6 5

20 109

AuBenhandel. Im  AnschluB an die M itteilungen iiber 
den A uBenhandel im  F eb ru a r d. J . in der N r. 7 des , ,0 .-H .“ 
geben  w ir nach  dem  ,,M ercato r“ noch fo lgende U eber- 
sichten iiber die A usfuhr nach dem  A uslande in den beiden 
ersten M onaten d. J . verglichen mit den en tsprechenden 
Z ahlen  der beiden vorhergehenden  Jah re :

D ie w i c h t i g s t e n  A u s f u h r  w a r e n  zeigten fo l
gende W  e r  t e  in Mili. Fm k.
J a n u a r - F  e b r u a r  
A nim alische Lebensm ittel 
H o lzw aren
E rzeugnisse  d e / Papierindustrie  
H au te  und Felle

J a  n u  a r  — F e b r u a r  
B u tter 
Ka.se
H olzm asse 
Zellulose 
Papp
Z eL ungspapier 
P ap ie r anderer Art 
U nbearbeite te  H au te  
G arnrollen 
Fourn ier 
S treichholzer
U ngesag te  H olzw aren  in 

1000 cbm 
G esagte H olzw aren  in 

1000 cbm
Die Verteilung des AuBenhandels Finnlands nach’ 

Landem. W ie „S tockholm s D ag b lad “ einem  B ericht der 
schw edischen G esandtschaft in H elsingfors entnim m t, er- 
scheinen die einzelnen Liinder im  A uBenhandel F innlands 
im  Ja h re  1928 mit fo lgenden A nteilen (D ie eingeklamm ertjo 
Z iffer bezeichnet den Anteil 1927):

E i n f u h r :  D eutsch land  37 P rozent (32,5), V ereinigte 
S taa ten  14,7 P rozent (15,4), G roB britannien und Irland  12,4 
P rozen t (14,5), Schw eden 8,2 P rozen t (8,2").

A u s f u h r :  G roB britannien und Irland 35,5 P rozent 
(40,1), D eutsch land  15,8 P rozen t (15,8), H olland 8j,2 P ro 
zent (9), Schw eden 2,2 P rozen t (3,1). W as den Anteil 
am  G esam thandelsum satz F innlands anbetrifft, muBte E ng- 
land  die erste S telle an  D eutschland ab treten , w ahrend  die 
V erein ig ten  S taaten  die d ritte , H olland die vierte und 
Schw eden die fiinfte S telle behielt.

Verbot der Einfuhr und des Vertriebs bestimmter Arten 
von Weizen- und Roggankleie sowie von Gemsngen daraus 
in Finnland. Auf G rund d e r §§ 4 und 7 des G esetzes vom 
25. Jan u a r 1924, betreffend  B ereitung, E in fuhr und V ertrieb 
von K raftfu tte r und K unstdiinger, sow ie von yerschiedenen 
sonstigen B edarfsgegenstiinden fiir die L andw irtschaft, hat 
aas  finnische L andw irtschaftsm inisterium  unter dem  8. M arz 
1929 beschlossen, daB die E in fuhr von und d e r H andel miit 
W eizen- und R oggenk leie  sow ie mit G em engen davon, die 
R ohfasern  von m ehr ais 14o/o ■ T rockensubstanz, jedoch mit 
einer A nalysenabw eichung von 1 o/0 enthalten, vom  8. M arz 
ab verboten  sein soli en. (I.- & H .-Z tg .“ ).

Die Bank von Finnland. D ie w achsenden Anspriiche 
der W irtschaft kónnen aus den gegenw iirtigen M itteln der 
F in lands-B ank nicht m ehr befried ig t w erden. E s ist infolge- 
dessen  beschlossen w orden, das G rundkapital d e r B ank von 
1/2 auf 1 M illiarde Fm k. zu erhohen, durch U eberw eisung  
von 1/2 M illiarde aus dem  R eservefonds. — In Z ukunft soli 
die H alfte  des R eingew inns solange dem  R eservefonds zu- 
gefiihrt w erden, bis d ieser die H óhe von 1 M illiarde Fm k. 
erreicht h a t; dann geh t an  ihn  nur noch ein D rittel des 
R eingew inns.

Bestimmungen iiber die Erhebung der Handlungsreisen- 
den-Steuer. Auslandische und im A uslande ansassige fin 
nische H andlungsreisende, die in F innland B estellungen oder 
Insera te  fiir Z eitungen aufnehm en wollen, miissen nach der 
I.- und H .-Z tg . die H and lungsreisenden-S teuer erlegen. Die 
K ontrolle dariiber, ob der B etreffende eine solche T a tigke it 
ausiiben will, w ird dadurch  erreicht, daB die  Z ollbehorde 
bei der E inreise priift, ob der B etreffende M uster mit sich 
fiihrt. F iihrt er keine M uster mit und erk lart e r gegebenen-

falls auf A nfrage, daB er z. B. nu r zur K ontrolle seines 
A genten oder zu irgendw elchen andern  geschaftlichen 
Zw ecken, die keine • V erkaufsta tigkeit bedeuten, nach F inn
land gekom m en ist, so w ird die S teuer nicht erhoben.

Von den in F innland ansassigen Personen, die das
G e w e r b e r e c h t  b e s i t z e n ,  w i r d  d i e  H a n d l u n g s r e i s e n d e n - S t e u e r
nicht erhoben, da sie E inkom m en- pp. -Steuern zahlen. 
D agegen  haben sie nicht das R echt, W ertm uster zollfreJ' 
ein- und w iederauszufiihren. D ie finnische G eschaftsw elt u n d  
ihre Zusam m enschliisse haben w iederholt diesbeziigliche An- 
trage  an  die R eg ierung  gestellt, b isher sind indes keine Aen- 
derungen  in d ieser H insicht ge troffen  w orden.

Stand der schwedischen und finnlandischen H olzver- 
kaufe. N ach der von „S vensk T ravaru tidn ing“ y e r o f f e n t 
lichten U ebersicht, d a rf die bis je tz t von Schw eden ver- 
kau fte  H olzm enge auf 500 000 S tandards geschatzt w e r d e n ,  
w a h r e n d  die finnische Z iffer etw a 550 000 betragen  soli-

Autom obileinfuhr 1928. Finnland hat, w ie die 
,,D. N. N .“ schreiben, in den ersten  elf M onaten 
des Jah res  1928 9078 W agen und U ntergestelle  ip1 
W erte  von 300 M illionen F innm ark  gegen  7447 in 
derselben  Zeit des V orjahres im W erte von 238,9 Millionen 
F innm ark  eingefiihrt. A ngesichts dieser a u B e r o r d e n t l i c h e n '  
Steigerung  der A utom obileinfuhr hat der S ek re tar des Auto- 
m obilhandler-V ereins in F innland, E . H agan, fo lgende Mlt- 
teilungen iiber die E ntw ick lung  des finnlandischen AutomO' 
b ilbetriebes im  Ietzten  Jah re  gem acht:

E n d e  1928 gab  es in F innland etw a 30 000 W agen 
gegen 25 000 im  V orjahre. W enn iiber 9000 neue W agen ein
gefiihrt w urden, so ist doch die Zahl d e r Autos n i c h t  lft1 
selben MaBe gestiegen , da im Laufe des Ietzten Jahres 
etw a 4000 W agen ausgem ustert w urden. In den n a c h s t e n  
Jah ren  diirfte die S terbliehkeit der A utom obile noch steige11’ 
um dann relativ  zu fallen. D ies beruh t darauf, daB in  den 
N achkriegsjah ren  billige und schw achere M arken mit kur- 
ze re r L ebenszeit gekauft w urden, w ahrend  m an in den 
Ietzten Jah ren  im m er m ehr zu teureren  und s t a r k ę *  en 
K lassen iibergegangen  ist. D aher w erden i n  den n a c h s t e H  
Jah ren  w ohl 4500 W agen ausgeschieden w erden.

O bgleich der M ittelw ert der eingefiihrten A utom obile 
von Ja h r  zu J a h r  gestiegen  ist (fiir fertige W agen w urden 
D urchschnitt g ezah lt: 1925:23 617 F innm ark , 1926: 27 4o 
Finnm ark, 1927: 34 642 F innm ark  und 1928: 35 890 F i n n m a r k  
so sind doch d ie  Preise im allgem einen gefallem. H ier2^ 
hat d ie  starkę  K onkurrenz beigetragen . Auch siad b e s o n d e r  
die teuren W agen, zu denen man im m er m ehr iibergiw£>- 
im P reise gefallen, w ahrend  die billigen M arken im Gege1̂  
teil gestiegen  sind. D i e  F a b r i k a n t e n  b e g i n n e ^  
n e u e r d i n g s  i n  i m m e r  s t a r k e r m  M a B e  S e c h s  
z y l i n d e r m o t o r e n  a n z u b i e t e n .  A u c h  s c h r e i t c  
d i e  E n t w i c k l u n g  v o m  o f f e n e n  z u m  § e 
s c h l o s s e n e n  W a g e n  i m m e r  w e i t  e r  f o r t .  N e u e  
dings sind etw a 75 P roz. d e r in Finnland laufenden V v a g e 
ge^chlossen.

N och im m er beherrschen  die V e r e i n i g t e n  S t a  a 
t e n  den finnlandischen M arkt. Auch ein groB er Teil der a 
D anem ark  und Schw eden eingefiihrten W agen s t a m m t  a 
den in jenen L andern  bestehenden  am erikanischen ,.°n 
tierungsfabriken . N achst den V ereinigten S taaten  sind 11 is’ 
F rankre ich  und Belgien die gróBten L ieferanten  Finnlan ^ 
D o c h  i s t  i m  I e t z t e n  J a h r e  a u c h  D e u t s c h l  a^1̂   ̂
i n  h o h e r e m  M a B e  a i s  K o n k u r r e n t  h e r v o r g  
t r e t e n ,  u n d  m a n  s i e h t  h i e r  e i n e r  s t e i g e  n. u , 
E i n f u h r  d e u t s c h e r  W a g e n  e n t g e g e n ,  w ahr 
O esterreich  nach w ie vor kaum  in B etrach t kom m t. _ j

E s ist noch nicht abzusehen, w iew eit die in F in n la ^  
zum  SchluB des Jah res  e ingetre tene  G eldknappheit aut 
A utom obilhandel einw irken w ird. Jedenfalls rechnet n1 
dam it, daB d ie E in fuhr 1929 bedeutend  hin ter der 
einfuhr zuriickbleiben w ird. E in ige groBe am erikanis ^  
F irm en haben schon im voraus die F inanzierung ihrer 
kaufe o rganisiert, so daB die A genten m ehr oder .'vV?nluei; 
von B ankkred iten  unabhangig  sind. In  der Ietzten  Zeit 
verschiedene V ertre te r am erikan ischer G eldinstitute H elsl 
fors besucht, um  V erhandlungen  mit den finnlandisc ^  
B anken iiber die F inanzierung  der A utom obilverkaufe e1 
leiten.

p0lizei
N ach d e r S tatistik  der H  e l s i n g f o r s e r  p c f  

w urden 1928 in  die Listen aufgenom m en: 420 neue
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7 ° u e n w a g e n  zw ecks gew erbsm aB iger V erm ietung. Ihre 
ahl ist im Laufe des Jah res  von 1'456 auf 1876 Stiick, d. 'h. 

um 28,8 Proz. gestiegen.
D ie Zahl der neueingestellten  L a s t w a g e n  w ar 692, 

w odurch d ie  Zali1 d e r L astw agen  von 1612 auf 2304, d. h. 
um. 42,9 Proz. gestiegen  ist. D ie auB erordentliche Zunahm e 
ao t sich zum T eil durch die groBe B autatigkeit erk laren .

D ie Zahl der neueingetragenen  privaten Personenw agen 
war 832. Ih re  G esam tzahl ist im Laufe des Jah res  von 1686 
aur 2518, d. h. um 49,3 Proz. gestiegen.

Am starksten  ist die Zahl der A u t o b u s s e  gew achsen, 
und zw ar von 38 zu Beginn des Jah res  auf 61 (60,5 Proz.}, 
™as dadurch zu erk laren  ist, daB die A.-G. „O m nibus“ ih re  
^atigkeit aufnahm .

SchlieBlich w urden 195 M o t o r r a d e r  reg istriert, wo- 
ch ih re  Zahl von 547 auf 742, d. h. 35,6 Proz. stieg. 

700-Jahrfeier der Stadt Abo. Vom 15.—23. Jun i d. J. 
egeht die ehem alige H aup tstad t F innlands Abo (Turkui) 
re 700-Jahrfeier. G leichzeitig w ird die re s tau rie rte  Dom- 
lrche, das N ationalheiligtum  Finnlands, eingew eiht. D as Pro- 

ai?1)111-1 ^ er Feierlichkeiten  ist sehr re ichhaltig  und w ird 
ch im A uslande groBes Iinteresse erregen. 

p; ^ bo ist bekanntlich  die zw eite S tad t F innlands. Die 
nw ohnerzahl n ahert sich 100 000. D ie S tad t liegt im Zen- 

dr'ti S £ r? ^ tcn A ckerbaudistrik ts F innlands. Sie ist die 
1 ^udustriestadt des Landes. Seit a lten  Zeiten w ar Abo 

j.j.r zen trale  W interhafen F innlands und sie ist nach d e r 
auptstądt der zw eite Eim fuhrhafen des Landes. Auch geht 

e tagliche D am pferverkehr nach F innland iiber Abo. Vom 
2, -en Jun i ab w ird auB erdem  d e r  tagliche Flugdieinst 
rp )f c ,n  S tockholm  und Abo ( l i /2 S tunden F lugzeit) auf- 
rechterhalten  w erden.
d er ŝt d ie  a lte  vornehm e H andelsstad t des Landes und
f;nt ■ ltz zw eier von F innlands d re i U niversitiiten, einer 
n an n f n unc* ?i'ner schw edischen. D ie Ahnen d e r letztge- 
Kon Cn Seben bis auf die A kadem ie des G rafen und G eneral- 
AboVernC- rS- P er B ralie J a h re  1643 zuriick. U n ter den in 
Fis -ai{sassigen Industrien  m ogen die T extilindustrie, die 
■W'erjninuustrie und die Z igare ttenherste llung  liervorgehoben 
F is eKn;  S eefahrt ist bedeutend. Von Abo strahlem drei 
bahn ™en’ zahlreiche LandstraBen usw. aus. D er Eisen-

und d e r A utoverkehr ist d ah e r lebliaft.

,'^inn^rri , ^ usam m enhange mit d e r 700-Jahrfeier wiird die. 
arran a M esse“ , eine zen trale  einheim ische M esse, in Abo 
PeierlT M.en-' Ś tad t Abo veranstalte t se lbst verschdedene
^1up->,C , ten - AuBerdem stehen G esangfeste, Sportfeste, 
s°nder SStS:!ung u^d  Rundfliige usw . im  P rograinm . E ine be- 
nachfrG lnclu a rt*erungskom m ission w ird fur d ie  Zim m er- 
auf w ;lf  sorg cn. A nfragen beziiglich d e r F e ie r w erden bis

Łiteres durch  die H andelskam m er zu Abo beantw ortet.

n° rdiscinn nd ' ^ e iseb iir0 . in B 2r,in- N achdem  fiir die anderen  
B e r j j  ler|  S taaten  spezielle R eisebiiros schon seit Jah ren  in 
£egriin estchen, is t nunm ehr auch ein F innland-R eisebiiro  
P a s s -  vvorden, dessen R aum e sich 'in B e r l i n  W  5 0,  
^ertre tjj11 C r S *■ r' ^  ’ befinden. D as Biiro hat die offizielle 
^ach t ^  -^es ^ uristen-V ereins in F innland iibernom m en und 
■^eutsch]S zur A ufgabe, den zahlreichen F innlandern, die 

a - besuchen, w ie insbesondere auch deutschen

v& r o ta  mit»Vl O

R at und sachkund iger A uskunft zur 
Xv’ird ,fu stchen. F iir k leinere deu tsche G esellschaften
* u n g s^r ■ alljahrldch einige S t u d i e n -  u n d  E  r  li o ■ 
das IU,u ° 1 s c 11 d u r c h  F i n n l a n d  und insbesondere durch 
^  6 r  d 11 cr,Scb ôsscne G ebiet F i n n  i s c h - L a p p 1 a n d z u m  

ateriui (<. \ c n  E i s  m c e r  veranstalten . D as P rospekt 
steht In teressen ten  kostenlos

tn P rosp 
zur Y erfiigung.

VertretaC^ stcbend geben w ir das Teilnehm erverzeichinis der
Dei]t ' C.1 ^ nnischer Ilandelskam m ern  an der R eise nach 

LUtschland.

^ 0hjiorttrH ^ r- ^er Zentralhandelskammer in Finnland.
I v a r J \ He,Smgfors:

tralh-Tn^i ^ ° ir s ’ Kominerzienrat, Vice-Prasident der Zen- 
(Ei^Pr,1 , amrner. Inhaber der Firm a Ivar Lindfors. 

Ą K^n- und Baumaterial.)
Grossi^,!1 C n u h a 1 > Kommerzienrat,
Talou<; r,nverbandes. L eitender D irek to r dc 
gros) p a . ę^a u PPa. (K olonial- und T extilw  

rasident des Luftschutzverbandes.

Priisident des 
d e r F irm a 

raren  en-

A l e x a n d e r  F r e y ,  D r. jur. L eitender D irek to r der 
N ordischen V ereinsbank. V izeprasident der B ankenver- 
einigung.

V. M. J. V i 1 j a  n e n  , Ingenieur. D irek to r des Industrie- 
verbandes.

K. H . L e h t i n e n ,  L eitender D irek to r der F irm a M aakaup- 
piaitten  O sakeyihtió (G roB im porteur a ller A rtikel fiir den 
L andhandel).

S o r e n  M.  B e r  n e r ,  D irek to r der F irm a Soren B erner & 
Co. (V ertretungen, P ap ierexport).

E l i s  H u l t i n  M ajor a. D. Syndikus und L eiter des1 Aus- 
kunftsw esens der Z entralhandelskam m er.

Wohnort Abo:
R a f .  S c h a u m a n ,  Ingenieur, L eitender D irek to r der Abo 

K akelfabriks Ab. (K achelfabrik).
E r i k  I n g m a n ,  Ingenieur. (K ohlim port, V ersicherungs- 

gesellschaften).
C. A. J . G a d o l i n ,  M agister, Syndikus der H andelskam m er 

zu Abo.
Wohnort Tammerfors:
W e r n e r  O e s c h ,  L eitender D irek to r der F irm a Suom en 

M ąanviljelijain K auppa Oy. (F u tterm itte l und K unst- 
d iinger engros).

Wohnort W iborg:
F e r d i n a n d  A l f  t h a n ,  M agister. Y ertritt d ie  F irm en 

F erd . A lfthan (K olonialim port engros) und H avis Aktie- 
bolag  (Seifen- und K erzenfabrik).

Wohnort Helsingfors:
T . T e r v o l a ,  D irek to r der F irm a J. O. D ah lberg  A.-B. 

(P ap ierw aren  engros). E rs te r  V orsitzender des Finnisch- 
D eutschen H andelskam m er-V ereins. —

F r i t z  A c h i l l e s  G eneralkonsul der R epublik  O ester- 
reich. L eitender D irek to r der F irm a Soren B erner & 
Co. (V ertretungen  d e r m eisten B ranchcn P ap ierexpo rt). 
V ertritt den V erband finnischer A genten.

A u g. M a y e r h o f e n  D ipl.-Ingenieur. D irek to r der Finn- 
land-F iliale der A.E.G .

O t t o  v o n  Z w c h i ,  D r. rer. poi., Syndikus des Finnisch- 
D eutschen H andelskam m er-Y ereins.

KursHoflerungen der Finlands-Banh.
F in n ian d isch e  Mark. Verkftuter.

3. April 4. April 5. April 6. April
Ne w - Y o r k .................................... 39,70 39,70 39,70 39,70
L o n d o n .........................................  192.90 192,90 192.95 192,95
S t o c k h o l m ....................................  1061,50 1062.00 1062,00 1062,00
B e r l i n ............................................... 943,50 913,50 943,50 948,50
P a r łs ...................................................  156,00 156,00 156.00 156,00
Brtlssel .........................................  553,00 553,00 553,00 553,00
A m s te r d a m .................................... 1593,00 1593,50 1594,50 1594,50
B a s e l ...................................................  765,00 765,50 765,50 765.50
O s l o ..................................................  1060,50 1060,50 1060,50 1060,50
K openhagen ....................................  1059,50 1059.50 1060,00 1060 00
P r a g ...................................................  119.00 119,00 119,00 119.00
B om  ............................................... 208,50 208,50 208.50. 208,50
R e v a l ............................................... 1065.00 1065,00 1065,00 1065,00
Riga ......................................... 767,00 767,00 767,00 767.00
Madrid ■.........................................  606,00 606,00 603.00 603,00

ALFRED KUHL
Kronprinzensćrafie 23

Mechanische
Werkstatten

I n s ć a l l a ć i o n  von  Licht,= Kra£t,= 

Radio= u n d  B li£ zab le iće r» A n lag en
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E i s e n b a h n  * G i i t e r y e r k e h r s  - n a c h r i c h t e n .
Bearbeitet vom Yerkehrsbiiro der Industrie- und Handelskammer z 11 Stettin.

a) Deutsche Tarife. 
Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 1 (Verkehr Polen, 

Tschechoslowakei—Deutsche Seehafen.) D er G ultigkeitsver- 
m erk  oben genannten  T arifs w urde w ie folgt geandert y

„G iiltig vom  10. O k tober 1925 bis auf jederzeitigen  
W iderruf, langstens bis zum 31. D ezem ber 1929.“

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 3 (Verkehr Oesterreich 
und dariiber hinaus gelegene Lander bezw. Donauumschlag- 
stellen—Deutsche Seehafen.) D er G ultigkeitsverm erk oben 
genannten T arifs Avurde wie folgt geandert:

„G iiltig vom 17. Ja n u a r  1927 bis auf jederzeitigen  
W iderruf, langstens bis zum 31. D ezem ber 1929.“

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 4 (Deutsche Seehafen— 
Oesterreich bezw. Donauumschlagstellen und umgekehrt). 
D ie im  „O stsee-H andeT 1 Nr. 2 vom 15. Jan u a r 1929 be- 
kann tgegebene Bestim m ung, w onach die F rach tsatze fiir 
Passau D onauum schlagstelle  U ebergang  auch f P a s s a u  
I-Ibf. U ebergang  gelten, tra t mit G iiltigkeit vom 28. M arz <1929 
auB er K raft.

D er G iiltigkeitsverm erk oben genannten Tarifs w urde 
w ie fo lg t geandert:

„G iiltig vom 1. Jan u a r 1927 bis auf jederzeitigen  W ider
ruf, langstens bis zum 31. D ezem ber 1929.“

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche 
Seehafen—Polen und umgekehrt). Die G ultigkeitsdauer des 
M indestm engentarifs fiir E isen- und S tahlschrot im Abschn. I* 
A bteilung B w ird bis zum 30. Juni 1929 einschliejBlich ver- 
langert.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 6 (Verkehr Deutsche 
Seehafen — Deutsch-tsćhechosl. Grenziibergangsbahnhofe und 
umgekehrt). D er G iiltigkeitsverm erk oben genannten Tarifs 
w urde  wie folgt g eandert:

„G iiltig vom 16. Jan u a r 1928 bis auf jederzeitigen  W ider
ruf, langstens bis zum 31. D ezem ber 1929.“

A uBerdem  w urde mit G iiltigkeit vom 1. April d. Js\ 
d ie bisherige A bteilung II im Abschnitt „F . B esondero 
F rach t erm aB igungen“ auBer K raft gesetzt und durch eine 
neue ersetzt.

Reichsbahn-Giitertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife). 
Im  Ausnahmetarif 1 f (D aub- [FaB-] H olz usw .) w urde mit 
G iiltigkeit vom 28. M arz un ter den Sonderfrach tsatzen  unter 
B d e r B ahnhof W eidenberg  ais V ersandbahnhof a u fg e 
nom m en.

Im  gleichen A usnahm etarif w urde mit G iiltigkeit vom 
1. April 1929 un ter den Sonderfrach tsatzen  u n te r B d e r 
B ahnhof S eifersdorf ais E m pfangsbahnhof nachgetragen .

Mit G iiltigkeit vom 1. April 1929 tra t d e r Ausnahme
tarif 4 e fur K alk, gebrann ten  (B ranntkalk) auch  gem ahlen, 
zu Bau- und sonstigen Z w ecken von den V ersandbahnhófen 
G ogolin usw  .nach den im la r ife  genannten Empfan^s.- 
bahnhófen mit S onderfrach tsatzen  in K raft.

Im  Ausnahmetarif 11 (D im gem ittel) w urde  mit Giiltig- 
ke it vom 28. M arz 1929 der B ahnhof W enholthausen, mit 
G iiltigkeit vom 1. April 1929 der B ahnhof E bersgons Zu 17 
und mit G iiltigkeit vom 4. April 1929 die B ahnhófe 'Jungnau  
Zu 38 und Munnau un ter den V ersandbahnhofen d e r Z iffer 
3 B nachgetragcn .

Im Ausnahmetarif 18 (E isen und S tahl usw . nach Ost- 
preuBen) w urde mit G iiltigkeit vom 1. April d. J. 'd e r Bałrn- 
liof B ischofsw erder (W estpr.) ais E m pfangsbahnhof nach- 
getragen .

Im gleichen A usnahm etarif w urden die B ahnhófe N ieder- 
lahnstein  und O berlahnstein  un te r den V ersandbahnhófen 
der G ruppe I nachgetragcn .

Im  Ausnahmetarif 20 (E isen und Stahl usw .) w urde mit 
G iiltigkeit vom 2. April 1929 der B ahnhof K ettw ig v. d. 
Briicke un ter den V ersandbabnhófen zu a) nachgetragcn .

Im  Ausnahmetarif 33 (Thiir. W aren usw .) w urde mit 
G iiltigkeit vom 2. April 1929 der B ahnhof Bad Salzungen 
u n te r den V ersandbahnhófen zu II mit S onderfrach tsatzen  
nachgetragcn . Die F rach tsatze betragen  fiir 100 k g

nach S t e t t i n
von _________________________  A______ *_________ B_________
Bad Salzungen 3.50 RM. 2.63 RM.

Im  Ausnahmetarif 35 (E isen und Stahl usw .) w urden 
mit G iiltigkeit vom 2. April d. J. un ter den Yersandbauin-

mit F rach tsatzzeiger 2
2>> >>  ̂
2 
2

hófen zu I
Bad Kóstritz 
K am enz (Sa.)
Steglitz 
Uhlingen 

nachgetragen .
Im  Ausnahmetarif 35 a (Eisen und Stahl usw. zur Aus

fuhr) w urde mit G iiltigkeit vom 28. M arz 1929 der B a h n h o t  
Feudingen und mit G iiltigkeit vom 8. April 1.929 d e r B a h n h o r  
Schónbusch-N ilkheim  unter den V ersandbahnhófen zu 1 nach
getragen.

Im  gleichen A usnahm etarif w urde mit Giiltigkeit vom 
1. April 1929 im  W arenverzeichnis unter K lasse A Ab
schnitt II b folgende neue Tarifste lle  e ingefuhrt: „6 a. P u l v e r  
aus den u h te r II a genannten Me tali en und dereń  L e g i e -  
rungen“ . .

I,m Ausnahmetarif 38 (H aute und Felle u s w . )  ■ w u r d e  
mit Giiltigkeit vom 2. April d. J. der Bahnhof H a ig e r  u n t e r  
den E m pfangsbahnhof en zu II mit Sonderfrachtsatzen nac 
getragen. D er F rach tsatz  be trag t von S tettin nach Haiger 
2.84 RM. fiir 100 kg.

Im  Ausnahmetarif 44 a (G etreide) w urde mit Giiltig' 
keit vom 1. April 1929 der B ahnhof A lpirsbach ais E m p
fangsbahnhof un ter den Sonderfrachtsatzen  n a c h g e t r a g e n .

Im  Ausnahmetarif 44 c (Papier usw.) w urde mit Gu ' 
tigkeit vom 28. M arz 1929 der B ahnhof B rand (Fic ’
gebirge) unter den Ve.rsandbahnhófen mit Sonderfrachtsatze
aufgenom m en. . r ...

Im Ausnahmetarif 49 (F lachglas usw .) w urde mit Gi 
tigkeit vom 2. April 1929 un ter den V e r s a n d b a h n h ó f e n  z u  
der Bahnhof Bad Salzungen nachgetragen. .

Im  Ausnahmetarif 52 (P ap ier und Pappe usw.) ■;
mit G iiltigkeit vom 2. April d. J. un ter den V e r s a n d b a n  ■ 
hófen der Bahnhof Bad Salzungen mit S o n c l e r f r a c h t s a t z e  
nachgetragen, D ie F rach tsatze  betragen  fiir 100 kg

nach S t e t t i n  
von I II H I
Bad Salzungen JU38 RM . 2.80 RM. 2.30 RM. 2.00

D er mit G iiltigkeit vom 21. M arz d. J. in ° 
genannten Tarif nachzutragende V ersandbahnhof W iesbade  ̂
B iebrich ist abzuandem  in W iesbaden—Biebrich Rheinb' 
(„V gl. y,O stsee-H andel“ Nr. 7 vom 1. April 1929, Seite .

Im  Ausnahmetarif 53 (G arnę usw.) w urden mit Gu , 
keit vom 2. April d. J. die Bahnhófe C hem nitz-K appel _ 
G autzsch unter den V ersandbahnhófen mit Sonderfra ^  
siitzen nachgetragen . Die F rach tsa tze  betragen fiir 10U °

von
Chem nitz-K appel
Gautzsch

nach S t e t t i n

3.09 RM. 
2.97 RM.

Im  Ausnahmetarif 59 (B leiglatte usw .) w urde mi1 j?"a) 
tigkeit vom 2. April 1929 un ter den V e r s a n d b a h n h ó f e n  
der Bahnhof Bad Salzungen nachgetragen.

Im  Ausnahmetarif 61 (Porzellan usw.) w urde nut r 
tigkeit vom 2. April d. J. d e r Bahnhof Bad ' S a l z u n g e n  
den Y ersandbahnhófen nachgetragep . ^ e

Im  Ausnahmetarif 101 (K artoffeln, frische usw.) Yf-htiis
mit G iiltigkeit vom 1. April d. J. das W a r e n v ) e r z e  
w ie folgt geandert : ,

„ K a r t o f f e l n ,  frische, zur Ausfuhr iiber See
et nac||

auBerdeutschen Landern, zum Y erbrauch auf S e e s c h
und zur A usfuhr iiber die trockene G renze.“  ̂ ur

Im  Ausnahmetarif 147 (pflanzliche Fette u n d  Oele 
Ausfuhr) w urden mit G iiltigkeit vom 1. April 1J"' und 
V ersandbahnhófe . B ietigheim  (W iirtt.), D a n i s c h b u r g
El sens ee Zu 3 gestrichen. i ^ jt

Im  Ausnahmetarif 194 (Silizium karbid usw.) wur e 
G iiltigkeit vom 1. April 1929 der Bahnhof O b e r k o t  
V ersandbahnhof aufgenom m en. . Q̂ \e

Reichsbahn-Giitertarif, Ausnahmetarif 61 fiir B^unhofel1 
usw. von den deutschen Gewinnungsstatten nacn Ba v0ni 
des Nord- und Ostseekiistengebietes. Mit G ultigK . neu 
1. April 1929 w urde der vorgenannte A u s n a h i n e t  

herausgegeben.
b) Deutsche Verbandtarife. /VerK^f

Deutsch - Tschechoslowakischar G iiterverk eh r  
mit deutschen Seehafenstationen), Heft 8. Mit



15. April 1929 O S T S E E - H A N D E L 35

vom 1. April d. J . w urden im T arif 31 (Metallfe, uncdfc, 
usw.'' d ie F rach tsa tze  fiir den  B ahnhof C eske Budejovice 
geandert.

D er F rach tsa tz  zw ischen Stettin  und C eske Budejovice 
w urde von 64.48 Kc. auf 60.13 Kc. ermaBigt.

In den T arif en 1 (G iiter a lle r Art) und 38 (Chilc- 
salpeter, roli) w urdert verschiedene B ahnhofe und F racht- 
satze nachgetragen.

Gleichzeitig w urden im A bschnitt „B esondere Fracht- 
ennaB igungen“ A enderungen und Ergiinzungen durchgefiih rt 

ezw. neue B estim m ungen nachgetragen .
U eber die H óhe der nicht genannten F rach tsa tze  er- 

eut das V erkehrsbiiro  d e r Industrie- und H andelskam m er 
zu Stettin Auskunft.

c) Auslandische Tarife. 
Polnische Staatsbahnen (Giitertarif Teil II—V). Mit

G iiltigkeit vom 12. M arz d. J . w urde der N ach trag  V II 
zu obigem  T arif herausgegeben.

d) Verschiedsines.
Aenderungen von Bahnhofsnamen. Mit G iiltigkeit vom

1. bezw . 4. April d. J . w urde d e r N am e des Bahlnhofs1 
K ornw estheim  in K om w estheim  Pbf. und der N am e des 
B ahnhofs K lukow o in B lankenfelde (G renzm ark  Posen- 
W estpreuB en) geandert.

Mit G iiltigkeit vom 15. Mai 1929 w erden die N am en 
der B ahnhófe G runow  (Laus.) i.n Grunow  (N iede$aus.;), 
B rand (Bez. F ran k fu rt [Oder]) in B rand (N iederlaus.) und 
E b erstad t (Kr. D arm stad t) in E b erstad t (B ergstr.) geandert.

mitteilungen
d er In d u s trie "  u n d  J iun delskum m er zu  S tettin

Seesdtiffahrf.
pr .p ^ n s ts tu n d e n  des Seem annsam tes S tettin . D er Ober- 
j  asident, W asserbaudirektion , S tettin, hat die D ienststunden 
af s Seem aim sam tes S tettin  mit W irkung vom 1. April d.: Js. 
i: i an den W ochentagcn von M ontag bis F re itag  einschlieB- 
die ><lU' von ^—13 und 15—18 U hr festgesetzt. In
undCr ^St das Seem annsam t fiir das Publikum  von 9—13 
zeit V° n U br geóffnet. Sonnabends ist die D ienst-

| rVo.n —I® Uhr. In d ieser Zeit ist das Seem annsam t von 
(a 0 .br fiir das Publikum  geóffnet. An T agen  v o r 'F e ie r-  
Łbcn wird das Seem annsam t um  13 U hr geschlossen. 

anu V Zeitsignal S tettin . Vom PreuBischen W asserbau- 
Bck der Industrie- und H andelskam m er folgende

'anntm aehung zu g eg an g en :
^ eo g r. L age: 53° 25’ 58,4” N ; 14° 34’ 15,3?’ O. 

dem /xj1g.a l)e’n: D er B etrieb der B a 11 zeitsignalanlage auf 
einp-p 'bchen T urm  des R egierungsgebiiudes in Stettin  ist 

6 estellt w orden.
Urng. le Anlage w ird z. Zt. in  eine D i c h t zeitsignalanlage 
hpl- , VVandelt. Die Inbetriebsetzung  des L ichtzeitsignals w ird 

nntgegeben w erden.

Binnensdiifiahrl.
Schiffah^e Unc* lósch ze it sow ie Liegegeld in der Binnen"
lichen Ti der aus verschiedenen A nfragen ersicht-
Und t ■■ nsicberheit iiber die R echtslage, betreffend Lade- 
die In°]SC .eit sowie L iegegeld in der B innenschiffahrt, w eist 

^  ustrie- und H andelskam m er auf folgendes liin: 
durch 'r  ^ ad e ' und Lóschzeit in  d e r B innenschiffahrt ist 
des ()k1C am  !• Jan u a r 1929 in K raft ge tre tene  V erordnung 
gesetz erPrasidenten , durch die d ie  im Binn en s c h if f a h r tsi- 
Hóhe i f ntllabenen  Zeiten aufgehoben  sind, geregelt. Die 
^erord  ^*eg eg ełdes hat dagegen  eine A enderung durch die 
laeges, .nicht erfahrem. Zur F rag e  d e r E rhóhung  d e r

ist zu bem erken, daB ein H andelsbraucn  nlicht 
Agendę *St’ d e r 0 1̂Tie w eiteres einen Zuschlag in H óhe 
nach c nes P rozentsatzes einsetzen w iirde. V ielm ehr ist 
^ alle (ln.^r ^ n tscbeidung des L andgerichts Stettdn in einem  
w°rden P eb erschreitung  der Lóschzeit dah in  entschieden 
£e*naB ’ 8 i We&cn nicht crfo lg ter N achw eisung des Schadcns 
Zn erstatt B.Sch.G. lediglich das gesetzliche L iegegeld 
^ t g e s te  l f  Sei\ d a  ein en tgegengesetz ter H andelsbrauch  nicht 
dazu i j k 1 }Verden konne. Man geht jedoch m ehr und m ehr 
gesetzliciA’ 111 ^r(-“ier V ereinbarung hóhere L iegegelder ais die 
2u tr e f fU n l estzusetzen. D erart abw eichende A bm achungen 
gelcler . j 11 steht sow ohl hinsichtlich d e r H óhe der Liege- 
Parteien r a.Ucb hinsichtlich der Lósch- und L adezeit beiden 
'n jedem ['''i ^ e^den Parteien  ist daher zu em pfehlen, daB 
^ en iibg,. ,a e in den betreffenden  SchluBschein Bestim m un- 

daniit if  g c.tro^ enen A bm achungen aufgenom m en w er- 
^ ieden  re ' tiS^c iten 'in m óglichst groBem U m fangc ver-

Be Handel und Gewerbe.
[1andelskn^S^^'c^l eines Miihlenbetriebes zur Industrie- und
•ndustrie- rrier* D er M ullerm eister H . in Z. w urde von d e r 
d^lskamm e1*]? H andeiskam m er zu Schneddemuhl zum  Ilan - 
^ er Miiller -trag veranlag t. G egen d iese V eranlagung leg  te 

Cr zuriic]^Jnei?ter E inspruch bei der H andelskam m er eiin, 
bewiesen w urde. H iergegen erhob er K lage beim

BezirksausschuB und bean trag te  F reiste llung  von den Bei- 
triigen zur Industrie- und H andelskam m er, weil sein Betrieb 
ein H andw erksbetrieb  sei. D er B ezirksausschuB w ieś die 
K lage zuriick. G egen diese Entsclieidung hat der M uller
m eister Revision beim  PreuB ischen O berverw altungsgericht 
eingelegt. D as PreuBische O berverw altungsgcrich t liat in 
seiner Sitzung vom 20. Novembe:r 1928 auf die Revision' des 
K liigers die lin tscheidung  des B ezirksausschusses aufrecht 
erhalten. Aus den G riinden des U rteils des PreuBischen Ober- 
verw altungsgerichts entnelnnen wir fo lgendes:

N ach der standigen R echlsprechung  des O berverw al- 
tungsgerichts gehórt zu einem  H andw erksbe triebe  vor allem , 
daB sich der U ntem ehm er an d en  technischen Ile rg an g en  
der W arenerzeugung  selbst beteiligt, sei es dadurch , daB 
er selbst m itarbeitet, oder dadurch, daB er wenigstens, 
den  technischen P roduk tionshergang  leitet und beaufsichtigt 
(vgl. U rteil vom 24. Mai 1927, PreuBisches \^erw altungs- 
blatt, Jah rg an g  49, Seite 124, juristische W ochenschrift Jah r- 
gang  56, Seite 3031). D i e  b l o B e  O b e r a u f s i c h t  i i b e r  
d e n  g a n  z e n B e t r i e b ,  w i e  s i e  m e h r  o d e r  m i n d e r  
v o n j e d e m  U n t e m e h m e r  a u s g e i i b t  w i r d ,  g i b t 
d a g e g e n  n o c h  k e i n  B e g r i f f s m e r k m a l  f i i r  
e i n e n  h a n d w e r k s m a B i g e n  B e t r i e b  a b .

Im  vorliegenden Falle steht nun fest, daB d e r K liiger 
einen M eister (O berm iiller) zur L eitung und B eaufsichtigung 
des t e c h n i s c h e n  B etriebes beschaftig t. Es ist n ich t 
anzunehm en, daB der K lager, solange ihm der genannte, 
M eister zur V erfiigung stand, sich in d e r W eise, wie es nach 
den obigen A usfiihrungen verlangt w erden muB, in seinem  

. M uhlenbetriebe handw erksm aB ig beta tig t hat. Schon aus 
diesem  G runde kann der G ew erbebetrieb  des K liigers nicht 
ais H andw erksbetrieb  gelten. A uB  e r  d e m  i s t  d e r  G e 
w e r b e b e t r i e b  d e s  K l i i g e r s  z u  e i n e m  e r h e b -  
1 i c h e m  T  e i 1 e n i c h t  L o li n  m ii 11 e r  e i , . s o n d e r n  
H a n d e l s m i i l l e r e i ,  t r ii g t a l s o  e i n  i m  w e s e n t -  
l i c h e n  k a u f  m a j i n i s c h e s  G e p r ii g e. Ob das * Ver- 
hiiltnis der Lohnm ullerei zur H andelsm iillerei, w ie der Sach- 
verstiindige angenom m en hat, 1 zu 3 ist, oder, w ie der 
K lager behaupte t, im D urchschnitt der Jah re  1925 bis 1927 
nur etw a 26,5 o/o' d e r verm ahlencn K órnerm enge im  GroB- 
handel abgesetz t w orden sind, kann auf sich beru  hen bleiben, 
in jedem  F alle  fiillt ein bedeu tender Teil d e r G eschiiftstatig- 
keit des K liigers in den H andel. D enn die A nschaffung1 von 
K órnern  und ihre W eiterveriiuB erung in verm ahlenem  Zu- 
stand stellen sich .nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 des H an d e ls/- 
gesetzbuches ais H andelsgew erbe  d a r. D iese Handelsge^- 
schiifte gehen  iiber den R ahm en des H andw erks hinaus, sie 
erfordern  einen in kaufm annischer W eise eiingerichteten 
G eschiiftsbetrieb und verleihen den G ew erbetreibenden  die 
E igenschaft ais V óllkaufm ann. D er U m stand, daB der K lager 
die E in tragung  seiner F irm a ins H andelsreg ister veranlaBt 
hat, wozu er ais H an d w erk er gemaBJ § 4 des1 H andelsgesetz- 
buches nicht verpflichtet w ar, liiBt im  vorliegenden F aile  nach 
der A uffassung des G erichtshofes den  SchluB zu, d a B  e r  
s i c h  s e 1 b e r v o r w i' e g e n d a i s  K a u f m a n n  u n d  
n i c h t  a i s  H a n d w e r k e r  f ii h 1 t. B e i  d e m  U  m - 
f a n g ę  s e i n  es G e s c h a  f t e s e r s c h e i n t  e s  a u c h  
f r a g 1 i c h , o b n i c h t  ii b e r h a u p t d i e  k a u f  m a n  - 
n i s c h e  L e i t u n g  u n d  G e s  c h a f  t s f ii h. r  u n g  s e i n e  
A r b e i t s k r a f t  s c h o n  d e r a r t  b e a n s p r u ć  h t , d a B  
f i i r  e i n e  h a n d w e r k s m a B i g e  B e t a t i g u n g  i n  d e m  
M u h l e n b e t r i e b e  k e i n  R a u m m e h r  b 1 e i b t.
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N ach alledem  ist die H eranziehung  des K lagers zu 
den B eitragen  d e r H andelskam m er gerech tfertig t.

Handelsgebrauche iiber den Obst-, Gemiise- und Siid- 
fruchthandel. Von der Industrie- und H andelskam m er zu 
B erlin g ing der K am m er ein E xem plar der von e rs te re r neu  
festgestellten  H andelsgebrauche fiir den Obst-, Gemiise- und 
S iidfruchthandel zu. In teressen ten  kónnen die G ebrauche 
auf dem  Biiro der K am m er einsehen.

Eisenbahnwesen.
Sommerausgabe des Reichs-Kursbuchs 1929. D ie I.

S o m m e r a u s g a b e  des R e i c h s - K u r s b u c h s  1 9 2  9 
m it den am  15. Mai in K raft tre tenden  Som m erfahrpianen 
w ird rechtzeitig  v o r  d e m  I n k r a f t t r e t e n  d e s  S o m -  
m e r f a h r p l a n s  erscheinen. D er V erkaufspreis fiir ein 
R eichskursbuch betriig t w ieder 6,50 Rm. An S telle des 
H eftes K raftfahrlin ien  w ird ein besonderes K r a f t p o s t -  
k u r s b u c h  herausgegeben , das den B eziehern des Reichs- 
K ursbuchs auf G rund eines dem  le tz teren  beigegebenen 
G utscheins zu dem  erheblich erm aBigten Preis von 50 Rpf. 
geliefert w ird. B estellungen nehm en alle Postanstalten, Bahn- 
hófe der R eichsbahn, sowie auch d ie Sortim entsbuchhand- 
lungen und R eisebiiros entgegen. F ruhzeitige B estellung w ird 
em pfohlen, da sonst bei der beschrankten  Zahl d e r Aus- 
gabe  auf L ieferung nicht zu rechnen -ist.

Innere Angeicgenhciten.
Beeidigung von Sachverstandigen. In der Sitzung des 

geschaftsfuhrenden  A usschusses der Industrie- und H andels- 
kam m er zu S tettin  am  26. M arz 1929 ist H err 

H erm ann  H a a s e ,  Stettin, 
ais S achverstand iger fiir F a r b e n  u n d  F a r b w a r e n  
óffentlich angestellt und beeid ig t w orden, am 9. April 1929 
fo lgende H e rr e n :

H erb e rt H o d e m a c h e r ,  Stettin, 
ais B ii c h e r r  e v i s o r ,

F ranz  P e t e r s m a r k ,  Stettin, 
ais S achverstand iger fiir „B innenschiffahrtskunde und Schiff- 
fahrtsd ienst sowie A usriistung, Fahrtiich tigkeit, Beschadi- 
gungen  und R epara tu ren  von K ahnen und F luB dam pfern (mit 
A usnahm e der maschimellen E in rich tung )“ , fiir „T iefgang- 
feststellungen und G ew ichtsfeststellung laut E ichung fiir FluB- 
schiffe“ ,

H ans B u s c h m a n n ,  Stettin, 
ais Sachverstandiger fiir die E rzeugnisse  des Z eitungsdrucks, 

A. H . B a d e ,  Stettin, 
ais S achverstandiger fiir I leu  und S troh,

Paul W  i 1 k e ,  N ipperw iese,
H erm ann  S t oB  , F reienw alde,
W illi L e e g e , Bali i. Pomm .,
R. R o d e n w a l d ,  Cammin, 

ais Sachverstandige fiir K artoffeln.
Verleihung von Ehrenurkunden. Von d e r Industrie- 

und H andelskam m er zu S tettin  sind E h renurkunden  fiir 
lang jah rige  und treue D ienste an folgende H erren  verliehen 
w o rd e n :

1. H a a s e ,  A ugust (25 Ja h re  bei der F irm a W ilhelm  
Zibell, F re ienw alde  i. P om m .);

2. G r a e f e ,  O tto (40 Jah re  bei der F irm a F. M. Lenzner, 
S te ttin );

3. J a n i e  h e n ,  A ugust (25 Jah re  bei der F irm a H autz & 
Schm idt, S te ttin ) ;

4. K r o h n ,  R ichard  (50 Ja h re  bei den G erm ania-V er- 
sicherungs-G esellschaften zu S tettin).

Mcssen und Aussfellungen.
Jahresbericht des Leipziger MeBamts. D er Bericht iiber 

die T atigkeit des L eipziger MeBamts im 12. G eschaftsjahr 
(1. Jan u a r bis 31. D ezem ber 1928) ist, nachdem  er in der 
V erw altungsratssitzung zur vergangenen Friih jahrsm esse ge- 
nehm igt w urde, nunm ehr im D ruck erschienen. Ais Ein- 
leitung bring t er einen B ericht iiber die deutsche W irtschaft 
im Ja h re  1928 und geh t dann ausfiihrlicher auf den  Y erlauf 
der F riih jahrs- und H erbstm esse im B erichtsjahre ein. An- 
schlieBend w erden in ged ran g te r Kiirze die w ichtigsten Ar- 
beitsgeb iete  des MeBamts behandelt.

20. Niederlandische Messe. D er K am m er g ing ein B e 
richt iiber die 20. hollandische M esse, d ie  vom 19.—28. 
F eb ru a r 1929 in U trech t abgehalten  w orden  ist, zu. D ie A n
zahl d e r Ausstellier be trug  1 151, w ahrend  die Besuchor 
auf etw a 75 000 geschatzt w erden kónnen. In teressen ten  
kónnen den B ericht von d e r K am m er beziehen.

Versdiledenes.
Einziehung des koniglich Ungarischeji Konsulats in 

Stettin. D er b isherige ungarische Konsul in Stettin  hat der 
K am m er m itgeteilt, daB das koniglich U ngarische K o n s u l a t  
in S tettin  eingezogen w orden ist. Archiv und sonstige zum 
K onsulat gehórige K orrespondenzen sind zur koniglich UH' 
garischen G esandtschaft nach Berlin W., CorneliusstraBe 8, 
iiberfiihrt w orden. Passe etc. sind do rt in Z ukunft zu erhalten-

DRV-Rek!ame-Verband. D er V erband D eutscher Re- 
klam efachleute E . V., der im vorigen Ja h re  sein 20 jahrige5 
B estehen feierte, hat seinen N am en je tz t in „D eu tscher Re- 
klam e-V erband E. V .“ abgeandert. D iese neue Bezeichriung 
entspricht seiner w irklichen Z usam m ensetzung; e r zahlt 
seinen M itgliedern F irm en der R eklam e-Industrie, die R s' 
k lam e-V erbraucher, sowie clie ais B indeglied ta tigen Re' 
klam efachleute selbst, die den  V erband 1908 begriindet und 
ihm seinen urspriinglichen N am en gegeben haben.

Persdnlidies.
Wilhelm Stieda 77 Jahre. Am 1. April fe ierte  der be- 

kannte N ationalókonom  und W irtschaftshistoriker, G e h e i m e r  
H ofra t P rofessor Dr. W ilhelm  S t i e d a ,  seinen 77. Ge' 
burtstag .

W ilhelm  S t i e d a  entstam m t einer bekannten  b a 111' 
s c  h e n  Gelehrteinfamilie, stud ierte  in D orpat, Berlin un^
StraBburg, erw arb  in T iibingen den staatsw issenschaftlichen, 
in D orpat den pbilosophischen D oktorgrad^ habilitierte 18^ 
in der R echts- und S taatsw issenschaftlicheń Fakultiit StraP' 
burg  und w irk te  ais ordentlicher P rofessor der N a t i o n a l '  
ókonom ie an  den Universitate;n D orpat, R ostock und Leipzig- 
D ie Zahl der von ihm  in Buchform  verfaBten w i r t s c h a f t ^ "  
politischen, w irtschaftshistorischen und sozialpolitischen W erke 
ist seh r groB. W ir erwahnem von diesen friiheren W e r k e n -  
Z ur E ntstehung  des deutschen Zunftw esens 1.876, die deutsche 
H ausindustrie 1889, die keram ische Industrie in B ayern 190»> 
die N ationalókonom ie ais U niversitatsw issenschaft; er ga 
Roschers N ationalókonom ie des H andels- und G ew erb t - ' -  
fleiBes in 7. und, 8. A uflage neu  heraus und schrieb im de*1 
fast 25 Jah ren , in denen er den L ehrstuhl fiir National'' 
ókonom ie an der U niversitat Leipzig innehatte, eine groP 
Zahl w ertvoller w issenschaftlicher A bhandlungen in den vel- 
schiedensten Z eitschrilten  und w issenschaftlichen Sam ® e 1 
w erken. Vo,n den in a llerle tz ter Zeit herausgekom m ene^ 
W erken des greisen  G elehrten sind besonders zu e r  wahnę 
die von ihm  1926 ais 38. Band d e r sachsischen Akadefl11 
der W issenschaften veróffentlichten B r i e f e  a u s  A l L  
D o r p a t ,  die A bhandlung F ried rich  List 1928, Band^  ̂
H eft 1 der B erichte desselben Iinstituts und „F ranz  Ka(( 
A chard und die F riihzeit der D eutschen Zuckerindustrie » 
herausgegeben  ais Band 39 der A bhandlungen der philoj^. 
gisch-historischen K lasse der sachsischen A kadem ie d 
W issenschaften 1928.

Biitiibcspredtungen.
Stettiner Handels-Register 1929. Auch fiir das Ja h r  

ist w ieder die B uchausgabe des „S te ttiner H a n d e l s - R e g i s t e ^  
erschienen. D as Buch verzeichnet in iibersichtlicher A- 
o rdnung 6000 F irm en des R eg ierungsbezirks Stettin. 
enthiilt fe rner die N am en der Inhaber, G esellschafter, . 
schaftsfiihrer, V orstandsm itglieder und P rokuristen  der * 
men. D ie V ertretungsbefugnisse, das Grund- und Sta^J 
kapita ł, d er G eschaftszw eig, die A dresse, das J a h r  d e r ^  
tragung  u. v. a. m. sind ebenfalls angegeben. D ie neue A ^ 
gabe  des R egisters ist infolge der w ełen N e u e i n t r a g u n g e n  . 
Lóschungen von Firm en, der zahlreichen Y eranderunget1 
der G eschaftsfiihrung, der V ertretungsbefugnis usw. wes ■ 
lich ergiinzt und erw eitert w orden. D ie Industrie- und jjeri 
delskam m er hat sich um  gróBte Zuverlassigkeit bei a ^  
im B uche en thaltenen  A ngaben bem iiht. Sie hat dam it 
N achschlagew erk  geschaffen, durch das die M ó g l i c h k e i t  
geben  ist, sich iiber die R echtsverhaltn isse von Firm en 
fort zu unterrichten . Das Buch ist soeben erschienen* u. 
g ib t un ter H inzuzichung des gesondert beigefiigten 1 ‘j-r . 
trages den S tand der H andelsreg ister am  T age semes 
scheinens w ieder. D as „S te ttiner H a n d e l s - R e g i s t e r  ^  
ist durch die Industrie- und H andelskam m er zu ^  ^  
F rauenstraB e 30, Bórse I, zum  P reise von 3.—• R m - 1 
Stiick einschlieBlich des N achtrages zu beziehen- i7r\c\ieS

Gegen das Zugabenunwesen — Fiir ein gesstz ^  
Verbot. In  zw eiter A uflage ist eine B roschure 
Dr. G eorg Pelka-B erlin  erschienen, die in den *nter<^ Sn die 
K reisen groBe B eachtung gefunden hat. Sie ist &e®Clajjerri 
erste Auflage der Broschiire erw eitert und bringt vor
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jn einem neuen Abschinitt eine kritische D arstellung  der 
inzwischen eingetretenen, sehr bedeutenden E reignissc im 
^am p fe  fur ein Zugabe:nverbot. D ie B roschiire ist zum 

reise von RM. 0,50 durch die „Z en tra le  zur B ekam pfung 
n auteren W ettbew erbs E . V .“ , B erlin-Schóneberg, W art- 
urgstr. 48, o der d irek t vom  V erfasser, D r. G eorg  Pełka, 
enin-Steglitz, P eschkestr. 17, zu beziehen.

V i- Handelsvertrage des Erdballs. Zu der von der
er ehrsabteilung d e r Industrie- und H andelskam m er zu 

d ® herausgegebenen  D ruckschrift „D ie H andelsvertrage 
l r)S ^ d b a l l s 11 is t die 3. E rganzung  nach dem  Stande vom 
. , ^ e z e mb e r  1928 erschienen. Sie kann bei der V erkehrs- 

ceilung d e r K am m er, Berlin C 2, K łosterstraBe- 41, zum 
eise von RM. 1,— zuzgl. Porto  bezogen w erden.

Angeboie und Nadifragen.
I B e r l i n  sucht tiichtigen Provisiionsvertreter fiir den 

. V erkauf von Photo-A pparaten .
'^3  K ó r l i n  a. d. Pers. ha t aus den stadt. W eiden- 

ku ltu ran lagen  groBe M engen zur TI erstellung von 
K órben  ̂ a ller A rt geeigne te  R uten abzugeben  und 

v w sucht G eschaftsverbindung mit K orbm acńerelen. 
b '°  M i in  c h e n  sucht fiir den V ertrieb von Steck- 

schliisselsatzen und S pezialw erkzeugen fiir A uto
m obile und M otorrader gut eingefiihrten Provisions- 
vertreter.

11048 C h a r l o t t e n b u r g  sucht G eschaftsverbindung mit 
A genturfirm en in der K olonialw arenbranche. 

i ti.6G C h a r  1 e r o y (Belgien) w iinscht G eschaftsverbindung 
mit K etten-, Bolzen- und M utternherstellern .

29 O r a d e a ,  (Rum anien) w iinscht G eschaftsverbindung 
mit H eringsexportfirm en  zw ecks U ebernahm e der Ver- 
tre tung  fiir Rum anien.

30 A a c h e n  wiinscht G eschaftsverbindung mit Im por- 
teuren von China- und Japan-K unstporzellanw aren .

110 H o h e n s t e i n  i. Sa. sucht V ertre te r fiir Strum pf- 
w aren.

157 R i g a sucht Geschaftsverbindu;ng mit A bnehm ern von 
lettlandischen L andeserzeugnissen, speziell B utter, 
P reiselbeeren, G eflugel (G ansen) etc. sow ie m it Ex- 
porteuren  von B uchenholz-FaB dauben fiir B utter- 
fiisser.

204- B a r  m e n  sucht G eschaftsverbindung mit Fabrikan- 
ten von D am enm anteln und -Jacken.

20(> L i b a u  sucht G eschaftsverbindung mit F irm en, die 
fiir den B ezug von R inderdarm en und K uhhaaren  ■ 
fn teresse haben.

D ie A dressen d e r anfragenden  F irm en sind im  Buro 
der Industrie- und H andelskam m er zu Stettiin, B órse II, fur 
legitim ierte V ertre te r eingetragejner F irm en w erktiiglich in 
d er Zeit von 8 1 U hr vorm ittags und 3— 6 U h r riaclim ittags 
(auBer Sonnabends nachm ittags) zu erfahren  (ohne G ew ahr 
fiir di'e Bonitiit der einzelnen F irm en).

‘F r u c h t e n m u r M .
der rStefttiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  12 . April. In 
eine pZ a ^rt von O xelosund nach Stettin  w ird nach w ie vor 
^an?; vc>1? Kr. 3,25 notiert. Von O skarsham m  nach 
e>ne e*ne K ate von Kr. 2,50, von G efle nach  D anzig
ein0 r? c"'e von Kr. 3,60 notiert. F iir N arv ik-R otterdam  w ar 

ate von Kr. 3,70 fio zu erzielen.

nach  ̂r a ch.t fiir Kohle von der O stkiiste E ngiands 
r ĉhts 5/ 9^ ^  betrug  zur Zeit der A bfassung dieses Be-

^°tten ieber -die M ittelm eerfrachten  ist zu sagen, daB von 
tneer vam C*ne K ate von 8/9, von D anzig  nach dem  Mittel- 
war oi-n°n r ^ n o t i e r t  w ird. F iir Phosphat nach d e r O stsee 

.ate? von 8/6 zu erzielen. M elilla nach S tettin bzw. 
' fe no tiert nach wie vor 6/6 bis 6/ 75.

Im  iibrigen sind noch folgende F rach ten  zu nennen: 
S tettin—H elsingfore 1050 tons Z ucker 9/6 p. ton (ca. 10/12 
A pril); S tettin—H elsingfors 1300 tons R oggen  10/— p. ton 
(ca. 10/12 A pril); S tettin—H ull 1200 tons Z ucker 8/ —9 /— 
P- ton ; S tettin—H ull od. G rim sby 950/1000 tons W eizen 9—9/3 
p. ton; S tettin—D iinkirk 8/850 tons G erste 8/ —8/ 6 ; S tettin  — 
A ntw erpen 4/500 tons G erste 8/ —8/3; S tettin—A ntw erpen  
12/1300 tons G erste 8/ —8/3 ca. 20. 4; S tettin—Li:verpool 
5/600 tons H a fe r 15/16/ pp t.; S tettin—Sudschw eden 5/600 tons 
R oggen  Kr. 7—7i/2 p p t.; S tettin—N orrkop ing  3/350 tons 
R oggen  Kr. 8—8i/2; S tettin—N ykóping 250 tons R oggen  
Kr. 9; S tettin—K arlstad  3/500 tons C hlorkalk Kr. 8—9 p. to n ; 
L ubeck—Libau 500 tons H afer 11 /  p. ton; Pom . K iiste— 
W indau 4/500 tons H afer 11 /  p. ton ; Fow ey 3/500, 'P lym outh  
3/400 tons Clay 10/—11/—.

JCurfe.
Revaler Borsenhurse.

r  cłlOnrllC k rnnAn
Rigaer Borsenhurse

Lettlandisdie Lat. (Ls.)

Le«york ;°ndon * •
. ‘ • 

S & S fprs ‘
°̂Pei!ł? 1 •0slo aKen

fc is * * • Hiĝ rdara-
Sftrich ‘ * •
fefs"  : ■

f e “u ; 
DaSfgM8check)

3.7440 3.7540 3.7435 3.7535 3.7430 3.7530 1
18.17 18.22 18.17 18.22 18.17 18.22 1
88.75 89.35 88.75 89.35 88.75 89.35 100
9.40 9.45 9.40 9.45 9.40 9.45 100

99.95 100.55 99.95 100.55 99.95 100.55 100
99 80 100.40 99.80 100.40 99.80 100.40 100

* 99.75 100.45 99.75 100.45 99.75 100.45 100
14.65 14.90 14.65 14.90 14.65 14.90 100

150.10 150.90 150.15 150.95 150.20 151;— 100
72.05 72.55 72.05 72.55 72.05 72.55 100
72.05 72.65 72.05 72.65 72.05 72 65 100
5 2 .- 52.50 52.— 52.50 52.— 52.50 100
19.60 20.00 19.60 20.00 19.55 19.95 100
11.10 11.30 11.10 11.30 11.10 11.30 100
52.60 53.20 52.60 53.20 52.60 53.20 100
<55.20 65.90 65.20 65 90 65.25 65.95 100
41.60 42.80 41.60 42.80 41.60 42.80 100
30.95 37 55 36.95 37.55 36.95 37.55 1

192.25 193.75 192.25 193.75 192.25 193.75
72.70 73.30 72.70 73.30 72.70 73.30

5.182
25.19
20.25
71.90
99.65
27.10 

138.55 
138.25 
138.15
72.70
15.33

207.75
123.00

12.99
138.10
57.55
51.10

5.192
25.24
20.40 
72.45

100.40
27.31

139.25
138.95
138.85
73.40 
15.48

208.80
123.6513.11
138.80
58.75
51.80

5.182
25.19
20.24
71.90
99.65
27.10 

138.55 
138.25 
138.15
72.70
15.33

207.80
123.00
12.99

138.10
57.55
51.10

5.192
25.24
20.39 
72.45

100.40
27.31

139.25
138.95
138.85
73.40 
15.48

208.85 
123.65

13.11
188.80
58.75
51.80

5.182
25.19
20.24
71.90
99.65
27.09 

138.55 
138.25 
138.15
72.70
15.33

207.85
123.00
12.99

138.10
57.55
51.10

5.192
25.24
20.39 
72.45

100.40
27.30

139.25
138.95
138.85
73.40 
15.48

208.90
123.65
13.11

138.80
58.75
51.80



38 O S T S E E - H A N D E L N um m er 8

‘iteichsnachricHtenstetle 
fur Zlulienhantlcl in Stettin iirzirk  Tcm m ern, Grenzm ark.

Bei der R eichsnachrichtenstelle  fiir AuBenhandel in 
Stettin , Bórse II, sind u. a. die nachfolgend aufgefiih rten  
N achrichten  eingegangen. D iese kónnen von ónteressięrten 
F irm en in d e r G eschaftsstelle der R ei chsnachricht en Stelle 
eingesehen oder abschriftlich bezogen w erden.
I t a l  i e n :  D ie Lage des N eapeler H anfm ark tes.
J  u g o s l a v i e n :  D er S tand des hationalen E rw erbs im

Ja h re  1928.
N o r w e g e n :  N iederlassungen .auslandischer Firm en.
S c h w e i z :  D ie S tickerei-Industrie.
E n g l a n d :  D ie B aum w ollindustrie.

Adressenmaterial. D er R eichsnachrichtenstelle  fiir 
A uBenhandel liegen A nschriften von deutschen Im portfirm en 
in T sing tau  vor.

Warnung vor auslandischen Firmen. E s  w i r d  d a r a u f  
a u f  me.  r k s a m  g e m a c h t ,  d a B  b e i  d e r  R e i c h s 
n a c h r i c h t e n s t e l l e  l a u f e n d  W a r n u n g  e n  v o  r  
a u s l a n d i s c h e n  F i r m e n  e i n g e h e n ,  m i t  d e n e n  
d e u t s c h e  F i r m e n  u n g i i n s t i g e  E r f a h r u n g e n  
g e m a c h t  h a b e n .  D i e  e i n g ę g a n g e n e n  W a r n u n -  
g e n  w e r d e n  v o n  d e r  R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l l e  
i n  e i n e r  K a r t e i  g e s a m m e l t ,  d i e  v o  n  I n t e r - ,  
e s s e n t e m  j e d e r z e i t  e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .
E s  w i r d  e m p f o h l e n ,  h i e r v o n  b e i  A n k n i i p f u n g  
n e u e r  G e s c h a f t s v e r b i n d u n g e n  m i,t  d e m  A u s 
l a n d e  m ó g l i c h s t  r e g e l m a B i g  G e b r a u c h  z u  
m a c h e n .  I m  ii b r i g e n  i s t  d i e  N a c h r i c h t e n -  
S t e l l e  i n  d e r  L a g e ,  ii b e r  a l l e  a u s l a n d i s c h e n  
. F i r m e n  A u s k i i n f t e  e i , n z u z i e h e n .

Merkblatter fiir den deutschen AuBenhandel. D er Auf- 
bau und der Iinhalt der vom  D eutschen W irtschaftsd ienst 
G. m. b. H . herausgegebenen  M erkblatter fiir den deutschen 
A uBenhandel ist einer eingehenden N achpriifung unterzogen. 
w orden. Hierbei, sind einheitliche R ichtlinien fiir d ie  Ge- 
staltung d ieser M erkb la tter aufgestellt w orden. D ie M erk 
b la tte r fiir B ritisch-Indien und fiir Schw eden sind bereits 
in der neuen Fassung herausgegeben  w orden. W eitere 
M erkb la tter in neuer B earbeitung w erden folgen, so daB 
in absehbarer Z eit die N euauflage sam tlicher M erkb la tter 
durchgefiih rt sein w ird. Im  iibrigen kann die Reiichsnach- 
richt en Stelle A uskunft geben, w elche M erkblatter b isher 
iiberhaupt erschienen sind. E s sei noch bem erk t, daB in 
den M erkblattern  ausfiihrliche A ngaben und R atschlage fiir 
den G eschaftsverkehr mit den betreffenden  L andern  ent- 
halten  sind. D ie B enutzung d ieser M erkb la tter diirfte. allen 
am  A uBenhandel beteilig ten  F irm en ais w ertvolles H ilfs- 
m ittel zu em pfehlen sein. D ie gem achten  B eobachtungen 
haben indessen ergeben, daB die am  AuBenhandel b e te i
ligten K reise an  die auslandischen V ertretungen  noch haufig 
A nfragen richten, die ledig lich  m it einem H inw eis auf den 
Inhalt dieser M erkblatter bean tw orte t w erden kónnen. H ier- 
aus geh t hervor, daB den M erkblattern  von den beteiligtein 
F irm en noch nicht geniigend B eachtung geschenkt w ird.
D i e  i n t e r e s s i e r t e n  W i r t s c h a f t s k r e i s e  s e i e n  
d a h e r  n o c h m a l s  a u f  d i e s e  M e r k b l a t t e r  h i n  - 
g e w i e s e n  u n d  i h n e n  e m p f o h l e n ,  s i e  r e g e l -  
m i i B i g  v o m  D e u t s c h e n  W i r t s c h a f t s d i e n s t  
G.  m.  b. H ., B e r l i n  W 3 5 ,  S c h ó m e b e r g e r  U f e r 
Nr .  2 1 ,  z u  b e z i e h e n .

F e rn e r ist es in  allen Fallen des V erkaufes un ter 
E igentum svorbehalt notw endig , dem  E igen tiim er der Liegen- 
schaft, in der die betreffenden  G egenstande u n t e r g e b r a c h t  
w erden sollen, bezw . dem  G rundpfandglaubiger durch  ein- 
geschriebenen Brief von dem  vereinbarten  E igentum svor- 
behalt K enntnis zu geben. D asselbe ist im  Falle d e r  Unter- 
miete dem  Y erm ieter m itzuteilen. Auch fiir d en  Eigentum s- 
vorbehalt von K o |n  s i g n  a  t i  o |n sil la g  e r  p , Kommissicns- 
w are usw. gilt das V orstehende. E s ist in jedem  Falle 
em pfehlen, das L ager mit naheren  E rk la rungen  iiber den 
B esitzstand in das V orbehaltsreg ister des zustandigen Be- 
treibungsam tes in der Schw eiz ein tragen zu lassen und den 
L iegenschaftsbesitzer bezw . U intermieter entsprechend zu bę- 
nachrichtigen. F ern er ist noch zu bem erken, daB z. B. eo41 
schw eizerischer V e,rtreter nicht w egen U ntersch lagung  o d e r  
B etrug ohne w eiteres belangt w erden kann, w enn er den 
E rlós fiir den Y erkauf aus K onsignationslagern  ohne offen' 
sichtlich betrugerische A bsichten fiir sich verbraucht. E s 
ist anzuraten , mit A genten, '.V ertretern, V erw altern us^r- 
von K onsignationslagern  in rech tsgu ltiger F orm  die Ver- 
einbarung zu treffen, daB auch d e r E rlós fiir den Verk<'i11 
von K onsignationsw are sofort nach E ingang  E igentum  d°s 
B esitzers d e r W are  w ird und der V ertre ter usw . keanc 
Inkasso- oder sonstige V erfiigungsberechtigung dariiber hat-

D ie F orm ulare fiir die E in tragung  der E i g e n t u m s v o r b e  
halte sind bei den schw eizerischen B etreibungsam tern  er' 
haltlich.

V creinbarungen iiber einen auB erhalb des W ohnsitzê  
des schw eizerischen Schuldners liegenden G e r i c h t s s t a i j  
sind n u r dann rechtsgiiltig , w enn sie durch ausdriicklich6 
E rkliirung mit gegenseitiger ' U nterschrift getroffen  w erd c^  
Aus dieser E rk la rung  muB der V erzicht des schw eizerisch0' 
K aufers auf den Schutz des A rtikels 59 der B u n d e s y c r -  

fassung, w elcher bestim m t, daB er n u r vom R ichter se ,̂lĈ  
W ohnsitzes be lan g t w erden kann, einw andfrei zu erseh6 
sein.

Eige;ntumsvorbehalt an Waren inach italienischem RcC‘|^
D er N achrichtenstelle ging ein fiir einen Einzelfall von e’ne^e 
G enueser R echtsanw alt bearbeite tes G utachten zur Ifrał?lt 
des E igentum svorbehalts an W aren nach italienischem  I^eljer 
zu. In teressen ten  kónnen das G utachten in A bschrift von L 
N achrichtenstelle erhalten .

Wirtschaftslage im pazifischen Nordwesten der 
einigten Staaten. U eb?r die wirtschattlŁche G e s a m t l a g e  ^ 
die E ntw icklung d e r K onjunktur im pazihschen N o rd w a s - 
der V ereinigten S taaten  um die Jah resw ende 1928/29 & 
der R eichsnachrichtenstelle ein Bericht zu, den Interess- 
ten in A bschrift von der Stelle erhalten  kónnen.

Die wirtschaftliche Entwicklung Siidchinas. Die 
nachrichtenstelle  erhielt einen B ericht iiber die M óglichk^ 
und A ussichten der w irtschaftlichen, besonders i n d u s t r i e  ‘ 
E ntw icklung Siidchinas und iiber die B eteiligung des 
landes hieran. In teressen ten  kónnen den B ericht von 
N achrichtenstelle in A bschrift erhalten.

Palastinas Wirtschaft und Handel. Die N ach rich ^  
Stelle erhielt einen B ericht iiber Palastinas W i r t s c h a f t  ,,

Rechtswirksamkeit von Vereinbarungen iiber Eigen- 
tumsvorbehalt, Konsignationslager und auslandischen Ge- 
richtsstand in der Schweiz. N ach Art. 715 des schw eize
rischen Zivilgesetzbuches ist ein v«reinbarter E i  g  e n  t u m si - 
v o r b e h a 1 1 nu r dann rechtsgiiltig , w enn er in das R e 
g is ter der E igentum svorbehalte  am  W ohnort des K aufers 
eingetragen  w urde, bevor der Kiiufer in den Besitz der Warej 
gelangte. E ine besondere F o rm  ist dafiir nicht vorgeschrie- 
ben. P rak tisch  ist aber die U nterschrift des K aufers n o t
w endig, weil nach A rtikel 4 der bundesratlichen V erordnung 
iiber die E igentum svorbehalte  die E in tragung  nur erfo lg t 
auf G rund einer ubereinstim m enden muncllichen E rk la rung  
beider Parte ien  vor dem  Amt (w obei die E in trag u n g  von 
beiden Parteien  unterschrieben w urden muB), oder auf Grund 
einer A nm eldung, w elche von einem mit d e r U nterschrift 
be ider Parte ien  versehenen schriftlichen V ertrag  beg leite t 
ist. Bei W ohnsitzw echsel des E rw erbes muB an  seinem  
neuen W ohnort die E in tragung  innerhalb eines M onats neu 
Yorgenom m en w erden.

seinen H andel im  Jah re  1927, der erst jetzt f e r t ig g ^  p e. 
w erden  konnte, da die H auptquellen  der w i r t s c h a f t l i c h e n  ^ - e  
rich tersta ttung  in Palastina erst spat i m  Laufe des au 
B erichtsperiode fo lgendes Jah res  vorzuliegen pflegen. 
indes bei A bfassung des- Berichts, wo dies angąngig  j j e 
bereits auf die W eiterentw ieklung (in der Folgezeit unCj j an' 
sich daraus ergebenden  K onseąuenzen fiir die deutschen 
delsbeziehungen Riicksicht genom m en w orden. I n t e r e s s e  ^  
kónnen den B ericht leihw eise von der N a c h r i c h t e n s t e l

halten- . . , fnlie fiir Italiens Exporttatigkeit. D er R eichsnachrichtenstei ta- 
AuBenhandel liegen vom Istitu to  N ationale P e r L S-̂ CJ-lceit 
zionę herausgegebene B erichte iiber Italiens E x p ° rtt‘l °rjen 
vor, die sich mit einzelnen italienischen ExportiP< 
befassen. Die vorliegenden V eróffentlichungen behan(^‘njsClie 
italienische H anf-, Leinen- und Juteindustrie , die italic 
Zem ent-, K alk- und G ipsindustrie, die R e i s i n d u s t m ^ ^ ,  
Papierindustrie , die B ekleidungsindustrie und die ł* \ em ber 
dustrie. D ie V eróffentlichungen datieren  vom h eP. ger 
1928 bis zum F eb ru a r 1929. In teressen ten  kónnen 
richte von der R eichsnachrichtenstelle beziehen- 
ziehen.
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Nadirfdifen des Verbande§ des Sleffiner Elnzelhandels e. V. Sfeffin.
Erhebung der Leuchtschilder- und Schaukastengebiihren.

j ?  »O stseehandel“ vom 1. Mśirz 1929 w iesen w ir auf ein 
rteil des R eichsgerichts vom 1(3. F eb ruar 1929 hin, durch 

welches festgestellt w urde, daB die E rhebung  d ieser Ge- 
uhren durch die Staclte unberech tig t sei.

Aus dem  nunm ehr im W ortlaut yorliegendsn U rteil 
&<?ben wir folgende A usfiihrungen w ieder:

. »Die zu entscheidende m aterielle F rage  ist die, ob 
,em A nlieger an óffentlicher StraBe infolge der Bestim m ung 
ner. StraBe fiir den óffentlichen V erkehr die Befugnis zur 

altung einer solchen L ichtreklam eanlage im Luftraum  
cr dem B iirgersteig  zusteht, w enn sie polizeilich ge- 

ehrnigt ist und den V erkehr ■ nicht beh indert; ob also 
das E igentum  am  StraB engelande durch die W idm ung fiir 

cn óffentlichen V erkehr d e ra rt beschrankt w orden ist, daB 
óffSG Anlag e geduldet w erden  muB. A llerdings stehen die 

cntlichen StraBen im Privateigentum  bestim m ter Rechts- 
„U Jekte. A ber dereń  E i g e n t u m  ist d a  d u r c h  b e -  
1 ° ' f a n k t ,  d a B  d i e  S t r a B e n  f i i r  d e n  ó f f e n t -  
jt  c _ n G e b r a u c h  b e s t i m m t  w orden sind. In § 7 
u I ALR. ist bestim m t: „D er freie G ebrauch der Land- 
s . U eerstraB en ist einem jeden zum Reisen und Fortbringen  

Sachen g e s ta tte t“ . D er G em eingebrauch an der 
rSt indcssen nicht beschrankt auf den so um schrie- 

kraff0 ■ ^ e rk ehr im engsten Sinne, vielm ehr dient die StraBe 
a„a *■ ,?brer óffentlichen W idm ung auch sonstigem  allgem ein 
QrŜ ^  ■en G ebrauch. D abei sind die StraB enanlieger auf 
ReUf i,1rCS raurT*bchen V erhaltnisses zur StraBe in gestei- 

r em MaB zu dereń  B enutzung im stande und auf dereń  
nspruchnahm e angew iesen.

Bis 1 ^  ĉ eser R ichtung kom m en fiir das G ebiet des preu- 
crlcn allgem einen L andrechts, also auch fiir die S tad t 

trar }ln’ ^ie B estm im ungen d e r §§ 78—82 I 8 ALR. in Be- 
E rk U H ier ist vorgeschrieben, daB der Ilause igen tiim er 

’e> und in die StraBe hinein sich erstreckende Schilder 
tun )'Vei*er au cb andere, hier nicht jn teressierende Einrich- 
ab ê cn. nur m i1 polizeilicher E rlaubnis anlegen, iibrigens 
enff1 B iirgersteig  nutzen diirfe, sow eit dies ohne Ver-
sch V erunreinigung und V erunstaltung d e r StraBe ge- 
gesC le» alles dies nach naheren  V orschriften der Polizei- 

eines jeden O rtes. D iese G esetzesbestim m ungen sind 
der ^ - .rech tlich er N atur. Sie stehen im G esetz unter 
Bau f, erschrift „E inschrankungen  des E igcntiim ers bei dem  
ten Cfln  Un<̂  g cben in ers ter Linie baupolizeiliche V orschrif- 
der o verkehrspolizeiłiche G rundsatz der O ffenhaltung 
v° r traBe w ird dabei zur G eltung gebracht, alsdann  ist 
nutz SC ,w iew eit der S traB enanlieger ,in der B e
ż u / 11/*^ ^ er StraBe gehen darf. D iese A nliegerbefugnis 
der ~enutzung frem den E igentum s hat ih re  G rundlage in 
die s  Y eckbestim m unS d e r StraBe und muB im iibrigen 
offentr 15an ^ en ó rtlicher Polizeivorschriften innehalten. Ais 
ALp lch-rechtliche B estim m ungen sind die §§ 78-—82 I 8 
auch «aucb jetzt noch in G eltung (Art. 55 EG . B G B .; vgl. 
des o i / 1- ^  ^ r -  ̂ b *̂r - AG. B G B .). In d e r E ntscheidung  
sprocur Henden Senats in R GZ. Bd. 30 S. 245 ist ausge- 
bis 8161) Word en, daB dem  S traB enanlieger nach den§§ 79 
schr-ink ^ ALR. un ter gew issen V oraussetzungen eine be- 
sei Un, e benu tzung  der StraBe zu P rivatzw ecken gesta tte t 
Einsch " i '̂  s*cb so lchergestalt gesetzlich begriindeten
jenige ra°kung  des E igentum s an óffentlichen StraBen der- 
iichpm cVnterw erfe, w elcher sein G rundeigentum  zur óffent* 

en StraBe bestim m t.

S t r a B e * b e s t i m m u n g "  des § 80 I 8 ALR., w onach der 
der Str^R bestim m te E inrichtungen im  L uftraum  iiber
fallt auaf e halten darf, w enn sie polizeilich genehm igt sind, 
auf (jęj.0 i ^ er L ich treklam ekasten  der K lagerin. E ine solche 
^n lag e ] .° rt^ escbrittenen technischen E ntw icklung beruhende 
Bestinir ^onnte selbstverst;indlich in d e r a lten  landrechtlichen 
ihrem nicht genannt sein. A ber sie entspricht in
Z\veck C\ en’ ^ er aufiere,n G estaltung, w ic auch ihrem  
e'nes Erk-10 ^urchaus den dort genannten E inrich tungen  
den S ch 'H S Unc  ̂ eines s icb iQ die StraBe hinein ers trecken- 
^Ung des p S ^ e sw e g e n  ist sie bei sinngem aB er Ausle- 
und (jc rs , esetzes, w ie sie die E ntw ick lung  des V erkehrs 
Scbrift ! ecbn.ik e rfo rdert, mit un ter diese Gesetzesyor'- 
Benyerkel* ^ re*̂ en - DaB die L ichtreklam eanlage dem  Stra- 
^ erIich ist*" Unc -̂ an deren  do rt befindlichen A nlagen nicht hin- 
^hmi&UH ’ ergibt sich daraus, daB sie die polizeiliche Ge- 

Ti.^j ^ - , ^ e ûnden hat. Auch das F luchtleniengesetz vom
• steht einer U eberschreitung  der B aufluchtlinie

auf G rund des § 80 I 8 ALR. nicht entgegen  (vgl. R G Z . 
Bd. 30 S. 249). D as E rgebn is aus den eró rterten  la n d 
rechtlichen V orschriften ist die Z ulassigkeit der baupolizeilich 
genehm igten  L ichtreklam eanl ageder K lagerin und eine hier- 
durch  bew irk te  E inschrankung  der E igentum erbefugnissc d e r 
Belclagten.

Im  iibrigen legen  die eró rterten  landrechtlichen B e
stim m ungen in der h ier ,in. B etracht kom  mend en Bezie- 
hung ais G esetzesinhalt n u r das fest, w as sich s c h o n  n a c h  
a l l g e m e i n  e n  R e c h t s g r u n d s a t z e n  aus d e r W id 
m ung der StraBe fiir den óffentlichen V erkehr ais „G em ein 
geb rauch" am  óffentlichen W ege zugunsten d e r S traB en
an lieger ergeben  w iirde. D er Begriff des „G em e|ingebrauchs“ 
w ird um schrieben ais. der „k ra ft óffentlichen R echts einem  
jeden offenstehende freie G ebrauch d e r W ege fiir den  Y er
keh r innerhalb  der besonderen B estim m ung d e r einzelnen 
W ege und innerhalb d e r verkehrsiiblichen G renzen (so 
G erm ershausen-Seydel, W egerecht, 4. Aufl. S. 74) ,als ,,der 
G ebrauch am  óffentlichen W ege, der jederm ann daran  zu 
steht, der ab er in dem  gleichen R echt a lle r iibrigen seina 
natiirliche Schranke findet“ (so RG. in JW . 1'928 S. 502 — 
W arnR spr. 1926 N r. 158). D ie G renzen des zulassigem 
G em eingebrauchs stehen nicht ein fiir allem al fest, sind viel- 
m ehr órtlich und nam entlich nach d e r E ntw icklung d e r 
V erkehrsverhaltn isse verschieden. D ie B estim m ung der 
StraBe fiir den  óffentlichen G ebrauch ist nicht auf den y e r 
k eh r in unm ittelbarem  Sinne, auf den G ebrauch „zum  Reisen 
und Fortb ringen  von Sachen “ beschrankt. V i, e 1 m e h r  h a t  
d i e  S t r a B e ,  s o w e i t  e s  m i t  d i e s e m  G e b r a u c h  
v e r e i n b a  r i s t  u n d  p o l i z e i l i c h e  G e s i c h t s -  
p u n k t e  n i c h t  e n t g e g e n s t e h e n ,  a u c h  d e n  a u s  
d e m  g e s c h a f t l i c h e n  V e r k  e h r  d e r  A n i  l e g  e r  
e r w a c h s e n e n  B e d i i r f n i s s e n  z u g e n i i g e n .  D a 
zu gehóren A nkundigungcn an das Publikum . Solche haben 
stets in den L uftraum  d e r StraBe hinein durch  jeden  statt- 
gefunden, fiir den  dies Zw eck hatte, und d e r  dazu infolge 
der L age seines H auses im stande w ar; in ih r e r  Art wech- 
selnd je nach  den Z eitverhaltnissen. V erkehr und T echnik 
haben sich auf die L ichtreklam e hin entw ickelt. E in Ein- 
griff in den S traB enkórper selbst, wie beispielsw eise beim 
L egen von StraBenbahnschienen (vgl. RGZ. Bd. 88 S. 1.4), 
findet dabei n icht statt. Aus diesen Griindem muB die. StraBe 
k raft ihrer óffentlichen W idm ung dem  dienen, solange das 
mit ihren sonstigen Z w ecken vereinbar ist. E n tscheidend 
fiir die G renzen des zulassigen G em eingebrauchs, die wan- 
delbar sind, ist die allgem eine und regelm aB ige G estaltung 
des V erkehrs. Die von der K lagerin ausgeiib te  L ichtreklam e 
entspricht, auch ih rer A rt und ih rem  U m fange nach, der 
neuzeitlichen E ntw icklung des geschaftlichen V erkehrs, wie 
er sich in d e r O effentlichkeit auf d e r StraBe absp ie lt; sin 
steht mit den sonstigen Zw ecken d e r StraBe nicht in 
W iderstreit, insbesondere ist sie dem  V erkehr n,icht 
hinderlich. D esw egen fiihrt auch, abgesehen  von den ge- 
setzlichen B estim m ungen des preuBischen Landrechts, die 
Zw eckw idm ung der StraBe dazu, dem  A nlieger solche B e
fugnis zuzugestehen. D er StraB eneigentiim er muB die sich 
aus der Ausiibung solcher B efugnis ergebende B eschrankung 
seines P rivateigentum s ais AusfluB des G em eingebrauchs 
du lden .“

Neues Reichsgerichtsurteil zur Miete gewerblichar 
Raume. „Zugleich“ ist nicht „gleichzeitig“. Die F re igabe  
gew erblicher. Riiume aus der M ieterschutzgesetzgebung ist 
bekanntlich  nu r insow eit erfolgt, ais d iese  R aum e nicht in 
w irtschaftlichem  Zusam m enhang mit den  W ohnraum en ver- 
m ietet sind. Nacli! § 3 Abs'atz 2 d e r preuBischen L ockerungs- 
verordnung  vom 11. N ovem ber 192(5 gilt die A ufhebung des 
M ieterschutzes nicht fiir G eschaftsraum e, „die w egen ih res 
w irtschaftlichen Zusam m enhanges mit W olm raum  z u -  
g l e i c h  m i t  1 e t  z t e r e m  verm ietet sind“ . U eber dieses 
W ort „z u g 1 e i c h “ ist nun in vielien Fallen  S treitigkeit 
en tstanden, da vielfach erst die G eschaftsraum e und dann 
spater eine W ohnung im gleichen H ause gem ietet w urde, 
das Schrifttum  und die  G erichte aber die A nsicht vertraten , 
daB, w enn die V erordnung  A nw endung finden soli, Ge- 
schiifts- und W olm raum e g l e i c h z e i t i g  gem ietet sein 
muBten. N unm ehr hat das R eichsgerich t in einer E n tsche i
dung (RG. V III 243/28) sich d ieser bestehenden  A uffassung 
n i c h t  angeschlossen. D /ie Absicht d e r G esetzgeber w ar, 
die k leineren  G eschaftsleute, dereń  W ohnungen m eist mit 
dem  G eschaft zusam m enhang en oder im  gleichen H ause 
liegen, zu schiitzen, da die zu erw artenden  hóheren M ieten
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dereń  E xistenz gefah rdet hatten . D er ihnen verbleibende 
M ieterschutz fiir W ohnraum e allein  hatte  nicht geniigt, d a 
d i e  W o h n r a u m e  o h n e  d i e  G e s c h a f t e  z u r  E  r - 
h a l t u n g  d e r  w i r t s c h a f  t l i c h e n ' E x i s t e n z  n i c h t  
m e h r  ausgere ich t haben w urden. D agegen  sollte d e r _§ 3 
A bsatz 2 schiitzen; sollte der Schutz ab e r W irkung haben, 
muBten auch  die r a u m l i c h  g e t r e n n t e n  G e s c h a f t s -  
u n d  W o h n r a u m e  dabei einbegriffen sein, da  nu r d a 
durch  sich fiir die w irtsehaftliche E xistenz cles M ieters 
S icherungen ergeben. D aher sagt das R eichsgericht nun: 

H a tte  nun die  VO mit dem  W orte „zug le ich" nur die 
V ertragsverhaltn isse treffen  w ollen, in denen G eschafts- und 
W ohnraum e durch d e n s e l b e n  Y e r t r a g  z u d e m -

' S c h  1 u fi d e s  r e d a k t i o n e l l e n  T e i l s .

Aus Stettins Wirfsdtatt.
R. Besser.

Fiir den deutschen B u t t e r - I m p o r t  ist Stettin  der. 
bedeutendste  E infuhrhafen. D ie neuzeitlichen Spezialeinrich- 
tungen fur den U m schlag der A uslandsbutter im S tettiner 
F re ibezirk  und g iinstige V erkehrsw ege in die B edarfsgebiete 
haben  eine von J a h r  zu J a h r  steigende E m fuhrm enge ge- 
zeitigt.

Die a ltbekann te  B uttergroB handlung 
R. Besser,

seit 1872 hier ansassig , ist seit Jah rzehn ten  in hervorragendem  
MaBe an der E in fuhr beteiligt. N eben dem  H andel mit 
deutschen M olkereiprodukten  ist d ie  F irm a R. B esser wohb einer

l
s e l b e n  Z e i t p u n  k t gem ietet w orden w aren, so w urden 
sie den  von ih r verfolgten Zw eck in den sicher nicht we- 
nigen Fali en selbst w ieder vereitelt haben, d a  W  o l i n 
ii n d G e s c h a f t s .  r a u m e  n i c h t  i n ; d e m s e 1 b e n 
Z e i t p u n k t  g e m i e t e t  w orden w aren, da es e i n e m  
M ieter vielleicht nach langen B em iihungen gelungen war, 
G eschaftsraum e bei dem selben Y erm ieter in der N iihe s e i n e r  
W ohnung oder um gekehrt zu finden. E ine  solche Absicht 
ist mit dem  Z w eck der VO. nicht in E ink lang  zu bringen 
und kann von dem  G esetzgeber nicht gew ollt sein. Danach 
kann  ab e r das W ort „zug le ich“ nur den Sinn haben, daB 
es im Sinne von „z u s a m m e n  , v o n  d e m s e l b e n  
Y e r m i e t e r "  zu verstehen ist.

der ersten  und regelm aB igsten deutschen Im porteure aus dem 
befreundeten  F innland, dem  B altikum  und Skandinavien, wo- 
durch  sich naturgem aB  die besten  B eziehungen auf der 
G rundlage gegenseitigen V ertrauens zu den ersten  E x p o r t -  
hausern  der ausfiihrenden Liinder entw ickelt haben.

L eistungsfahigkeit, solide G eschaftspraxis, neuzeitliche 
E i n r i c h t u n g e n  u n d  eigene KiihlhalLen sichem  der F irm a R* 
B esser einen a lten  K undenstam m  nicht n u r in den nórd- 
lichen Provinzen des Reiches, sondern auch in den mitteJ.- 
deutschen B edarfsgebieten , fiir die g e rad e  S tettin  d e r g e_ 
gebene P latz fiir vorteilhaften E inkauf feinster Auslands*-  
bu ttersorlen  ist.

Gauger & Sdiiinke.
In  der A u t o m o b i l -  B r a n c h e  ist ais m aBgebende 

S te ttiner R ep ara tu r-W erksta tt die F irm a G auger & Schiinke, 
Sannestr. 12 a, zu erw ahnen. D ie W 'erkstatt w urde  am  
15. M ai 1924 von den je tz igen  Inhabern , F ritz  G auger und 
W illy Schiinke, ins L eben gerufen. D urch unerm iidlichen 
FleiB, auB erster W illenskraft und vor allen D ingen durch 
groBe fachm annische K enntnisse verstanden  es die beiden 
Inhaber, innerhalb  von 41/2 Jah ren  ih r U nternehm en zur 
gróB ten A utom obil-R eparatur-W erkstatt S tettins zu machen. 
D ie W erksta tt, w elche nur mit geringen  M itteln gegrundet 
w urde, beschaftig t heute einen gu t ausgeb ildeten  S tam m  von 
ca. 50 F acharbeitern  und ist den gróBten A nforderungen der

K undschaft gew achsen. B ezeichnend ist, daB ein gutes E® ' 
vernehm en zw ischen K undschaft und W erksta tt besteh1, 
w elches sich w eit iiber d en  S tettiner Bezirk hinaus erstreck^- 
D ie W erksta tt ist mit m odernsten  M aschinen und W e r k z e u g 011 
ausgeriiste t und beschaftig t sich mit der Instandsetzung  v° n 
A utom obilen a ller A rten, M otorbooten und landw irtschai 
lichen M aschinen, so daB eine Spezialisierung auf eine 1>’P° 
nicht beriicksichtig t w urde. E s sind fiir sam tliche TyPen 
Spezialisten beschaftig t und steh t die W erksta tt un ter person 
licher L eitung d e r  Iinhaber. E rsa tz te ile  fiir sam tliche W a g e11 
typen sind zum groBen Teil ab L ager zu F a b r i k p r e i ^ c  
zu erhalten.

D ie d re i G esellschaften : G erm ania von 1922, V ers.- 
A kt.-G es. (fiir die L ebensversichcrung) G erm ania, U nfail- 
und H aftpflicht-V ers.-A kt.-G es. und G erm ania A llgem eine 
V ers.-A kt.-G es. (fiir die F euer- und sonstige Sachversiche- 
rung, insbesondere die T ransportversicherung) sind hervor- 
gegangen  aus der a ltbekann ten , bereits seit 1857 bestehenden  
G erm ania, die infolge d e r Inflation E nde  1922 den B etrieb 
des N eugeschiiftes einstellte. D ie neuen G erm ania-G esell- 
schaften, au fgebau t und verw altet nach der bew iihrten T ra-

Gerniania-Versidicrung, Sfeilin.
(Htion d e r a lten  G erm ania, haben seit der W a h r u n g s u m s te  
lung b e r e i t s  einen seh r erheblichen V e r s i c h e r u n g s b e s t a i 1

erzielt. In sbesondere  hat sich auch die solide und v°.
sichtig betriebene T ransportversicherung  giinstig  e n t w i c k  
Im  Ja h re  1928 erzielten  d i e  d rei G esellschaften eine P r a r m c 
einnahm e von rund 25 Millionen RM ., das G rundkapital, .  ̂
S icherheitsfonds und offencn R eserven sind gestiegen  auf in^t 
gesam t 90 M illionen RM. In d e r Lebensversicherung betra&
der B estand nahezu 390 M illionen RM. V e r s i c h e r u n g s s u m m

Rud. Christ. Gribel, Sfeffin.
Von den w enigen F irm en Stettins, w elche auf eine 

m ehr ais hundertundfiinfzig jahrige T atigkeit zuriickblicken 
konnen, ist eine d e r a ltesten  die R eedere i R ud. Christ. 
Gribel, S tettin. Sie w urde  im  Ja h re  1773 ais Segelschiffs:-' 
reedere i gegrundet und stellte  im Jah re  1850 die ersten  
D am pfer in ih ren  D ienst. Ih r H aup taugenm erk  richtete die 
R eedere i seit d er A ufnahm e des D am pfer-V erkehr auf die 
U nterhaltung  und den A usbau von regelm iiBigen Schiffs- 
linien fiir den F ra,chtverkehr von S tettin  nach den wich- 
tigsten  H afenpljitzen d e r Ost- und N ordsee. D ie Z ahl der 
D am pfer erhohte sich von Ja h r  zu J a h r  bis d e r ausbreehende 
W^eltkrieg, zu einer Zeit a is  die deutsche A usfuhr in gróB ter 
B liite stand, der E ntw icklung d e r R eedere i einen R iegel vor- 
schob. D ie schw eren V erluste, w elche d ie  R eederei infolge 
des W eltkrieges erlitten hatte , w urden nach FriedensschluB  
durch  den N eubau m odern er D am pfer nicht nu r ausfge- 
glichen, sondern  noch iiberholt. W ahrend d ie  R eederei R ud. 
Christ. G ribel am  1. A ugust 1914 iiber 23 D am pfer mit 
18 000 B ru tto -R egister T ons verfiigte, setzt sich die F lo tte

am  1. Ja n u a r  1929 aus 2(5 D am pfern  mit 26 000 
R eg ister T ons zusam m en. Mit m odem  e i n g e r i c h t e t e n  ^  
f e n  w e r d e n  h e u t e  regelm aB ige F r a c h t d a m p f e r l i n i e n  ^
Stettin  nach D anzig, E lbing, K ónigsberg, Libau, R iga, R? 
H elsingfors, K otka, W iborg, R aum o, Abo, M antyluto, v  ̂
S tockholm , N orrkoping , F lensburg , Kiel, H a m b u rg ,, ^ rCl1 
R otterdam , A ntw erpen, sow ie nach den R heinhafen 
Koln ohne U m ladung  un terhalten . D ie auf d e r Linie Stet 
R iga verkehrenden  D am pfer besitzen m odernę KiililaI)1 
E inrichtungen, w elche fiir die von L ettland zur E infu ^ 
gelangenden  B u tte rtran spo rte  von hohem  W ert sind. 
dem  auf den T ourlin ien  beschaftig ten  Schiffsraum  1S ^ rte 
R eedere i in der L age, auch  D am pfer fiir M assentransP 
in d e r europaischen F ah rt zu stellen. . 0£>cn’

AuBer dem  F rach tdam pferd ienst w erden mi* g r f eIv  
mit allen B eąuem lichkeiten  ausgestatte ten  
regelm aB ige V erbindungen von Stettm  nach  R iga> C{- 
H elsingfors und S tockholm  unterhalten . B esonders z , neil- 
w ahnen ist der groBe und elegan te  D oppelschrauben-
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arnpfer „R iigen“ , w elcher w ahrend des S om m erhalb jahrs 
Z>-W1RĈ en e tt*n—Reval-—H elsingfors ^erkehrt und sich einer 
grofien B eliebtheit bei dem  R eisepublikum  erfreut. F ern er 

v  VOr einig en Jah ren  erbaute Passag ier-Schnelldam pfer 
” ° rd lan d “ , w elcher, ais E isb recher konstru iert, den W inter- 
yerkehr zwischen Stettin  und F innland unterhalt. W ahrend

des Som m ers verkehrt d ieser D am pfer zusam m en mit den 
Passagierschiffen ,,R sg ina“ und „O stsee“ auf dem  v.ielbe- 
nutzten  Seew eg zw ischen S tettin  und R iga. Auch von Stettin  
nach S tockholm  bietet sich Gelegeinheit mit dem  kom binierten  
F rach t- und P assag ierdam pfer „V ictoria“ ais F ah rgas t zu 
reisen.

Gebruder Horsi.
 ̂ I nter den m annigfachen T extil-E inzelhandelsgeschaften,

• le ln PreuBens gróB ter .Seehafenstadt S tettin  gelegen sind, 
lst wohl die Firm a
a, Gebruder Horst

s eine derjenigen anzusehen, die mit der auB erordentlichen 
j11, Wlcklung S tettins in den Ietzten 30 Jah ren  auf kom m er- 
etiem G ebiete gleichen Schritt gehalten  hat. 

un i F irm a G ebruder H orst, das H aus fiir M odew aren
30 T^ usstattun&en> w urde 1897 gegriindet und hat sich in 
ent J. ren aus kleinsten A nfangen zu einem  U nternehm en 
S t;;vick elt, das heute an d e r Spitze d e r  Spezialhauster 
h e V 'nS ^ zw ‘ Pom m em s steht. D er G rundsatz: „G ediegen- 
in ’ l uncl S o lid itat“ ist es gew esen, der diese Firm a 
h-i vUrzer Zeit zu einem der gróBten Textil-E iinzelhandels- 

user N orddeutschlands gestalte t hat. 
teil E rdgeschoB  liegt die groBziigig ausgebaute  Ab-
w;-Ur?S fur A ussteuerw aren, die D am enw asche-, K inder- 
tGj|Sc UI}d E jstlingsw asche-A bteilung, anschlieBend die Ab-
B a .? gen fQr S tickereien, Spitzen, K urzw aren, Besatzartikel;, 
hand Crh vvr° h g arrlc, Schiirzen, M ieder, Leder- und Stoff- 
StrnmC r !̂ e’ L ederw aren, M odew aren, Schirm e sowie dii
zu mP ^ t e i lu n g  nebst W ollw aren und T riko tagen . Nicnt 
H erVCrge?Sen groBe A bteilung fiir H errenw aśche und 
Ober- a rtikel. Von den einfachsten bis zu den elegantesten  
rnan ^ en’ den f-irbenprachtigen Herrenschlipsein findet 
hier - i? ^ n te rW eidung und den N ebenartikeln  der B ekleidung 

j es, w as der H e rr benótigt. 
fisch m Stock sind die A bteilungen fiir D am en-, Back- 
hier Und M adchen-K onfektion gelegen. D em  B esucher fallt 
einer S?[ort ĉ e geschm ackvolle und gediegene E inrichtung 
Frau < erkaufsstatte  auf, die die besonderen  Schatze der 
g en s t- '^ 6^  hirgt. D ie ubersichtliche A nordnung aller Ge
Kauf' e’. bequem e A nprobierraum e erm óglichen jeder 
schliffo’ Se n̂e W ahl in Ruhe zu treffen. D er D am enkonfektion  
Kosfl- Cn ^ie groBen A bteilungen fiir K leiderstoffe,
Samt mr  un<l M antelstoffe, in W olle, Baum w olle, Seide, 

> 1' utterstoffe und die S chnittm usterabteilung an.

D as 2. S tockw erk ist speziell der K leidung des H errn  
gew idm et. D en verscliiedenen A bteilungen, H erren-, Jiiag- 
lings- und K nabenkleidung, Sportk leidung, B erufskleidung, 
H iite und M iitzen, ist eine um fangreiche Sonderab teilung  
fiir M aB anfertigung angeg liedert. H ierzu  gehort selbstver- 
standlich ein groBes H errensto fflager. D ie groB e Putz- 
abteilung  fiir D am en und K inder, sow ie die A bteilung 
H andarbeiten  ist ebenfalls im 2. S tock gelegen.

Im  3. S tockw erk findet m an a lle  A rtikel der m odernen 
W 'ohnungsdekorationskunst, G ardinen, D ekorationen, Tep- 
piclie, D ecken, M óbelstoffe usw. in ausgedehnten  hellen 
Riiumen aufgestapelt. Im  4., 5., 6. und 7. S tockw erk  sind 
groBe W erksta tten  fiir M aB anfertigung von D am en- und 
Iierrenk le idung , fiir A nfertigung von W as che aller Art, 
Putz, K iirschnerw erkstatten , K unstw erkstatten  fiir Fahnen  
usw. eingerichtet. D iese W erksta tten  sind neuzeitlich mit 
allen Spezialm aschinen eingerichtet.

Die V ersandabteilung, eine groB e und gu t o rgan isierte  
E inrich tung  des H auses so rg t fiir schnellste E rled igung  der 
aus allen Teilen N orddeutschlands und dariiber hinaus ein
gehenden A uftrage. D ie A bfertigung des Stadtversande.s> 
erfolgt durch  m ehrere  Autos und viele E ilboten. 30 groBe 
Schaufenster, von denen ein ige richtiger ais A usstellungs- 
saal bezeichnet w erden kónnen, sind standig  mit m odem em  
kiinstlerischen G eschm ack dekoriert.

D er C harak te r des ganzen H auses, der sow ohl nach 
auBen wie auch im  Innem  gew ahrt w ird, ist E infachheit und 
G ediegenheit der A usstattung. D ie gesam ten  E inrich tung  an 
entsprechen der groB zugigen, aber der auB ersten Zw eck- 
m aBigkeit dienenden B auart des G eschaftshauses. E in ge- 
p lan ter bedeu tender E rw eiterungsbau  w ird in a llernachster 
Zeit in A ngriff genom  men. — D ie F irm a ist in rastlosem  
S treben bem iiht, dem  alten N am en w eitere  A nerkennung zu 
verschaffen und den K undenkreis dauernd  zu vergróBern. 
Die T a tk ra ft de r G eschaftsleitung, die noch heute in  den 
H anden des B egriinders sowie drei w eiterer Fam ilienm it- 
g lieder liegt, biirgt fiir die E rre ichung  dieses Zieles.

Paul KOrner.
die | fiihrende S tellung ifn Salzhcringshandel nimrnl'irma
ein
K

Paul Korner
aufle ervorgegangen  aus d e r am  1. Ju li 1881 von den 

R udolf Ik ier und Paul K orner un ter d e r F irm a 
handels K o r n e r  zu Stettin  gegriindeten  H erings-G roB- 
^atnen Im port-F irm a erhielt d ieselbe ihren jetzigen
1 893  nachdem  der M i t b e g r i i n d e r ,  H err I k i e r ,
Paul jA U s S e s e h i e d e n  und das U nternehm en auf H errn  

° rner ais A lleininhaber iibergegangen war.

U n ter der zielbew uBten und sicheren Leitung des H e rm  
S tad tra t K orner hat die Firm a, die ununterbrochen  bis E nde 
Jan u a r 1912 in den H anden des G enannten gew esen ist, 
stetige E ntw ickelung  und Aufschwuing erfahren. — A m
1. F e b r u a r  19  12 g i n g  d i e  F i r m a  i n  d e n  B e s i t z  
d e r  H e r r e n  E r n s t  O r t  m a n n  u n d  A l b e r t  C o n r a d  
i i b e r ,  die, selbst F achleu te  der B ranche, fiir ih ren  w ei
teren  A usbau w irken.

D ie E in- und A usfuhrziffern d e r F irm a sprechen fiir die 
B edeutung des U nternehm ens.

Am i
AlfredlKutil, Elekfro-medianisdie Wcrhslaftcn.

April 1907 griindete

Alfred Ktfhl
^echanis jm er und firm ierte : A lfred Kiihl, E lek tro-
A>aschineC 10 ^Ver^ sta(:t:en- N eben der R epara tu r von Nah- 

armanrv Und F a hrradern  umfaBte d e r B etrieb elektrische 
^ l e i teranf.ra te ' elektr. Fernanm elder, Telefon- und Blitz- 
S z u d er ap en ' dem  J a ^ re 1909 tra t ais Spezialitat,
,.lJlcan- d  von F ittings fiir Schiffsm odelle des S tettiner 

Fiittin aS <les Linienschiffes „R hein land“ , zu dem
B efe ff ^ ° n der l’irm a Kiihl angefertig t w aren, w urden 

^ esen. D ' > » R a >sers dem  M useum in  M iinchen iiber- 
d rischele |5 ófiere V erw endung von elektrischem  Licht und 

einscłii:- • ra ^  bew irk te  d ie  B eteiligung der F irm a an 
<>Urde dio a? 1g en Installationsarbeiten . W ahrend des K rieges 
oĈ ach th 0f > ~tanc^ a ltung ^ er elektr. A nlagen des Stett. 
u adt {jec, es hbernom m en, d as e lek trische L eitungsnetze der 

ot°fe  fur ev-n^nde. erw eitert, d ie  Leitungsanlage d e r elektr.
-•egeleibetriebe des dortigen  Kreises geschaffen.

N ach dem  K riege w urde die F irm a mit der E rneuerung  d e r 
B eleuchtungs- und M otoranlage d e r S tettiner O berpost- 
d irek tion  betrau t, der U m bau des T eleg raphenam tes aus- 
gefuhrt, die B eleuchtungsanlage des au tom atischen W ahler- 
am tes und des Postscheckam tes geschaffen. D azu kam en 
noch d ie  B eleuchtungsanlagen der M essehallen und des 
S te ttiner K onzerthauses, sowie gróB ere Licht- und K raft- 
an lagen  im  D iakonissenhaus B ethanien. N eben  dem  In- 
stalla tionshandw erk  w urde besonders das M echanik e rh an d - 
w erk  gepflegt. D urch die L ieferung von P o rta l-D rehkranen  
(M odelle) im Jah re  1928 nach H olland bete ilig te  sich die 
F irm a am  A uslandsgeschaft, dazu tra t eine W erksta tte  fur 
R ad io repa ra tu ren  und R adioanlagen. B esonderes G ewicht 
w urde  auf die L ehrlingsausbildung in den genannten  H and- 
w erken  gelegt, denen eine besondere Z ukunft gehort. Von 
den gew esenen  Lehrlingen befindet sich ein gróB erer Teil 
in leiitenden S tellungen ais W erkm eister etc. D iese b e 
sondere Pflege handw erk lichen  Geistes veranlaBte d ie  zu-' 
stiindige B ehórde, den Inhaber der F irm a in die Prtifungs-
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©fettiner 3 ni>ujlrie* unft &an&efófirmen
atp(?abetifd> georOnef

Allianz und Stuttgarter Verein
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft 

Filialdirektion Stettin

Sammel-Nr. 35471 Marienplatz 3

Hagen & Co.
Gegr. 1853 

Samtliche Oele □ Maschinen-Bedarf 
Asbest □ Gummi 

21673 Bollwerk 3

Erich Mascow
Buchdruckerei und PapiergroBhandlung

37360, 37361 Gr. Lastadie 76

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

37792, 37793 Holzmarktstr. 7/9

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

Teerdestillation, Asphalterzeugnisse

37731, 37732 Telegr.: Nonnenmuhle

J. Gollnow & Sohn
Eisenhoch- und Bruckenbau 

EisengroGhandel v
Buro: Prutzstr. 1 

Werk: Lange Str. 6cSammel-Nr. 25111

Louis Lindenberg
Fabrik der Vereinigte Dachpappenfabriken 

Aktiengesellschaft

Sammel-Nr. 35356 Altdammer Str. 5

Auskunftei W. Schimmelpfeng

27151 Augustastr. 15/17

Victoria Dampfwascherei
6. Vander Haegen

Dampfwascherei und Waschevermietung 

31770 Hohenzollernstr. 1°

Jedes Feld monatlich RM. 12 —
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komm ission d e r E lek tro -Insta lla teu r- und M echanikerhand- 
w erke zu berufen. Seit 3 Jah ren  ist er d e r Vors:itzende der 
leisterprufungskom m issionen fiir die genannten H andw erke, 

ebenso Y orsitzender d e r M eisterpriifungskom m ission der

Gusfav
D ie F irm a Gustav Metzler

wurde im Jah re  18  4 6 von H e rm  G u s t a v  M e t z l e r  
| '6  g r ii n d e t. N ach dessen T ode tra t auf W unsch der 

ltwe H e rr C o n r a d  M o s t  ais T e i l  h a b e r  in die 
p}rm a ein; durch unerm iidliche T atigkeit konn te  d ieser d ie  

lrma bald zu hoher Bliite und A nsehen bringen. — Spater1 
rat dann der Sohn des verstorbenen H e rm  G ustav M etzler, 

err Al a x M e t z l e r ,  in die F irm a m it ein. L etzter er w ar
1 ahenischer und finnischer Konsul, sowie H andelsrichter. 
^  Im  Ja h re  19 0 8 tra t auch noch der lang jah rige  P rokurist, 

err R u d o 1 p h M e y e r ,  in die F irm a ais T  e i l h a b  e r  
*n und fiihrt d ieser auch heute, nach dem  T ode der H erren  

w ° s t  und M a x  M e t z l e r ,  das G eschaft in unvera;nderter 
eise w eiter. H e rr R u d o l p h  M e y e r  ist f i n n i s c h e r

Konsul .

H eeresfachschule fiir G ew erbe und Technik. Mit den W erk- 
stiitten ist eine offene V erkaufsstelle fiir B eleuchtungskórper 
usw. verbunden. B esonderes G ewicht w ird auf elcktr. H aus- 
gera te  geleg t. ••

Metzler.
D ie F irm a befaBt sich hauptsachlich mit Schiffsm akler- 

geschaften  und V erm ittlung von Bunlcerkohlen, auB erdem  
vertritt sie m ehrere in- und auslandische R eedereien , w elche 
einen regelm aB igen L iniendienst von Stettin  un terhalten ; so 
tz. B. die „N eptun-L in ie“ zw ischen Stettiin—R otterdam  und 
den R heinhafen ; ,,D et F orenede D am pskibs-Selskab, A ktie- 
se lskab“ , K openhagen, im V erkehr von S tettin  nach Skan- 
dinaviein und d ie „F ińska  A ngfartygs A ktiebo laget“ , Iie l- 
singfors, im  V erkehr von Stettin  nach Finnland.

D urch jah relangen  regelm aB igen V erkehr konnten diese 
R eedereien  ih re  F ah rten  von Stettin  in im m er groBerem  Um- 
fange vornehm en und sind speziell in den T ourd ienst zw i
schen S tettin—Skandinavien und S te ttin—Finnland groBe, 
m oderne P assag ierdam pfer eingestellt w orden, w elche auch 
heute schon w ieder den Y erkehr verm itteln. —

Hotel „Preufjfenliot".
Stettins GroBtes Hotel 

„Der Preul5enhof“.
s • . *->as seit 150 Jah ren  bestehende Llotel mit sem en vielr 

!gen N ebenbetrieben, kann nach dem  jetzt beendeten  Um- 
I>U u  dein m odernsten  deutschen H otels gezah lt w erden. 
Zim hat 180 Zim m er, 40 Z im m er mit P rivatbad, jedes
ver r 6r -^at K eichstelefon und was heute eigentlich selbst- 
s- st'|ndlich ist, flieBendes w arm es und kaltęs W asser, Licht- 
ist r  un<  ̂ elektrische N orm aluhren. B esonders giinstig
schż f r  Zentra ê ^ a £ e der E m pfangshalle. D ie dem  m a h rg e -  
Biir len ^ e rk e h r  dienendein Riiume, E m pfang , Portier, 

°> Kasse, T elefonzentrale, Schreibzim m er, H erren- und

D am enfriseur, Aufzug und G arderobę, liegen konzentriert bei 
d e r E m pfangshalle. D ie dem  G esellschaftlichen dieinenden 
R aum e, groBe H alle, D am enzim m er, Speisesaal, K onditorei- 
K affee und kleines R estaurant, sow ie d e r Z ugang  zu den 
Salen liegen im  U m kreis der E m pfangshalle. U m  den Hof- 
g arten  lagern  sich d ie  iibrigen Gast- und G esellschaftsraum e, 
w ahrend die groBen Festsale im  O bergeschoss von dem  
eigentlichen H ote lbetriebe  getrennt liegen.

Kein R eisender der S tettin  beriihrt, sollte versaum en, 
diese vornehm e behagliche, kiinstlerisch ausgesta tte te  Gast- 
stiitte zu besuchen, die w ohl zu den Sehcnsw urd igkeitcn  d e r 
S tad t gezah lt w erden  kann.

Emil R. Refzlaff, Stettin.
Die Reederei Emil R. Retzlaff.

frac, leses U nternehm en, 1898 ais Schiffsm akler- und Be- 
uncj 1 Ungsgeschaft entstanden, erw arb  rasch m ehrere Schiffe 
(lUrcl Vu^ te  sich d e r groBen K onkurrenz gegeniiber geschickt 
Getr a-7'iUsetzen» indem  es einen starken  F rach tverkeh r mit 
Mittpi ’ Phosphaten , E rzen  und M assengiitem  von den 
aufna/^ e r la n d e r n  nach E ngland , R o tterdam  und H am burg  
greif m - E ine  Z w eigniederlassung in N antes fiel dem  Ein- 

der franzósischen R egierung  *zum Opfer.
SchiffV ^ besaB die F irm a schon 17 D am pfer, daru n te r 
Ltan ? his zu 8000 To. A uBerdem  hatte sie sich diie 
Und j . s c . ^ s.reedere i „M erk u r“ G. m. b. H . angegliedert 

in aiT!lt:. einen zw eiten Stam m  von 10 Schiffen gew onnen. 
sch\vu&r ei^ ung sv° lle r  F o rtg an g  w inkte nach diesem  Auf- 
gan7f»r^r' • brach der W eltkrieg  aus und gebo t auf der 

en Linie H alt.
feindHrh1?  a£ er w ies e r  d e r R eedere i neue Ziele. Den 
Ung e a c h S  B,łockadegurtel zu sprengen, sand te  die Firm a, 

et de r G efahren durch  englische U -B oote und

M inen, ihre Schiffe durch  die O stsee nach den neutralem 
L andern  bis hinauf nach Lulea und brach te  E rze  und 
andere  S toffe herein. D er V ersailler F ried e  beraub te  auch 
sie dann ihres gesam ten  Schiffsparkes. In d ieser U ngliicks- 
lag e  hielten die kaufm annisclie Intelligenz und der W agem ut 
des R eedereileiters dem  Z usam m enbruch d ie W aage: LIerr 
Em il R. R etzlaff erw arb  1921 sieben D am pfer von der 
E n ten te  zuriick, 1922 noch sieben P risenschiffe und fiinf 
andere  Schiffe dazu, so daB er nach d e r E inverleibung 
der A.-G. Pauline IlaubuB  mit ihren d re i Schiffen sich 
w ieder auf die H óhe der V orkriegszeit zuriickgearbeite t 
und un ter den preuBischen R eedereien  die F iih rung  an sich 
gerissen  hatte. — U nter der F lag g e  d e r R eedere i R etzlaff 
fahren  heute fo lgende D am pfer:

„Y m ir", „W anaheim ", „Y otunheim ",
„ Ilag en " , „F aso lt" , „F afner" , „S iegm und^,
„ E rd a /y, „F ricka", „W otan", „W oglinde",
„B runhildę '', „F reya" , „O rtlinde", „H elm w ige",
„F losshilde", *. „Sw anhild", „B orgh ild", „B odw ild", „U tg a rd ' 
und „D onar".

/A lfheim ",
„A sgard",

„G unther",
/S ieglinde",

D
er Sletti

v°rra

Teizlaff & Wenzel.
St ner Handel und die Entwicklung der Warenpackung.

ragenG] tm unter ^en  deutschen O stseehafen der her- 
f.nes \ \ t  uncł w ichtigste, dem  am  ehesten  das P rad ikat 
^ie J: tłlandelsplatzes geb iih rt auch insofern, ais er, was 

etrifft a?c len und w irtschaftlichen H ilfsm ittel seines H andels 
Sezeigt u  ?ets .au f der H óhe d e r m odernen E ntw icklung 

D iesa ’ Ginter seiner Zeit zuriickgeblieben is t.‘‘
T^igen. ? ^ u s s P ru c h , d er A nfang der neunziger Jah re  des 
a ^ von hunderts g ep rag t w urde, g ib t ein treffendes 

^ angen C Cin ^  irken  des S tettiner K aufm annes. Aus kleinen 
f i S,I“ sc s . ' * !£ & ..!> » « « >  K am pfen in schw eren Zeiten hat 

v o rbZ1G 1Cberes ^ trehen die jetz ige w irtschaftliche Stel- 
^ tw ic k e i t^ 01^ -  ^*as Im ch tb a re  H in terland  mit seiner hoch- 

kerhantTl an.^wi rtschaft begiinstig te den G etreide- und 
s°Wie au£ °L D ie E infuhr stiitzte sich urspriinglich hierauf, 

ie ringe  und W eine, W aren, 'in denen S tettin  auch

heute noch B edeutendes leistet. B egunstig t durch die Lage 
des H afens, w ette iferten  die R eeder mit d e r groB en Schw ester 
H am burg  am  Ausbau der Schiffahrtslinien nach  dem  Aus- und 
Inlande. D as S treben nach eigener E in fuh r auch der Ko- 
lonialerzeugnisse w urde h ierdurch auf das ta tk ra ftig s te  unter- 
stutzt. D ie U nabhangigkeit von Lubeck, w ie m ehr und 
m ehr auch von LIamburg, sind E rfo lge, d ie  eki ehrenvolles: 
Zeugnis der E nerg ie  und Intelligenz d e r S te ttiner ICaufmann- 
schaft abgeben.

D as A bsatzgebiet wuchs mit den E infuhrziffern . Gun- 
stige E infuhrbed ingungen  erw eiterten  die A ufnahm efahig- 
ke it w esentlicher T eile des R eichsinnern.

U n ter den  zahlreichen Boten, die heu te  die besondere 
L eistungsfahigkeit des S te ttiner H andels verkiinden, sei der 
W arenpackung hier gedacht. D ieses schiitzende Kleid der 
W are ais Z euge und Stem pel einer gu ten  Q ualitat seitens'
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GEBRODER HORST
Einzelhandel
GroGhandel
F abrika tion STETTIN Paradeplatz 19, 20, 21, 22, 23. 

Gr. WollweberstraBe 19, 20, 21.
Einzelhandel
GroBhandel
Fabr i kat i on

MOPEWAREN u n d  AUffTATTUNGEN
GROSSE SPEZIALABTEILUNGEN FUR KLEIDERSTOFFE (WOLLE, 
BAUMWOLLE, SEIDE, SAMTE) :: DAMEN-, HERREN- UND KINDER- 
KLEIDUNG :: PUTZ FUR DAMEN- UND KINDER :: KURZ-, WEISS- 
UND WOLLWAREN :: TRIKOTAGEN :: HERRENARTIKEL :: WASCHE- 
AUSSTATTUNGEN :: GARDINEN :: MÓBELSTOFFE :: TEPPICHE

MASSANFERTIGUNG 
VQN DAMEN- UND HERRENKLEIDUNG
ANFERTIGUNG VON PUTZ :: WASCHE :: PELZWAREN :: FAHNEN

E I 6 E N E  G R O S S E  W E R K S T A T T E N  IM 6 E S C H A F T S H A U S E .

Fernsprecher Sanimel-Nr. 25511 -  Telegramm-Adresse: Gebruder Horst Stettin. 111111111111111111111}!i®

<?*♦££> G 2+&  <??♦££> Gf+ZS) Gf+££> G2+S9 G 2+&  G2+ZS Gf+ŚS)

1 Franz Marten!
I  STETTIN 1

I

$

Drahtanschrift: Fram — Fernruf: 30080/1 
Gegrundet 1878

Spedition  / Lagerung
50t

Ś von Stuckgut, Wagenladungen, Massengut 9 
S Spezialverkehr nach Finnland. ' |
^  V e r t r e t e n ^ a n  a l l en  f i n n i s c h e n  H a u p t p l a t z e n  

Gf+S£> Gf+ZS) G&Z9 <5V*£9 G f+ &  Gf+ZS) Gf+ZS) G?+>S) G2+&9 G2+Z9

GEBR. KOLBE
M A S C H I N E N F A B R I K  — KESSEL- 
SCHMIEDE -  SCHIFFSREPARATUREN

S T E T T I N
MARIENSTRASSE 1 FERNSPRECHER 3 0 8 8 3

SIMON & CO, STETTIN
ASPHALT- UND TEER-GROSSHANDLUNG

Kontor: Neue Konigsstr. 1 /  Fernsprecher 21060 /  Lager Wallstr. 42/43 
AuBerdem halten wir uns bestens empfohlen zur Lieferung- von: 

TRINIDAD-ASPHALT, sowie allen anderen Sorten Asphalt, Harz und Kienteer, Steinkohlenteer und 
Pech, Karbolineum und Kienpech, Maschinen- und Cylinder-Oelen, W agenfett und konsistenten Fette , 
Betonschutz, Rostschutzlack, farbigem Karbolineum, Oel-Anstrich- und Rostschutzfarben, Teerpappe 

und teerfreien Dachpappen, fliissiger Dachpappe, Betriebsstoffen, 
farbigen Versteinerungs-Anstrichen, Edelputz.

Y ertreter gesucht.
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Tes H erstellers, ist in jiingstcr Zeit volkstum lieh gew orden.
ei V erbraucher hat sich bald daran  gew óhnt, fiir seinen 

iauslichen B edarf bestim m te F abrikate  zu halten, mit denen 
p ,  Sute E rfah rungen  gem acht hat. So entstand die Ein- 
uhruhg von W arenpackungen. H erstelle r eigens e rp rob te r 

_  arenm ischungen oder einer vorzuglichen Auswahl lęgten  
ert darauf, der W are, die einen anerkannten  Ruf genieBen 

sollte, N am en aufzudrucken, um jedem  K aufer auf den 
^rsten Blick d iese W are ais die „bekann t g u te “ zu zeigen. 

araus entw ickelte sich das heute sehr und allgem ein ver- 
reitete System  der W arenm arke. D as AeuBere der Packun- 

gen w urde m ehr und m ehr yerbessert. Art Stelle oder ais 
usatz des F irm enaufdrucks tra ten  kurze treffende Bezeich- 
ungen mit einem auffallenden H and eis- und Fabrik -E rken  
ungszeichen. Selbstverstandlich ist, daB bei vorhandener 

° ef au ftre tender K onkurrenz ein W etteifern im Schaff en 
® drucksvoller W arenpackungen  einsetzte. So sehr, daB 
i t d e r  Steigerunsr von A bsatz und V erbrauch d e r W aren sich 

m tangreiche Industrien  allein zur V erw irklichung und zur 
j .®SSerung von Packungen bildeten. Sie haben, bemiiht, 
uiT]6 i ? esonc^eres zu leisten, im  Sinne der W erbekraft 

des in tem ational erw achsenen R eklam ew esens, allm ahlich 
serer Zeit und unserem  W arenum satz ein eigenes Ge- 

Prage verliehen — und, EinfluB auf die b re ite  O effentlich- 
y01 gew innend, eine K ritik der StraBe erzogen, d ie  dem  
beT*:riGt) ausgezeichneter W aren groB te V erpflichtungen in
il ° nter und geschm ackvoller A ufm achung und A usstattung 

er Packung auferlegen. 
fa llt bedeutende Rolle un ter heute bekannten  M arken
mit i n V° n ^ ei ^^rm a T etzjaff & W enzel herausgebrach ten , 
zu z'11 T e-W e-A nker gekennzeiichneten W arenpackungen 

(V ergleiche das W arenzeichen in der A nzeigs.)

D ieses G roB handelsuntem ehm en ist eing verw achsen mit 
der E ntw icklung des S tettiner H andels. V ornehm lich ein- 
gestellt auf die um fangreiche E in fuhr von Schm alz, K affee, 
Reis und Siidfriichten, versorg t es ein ausgedehn tes G e
biet mit In landserzeugnissen a ller Art. D urch A ngliederung 
einer Bratenschm alz- und K unstspeisefettfabrik  sow ie einer 
R ósterei mit m odernsten  M aschinen, hat sich das U nterneh 
men in die R eihe der ersten  neuzeitlichen Industrieunterneh- 
m ungen gestellt. D ie W arem m arken ,,K uffea“ w erden  im 
ganzen R eiche von K affeetrinkem  bevorzugt. D ie einprag- 
sam en T e-W e-Packungen  mit dem  W arenzeichen, das Ga- 
rantie fiir erste Qualitiit leistet, sind a llerorts der deutschen 
H ausfrau  bekannt. D urch sorgfaltige Auswahl der R ohstoffe 
ist den G etriinken ein A rom a einzigartiger A btónung gegeben, 
das besonders schm ackhaft macht. D ie durch eigene U eber- 
see-Beziehungen begiinstigten E infuhrm oglichkeiten  der F irm a 
haben ih r In teresse im Packungsbetrieb  neuerd ings auch 
auf T ee gelenkt. Ihre M arkę T e-W e-T e e stellt sich eben- 
burtig  an die Seite der bedeutendsten  und bekanntesten  Tee- 
m ischungen. Auch die Art d ieser V erpackung yerrat rein 
auBerlich schon Sorgfalt und P flege des Inhalts, d er den 
verwoh:ntesten W iinschen eines T ee trinkers entspricht.

Es ist mit dem  H ause T etzlaff & W enzel nicht anders 
ais m it Stettin  selbst, das un ter drei Sym bolen steh t: W en- 
denschloB — K ónigstor -- und R eiherw erderhafen . W ie 
hier, verbinden sich in ihm : T rad ition  der G riindung, T reue 
zur Sache und K raft des V orw artsschaffens.

Umd ergeben  die T e-W e-Packungen  im deutschen W irt- 
schaftsleben auch nur einen Teil dessen, w as auf S tettins 
H andel und Industrie w eiter hinaus aufm erksam  m acht — es 
ist nicht der schlechteste aus Stettin  und fiir Stettin , das 
regsam e — aufw artsstrebende.

tiia g . S toew er -W erke, A ktiengesellschaft, vorm als Ge- 
^ er S toew er, S tettin.

wid / us dem  Inhalt des A pril-H eftes sind besonders zwei 
„Bi hervorzuheben, die sich wie folgt be tite ln :

e et der A uslandsw agen 'dem  deutschen K aufer noch

„Sfoewer-Magazin" April 1929.

und Y orteile ?“

-Durch bessere A utopflege — billigere A utohaltung“ .

Beide A ufsatze stam m en aus der F ed er bekann te r A utofach- 
schriftsteller. D er U nterhaltungsteil erhalt durch in teressan te  
R eiseberichte von S toew er-F reunden  und durch zw ei humo- 
ristische A rtikel ,,D er Bazillus des Schnelligkeitsw ahnsinns“ 
und „M eier kauft ein A uto“ eine B elebung.

In  der B ilderreihe ist hauptsachlich  die A ufnahm e des 
M eisterboxers M ax Schm eling im  S toew er-W agen  erwiih- 
nensw ert. E s em pfiehlt sich vom V erlag  ein kostenloses 
P robeexem plar zu erbitten.

Ihr besler und billigsler Verlrefer
is£ der

Osłsce ̂ HanJcI1
d en n  er k o m m f mona£lich 
zw eim al zu  Ih re n  K u n d e n  

im  In= u n d  A u slan d .

M
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Greifswald.

1 I
I I
1 Rehlame isf feuer, | 
I aber nodifeurer isf heine Rehlame i

Die alte S tad t G reifswald, die auch 
einst ein angesehenes M itglied der H ansa 
w ar, beherberg t in ih ren  M auern die 
alteste U niversitat PreuBens (gegriin- 
det 1456).

E ingebette t in die nórdlichen Aus- 
laufer der norddeutschen T iefebene liegt 
sie am  G reifsw alder Bodden in unm ittei- 
bare r N ahe der O stsee. Von allen S ei
ten mit hohen alten Laub- und N adel- 
w aldern  umgieben, ist sie vor rauhen  
W inden geschiitzt und bietet gleichzeitig 
eine milde, erfrischende und anregende, 
nur geringen T em peraturschw ankungen  
unterw orfene, staubfreie, sauerstoff- und 
ozonreiche Seeluft. H ohe T em peratu ren  
gehóren infolge der N ahe der O stsee 
zu den Seltenheiten.

Im  Schm uck ih rer A nlagen, d e r 
die efeuum rankten S tad tm auerreste  rings 
um schlieBenden breiten  W allprom enade 
mit ihren  zahlreichen historischen Er- 
innerungen, den gotischen G iebelhausern 
und 'de;n R enaissancebauten , die darauf 
hinweisen, daB G reifsw ald zur Zeit der 
H ansa eine bedeu tende R olle gespielt 
hat, m acht die S tad t einen hochst male- 
rischen E indruck .

U nm ittelbar am W all * in niichster 
N ahe des B ahnhof es ist das m odern  
eingerichtete, durch seine glanzenden 
H eilerfo lge seh r geschatzte  und viel be- 
suchte Sol- und M oorbad, das • eine der 
heilk raftig sten  Soląuellen D eutschlands 
besitzt, m itten in einem schónen P ark  
gelegen, an dem  sich die U niversitats- 
k ran kenhauser anschlieBen. D ie idyl- 
lische, abw echslungsreiche und reizvolle 
U m gebung bietet eine F iille  herrlichster 
Spaziergiinge und A usfliige auf gu t ge- 
pflegten  StraBen. — D a G reifsw ald durch 
den die S tad t durchflieBenden Ryclcstrom 
mit dem  G reifsw alder B odden und der O stsee ver- 
bunden ist, ist reiche Gelegenhe.it zur Ausiibung des Ruder- 
und Segelsports und zu A usfliigen in die um liegenden 
S eebadeorte  E ldena und Lubm in gegebesn. D ank d e r giinsti- 
gen L age zur O stsee und der V erkehrsverhaltn isse (Schnell- 
zugstation  B erlin—SaBnitz—Schw eden) ist G reifsw ald D urch- 
g angsort fiir sam tliche Riigen- und Schw edenbesucher, zu- 
mal von hier aus auch die beąuem ste, g iinstigste und billigste 
D am pferverb indung  (W ochenendkarten) mit den riigenschen 
O stseebadern  besteht. F e rn e r w erden  w ahrend  des Som m er- 
halb jahres von dem  nahen  und becjuem zu errelchende|n 
SaBnitz billige R iick fahrkarten  mit d re itag iger G iiltigkeit 
nach den schonsten O rten S iidschw edens ausgegeben.

G reifsw ald ist auf kulturellem  und w irtschaftlachem 
biete mit F innland, den S taaten  des B altikum s und S k ana in^  
vie;n eng verbunden. D as Institut fiir F i n n l a n d k u n d e  
U niversitat die,nt ebenso wie das N ordische Institu t 
Pflege der B eziehungen zu F innland und clen n o rd isc h ^  
S taaten . An der U niversitat besteh t ein eigenes finnisc 
und schw edisches L ektora t. In jedem  Som m er w erden 
sondere F erienkurse  fiir N ord lander abgehalten . Studieren 
aus allen O stseelandern  weilen auch sonst in g rofier [ 
zahl in G reifsw ald.

Mit allen O stseelandern  bestehen lebhafte  H ande's 
beziehungen, besonders in G etreide, H olz und Steinen.
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Pommersdies
STETTIN
Kaiser-Wilhelm- 
Strafie 26
Fernspr. 20877 

empfiehlt

Isolierwerk 
F. Sdiallelm

Warme-Isolicrungcii
mit

Łttnelmrśer 85°lo Magn esia

Leichtkieselguhrmasse -T  oalit 
Asbestmasse 
Glasgespinst 

Kork^Isolierungen fur Kuhlanlagen

I <$. #<m&er &aegen
3tto5ertt wm <3 feftm, £of)en3otternffraf?e 1 0  

Citigerid>fcfcr H $c™fprecf?er 31720

35efrie6 I
w m t  * W 6 tM

Htnsseit0f(< -  cC rtinspcrte
25 Seedampfer m it ca. 75000  L a d e to n n e n  — 10 Schlepper

17 Leichterfahrzeuge — 5 Personendampfer

*m il ‘R e tz la fi
Stettin und Suiinemiinete

°n*gstor 8 - Fernspr. Sammelnummer 25371 - Tel.-Adr.: Carmen-Stettin

Reederei
Schiffsmalder 
Bunkerkolilen 
Schlepp- und
Personenschiffahrt
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PaulKorner
STETTIN 5S 

5S 
Si 
50t 
$  
$

Herings- j 
Import und Export j

p

Eigene Kuhlhaus-Anlagen |
T e l e g r a m m - A d r e s s e :  „ P e k a “ |  
F e r n s p r e c h e r :  S a m m e l n u m m e r  35161 |

regelmafóiger
Passagier-

verkehr

Det Forenede 
Dampfkibf-Selskab
Aktieselskab Kopenhagen

Sleifin-Kopenhagen' 
Oslo
S/S „ K o n g  H a a k o n "  
jeden Dienstag 18 Uhr

Steff in - Kopenhagen' 
Goihenburg
S /S „O d in “ S /S „T ja ldur“
jed. Donnerstag u. S o n n a b e n d  

18 Uhr

Sf effin'  Kopenhagen' 
Westnorwegen
S/S „B e rg e n h u s " S/S 
„Trondhjem“ alle 10 Tage

Nahere
Auskunft

durch

Gustaw Metzler / Stettin
Kdnigssftr. 4/5

R. BESSER, STETTIN
ttutter * Imucrl

seit 1872

Zweigniederlassuncg in Dresden

9 c r  ICttufmetnn
d e r sich iib e r  d ie  P re isb e w e g u n g  a u f d en  O s£seem ark£en , 
u b e r  A n g e b o t u n d  N achfrage im  a llg em e in en  u n d  iib e r das 
gesam će W ir£scha£fsieben  im b e so n d e re n  in fo rm ie re n  w ill, 
schaizć d ie  rasche u n d  z u v e rla ss ig e  B erich£ers£a£fung des

Cstsee-Hundels


