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Union
G e g riin d e t 1857

Actien-Gesellschaft 
ffiir See- und Fluss- 
Wersicherungen in Stettin

™ n W o r t t e r » l c h e r u n f l « n

a lle f  Art

Fernsprecher: Nr. 27060 Drahlanschrifk: Seeunion

Oesdiaffssfellen fn Poromern:
A nklam , P eęnstrafie 7 
Barth, Lange Strafie 50 
B elgard  (Persante), KarJstrafie 27 
B ergen  (Riigen), Bahnhofstrafie 52 
B ublitz, Poststrafie 144 
B iitow , Lange Strafie G8 
C am m in i. P om ., W allslrafie 2 
D em m in, Luisenstrafie 28 
G ollnow  i. P om ., W ollw eberstrafie  7 
G reifsw ald , Lange Strafie 15 

, K oslin , Bergstrafie 1
K olb erg , K aiserplatz 6
L abes i. P om ., H indenburgstrafie 57
N eustettin , Preufiische Strafie 2
P olitz , Bau strafie 7
P olz in , B runnenstrafie 17
P yritz , B ahnerstrafie 50
B iigen w ald e , Lange Strafie 32
S ch ivelb ein , Stein torstrafie 24
Stargard  i. P om ., Ilo lzm arktstrafie 3
Stettin , Giefiereistrafie 23
Stettin , B reite Strafie 58
Stolp  i. P om ., M ittelstrafie 5
Stralsund , A pollonienm arkt 7
S w in em iin d e, F arberstrafie  5
W olgast, W ilhelm strafie 4



Mauersteine
direkt ab naher Ziegelei und frei Bau 
in h ervorragender Gtite preiswert

Dampfziegelei Miigge
S t e t t i n ,  W arsow er  Str.
Fernsprecher 227 94.

i Zlegel- und Drainrdftrenwerke
I KlttfZOW
(P Frhr. H einrich v . Seckendorff
n F ern ru f: S ta rg a rd  i. Pom . Nr. 21 — Post- und B ahnsta tion  K lutz°w
® T elegram m -A dresse; Ziegelw erke Kliitzow

|  F a b r ik a tio n :
v Masch.-Mauersteine, por, L a n g lo c h s te in e  
fe Forstersche u n d  Kleinsche D e c k e n s te in e

* , S pezialitat:

|  Drainrohren mif glaff gepufzfen Sloft- 
|  fladien von 4 Dis 31 cm l. W.

Kronziegelei Uedcermunde 
PBie,,e,fl Der hodiwertfge Ziegel

P ost und Bahn: U eckerm unde F ern ru f: U eckerm unde 204 in a llen  S o r te n  von  an erk an n t b e s te r  Q u a l i t a t  

E igner A nschlufikanal am  Haff

Pommerstiie Ziegeleien.
6u fla v  lin d k e  & C O ., Dampfziegelwerke, Sfolzenhageii-If rafzwiedf g

kjt
M au erstein e, D ach ziegel, H ohlpfannen, F lie sen , F a lz ste in e , L och ste in e , R ad ia lste in e so w ie  F orm stem e $  
a lle r  A rt, D eck en ste in e , D ra in roh re . Spezialita t: Y erb len d zieg e l. Ja h resp ro d u k tio n : ca. 10 M illionen Ziegel |ś
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Pommcrsdier Industrie - Vercin auf Mlien
K o n t o r :  S T E T T I N ,  Bollwerk 3

Ziegelwerhe Berndshol lici Pcflccrmflndc
liefert

Hinfermauerungssfeine, Yerblender, Dadisfeine, Falzziegei, Deffiensieine ustf.
Jahrliche L eistu n gsfah igk e it e tw a  20 M illionen H interm auerungssteine.
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€mpfeMenstverte Wein-  und. ‘Bierrcstaurants

3 S e f ! a u r < m f  p u f t f m a n n
IHô ntorffffrafie 14/15 /  $ernfpred?er 30657

D f t u c f f o r f t j  3 B e m f f u f t e n

V o rzu g Iid ie  Kuchę und K eller  

Delikatessen der Saison
GroBe und kleine Gededce

© fe f t in ,  ^ a ife r s 3 t^ e ( t t ) !0 e n f t t id (

^  33eflfe Ś?ud>e ^

&ufiifd?anf t>on £>orftnuni>er Union, tfurnfcerger 
©iedjen, SSofyrifd? ^pegial unt> pifóner Urque(( 

SBeine erffer £aufer 
£ e i f l f ungć f a Mdf f e  Se f f  e ( ( f  udje

I|,,,,ł,1„ i„ , ........... ........... .......m im iiim im m m iiin iim iiiim im m m iiiiim iiiiiiim iiim iiim

3 u r  £>u<łe ♦ 3WoOfefłra£e T ir. 1 4
gernfpredjer 20311

Pilfner UrqueU * * (3pe$ial*2fu$fd)atif
2J?itta<jeffen 12-3 Ufjr, AB. 1,60 unt> 2,25 
&&enfceffen 312JI. 2,25 uni» nad? ś?arte

( ................................:  >Seit 1834
'Y/eingroEha.ndluns Weinresta u rant

I C e t t n e r
Gedeck 2,50—3,50 Breite Strafie 13 

Konfercnz= und Festmume
< .  - J

H a u p t  > B a h n I io ( s > G a s f s f f iH e
Sit̂ a&er: ônfut “K. 0d)molbt, ©tcttin

$ « t i i  h e c  s » H c n
Saglid? nô ttiiłłagef uttfc a&enfcg im Surffenfaaf unl> 
êbcnrdumctt erffffaffige ftfinfifer«fton3 erte

©iefes Seto fofteł mottatttcty JIM. 12.-

NAHMAfCHINEN - ŁJND FAHROADER FABRIk

m r m r u j r DIU D V tX )K a '6
JT E T T IN  -  GfWNHOF

D ie b ek an nten  deutschen  Q ualita ts-E rzeugn isse
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iD rehkrarw D am pf'
loderMotoranłrieb
j a u f  e is e n b a h n m a s s ig e m y 
j j  in Zijge einstell barem A , 
jltln te rw a g e n  und™ ^ | s g

Seilzug- I
I  W a g e »  jg Z /7 ł

rdeltwerke
ilbenwalde

Sfeflfner Daitipfer-Coitipagnie
A k tien gesellsch a ft

G eg rftn d e t 1856

STETTIN, Boli werk 21
D rah tan sch rif t: ,,D am pferco“  —  Fernsprecher: Sam m el-Nr. 3 5301

PassasHer- und Fradiilinien
zw ischen

Stettin —L eningrad  je d en  F reitag  von S tettin
je d en  Sonnabend von Leningrad. 

Stettin—R eval jed en  D ienstag u. Sonnabend v. S tettin  
je d en  D ienstag und  F re itag  von Reval. 

S tettin —W ib org  je d en  Sonnabend von S tettin  
je d en  D onnerstag  von W iborg. 

S te tt in —K otka jed en  D ienstag von S tettin  
jed en  Montag von Kotka.

Stettin  -  S tockh olm  jeden  10. und 25. von S tettin  
je d en  3. und 18. von Stockholm .

R egelm aB iger F rachtd ien st.
S te ttin—K ó n ig s b e r g ................................................. 10 tagig
S tettin  —D a n z i g ...................................................... 14 tagig
S te ttin—Menie l ..........................................................14 tagig
S te ttin —M a lm ó /G o th e n b u rg .....................w óclien tlich
S te ttin —L o n d o n ............................................. w óclien tlich
D anzig—L o n d o n .................- ........................ w óclien tlich
Danzig—M e m e l .................................................  14 tagig
R otterdam  -  F inn land  . . . .  d reiw óclien tlic li
D unk irclien /R o tte rdam —S t o c k h o l m ................ 14 tagig
R eval—W iborg ............................................. w óclien tlich
R ev al—K o t k a ................................................. w óclien tlich
S te ttin —L e y a n te ..........................................................14 tagig

pillllIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllHg

I f**ia - I
Sttobertt

emaeric&fefer
Befriefc

0 .  $ani>er ^ae g e n
< 3 fe ffitt, £ o t? e n3o tte rn ffra jje  1 0
Sernfprećtyer 31770

* m M M & u i  /

G2+& G2+& G W ®  <?*♦££> G*#S£> •  6 ^ 3  Gf+ZS <SS#S£> GS+Z9

Hermann GehrKe
G esellschaft m it b esęh ran k tę r  H aftung : Gegriindet 1906

Sieiifn, Mcrhurhaus
S p e d if io n  /  L a g e ru n g  /  V ers icherung

P rom p ter U m sch lag  von  E xp ort- und Im port- 
sen d u n gen  a lle r  Art zu  k u la n testen  B ed ingu ngen .

S pezialitat: U m schlag von Kolilen und B riketts, fe rner ^
Erzen, A lteisen, A ltm etallen, G etreide, F u tte rm itte ln , g
M uhlenfabrikaten, G rubenhólzern , S chn ittm ateria l und 9
anderen  M assengutern, sow ie f a c h m a n n i s c h e  *
B e r a t u n  g i n a 11 e n F r a g e  n. '■=  <n
V orteilh a fteC h arteru n gvon  D am p f-u .S egelsch iffen , .♦
s o w ie  B esch affu ng v on  K ahnraum  jed. A rt u. G ro lłe . ~
F e r n s p r e c h e r  Nr .  33405, 33406, 34494, 29964 *
D r a h t a n s c h r i f t :  II a g e li r  k e -  ~
Generalagenturen erstklassiger V«r$icherungsgesellschaften 4
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Von SfeffSn
nadi

Esfland u. Finnland
m it d en  P assag ier-S ch n elld am p fern

„ R U G E N “ u nd  „ A R I A D N Ę "

A b f a h r t e n :

Von Stettin nach Reval und Helsingfors 
jeden M ittw och  und S on n ab en d  16 Uhr.

R egelm afiiger  
w ochentlicher Frachtdam pferd ienst

Alles N ahere du rch

Rud. Christ. Gribel / Slellln
Fińska Angfartygs Aktiebolaget, Helsingfors.
Agentur: G U S T A Y  M E T Z L E R ,  Stettin .

Von Sfclfin 
nach Lcffland

m it den  P assag ier-S ch n elld am p fern  

„NORDLAND** und „REGINA**

Abfahrten:
V o n  S t e t t i n  n a c h  R i g a  
j e d e n  S o n n a b e n d  1 5 15 Uhr .  

Beąuemste Yerbindung zwischen Deutschland u. Lettland.

R egelm afiiger  
w ochentlicher F rachtdam pferdienst

N ahere A uskunft du rch

Rud. Chrisf. Gribel / Sieffin

Walther Landgraf
!— Stettin--------

d I s

General-Agentur der Sachs. Versicherungs A6. in Dresden, Direktion Berlin, Gegrundet 1863

Bankkonti: Wm. Schlutow, D resdner Bank 
Telegram m -Adresse: L a n d g r a f  
Rudolf Mosse Code mit Suplem ent 
Postscheck: Stettin 11385 — Ruf 29456

Internationale Spedition
^ a g e r u n g  -  V e r z o l ! u n g ,  B e m u s t e r n ,  I n k a s s o  -  S a m m e l i a d u n g e n  -  T a r i f b i i r o .



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

Stettin-Zullchow
Rechtes Oderufer

Telefon Nr. 315 94, 315 95 
T e le g r.-A d r.: Bestwerke

KurfiirstenstraBe 56
T e l.-A d resse : Bestwerke 
Telef.: N o llendorf Nr. 3527 

K u rfiirs t „  9626

Anthracit-Aufbereituncgen
HersteLlung von

Bestwerk-Anthracit - Eiform - Lochbriketts 
Bunkerkohlen

Umschlag von Massengutern fur Seeverladunq

O S T S E E - H A N D E L Num m er 13



f > f t f e e - $ a n f t e l
' W i r t s c h a f t s z e i t u n g  f i i r  d i e  G s ł s e e l a n d e r ,  d a s  S t e t t i n e r  W i r t s e h a f ł s g e b i e t  

u n d  s e i n  J { i n t e r l a n d

AMTUCHES ORGAN DER INDUSTRIE- UND HANDELStfAMMER 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.e.

H e ra u sg e b e r D r .  H. S c h r a d e r ,  S y n d ik u s  d e r  In d u s tr ie -  u n d  H a n d e ls k a m m e r zu  S te ttin  
‘a u p tsc h rif tle ite r  u n d  v e ra n tw o rtlic li  i( lr  d ie  B e rich te  O b e r  das A u s lan d  W . v. B u l m e r i n c ą ,  v e ra n tw o r tl ic h  f a r  d ie  B e r ic h te  O ber das In la n d

D r. E. S c h o e n  e ,  d e n  A n zeig en te il H. J a e g e r ,  a lle  in  S te ttin .
~~ ---------------------------------- B ezugspre is  viertelj& lirlich 2,50, A u slan d  3,— R eiclism ark . — A nzeig en p re is  It. T a rit. --------- — ---------------------------------

B a ltisc h e r  V erlag  G. m . b. H., S te ttin . D ru c k : F is c h e r  & S ch m id t, S te ttin . S c h rif tle itu n g  u n d  In s e ra te n -A n n a h m e : S te tt in ,  B 8rse, E in g an g  
“ UnstraBe, F e rn s p re c h e r  S am m el-N r. 353 41. D ie Z e its c h rif t  e rs c h e in t  a m  1. u n d  15. je d e n  M onats. Z ah lu n g en  a u f  d a s  P o s ts c h e c k k o n to  des B altisch en  

„ V erlages  G. m . b. H., S te t t in  Nr. 10464. B an k v e rb in d u n g : W m . S ch lu to w , S te tt in .
ch& ftsstelle in  H e ls in g fo rs : A k a d em isk a  B o k h an d e ln , A le x an d e rsg a tan  7. K on to  in  H e ls in g to rs : K an sa llis  O sake P a n k k i, A le x an d e rsg a ta n  40/42.

tir. 13 Stettin> 1, Juli 1929 9 . fiahry.

urn eleit.
T ^u rd i die wirt fdiaftlich en Verfchieb un$en im Often L u r o pas ift Stettin das w  ich tigfte Ein= u n d  Auslallstor des 

de ul [che n Handels m it dem Often geworden. Die enge Beruhrung von Induftrie= u n d  Agrar/iaaten in diefem  
Luropas fchafft rege w echfelfeitige Taufchbeziehungen, die ihr befonderes Geprage in der A rt der uber den 

eltiner Ma fen ein= u n d  ausgefuhrten Guterarten erhalten: Eingehend forft= u n d  landwirtfchaftliche Produkte, fur 
ze h)cul/cfiland durdi den raumlichen Yerluft an agrarifdier Pro duk li on s$ run d l35 e a ufnahmefahig \wurde/ u n d  a us= 

Sdiend vorwie$end induftrielle Waren, in erfter Linie Dungemittel\ Afatcfiinen u n d  andere Fabrikate deutfdien 
ewerb efleiEes. -  R u n d  700 000 t w  u r den im Jahre 102,8 im Stettiner Hafen im Yerkehr m it dem Often 

Llrn$efch[agen, eine recht beadil liche Menge, die lich noch betrachtlidi fteigern lal\t/ wenn R u f  la n d  lich wieder 
j. t[ver an der Weltwirtfchaft beteiligt. Dazu kom m t, daE uber den Stettiner Hafen\y bedingt durch die I\lahe 
e/’tins/  die nachften Wege nach dcm  Often fuhren/ wenn es gilty gegenfeitige kommerzielle Beziehungen anzuknupfen  

°der Erholung in einer an landfdiaftlichen Reizen noch unverfa.lfchten M atur zu fuchen. -  A u f  die grofe 
^ e u tu n g  der Pflege diefer ofteuropaifchen Yerkehrsbeziehungen fur die deutfche Wirtfchaft u n d  ihren óftlichen 

Q,'kehrstraper — den Stettiner Hafen — ausdrucfclich Junzuweifen, ift das heachtenswerte Thema, das fich der
O ftfeehandel in der vorlie$enden Ausgabe geftellt hat.

Dr. 1113. e. /?. Dr. jur. K r  oh n e
Reichsverkehrsminifter a. D.

W e i n -
3 k h t l a .

^arm e und kalte 
Speisen

j ^ s te r  Q u a 1 i t a t

^ 'n im u n g s -K a p e lle
-S c h u  - V o  ‘

W .

C h i e n

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

STETTIN, Paradeplatz Nr. 30 : :  Teiephon Nr. 20279 und 26664 
....- ..-..Sonnabends Tan* bis 4 Uhr. „

8 i c r -
Z k b t l g .

Warme und kalte 
Speisen

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

S tim m u n g s -K a p e lle
„ S c h i m - S c h u - V 6 “

W .

C h l e n
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Stettin
Pas Tor der Osfsee

D a h e r  cłer begunsf igće  S e e b a fe n  f u r  d ie  

G u f e r b e w e ę u n g  zw ischen M itć e le u ro p a  — 

S k an d in av ien ,  F in n la n d ,  BaKicum , Rufi= 

land, U eb e rse e g e b ie fe n .  N u r  135 km  von  

B e r l in  a u f  dem  S ch ienenw eg  en tfe rn ć  — 

n e b e n  b e s o n d e re r  K a n a lv e rb in d u n g (H  o b  e n  = 

z o l l e r n k a n  al> mi£ d e r  Rei^hsbaupis£ad£.

Modernste Umsdtlags' und Lager- 
einritiiiungen fur Sfiidf' und Massengttfer

Billige Hafenfarile.

E ig e n e  H a fe n b a h n ,  K ub lan lagen ,  F re ibez irk . 

D e r  le is£ungsfabigs£e Ex= u n d  Im porćhafen  

fu r  O b ersch les ien  u n d  Tscbecboslovakei. 

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

u n d  Vermieć;ung v o n  G ru n d sć u ck en  an  

seećiefem  W a s s e r  zu  b il l igen  P re isen  u n d  

g u n s t ig e n  B ed in g u n g en .

HafenverwaUung Sfeffln, Freihafen
Haupfyerwalluitgsgebaudc.
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Die TetfiMndnsfrie Ftnnlands.
Von  M a r t t i  K o  v e r o ,  erster D irek to r  des S ta tis tischen  Zentra lam ts , Helsingfors.

Die Entwicklung.
D as W e b en  ist eine in F inn land  schon seit 

langer Zeit bekann te  Industrie . D ie n u r  bei Ma- 
schinenarbeit mogliche M assenproduktion  begann  
aber erst im zweiten Jahrzehn t des 19. Jah rh u n d erts  
sich zu entwickeln. D am als  w urden  zwei groBe 
m oderne F ab rik en  F in layson’s Baumwollweberei in 
f a m p e re  (Tamm erfors) und Littois T uchfab rik  in 
der N a h e  von T u rk u  (Abo) gegriindet. D ie  erste 
Fabrik , die die W asserk ra f te  der T am m erkosk ifa lle  
ausnutzte, beg an n  bald ihre W a ren  zu exportieren, 
hauptsachlich nach  RuBland, w ahrend  die Littois 
Tuchfabrik den  einheim ischen M ark t  versorgte.

D ie  finnische Textilindustrie  entwickelte sich 
schnell, obgleich  die russische Politik seit den acht- 
ziger Jah ren  den Im port  aus F inn land  keinesfalls 
begiinstigte. D ie  finnische Landw irtschaft nahm  
aber in jenen Jah ren  einen s tarken Aufschwung, und 
damit stieg die N achfrage  im L ande  selbst nach  
Textilwaren und G arnen. In  den Jahren , die dem  
W eltkrieg unm itte lbar  yorhergingen, w aren  die Zahl 
der Tex tila rbe ite r  sowie der Gesam tw ert der Pro- 
duktion wie folgt g e s t ie g e n :

A rbeiter G esam tw ert der P roduktion  
in  Mili. Fmk.

1911 13 222 69,5
1912 14 548 79,4
1913 14 912 77,0

U m gerechne t  iin D ollar  erg ib t sich fur 1913 ein 
G esam tproduktionsw ert von 14,8 Millionen.

D e r  A usbruch  des W eltkr ieges  b rach te  groBe 
^ e ran d e ru n g en  fiir die Textiiindusi:rie. W eg en  der 
durch den Krieg  bed ing ten  Transportschw ierig- 
keiten m achte  sich allmahlich Rohstoffm angel be- 
^ e rk b a r .  Aus dem  gleichen G runde jedoch wurde 
der Im port  auslandischer Industrie-E rzeugnisse  
schwierig, mit dem  Erfolg , daB die N achfrage  nach  
einheimischen Industr ie -P roduk ten  stieg. AuBerdem  
j^ekam die finnische Textilindustr ie  in der ersten  
2eit des Krieges sehr viel L iefe rungsauftrage  von 
^ er russischen R eg ierung . D ie  geste igerte  N ach- 
| rage und die Schwierigkeit in der B eschaffung von 
^ohm ater ia l  lieBen natiirlich die Preise ansteigen. 
^Tach dem  FriedensschluB w ar zwar die Rohstoff- 
versorgung sichergestellt, abe r  die auf dem  Welt- 
^ a r k t  einsetzende D epression  wirkte sich auch  un- 
Runstig aus auf die K aufkraf t  im Lande. A uB er
dem w urde die ausliindische K onkurrenz auf dem 
tlrinischen M ark t  im m er fiihlbarer.

D as Verhaltn is  der R ohm ateria lkosten  zu dem  
gesam tw ert  de r  P roduk tion  w ahrend  der letzten 
Jahre zeigte fo lgende T abe lle  fiir die finnische 

 ̂ex t i lindustrie :
W ert des R ohm aterials 

G esam tw ert %  des gesam ten 
Mili. Fmk. P roduk tionsw ertes

58.7
56.7 
57,4
50.7

1924 548,2
1925 551,4
1926 597.1
1927 606,5

, V on dem  G esam tw ert de r  P roduk tion  entfallt 
. ernnach  bei de r  Textilindustr ie  auf die Rohstoff* 
^ ^ e n  m eh r  ais die Halfte . D e r  groBere Teil Idea

*) Aus dem  Bulletin der F in landsbank.

verw endeten R ohm ateria ls  wird aus dem  A usland 
eingefiihrt.. So setzt sich z. B. de r  W ert  des 1926 
v erbrauch ten  Rohstoffes wie folgt z u sa m m e n : im 
L ande  produzierter Rohstoff fiir 45,1 Mili. Fm k.,  
halbfertige  P roduk te  e inheim ischen U rsp ru n g s  fiir
116,5 Mili. F m k . ;  der restliche B e trag  von 436,2 
Mili. Fm k. fiir auslandischen Rohstoff. W a h ren d  
der letzten Jah re  ha t jedoch die Verwe:ndung e in 
heim ischen M aterials bedeutend  zugenomm en. Ge- 
geniiber der T atsache ,  daB vor dem  K riege W olle 
und sogar  F lachs zum gróBten Teil im portie rt  w u r 
den, steht heute  ein V erb rau ch  an  einheimischer 
Wolle, der sich dem  Gewicht n ach  der  impor- 
tierten  s tark  nahert ,  w ahrend  die M enge des ver- 
b rauch ten  einheim ischen F lachses die des impor- 
t ierten bereits  iibersteigt. D e r  Geldw ert de r  ver- 
b rauch ten  auslandischen W olle ist jedoch noch b e 
deutend h ó h e r  ais der W ert  der verbrauch ten  e in 
heimischen. A ndrerseits  ist d e r  Geldwert des ver- 
b rauch ten  einheimischen Flachses fast doppelt so 
hoch  wie der  des im portierten .

Bedeutung der Industrie.
E s  m ag  fe rner  von In teresse  sein festzustellien, 

inwieweit T ex tilp roduk te  in F inn land  eingefiihrt 
w erden  und  inwieweit das L and  seine eigenen 
Textil-E rzeugnisse  ins A usland  schickt. W e n n  wir 
die W erte  fiir eingefiihrte Stoffe, verschiedene Tex- 
t ilw aren und  F er t igk le idung  addieren , bekom m en  
wir fiir die letzten Jah re  folgende R esu lta te :

1923 558,6 Mili. Fmk.
1924 465,3
1925 472,8
1926 566,8
1927 646,1

W en n  wir diese Zahlen mit dem  G esam tw ert 
der einheimischen T extilp roduktion  vergleichen, 
sehen wir, daB der Im port  w ahrend  der letzten 
Jahre  bis zur halben  H ó h e  der einheim ischen P r o 
duktion gestiegen ist. W as  Garnę, Zwirne und 
T au e  anbetrifft,  so hat -der jahrliche Im port  in 
den letzten Jah ren  zwischen 85,2 und 151,8 Mili. 
Fm k. geschw ankt. Auslandische G arnę fanden  in 
der finnischen Textilindustr ie  im  Jah re  1926 im 
W erte  von 62,7 Mili. Fm k. V erw endung.

Die heuiige Lage.
Die Entw ick lung  der finnischen Textilindustrie  

nach  dem  Kriege geht aus fo lgender T abelle  
h e r v o r :

A rbeiter MasCliinen G esam tw ert der
in P S P roduk tion  in 

Mili. Fmk.
1919 13 723 25 732 399,1
1920 17 273 25 105 867,3
1921 17 587 25 326 806,3
1922 19 589 28 139 1,037,0
1923 20 247 29 790 1,012,1
1924 19 152 . 31 151 935,9
1925 18 722 34 927 972,9
1926 20110 36 568 1,041,6
1927 21 252 36 655 1,197,0

Die starkę Z unahm e in der  Zahl der  A rbe ite r  
im Jah re  1920 geht hauptsachlich  auf R echnung  
der zwangsweisen E infiih rung  des A chts tim dentages 
in der Industrie . W as  d ie -P ro d u k tio n sw er te  anbe- 
langt, so ist ein Y ergleich  zwischen den einzelnen
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Jah ren  schwierig wegen der Schw ankungen  in der 
B ew ertung  der finnischen M ark .  D och  von 1923 an 
ist h ier  w ieder eine feste Vergleichsbasis .

D e r  V e rb rau ch  an  R ohm ateria l  in den  Baum- 
woll-, Leinen- un d  W ollw ebereien  w ahrend  der 
letzten Jah re  ist aus fo lgender T abe lle  zu ersehen :

R ohbaum w olle F lachs etc. W olle u. K unst - 
y e rb rau c h t in  y e rb rau c h t in  w olle yerb r. in 

B aum w ollfabr. L einenfabriken  W ollfabriken
to. to. to.

1913 7 886 2 608 2 442
1922 6 884 2 026 3 369
1923 7 719 1657 3 333
1924 6 275 1680 3 451
1925 7 633 1369 3 709
1926 8 675 -1302 3 419
1927 9 050 1072 3141

D e r  Y erb rau ch  von Rohbaum w olle  blieb in den 
ersten  N achkriegs jah ren  un ter  dem  N iveau von 
1913 bis er endlich 1926 dariiber hinausging. 1926 
w ar die P roduk tion  in der Baum wollindustrie um 
10o/o s ta rke r  ais 1913. A ndrerseits  ist der Flachs- 
verb rauch  in der L einenindustrie  im N ied e rg eh en  
und erreichte  1926 nur die H alf te  des V erbrauches  von 
1913. D a g eg en  ist eine starkę  Z unahm e des Woll- 
yerbrauchs in der W ollindustr ie  seit dem  Kriege be- 
m erkbar.

D ie Zahl der  A rbe ite r  und  die G esam tproduk- 
tion der  bedeu tendsten  B ranchen  der Textilindustrie 
w aren 1926 wie fo lg t :

A rbeiter G esam tproduktion
S pinnereien  u. W ebereien : in Mili. Fmk.

B aum w ollindustrie  . . . . 7746 380,4
L e in e n in d u s tr ie .................... 1075 41,6
W o llin d u s tr ie ........................ 4619 239,8
Z w irn- und B and industrie  . 349 14,2
A ndere B ranchen der Tex-

t i l i n d u s t r i e ..................... 204 9,4
13993 685,4

Seilereien, B indfadenfabriken 142 17,3

B ek le idungs-Industrie :
S trum pfw irkereien  . . . . 1674 87,6
H e m d e n f a b r ik e n ................ 955 43,7
K o n fe k t io n ............................. 1661 92,9
H u tfa b r ik e n ............................. 554 41,0

A ndere B ranchen der Be-
k le idungsindustrie  . . . 267 29,7

5 111 294,9
Sonstige B e t r i e b e ................  5111 44,0

D ie H auptzw eige der finnischen Textil-GroB_- 
industrie sind somit die Spinnerei und  W eberei. 
Ih r  Anteil an dem  G esam tw ert de r  finnischen 
T extilp roduktion  be tru g  1926 65,8o/o. D e r  nachst- 
w ichtige Zweig ist die Bekleidungsindustrie , dereń 
Anteil an der  G esam tproduktion  sich 1926 auf 
28,2 o/o belief. In  de r  Spinn- und W ebindustrie  sind 
die bedeu tendsten  B ranchen  die Baumwoll- und 
W ollindustrie , u n d  in der B e k le i d u n g s in d u s t r i e  
s tehen an der Spitze die K onfektion und  die 
S trum pfwirkereien.

D ie A usfuhr der finnischen Textilindustr ie  b e 
lief sich in den letzten Jah ren  auf fo lgende iB:e- 
t r a g e :

Garnę, Zw irne, Stoffe u. yersch.
Taue T ex tilp roduk te

Mili. Fmk. Mili. Fmk.
1923 0,5 3,9
1924 5,0 10,2
1925 12,7 27,7
1926 1,0 11,3
1927 3,6 11,9

Im  V ergleich  mit den en tsprechenden  W erten  
fur die E in fu h r  und  fiir die einheimische E rzeugung  
ist die A usfuhr n u r  gering. E s  m ogę jedoch  gesagt 
sein, daB die finnische Textilindustrie  ungefahr 
zwei Dritte l des einheim ischen V erbrauches  d e c k t .

Die B edeu tung  der Textilindustr ie  in dem  In- 
dustrieleben des L andes spiegelt sich in folgenden 
Z a h le n :

Siuntliche In d u strien  Anteil d. T ex tilindustric  
G esam tw ert %

A r b e i t e r ........................  149 367 20110 13,5
M ascliinen in P S  . . 460 252 36 568 8,0
G esam tw ert der P ro 

duktion i. Mili. Fmk. 10 942,9 1041,6 9,5
M ith in  h a t  die Textilindustr ie  einen a c h t b a r e n  

Anteil a n  d er  g esam ten  finnischen Industrie. Bę- 
ziiglich d e s  G esam tproduktions-W ertes  s t e h t  die 
Textilindustrie  n u r  h i n t e r  d e r  h o l z b e a r b e i t e n d e n ,  
der Papier- und M etallindustrie zuriick.

Hnnlands Handelsflofle und WerHinduslrie.
A m  30. Jun i  191.9, also nach  der  L ostrennung  

vom russischen  S taa tsyerband , bes tand  die H an- 
delsflotte F inn lands  nach  dem  Lloyds R eg is te r  of 
Shippingj das bekanntlich  in jedem  Falle n u r  die- 
jenigen seegehenden  Schiffe registriert,  welche 
100 B R T . und  dariiber groB sind, aus 338 DampH 
fern, M otorschiffen  und  Seglern  m it zusam m en 
180 962 B R T . W en n  es ge lungen  ist, bis Mitto 
1928, nach  derselben  Quelle, den  S tand  von 354 
Schiffen mit 280 581 B R T . zu erreichen, so zeigt 
dieses E rg e b n is  die u n te r  nicht giinstigen Verhalt-  
n issen geleistete A rbeit des ersten  Jahrzehnts .  D as  
S treben  w urde durch  die yorziiglichen Qualita ten  
der  heim ischen  Seeleute begiinstigt, die schon den 
groBten Teil der C hargen  und  B esatzung der ru ss i
schen 'H andelsflo tte  gestellt hatten . A m  1. Jan u a r  
1929 befanden  sich un ter  der Flotte, nach  A ngaben  
der  finn ischen  Schiffahrtsverwaltung, die in ih rer  
G esam tsta tis t ik  alle Schiffe bis herab  zu 20 B R T . 
erfaBt, an  Schiffen von 4000 B R T . und dariiber ins- 
gesam t 14 E inheiten . D ie drei gróBten D am pfer

sind d an a ch :  „O lo v sb o rg “ , 7381 B R T .,  1912 er- 
baut, E ig en tu m  der R eederei J. Z achariassen  & Co- 
in U usikaupunki,  , ,K aste lholm “ , 6306 B R T .,  190' 
erbaut, R. M attson  in Helsinki, und  ,,Bore V I I I ‘ > 
5601 B R T .,  1907 erbaut, A. B. Bore in Turku- 
Sam tliche Schiffe d ieser groBten finnischen K lasse  
sind von E n g lan d  gekaufte  F rach tdam pfer .  Auf- 
fallend gering  ist die Zahl der  seegehenden  M otor ' 
schiffe. GroB ist d agegen  die Seglerflotte, die mit 
127 seegehenden  Schiffen .(nach der e n g l i s c h e n  

Quelle von 1928) und  70 703 B R T . den  s e c h s t e n  
Platz in der R eihe  der  Segelschiffsflotten der Welt 
einnimmt. V on den ganz wenigen H afen , in deneH 
heute  noch  nennensw erte  Seglerflotten b e h e i m a t c t  
sind, muB M arieham n auf Aland an  ers te r  Stelle 
genann t w erden. D ie  dortige  F irm a  G ustaf E r i k & o n  
besitzt allein 17 groBe Segler. U n te r  ihnen befn1' 
den sich eine ganze R eihe friiherer deu tscher F a h r ' 
zeuge, so die „H erzo g in  Cecilie“ mit 3100 B R ^ ■ 
des N o rddeu tschen  Lloyd, die Laeisz-Schiffe „ P of&' 
m ern “ , , ,P e n a n g “ usw. D ie R eederei H. L u n d ą u is^
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M arieham n, yerfiigt iiber 8 groBe Segler, d a run te r  
die friiher deutschen  Schiffe „ P o n a p e “ und 

."„Mozart". Die B edeu tung  dieser Seglerflotte ist 
nicht zu unterschatzen, zeigen doch ihre Ein- 
heiten F inn lands F lag g e  in Gewassern  der  Welt, 
wo F rach td am p fe r  un ter  dem  blauen  Kreuz im 
weiBen Felde n u r  selten erscheinen. D ie gro Be ren 
Schiffahrtsgesellschaften verfugen heute iiber nach- 
stehende F lo t ten :  F ińska  A ngfartygs A.B. 41. 
Dampfer, G ustaf E rikson  17 Segler, H u g o  Lund- 
ciuist 8 Segler, Bore A.B. 5 D am pfer,  Z achariassen  
1 D am pfer,  F ińska  A m erika-L in jen  3 D am p fe r  und 
R. M attson  2 D am pfer.  E rw ah n t  sei noch die 
leistungsfahige, s taa tseigene E isbrecherflotille , die 
u. a. die neue „ J a a k a rh u “ mit 8000 PS., „V o im a‘;‘ 
ruit 4100 PS., , ,T a rm o “ mit 3600 PS. und , ,N u r ta ja “ 
und „ S a m p o “ mit je 3000 PS. umfaBt.

F innlands W erftindustrie  ist von n u r  beschei- 
dener Bedeutung . GróBere H andelsfahrzeuge  sind 
nach der U nabhang igke itse rk la rung , die bekanntlićh  
^ n fa n g  D ezem ber 1917 erfolgte, nicht gebau t wor- 
den. D ie  R eed e r  kaufen noch  im m er viel lieber 
fertige Schiffe im A u s lan d e  an  o d e r  lassen unbe^ 
dingt notw endige E rsa tzb au ten  in Deutscliland, 
D anem ark  und F ran k re ich  ausfiihren. An H andels- 
schiffen iiber 1000 B R T . sind nach  dem  K riege 
ln F inn land  selbst n u r  fiinf gebau t w orden, von

denen keins gróB er ais 1300 B R T . ist. D iese  
B au ten  w urden  ab e r  schon in den Jah ren  1920/21 
ausgefiihrt. Anders ist die L age  im Kriegsschiff- 
bau. Bei der  A.B. Crichton-Vulcanwerft in Abo 
liegen neben  drei neuen U -B ooten  die gróBten bis- 
he r  in F inn land  g ebau ten  Schiffe, zwei Kiisten- 
panzer von je 3900 To. V e rd rangung , auf Stapel. 
Insgesam t sind s ieben W erftbe tr iebe  vorhanden, 
und zwar drei in H elsingfors ,und je einer in Abo, 
B jorneborg, W asa  und W ark au s  Bruk. Zwischen 
der bedeu tendsten  F irm a  in Helsingfors, der Maskin 
och B robyggnads  A.B., die jahrlich  4000 B R T . 
N eu b au rau m te  und Schiffsm aschinen von 10 000 PS. 
liefern kann, und  der  erw ahnten A boer W erft  von 
Crichton bestehen  enge Verbindunge;n, nachdem  
im vergangenen  Jah re  die F irm a  Sandvikens D o k k a  
iibernom m en wurde. D e r  K onzern  besitzt ein K a p i
tał von 71 Millionen F innm ark .  D ie D ockgelegen- 
he.it fiir groBere Schiffe ist nicht besonders  g iinstig ; 
der E isb rech e r  „ J a a k a rh u “ muB z. B. stets in ein 
auslandisches D ock gehen. D as 300 FuB-D ock und  
die 900 To.-A ufschleppe in H elsingfors sind stan- 
dig liberlastet. Ob das M arinedock  in Sveaborg  
ausgebaut,  in H elsingfors ein groBes Schw im m dock 
beschafft  o d e r  in Abo ein T rockendock  gebau t  wer- 
den  wird, laBt sich im A ugenblick  mit Bestimmt,-; 
heit noch  nicht sagen. O PS.

Die KonjunMur in Esfland.
V on H . v. S c h

Die W irtschaft  E s tlands  durchleb t heute wie- 
d_erum eine Zeit de r  Krise, die in m an ch e r  Be- 
?!ehung an  die E rscheinungen  im Jah re  1924 er- 
lr}nert, ais die F olgen  der Kreditinfla tion  in F o rm  
einer E rsch ii t te rung  der W ahrungss tab ilita t  zutage 
tj"aten. D ie heutige  L age ist insofern eine andere, 
a ŝ die neugeschaffene K ronenw ahrung  ein siche- 
res F u ndam en t in Gestalt ausg ieb iger Gold- und 
Y°lddevisenvorrate besitzt, die sich in den  H a n d en  
cl.er zu einer m odernen  E m iss ionsbank  reorgani- 
^ę r ten  und mit U nterstii tzung  eines englischen 
^  lrianzsachverstandigen  geleite ten  E es ti  B ank be-

Die Griinde zur gegenw artigen  Krisis liegen auf 
ZWei Gebieten. E inm al hat  die MiBernte des ver- 
gangenen Jahres  eine bedeu tende  V erm inderung  des 
_° lkse inkom m ens und dam it eine Schw achung der 
^aufkraft der Bevólkerung mit sich gebracht, an-
c ererseits h ab en  die Banken, in e rs te r  Linie die 
staatlichen K reditinstitu te  eine Politik gefiihrt, die 
v°n  einem allzu groBen Optim ism us g e trag en  war, 
S:° daB die durch  die M iB em te geschad ig te  Wirt^
i. aft sich nicht ais tragfiihig genug  erwies, um  
^  ihr zur Verfiigung gestellten K redite  fliissig zu 
rhalten. S timuliert durch  diese ausg ieb ige Kredit- 

&ewahrung nicht nur  seitens des Inlandes, sondern 
,Uch seitens auslandischer F irm en, welche dank  
yer G ew ahrung der  V ólkerbundanle ihe  ein gróBeres 

ertrauen zu E s t lan d  gefaBt haben, stieg nam entlich  
er W aren im port schnell ąn, w ahrend  die W aren- 

eUs^uhr gegeniiber dem  V orjah r  infolge der MiB,- 
nte zuriickging. Infolge des in de r  ers ten  H alf te  

£,es vergangenen  Jahres  herrschenden  Geldiiber- 
b a SSGS wurc ê zwischen den  B an k en  eine Yerein- 

^ b e r  die H erabse tzung  des ZinsfuBes ge- 
ten, die sich indessen ais eine voreilige MaB-

u l m a n ,  Reval.
nahm e erwies, da sich im  Laufe des W in ters  ‘eine 
zunehm ende G eldknappheit  b em erk b ar  m achte , die 
heute ihren H ó h epunk t erreicht hat. D e r  D iskont 
der Eesti  B ank  b e trag t  7^/2o/o, w ahrend  die Aktien- 
banken  1.1 o/o netto berechnen. T ro tz  d e r  gespannten  
Geldlage wird eine D iskon te rhóhung  nicht vorg-e 
nom m en werden, da  eine solche M aB nahm e die 
L age der W irtschaft  n u r  verscharfen  wiirde.

Die Bilanz des A uBenhandels fiir die ersten  
4 M onate des Jah res  weist ein recht bedeu tendes  
Passivum  auf. Z u r  E in fu h r  ge lang ten  W a ren  im 
W erte  von 38,4 Millionen K ronen, denen  auf der 
Ausfuhrseite  27,9 Millionen K ronen  gegeniiber- 
stehen. In  den ersten  4 M onaten  des vergangenen  
Jahres  waren die en tsp rechenden  Ziffern 37,5 und
31,8 Mili. Kr. W ie aus d iesen Z ahlen  ersichtlich, 
ist nam entlich  der R iickgang in der  A usfuhr  ein 
recht bedeutender.  A ussch laggebend  w ar hierbei 
die MiBernte des vorigen Jahres,  die u. a. zu einem  
R iickgang  des B utterexports ,  de r  dem  W erte  nach  
25o/o der estlandischen G esam tausfuh r be trag t,  von 
2071 auf 1934 T o n n en  fiihrte. D e r  F lachsexpor t  
ist der Saison 1.927/28 gegeniiber erheblich  zuriick- 
gegangen , auch  w ar die P re iskon junk tu r  eine we- 
sentlich schlechtere. D ie Industr ie  konn te  die Ex- 
portziffern der ersten  4 M onate  1928 n icht er- 
reichen, — nam entlich  die T extilindustr ie  ha t te  auf 
dem  Gebiete  des A uslandabsatzes  w egen  d e r  zu- 
neh m en d en  K onkurrenz E n g lan d s  und  der 
Tschechoslowakei mit Schwierigkeiten  zu kam pfen. 
D e r  E x p o rt  von P ap ie r  nach  R uBland  ist bedeu- 
tend  e ingeschrankt worden, da  sowohl die Preise  
ais auch  die Z ah lu n gsbed ingungen  sich auf die 
D a u e r  ais nicht an n eh m b ar  erw iesen haben . D a- 
gegen  ist de r  E x port  von Zellulose bedeu tend  g e 
stiegen. Auch die A usfuhr von H olzm aterial und
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E rzeugn issen  der  H olzbearbe itungsindustr ie  weist 
eine nicht unbedeu tende  S te igerung  auf.

D ie  Z unahm e des Im ports  bezieht sich vorwie- 
gend  auf Getreide, welches sowohl zu Saat- ais 
auch  zu Konsum zwecken eingefiihrt w orden  ist. 
Insgesam t stieg der G etreideim port im an gegebenen  
Z eitraum  von 27 000 auf 44 000 T onnen . D e r  Be- 
darf  an S aa tgu t  w ar ein sehr groBer, da die Quali-( 
ta t der estlandischen S aa ten  infolge der  ungiinsti- 
gen  W itte ru n g  im S om m er und  H e rb s t  1928 eine 
sehr m angelhafte  war. D as  S aa tgu t (Gerste, H afer) 
ist yorwiegend aus OstpreuBen und P o m m e r n im- 
portiert  worden, und die Landw irte  sehen dem  dies- 
jah rigen  E rn tee rg eb n is  mit S p annung  en tgegen . — 
E in e  bedeu tende  S te igerung  gegeniiber dem  Vor- 
iahr weist die E in fu h r  von Siidfruchten (Apfel- 
sinen, Bananen) auf, die seit dem  Juni 1928 zollfrei 
im portiert werden. D ie  E in fu h r  von Roh- und  Hilfs- 
stoffen fiir die Industr ie  weist an n ah e rn d  die gliei-l 
chen  Ziffern auf wie im yergangenen  Jahr .  Ins 
A uge fallend ist nam entlich  die hohe Im portziffer 
fiir F ab r ik a te  der  auslandischen  Industrie  (15 Mili. 
Kronen), die im offensichtlichen W idersp ruch  zum 
V orhandense in  einer verhaltnism aBig gu t entwickel- 
ten  und  m odern is ier ten  einheim ischen GroBindustrie 
steht. B esonders viel w erden  Textilw aren  im p o r
tiert (etwa fiir V-/2 Mili. K ronen  im Monat). D ieser 
lebhafte  Im port  ist keinesw egs durch  ein W achsen  
des B edarfs  zu erklaren, sondern  durch  andere  
Griinde, die ein  besonderes  Licht au f  die Absatz- 
yerhaltn isse in E s t lan d  werfen, dereń  Kenntnis  im 
A usland noch zu wenig  verbreite t ist.

Infolge der sehr ger ingen  A bsatzm óglichkeiten

in E s t lan d  h ab en  zahlreiche Personen, ohne  iiber 
die no tw endigen  E rfah ru n g e n  und  Vorkenntn isse  zu 
yerfiigen, sich dem  H ande l  zugew andt und  es ver- 
s tanden, sich zumeist auf dem  W eg e  des K redits 
das no tw endige Kapitał zu yerschaffen. Die An- 
zahl de r  D eta ilgeschafte  z. B. in Reval ist eine 
so groBe, daB ein groBer Teil in norm alen  Zeiten 
der gegenseit igen  K onkurrenz zum O pfer gefallen 
ware. H e u te  finden zwar haufig  g en u g  Zahlungs- 
e instellungen un d  K onkurse  statt, doch  entstehen 
an Stelle de r  e ingegangenen  Geschafte sofort neue. 
Alle diese Geschafte gehen  darauf  aus, W aren  auf 
K redit zu erhalten  und  m oglichst groBe U m satze 
zu erzielen. Ais K red itg eb er  fungieren  heute  in der 
R egel auslandische F irm en, die durch  ihre Agenten 
und  V erkaufe r  das L and  iiberschw em m en und  zu 
s tark  herabgese tz ten  P reisen  W aren p art ien  unter- 
bringen, die meistens schon liingere Zeit die Rolle 
von Ladenhiitern  gespielt haben. W as  die Zah- 
lungsbed ingungen  anbelangt,  so zeigen die Liefe- 
ran ten  ein groBes E n tg egenkom m en , — sogar  fiir 
kleine P art ien  von Textilw aren  w erden  Fris ten  bis 
zu 9 M onaten  gewiihrt. D e r  K aufer  schlagt die 
W a re  sofort los, wobei er sogar  einen Verlust gern  
in K auf nimmt, wenn er n u r  etwas B argeld  in die 
H a n d  bekom m t, mit dem er anderw eitig  operieren 
kann. D as  Resulta t  dieser Operationen  pflegt zu 
sein, daB der  auslandische L ieferant nu r  zu einem 
kleinen Teil seines Geldes kom m t und haufig  auch 
ganz ohne Zah lung  bleibt.

E s  laBt sich nicht leugnen, daB der estlandische 
M arkt durch  solche M achinationen in m a n c h e n  
B ranchen  yerdorben  worden ist, und es ist durchaus

W

&ittt  itt
Urfprung 1852 — 20jd(?rige fro&ifioneUe (Srfot)run9en

^Iftienfapitafieit 11000 000 ‘iKetcpntarf

Pramieneinnahme 1928:

25 Millionen RM.
Grundkapital, Sicherheitsfonds u. offene Reserven:

90 Millionen RH.
Gesamtversicherungsbestand Ende 1928:

ca. 390 Millionen RM.

Die Gesellschaften schliefien ab:

Leben-, Unfall-, Hafftpfflicht-, Auto-, 
Luflfahrzeug-, Feuer-, 

Einbruchdiebstahl-, Wasserleitungs- 
schaden-, Buromaschinen-, 
Transport-, Reisegepack-

Yersicherungen

Auskunft erteilen die G enerald irektion  S tettin , P arad ep la tz  16 und samtliche Yertreter.
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verstandlich, w enn die solide K aufm annschaft  Mittel 
und W eg e  sucht, um  diesem W ettbew erb  ein E n d e  
zu m achen. U. a. besteh t de r  Plan, die T a tigke it  
der auslandischen A gen ten  einer genauen  Priifung 
zu unterziehen, da  sie haufig  V erkaufe  tatigen, ohne 
die im Gesetz vorgeschriebenen  S teuern  zu ent- 
richten. — D ie  L ag e rb es tan d e  am  M anufaktur-,  
Metali-, Minerał- u. a. W a ren  sind gegenw artig  
sehr groB, und es erscheinen  im m er wieder auf dem  
M arkt groBere P ar t ien  aus Konkursm assen , die weit 
unter dem  H erste llungspreise  zum V erkauf  ange- 
boten werden, w odurch  im G eschaftsleben eine stan- 
dige U n ru h e  herrscht.  D e r  ungesunde  C harak te r  
des estlandischen  A bsatzm ark ts  auBert sich, wie 
gesagt, vorwiegend in den  ab norm en  Kreditverhalt-  
uissen. D a  die E es t i  B ank  aus wahrungspolitischen  
Griinden den  N otenum lauf sehr bedeu tend  einge- 
schrankt ha t  (heute sind N o ten  fiir 30 Mili. Kr. im 
Um lauf gegen  36 Mili. Kr. im Juni 1928), so ha t  
der W echsel im Z ah lungsverkeh r  eine heryorra-  
gende B edeu tung  erhalten. N ich t nu r  zwischen dem 
G roBkaufm ann und  dem  Detaillis ten  dient e r  ais 
Zahlungsmittel, auch  zwischen diesem  up.d dem  
Konsum enten ha t  e r  die Stelle des B argeldes  ein- 
genommen. D a  insbesondere die Landbevo lkerung  
Uoch wenig  vertrau t mit dem  Begriff de r  W echsel- 
strenge ist, so sind P ro tes te  an  d e r  T ag eso rd n u n g .  
^hre Zahl h a t  dem  V o rjah r  gegeniiber etw a um 
50 o/o zugenommen.

D a  einer der H aup tg r iinde  fiir die W irtschafts- 
krise in der  s ta t tg eh ab ten  Kreditinfla tion liegt, so 
hat die E es ti  B ank  ais erstes Mittel zur San ierung  
der L agę  eine E in sch ran k u n g  d e r  K redite  vorge- 
ftommen, die seit Jah resb eg in n  planm afiig  durch- 
gefiihrt wird. In  d ieser Zeit h ab en  die g esam ten  
^us le ihungen  der B ank  um  rund  4 Mili. K ronen, 

h. um  ca. 12o/0 abjgenommen, und  es liegt die 
^bs ich t  vor, die R es tr ik tion  weiter fortzufiihren.

indessen seitens des Auslandes dem  estlandi- 
^ h e n  GroB- und K leinhandel nach  wie vor groBere 
^ red i te  zur Verfiigung gestellt werden, so h a t  sich 

. R eg ie rung  entschlossen, d e r  F ra g e  e iner teil- 
^ę isen  E rh o h u n g  der  Einfuhrzolle  naherzu tre ten . 
^Jierdurch will sie die einheimische Industr ie  (Tex- 

Metali-) unterstiitzen, dem  uberm aB igen  Im- 
P°rt H indern isse  in den  W e g  legen und hofft auch  
auf eine E rh o h u n g  der  Zolleinnahmen.

A bgesehen  davon, ob  diese M aB nahm e er- 
^ riffen wird o d e r  nicht, wird von ausschlaggeben- 

B edeu tung  fiir die E n tw ick lung  der  W irtschafts- 
a&e in nachs te r  Z ukunft  das d ies jahrige  E rn te -  

^ su l ta t  sein. Soweit es sich heu te  beurte ilen  laBt, 
jfun mit einer gu ten  E rn te  gerechne t w erden, da 
jję  W itte rung  im F ri ih jah r  in  landw irtschafthcher 
^Jusich t eine seh r  giinstige war, so daB R oggen , 

eizen und  H eu  sowohl in quantita t iver ais auch  in 
3Ualitativer H insicht gu te  R esu lta te  e rgeben  wer- 

eri- A uch fiir Gerste, H afer,  Kartoffeln  und Flachs

sind die A ussichten  yorlaufig gute. — W ie  sich 
jetzt herausstellt,  ist die E rn te  des vorigen  Jah res  
doch zu pessimistisch beurte ilt  worden, denn  das 
S te igen der  B utte rp roduk tion  in den  letzten Mo- 
naten, verglichen m it der P roduk tion  in derselben  
Zeit des V orjahres ,  zeigt u  .a .,  daB d e r  Milchvieh- 
b es tand  sich eh e r  vergróBert ais verringert  (was 
anfangs befiirchtet wurde) hat. A llerdings h a t  der 
S taa t  den  Landw irten  durch  G ew ahrung  von D ar- 
lehen zu auBerordentlich  giinstigen B ed ingungen  
ausgieb ig  geholfen, doch  yollzieht sich die Riick- 
zah lung yerhaltn ism aBig glatt, w enn m an  von eini- 
gen  Gebieten absieht, die durch  die U eberschw em - 
m ung  im vorigen Jah re  besonders  schwer gelitten  
haben .

D em  auslandischen  K aufm ann  und  Industriellen, 
der an  dem  Absatz seiner W a ren  in  E s t lan d  inter- 
essiert ist, empfiehlt es sich jedenfalls, bei E in- 
g ang  neuer G eschaftsverb indungen  ein ige Vorsicht 
walten zu lassen u n d  sich vo rher  genaue  Infor- 
m ationen  bei e iner  de r  es tlandischen G roB banken  
einzuholen. D a  das ganze G eschaft heute  m eh r  
denn  je auf K redit  au fgebau t  ist, so ist die L age  
zahlreicher U n tem eh m u n g en ,  soweit es sich nicht 
um alte, gu tfund ierte  H a u se r  handelt,  eine unsichere 
und  wenig hąuide. D ie  B an k en  h ab e n  zwar das 
Ih r ige  getan , um  ih ren  K u n d en  iiber die Schwierig- 
keiten  hinwegzuhelfen, doch h ab e n  sie ihrerseits 
ihren K red it  im In- und  A uslande an s tre n g en  
miissen, um den Anspriichen ein igerm aBen gerech t 
z u werden.

D ie  W irtschaftsk rise  in E s t lan d  ha t  einen 
durchaus yoriibergehenden  Charakter ,  da  die 
G rund lagen  der  W irtschaft  nach  wie vor gesund  
sind. W en n  sie sich indessen in scharfer F o rm  
fiihlbar m acht,  so liegt de r  G rund  in dem  M ange l 
an  Kapitał,  de r  sich nach  wie vor in em pfindlicher 
W eise b em erk b ar  m acht.  E s t lan d  yerfiigt iiber 
keine bem erkensw erten  N aturschatze , mit Aus- 
nahm e des Brennschiefers , de r  a llerdings in Z u 
kunft den gróBten EinfluB auf die w irtschaftliche 
S tru k tu r  E s t lan d s  h ab e n  kann . In  seinen G rund- 
ziigen ist das P rob lem  seiner V erw er tung  heute  ais 
gelóst zu betrach ten , denn  die G ew innung von 
Benzin und  ande ren  hochw ertigen  Oelen aus dem  
Stein  wird heute  schon von e iner  Reihe  von U n- 
te rnehm ungen  auf kom m erzie ller Basis durchge- 
fiihrt. In  den  letzten M onaten  sind bereits  groBere 
P ar t ien  von Benzin und  M o to rnaph ta  n ach  Schwe- 
den  und  F inn land  exportiert worden, wo m an  mit 
diesen E rzeugn issen  der  estlandischen  B renn- 
schieferindustrie  seh r  zufrieden ist. D as  In teresse  
groB er in terna tionaler F inanzgruppen  fiir den  e s t 
landischen Bodenschatz ist geweckt, und  es finden 
bereits V erh an d lu n g en  iiber die Investierung  groBer 
S um m en zur E rr ic h tu n g  einer groBen Oelindustrie 
in E s t lan d  statt.

Reklame ist (cuer, 
abcr nodi tcurcr isl keine Rehlame
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Lcfflands Wlrlsdiaflsla^e.
V bn R ed ak teu r  O s k a r  G r o  s b  e r g ,  Riga.

M an k ann  zu der w irtschaftlichen E ntw icklung  
und der gegenw artigen  W irtschafts lage Lettlands 
n u r  d ann  zu einer gerech ten  E inste llung  gelangen, 
wenn m an  berticksichtigt, daB L ettland  zu den 
S taa ten  gehort, die vom W eltkr iege am  schwersten 
heim gesucht w orden  sind. D as  Land, dessen Pro- 
vinzen vor dem  K riege zu den wirtschaftlich und  
kulturell hochsts tehenden  des einstigen russischen 
Kaiserreiches gehort hatten , w ar im Laufe von vier 
Jah ren  Schauplatz erb it ter te r  K am pfe  zwischen 
R ussen  und  D eu tschen  gew esen; was im K riege 
nicht zerstort oder yerschleppt w orden war, war 
riicksichtslos recjuiriert w o rd e n ; die russische Re- 
g ierung  ha tte  nicht nur die industriellen B etriebe 
des L andes im W erte  von einer M illiarde Reichs- 
m ark  ins Innere  des Reiches gebracht,  sondern 
auch  die hochąualifizierte Arbeiterschaft,  sowie bei- 
nahe  die H alf te  der kurlandischen  B auern  zur Aus- 
w anderung  gezwungen. Industrie  und H andel 
ruh ten  yollstandig, die H a fen  w aren  blockiert w o r
den; und Kapitalien, die im Laufe von Jahrhun- 
d er ten  angesam m elt  w orden  waren, yerw andelten  
sich in wertlose Fetzen  Papier. D as SchluBkapitel 
dieses Z erstórungsw erkes  bildete die fiinfmonatige 
S chreckensherrschaft  der Bolschewisten. Ais das 
L and  endlich von dieser H errschaft  dank  der Mit- 
hilfe re ichsdeutscher T ru p p e n  und F iihrer  befreit 
worclen w ar und  die nach  L ibau gefliichtete lett- 
landische R eg ie rung  in die H au p ts tad t  R iga  zu- 
riickkehren  konnte, da stand  sie mit dem  Nichts 
h in ter sich und  dem  N ichts  vor sich. M an ha tte  
sich nicht n u r  politischer D ro h u n g en  zu erwehren, 
sondern  muBte auch  an  den  w irtschaftlichen Auf- 
b au  des L andes umso m eh r  denken, ais bolsche- 
wistische T endenzen  von Osten  her  ausstrahlten . 
U n te r  diesen iiberaus schwierigen V erhaltn issen  
w urde eine weitere wirtschaftliche Pertu rba tion  vion 
tief eyischneidender B edeu tung  in der f  orm  der 
„ A g ra r re fo rm “ , d. h. der en tschadigungslosen  E n t-  
eignung der R itterg ii ter  durchgefiihrt und  dam it das 
gebrochen , was b isher ais das wirtschaftliche Riick- 
g ra t  des L andes  gegolten  hatte .

A n  die Stelle des alten  gu tfund ierten  GroB- 
grundbesitzes tra t  nun eine Reihe yon Jungw irt-  
schaften, dereń  Zahl gegenw art ig  sich auf iiber 
65 000 stellt und die mit Schwierigkeiten  verschie- 
dener A rt zu kam pfen  haben . E in  abschlieBendes 
U rte il  iiber diese Reform , die m an  auch  eine ,,Re- 
volution“ g en an n t  hat, laBt sich im Augenblicke 
nicht fallen, ih re  E rg eb n isse  w erden  erst nach  etwa 
einem Jahrzehn t voll in die E rsch e in u n g  treten.

Die Schwierigkeiten, mit denen  die lettlan- 
dische R eg ie rung  anfanglich  zu kam pfen  hatte, 
h a t ten  nicht leicht i iberw unden  w erden  kónnen, 
wenn nicht ein iiberaus s ta rke r  Z u s t r o m  a u s 
l a n d i s c h e n  u n d  r u s s i s c h e n  F 1 u c h t k a p. i - 
t a l s  s ta ttgefunden  hatte. M an hoffte, daB m an  
von R ig a  aus bald mit SowjetruBland w erde  ins 
G eschaft kom m en kónnen, legte ' h ier gro  Be L ager  
an  und  lieB letzten E n d es  viel Geld im Lande, phne 
daB die auf RuBland gesetz ten  P loffnungen sich 
bew ahrheite t  hatten . D en  Y ersuchen  verschiedener 
Spekulanten, im Lande  Geschafte zu machen, w urde 
durch  die von dem  dam aligen  Finanzministetf

R ingold  K aln ing  durchgefiihrte  W a h r u n g s -  
r e f o r m  ein Riegel vorgeschoben  und  dam it dem 
gesam ten  wirtschaftlichen L eben  die fete Basis ge- 
geben, ohne daB m an  genotig t gewesen ware, u n te r  
schweren B ed ingungen  eine auswartige Anleihe auf' 
zunehmen.

N u n  b eg an n  auch der N euaufbau  der L a n d -  
w i r t s c h a f t ,  dereń R iickgrat die alten H ofbauern  
bildeten. W enngle ich  diese so gut wie alle Riick- 
lagen eingebuBt hatten , kaum  noch lebendes und 
totes Inven ta r  besaBen, śo g ingen  sie doch mit der 
hohen  Intelligenz und der geniigsam en Zahigkeit 

/der lettischen B auern  ans W erk  und  stellten sicn 
von vornherein  auf In tensiv ierung und Mecha- 
n isierung ih rer  Betriebe ein. M an  yerwaii 
den friiher betriebenen  extensiven K ó r r l e r b a u  
und w andte  sich der . M  i 1 c h w i r t s c h  a f t und 
dem  F lach sb au  in erweitertem  und verbessertem 
U m fange  zu. W enn  auch, an  etwa ostpreuBischem 
MaB gemessen, gesag t w erden  muB, daB noch zur 
S tunde  die lettlandische L andw irtschaft auf einer 
recht primitiven Stufe steht, so ist in den zehn 
Jah ren  des B estehens des lettlandischen Staates 
g e rad e  auf dem  Gebiete  der  Landw irtschaft se r 
viel g e tan  und  ein unverk en n b are r  Aufschwung er- 
zielt worden. Infolge der  P r i m i t i v i t a t  d e r  
B e t r i e b s m e t h o d e n  hat es geschehen  kónnen, 
daB das ganze L and  im Jah re  1928 infolge a n h a b  
tender  R egengiisse ersoff und  eine MiBernte z 
yerzeichnen war, die sich auch im laufenden JaH 
auf fast allen G ebie ten  der W irtschaft  auswirK 
und nicht so bald  wird yerw unden w erden  konnen-

D e r  A ckerbau  ist umso w eniger im stande g e' 
wesen, den  B edarf  des Landes zu decken, ais c ie 
W itterungsyerhaltn isse  iiberaus ungiinstig  gewese 
sind, so daB im laufenden Jah re  gróBere Mengej1 
Getreide hab en  eingefiihrt w erden  miissen ais sons • 
M an  ist nun bemiiht, M eliorationen durchzufiihren, 
insbesondere die zerstórte D riinage w i e d e r h e r z U '  
stellen und  auf diese W eise  die noch  recht g e ' 
r i n g  e n  H  e k t a r e r t r a g e  zu steigern.

E in  recht erfreuliches Bild bietet d agegen  d i 
E n t w i c k l u n g  d e r  M i l c h w i r t s c h a f t ,  oD' 
wohl gesag t w erden  muB, daB auch in d ieser 
ziehung noch  nicht einmal an n ah ern d  die _Mog' 
lichkeiten herausgeholt  w orden sind, die miihe o 
zu gew innen waren, wenn der  Viehstapel ąualita 
ho h er  s tande und die Wiesein und  insbesonder 
W eiden  sich nicht in einem betriiblich desolate 
Zustande  befanden . Im m erh in  muB yerzeiclu1 
werden, daB der  Viehstapel trotz einiger Ru^i 
schlage die V orkr iegshóhe  uberschrit ten  hat un 
daB M aB nahm en  zu seiner qualitativen Plebung 
die W eg e  geleitet w orden sind. ^

Im  Jah re  1919 yerarbe ite ten  in  Lettland 
M olkereien  2400 T o n n en  Milch zu 100 Lonne 
B u tte r ;  im Jah re  1927 yerarbe ite ten  465 Molkerei 
273 000 T o n n en  M ilch zu 11200 T o n n en  Butte  ̂
Seither ist sowohl die Zahl de r  M olkereien ^  
auch  das Gewicht de r  erzeugten B u tte r  sehr ^  
heblich  gestiegen. 1928 w urden  aus Lettla 
ausgefiihrt insgesam t 13 Millionen k g  Butter 
W erte  von 50 Millionen Lat, wobei zu b e r i i c k s i c ^  
gen  ist, daB. n u r  etwa ein D ritte l de r  Produl



zur Ausfuhr gelangt, da der E ig en v e rb rau ch  unge- 
wóhnlich st-ark ist. D e r  gróBte A bnehm er lett- 
landischer B u tte r  ist D eutschland, das in dieser 
Beziehung E n g lan d  aus dem  Felde gesch lagen  hat. 
Fast die gesam te B u tte rausfuhr Lettlands geht uber  
S t e t t i n .

In  einer ganz besonders schwierigen L age  be- 
fand sich die einst bliihende I n d u s t r i e ,  da, wie 
bereits e ingangs gesagt, nicbt nu r  M aschinen, Roh- 
stoffe und Fertig fabrika te ,  sondern  auch  Ingenieure  
und A rbe ite r  in das Innere  des russischen Reiches 
ab transportiert worden w aren ; die Industr ie  w ar 
daher nicht in de r  Lage, an — wenn auch nu r  kiim- 
merliche — R este  einer stolzen V ergangenhe it  an- 
kniipfen zu konnen, sondern  sie muBte sich. aufs 
Neue gebaren , was n u r  insofern moglich  wurde, 
ais im Lande  die T rad it ion  einer groB en u n d ’ 
reichen V ergangenhe it  lebendig  w ar und m an  iiber 
reiche E rfah ru n g e n  verfiigte. Dazu k am  noch, dal* 
das auslandische Kapitał, das sich f ruher  in der 
Industrie der  Provinzen, die das heu tige  Lettland 
bilden, beta tig t  hatte, nun  wieder In teresse zeigte; 
und sich an  dem  W iederau fbau  zu beteiligen be- 
gann. Z unachst paBte m an  sich umso rnehr den 
engen Bediirfnissen des B innenm ark tes  an, ais das 
groBe russische H in ter land  verschlossen blieb. 
Im m erhin w urden  auch  in einigen Branchen, so 
Uamentlich in solchen, die ih ren  B edarf  an  Roh,- 
stoffen im L ande  decken  kónnen, o d e r  bei denen; 
die Arbeit einen herv o rrag en d en  Bestandteil der 
Kosten der F ert ig p ro d u k te  ausm acht, neue B e
triebe ins Leben  gerufen, und  m an  muB anerken-, 
nęn, daB sie sich im allgem einen durchaus zu- 
friedenstellend entwickeln. H eu te  spielt die Ex- 
Pprtindustrie in der  Ausfuhrliste Lettlands schon 
eine so hervo rragende  Rolle, daB m an kaum  m eh r  
Sa.gen kann, daB die Zukunft  des Landes aus- 
Schlie81icji von der Landw irtschaft abhange.

W as d i e  B e t e i 1 i g u n g d e s  a u s l a n d i -  
S c h e n  K a p i t a l s  a n  d e r  I n d u s t r i e  anlangt, 
s'° laBt diese sich nu r  soweit erfassen, ais es sic|h

Aktiengesellschaften  han d e lt ;  sie stellte sich in
1928 auf 95 M illionen Lat gegen  85 Millionen 
1927. Ganz besonders s tark  ist die Beteiligung des 
^uslandskap ita ls  • in nachstehenden  B ra n c h e n : 
^hemie, Textil, P ap ier  und Metali. E ine  sehr her- 
v°rstechende Rolle spielt in der Industrie  das 
^ c u t s c h e  K a p i t a ł ,  das 1928 mit rund 16 
Millionen Lat engagiert  war.

Im  Jah re  1910 arbeite ten  in L ettland  insgesam t 
1^2 industrielle B etriebe mit 94 000 A rbeite rn ,
1928 h ingegen  2885 B etriebe mit 53 000 Arbeitern. 
^ ie ra u s  ergibt sich, daB es sich gegenw artig  vor- 
Zugsweise um  kleinere und  m ittlere  Betriebe han- 

der W ert  der industriellen E rzeu g u n g  be trug  
1910 521. Millionen Lat, 1928 dagegen  schon

'Millionen. D e r W ert  der ausgefiihrten Indu- 
sl;rieerzeugnisse b e trug  1928 55 Millionen Lat 
&egen 41 Millionen 1927.

Ais s tarkę  B rem sung  der Industrie  ist die 
schwere und nicht ganz gerecht verteilte S t e u e r -  

, sowie die Belegung zu Zw ecken der sozialen 
..Ursorge zu betrachten . D e r  H ande l  ha tte  anfang- 
lch mit umso gróBeren Schwierigkeiten zu kamp- 
erij ais sich an  die Seite des alten soliden H an- 

c.els alsbald neue landfrem de E lem en te  stellten, die 
eirŁen wil.den W ag em u t jze.igten, sich jedoch ab-

seits der Begriffe vom eh rb aren  K aufm ann  hielten 
und dam it dem A nsehen  des H andels  sehr scha- 
deten.. G egenw artig  leidet der H a n d e l  noch im m er 
un ter  einer -U e b e r z a h 1 v o n U n t e r n e h m u n -  
g e n ,  von denen nicht w enige einen ausgeprag t  
aben teuernden  C harak te r  autweisen, afoch ist m an  
nun  drauf und  dran, gewisse seh r  unliebsam e E r-  
scheinungen  eńergisch zu beschneiden  und den alten 
guten R uf des H ande ls  wiederherzustellen.

D e r  A u B e n h  a n d e l  hat  sich im GroBen und 
G anzen zufriedenstellend entwickelt. F reilich  ist die 
H andelsbilanz noch im m er stark passiv, denn  neben  
vielen Industr ieerzeugnissen  miissen auch  G etreide 
und  andere  N ahrungsm itte l  eingefiihrt werden, so 
daB in den  letzten M onaten  ein be trach tlicher Ab- 
fluB der D ev isenbestande  der B ank  von L ettland  
zu verzeichnen gew esen ist. D iese r ist umso 
scharfer  in die E rsch e in u n g  getre ten , ais fast der 
gesam te F lachsvorra t  des Landes im H inblick  auf 
die n iedrigen  W eltm ark tp re ise  in den  Speichern  
des staatlichen F lachsm onopols lagert.

D ie Z a h l u n g s b i l a n z  ist trotz. der unver- 
k en n b a r  schwierigen wirtschaftlichen Y erhaltn isse 
ais absolut aktiv zu bezeichnen, denn  aus dem 
A uslande treffen fortgesetzt weit m eh r  Zahlungs- 
mittel ein, ais Lett land  an  das A usland  abzu- 
geben  hat.

D i e  S u m m ę  d e r  E i n l a g e n  b e i  d e n  
B a n k e n  ist von kń ap p en  6 Millionen Lat 1920 
auf 149 Millionen 1927 angew achsen. D iesen 
E in lag en  stehen allerdings B ankendarlehen  in der 
H ó h e  von 266 Millionen gegeniiber.

D as  S t a a t s b u d g e t  balanzierte  in den  le tz
ten Jah ren  mit 164 Millionen. D ie  her^o rrag en d s ten  
lettlandischen W irtschaftle r  h ab e n  im m er wieder 
darauf hingewiesen, daB ein B udget in d ieser H ó h e  
fiir das L and  u n trag b a r  sei, ta tsachlich  k an n  es nu r  
mit Hilfe de r  auf das AeuBerste angefepanntep 
S teuerschraube  gehalten  w erden ;  es ist d ah e r  seit 
J ah r  und T a g  yerlangt worden, daB das B udget 
erheblich  verkiirzt werde, doch ist es b isher  beim 
from m en W unsche  geblieben.

Die S t a b i 1 i t a t d e r  L a t w a h r u n g  steht 
auBer jedem  Zweifel. Im  Jah re  1928 w aren  im 
U m laufe  B anknoten  im B etrage  von 42 Millionen 
Lat, die gedeckt w aren  mit 171 Millionen in Gold 
und Devisen.

Von groBer w irtschaftlicher B edeu tung  ist d e r  
T  r a n s i t v e r k e h  r , da die E r tra g n isse  desselben 
nicht nur  dem  Fiskus, sondern  auch  der Arbeiter- 
schaft und dem  Y eredelungsbe tr ieb  zugute kom m en. 
D e r  T rans itve rkehr ,  der 1921 rund  99 000 T o n n en  
b e trag en  hatte, w ar 1927 auf 846 000 T o n n en  
angew achsen. S tarkę  B efruch tung  ha t  die W irt- 
schaft durch  den A b s c h l u B  v o n  H a n d e l s -  
v e r t r a g e n  m i t  P o l e n  u n d  i n s b e s i o n d e r e  
R  u B 1 a  n  d erfahren.

N eh m en  wir nun Alles in Allem, so erweist es 
sich, daB in L ettland  in zelm Jah ren  vorzugs- 
weise mit eigenen K raften  der  W ied e rau fb au  zu- 
s tande geb rach t  w orden  ist und  daB, w enn das 
L and  sich zur Zeit noch im m er in einer schwierigen 
L age  befindet, was im w esentlichen auf die Riick- 
schlage in der Landw irtschaft zuriickzufiihren ist, 
ihm doch fiir die Zukunft ein durchaus giinstiges 
H oroskop  gestellt w erden kann .
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Die baltischen Siaafen im VerKehr des Sfefliner Hafens.
V on D r.  G . R

D ie Handels-  und  V erkehrsverhaltn isse  im bal- 
t ischen  M eere h ab en  sich im letzten Jah re  un- 
zweifelhaft konsolidiert. M an  ist davon abgekom - 
men, den groBen d irek ten  U eberseehandel um  jeden 
Preis  zu forcieren, wie m an  es kurz nach  dem; 
K riege erleben konnte. D ariibe r h inaus ist festzu- 
stellen, daB sich der  H ande l  zwischen den  An- 
l iegerstaaten  des balt ischen  Meeres im m er inten- 
siver gestalte t hat, w ahrend  dem gegeniiber der Ver- 
k eh r  m it den  anderen  europaischen  L an d e m  in der 
Fo lgę  relativ zuriickging, was sich in ers te r  Linie 
d ar in  zeigte, daB sogar E n g lan d  aus seiner beherr- 
schenden  Stellung im AuBenhandel e in iger bal- 
t ischer S taa ten  von D eutsch land  verd rang t  wurde. 
S te ttin  w ar stets infolge seiner giinstigen L age  und 
seines um fangre ichen  Linienverkehrsnetzes am  bal- 
t isch-deutschen  V e rk eh r  m aB gebend  beteiligt und  
zwar verm ochte  es trotz des exorb itan ten  Riick- 
ganges  des eigentlichen RuBlandverkehrs  den 
G iiterum schlag mit dem  O sten gegen iibe r der  Vor- 
kriegszeit erheblich  zu verm ehren. D ie Verkehrs- 
entwicklung driickt sich in fo lgender Zahlenreihe 
a u s :

G iiteru m sch lag S tettin s m it dem  O sten  
in  to . zu  1000 kg

1913  538 992 to.
1925  552 317 „
1926  653 580 „
1927   509 770 „
1928  676 705 „

D azu  ist zu bem erken, daB sich die angegebenen  
Z ah len  fiir das J a h r  1913 auf das ałte russische 
R eich  einschlieBlich F inn land  beziehen, indem von 
der ausgew iesenen  M enge auf das eigentliche RuB- 
land 412 878 to, auf F inn land  dagegen  126114 to 
entfallen. V on  1925 bis 1928 beziehen sich die 
Z ah len  auf die U .d .S .S .R .,  F innland , Lettland, E s t 
land und L itauen  einschlieBlich Memel. Alle b a l 
tischen  L an d e r  zeigen im S te ttiner H afen v erk eh r  
ste igende Um schlagsziffern , w enn auch  im einzelnen 
gegeniiber der Vorkriegszeit groBe V ersch iebungen  
e ingetre ten  sind. E in e  G egeniiberstellung der  bei- 
den  letzten Jah rese rgebn isse  laBt erkennen , daB die 
Konsolid ierung  des V erkehrs  iiberall fo r tgeschrit ten  
ist, wenn auch  die nach  F innland , Lett land  und 
E s t lan d  s tark  gestiegenen  A usfuhrziffern des letzten 
Jahres  zum gróBten Teil auf der  M iBernte in diesen 
L a n d e m  und dem  dad u rch  hervorgerufenen  
enorm en G etre idebedarf  be ruhen  und  deshalb  fiir 
N orm aljah re  ein en tsp rechender B e trag  in Abzug 
zu b r ingen  ware.

S tettins s e e w a r t ig e r  V erk eh r m it d en  b a ltisch en  
S taaten  und Rufiland in  to . zu  1000 kg
E ingan g au s 1927 1928

U. d. S. S. U ................... 56 881 to. 68 642 to.
F in n la n d ...........................201978 „ 269 711 „
L e t t la n d ...........................  46 637 „ 55 107 „
E s tla n d ............................. 20 800 „ 19 753 „
L itauen (M em el)........... 4 709 „ 3 454 „

A usgan g nach 1927 1928
U. d. S. S. R....................  19 744 to. 19 258 to.
F in n la n d ...... ....................  90 253 „ 111823 „
L e t t la n d ........................... 32 533 „ 63 586 „
E s t la n d ............................. 12 695 „ 40 504 „
L itauen  (M em el)..........  23 540 „ 24 867 „

D as E rfreu liche  an  dieser E n tw ick lung  ist, daB 
durch  die S te ttiner Y erm itt lung  auf diesen Ver-

o p k e ,  Sfettin.
kehrsgeb ie ten  n icht nu r  fiir den  S te ttiner H afen, 
sondern  auch  im V erhaltn is  zum G esam tverkehr 
der  genann ten  L an d e r  mit dem  deutschen Reich 
ziemlich erhebliche M engen bewegt werden, daB 
also der prozentuale Anteil Stettins am  Gesamtver- 
keh r  in den  m eisten  Rela tionen  recht betrachtlich 
und anscheinend im m er noch  im Steigen begriffen 
ist. Die G esam tzahlen des V erkehrs  zwischen 
D eutsch land  und  den einzelnen baltischen Staaten 
fiir das J a h r  1928 sind zurzeit leider noch nicht er- 
haltlich, so daB fiir dieses J ah r  noch  keine Fest- 
stellungen des prozentualen  Anteils des Ste ttiner 
H afens  errechnet w erden kónnen. Folgende  Zu- 
sam m enste llung  gibt ein Bild iiber die Verhaltnisse 
des Jahres  1927:

in  P rozen ten
G esam tverk eh r zw isch en  d avon  iib er  d es G e s a m t-

D eu tsch land  und Stettin  v er k e h r s
F in n la n d ............ 1 672 883 to. 292 231 to. 17,4 %
L e t t la n d ............  274116 „ 79170 „ 28,8 „
E s tla n d ..............  79 879 „ 33 495 „ 41,9 „
L itauen i Memel) 246 476 „ 28 249 „ 11,4 „
U. d. S. S. R. . . .  1 805 715 „ 76 625 „ 4,2

Die b isher  an gegebenen  Ziffern erschopfen die Ver- 
kehrsbez iehungen  zwischen Ste ttin  und  den b a l 
tischen  S taa ten  keineswegs. E s  ist leider vielfach 
noch zu wenig in den baltischen S taaten, ab e r  auch 
in D eu tsch land  bekannt,  daB Stettin  A usgangs- 
punkt von Passag ierdam pferlin ien  nach  dem  Osten 
ist, die allein auf der  Linie S te ttin— H elsingfors im 
Jah re  nahezu  20 000 P assag iere  befórdern . Ge- 
rade diese alten, e ingefuhrten  und  gu t bedienten 
Tourlin ien  sind das R iickgrat des gesam ten  Ver- 
kehrs nach  und  von dem  Osten, weil sie person- 
liche Beziehungen  anzubahnen  gee ignet sind, die 
nachst  der geograph isch-tar ifarisch  giinstigen V e r  
kehrslage die beste  und  natiirlichste R ek lam e f^ r 
einen H a fen  bedeuten. DaB diese Beziehungen be- 
s tehen  un d  die S te ttiner V erkehrsw erbung  einen 
beifalligen W iderhall  bei den  O sts taa ten  gefunden 
hat, h a t  uns erst kiirzlich w ieder der  Bes.uch der 
finnischen H an d e lsk am m erv er tre te r  bewiesen. Die 
von Ste ttin  ausgehenden  Tourlin ien  n ach  dem  Osten 
bed ienen  im F rach t-  und  P assag ierverkeh r  m it gu 1 
ausges ta tte ten  Schiffen die H a fen  Memel, Libau, 
W indau , R iga, Reval, Leningrad , Helsingfors, Abo, 
K otka, W iborg , W asa, U leaborg .

W ie  schon aus den b isher  gegebenen  Zahlen 
heryorgeht,  n im m t der f innlandische V e rk eh r  in1 
S te ttiner H a fen  einen besonders bre iten  R au m  ein, 
was der E n tw ick lung  F inn lands  ais eines H a u p t '  
absa tzm ark tes  und H aup tbezugslandes  des D e u t
schen R eiches entspricht. D ie E in fu h r  iiber Stettin 
iiberwiegt natiirlich bei dem  C h arak te r  dieses Lan- 
des ais eines R ohsto ffp roduzen ten  stark. In  erster 
Linie ist Holz aller A rt zu nennen, neuerd ings  iwef- 
den  ab e r  auch  F er t ig p ro d u k te  aus diesem R ° h '  
stoff, wie P ap ie r  und  Pappe, und schlieBlich die fńi' 
F inn land  besonders  typischen drei N ahrungsm itte i  
Butter, K ase und  PreiB elbeeren  eingefiihrt. D 1̂  
A usfuhr von S te ttin  nach  F inn land  erstreckt sicn 
neben  Getreide, Obst, Siidfriichten, Z ucker  und 
K artoffeln  vor allem auf Industr ieerzeugnisse  alle1 
Art gemaB n ach s teh en d er  Z u sam m en s te l lu n g :
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Der neue S chuppenspeicher im  F reibezirk .

Stettins s e e w a r tig e r  W a ren v erk eh r m it Finnland  
in  to . zu  1000 kg

E ingang aus F innland  1927 1928
IIolz a lle r A r t ................... 175 381 to. 236 020 to.
P ap ie r und P a p p e ..........  16 377 ,, 20 739 „
B u t te r ...................................  3 216 „ 2 983 „
K ase .................. , ..................  1 539 „ 881 „
P re isse lb ee re n .................. 1 283 „ 1 020 „
A usgan g nach F innland 1927 1928
G e tre id e ............................... 1 005 to. 20 531 to.
O b s t.......................................  1243 „ 1873 „
S iidfriicb te ........................... 1001 „ 938 „
Z u c k e r .................................  17171 „ 14 694 „
Ó lk u ch en ............................. 18 357 „ 13 974 „
Eisen a ller A r t ................. 13 839 „ 15 212 „
K ohlen, K oks....................  8 285 „ 37 „
S u p e rp h o sp lia te ..............  4 700 „ 2 654 „

^ iese  Aufstellung ist selbstverstandlich  nicht er- 
^Ł opfend , so f igurieren  beispielsweise noch elek- 
r°technische Erzeugnisse , Zem ent, M aschinen, Glas 

Glaswaren, Tonw aren , Chem ikalien und Ge- 
j^ebe aller Art mit g roBeren Posten  in der Ausfuhr- 
lste iiber S te ttin  nach  Finnland.

U n te r  den le ttlandischen E in g an g en  im Stet- 
!ner H afen  dom inieren  ebenfalls Holz und Holz- 

VVaren. D an eb en  kom m en jedoch  vor allem Flachs 
Und O elsaaten zur E in fuhr,  die a llerdings im letzten 
Jahre infolge der MiBernte sehr zuriickgingen. 
^ ; eiter werden iiber S te ttin  infolge der gee igneten  
j^uhląnlagen B utte r  und E ie r  bezogen. D ie Aus- 
uhrziffern gipfeln auch  h ier  w ieder im Getreide- 
erkehr, dessen Z unahm e gegeniiber dem  Y orjahre,

genau  wie in F innland , ganz auBergewohnliche 
F orm en  angenom m en  hat. AuBerdem  w erden  iiber 
S tettin  in ers te r  Linie Z ucker  und Industr ieproduk te  
n ach  L ettland gemaB fo lgender Aufste llung ver- 
f r a c h te t :

S tettin s s e e w a r tig e r  V erk eh r m it L ettland  
in to  zu  1000 kg  

E ingan g au s Lettland 1927 1928
Ó lfruchte, S a m e re ie n .. . .  4 457 to. 915 to.
F la c h s ...................................  7 494 „ 3 084
IIolz a ller A rt .....................  14 664 „ 21766
B u t te r ...................................  9 965 „ 11065
E i e r .......................................  1954 „ 1266
H o lz w a re n ........................... 3116 „ 4 470
A usgan g nach Lettland .1927 1928
G e tre id e ............................... ..... 1 516 to. 26 990 to.
Z u ck e r................................... ..... 2 832 „ 3 248 „
Z e m e n t................................. ..... 2 476 „ 2 243 „
E is e n ..................................... ..... 6 303 „ 7 503 „
S uperphosp lia te  .............. ......3 866 „ 3 547 „

In der estlandischen E in fu h r  iiber Ste ttin  tritt 
das Holz m engenm aBig  gegeniiber den vorher _ge- 
n an n ten  L an d em  erheblich  zuriick. Dafiir  sind die 
B u tte r transpor te  umso gróBer und  auch  E ie r  w e r
den in groBeren M engen im portiert,  ebenso  etwas 
Flachs, dessen E in fu h r  jedoch, wie bei Lettland 
bereits  erwahnt, un te r  der a llgem einen MiBernte 
des letzten Jahres  zu leiden hatte .  Bei de r  A usfuhr 
von G etreide und Z ucker  zeigen sich auch  h ier  die 
gleichen E rsch e in u n g en  wie bei Lett land  und  F in n 
land. AuBerdem  fallt auf, daB Superphospha te  in

; ''
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sehr s ta rkem  MaBe zugenom m en haben, was mit 
der fo r tschre itenden  In tensiv ierung  der estlandi- 
schen Landw irtschaft zusam m enhangt.  D ie H aupt-  
ziffern sind fo lg e n d e :

S tettins se e w a r tig e r  W a ren v erk eh r m it E stland
in  to. zu 1000 kg

E ingan g au s E stland 1927 1928
F lachs ................................... 1 273 to. 984 to.
IIolz a lle r A r t .................. 994 „ 1145
B u t te r ................................... 7 124 „ 7 292
E i e r ....................................... 599 „ 893
P ap ie r und P a p p e .......... 1171 „ 2 301 95
A u sgan g  nach  E stland 1927 1928
G e tre id e ............................... 255 to. 15 697 to.
Z u c k e r ................................... 1708 „ 4119
O lkuchen ............................. 776 „ 2 989
S u p erp h o sp h a te ................ 545 ,. 5 401 95
E is e n ..................................... 3 810 „ 3 705 5?

D e r Y erk eh r  mit Litauen iiber Memel ist vom
Ste ttiner H a fen  aus vergleichsweise sehr gering. 
Ais einzige groBere Posten  der E in fu h r  w aren  Sa- 
mereien, Oelfriichte und P ap ier  und  Pappe zu 
nennen, in der A usfuhr Zem ent und Superphos- 
phate  gemaB fo lgender Z u sam m en ste l lu n g : 

Stettins se e w a r t ig e r  W aren verk eh r m it L itauen  
(M em el) in  to . zu  1000 kg

E ingang aus Litauen 1927 §1928
(M emel)

Sam ereien, Ó lfru ch te----- 2 224 to. 297 to.
P ap ie r und P a p p e .......... 435 „ 1 595 „
A u sgan g  nach  L itauen 1927 1928

(M em el)
Z em en t................................... 2 481 to. 2 934 to.
S u p e rp h o sp h a te ................ 18 433 „ 16 425 „

Im V erk eh r  mit de r  U .d .S .S .R . iiberwiegt die 
H olzeinfuhr iiber Stettin, daneben  kom m en noch  g ro 
Bere M engen  Flachs, E ier,  Butter, E isen  und Eisen- 
w aren und sneuerdings Ziindholzer aus RuBland. Aus- 
gefiihrt w erden  nach  der Sowjetrepublik Kio hien, P a 
p ier  und  P appe, E isen , M aschinen  und Elektro-, 
erzeugnisse. D ie  A usfuhr iiber S tettin  nach  R u B 
land tritt jedoch gegeniiber der  E in fu h r  von R uB 
land ganz auffallend in den H in terg rund . Ueber-* 
haup t  liegen die russischen Z ahlen  des S te ttiner 
H afens  gegeniiber der Vorkriegszeit  niedrig, aber 
auch  gegeniiber den Gesam tverkehrsziffern  zwischen 
D eutschland und der Sowjetrepublik sind s ieverhalt-  
nismaBig klein. N atiirlich sind samtliche russischen 
Zahlen  infolge der  E ig en a r t  des AuBenhandels der 
Sowjetrepublik  ganz anders  zu bew erten  ais die 
der ub rigen  baltischen  Lander.

S tettin s se e w a r tig e r  W aren verk eh r m it d er  U. d. S. S. R-
in to . żu 1000 kg

E ingan g aus Rufiland 1927 1928
Flachs, Ilanf, Hede, W erg 1 346 to. 1 725 to.
IIolz a lle r A r t .................. 23 959 „ 26 971 „

2 799 „ 2 853 „
7 823 „ 4 280 „

E isen und E isenw aren  . . 11 302 „ 12 829 „
Z iin d h o lz e r ......................... 5? 1 002 „

A usgang aus RuBland 1927 1928
S te in k o h len ...................... 2176 to. 252 to.
E isen a lle r Art ................ 5 734 „ 8 066 „
M a sc h in e n ........................... 3 616 „ 2 592 „
elek tro techn . E rzeugnisse 2 487 „ 2 428 „

S te ttiner F re ib ez irk : B ntterk iih lraum .

Auftenhandel und BeyiflRerung in §@ w icM land.
V on C a r 1 o v o n K ii g  e 1 g  e n , Berlin.

D ie  kapitalis tischen S taa ten  sind grundsatz lich  
dar in  einig, die Zollschranken  aufzuheben und  den 
W aren au s tau sch  freizugeben. W en n  tro tzdem  noch 
im m er Zollmauern, und zwar hohe, bestehen, so 
ist doch  n irgends  M angel an  W a ren  fiir die Be-

volkerung  eine Folgę von ihnen. Im  GegenteiL 
iiberall und besonders in a rm en  Landern , wie z. B* 
in D eutsch land , wird dariiber geklagt, daB Luxus- 
w aren  ins L and  s trom en und  daB das handels ' 
politische In teresse  des S taates  g egenuber  der  Be'
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friedigung der Bediirfnisse der Bev51kerung zu- 
riicktritt.

Genau das Gegenteil davon sehen wir in 
S ow jetruB land: h ier  ist de r  S taat  alles und der 
Burger n ic h ts . ’ D e r  AuBenhandel nimmt, was E i n 
fuhr und A usfuhr anbelangt,  nicht die geringsten  
Riicksichten auf die Bevolkerung. D as  staatliche 
Aufienhandelsmonopol ist das Mittel, den  A uB en
handel m it A usschaltung  der Bediirfnisse der Be- 
volkerung ausschlieBlich nach  den beschlossenen 
Richtlinien der R eg ie rung  zu gestalten. D e r  Zweck 
lst, eine aktive H andelsbilanz zu erzielen und  damit 
vollwertiges Geld in den Besitz der R eg ie rung  zu 
bringen.

D as  A uBenhandelsmonopol, das auch  von den 
H andelspartnern  SowjetruBlands oft ais eine stó- 
ręnde B iirokratis ierung des H ande ls  und  ais H aupt-  
hindernis fiir dessen natiirliche En tw ick lung  lastig 
enrpfunden wird, gesta tte t  andererse its  Abschliisse 
ttn GroBen. Seine H auptsp itze  richtet sich nach  
jnnen gegen  das russische Volk. In  d ieser Bezie- 
hung stellt das M onopol das Instrum ent zur Ver- 
gewaltigung eines groBen Volkes dar, wie es die 
Geschichte in d ieser Yollkom m enheit noch  nie ge- 
kannt hat.

Mit dem K om m unism us an  sich ha t  das AuBen- 
handelsmonopol n ichts zu tun. E s  ware im Gegen- 
teil denkbar,  daB in einem kom m unistischen  Staate, 
^enn  auch  nicht der einzelne Burger, so doch die 
Betriebe, Vereine, G enossenschaften, K om m unen, 
|  rovinzen usw. freien W aren au s tau sch  betrieben. 
P a  dieser A ustausch  im Inneren  zugelassen ist, und 
jeder Biirger, wenn er die Mittel dazu ha t  und  frei- 
llch auch die W aren  vorhanden  sind, sich Kleider, 
j^ahrungsmittel,  B iicher usw. kaufen darf, so liegt 
. ein sozialpolitischer G rund  vor, ihm diesen K auf 
^  A uslande zu verbieten. W en n  dies durch  das 
Monopol geschieht, so spielen grundsatz lich  kom- 
j^unistische Motive dabei keine Rolle, sondern  es 
Randek sich fiir die Sow jetreg ierung  ausschlieBlich 
c|arum, sich mit Hilfe des Monopols auf Kosten 
^er Bevolkerung die finanzielle G rund lage  ihrer 
^ach t zu erhalten, w ahrend  sie sich politisch auf

T e r ro r  stiitzt.
. W ie sich dieser A u B e n h a n d e l s t e r r o r ,

m an  das M onopol nennen konnte, auf die Be- 
vólkerung auswirkt, ist nur denen  bekannt,  die, 
)venn auch  kurze Zeit, mit dem  russischen Volke 
Usammengelebt haben, nicht abe r  etwa G asten  
er Sowjetregierung, die durch  die Bluff-Sehens- 
Urdigkeiten cler Sow jet-U nion geschleppt werden. 

J edem R eisenden  fallt die V ere lendung  und  Ver- 
otterung des russischen Volkes in S tad t und  Land 

Das deutsche Pro le taria t  — vom englischen, 
y 1 erikanischen usw. ganz zu schweigen — ist im 
i ,e^haltnis zum russischen A rbe ite r  gliiiizend ge- 

^ id e t  und genahrt .  W as  m an  in den groBen,
I P p  r* c t p h p n r l o n  c c o n c r h  o r f c l  o  r \ o n  o n  W  I n r & n

Sleht

1 ^ u n 

k .

leer s tehenden  G enossenschafts laden  an W aren  
j ist so m iserabel, daB es in W esteu ropa  nie-

• and anzubieten  w agen wiirde. D eshalb  ist jeder 
ę^ P ° rtierte Stoff, Stiefel oder S trum pf sofort zu 
p ennen. W ehe  nun der Sowjetbiirgerin, die ein 

geschm uggelte  Striimpfe zu tragen  w a g t : sie 
F lrc s°fort  von der G .P .U . gefaBt und  muB beini, 
sch e iner Z olląu it tung  U n te rsuchungshaft  und 

Were G efangniss trafe  erwarten. Falle, wo auf 
Und perlustr ie rter  Briefe ein A ufgebot von

G .P .U .-L eu ten  bei angesehenen  B iirgern  erscheinen  
und umstiirzende H a u ssu ch u n g en  vornehm en, um 
ein P aa r  D am enstr iim pfe  zu finden, die w iderrecht- 
lich aus dem  A uslande ais G eschenk m itgenom m en  
w orden waren, beweisen, daB das AuBenhandels- 
m onopol wirklich mit allen M itteln des T er ro rs  
durchgefuhrt  wird. D e r  kleine gebildete  Teil des 
von der Kulturwelt abgeschn it tenen  russischen 
Volkes h a t  das s ta rks te  Bediirfnis nach  Biichern. 
Ih re  E in fu h r  ist von Ja h r  zu J a h r  erschw ert u n d  
jetzt unm oglich  gem ach t worden. W ich tigste  Me- 
dikam ente, m edizinische Instrum ente , tausend  Ge- 
genstande, dereń  E rw erb u n g  in der iibrigen W elt 
eine Kleinigkeit ist, fehlen  in SowjetruBland und  
sind entweder iiberhaupt nicht o d e r  nach  U eber-  
w indung  phan tas t ischer  Schwierigkeiten zu erhalten, 
nachdem  m an  eine kostspielige und  schwer beweg- 
liche, , ,kraftig  zu schm ierende“ biirokratische Ma- 
schine in G ang  gesetzt hat. — D e r  E in fu h r te r ro r  
wird auch  augenfallig  dadurch  bewiesen, daB allein 
die M an n er  de r  G .P .U .  und  ihre D am en  in a u s 
landischen Kleidern  einherstolzieren und  den N eid  
der verlum pten  M enge wecken diirfen.

Zu denselben M itteln  der V ergew altigung  ha t 
die R eg ie ru n g  gegriffen, um die v e r s a g e n d e  
A u s f u h r  aufrecht zu erhalten. N ach d em  m an  
den Priva thande l bis auf kleinste R es te  ausgem erzt 
hat, muB seine groBere Beweglichkeit und Billig- 
keit, seine Initiative und  F indigkeit  durch die all- 
gegenw artige  M acht der A nkaufsorgan isa tionen  des 
S taatsm onopols ersetzt werden. D a  der  A ppara t  
unm aBjg teuer ist, k an n  dem  B auern  n u r  ein Bruch- 
teil des W ertes  seiner P ro d u k te  gezahlt w erden ;  
den  gróBten Teil sucht m an  ihm  auf dem  W eg e  von 
S teuern  und A b g a b en  o der  einfach durch  ein raffi- 
niertes System  der B esch lagnahm ung  herauszu- 
pressen. D ie eigentliche G rund lage  der russischen 
Ausfuhr, de r  Getre idebau , ist durch  diese Steuer- 
politik und den s taatlichen A nkauf zu geringfiigigen 
festen P reisen  so rad ika l zugrunde gerichtet, daB 
M oskau jetzt zum utopischen  Mittel von S taats- 
p lan tagen  mit Sklavenarbeit greift, um  — sei es 
auch  erst nach  Jah ren  — wieder zur Getreider 
ausfuhr zuriickzukehren. F iirs erste sucht m an  
durch  R au b b au  in Holz und forcierte, w enn auch 
unren tab le  F o rd e ru n g  von N ap h ta ,  Kohle und  an- 
derer  N a tu rschatze  die Liicke in der A usfuhr aus- 
zufiillen. A uch die A usfuhr technischer K ultu ren  
und die von N eb en p ro d u k ten  der Landw irtschaft,  
wie E ie rn  und  Butter, Borsten, D a rm en  usw. wird 
un ter  M iBachtung der N ot im eigenen L ande  ge- 
steigert.  E s  ist nicht anzunehm en, daB ein anderes  
Volk eine solche A usfuhr ges ta t ten  wiirde, wenn 
die P roduk te  im L ande  selbst n u r  auf K arten  in 
hochst ungenugenden  M engen und  schlechter Quali- 
tiit zu h ab e n  sind. Auch h ier  w iederum  ein vo11'm 
endetes Bild wirtschaftlichen T erro rs .

D as  AuBenhandelsm onopol ist im Laufe der 
Jah re  mit der iibrigen W ir tsch a f tsg eb a ru n g  aufs 
engste verwachsen. E in e  O effnung d e r  G renzen 
fiir auslandische W aren  wiirde die im L ande  lierr- 
schende Inflation zur ka tas tropha len  Krise steigern. 
je tz t  hat diese Krise un ter dem  Schutz des Zwangs- 
kurses fiir das Geld mit s trengster  S perrung  der 
Grenzen gegen  die A usfuhr  von G eldw erten e inen  
schleichenden C h arak te r  angenom m en. Die iiber- 
s tarke  Konkurrenz des Auslandes, das billiger und
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besser produziert ais SowjetruBland, wiirde die 
kiinstlich geschaffene unrationelle, ja  meist mit Ver- 
lust a rbe i tende  Industr ie  SowjetruBlands iiber den 
H au fen  rennen. D iese r  Industrie  geniigen nicht 
einmal hohe Schutzzolle, sondern  sie ist bei der 
M inderw ertigkeit  vieler W a re n  auf A bsp er ru n g  des 
Auslandes angewiesen, um  iiberhaupt ihre P roduk te  
absetzen zu kónnen. D ie Sowjetindustrie wiirde im 
K onkurrenzkam pf m it dem  A uslande groBenteils 
verschw inden o d e r  miiBte sich in bezug auf Arbeits- 
zeit, Lohne und L eis tungen  dem  W elts tan d a rd  an- 
passen, d. h. de r  A rbe ite r  miiBte dann  besser unter- 
wiesen und geleitet, besser g en ah r t  und gekleidet 
werden, miiBte ab e r  auch  m e h r  und  vor allen 
D in g en  disziplinierter a rbe iten  und ware nicht m ehr 
den F ach m an n e rn  sozial gleichgestellt und politisch 
iiberlegen. Kurz, das k rankhafte  Gebilde des ru ss i
schen sog. herrschenden  Industr iep ro le taria ts  b rache 
bei der A ufgabe  des A uBenhandelsm onopols schnell 
zusammen, w ahrend  sich un ter  dessen Schutz der 
ZersetzungsprozeB noch lange hinziehen kann.

D ie  Sowjetwirtschaftler sind in der  verzweifel- 
ten Lage, sich so weit vom U fe r  des privaten  W irt- 
schaftssystems in das unsichere E lem en t ih rer  will- 
kiirlichen s taatskapitalis tischen W irtschaft  begeben  
zu haben , daB an  eine U m k eh r  ohne Zusam m en- 
b ruch  nicht zu denken ist. E b en so  wenig  ist abe r  
die A ussicht vorhanden , auf dem  eingeschlagenen 
W eg e  festes L and  zu erreichen. D as  einzige, was 
sie tun konnen, ist, die S teuerschraube  im m er fester 
anzuziehen und  die geduld ige  B auernschaft  im m er 
rad ika ler  auszupressen zwecks S te igerung  der A u s 
fuh r  und  andererse its  die E in fu h r  im m er w eiter zu 
beschneiden. Im  ersten  H a lb ja h r  des W irtschafts- 
jahres  1928/29 ist die A usfuhr von 306 Millionen 
R ubel auf 340,8 Millionen geste igert  worden, frei- 
lich, o hne  die en tsprechende A usfuhr  des W irt-  
schafts jahres  1926/27 m it 370,3 Millionen R ubel zu 
erreichen. Andererse its  ist die E in fu h r  von 352,4 
Millionen im ersten  LIalbjahr 1.927/28 auf 310,5

Millionen herabgese tz t  worden, ohne  freilich den 
T iefs tand  von 1926/27 m it 248,7 Millionen zu e r 
reichen. D e r  erste M onat des zweiten H alb jahres  
b rach te  ebenso wie der N ovem ber v. Js. einen 
EinfuhriiberschuB. Im m erh in  bes tand  noch Anfang 
M ai ein Aktivsaldo von 28,5 Millionen R ubel gegen
72,9 Millionen um die gleiche Zeit des Vorjahres. 
Mit welchen auB erordentlichen O pfern  dieser re- 
lative E rfo lg  erzielt w orden  ist, b rauch t nach  den, 
vo rausgehenden  D arleg u n g en  nicht erst gesagt zu 
werden. D ab e i  beginnt m an  schon jetzt an  den 
weiteren  E in fu h rb esch ran k u n g en  fiir das Wirt- 
schafts jahr 1929/30 zu arbeiten, da  m an  an  eine ins 
Gewicht fallende S te igerung  der A usfuhr un ter den 
jetzigen B ed ingungen  auch  im kom m enden  Wirt- 
schafts jahr nicht g laubt. D e r  E rsa tz  der einzu- 
fiihrenden W a ren  durch  inlandische P rodukte  ist 
ganzlich ausgeschlossen. Im  G e g en te i l : die K lagen 
iiber die V ersch lech te rung  der W a ren  sind allge- 
mein  und  w erden  von den W irtschaftsbehórden  
offen zugegeben. D ie  B etriebe sind, um  der  Sta- 
tistik zu geniigen und die vorgeschriebenen  Spar- 
sam keitsm aB nahm en durchzufiihren, gezwungen, die 
Qualitat herabzusetzen.

D iese in W ir tscha ftsbera tungen  zugegebene 
hochst bedenkliche E rsch e in u n g  laBt die russische 
Produktionssta tis t ik  in zweifelhaftem Licht er- 
scheinen. W ie  soli m an  es glauben, daB der W ert 
der Sow jetproduktion  im letzten M onat im Ver- 
gleich zum gleichen M onat des V orjahres  um  20 
bis 25% gestiegen  ist, nachdem  sie das Yorkriegs- 
n iveau langst i iberschritten  hab en  soli, wenn dabei 
de r  groBte W a ren h u n g e r  im Lande  herrsch t und 
von M onat zu M onat zunimmt ?

Z usam m enfassend  laBt sich sagen, daB der 
A uBenhandel mit seinen stehenble ibenden  o der  zu- 
riickgehenden  Ziffern einen unumstóBlichen B ew eis 
fiir die verfahrene W irtschafts lage der S o w je t-U n io n  
liefert.

Bille bei Anfragen siefs aui den „OSTSEE-HANDll" Bezug zu nehmen.

Pommersche Feuersozietat

Niedrige
Beitrage

Feuer-(Gebaude-,lnhalt-,Ernte-,Vieh-) U nf a 11 - H aft pf I i C ht-
Einbruchdiebstahl- Reisegepack-Transport-
Auto- (Kaśko-, unfaii-, Haftptiicht-) Lebens-, Sterbegeld-

Versicherungen

Erbschaftssteuer-
Versorgungs-
Kranken-

GUnstige
B e d i n g u n g e n

Grofite Sicherheit durch Haftung der Prowinz Pommern

Provinzial-Lebensverficherungf-Anstalt
Gem einniitzige Kórperschaften des óffentl. Rechts, behordlich verwaltet unter Haftung des Provinzial-Verbandes ^ anC^ ^ e 
hauptmann) von Pommern, Stettin, Pólitzer Str. 1, Fernruf 25441. Kosteniose Auskunfte  durch die Anstaiten und > 
Kreisversicherungskom m issare bezw. G eschaftsfuhrer in den Landratsamtern sowie die zahireichen Vertrauensmann ^
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Wirtschaftliche Wachrichten
Sdiweden.

Die technische Revision des Zolltarifs (vergl. , ,0 .-H .“ 
ŝt durch gem einsam e A bstim m ung beider K am m ern 

uber den E infuhrzoll fur Sperrholz abgesch lossen  worden. 
u er Zollsatz von 10 K ronen fiir 100 k g  bleibt bestehen.

Allgem eine Belebung auf dem Londoner Holzmarkt. 
f^ach einem  P rivatbericht aus L ondon an  „H andelstidn ingen“ 

at sich die L age der do rtigen  H olzborse diesm al auB er- 
ordentlich żufriedenstellend gestalte t, und das G eschaft in 
J-okoware hat sich sogar rech t lebhaft entw ickelt. E inzelne 
Ąbm essungen  begegneten  besonders starker N achfrage bei 
anziehenden Preisen. D eals w urden in groB eren M engen 
^ngese tz t. Auf dem  F looringm ark t halt die B esserung an.

Fobbedingungen  sind einige G eschafte zustande gekom - 
men. aber die steigende T endenz auf dem  Fracht,inarkt 
erschwert hier die Lage. D er C ifm arkt ist dagegen  lebhaft. 
V nmsche D eals w urden zu 16 Lstrs. 10 sh. verkauft, 
siebenzollige zu 15 Lstrs. 10 sh. und 2x4 zu 15 Lstrs'!

sh. cif. B esonders bem erkensw ert ist die lebhafte  N ach- 
rage nach 2x9 infolge gew isser V eranderungen  in der Bau- 

^erordnung. E s scheint gegenw artig  tatsachlich mit Schw ie- 
'gkeiten verkniipft zu sein, groB ere M engen von d ieser Ab- 

^essung  zu beschaffen, und z. Z. w erden auch nur kleinere 
|  artien davon um gesetzt. S lating battens sind zu 13 Lstrs.

sh. bis 14 L strs. 100 sh. verkauft w orden. D as An- 
Sebot an russischer W are wird vom M arkt ruhig aufgenom - 

Und zw ar zu P reisen, die den  V erkaufern  einen rech t 
cfriedigenden Gewinn lassen.

^ Stapellauf eines 10 000 Tonners bei den Gotawerken.
ach einer (T.T.)-iM eldung aus G otenburg  an ,,Sydsv. 
agb l.“ ist am  6. Jun i do rt bei den  G otaw erken das .fiir 
venska ostasiatiska kom paniet bestim m te M otorschiff „Shan- 

sVng “ von 10 000 T onnen vom Stapel gelaufen. E s handelt 
l̂ch um ein Schw esterschiff des kiirzlich gelieferten  M otor- 

Jffs ,,N ag a ra“ und wird dank  seiner zwei sechszylindrigen 
j i ^ Selrnotoren bei voller B eladung eine G eschw indigkeit von 
w‘ h ^ no(:en besitzen. Auf der fre igew ordenen  H ellinge 
sdh'* so ô r*: d e r Kiel fiir ein schnellfahrendes Frachtlinien-* 

mff von 5 500 T onnen gestreck t w erden — gew isserm aB en 
an* v.erk leinerter M irrabooka-T yp fiir die R eederei T rans- 
clUantic.
Um 1^ aP^a ŝer^ohung der H olzgesellschaft Mo & Domsjo

10 Mili. Kr. W ie aus Stockholm  gem eldet wird, schlagt 
sm  erw a^u n g  von Mo & D om sjo ak tiebo lag  d e r bevor- 

chenden G eneralversam m lung eine E rhohung  des b isherigen
R a h kapi t al s V-on 19)99 auf 29)199 Mil1’ Kn durch Aus" aj be neuer A ktien von dem  je tz t so beliebten  B -Typ mit

sô  nur 1/5000 Stim m recht. Beziiglich der V erteilung von
s i r n • ’ und Gewinn bei evt). L iąuidation d e r G esellschaft
sten ^ e s itz e r d e r neuen A ktien allerd ings schlechter ge-
seit als S ewohnlichen B -A ktionare. E s ist nam lich
er ens der V erw altung die B estim m ung vorgesehen, daB
Mirl dieJ'enig en G ewinnm ittel, welche die G eneralversam m lung
ailf ll: zur VerteiLung auf A-Aktien bestim m t, zur D ividende
Ą  , “ -A ktien V erw endung finden sollen. Bei einer evtl.
|j °.Sung der G esellschaft sollen die B-A ktien un ter keinen
^a. standen  m ehr ais den nom inellen B etrag  der A ktien er-
die °n ' Falle einer G ratisausgabe von B,-Aktien sollen

Se ausschlieBlich den  A -A ktionaren iiberlassen w erden.
y0 e H erabsetzung  des K apitals darf nur durch A uslosung

B-Aktien zum P arikurs erfolgen.
Wer i es Ho,z.werk S°N w egen Unrentabilitat stillgelegt
»S vien’ N ach einer (T T )-M eldung  aus K ristinsham n an
Pu; Sv- D ag b l.“ hat d e r B esitzer d e r  A ktiebolaget F uru-
&ei]VV° 0cl ar^aBlich d e r gescheiterten  V erhandlungen  zur evtl.
&iir e^ Un^. des &e&enw artig do rt herrschenden  S treiks dem
stinge,rm eister von K ristineham n seine Absicht, die F abrik
t0tlt; eS en> m itgeteilt. W ie D r. H arry  von E ckerm ann be-
Tjnt\ w^r^en  die von den  A rbeitern  gcfo rderten  Lóhne da's
derieri| ehm en in ku rzer Zeit ru in ieren  und eine M oglichkeit,
Ąug a j*en K undenkreis beizubehalten  bestande nicht m ehr.
triebGr iem e’n A ngebot vom  A uslande vor, den  Be-
s^an 1 • . u n te r dem  Schutze eines ZoMs, d e r die iibrige
^abr'i'nav ŝc^ e K onkurrenz ausschlosse, fortzusetzen. Die

^  in Kr. beschaftg it 200 A rbeiter.
hoi^ eines neuen, grofien Kraftwerkes. W ie aus Stock-
A.lbv ^ emelde t wird, ist seitens A vesta ja rnverks A. B. und
die An^a . k lo ra tfab riks A. B. in M ansbo bei K reuger & ToJJ.

usfiihrung einer K raftw erkan lage  im Dal;ilv bei A vesta

S torfors von auB erordentlichen AusmaBen bestellt. D er er- 
fo rderliche S taudam m  iiber den  D alalv wird etw a 20 M eter 
unterhalb  der LandstraB enbriicke gebaut. D ie genannten  Ge- 
seflschaften w erden jede fiir sich ihr eigenes K raftw erk  auf- 
fiihren. D ie V orarbeiten  sollen sobald ais móglich in An- 
griff genom m en w erden. D er ganze Fa!l w ird nach dem  
A usbau eine Leistung von rund 300 000 PS haben.

Die neuentdeckten Erzvorkommen weit reicher ais erst 
angenommen. W ie „G . H . & S. T .“ m eldet, haben die 
wedteren und genaueren  U ntersuchungen  der kiirzlich bei 
G narp im nórdlichen H elsingland en tdeckten  E rzvorkom m en 
erw iesen daB diese um so besser w erden, je tiefer m an 
kom rat. D ies trifft vor allen D ingen auf eine S telle zu, 
nam lich B astasen, wo Gold in einer ReichhaU igkeit von 10 
G ram m  auf die T onne festgestellt w orden ist. D as E rz  
enthalt h ier auB erdem  noch K upfer und Eisen. In d e r  
letzten  Zeit sind nicht w eniger ais hundert M utungen vor- 
genom m en w orden. E s haben sich G ese!lschaften und Ge- 
nossenschaften  gebildet, w elche an  verschiedenen Stellen 
mit S prengungen  und U ntersuchungen  des G esteins arbeiten. 
N ach w eiteren M eldungen soli man erst zuletzt auf groBe 
E rzk ó rp e r gestoBen sein, und m an ist vo!l und ganz iiber- 
zeugt, daB bei G arp in k u rzer Zeit eine um fang re iche  
G rubenindustrie en tstehen werde.

Grilndung einer sćhwedischen Bank in Rumanien. W ie 
,,H andelstidn ingen“ der „D .A .Z .“ entnim m t, verlautet in 
R um anien ,daB der K reugerkonzern  in B ukarest m it H ilfe 
am erikanischen K apitals eine schw edische Bank zu griinden 
beabsichtige. D er rum anische H andelsm in ister soli dem  Piane 
w ohlw ollend gegeniiberstehen.

Der schwedische Streichholzlrust erhalt das Monopol 
fur Belgien. N ach einer (T T )-M eldung  aus Stockholm  an 
,,Sydsv. D agb).“ soli der schw edische S treichholztrust ein 
A bkom m en getroffen  haben, das ihm die gesam te belgische 
S treichholzproduktion  sichert. V erschiedene F abriken  sind 
bereits ^vom T rust iibernom m en worden.

Die M ustermesse in Malmo (A llgem eine L andesm esse) 
findet vom 5. bis 11. A ugust statt.

Ein Lagerhaus im Hafen Malmo wurde am 20. Juni 
durch Feuer vernichtet. D er G ebaude- und W arenschaden  
w ird auf m ehrere M illionen geschatzt.

Der FIugverkehr Berlin—Stettin—Kalmar—Stockholm  
w urde am  21. Jun i mit S tart eines D orn ier-W al-F lugzeuges 
13.45 U hr ab S tettin  in diesem  Ja h r  erstm alig  voll beflogen,

Schiffahrtslinie Stettin-Westschweden-Westnorwegen
Die Stettiner Dampfer-Compagnie teilt mit, daB sie 

sich mit den anderen  in d e r L inienfahrt zw ischen S tettin  
und W estschw eden fahrenden  R eedereien  iiber eine N eu- 
gestaltung  d e r A bfahrten  geeinig t hat und nunm ehr in V er- 
folg d ieser E in igung  die E xped itionen  der M algot-Linie ein- 
stellen, dagegen  in die kom binierte F ah rt S te ttin—W est
schw eden—W estnorw egen  ein treten  wird. D er L iniendienst 
von S t e t t i n  n a c h  W e s t s c h w e d e n  u n d  W e s t 
n o r w e g e n  w ird dem gem aB in Z ukunft von d e r S t e 1 1 . 
D a m p f e r - C o m p a g n i e  gem einsam  mit der R e d e r i -  
a k t i e b o l a g  H a l l a n d  & N o r n a n ,  G o t e n b u r g ,  
sowie d e r B e r g e n s k e  D a m p s k i b s s e l s k a b ,  
B e r g e n ,  un terhalten  w erden. — Fiir d iesen gem einsam en 
L iniendienst wird der alteingefiihrte N am e „ N o r n a n -  
L i n j e n “ beibehalten  w erden. D ie A bfahrten  w erden  wie 
folgt, s ta ttfinden:

1. jeden  D ienstag  ein D am pfer von S tettin  nach M alm o— 
H elsingborg  und G otenburg, bei B edarf Zw ischenhafen 
anlaufend, und allw ochentlich von d o rt nach S tettin  zu- 
rtickkehrend;

2. jeden  Sonnabend ein D am pfer von S tettin  nach M alm o— 
H elsingborg  — G otenburg  — K ristiansand — S tavanger 
und B ergen mit U m ladung in B ergen nach allen w est- 
und nordnorw egischen Ila fen p la tzen ; R iickexpeditionen 
von dort ebenfalis allw ochentlich.
D ie G e n e r a h e r t r e t u n g  der „N ornan-L in jen“ fur 

S tettin  und sein deutsches H in terland  hat die S t e t t i n e r  
D a m p f e r - C o m p a g n i e  iibernom m en. D ie K l a r i e -  
r u n g u n d  A b f e r t i g u n g  sam tlicher D am pfer erfolgt 
durch  die F irm a W. K u n s t  m a n n ,  hierselbst, B ollw erk 1, 
T elefon-Sam m elnum m er 25601. W egen der Spedition in S tettin  
stehen nach wie vor die S tettiner Speditionsfirm en zur 
Y erfugung.
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Norwegcn.
D ie wirtschaftliche Entwicklung in Norwegen ist nach 

derse lben  Q uelle durch ein ruhiges T em po gekennzeichnet. 
D ie Zahl der A rbeitslosen ist z. Z. so gering, daB man bis
1925 zuriickgehen muB, um  auf eine n iedrigere Z iffer zu 
stoBen. D ie in den W erftbetrieben  und verschiedenen anderen  
Industrien  eingetretene B esserung ist zum Teil auf die ge- 
sicherte L age auf dem  G ełdm arkt und andrerseits auf die 
durch  die zw eijahrigen A rbeitstarife geschaffenen ruhigen 
A rbeitsverhaltn isse zuruckzufiihren.

Die Hafen N orwegens. Die H aup thafen  sind die H aup t- 
stad t O s 1 o , der groBte IJm schlagshafen fiir den siidóst- 
lichen T eil und B e r g e n  an der W estkiiste, le tz teres leitet 
seinen U rsp rung  in h istorische Zeit zuriick und hat von jeher 
b luhenden  H andel und Schiffahrt gehabt. H afen  fiir beson- 
d e re  E x p o rtw aren  sind F r e d r i k  s h a l d ,  F  r  e d  r, i k';s - 
s t a d  und S a r p ó b o r g  fiir um fangreiche A usfuhr yon 
H olz, H olzm asse und Papier, S k i e n  fiir H olzm asse, Papier, 
E rze  und N orgesalpeter, S t a v a n g e r  fiir K onserven, Land- 
w irtschaftsprodukte , ebenso wie H a u g . e s u n d  fiir H eringe, 
A a 1 e s u n d und K r i  s t i a n s u n d  fiir die A usfuhr von 
F ischere ip roduk ten  in die M itte lm eerlander; T r o n d h j e m  
u ra lte r H afen  am  T rondhjem fjord . N a r  v i k ,  T r o m s ó ,  
H a m m e r f e s t ,  ersteres fiihrt schw edische E isenerze aus, 
le tz tere  bekann t ais A usgangspunkt fiir die ausgedehnten  
Seehundsfangereien  im nórdlichen E ism eer.

Norwegische Reederei bestellt Dieselmotorschiff von 
5500 Tonnen in Danemark. Zufolge „B orsen“ hat die R ee
dere i Skule in Oslo bei A alborg Skibsvaerft ein D ieselm otor- 
schiff von 5500 T onnen  bestellt. D er Preis soli 1340 000 Kr. 
be tragen . D ie L ieferung erfolgt im Mai oder Jun i nachsten 
Jah res.

Die „Russo-Norwegian Onega W ood Co. Ltd“ hat be-
schlossen, ihre W aldkonzession am  W eiBen M eer aufzugeben. 
D ieses von einer englischen, zwei norw egischen und einer 
hollandischen G esellschaft finanzierte U nternehm en arbeite te  
mit einem  A ktienkapital von 300 000 P f . St. und stellte eine 
sog. gem ischte G esellschaft dar, da die S ow jetreg ierung  
an  ih r mit 50% beteilig t war. D ie G esellschaft hatte  schon 
vor dem  W eltkriege S agew erke am  W eiBen Meer, die d e r 
E nte ignung  durch die Sow jetreg ierung  verfielen. D ie le tz ten  
5 Jah re  haben  nur V erluste gebracht, so daB nun das U n ter
nehm en, ebenso wie die w eiland /W irthsche JKonzession, liqui- 
d iert w erden soli.

DanemarH.
Die Wirtschaft Danemarks im Monat Mai. D ie N atio- 

nalbank in K openhagen  und das S tatistische D epartem ent 
des D anischen S taates erteilen folgende A uskunfte iiber die 
w irtschaftlichen V erhaltn isse D anem arks im M ai:

D i e  d a n i s c h e  L a n d  w i r t s c h a f t ' s ą u s f  u h r  w ar 
fiir die m eisten W aren  groB er ais in dem  en tsprechenden  
M onat des V or jah res; nur die Speckausfuhr w ar etw as ge- 
ringer. D i e  P r e i s e  w aren fiir Speck bedeutend  hoher, 
fiir die iibrigen W aren jedoch etw as n iedriger ais im Mai 
vorigen Jahres.

D e r  W a r e n u m s a t z  m i t  d e m  A u s l a n d e ,  der 
in den ersten  M onaten dieses Jah res  einen bedeutenden  
AusfuhriiberschuB zu verzeichnen hatte, nam entlich auf G rund 
von E isschw ierigkeiten , wies im  M onat April eineri E infuhr- 
iiberschuB von 56 Mili. Kr. (A pril 1928: 13 Mili. Kr.) auf, 
indem  die E in fuhr 212 Mili. Kr. und die A usfuhr 156 Mili. 
Kr. betrug . In den M onaten Jan u ar bis A pril be trug  der 
E infuhruberschuB  in diesem  Jah re  37 Mili. Kr. gegen  57 Mili. 
Kr. in 1928. ^

D i e  E n g r o s p r e i s z a h l  ging im M onat Mai von 
150 auf 148 herun ter. D i e  F r a c h t r a t e n z a h l  ging 
von April bis Miii von 110,8 auf 108,1 herun te r; im Mai 
1928 w ar die Zahl 96,5.

In  den d re i p rivaten  H aup tbanken  sind die A nleihen 
im  M onat Mai mit 9 Mili. Kr. gestiegen, w ahrend die D ar- 
lehen sich auf derse lben  H ohe hielten wie ausgangs April.

D i e  N o t e n m e n g e  ist von 359,4 auf 358,2 Mili. Kr. 
herun tergegangen .

D e  r  A r  b e i t s 1 o s i g k  e i t s p  r  o z e  n t s a  t z w ar aus
gangs M ai etw as n iedriger ais im Mai vorigen Jah res, nam - 
lich 11,0 gegen  14,2o/0 ; in den eigentlichen Industriefachern  
w ar der P rozentsatz  11,6 im Mai dieses Jah res  gegen  14,9 
in 1928.

Leifiand.
Der Handelsverkehr Lettlands mit SowjetruBland hat

sich im ersten  V iertel des laufenden  J a h r e s ! folgenderm aBen 
gesta lte t:

E x p o rt nach SSSR. 8 510 000 Lat
Im port von SSSR. 5 009 000 Lat
B i l a n z  3 501 000 Lat ■

D er G esam texport L ettlands betrug  im genannten  Zeit- 
raum  38 911000 Lat, m ithin erreichte der E xpo rt n a c h  
Sow jetruBland 22 o/0. Zur A usfuhr gelangten  hauptsachlich 
Fertig fab rika te , und zw ar fiir 6 578 000 Lat bzw . 77o/o del 
G esam tausfuhr nach SSSR. Die gesam te Fabrikatausfuhr 
L ettlands betrug  im ersten  V iertel 1929 ■— 14 846 000 Lat, 
von w elcher Sum m ę auf die A usfuhr nach SowjetruBland 
44o/o entfielen. '

E ine weit geringere  Rolle spielte im ersten  Jahres- 
viertel der Im port aus SSSR. Bei einer G esam teinfuhr xn 
der H óhe von 67 475 000 Lat kam en aus SSSR. W aren fiir 
5 0&9-000 Lat oder nur 7 o/0. An erster Stell estand die Em-1: 
fuh r von N ahrungs- und Futterm itte ln , die im ganzen fur 
30 765 000 Lat eingefiihrt w urden, wobei auf die E in fuhr aus 
SSSR. 3 671000 Lat oder 12o/0 entfielen.

Export von Fahrradern naćh SowjetruBland. Um die 
M onatsw ende w urden nach SSSR. 15 W aggons mit F a h r  
radern  lettlandischer P rovenienz ab transportiert. E i n e  weitere 
Sendung von 30 W aggons ist im laufenden M onat in Aus<- 
sicht genom m en.

Beginn des Krebsexportes. D a ab 1. Jun i der Fang 
und Flandel mit K rebsen freigegeben  w orden ist, haben die 
ęinheimiscjhen K rebshandler den  A nkauf und den V ersan 
von K rebsen ins A usland organisiert. D ie ersten  T r a n s p o r t e  
sind nach Schw eden und D eutschland bereits^ abgegangen- 

Die Verhandlungen iiber den AbschluB eines H an d els-  
vertrages mit Litauen nehm en einen giinstigen Verlauf, s0 
daB das Z ustandekom m en dieses fiir beide N adhbarstaaten 
iiberaus notw endigen  A bkom m ens in nachster Zeit b e v o r -  
stehen diirfte.

Zur Frage der Kreditpolitik. In  Z usam m enhang ^  
d e r du rch  d ie  vorjahrige M iBernte hervorgerufenen  V ef ' 
schlechterung der w irtschaftlichen Lage, die u. a. auch 1 
dem  A nsteigen der P assiv itat der H andelsbilanz im l a u f e n d e i  

Ja h r  und R iickgang der V alu tabestande zum A u s d r u c  
kom m t, ist in m aB gebenden W irtschaftskreisen  die Ansie 11̂  
ausgesprochen  w orden, daB die K reditpolitik  der l e t t l d -11 

dischen Bank en einer U m gestaltung  bediirfe. I n s b e s o n d e r  

wird die F o rderung  gestellt, daB Im portk red ite  moglicns 
einzuschranken, dagegen  die A usreichung von E xportkred ite  
zu erw eitern  sei. D a eine soldhe Politik von Seiten d 
S taatsbank  b isher e ingehalten  w orden ist, muB angenoinn16  ̂
w erden, daB es sich hier um eine V erscharfung  d e r ^.in 
schrankung von Im portk red iten  handelt, zu w elcher ein 
R estrik tion  der Im portk red ite  auch seitens d e r P rivatbanke 
zu tre ten  habe.

Recliensćhaftsbericht der Bank von Lettland. Lau* 
R echenschaftsbericht der Bank von L ettland iiber das ve 
flossene W irtscliaftsjahr hat d ieselbe einen Reingew inn y° 
5,7 Mili. Lat gegen  4,8 Mili. Lat im V orjahre erzielt. Y \ e s  
von w urden ca. 2 Mili. Lat zum K apitał geschlagen, welcH 
nunm ehr 23,2 Mili. Lat be irag t. , ^

Handelskammer in Lettland. D er F inanzm inister ^  
die H andelsab teilung  mit d e r A usarbeitung eines Projek 
iiber die G riindung einer H andelskam m er beauftrag t. >

Neue Verordnung b e t r e f f s  U r s p r a n g s z e u g n i s s -  • 
W ie im , ,0 .-H .“ N r. 12, S. 18, erw ahnt w urde, ist je . 
eine neue V erordnung in K raft getreten , wonach das 
sprungsland einer eingefiihrten W are durch sog. U rsprun^-. 
zertifikat besta tig t sein muB, um  un ter den  M indestta 
zu fallen. U n ter U rsprungsland  ist nach der V erordnung c ‘e 
Land zu verstehen, in dem  land w irtschaftliche ProclU' 
vollig erzeugt und Industriep roduk te  w enigstens zur Hal 
des W ertes hergestellt w orden sind. D as zur B earbeitu1 
hinzugefiig te M ateriał muB ebenfalls aus dem  betreffen  ^  
Land stam m en. D as Z eugnis muB ausgesteilt sein dm 
eine dip lom atische oder konsu lare  B ehorde Lettlands, 
Zollam t, eine H andels-, Industrie- oder Landwirtsch*i ^  
kam m er des betreffenden  A usfuhrlandes und g eg ebepSi- 
falls auch durch den M agistrat, d ie  S tadtverw altung , 1 
zeikam m er oder L andrat. Legalisierung durch eine letti^c: 
konsulare oder d iplom atische B ehorde wird dagegen  111 
gefo rdert. Bei P ostpaketen  geniigt Postdeklaration . ,-e

B efreit von der V erpflichtung sind W arenproben, -e 
von H andelsreisenden  m itgefiihrt w erden. Z eugnissen, ^  
in Sprachen abgefaB t sind, welche den le ttlandischen Z o l l b e H  
den Schw ierigkeiten  bereiten  kónnten, m iissen von el 
U ebersetzung  begleite t sein. ,etj

Flachsmarkt und Aussaatflache. W ie bereits geniei
sind die A u ssich ten . fur die d iesjahrige .F lach sau ssaa t m
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giinstig, da die zur B eschaffung von Leinsaat erforderlichen 
Mittel nicht ausreichen. M an rechnet daher, daB nur 60 
bis 65o/o der vorjahrigen  F lachę wird besa t w erden  kónnen. 
Die nach P fingsten  erfo lg te A ussaat hat sich un ter rech t 
giinstigen W itterungsverhaltn issen  vollzogen, spater tra t je 
doch Kalte und R egen  ein, so daB die A ussaat un terbrochen  
Werden muBte. E nde der V orw oche hat sich das W etter 
w ieder gebessert. F e rn e r muB bem erk t w erden, daB die 
Qualitat der L einsaat nicht einw andfrei ist, insbesondere dort, 
wo es sich um  vorjahrige Bestiinde handelt, d ereń  Q uantitat 
sich jedoch nicht genau feststellen liiBt.

W as die M arktlage anbetrifft, so sind in der letzten  
Zeit ca. 500 to Livonian zum  P reise  von 88 Pf. St. ver>- 
kauft w orden, auBerdem  haben die R ussen ca. 800 to 
H echselflachs zu 125 Pf. und ca. 300 to Raloi-Heden zu 
60 Pf. realisiert. D ie S tim m ung kann  im allgem einen ais 
fester bezeichnet w erden, denn groB ere Partien  BKKO w aren 
sehr gesucht. H inzu kom m t, daB die N achrichten  iiber den 
Stand der belgischen und hollanclischen A ussaat ungiinstig 
lauten und die L agę dort sogar ais kritisch bezeichnet wird. 
b ie  F iachsm onopolverw altung L ettlands halt an dem  Preise 
von 92 Pf. nach wie vor fest, doch fand im M inisterkabinett 
eine B esprechung iiber die A banderung der F lachseinkaufs- 
Preise statt.

Holzmarkt. D ie L agę am  H olzm ark t w ird ais giinstig 
bezeichnet. D ie T endenz ist fest, da groBe N achfrage aus 
dem A uslande vorliegt und die P reise anziehen. E s wird 
hauptsachlich auf bofortige L ieferung gedrungen . Auch die 
^lofiung von H olzm aterialien  vollzieht sich zufriedenstellend.

Die Miihlgrabener SuperphosphatJabrik hat laut ihrem  
R echenschaftsbericht das verflossene Ja h r  mit einem  Rein- 
gewinn von 156 0000 Lat abgeschlossen. D ie P roduktion  

S uperphosphat belief sich auf 438 000 Sack und soli im 
taufcnden Ja h re  auf eine halbe Million Sack geste igert 
Werden.

Jahresabschlufó der Firma „Phonix“ . D ie R igaer Ver- 
einigte M etaJlurgische Lokom otiv-, W aggon- und M aschinen- 
‘abrik Akt.-G es. ,,Phónix“ hat das verflossene G escljaftsjahr 
^ i t  einem R eingew inn von 326 945,67 Lat abgeschlossen, 
der folgenderm aBen zur V erteilung gelang t: R eservekapita l 

O/o) i d 345 Lat, A m ortisationsfonds 293 206 Lat und fiir 
'■Johltatige Z w ecke 7000 Lat. ,10 392 Lat w erden auf neue 
^pchnung yorgetragen . In  den V orstand w urden u. a. 
w iedergew ah lt: Dr. Paul Schw abach, M itinhaber des Bank- 
;hauses B leichróder, und Dr. Jak o b  G oldschm idt, M itinhaber 

D arm stad ter und N ationalbank.
Die Induslriekonzessionen. D as M inisterkabinett befaBte 

vvie die „R ig. R undschau” m eldet, mit dem  vom 
^ 'panzm inister au sgearbeite ten  und der E ntscheidung  des 
^Jinisterkabinetts vorgeleg ten  M em orandum  in Sachen der 
^onzessionierung neuer Sperrholz- und T extilfabriken. N ach 
angeren D ebatten  zw ecks nochm aliger, a llseitiger Beleuch- 
Ung der A ngelegenheit sprach m an sich im Prinzip dahin- 

Sehend aus, daB im  E ink lang  mit d e r D eklaration  d e r dern 
zeitigen R egierung, die die E n tfa ltung  d e r freien wirtschaft-J 
\chen Initiative garan tiert, die V erw eigerung  der K onzession 

£lcht statthaft sei. D ie endgultige E ntscheidung  in je d e m  
^nkreten  Fali miisse h ingegen  der K om petenz des I* inanz- 

^ n is te r s  iiberlassen bleiben.
Auf G rund dieser prinzipiellen S tellungnahm e des Mi- 

1sterkabinetts diirfte  der F inanzm inister yoraussichtlich be- 
J6lts in den nachsten T agen  einige K onzessionen zur E rrich- 
Ung von Sperrholz- und T extilfabriken  erteilen.

, Obsternte-Aussichten. D ie d iesjah rige  O bstern te  in Lett-
■ and verspricht bedeutend  schlechter ais im V orjahre auszu- 

a‘len. D ie starken  F roste  haben nicht nur die Anpflan^ 
^u.ngen, sondern  auch d ie  alten  Baum e stark  in Mitleiden-; 
i f 3,̂  gezogen. D asselbe trifft in besonderem  MaBe auch 

^flam uenbam ue zu, d ie  ebenfalls an vielen Stellen 
rósten zum Ó pfer gefallen sind.

Estland.
r AuBenhandel. Im  A p r i l  betrug  der W ert der E i n -  
• { r  14,3 Mili. Kr., der W ert der A u s f u h r  9,6 Mili. Kr.,
2 o hm d er E infuhruberschuB  4,7 Mili. K ronen (im April 1928: 
st n li )- D er E infuhruberschuB  in den 4 ersten M onaten 
7 e.ut sich auf 10,4 Mili. Kr. gegen  6 M illionen iri d e r gleichen •■eu 1923 ___ . ^  b
^ der E infuhr des April tritt G etreide mit 3,2 Mili. K r.

' ° r> Baum  wolle mit 1 Mili. Kr. — In der A usfuhr steht 
Bm Gr ^  MiU. Kr. an  erster Stelle. Auch im Mai nim mt 
der^a* (nac^ vorl. Zahlen) mit 1050 to (886 to im  April) in 

A usfuhr die erste S telle ein.

Vor einer «Erhbhung des Zementzolls in Estland. Seit 
lan g erer Zeit arbeite t in E stland , wie die ,,I.- u. H .-Z tg .“ 
berichtet, nur eine Z em entfabrik  (Port R unda). N euerdings 
ist zw ischen der Industrie und der R egierung  ein A bkom m en 
iiber die L ieferung einer gróB eren M enge billigen Z em ents an 
die N eusiedler und an die R egierung  getroffen  w orden. Alś 
A equivalent ist den Industriellen  eine E rhohung  des Im port- 
zolls auf Zem ent zugesag t w orden. D ie zw eite Z em entfabrik  
,,A sserin“ soli nunm ehr eine vollstandig neue E inrich tung  er
halten  und w ieder in B etrieb genom m en w erden.

Ueber die Entwicklung der Zementausfuhr in den 
le tz ten  Jah ren  b ietet die ,,Rig. WT.JZ tg.“ fo lgende A ngaben:

1921   6 4G8 to
1922   20 751 to
1923   45 253 to
1926   57 267 to
1927  ......  38 791 to
1928 . . . . . .  25048 to

L ieferungen nach U ebersee, wie z. B. nach N ord- 
am erika, S iidam erika und S iidafrika w aren voriibergehende 
E rscheinungen. In den letz ten  Jah ren  fand der H aup tabsatz  
nach F innland und L ettland statt. D ie A usfuhr nach Finn^ 
land sank jedoch von 12 682 to in 1927 auf 12 481 to in 
1928. D ie A usfuhr nach L ettland g ing vo.n 11 400 to in 1927 
auf 8450 in 1928 zuriick. Auch die A usfuhr nach Schw eden, 
die 1927 beinahe 1003 to erreichte, hat fast ganz aufgehórt.

W echselproteste. Im  A p r i l  w urden 7079 W echsel auf 
eine G esam tsum m e von 1,6 Mili. Kr. p ro testiert (April 1928: 
2961 W echsel und 682 000 K r.). D ie Z ahlen  fiir die drei 
ersten  M onate sind im ,,0 .-H J“ N r. 11, S. 25, zu f ind en.

ŁUauen.
Zur Exportforderung wird von der litauischen R egie

rung die E rrich tung  von E xportkom itees geplant, denen 
Fórderung  und U eberw achung  der A usfuhr iibertragen  w er
den soli, zu diesem  Z w ecke soli auch die  P ropaganda  am 
A uslande verstiirkt w erden, um den  E rzeugnissen  Litauens 
neue M ark te  zu erschlieBen.

Die Tendenz des neuen litauischen Zolltarifs. W ie die 
„Lit. R dsch .“ berichtet, sieht der am  2. Jun i in K raft ge- 
tre teńe  neue E infuhrzo lltarif u. a. veranderte  Zollsatze fiir 
nachstehende WTaren  vor. (D ie in K lam m ern .angefiihrten  
Ziffern geben  die b isherigen  Zollsatze an.)

R eis 0,30—0,45 (0,20), K artoffelm ehl und S tarkę 0,()0 
(0,40), verschiedene Gem iise 0,50 (0,15), frische F riichte und 
B eeren 4,00 (2,00), K apern  und 01ivenfruchte 5,00 (2,00)), 
ungeroste te r K affee 1,50 (0,80), geró s te te r K affee 2,00 (1,20), 
gem ahlenes K affeesurrogat 1,50 (0,80), K akao und Bohnen
0,40 (0,20), geróste te r K akao 0,60 (0,40), Z ucker, feiner 0,45 
(0,30), W iirfelzucker 0,50 (0,35), H opfen  2,50 (1,50), A ustern, 
K rabben  20,00 (10,00), nicht besonders benannte  Lebens- 
m ittel 0,40 (0,10), F ensterg las bis 3 m m  0,05 (0,01), E isen- 
und S tahlblech weiB 0,10 (0,05), T oilettenseife 2,00 (10,0Q), 
Schlósser jeder A rt 2,50 (3,00), verschiedene M esser, Scheren, 
G abeln nicht vergolclet und versilbert 2,00 (1,00), Sensen, 
Spaten, Forken , Ilack en  und anderes landw irtschaftliches 
H andw erkszeug  zollfrei (0,05), N ahm aschinen 20,00 (10,00), 
Schreibm aschinen je Stiick 70,00 (50,00), RoBw erke, D resch- 
m aschinen, H ackselm aschinen, Pfliige 0,20 (0,30), D achpappe
0,10 (0,08), Saint, Pliisch aus Baum w olle 6,00 (5,00), astro - 
nom ische, optische, physikalische, chem ische, m athem atische, 
geodatische, m edizinische und Z eichenapparate  u. derg l. m ehr 
4,00 (2,00), G ram m ophone und P latten  6,00 (2,00), litau ische 
P la tten  zollfrei.

D ie oben bezeichneten  Zollsatze w erden, wo nicht 
anders bem erk t, per K ilogram m  erhoben.

Z em ent bleibt w eiter zollfrei, der Satz von 0,03 Lit 
w ird nur von S taaten, mit denen  kein  H an d elsv ertrag  be- 
steht (Polen) erhoben. (V ergl. , ,0 .-H .“ N r. 12.)

Die Steigerung der Preise fiir Lebensmittel halt an. In 
K ow no sind neben den F leischw aren  auch sam tliche M ilch- 

■produkte bedeutend teurer gcw orden, Schw einefleisćh kostet 
etw a 40o/0 m ehr ais im  W inter.

Der Verband der litauischen landwirtschaftlichen Koo- 
perativgesellschaften, kurz  „L ie tuk is“ genannt, hat am  17. Mai 
seine G eneralversam m lung zur B estiitigung der Bilanz von
1928 abgehalten . D ie Bilanz schlieBt am  '31. D ezeinber 1928 
mit 14 083115,72 Lit. K iinstliche D iingem ittel, G etreide, 
M aschinen und landw irtschaftliche G erate  sind fiir 12,1 Mili. 
L it verkauft w orden. D er G esam treingew inn betrug  53 787,04 
Lit, von denen  10 000 Lit dem  G rundkapital, 13 000 Lit 
dem  R eservefonds zugefiihrt w urden, der R est zur Aus- 
zahlung der D ividende von 6 o/0 bestim m t w urde. Die
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H aupteinnahm eąuelle  des V erbandes sind neben dem  W aren- 
um satz die von ihm  in K ow no und Schaulen vom S taat 
gepach te ten  Silospeicher. D ie von ihm in Jan ischki und Birzi 
betriebenen  F lachsrein igungsstationen  und die B aum schule 
in K eidany arbeiten  mit V erlust, w erden jedoch w egen ihrer 
B edeutung fiir die L andw irtschaft nicht geschlossen. D er 
auf der V ersam m lung gew ahlte  V orstand besteh t aus den 
H erren  L apenas, Glemza, D agys, U rm onas und K riksciunas.

Zustrom auslandischer Valuta. L itauen erhalt fortlau- 
fend bedeutende D ollarsendungen  aus A m erika, die iiber- 
w iegend durch die P ost oder d ie B anken geleite t w erden. 
N ach A ngabe der P ost sind 1926: 28,9, 1927': 26 2 und 
1928: 26,0 Mili. Lit aus A m erika nach L itauen gesantit 
w orden. F erner w ird angenom m en, daB durch B riefsen- 
dungen  und am erikan ische B esucher je 1 Mili. Lit nach 
Litauen kom m en, insgesam t also jahrlich durchschnittlich 
29 Mili. Lit.

W echselproteste. Im  M a r z  kam en in L itauen 14 633 
W echsel auf eine G esam tsum m e von 5,5 Mili. Lit zum 
P ro test (vergl. , ,0 .-H .“ N r. 12, S. 19). Im  M arz v. J. 
lau teten  die entsprechenden  Z ah len : 7297 und 2,5 Mili.

Freie Siad! Danzig.
Zum neuen Hoher Kommissar des Volkerbundes w urde 

G raf _ G ravina ernannt. D er bisherige K om m issar verlieB 
D anzig  am  21. Juni, sein N achfo lger soljte E nde Jun i sein 
Amt antreten .

In Danzigs Ganeralhandel hat, nach den D .N .N ., im 
A p r i l  die E i n f u h r  2 488 429 Dz., die A u s f u h j )  
5 028 707 Dz. betragen , wozu in der E in fuhr 3 P ferde, in 
d e r A usfuhr 461 P ferde kam en. G egeniiber dem  V orm onat, 
in dem  infolge der E issperre  die seew artige E in fuhr nur 
173 289 Dz., die A usfuhr 1 527 988 Dz. umfaBte, hat im  
A pril d. J . d er D anziger G eneralhandel eine m erkliche B e 
l e b u n g  erfahren. Z ur E rgiinzung sei erw ahnt, daB im 
A pril 1928 d e r seew artige H afen-E ingang  1 576 444 Dz. und 
der H afen-A usgang  5 424 158 Dz. betragen  hat.

D ie Z u s a m m e n s e t z u n g  des D anziger G eneral- 
handels im April 1929 geh t aus fo lgender Zusam m enstellung 
h e rv o r:

H afen- H afen-

L ebens- und GenuBm ittel
eingang ausgang
214 713 367 145

T ierische E rzeugn . u. W aren daraus 421 610 22 059
H olz und Plolzw aren 57 582 541 283
B austoffe und keram . E rzeugnisse 9 623 64 450
B rennstoffe 56 795 3 998 018
Chem. Stoff und E rzeugnisse 261 162 30 669
E rze , M etalle, M etallw aren  1 448 299 3 482
Papier, Pap ierw aren  
Spinnstoffe und W aren  daraus

9 022 1070
9 612 509

K leidung, K nópfe usw . 11 22
In  der seew artigen  W a r e n e i n f u h r seien u. a. er-

mit 269 206 D z., T hom asm ehl mit 68 891 D z., gem ahlene 
P horphorite  mit 63 000 Dz., C hilesalpeter mit 183 453 Dz., 
E rze  mit 543 370 D z., Schw efelkies mit 305 898 D z., Schrott 
m it 543 098 Dz. An der A u s f u h r  w aren beteilig t u. a. 
G erste m it 174 028 Dz., R ohzucker mit 58 576 Dz., Schnitt- 
holz mit 334 701 Dz., Z em ent mit 63 689 D z., K ohlen mit
3 919 939 Dz.

Schiffsverkehr London—Danzig. W ie die U n i t e d  
B a l t i c  C o r p o r a t i o n  m itteilt, steJIt sie ab M itte Ju li 
an  Stelle des bei Schiew enhorst gestrandeten  D am pfers 
,,B a lta ra“ einen neuen D am pfer un te r dem  N am en „ B a l -  
t a v i a “ ein, d e r den  regelm aB igen w óchentlichen V erkehr 
zw ischen L ondon und D anzig  bzw . G dingen—M em el—Libau 
abw echselnd mit dem  D am pfer „B alton ia“ aufnehm en wird. 
D er D am pfer verfiigt u. a. iiber groBe G efrierraum e, so daB 
er sich besonders fiir L ebensm itte ltransporte  nach E ng land  
eigen diirfte.

Geschaftsergebnisse. „ A r t u s “ D a n z i g e r  R e e -  
d e r e i  u n d  H a n d e l s - A . - G . , D a n z i g .  D as Ge- 
schaftsjahr 1928 erb rach te  einen B ruttogew inn von 204 793,60 
G. U nkosten  erfo rderten  dem gegeniiber 190 343,20 G., so daB 
ein G ew inn von 14 450,40 G. verbleibt, um  den sich der
V e r l u s t v o r t r a g  aus 1927 auf 125 874,33 G. erm aBigt.

C h e m i s c h e  I n d u s t r i e  A.  - G . , D a n z i g .  D as 
am  30. S ep tem ber 1928 abgesch lossene G eschaftsjahr hat 
einen B ruttogew inn von 870 967,46 G. ergeben . N ach A bzug 
des V erlustvortrages von 73 355,22 G., d e r U nkosten  in H óhe 
von 488 235,55 G., von 82 027,82 G. Z insen und nach Ab- 
schreibungen von 127 000 G. verbleibt ein R eingew inn von

100 348,87 G., aus dem  eine D ividende von 5 P rozent laus- 
geschiittet wird.

D a n z i g e r  V e r p a c k u n g s i n d u s t r i e  A . - G . , 
D a n z i g .  Auf der T agesordnung  d e r  auf den  28. d. Mts.> 
einberufenen ordentlichen  G eneralversam m lung steht u. a. 
auch die B eschluBfassung iiber die E r h o h u n g  d e s  
G r u n d k a p i t a l s  \im 100000 G. durch A usgabe neuer 
Inhaber-A ktien  sowie A banderung  des B eschlusses iiber die 
D urchfiihrung der H erabsetzung  des G rundkapitals.

W i e l e r  & H a r d t m a n n  A . - G . ,  D a n z i g .  Die 
G eneralversam m lung der W ieler & H ard tm ann  A.-G., Dan- 
z*g> g e n e h m i g t e  den bekann ten  JahresabschluB , w o- 
nach ein V e r l u s t  von 78 118 G ulden auf neue R echnung 
vorgetragen  w ird. E s erg ib t sich sonach ein G e s a m t -  
v e r  1 u s t von 195 568 Gulden.

AuBerdem genehm igte  die G eneralversam m lung S a - 
n i e r u n g s m a B n a h m e n  zur B eseitigung des Verlustes 
und zur V ornahm e von A bschreibungen. D anach w ird das 
A ktienkapital von 570 000 G ulden auf 10 000 G ulden zu- 
sam m engelegt und w ieder auf 100000 G ulden erhóht.

W ie die V erw altung m itteilte, hat sich das neue Ge
schaftsjahr b e f r i e d i g e n d  angelassen.

P o l n i s c h - D a n z i g . e r  E i s e n k o n z  e r n  A. - G.  Im 
Jah re  1928 ist einschlieBlich G ew innvortrag  aus 1927 in 
H óhe von 1806,07 G. ein R ohgew inn von 169 334,29 G- 
erzielt w orden. H and lungsunkosten  und S teuern  e r f o r d e r t e n  
74 431,67 G. Aus dem  verbleibenden R eingew inn von 
94 902,62 G. w ird eine D i v i d e n d e  v o n 10 P r o  z. v e r t e i l t -

T h e  A n g l o - A y i a t i c  C o m p .  L t d .  L o n d o n ,  
F i l  i a l e  D a n z i g .  P er 31. D ez. 1928 wird ein Warenf- 
um satz von 1 184 597,08 G. ausgew iesen. D ie U nkosten 
betrugen  869 220,52 G. Auf der V erlustseite stehen unein- 
tre ibbare  Schulden (D anzig, Polen und V ertretungen  im Aus
land) in  H óhe von 222 262,17 Gulden. F iir den  A m o r t i "  
sationsfonds w urden 89 669,07 G. verw endet.

Polen.
Der polnisdhe AuBenhandel, dessen. E infuhr im e r s t e n  

Q uartal d. Js . sich auf 792 242 000 Zloty (913 782 000 Zloty 
im ersten  V ierte ljahr 1928) und dessen  A usfuhr sich auf 
544 822 000 Zloty (624 522 000 Z loty) bcLef, gesta lte te  sich 
mit den einzelnen L andern  fo lgenderm aB en:

1. Q u a r  t a 1 1 9 2 9  
in tausend  Zloty p rozen tuale  B eteiligu11̂  

E in fuhr A usfuhr E infuhr Ausfuhr 
England 66 539 48 403 8,4 8,9
O esterre icli 46 879 77191 5,9 14,2
Belgien 14 552 15 046 1,8 2,8
Tschecho-S low . 46 008 64152 7,1 11,8
D anem ark 10 024 16 811 1,3 3,1
F ran k re ich  55 535 10 333 7,0 1,9
H olland  29 045 12 050 3,7 2,2
D eu tsch land  212 399 157 869 26,8 28,9
RuBland 7 835 13 754 1,0 2,5
Schw eiz 24108 9 161 3,0 1,7
S chw eden 10 612 19 537 1,3 3,6
Italien  20144 10 099 2,6 1,8
V erein ig .S taaten  106 830 7 727 13,5 1,4

AuBenhandel. Im  M a i  betrug  der W ert d e r E i n f u h f
272,2 Mili. Zloty, d e r W ert der A u s f u h r  226,8 Mili. Zlot^? 
mithin der E infuhriiberschuB  45,4 Millionen.

Der neue polnische Gutertarif. E r l e i c h t e r u n g e n  
f i i r  d e n  W a r e n v e r k e h r  i i b e r  D a n z i g .  D ie Ar'  
beiten am neuen polnischen F rach ttarif stehen nach <3el1 
D . N . N .  ku rz  vor dem  AbschluB. E ine  besondere B e r i i c k '  
sichtigung hat die E in- und A usfuhr iiber D a n z i g  und 
G dingen erfahren. D ie T arifsatze fiir den seew artigen  V ef' 
k eh r haben  in einem besonderen  H eft A ufnahm e gefunden- 
Bei ih rer F estlegung  w urde, wie das O rgan des p o l n i s c h e n  
V erkehrsm inisterium s (Przem yśl i H andel) versichert, da? 
M om ent des W ettbew erbs mit den  Hiifen von Stettin , B rem eI1 
und H am burg  beriicksichtigt.

F iir die W areneinfuhr auf dem  L andw ege w erden g run^ ' 
satzlich die norm alen T arife  angew andt. U m  ab er den  E ’n'  
fuhrw aren  den GenuB der A usnahm etarife des I n l a n d s v e f '  
kehrs zu erschw eren, erh ielten  le tz tere  die F orm  v° n 
,,S ta tionstarifen“ .

D ie W arenausfuhr auf dem  L andw ege hat eine Fol" 
derung  durch eine R eihe von A usnahm etarifen erfahren.

N achstehend  einige d e r neuen F rachtsiitze fiir die Aus'  
fuh r uber D a n z i g  und G d i n g e n  (die e i n g e k l a m m e r ^  
Zahl stellt den  F rach tsa tz  nach dem  In landstarif d a r) : G e '  
t r e i d e  und H iilsenfriichte iiber D anzig  und G dingen 43,'
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(52) Zl., Mehl, G riitze 45,70 (53) Zl., raffin ierter Z u c k e r  
32 (55,40) Zl., ge lber R ohzucker 26,70 (55,40), bearbeite te  
H o l z m a t e r i a l i e n  17,60 (28,40), T  e r p e n t i n  62,60
(82.20), S t e i n k o h 1 e und K o k s  7,20 (21,60), N a p h t h a -  
erzeugnisse (von D rohobycz nach D anzig und G d in g en ): 
Benzin, Gasolin, Paraffin  45,60 (126,90), N aphtha und 
Schm ieren 35,50 (106,50), T eer, G udron, M azut 28,70 (76,70), 
S a 1 z (auf dem  L andw ege ausgeftihrt) 14 (23,70), iiber 
Danzig und G dingen 9,01 (21,10), Z e m e n t (auf dem  Land- 
Wege ausgefiihrt) 14,50 (22,50), iiber D anzig und G dingen 
12,40 (22,50), Z i n k und B 1 e i iiber D anzig und G dingen 45
(83.20) Zl.

Die Sum m ę der yon d e r B ahnkasse ausgezah lten  Aus- 
fuhrpram ien wird dem  aus der T ariferhohung  erw arte ten  Ge- 
winn von 160 Millionen Zloty gleichkom m en.

Ungarn—Danzig—Gdingen. Zur F órderung  des un- 
garischen W arenverkehrs iiber die H afen D anzig und G din
gen haben d ieser T age  in D anzig, nach der I. u. H .-Z tg ., 
^erhand lungen  von V ertre tern  des D anziger H afenaus- 
&chusses, der ungarischen, tschechoslow akischen und polni- 
schen E isenbahnverw altung  stattgefunden, in denen be
schlossen w urde, einen b e s o n d e r e n  E i s e n b a h n v e r -  
^ a n d zw ischen U n g a r n  und den H afen in D a n z i g  
und G d i n g e n  auf d e r G rundlage eines Sondertarifs ins 
Leben zu rufen.

D ie Listę des W arenverkehrs in dem  b isherigen pol- 
^isch-ungarischen E isenbahnverband  soli erw eitert w erden. 
^unachst sind in dem  T arif enthalten  W ein, E isen  waren, 
^andm aschinen, G etreide, O bstkonserven, G em iisekonservcn, 
l'lachs, H anf, E rze, Pyrit, ' W olle, B aum w olle usw.

Der Ausfuhrzoll auf Roggen und Roggenm ehl, der am
Jan u a r 1927 eingefiihrt w urde, ist nun mit W irkung 

v°m  1 1 . Jun i d. J . a u B e r  K r  af t gese tz t w orden; da<mit 
Verlieren auch alle im Z usam m enhang mit diesem  A usfuhr- 
Z°U erlassenen V erordnungen  ihre G iiltigkeit.

Rilckgang der Holzausfuhr. W ie W arschauer B latter 
^elden , liegen in den polnischen S taats- und P rivatforsten  
jpofie M engen unverkaufter H olzvorrate. In den ersten  
"Ipnaten d. Js . w urden bloB 935 000 to im W erte von 117 
"liii. Zloty ausgefiih rt gegen  1,7 Mili. to im W erte  von 194 
Mili. Zloty im V orjahre. D er A bsatz ist trotz fa llender P reise 
Sering.

W echselproteste. Im  April ist die Z ahl der W echsel- 
Proteste w eiter gestiegen  (vergl. , ,0 .-H .“ Nr. 11). E s gingen 
^Um P ro test 454 679 W echsel im G esam tw erte von rund 
1Q0 Mili. Zloty.

Ein Bergarbeiterstreik ist im B ezirk D om brow o aus- 
Sebrochen, an  dem  sich 6000 B ergarbeiter beteiligen. D er 
y rund  liegt darin, daB die Lohne nicht voll ausgezahlt

kónnen, da das E isenbahnm inisterium  
le K ohlenlieferungen nicht bezahlte.

seit M onaten

RuBland.
AuBenhandel. Im  M a i  betrug  die E i n f u h r  61,2 Mili. 

die A u s f u h r  50,2 Mili. Rbl., m ithin d e r Einfuh,r- 
jerschuB 11 M illionen. — Im  April w ar die H andels- 
\anz mit 7 Mili. Rbl. passiv, w ahrend die erste H alfte  des 

^ r ts c h a f ts ja h re s  ein Aktivum  von 30,3 Mili. brachte, das nun
12,3 Mili. Rbl. reduziert wird.

Rbl.
1 . * ̂  
?>lanz

Die im Umlauf befindlićhen Geldmittel betrugen  am  
1. M ai d. J . 2104,5 Mili. Rbl. gegen  1997,7 Mili. R bl. am  
1 .' A pril d: J . D er April w eist also eine S te igerung  um  
106,8 Mili. Rbl. auf.

Im  V ergleich zum  1. April verteilte sich die G eldm asse 
am  1. Mai d. J . nach den einzelnen G eldarten  wie fo lg t:

ani 1. A pril 1929 am  1. Mai 1929
in M illionen Rbl.

B anknoten 1072,9 1121,4
S taa tskassenscheine 717,7 773,7
S ilberm iinzen 190,3 192,2
K upfer- und

B rorzem iinzen 16,8 924,8 17,2 983,1
1997,7 ~ 2101,5

Die in F rag e  kom m ende D e c k u n g  fiir die obenbe- 
zeichnete G eldm asse gesta lte te  sich gernaB d e r  E m i s -  
s i o n s b i l a n z  der  S t a a t s b a n k  wie fo lg t:

am 1. A pril 1929 am  1. Mai 1929 
W ertm etalle  222,4 223,5
I)evisen 88,9 311,3 88,9 312,4
Sonstige D eckung in T ra tten , 

d iskon tie rten  W echseln  u.
S chu ldyerschreibungen  798,7 847,6

1110 1160
in U m laufD ie w e r t b e s t a n d i g e  D e c k u n g  der 

befindlićhen B a n k n o t e n  stellt sich auf G rund d e r zum 
1. M ai ausgew iesenen  Ziffern auf 27,9o/0 ; dehńt m an jedoch 
die w ertbestand ige D eckung auch auf d ie S taatskassenscheine 
aus, fiir die bekanntlich keine sonstige D eckung  vorhanden 
ist, so erg ib t sich der Satz von nur 14,9 o/o.

Ungeniigende Fleischzufuhren haben  an  verschie- 
denen O rten d e r U .d.SSR . F l e i s c h k r i s e n  her- 
vorgerufen, was sich in M o s k a  u besonders stark  bem erk- 
bar m acht. D ie Griinde des gegenw artigen  F  1 e i s c h - 
m a n g e 1 s liegen neben S a i s o n e i n f l i i s s e n  in d e m 
g e s t e i g e t e n  F l e i s c h k o n s u m  der  s t a d t i s c h e n  
B e v ó l k e r u n g  und de m v e r r i n g e r t e n  F l e i s c h -  
a n g e b o t  von seiten der durch M aBnahm en d e r S ow jet
reg ierung  a u s g e p u m p t e n  B a u e r n s c h a f t .

U m  dem  F leischm angel zu steuern, beabsichtig t die 
Sow jetreg ierung  eine besondere A kt.-G es. fiir fleischschaf- 
fende V iehzucht „ S k o t o w o d "  zu griinden. F iir d ie  zu 
organisierenden  Sow jetw irtschaften  der G esellschaft „S ko to - 
w od“ sollen bereits 1,6 Mili. H ek ta r geeigne ten  L andes zur 
V erfiigung stehen, daru n te r 1 Million H ek ta r in K asakstan , 
100 000 H ek ta r im B ezirk Staw ropol, 100 000 H ek ta r im 
B ezirk Salsk usw. Auf d iesen Sow jetw irtschaften  sollen 
300 000 Stiick GroBhornvieh un tergebrach t w erden. AuBer- 
dem  ist beabsichtig t, viehziichtenden B auernw irtschaften  in 
V iehzucht treibenden  G ebieten S teuerverg iinstigungen  zu ge- 
wiihren.

Die Brotkarte bleibt auch nach der neuen Ernte. D er
R at d e r V olkskom m issare hat beschlossen, das H andelskom -j 
m issariat aufzufordern , beim  A nkauf der neuen E rn te  die 
o irherigen  G etreidepreise in G eltung zu lassen. E s w urde 
beschlossen, die „E inkaufbuch le in“ d e r S tadtbevólkerung, 
mit anderen  W^orten das K artensystem , beizubehalten .

Revaler Borsenlturse.
Estlandische Kronen.

JCurfe. Rigaer BOrsenhurse
Lettlandisdie Lat. (Ls.)

agen

L®uyork . 
fi2n,d°n .

Koi? lm 
p o 6”'1 
‘ ai-is ’

^ig|terdam
*trQssel * 
f e f a n d  !

; •
Y^apest'
b Z T " .  . 
DS i agU_ (8"c h e c k)

G em aclit 20. Juni 21. Juni 22. Juni 19. Juni 20. Juni 21. Juni
Kaufer Verk. K Sufer V erk. Kfiufer V erk Kauf. V erk. Kaut. V erk. K am . V erk .

3.7490 3.7590 3.7485 3.7585 3.7485 3.7585 1 a m e rik . D o lla r . . . 5.182 5.192 5.182 5.192 5.182 5.192
18.175 18.225 18.175 18.225 18.175 18.225 1 P fu n d  S te r l in g . . . 25.17 25.22 25.17 25.22 25.17 25.22
89.45 90.05 89.40 90.— 89.40 9 0 .- 100 fran z . F ran c s  . . . 20.27 20.42 20.27 20.42 20.26 20.41

9.40 9.45 9.40 9.45 9.40 9.45 100 be lg . B elga  . . . . 71.90 72.45 71.90 72.45 71.90 72.45
100.45 101.05 100.45 101.05 100.45 101.05 100 sch w e iz e r F ran c s 99.65 100.40 99.65 100.40 99.65 100 40
99 85 100.45 99 80 100.40 99.80 100.40 100 i ta lie n is c h e  L ire  . . 27.10 27.31 27.10 27.31 27.09 27.30
99.80 100.50 99.80 100.50 99.75 100.45 100 sch w ed . K ro n en  . . 138.95 139.65 138.95 139.65 138.95 139.65
14.65 14.90 14.65 14.90 14.65 14.90 100 no rw eg . K ro n en  . 138.15 138.85 138.15 138.85 138.15 138.85

150.55 151.35 150.55 151.35 150.55 151.35 100 d a n isc n e  K ro n en  . 138.10 138.80 138.10 138.80 138.10 138.80
72.10 72.60 72.10 72.60 72.10 72.60 100 6 s te r r . S c h illin g  . . 72.70 73.40 72.70 73.40 72.70 73.40
72.10 72.70 72.15 72.75 72.15 72 75 100 tsch ech o -s lo w ac . Kr. 15.33 15.48 15.33 15.48 15.33 15.48
52.03 52.55 52.05 52.55 52.05 52.55 100 h o lla n d . G u lden  . . 208.20 209.25 208.25 209.30 208.25 209.30
19.60 20.00 19.60 20.00 19.60 20.— 100 d e u tsc h e  M ark . . 123.75 124.35 123.75 121.35 123.75 124.35
11.10 11.30 11.10 11.30 11.10 11.30 100 f in n ian d . M ark  . . 13.— 13.12 13.— 13.12 13 — 13.12
52.70 53.30 52.70 53.30 52.70 53.30 100 es tlan d . M ark  . . . 138.10 138.80 138.10 18S.80 138.10 138.80
65.35 66.05 65.35 66 05 65.35 66.05 100 p o ln . Z lo ty  . . . .  

100 lita u is c h e  L its  . . .
57.55 5 \75 57.55 58.75 57.55 58.75

41.75 42.95 41.75 42.95 41.75 42.95 51.10 51.80 51.10 51.80 51.10 51.80
36.95 37 55 36.95 37.55 36.95 87.55 1 SSS R -T sc h erw o n ez — — — __ —

192.50 194 .- 192.50 194.— 192.50 194 .-
72.70 73.30 72.70 73.30 72.70 73.30
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f i n n l a n d .

AuBenhandel. Im  M a i  betrug  der W ert der E i n f u h r
819,2 Mili. Fm k., der W'ert der A u s f u h r  497,7 Mili. Fm k., 
m ithin der E infuhriiberschuB  321,5 Mi'l. Fm k.

Fiir die ersten  fiinf M onate ergeben  sich dem nach fol
gende Z ah len : E i n f u h r  2717,8 Mili. Fm k., A u s f u h r
1553,3 Mili. Fm k., E infuhriiberschuB  1164,5 M illionen. D em  
Jah re  1928 gegeniiber bedeu te t das eine A bnahm e von rund 
420 Mili. Fm k., dem  Ja h re  1927 gegeniiber ab er eine 
Zunahm e von fast 300 Mili. Fm k. -— Die nachsten  M onate 
w erden entscheiden, ob e s . gelingt, den EinfuhriiberschuB  her- 
un terzudrucken . -

Die Schiffahrt im Marz stand unter dem  EinfluB der 
ungiinstigen W itterungsverhaltn isse. D ie Zahl der angekom - 
m encn Schiffe be trug  93, die der abgegangenen  73 mit 
78800 R gt. bzw. 58500 R gt. F iir die Zeit Jan u a r b is 
M arz 1928 kam en 365 Schiffe m it 274 900 R gt. ein und 
gingen  aus 369 Schiffe mit 282 800 R gt. Im  Marz- betrug  
die Zahl der Passag iere  3700, im Jan u ar bis M arz ab e r 
11000, gegen  5000 P assag iere  im M arz 1928 und 13 000 
in den ersten  drei M onaten 1.928. —- In der Periode Jan u ar 
bis M arz 1929 betrug  die W a r e n e i n f u h r  auf finn- 
landischen Schiffen 87 000 to, auf auslandischen Schiffen 
aber 133 000 to, die W a r e n a u s f u h r  auf finnlandischen 
Schiffen 80 000 to und auf auslandischen Schiffen 120 000 to.

Butterausfuhr. Im  M a i  d. J . w urden 2071 to B utter 
ausgefiihrt gegen  1537 to im Mai 1928 und 1875 to im  Mai 
1927; dreiviertel d ieser M enge gingen nach E ngland , fast 
einviertel nach D eutschland und der kleine R est nach Diine- 
m ark. In den ersten  fiinf M onaten d. J . w urden 8010 to  
B utter ausgefiihrt g egen  6096 to  in d e r en tsprechenden Zeit
1928 und 8127 to 1.927.

Die Butter- und Kaseausfuhr 1928 betrug  nach A ngaben 
der groB en B u t t e r  - E x p o r t  - G e s e l l s c h  a f t  V a  1 i o : 

B u t t e r  13 376 to im W erte  von' 457,6 Mili. Fm k. 
K a s e  1 648 to „ „ „ 33,2 „

D er D urchschnittspreis fiir B utter stellte sich 1928 auf 
31,59 Fm k. je kg  gegen  29,94 Fm k. fiir 1927. D er D urch
schnittspreis fiir K ase betrug  1928: 16,35 Fm k. je kg, gegen 
15,51 Fm k. im Jah re  1927.

Die Ausfuhr von Holzmasse betrug  in den 4 ersten 
M onaten d. J . (in K lam m ern die Zahlen  fiir die ent'- 
sprechende Zeit 1927):

M echanische M asse 31 772 to (32 786 to) 
Chem ische M asse 143 417 to (139 188 to).

Die schwedischen und finnlandischen Holzverkaufe. W ie
„H andelstidn ingen“ den A ngaben der schw edischen Fach- 
zeitschrift „Svensk T ravaru tidn ing“ entnim m t, erreichten die 
H olzverkaufe seitens Schw edens bis M itte Jun i etw a 755 000 
S tandards, w ahrend sich die V erkaufe F innlands bis zu 
diesem  Z eitpunkt um  780 000 S tandards bew egen. Die 
schw edische Z iffer umfaBt etw a 110 000 S tandards gehobelte  
W'are.

Die Entwicklung des Kraftwagenverkehrs. D ie V e r -
w e n d u n g v o n K r a f t w a g e n  hat sich in F innland in 
den letzten  Jah ren  k ra ftig  entw ickelt. W ahręnd  per 1. A ugust
1923 in F innland nur 2900 K raftw agen  von zusa|m,men 
80 000 PS vorhanden w aren, be trug  die A n z a h l  K raft
w agen A nfang 1929 insgesam t 33 200 von bedeutend  iiber 
1 Million PS. D rei V iertel sam tlicher K raftw agen  beśtajid  
aus P e r s ó n e n a u t o m o b i l e n . ,  und z w ar 22900. An 
O m nibussen w aren 1490 vorhanden und an  L a s t w a g e n  
8770. Die Anzahl M o t o r f a h r r i d e r  betrug  Anfang 1929 
insgesam t 5600. Auf den K opf der B evólkerung berechnet 
entfiel auf je  158 E inw ohner ein Personenautom obil, auf je  
2421 E inw ohner 1 O m nibus, auf je  411 E inw ohner 1 Last-< 
k raftw agen . D ie a m e r i k a n i s c h e n  A u t o m o b i l e  sind 
vorherrschend. Im  Jah re  1928 w aren rund 91. o/o Personen- 
k raftw agen , 87o/0 O m nibusse und 92<>/o L astk raftw agen  in 
F innland am erikanischen U rsprunges.

Das elektrische W asserkraftwerk Imatra w urde am 
25. Mai d. J . in G egenw art des P rasiden ten  der R epub lik  
feierlich eingew eiht (vergl. auch den A rtikel im ,,Ó .-PI.“ 
Nr. 10, Seite 20). D ie groBe U eberlandzen tra le  soli den 
Siiden F innlands mit S trom  versorgen. D ieses W'erk kann  
im jetzigen  A usbau 81 009 T urbinen-PS . erzeugen , nach dem

vollen Ausbau aber etw a 220 000 PS. — D ie Lange der 
Leitungen be trag t 500 K ilom eter. Die Jah resle istung  wir 
auf 150 M illionen K ilow attstunden berechnet.

Pramien fiir den Anbau von Zuckerruben. N a c h d e m  
der R eichstag  einen B etrag  von 5 M illionen finnischen Mar 
fiir die A usteilung von Pram ien fiir den Anbau von Zucker"7 
riiben bew illigt hat, sind nunm ehr durch V erordnung v o m -
4. April 1929 die naheren  V orschriften iiber die Zahlung 
dieser Pram ien erlassen w orden. D anach soli die Pranu6 
nach dem  G ewicht d e r an die R ohzuckerfabrik  in SalP 
(B ezirk Abo) gerein ig ten  Z uckerruben  d erart verteilt w e r d e n ,  
daB fiir in dem  engeren A nbaugebiet der R ohzuckerfabrik 
e rzeug te  R iiben 8 penni je k g  und fiir auB erhalb | l i e s e s  
B ezirks erzeugte R iiben 9—20 penni je kg  erlegt w e r d e n -  
D ie hóchste Pram ie, 20 penni, wird z. B. fiir R iiben gelr 
zahlt, dereń  V ersand von E isenbahnstationen  aus stattfindet, 
die in einer E n tfernung  von 410 km  von der R ohzucker
fabrik  in Salo liegen.

Zellstoff-Fabrik des W aldhofkonzerns. D er Bau der
von dem  W aldhofkonzern  gep lan ten  Z ellstoff-Fabrik  bel 
K exholm  ist M itte Mai in A ngriff genom,men worden.

Die neue Handelskammer in Kotka beginnt ihre Tatig' 
keit. N achdem  die R eg ierung  'die S tatu ten  der neuen 
delskam m er in K otka besta tig t hat, hat diese ihre T atig k e i 
nunm ehr aufgenom m en.

700 Jahrfeier der Stadt Abo. Am 15. Jun i beging die 
ehem alige H aup tstad t F innlands Abo (T urku) das F.eSt V11- 
700 jah rigen  B estehens. G leichzeitig w urde der restaurier 
Dom, das N ationalheilig tum  . F innlands, neu gew eiht. Ab°: 
die zw eitgroBte S tad t F innlands, hat gegen  70.000 L in_ 
w ohner und ist auch heu te  noch ein K ulturzentrum  F inJ, 
lands. Seit 1919 ist auch die U niversitat w ieder erstanden- / 
D ie S tadt w urde 1.229 von den Schw eden gegriindet un 

-gleichzeitig der m onum entale D om  erbaut. In  Zeiten 
H ansa maclite- sich der deutsche EinfluB auch in Abo s,ta^ t 
bem erkbar und schlieBlich ging die V erw altung der Sta 
in die H ande der deutschen K aufleute iiber. E nde 
15. Jah rh u n d erts  w urde dann das deutsche E lem ent ciurc 
die Schw eden verdr;ingt.

Abo ist auch heute noch mit seinem  yerhaltnismaB1# 
Iange eisfreien H afen  und mit gu t en tw ickelter I n d u s t r i  

ein w ichtiger H andelsp latz  des Landes.
M ogę d iese illteste K u ltu rsta tte  F innlands auch fernd  

hin bliihen und gedeihen!

Eine Sondernummer des „Mercator“ ist am  15.
erschienen. E s ist ein stattliches Buch, das 21 verschiede^^ 
A ufsatze iiber das W irtschaftsleben Finnlands in sch '|  ̂
d ischer und einen ,,E  i n  B l i c k  a u f  d i e o k o n o m i s  
L a g e “ auch in deu tscher Sprache bringt. — D er das ; , 
jahrige Jub ilaum  feiernden  S tad t Abo sind m ehrere Ar t l ' 
gew idm et. D iese Publikation ist sicher geeignet einen gu 
E inblick in F innlands W irtschaftsleben zu geben.

. *) D ie erste U niversitat in Abo w urde 1640 g e g r iin ^ ^  
wo sie bis 1828 bestand, dann  aber, nach cler groJj 
Feuersbrunst, nach H elsingfors iibergefiihrt w urde.

K a r s n o f i c r o n g c i i  d e r  F i n l a n d s - B a n K .
F in n la n d is c lie  M ark. V erkau ler.

19. Juni 20. Juni 21. Juni 22. «fufl
N ew -Y ork ....................................  39,70 39,70 89,70 -in^SO
L o n d o n ......................................... 192,80 192,80 192,8o W g L
S t o c k h o l m .................................... 1006,25 1066 25 1066,23 1 0 ^
B e r l i n ..............................................  949,50 949,50 949,50
P a ris  . ..............................................  156,00 156,00 156 00 ■
B rftssel . . . . .  553,00 553,00 553,00 JnsOO
A m s te r d a m .................................... 1598,00 1598,00 1598,00
B a s e l ................................................... 765,50 765,50 766,00 M J
O s l o ..................................................  1060,50 1060,50 1060,50 1 W ^ 0
K o p e n h a g e n .................................... 1060,00 1060.00 1060,00
P rag  . ..............................................  118,50 118,50 118,50
R om  ..............................................  208,50 208,50 208,50 2 0 ^
R e v a l ..................... ......................... 1064,00 10M,00 1064,00 10 ^ ’n0
R iga .........................................  767,00 767,00 767,00 76/.
M adrid  .........................................  568,00 564,00 567.00 5° /,u



€isenbahn  -  GiiieryerScehrs  -  n a ch rich te n .
B earbeitet vom  Y erkehrsburo  der Industrie- und  H andelskam m er z u Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Deutscher Eisenbahn-Giitertarif, Teil I, Abt. B. D ie In-

haltsbezeichnungen in den F rach tb rie fen  „S o jasch ro t“ oder 
j>Sojabohnenschrot“ sind, sofern es sich um entfette tes Soja- 
“phnenschrot handelt, nicht tarifgem aB und en tsprechen 
j^cht den B estim m ungen des F u tterm itte lgesetzes. E n tfe tte tes 
^pjabohnenschrot ist nach dem  Fu tterm itte lgese tz  ais „ex tra - 
J^ertes S o jaschro t“ oder „S o jaex trak tionssch ro t“ zu be- 
?pichnen. D ie F rach t ist dah er .nur dann nach d e r ,Klasse 

(T arifstelle „O elkuchen  usw .“ ) zu berechnen, w enn die 
^h a ltsan g ab e  „ex trah ie rtes  S o jaśchro t“ oder „S o jaex trak tions- 
s^hrot“ lautet o der die Inhaltsangaben  „S o jasch ro t“ oder 
»Sojabohnenschrot“ Z usatze enthalten, aus denen hervor- 
§eht, daB es sich um  R iickstande d e r G ew innung von Oel 
^  PreB- oder Auszieh- (E x trak tions-) V erfahren handelt. 
^ndernfalls ist die F rach t nach der K lasse A zu berechnen.
„ Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 4 (Verkehr Deutsche
^eehafen—Oesterreich bzw. Donauumschlagstellen und um-
Sekehrt). Mit G iiltigkeit vom 1. Sep tem ber 1929 w ird d e r 
^bschnitt A „G eltungsbere ich“ vorgenannten  T arifs wie folgt
SefaBt:

„D ieser D urchfuhrausnahm etarif gilt nur fiir die darin  
' U% efuhrten G iiter zw ischen bestim m ten deutschen See- 

afenbahnhófen und bestim m ten D eutscli-osterreichischen 
renziibergangsbahnhofen und D onauum schlagstellen  und 
war im  V erkehr m it O esterreich und dariiber hinaus gele- 

&enen L andern, jedoch nicht im  V erkehr mit der Schw eiz.“
& purchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr Deutsche 
^eehafen—Polen und umgekehrt). D ie G iiltigkeitsdauer des 
p etreidem indestm engentarifs in A bteilung D des A bschnittes 

auf Seite 56 des vorgenannten  T arifs w urde um 1 Ja h r  
erlangert. D ie Jah reszah l 1929 w urde in 1930 abgeandert.

j. Reichsbahn-Giitertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife). 
I ^  Ausnahmetarif 13 g (M agnesit) tritt mit G iiltigkeit vom
■ Juli 1929 fiir M agnesit, roh, auch kaustisch  gebrannt, Isowie 

|°rnahlen, von den  B ahnhofen W artha-F rankenberg  und 
-obten nach allen  B ahnhofen der D eutschen R eichsbahn in 
Kraft.

^  Der Ausnahmetarif 34 (Hanf usw.) w ird zum 1 . Ju li 
® unter A ufhebung des b isherigen  neu ausgegeben.

mit Ausnahmetarif 35 (E isen und Stahl usw.) w urden 
Urn G iiltigkeit vom 13. Jun i 1929 im W arenverzeichnis 

ę, er K lasse B, A bschnitt V b  h inter ,,K raftsch lepper“ : 
” raBenlokom otiven“ nachgetragen .
Um ^ erner w urden mit G iiltigkeit vom gleichen T age 

er_den V ersandbahnhófen zu I
mit F rach tsa tzzeiger 2 

1 
2 
2

„ 2Und

D achau Bahnhof 
Essen-ALtenessen R heinisch 
GroBdubrau 
Liebschw itz (E lster) 
O sterburken

pnter den S onderfrach tsatzen  zu II 
tln-Zabelsdorf und S tralsund abgetragen.

ais Y ersanclbahnhofe nach-

F rankfurt-H óchst, .
H anau  N ord,
K arlsruhe W est,
M annheim  Industriehafen ; 

und unter den S onderfrach tsatzen  zu II :
B arm en-H  eubruch,
D ortm und-E ving,
D ortm und Vschbbf.,
E lberfeld-O ttenbruch ,
K óln-K alk Siid,
Ohligs,
S to lberg  (R heinl.) Miihle 

ais E m pfangsbahnhófe nachgetragen .
Im  Ausnahmetarif 59 (B leiglatle usw.) w urde mit Giil- 

tigkeit vom 13. Jun i 1929 un te r den V ersandbahnhófen  der 
Z iffer I „Schw einfurt I ib f .“ nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 60 (Kleiderbiigel usw.) w urde mit 
G iiltigkeit vom 13. Jun i 1929 u n te r den V ersandbahnhófen  
zu a) ,,H a llenberg“ nachgetragen.

Im  Ausnahmetarif 95 (Borax usw .) w urde mit Giiltig- 
ke it vom 13. Ju n i 1929 in d e r E rliiu terung  zum W arenver- 
zeichnis h in ter ,,R asorit“ das W ort „T in k a l“ und un te r den  
E m pfangsbahnhófen  zu Z iffer III ,,Z ittau“ nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 122 (K affee) w urde ab 13. Jun i
1929 „D ortm und V schbbf.“ un ter den  S onderfrach tsatzen  
nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 165 (Graphitschmelztiegel) w urde 
m it G iiltigkeit vom  13. Jun i d. Js . „D resden  E lbu fer A lt- 
s tad t“ .unter den  V ersandbahnhófen  nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 188 (Bestim m te Artikel bei Einfuhr)
w urden mit G iiltigkeit vom  13. Jun i 1929 die B ahnhof e 

B ayreu th  St. G eorgen,
C ranenburg,
M uldenhiitten,
M uskau,
N eustad t (O denw .),
N iesky,
R eichenbach (O berlaus.),
R heinfelden (B aden),
Sandbach (O denw .),
Stockach,
W eiB w asser 

ais E m pfangsbahnhófe aufgenom m en.
U eber d ie H ohe der F rach tsa tze  erteilt das y e rk e h rs 

buro  der Industrie- und H andelskam m er zu S tettin  Auskunft.

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-Tschechoslowakiscber Giiterverkehr (Verkehr 

mit deutschen Seehafenstalionen), Heft 8. Mit G iiltigkeit vom
1. Ju li 1929 w erden in der B esonderen F rachterm aB igung fiir 
G iiter des T arifs N r. 21 d ie  E rm aB igungsbetrage erhoht. p ie  
E rm aB igungsbetrage sind fiir S tettin  von den S tationen  
F rysta t, L iskovec u F rydku , M oravska—O strava-Privoz, 
Svinov-Vitkovice und T rinec unter

vCr Der Ausnahmetarif 35 c fiir Eisen und Stahl von E isen- 
Sandbahnhofen der R eichsbahndirek tion  O ppeln nach be- 

St B ahnhofen der R eichsbahndirek tionen  O sten und
lrt tra t zum 15. Jun i d. Js . in K raft.

tio-i Im Ausnahmetarif 49 (Flachglas usw.) w urde mit 
Vom J un* d. Js . D ortm und V schbbf. ais E m p- 

&sbahnhof un te r den S onderfrach tsatżen  aufgenom m en.

Giiit; \ m . Ausnahmetarif 49 (Flachglas usw .). w urde mit 
Z\x j S^eit vom 13. Jun i 1929 un ter den V ersandbahnh6fen 

»G roB dubrau“ nachgetragen.
mit r- 1 Ausnahmetarif 52 (Papier und Pappe usw .) w urden 

■, J dltigkeit vom  13. Jun i d. Js . die B ahnhófe Bad 
Koj ^ b u r g  (T hiiringerw .), D arm stad t H bf., G roBdubrau, 
S o ^ k  N ord, M ichelstadt und T aubenbach  un ter den 

uerfrach tsatzen  aufge

fiir 10 t 
fur 15 t

183
153

h
199
165

214
178

d
229
191

244 hc. 
203 hc.

Zum  gleichen Z eitpunkte  wird die S tation  D ubi u 
K ladna mit E rm aB igungsbetragen  nachgetragen . D ie .E r 
m aB igungsbetrage sind fiir S tettin  von Dubi u. K ladna un te r

fiir 10 t 
fiir 15 t

65
56

b
86
75

108
94

(J
118
103

129 hc. 
112 hc.

renom men.
^eit m Ausriahmetarif 53 (Garnę usw.) w urde mit Giiltig- 
VersaV01̂  13. Ju n i d. Js . d e r B ahnhof „V o ite rsreu th“ lais 

ndbahnhof un te r den S onderfrach tsatzen  aufgenom m en.
Ausnahmetarif 58 (R eis usw.) w urden mit Giiltig- 

0m 13. Jun i 1929 un ter den S onderfrach tsatzen  zu I :

c) Auslandische Tarife.
Oesterreichisch-Ungarischer Eisenbahnverband. Mit Giil- 

tigkeit vom 1. Ju li 1929 tritt un ter g leichzeitiger A ufhebung 
des V erbandgiitertarifs, Teil II, H eft B, vom 1. F eb ruar 
1927 nebst den  N ach tragen  1—III ein neuer T arif in K raft 
(Vgl. , ,0 .-H .“ N r. 10 v. 15. 5. 1929 S. 29).

d) Verschiettenes.
Umrechnungskurse in den Giiter- und Tierverkehren mit 

dem Ausland. Mit G iiltigkeit vom  13. Jun i 1929 w urde d e r 
in N r. 12 des „O stsee-H andel“ B ekanntgegebene E rhebungs- 
kurs unter -,,D anem ark“ von 113 in 112 Rpfg- abgeandert.



28 O S T S E E - H A N D E L Num m er 13

mitteilun&en 
der Industrie- und. Handelskam m er zu Stettin

Seesdiifiahri.
Nachtrag zur Gebiihrenordnung, betreffend die Er- 

hebung der Kosten fiir die gesundheitspolizeiliche Kontrolle 
der den Hafen von Swinemiinde anlaufenden Seeschiffe usw. 
vom 20. Mai 1925, Regierungs-Amtsblatt S. 178. D er N ach
trag , der vom 22. M ai 1929 stam m t, hat fo lgenden WortH 
la u t : i

„§ 1. D er le tz te  A bsatz d e r Z iffer A II der G ebuhrenr 
ordnung  vom  20. M ai 1925, welicher lau te t: „Schiffe, die 
nur zw ischen In landshafen  verkehren , zahlen nur die H alfte 
d e r vorstehend zu I und II festgese tz ten  G ebiih ren“ , kom m t 
in  Fortfall.

§ 2. D er zur G ebiihrenordnung vorn 20. M ai 1925 un te r 
dem  26. A pril 1927 erlassene N ach trag  (R egierungs-A m ts
blatt Seite 82) wird aufgehoben.

§ 3. Von der Entrdchtung dćr un ter A I d e r G ebiihren- 
o rdnung  vom 20. M ai 1925 aufgefiihrten  G eblihren sind 
befre it: ;

1. F iihr- und Trajektsichiffe der Reichs- und S taatsbahn,
2. Schiffe und F ah rzeuge  der Reichsm arine,
3. Schiffe des D eutschen  Schulschiffvereins,
4. F ahrzeuge, w elche A ufsichtszw ecken oder W asserbau- 

zw ecken dienen,
5. F ahrzeuge, w elche regelm aB ig nur zw ischen deutschen 

H afen  — einschlieBlich D anzig  und M em el sowie d e r 
danischen Insel B ornholm  — verkehren, also kleine 
K iistenfahrt betreiben.
Lauft ein solches Schiff ausnahm sw eise einen auslan- 
dischen H afen  (abgesehen  von den vorbezeichneten) an, 
so ist es nur fiir diese F ah rt gebiihrenpflichtig .
D ie B efreiung d e r un te r 5 aufgefiihrten  Fahrzeuge ist 

jederzeit w iderruflich.
§ 4. D ieser N ach trag  tritt am  1. Jun i 1929 in K ra ft.“

Flufcdilffaltrf.
Sperrung der Schleuse in Brahenmiinde. W ie der O ber- 

p rasiden t m itteilt, bleibt die Schleuse in B rdyujsecie (B rahen- 
miinde) auf d e r W asserstraB e W eichsel—O der, beim  U eber- 
gang  von der W eichsel au f den  B rom berger K anał und die  
kanalisierte  N etze, fiir jeglichen Schiffsverkehr in der Zeit 
vom  17. Ju n i bis 10. A ugust 1929 geschlossen, da diet 
Schleuse einer R enovierung un terzogen  w erden muB, w as in- 
folge des langandauernden  F rostes nicht in der Zeit, in 
w elcher der S chiffsverkehr ruht, ausgefiihrt w erden konnte.

Auftenhandel.
Amerikanische Zolltarifrevision. E inem  der Industrie- 

und H andelskam m er vorliegenden B ericht iiber die am erika
nische Z olltarifrevision ist zu entnehm en, daB eine von maB-' 
gebenden  N ew  Y orker F irm en veransta lte te  U rrtfrage iiber 
die voraussichtlichen A usw irkungen des neuen Z olitarifent- 
w urfs auf die A usfuhr aus D eutschland nach den  V erein ig ten  
S taa ten  fo lgendes Bild ergeben  ha t:

W are b illigerer Q ualitat w ird ganz allgem ein durch  den 
neuen Z olltarifen tw urf m ehr betroffen  ais solche besserer 
Q ualitat. — E s w ird fe rn e r darau f hingew iesen, daB die 
einzelnen E rhóhungen  der T arifsa tze  im allgem einen nicht 
so gefahrlich  fiir die E in fuhr aus D eutschland anzusehen 
seien ais vielm ehr die A enderungen  d e r Z ollyerw altungs- 
bestim m ungen. Insbesondere  heg t m an die gróB ten B edenken 
gegen  d ie A enderung  d e r Section 402, betreffend  die  Zollw 
reclam ation. B isher w ar die M óglichkeit gegeben, gegen  
Z ollentscheidungen an  die G erichte zu appellieren . D ies soli 
in  Z ukunft in W egfall kom m en. D ie Z ollverw altungsstellen  
w erden also selbstandig  und  allein entscheiden. In  Zukunfti 
w ird gegen  d ie  von einem  A ppraiser ge troffene E n tscheidung  
nur R eklam ation  an das T reasu ry  D epartm en t m oglich 
sein. DaB die A ppraiser und das T reasu ry  D epartm en t in 
Zukunft auf g leichen Linien ihre E ntscheidungen  fallen 
w erden, daB d iese Linien fe rner von der einheim ischen In 
dustrie  sehr stark  beeinfluBt w erden und daB sich in fo lgej 
dessen  in  Biilde eine feststehende R ech tsprechung  d e r Zoll- 
yerw altungsbehorden  im  Sinne d e r am erikan ischen  Industrie  
herausb ilden  wird, dariiber herrsch t in K reisen am erik a -1 
nischer Im porteu re  kein  Zweifel. Von besonderer W ichtig- 
keit fiir das  gesam te E in fuhrgeschaft ist d e r A bsatz 402 
„V alue“ d e r .Y orlage. D ieser A bsatz, der dem  Z ollabschatzer

und dem  Schatzam t d ie  endgiiltige E n tscheidung  dariibei 
einraum t, welche W arenbew ertung  der Z ollveranlagung zu- 
g runde geleg t w erden soli, erm oglicht es praktisch , die am e
rikanische P reisbasis bei der V erzollung zu benutzen. Aus- 
landische F ab rikan ten  haben keine M óglichkeit zu wissen, 
welche V ergleiche mit am erikanischen F abrikan ten  g en3aCj 
w erden und kónnen nicht berechnen, wie hoch die 
veran lagung  sich stellen wird. D ie B ew eislast liegt ausschlieJj 
lich dem  Im porteu r ob, und die  F ak tu ren  der auslandischewn 
Fab rikan ten  w urden in den m eisten Fallen fiir die Zollveran- 
lagung  keinerlei B edeutung haben.

D ie eingangs erw ahnte  A ufzeichnung befaBt sich sodann 
mit den A usw irkungen der Zolltarifrevision auf die einzelnen 
W arengattungen . In teressen ten  kónnen den Bericht von der 
K am m er beziehen.

Handel und Gewerbe.
Schuldner-Verzeichnis auch bei der Industrie- und Han 

delskammer. N ach den B estim m ungen der Z i y i l p r o z e B o r  

nung befindet sich bei jedem  A m tsgericht ein V erzeichn^ 
derjen igen  Schuldner, w elche vor ihm  den  O f f e n b a r u n g s  

eid geleiste t haben  o d e r gegen w elche von dem  Am sr 
gerich t w egen V erw eigerung  des E ides die H aft angeordne 
w orden ist. D ieses V erzeichnis kartn von jederm ann eing 
sehen w erden, und es ha t auf A ntrag  d e r U r k u n d s b e a m  e 
der G eschaftsstelle beim  A m tsgericht iiber das Bestehe 
od er N ich tbestehen  einer E in tragung  in dem  iiber die Ofie  ̂
barungseide  gefiihrten  V erzeichnis A uskunft zu geben. ^ ieSoe 
Schuldnerverzeichnis hat naturgemiiB eine besonders g r°  
B edeutung fiir d a s  G eschaftsleben, und es w ird deshalb  vo  ̂
nehm lich von K reisen des H andels und G ew erbes von e 
B efugnis zur E insich tnahm e und A uskunftseinholung UIj^ 
fangreicher G ebrauch gem acht. D adurch hat sich eine se 
starkę  Inanspruchnahm e der B eam ten des A m tsgerichts e 
geben, d ie fiir d iese B eam ten eine erhebliche B elastung 
deu te t und iiberdies vom Publikum  ais erschw erend enlk 
funden w ird. . . n

Auf G rund einer allgem einen V erfiigung des P reu B isd  ^  
Justizm inisterium s kónnen nur den am tlichen B erufsver^  
tungen (Industrie- und H andelskam m ern , Landw irtscha 
kam m ern, H andw erksr und G ew erbekam m ern) auf An 
A bschriften  aus dem  Schuldverzeichnis erteilt w erden, a .^ 
denen auch von d iesen  B eru fsvertretungen  A uskiinfte ^  
dem  gesetzlich zulassigen R ahm en erteilt w erden kónnen- 
U m  die bezeichneten  Schw ierigkeiten  fiir die K reise i 
H andels und G ew erbes zu beseitigen , ha t d ie Industrie- ^ ^
H andelskam m er bei dem  O berlandesgerichtsprasiden
angereg t, daB der K am m er vom  A m tsgericht S tettin  e ,
yollstandige A bschrift des Schuldnerverzeichnisses erteilt uMit'

halteri
daB dieses V erzeichnis du rch  laufende kurzfristige 
te ilungen des A m tsgerichts auf dem  L aufenden 
wird. D er O berlandesgerich tsprasiden t ha t -r ht
B itte entsprochen. Aus technischen G riinden ist es ni 
moglich gew esen, eine A b s c h r i f t  des S c h u l d v e r z e i c h n i s  ^  
aus den ganzen  le tz ten  5 Jah ren  herzustellen, so n d ern  
w ar nur m oglich, das Schuldnerverzeichnis vom  1. J aI^oia
1929 ab an  die Industrie- und H andelskam m er zu geben- 
diesem  Z eitpunkt ab liegt nunm ehr also- eine yo lls tan  & 
A bschrift des. Schuldnerverzeichnisses im B e i t r a g s b i i r o  <- 
Industrie- und H andelskam m er, und es kann  d o rt fiir die & 
nannte  Z eitspanne dieselbe A uskunft erteilt w erd en , wie ^  
beim  A m tsgericht erteilt w ird. Im  In teresse einer schnen6 
E rled igung  der A nfragen w ird den H andel- und 9 e 'v e r j i r  
tre ibenden  angera ten , d iese A uskunft in Z ukunft b e i der 
dustrie- und H andelskam m er u n d  nicht b e im  A m tsg er 
einzuholen.

G e l d - ,  B a n h -  u n d  B d r s c n w e s e n .
W echselversteuerung. D ie Industrie- und H a n d e ls  " bei

m er m acht darauf aufm erksam , daB im  W echselverkehr 
der V ersteuerung  von W echseln fo lgendes zu beachten  ^

1. W e c h s e l ,  d ie  vom A ussteller, sow ie . j en, 
akzepte , die vom A kzeptan ten  aus der H and  gegeben  ,wel' n- 
m i i s s e n  v o r h e r  v e r s t e u e r t  w erden. Bei rejjer 
dung oder P riisentation  von W echseln durch den Auss ^  
zur A nnahm e muB der A kzeptan t die W echselsteuer’ x , 
R iickgabe oder W eitergabe entrichten. B e i  Z u w . i  
h a n d l u  n g  h o h e  S t e u e r s t r a f  e.
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2. W echselsteuerm arken  sind bei allen R eichspostan- 
stalten zu haben ; d ie  W echselsteuer be trag t 10 Pfg. p ro  
angefangene hundert R eichsm ark.

3. D ie W echselsteuerm arken  w erden dicht am  rechten  
°beren  R and  auf d e r R u c k s e i t e  des W echsels fest aufr 
geklebt und zw ar im  R egelfalle unm itte lbar am  R ande d e r  
^chm alseite; — M ehrere M arken w erden zunachst unm ittel- 
bar nebeneinander und, falls der R aum  nicht reicht, unter1- 
einander aufgeklebt.

4. D ie W echselsteuerm arken  sind zu en tw erten  und 
' zwar durch E in tragung  des E n tw ertungsdatum s (T ag , M onat

Ja h r)  — T ag  und J a h r  in arab ischen  Ziffern, M onate 
B uchstaben. — D ie E in tragung  kann  mit T in te  o d e r durch 

chreibm aschinenschrift oder S tem pelaufdruck erfolgen. — 
u^rad ierung , D urchstreichung  etc. ist verboten. A llgem ein 

Ubliche D atum sabkiirzungen  sind erlaubt.

Posf, Telcgraphic.
FIugverkehr, Luftpostbeforderung. V erzeichnisse der 

Urte, d ie mit den  S tettiner F luglinien gunstige AnschluB- 
vęrbm dungen haben, mit A ngabe der A nkunftszeiten am  Be- 
stim m ungsort, kónnen von In teressen ten  bei d e r A uskunfts- 

He des Postam ts 1 , G riine Schanze 20, Z im m er 69 (E rd t 
&eschoB), unentgeltlich  abgefo rdert w erden. Sie b ieten  den  
^ew erbetre ibenden  die M óglichkeit, sich iiber d ie bei Be- 
nutzung der L uftpost m óglichen V orteile schnell und einfach 
pU orientieren. D er L uftpostzuschlag  be trag t im Inland fur 
l ^ tk a r t e n  und B riefe in der ersten  G ew ichtsstufe nu r 

' u Rpf., im V erkehr mit dem  A usland, abgesehen  von einigen 
usnahm en, nur 20 Rpf. D ie B enutzung der L uftpost kann

em pfohlen w erden.

Aufliieferung von Packchen. D ie Post k lag t daruber, 
ali jetz t haufig  Packchen  mit Gegenstafnden aufgeliefert 
crden, d ie un te r dem  EinfluB d e r W arm e leicht verderben  
Uer F lussigkeiten  absetzen, w odurch andere  Sendungen  be- 
cnmutzt w erden. F iir die A bsender kónnen daraus leicht 

i eiterungen und E rsa tzverb ind lichkeiten  entstehen. D ie Post 
auch berechtig t, d erartige  Sendungen von der B efórderung 

UsziischlieBen. E s em pfiehlt sich daher, solche G egen- 
Srt w*e Friichte, Beeren, B utter und andere  leicht 

m elzende F ette , in der heiBen Jah resze it in Packchen 
y c u  zu versenden. Auch zu an derer Z eit ist es ratsam , eine 
^ P - k u n g  anzuw enden, bei der d e r Inhalt so gesichert 

> daB eine B eschadigung an derer Sendungen nicht vorkom - 
le^ kann.

lin  Zwefte Somm erausgabe des Reichskursbuchs fiir 1929.
Rah 6 T a g c . vor dem  l - Juli erscheint die 2. S om m eraus- 
ej e des R eichskursbuchs. Sie enthalt auBer den inzw ischen 
der^ r-^etenen F ah rp lananderungen  die neuesten  F ahrp lanc 
^  ~ ■E isenbahnen  in F rankreich , G roB britannien und Irland, 
Tii i E stland , L itauen, G riechenland, R um anien und der 
sten ^ er V erkaufsp re is be trag t wie b isher 6,50 RM. Ber 
scu Sen. nehm en alle Postanstalten , die B ahnhófe der D eut- 
biiros sow le auch B uchhandlungen und Reise-
£Onst

le^erung nicht zu rechnen  ist.

J]rj ^nzulassige Briefumschlage. Die A ufbrauchfrist fiir 
Ze e^Urnsch lage mit unzuliissigem  A ufdruck la»uft E nde D e-

er ab. E s em pfiehlt sich deshalb, bei der H erste llung  
° rci er U m schlage schon je tzt die B estim m ungen der P ost- 

*ung genau  zu beachten : 
ge A bsenderangaben  sow ie W erbeanzeigen  m iissen bei

?'nnlichen und eingeschriebenen B riefsendungen auf die 
der T(Se-lte und d a s  l i n k ę  D r i t t e l  d e r  V o r d e r s e i t e  
geri rie fum schlage usw. be.schriinkt bleiben. D ie Bestim m un- 
Usw \ auch auf S tre ifbander (fiir D rucksachen
Zettól  ̂aschen (fiir W arenproben), aufzuklebende A nschrift- 
iiber dergl. U m schlage usw. m it A ufdrucken, d ie  sich
Hand » ganze  R uckseite erstrecken, m iissen am  oberen  

der R uckseite einen m indestens 21/2 cni b reiten  freien  
haben. D ies ist nicht erforderlich, w enn sich auf der 

Sten SeiHC nur A bsenderangaben  befinden oder an  an d e re r 
Sela^. • R uckseite  ein entsprechend  groB er R aum  frel- 
die is t- Z ur V erm eidung von U eberstem plungen  durch 
sende fstem peIm aschinen wird em pfohlen, mit den  Ab- 
Umschr- Und W erbeaufdrucken  auf der V orderseite  der Brief- 

Ffi l e etw a 3,5 cm  un ter dem  oberen R ande zu bleiben. 
r F e n  s t e r  b r i e f e  besteh t fo lgende A usnahm e: 

der v  m,scIllage mit einem  F enster, das in das linkę D ritte l 
Ralln ord erseite h ineinragt, kónnen bis auf w eiteres in d en  

°berhalb  des F ensters bis zur H alfte  des U m schlags

son°S en.t&eSen- B aldige B estellung w ird em pfohlen, weil 
T; ,st bei dem  beschriinkten  U m fang der A usgabe auf

und in dem  R aum  unterhalb  des F enste rs bis zum  linken  
D ritte l des U m schlags mit A bsenderangaben  und W erbean 
ze ig en , bedruck t w erden. D ie A nschrift kann  in d e r ganzen  
l3reite des F ensters erscheinen. In Zw eifelsfallen em pfiehlt 
es sich, vor E rte ilung  von D ruckauftragen  fiir B riefum 
schlage usw. A uskunft beim  P ostam t einzuholen. B riefum 
schlage m it unzulassigem  A ufdruck sind noch vielfach im 
G ebrauch.

Postpaketverbindungen von Stettin nach fremden Lan
dem . Im  M onat Ju li 1929 bestehen  fo lgende Postpaketverb in - 
dungen von S tettin  nach Finnland, E stland  und L ettland :

d e s  S c h i f f e s O berfah rtsdauer

mungs-
land schluf

fungs-*
hafen

A bgang
(ungefahr Name

E igentiim er
Schiffs-

gesellschaft

bis
H afen Tage

1 2 3 4 5 6 7 8

Finnland S te ttin 6. 13. 20 . 
u. 27 . Juli 

16 U hr

Riigen Rud. C hrist. 
G ribel 

S te ttin  *)

H elsingfors 44SI

3. 10. 17 
24 . und 
3 1 . Juli 
16 U hr

A riadnę Finnische 
Dam pfschiffs- 

gesellschaft 
in H elsingfors

V 4 6S t.

k.V
*cL
Ecd

P
V-

S te ttin 2. Ju li 
6. „
9. „ 

13. „ 
16. „ 
20 . „ 
23 . „ 
27 . „ 
30 . „
l 8 ' / 4U hr

B randbg
W artbg .

S lraBbg.
B randbg.
W artbg .
Strafibg.

B randbg.
W artbg
StraBbg.

S te ttin e r
D am pfer-

Com pagnie
A .-G .

S te ttin

K o tk a
W iborg
K o tk a
W iborg
K o tk a
W iborg
K otka
W iborg
W iborg

2

E stland T3
UlbcaaboJQ

<
01u"0
UtoO<a

H
B

<

S te ttin 2. Ju li . 
6. „
9. „ 

13. „ 
16. „ 
20. „ 
23 . „ 
27 . „ 
30. „
l 8  7 4U hr

B randbg.
W artbg .
StraBbg.

Brandbg.
W artbg .
StraBbg.

B iandbg
W artbg .
S trafibg .

Reval
V
??

»

. V

2

3. 10. 17. 
24. u 31 . 

Juli 
16  U hr

A riadnę Finnische 
Dam pfschiffs- 

gesellschaft 
in H elsingfors

Reval 4 lS t .

6. 13. 20 
u. 27 . Juli 

16 U hr

Riigen Rud. C hrist. 
Gribel 

S te ttin  *)

Reval 40 „

L ettland S te ttin 6. Ju li 
13. „ 
20 . „ 
27. „ 

l5'/4

R egina
Mordland
R egina

Mordland

Rud. C hrist. 
Gribel 

S te ttin  *)

Riga 40 „

*) A enderungen bleiben vorbehalten .

Innere Angelegeitheifen.
B eeidigung von Sachverstandigen. In  d e r Sitzung des 

geschaftsfiih renden  A usschusses der Industrie- und H an d e ls
kam m er am  11. Ju n i 1929 ist H e rr  T isch lerm eister Pau l 
M u l l e r ,  S tettin , ais S achverstand iger fiir T i s c h l e r -  
a r b e i t e n ,  in der S itzung vom 25. Jun i H e rr D iplom -Jn- 
gen ieu r Ju lius T a  e g  e n  fiir landw irtschaftliche M aschinen 
und G erate, m aschinelle A nlagen, M otorfahrzeuge und Zug- 
m aschinen óffentlich angestellt und beeid ig t w orden.

Verleihung von Ehrenurkunden. Von der Industrie- und 
H andelskam m er zu S tettin  sind E h ren u rk u n d en  fiir lang- 
jah rige  und treue D ienste an  fo lgende H erren  verliehen 
w orden.:

1. M e n g e ,  Paul (53 Ja h re  bei den G erm ania-V ersiche- 
rungs-G esellschaften  zu S te ttin );

2. G l i e s c h ,  W ilhelm  (48 Ja h re  bei den G erm ania- 
Y ersicherungs-G esellschaften  zu Stettin)^
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3. P I  ii c k  h a n ,  A lbert (47 Jah re  bei den G erm ania- 
V ersicherungs-G esellschaften  zu S te ttin );

4. H e n n i g ,  A ugust (25 Ja h re  bei der F irm a I. Go!J- 
now  & Sohn, S te ttin );

5. S t a h l k o p f ,  M ax (25 Jah re  bei der F irm a N au- 
m ann & Rietz, G. m. b. H ., S te ttin );

6. R i c h t e r ,  Paul (40 Ja h re  bei der S tettiner B erg- 
schloB-Brauerei, A ktiengesellschaft, S tettin );

7. W o l f f ,  Johannes (25 Ja h re  bei der D achpappen- 
fab rik  Louis L indenberg , S te ttin );

8. R u t h e n b e r g ,  Carl (25 Ja h re  bei der F irm a Julius 
R ohleder, S tettin).

Ver$difcdenes.
— D er b isherige  G eneralkonsul von den V erein ig ten  

S taaten  von A m erika in H am burg , G abriel Bie R avndal, 
ist zum G e n e r a l k o n s u l  d e r  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  
v o n  A m e r i k a  i n  B e r l i n  ernannt worden.

Die Arbeitsmarktlage der alteren Angestellten. D ie Ar- 
be itgebersp itzenverbande wie die V erein igung d e r D eutschen 
A rbeitgeberverbande, die V erein igung d e r A rbeitgeber- 
verbande des deu tschen  G roBhandels, d ie  H auptgem einschaft 
des deutschen E inzelhandels, de r R eichsverband d e r B ank- 
leitungen  und der A rbeitgeberverband  deu tscher V ersiche- 
rungsun ternehm ungen  haben  E nde vorigen Jah res  eine Um - 
frage bei ihren  M itg liedern  iiber die A ltersgliederung und 
iiber die D auer d e r B etriebszugehorigkeit d e r A ngestellten  
veranstalte t, dereń  E rgebn isse  in einer D enkschrift der V er- 
e in igung d e r D eutschen A rbeitgeberverbande en thalten  sind. 
D ie D enkschrift setzt sich mit den Griinden, die nach Auf'- 
fassung der A rbeitgeberschaft in erster Linie fiir die A rbeits- 
losigkeit der a lteren  A ngestellten  m aBgebend sind, ausein- 
ander. Sie spricht sich nachdriicklich gegen  jegliche w eiteren 
Z w angsm aB nahm en auf dem  G ebiet der B eschaftigung der 
a lteren  A ngestellten aus. In teressen ten  kónnen die D enkschrift 
von der K am m er leihw eise erhalten.

Kraftfahrzeug-Registrierstellen. D ie D eutsche T reuhand- 
A ktiengesellschaft fiir W arenverkehr weist darau f hin, daB 
sie A nfang Ja n u a r  1929 eine K raftfahrzeug-R egistrierstelle  
geschaffen  hat. D ies ist geschehen  im E invernehm en und 
un ter M itw irkung des R eichsverbandes der A utom obil- 
Industrie , des R eichsverbandes des K raftfahrzeug-H andels 
und -G ew erbes und des V erbandes D eutscher M otorrad / 
H and ler sow ie einer groBen A nzahl deu tscher und auslan- 
d ischer A utom obilfabriken und -firm en wie auch d e r M ehr- 
zahl der sich m it d e r F inanzierung  von K raftfah rzeugen  be- 
schaftigenden F inanzierungs-Institu te  und R uckversicherungs- 
G esellschaften. D anach m elden sam tliche fiihrenden deutschen  
F inanzierungsinstitu te  die von ihnen beliehenen K raftfahr- 
żeuge heute bei d e r D eutschen  T reuhand-A ktiengesellschaft 
fiir W arenverkehr zur E in tragung  in das K raftfahrzeug- 
reg is te r an. D ies ist insofern  von W ichtigkeit, ais sich jeder 
K aufm ann grundsatzlich  vor B eleihung eines K raftfahrzeuges 
je tz t dariiber un terrich ten  kann, ob dieses nicht bere its  mit 
R echten  eines D ritten  belastet ist. Bei der neuen E inrichtung 
sind b isher ca. 30 000 K raftfah rzeuge reg is tr ie rt worden. 
In teressen ten  konnen die B estim m ungen fiir die K raftfałir- 
zeugreg istrierste lle , die der K am m er vorliegen, von le tz te re r 
erhalten.

Budibesprediung.
M orgenbesser’s Umrechnungstabellen fiir Frachtsatze 

ąuslandischer Wahrungen in Reichsmark. Mit H ilfe d ieser 
T abellen , w elche fiir die U m rechnung tschechoslow akischer,

ungarischer, polnischer und osterreichischer W ahrung in 
R eichsm ark erschienen sind, ist es moglich, d i e  i n v o r -  
e r w a h n t e n  W a h r u n g e n  a u s .  g e d r i i c k t e n
E i s e n b a h n -  u n d  S c h i f f s f r a c h t s a t z e  i n  w e - 
n i g e n  S e k u n d e n  i n  R e i c h s m a r k  z u  e r m i t t e l n .  
B isher muBten von jedem  Spediteur und von jeder Firm a, 
die mit D eutschland angrenzenden  L andern  in G eschaftsver- 
b indung stehen, die E isenbahn- und W asserfrach tsatze durch 
um standliche M ultiplikation und groB eren Z eitaufw and er- 
rechnet w erden, w obei F eh ler nicht ausgeschlossen waren. 
D ie jetzt herausgegebenen  T abellen  bestehen nicht aus einem 
Buch, in w elchem  erst viel gebliittert w erden muB, sondern 
nur (fiir jede W ahrung getrenn t), aus einem einzigen, ein.' 
seitig bedruck ten  B latte. D ie U m rechnungstabellen  konnen 
d ah er jedem , der nach d e r T schechoslow akei, U ngarn , Pol en 
und O esterreich, o d e r im D urchzug durch diese L ander 
zu verfrach ten  hat, w arm stens em pfohlen w erden.

D er P reis jeder einzelnen T abelle  b e trag t bei porto- 
fre ier Z usendung nur 60 R eichspfennig ; fiir alle  vier T ab e llen  
zusam m en, oder bei w ahlw eiser, gleichzeitiger A bnahm e von 
vier T abellen , nur 2,00 RM. D er B ezug erfolgt unm ittelbar 
durch E. M orgenbesser, A ltdam m , un ter V oreinsendung des 
B etrages. E inzahlungen  w erden auf Postscheckkonto  H am 
burg  51614 erbeten , wobei A ngabe der gew iinschten T ab e llen  
auf dem  P ostabschnitte  geniigt.

Im  V erkehrsbiiro  der Industrie- und H andelskam m er 
zu S tettin  w urden die U m rechnungstabellen  seit einiger Zeit 
eingefiihrt und haben  sich gut bew ahrt.

Angcbofe und Nadifragen.
2397. L y n n  (U .S.A .) sucht G eschaftsverbindung mit Lie- 

feran ten  von Pappkartons fiir den T ranspo rt von 
H olzknópfen.

2428. J  e p p o (F innland) wiinscht G eschaftsverbindung nn| 
A bnehm ern von Finnlandm oos, A m eiseneiern u n d  
Kiimmel.

2446. L i m a  s s o l  (C ypern) sucht G eschaftsverbindung nnt 
L ieferanten  von E ichenholz fiir FaB dauben und Wein- 
fasser.

2510. W  i e n sucht G eschaftsverbindung mit E x p o r t f i r m e n  
von schw edischen und finnischen PreiBelbeeren. 

2547. S m y r n a  sucht einen V ertre ter zum  V ertriebe vóJJ 
getrockneten  Friichten, insbesondere R osinen unu 
Feigen.

2000. M i i n c h e n  mochte fiir S iidbayern V ertre tung  von 
F ischgroB handlungen, auch fiir Sardinen iibernehm en 
(evtl. auch L agerhaltung).

2643. T h a l h e i m  (E rzgeb irge) sucht fiir den V ertrieb  
eigener E rzeugnisse  (D am enstriim pfe aus B em berg ' 
T ram a- und K unstseide, Wo'.le und Flor) im K am m er' 
bezirk  einen gu t eingefiihrten V ertreter.

2711. S o f i a  sucht G eschaftsverbindung m it E x p o rtf irn ren  
fiir H e r in g e  und a n d e re  Fische sow ie  F isch k o n serv en  
a lle r  A rt.

2723. O s a k a  (Japan) wiinscht G eschaftsverbindung nut 
Im porteu ren  von japanischen A ngelgeraten , insbeson-
dere Angelschniiren-

D ie A dressen der anfragenden  F irm en sind im B uro dci 
Industrie- und H andelskam m er zu Stettin , Borse II, fiir 
tim ierte V ertre ter e ingetragener F irm en, w erktaglich in 
Zeit von 8—1 U hr vorm ittags und 3—6 U hr n ach m itt« o s 
(auBer Sonnabends nachm ittags) zu erfahren  (ohne G ew ah 
fiir die B onitat der einzelnen F irm en).

Hut - Scheye
Breite StraBe 6 Herrenhute

Ruf 26020 Elegante Miitzen
Beste deutsche Fabrikate :: :: Erste W eltm arken 
Aufbesserungen, M odernisierungen an Herrenhuten 
= = = = =  erstklassig, schnell, preiswert. = = = = =

Das Arbe ifsam f Slcllfn
verm ilte lt

t i i c h t i g e  A r b e i t s k r a f t e  a l l e r  B e r u f e
unparteiisch und kostenlos

Anruf: Sammelnummer 256 61

Eine flnzeigeim„Osfeee-Handel“ hrlngt Gcffinij
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<5Ł e ic h s n u c f o r i c M e n $ t e l l e  
l i i i 9 i n  S t & t t in  ‘M a z ir E c  ‘P c m m e r n ,  G r e n z m a r t e .

Bei d e r R eichsnachrichtenstelle fiir AuBenhandel in 
Stettin, B órse II, sind u. a. die nachfoKgend aufgefiih rten  
N achrichten eingegangen. D iese kónnen von in teressierten  
F irm en in der G eschaftsstelle der R eichsnachrichtenstelle 
eingesehen oder abschriftlich bezogen werden.
V e r. S t a a t e n  v o n  A m e r i k a :  A rbeitsm ark t und Ar- 

beitsm arktpolitik .
Ł n g l a n d :  Ausfall der englischen W ahlen und Schutzzoll- 

politik.
B e l g i  e n :  P ferdehandel. 
i  t a 1 i e n : Sizilianisches Sulfuról.

Adressenmaterial. D er R eichsnachrichtenstelle liegen fol- 
gende A nschriften vor: E xportze itsch riften  in E ngland . — 
H andlerfirm en fiir technische B edarfsartikel in O esterreich. —- 
H aus- und K iichengeratehandler in O esterreich.

Warnung vor auslandischen Firmen. E s  w i r d  d a r a u f  
a u f m e r k s a m  g - e m a c h t ,  d a 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 -  
^ a c h t  h a b e n .  D i e  e i n g e g a n g e n e n W a r n u n g e n  
^ . 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 -  

e n  t e n  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 .  
£  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  
J ^ e u e r  G e s c h i i f  t s v e r b i n d u n g e n  m i t  d e m  A u s - 

a n d e  m o 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 
A a c h e n .  I m  i i 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 i a n d i s c h e i ?  

i r  m e n  A u s k u n f t e  e i n z u z i e h e n .
Firmenlisten. D er R eichsnachrichtenstelle fiir AuBen- 

landel, Stettin , B órse II, liegt je eine L istę der deu tschen  
und deu tschkorrespond ierenden  F irm en in Buenos Aires, die 
Ur den deutschen H andel von In teresse  sind, sowie der 
eutschen F irm en in T sing tau  vor, die von in teressierten  
irm en vom D eutschen W irtschaftsdienst G. m. b. H ., Berlin 

35, S chóneberger U fer 21, gegen  E rsta ttu n g  der U n- 
*osten bezogen w erden kann.

Die W irtschaftslage Brasiliens. U eber die W irtschafts- 
age Brasiliens zu B egm n des Jah res  1929 ging d e r R eichs

nachrichtenstelle ein ausfiihrlicher B ericht zu, den In te r
essenten  von der Stelle beziehen kónnen. D er B ericht be- 
faBt sich im einzelnen mit der politischen Lage, F inanzen 
und W ahrungsreform , E in- und A usfuhr, P roduktion, Ver- 
kehrsw esen, B ankw esen, Im m igration  und Siedlung, sowie 
mit der B eteiligung auslandischen K apitals in der brasilia- 
nischen W irtschaft.

Eintreibung von Forderungen in Sowjet-RuBIand. Ver- 
schiedene deu tsche F irm en  haben  an  sow jetrussische W irt- 
schaftsorgane, Institu te  und P rivatpersonen  betrachtliche Geld- 
forderungen. D iese stam m en nicht aus den  mit d e r H andels- 
vertretung  und anderen  zum AuBenhandel zugelassenen Or- 
ganisationen d e r U .d.S.S.R . getiitigten L ieferungsgeschaften , 
vielm ehr aus L ieferungen von E rzeugnissen  geringeren  Um - 
fanges, die in P ostpaketen  von den L ieferfirm en an  die 
sow jetrussischen A bnehm er unm itte lbar versandt w orden sind. 
Da die E in tre ibung  dieser F o rderungen  zuw eilen auf Schwie- 
rigkeiten  stóBt, miissen W ege geschaffen  w erden, die un ter 
W ahrung der gesetzlichen B estim m ungen zu einer B efriedi- 
gung  berech tig ter A nspriiche deutscher F irm en fiihren. H ier- 
iiber liegt der R eichsnachrichtenstelle  ein M erkbiatt vor, das 
In teressen ten  von ih r beziehen kónnen.

Der AuBenhandel in Polen. D er R eichsnachrichtenstelle  
liegt ein B ericht iiber die A uBenhandelsbilanz Polens im
I. Q uartal 1929 und den A nteil der einzelnen L ander an  den  
H andelsum satzen  vor, den  In teressen ten  von d e r  S telle be
ziehen kónnen. G leichzeitig kann ein B ericht iiber Teil- 
abanderungen  und E rgiinzungen zu den polnischen B estim 
m ungen iiber den Automobil-, M otorrad- und F ahrradver- 
k eh r iiber die Z ollgrenzen des polnischen S taates zur Ver- 
fiigung gestellt w erden.

Tatigkeit der Aserbeidschaner Staatlichen Naphtaindu- 
strie. U eber die T atigkeit der A serbeidschaner S taatlichen 
N aphta-Industrie  im ersten  G eschaftshalb jahre 1928/1929 ging 
der R eichsnachrichtenstelle ein B ericht zu, der von In te r
essenten bezogen  w erden kann.

Schiffahrt und Handel in LiverpooI im Jahre 1928. 
H ieriiber g ing der R eichsnachrichtenstelle  eine ausfiihrliche 
A ufzeichnung zu, die In teressen ten  von der S telle erhalten  
kónnen.

‘F r u c M e n m u r k t .
p Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  26. Juni. D er 

rachtenm arkt zeigt nach wie vor allgem ein ein festes 
ud. Die H olzfrach ten  zeig ten  in den le tz ten  W ochen w eiter- 
in etw as steigende T endenz. F iir p rom pte L adungen  von 
'nnland und Schw eden w ar kaum  R aum  zu erhalten. 

P Fiir E rzfrach ten  von Lulea nach R o tterdam  w aren 
aten von Kr. 4,25 fio zu verzeichnen. In  S tettin  trafen  

auBer V ertragsladungen  keine E rzladungen  ein.
Die F rach ten  fiir K ohle nach D anzig  w aren befestigt. 

aęh Siidschw eden w erden R aten  vom 7/3 bis 7/6 genannt. 
rófiere D am pfer nach Stockholm  erzielten R aten  von 6/ — 
ls 6/3; nach K openhagen w erden R aten  von 7/— bis 7/3 

genannt.
K ohlenladungen von E ngland  w aren im w esentlichen 

nverandert. N ach S tettin  w aren R aten  von 5/3, fiir k leinere 
aten von 5/6 zu erzielen. F iir K ohle von D anzig  nach dem  

^estlichen  M ittelm eer wird eine F rach t von 11/6 genannt. D ie 
rachten von E ng land  nach dem  M ittelm eer haben etw as 

^achgelassen. R uckkehrend  aus dem  M ittelm eer (Phósphat) 
ar ziem lich unverandert und nicht sehr befriedigend.

.Im  iibrigen sind noch fo lgende F rach ten  zu nennen: 
j Oslo 500 tons R oggen  Kr. 8.— 8i/2; S te ttin—S tock-
\V u 510 tons R ° g g en K r- 7-50 8- ~  Pcr ton ; K o lb erg — 
3/i^ o rg 475 tons R oggen 7/6 8/ — ; S tettin—K ónigsberg  
tri 0^ tons C em ent RM. 6.— per ton ; S te ttin—L ondon 600 

ns Z inkplatten  8/6 9 /— ; S tra lsund—L ondon R iver . 630

tons H afer 11/— 11/6 per ton; 100 tons W eizen 10/— ; Stolp- 
m iinde—B risto lkanal 6/620 tons H afe r 15/— 16/— ; D anzig— 
R otterdam  1500 tons Z ucker 7/— ; Stolpm iinde oder Kol
b e rg —E. C. U. K. 3/500 F aden  G rubenholz 38/-— 39/— 
per F ad en ; S tra lsund—R otterdam  5/600 tons H afer Hfl. 5.50 
per ton. — M o t o r - S e g l e r .  S tettin—T histed  150/250 tons 
B riketts Kr. 6.50 per ton ; D em m in—B andholm  100/125 
tons R oggen  Kr. 5.50 per ton ; D em m in—B arsebacksham n 
100/125 tóns H afer Kr. 5.50; S te ttin—K arlstad  165/225 tons 
C hlorkalk  Kr. 9.50 per ton; S te ttin—U psala 100/125 tons 
R oggen  Kr. 9.50 10.— per ton; S tettin—UpsaLa 200 tons 
R oggen  Kr. 9.50 10.— per ton ; S tettin—Gefle 215 tons 
C ham ottesteine Kr. 6.— ; S tettin—Stróm sholm  160 tons Cha- 
m ottesteine K r. 7.— ; _ S te ttin—Stróm sholm  210 tons C ha
m ottesteine Kr. 7.— ; S te ttin—Sundsvall 175 tons R óhren  Kr. 
61/2 per ton; S te ttin—H elsingfors 140 tons Q uarzk ies Fm k. 
70.— per ton ; 1200 Ballons Salzsaure RM. 1.20 per B allon; 
SaBnitz—M em el 150 tons K reide in Fassern  RM. 7.— per 
ton ; S tettin—V lissingen 140/150 tons C ham otte  Hfl. 7.— 7.50 
frei A nfang Ju li; W ism ar—R otterdam  250/270 tons R oggen 
H fl. 5.50 per ton; W ism ar—R otterdam  200 tons R oggen  
H fl. 5.50 per ton; D em m in—R otte rdam  150/200 tons H afer 
Hfl. 6.— ; S tepenitz (8 FuB )—H am burg  120 cbm  Spundbohlen  
RM. 6.50 7.— per cbm .; S te ttin—Kiel 85/90 tons Z ucker 
RM. 6.— 61/2 per ton ; K óping—S tettin  1/150 tons F e ld spa t 
RM. 7i/2; K óping—Liibeck 1/300 tons F eld spa t RM. 7._ 71/,.

Nadiridiien des Verbandes des SfeMiner Efnzelhandels e. V. Sfeflln.
Betr.: Schaukastenmiete.

fol r ^ er V.erl3and des S tettiner E inzelhandels rich tete  die 
gende E ingabe  an  d ie  Industrie- und H andelskam m er: 

I »E ine groB e R eihe von G em einden lassen sich fiir die 
}} /^ P ^ c h n a h m e  des L aufraum es durch G egenstande, z. B. 
St k lam eschilder, Schaukasten  usw., welche in stadtisćhes 

aBenland hineinragen, eine A nerkennungsgebiihr zahlen.

Die S tadt S tettin  erhebt eine jahrlich  zu zahlende Scliau-: 
kasten - bezw . A utom atenm iete. N unm ehr ist durch ein 
U rteil des R eichsgerichts vom 19. 1. 1929, A ktenzeichen V. 
40/1928, das w ir in der A nlage beifiigen, festgestellt w orden, 
daB die S tad t B erlin nicht berech tig t ist, die B eniitzung des 
L aufraum es iiber der StraBe zu besteuern . D as R eichsge- 
richt hat in den M ittelpunkt der E ntscheidung  die F rag e
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gestellt, ob die Strafie, die dem  óffentlichen V erkeh r dient, 
in g leicher W eise zu behandeln  ist, wie irgend ein G rund- 
stiick, das solche óffentlichen Funktionen  nicht zu erfiillen 
h a t und is t h ie rbe i zu d e r g r u n d s a t z l i c h e n  Festi- 
stellung gekom m en, dafi die m oderne R eklam e den Strafien- 
raum  in  A nspruch nehm en kann, sofern sie den polizeilichen 
V orschriften  geniig t und sofern sie mit den H auptzw eck  der 
Strafie, dem  óffentlichen V erkehr zu dienen, nicht in Wider-< 
spruch steht.

W ir stehen auf dem  S tandpunkt, dafi die G em einden 
bei der je tz t durch  das U rteil des R eichsgerichts geschaffenen 
R ech tsk lage  auf eine E rhebung  der G ebiihr verzichte(n 
m iissen und b itten  daher der Industrie- und H andelskam m er, 
den M agistrat der S tad t S tettin  auf die R echtslage hinzu- 
w eisen und ihn zu ersuchen, von einer w eiteren  E rh eb u n g  
d e r G ebiihr A bstand zu nehm en.

Sollte sich d e r S tettiner M agistrat im Verhandlungsr- 
w ege hierzu nicht bereitfinden, w iirde der V erband  sich ge- 
nótig t sehen, eine M itgliedsfirm a zu veranlassen, gegen  den 
M agistrat eine F estste llungsk lage zu erheben .“

Beamtenhandel. Im  Preufi. B esoldungsblatt N r. 10 vom 
18. A pril 1929 ist ein R underlafi fo lgenden W ortlau ts ver- 
ó ffen tlich t:

„R underlafi des Preufi. F inanzm inisters, zugleich im 
N am en d e r M inisterprasidenten  und sam tlicher S taats- 
m inisterien- vom  17. April 1929, betr. R ichtlinien iiber die 
W arenversorgungsstellen  der B eam ten und den  W arenhandel 
bei behórdlichen D ienststellen  (I. C., 2 2585 b I I I) . (An die 
nachgeordneten  B ehórden sam tlicher Z w eige d e r Preufi. 
S taatsverw altung .)

N ach Ziff. 1 d e r vom S taatsm inisterium  beschlossenen 
R ichtlinien iiber die W arenversorgungsstellen  und den  W aren
handel bei B ehórden und behórdlichen D ienststellen  — zu 
vgl. R d .-E rl. vom 3. Nove,mber 1926. I. C- 2, 15 050 b, 
Preufi. B eso ldungsblatt S. 185 — ist den . preufiischen Ber-' 
am ten jeg licher W arenhandel, insbesondere auch jed e  E in- 
kaufs- und V erkaufsverm itthm g, A uslegung von Sam m el- 
listen usw. in den  D ienstraum en un tersag t. Ais V erm ittler4 
ta tigkeit im Sinne d ieser B estim m ung ist auch jede Kun- 
denw erbung  durch B eam te ais M ittelperson o d e r V ertrauens- 
leute irgendeines auf W arenbetrieb  gerich teten  U nternehm ens 
anzusehen, sofern die W erbung  in D ienstraum en betrieben  
w ird .B ei d ieser G elegenheit w erden d ie eingangs erw iihnten 
Vorschrifte,n iiber den  W arenhandel bei behórdlichen D ienst
stellen, die nicht nu r auf Beam te, sondern  auch auf A nge- 
stellte  A nw endung finden, zur B eachtung in E rinnerung  ge- 
b rach t und d ie  B ehórdenvorstande angew iesen, auf genaue 
D urchfiihrung B edacht zu nehm en.“

D er Erlafi ist erfo lg t auf G rund einer von d e r H aup t- 
gem einschaft des D eutschen  E inzelhandels a n ’ den  H errn  
Preufi. M inister des Innern  gerich teten  und von d iesem  an 
dem  H errn  Preufi. F inanzm inister w eitergegebenen  E ingabe 
vom 2. F eb ru a r 1929, in  w elcher dem  M inister die Zusam - 
me.nha.nge zw ischen dem  M iachei-K onzern, der Em il K oster 
D eutsche B eam ten-E inkaufs-A .-G ., dem  D eutschen B eam ten- 
w irtschaftsbund, der D ebew a und der B ekleidungsgesellschaft 
fiir deu tsche B eam te A.-G., zur K enntnis gebrach t w orden 
mit d e r Bitte, den  B eam ten jede  V erm ittlerta tigkeit fiir die 
beiden zuletzt genannten  U nternehm ungen  zu untersagen.

Das Ausmieten von Arbeitskraften. Ist die E instellung 
von A rbeitskraften  des K onkurrenten . sittenw idrig im Sinne 
des § 1 Ani. W ettb.-G es. ?

E ine F irm a hat A ngestellte  einer K onkurrenzfirm a dazu 
bew ogen, in ihre eigenen D ienste zu treten . Ob hierin  eine 
H andlung  lieg t, d ie G rund zur U nterlassungsk lage  und zu 
einem  S chadenersatzanspruch  gibt, ist nach der b isherigen 
R ech tssprechung  nicht ohne w eiteres zu verneinen oder zu 
bejahen. V on nam hafter Seite ist z. B. allgem ein die 
A nsicht vertre ten  w orden (R osenthal), dafi das A usm ieten 
von -A ngestellten ais konkurrenzerschw erende sittenw idrig im 
Sinne des § 1 sei. D ie R echtsp rechung  ist ihm teilw eise 
gefolgt.

In  einer nicht revisiblen E n tscheidung  hat nun das 
O berlandgerich t J e n a  durch ein U rteil vom 4. O ktober 
1928, 3 U 855/28, zu d ieser F rag e  Stellung genom m en. In  
29 Fallen  hatten  die V ertre te r d e r K -G esellschaft, d ie eine 
K onkurren tin  der S-G esellschaft ist, versucht, A ngestellte 
d e r le tz teren  zu sich heriiberzuziehen. In  dem  
zugrunde liegenden F ali ha t das O berlandgerich t J e n a  
in seinem  U rteil ausgefiihrt, dafi ein solches A usm ieten 
nicht ohne w eiteres sittenw idrig  sei. E s ist ab e r tro tzdem  
un ter W iird igung der besonderen  U m stande des Falls zu 
einer V erurteilung  gekom m en, w obei es im einzelnen aus- 
fiihrt:

„A n sich ist es nicht unlauter, w enn eine F irm a aulch 
A ngestellte  eines W ettbew erbers fiir ihren B etrieb a n n i m m t .  
Sittenw idrig kann  es ab e r sein, w enn dabei d e r  Zwefck 
verfolg t w ird, im  W ettbew erb  V orteile gegen  den bisherigen 
D ienstherrn  des A ngenom m enen zu erlangen, w enn die 
A nw erbung gegen  die E inrich tung  und den  B e stan d  des 
W ettbew erbers gerich tet ist, dessen  geschaftlichen Grund- 
la g e n  a n g re if t. N icht die T atsache, dafi ein A n g este llte r 
des G egners gew onnen w ird, ist sittenw idrig, vielm ehr kom nat 
es auf das G e s a m t b i l d  an, das e n t s t e h t , wenn man 
alles zusam m enhalt, auf A rt und W eise, wie das gesch ah , 
auf die Ziele, die m an gegen  die andere  F irm a ers treb te  und 
auf die nachteiligen Folgen, die sich fiir den  dadurch  geJ 
troffenen W ettbew erb  ergeben.

. . . D as O berlandesgerich t stellt fest, dafi die Ver- 
tre te r der K -G esellschaft planm afiig und in aller H e i m l i c h -  
k e i t  den W ettbew erber benachteiligen, ihn vom M a r k t e  
ve.rdrangen und mit seinen eigenen W affen haben  s c h l a g e n  
wollen.

D ie ganze  A rt und W eise, wie die B eklag te  und ihre 
V ertre te r im  W ettbew erb  mit der S -G esellschaft dereń  An
geste llte  zu gew innen suchten, die R ichtung dieses Vor- 
geihens gegen  die S-G esellschaft selbst und das Ziel, dafi 
sia planm afiig verfolgten, m achen ihre H andlungen  unlauter 
und sittejiw idrig.

D ie U nterlassungsk lage  ist daher nach § 1 Unl.-W.-P* 
begriindet.

D ie G efahr, dafi die B eklag te  und ih r V ertre te r solche 
H and lungen  w iederholen kónnten, erg ib t sich aus der ganzen 
Art, wie der W ettbew erb  bis je tz t gefiih rt w orden ist, 
nam entlich aus der H eim lichkeit, m it d e r m an vorgę~ 
g angen  ist, w eiter ab e r  auch daraus, dafi d e r Verklagt_e bis 
zuletzt die M einung vertre ten , es sei nicht sittenw idrig/ 
A gejiten und A ngestellte  des W ettbew erbers planm afiig zu 
sich heriiberzuziehen, um  ihre im B etrieb des W ettbew erbers 
ers t gew onnenen K enntnisse und E rfah rungen  zu dessen 
S chaden fiir sich auszunutzen. D er bis je tz t riicksichtslos g e'  
fiihrte K am pf begriindet die B esorgnis, dafi m an die friiheren 
Ve.rsuche — vielleicht mit m ehr V orsicht — fortsetzen  w i r d .

Ueberarbeit von kaufmanniscben Angestellten bei der 
Inventur. W ir verw eisen auf den  A rtikel mit gleichnam igcr 
U eberschrift in N r. 23 d e r A rbeitgeberzeitung  vom 14. !"•
1928 au f Seite 194. In  diesem  A rtikel ha tten  w ir eine Ven- 
fiigung des Preufiischen M inisters fiir H andel und G e w e r b e  
veróffentlicht, w onach un ter U m stiinden der § 10 Abs. 1 ^ er 
A rbeitzeitno tverordnung  bei M ehrarbeit von k a u f m a n n i s c h e n  

A ngestellten  bei d e r Inven tu r fiir anw endbar erk lart wurde-
Im  G egensatz h ierzu  steht eine E n tscheidung  des Kain- 

m ergerichts, dereń  Inhalt wir nachfolgend w iedergeben:
„N ach  § 10 der V erordnung iiber d ie A rbeitszeit voni 

14. April 1927 finden die in d ieser V erordnung enthaltenen 
B eschrankungen  keine A nw endung auf voriibergehende Ar 
beiten  w elche in N otfallen  usw . unverziig,lich vorgenom m e^ 
w erden  miissen. Auf d iese V orschrift berief sich T// n̂ 
fek tionar G. aus Berlin, ais er zur V eran tw ortung  
w urde, weil er verschiedene Personen  iiber und — 
Jah ren  in seinem  K onfektionsgeschaft zwei T ag e  im  
zem ber 1927 12 bis 13 S tunden; d. h. iiber 10 S tunden,  ̂
schaftigt habe. O bschon G. sich auf d ie obenerw ahn te   ̂
schrift des § 10 d e r  A rbeitszeitverordnung berief und 
tonte, es habe  sich um Inven tu rarbeiten  gehandelt, verurten 
ihn die S trafkam m er zu einer Gelldstrafe, d a  Inventurar^ 
beiten  nicht un ter die A usnahm evorsohriften des § 10 der A 
beitszeitverordnung  fallen; er ha tte  sich H ilfskriifte annehm e 
miissen, w enn die A rbeit in d e r gesetzlich vorgeschriebene 
A rbeitszeit nicht habe bew altig t w erden konnen. D iese 
scheidung focht G. durch Revision beim  K am m ergericht ^  
und m achte u. a. geltend, fiir Inven tu rarbeiten  konne er H u ,b 
k ra fte  nicht verw enden; es m iisse ihm  g es ta tte t sein, se 
Personal bei Inven tu rarbeiten  langer wie sonst zu beschat 
g en ; er gew ahre  sonst seinem  Personal V ergiinstigungen 
verschiedensten  Art. D er III . S trafsenat des Kam m erg 
richts wies aber die Revision des angek lag ten  K onfektiona 
ais unbegriindet zuriick und fiihrte u. a. aus, d ie  Vore 
scheidung sei ohne R echtsirrtum  ergangen ; insbesonde 
konne sich der A n g e k la g te  n ich t auf die Ausnahm e.vo 
schriften des § 10 der A rbeitszeitverordnung  berufen. n, 
A ngek lag te  habe sein Personal iiber und u n te r 16 J a hc, 
langer ais 10 S tunden mit Inven turarbeiten  gesetzw idrig  
schaftigt. D ie A usnahm evorschriften  des § 10 a. a. O. ^ ° nlgjn 
nicht fiir Inven tu rarbeiten  in B etrach t; ein N otfall oder 
aufiergew óhnlićher Fali liege nicht vor.

er
gezo-gen
m ter 1U

S c h l u S  d e s  r e d a k t i o n e l l e n  T e i l s .
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§feuerkalender fur den Monat luli 1929.
Von Rechtsanw alt  D r

1. Juli:
1. Zah lung  eines H a lb jah rsb e trag es  der 

R entenbankzinsen.
2. Z ah lung  einer R a te  auf die erhóhte 

O bligationssteuer, soweit eine solche 
S teuer noch in B etracht kom m t.

5. Juli:
A bfiihrung der im M onat Juni ein- 
behaltenen  Lohnabzugsbetrage., so 
weit sie nicht schon am  20. Juni ab- 
zufiihren waren. Gleichzeitig A bgabe  
einer E rk la ru n g  iiber den Gesamt- 
be trag  der im M onat Juni einbehalte- 
nen Betrage.

10. Juli:
1. Vierte ljahrliche V orauszahlung  auf 

die E inkom m ensteuer  und Korper- 
schaftss teuer 1929. M aB gebend ist 
der zuletzt vor dem  Z ah lungstage  zu- 
gestellte S teuerbescheid.

2. V orauszahlung eines Vierte ljahrsbe- 
trages  auf die U m satzs teuer 1929 
un ter  gleichzeitiger A b g ab e  einer 
V oranm eldung. Schonfrist bis 15. 
Juli 1929.

3. Zah lung  'auf die K irchensteuer 1929, 
falls der Bescheid bereits zugestellt 
ist.

D e l b r i i c k ,  Stettin.

15. Juli:
1. Z ah lung  des zweiten H alb jahresbe-  

t rages  auf die A ufbringungsle istun- 
gen  1929.

2. Ablauf der Schonfrist fiir die Vor- 
anm eldung  und  V orauszahlung der 
U m satzs teuer  1929.

3. Zah lung  der L ohnsum m ensteuer fiir 
den  M onat  Juni 1929, soweit nicht 
besondere  Z ah lungsterm ine  bestehen. 
In  S tettin  ist die Z ah lu n g  erst am
20. Juli 1929 fallig.

4. Z ah lung  der G rundverm ógensteuer 
fiir den M onat Juli 1929 fiir alle nicht 
land- o d e r  forstw irtschaftlich ge- 
nutzten  Grundstiicke.

5. Z ah lung  der H ausz inssteuer fiir den 
M onat Juli 1929.

20. Juli:
1. Abfiihrung der in der Zeit vom 1. bis 

15. Juli 1929 einbehaltenen  L o h n a b 
zugsbetrage., wenn sie fiir den ganzen 
Betrieb 200 R eichsm ark  iibersteigen.

2. Z ah lung  der L ohnsum m ensteuer in 
Stettin.

C. F. Weber, FaftriK der Yereinigfe Dadipappen-Fabrihen AhNengesellsdiaff.
a E ines der a ltesten  und gróBten W erke fiir T eer- und 
, Sphalt-E rzeugnisse D eutschlands, die seit dem  Tahre 1846 
°estehende F irm a

P- Weber, Fabrik der Vereinigte Dachpappen-Fabriken 
Aktiengesellschaft,

Walfher
Die Firm a

Walther Landgraf
Sraf^e • am  1926 gegriindet, nachdem  H err Land-
Sp schon A nfang 1925 durch E rw erb  einer anderen
deg . onsfirm a in S tettin  n iedergelassen  hatte. A lleininhaber 
Wn i ln ternationalen Speditionsgeschaftes ist H e rr W alther 
i v r ^ ra^  w elcher jetzt auf eine m ehr ais 20 jah rige T atigkeit 

erkehrsw esen  zuruckblickt und vor 1925 bereits m ehrere 
ti0l,r r. a ŝ F ilialleiter bei angesehenen  in ternationalen  Spedi- 
Sch^ rm en ^ ta tig  war. T ro tz  der U ngunst der Zeit und 
V crh Ster K oukm renz hat sich das jungę U nternehm en gut 
zie]j ^Sesetzt und erfreulich entw ickelt, wozu die gute finan- 
tlie ^ G rundlage, ausgew iihlte arbeitsfreud ige A ngestellte, 

^ fa ssen d en  T arifkenntn isse  und die standige personliche

Magirus-Werhe
scłlen^Ąn ^ cn M agirus-W erken, einer der fiihrenclen deut- 
Sebiet- utom obilfabriken, d ie  insbesondere auf dem  Spezial- 
aticłer V° n E jeferw agen, F euerw ehrw agen , O m nibussen und 
dern ^ P ez' a ŵ a&en sich W eltruf erw orben  hat, liegen 

: ee_H ande l“ d ie  b isherigen H efte  des ersten  Jah r- 
Vjej^ ?  der ,)Ma girus-N achrich ten “ vor. D ie H efte  zeigen die 
W ^ k e i t  d e r F irm a auf dem  G ebiete m odernen Spezial- 
^ r2euVaSenbaues, insbesondere auch die V erbreitung, die die 
Lcistugn iss.e . d e r F irm a auf der ganzen  W elt dank  ih re r 

ngsfahigkeit und ih rer groBen Y ielseitigkeit gefunden

besitzt in S t e t t i n  im H afengeb ie t gelegene groBe Fabrikan- 
lagen, von wo aus seit Jah ren  ein bedeu tender ,Export 
nach den  O stseelandern, in sbesondere auch nach F innland, 
in T eer- und A sphalterzeugnissen aller A rt erfolgt.

D ie W eber-E rzeugnisse , seit vielen Jah rzeh n ten  im In- 
und A usland ais fiihrend anerkannt, genieBen W'eltruf.

landgraf.
MLtarbeit und U eberw achung  des riihrigen Inhabers haup t
sachlich beitrugen. So konn te H e rr L andgraf nicht nu r seine 
friiheren  F reunde fiir sein U nternehm en erhalten , sondern 
in ku rze r Zeit im In- und A usland zahlreiche neue treud  
G eschaftsfreunde finden. D ie F irm a hat g leichzeitig  die 
G eneral-A gentur S tettin  d e r 1863 gegriindeten  Sachsischen 
V ersicherungs-G esellschaft A.-G. in D resden  inne, w elche 
vorw iegend das T ransport-V ersicherungsgeschaft betreibt.

D ie T a tk ra ft des Inhabers wird auch w eiterhin  dafiir 
biirgen, daB das sich langsam  ab er stetig  ausdehnende U n te r
nehm en gew innbringend  und gu t geleite t bleibt und seinen. 
F reunden  eine fachm annische und induviduelle B edienungs- 
weise, sowie groBte L eistungsfahigkeit und vollige Sicherheit 
b ietet. D ie F irm a ist M itglied des V ereins D eu tscher S pe- 
d iteu re  e. V. Berlin.

Ulm a. d. Donau.
haben. So ist in dem  letzten  H eft d e r N achrich ten  von 
besonderem  Interesse, daB d ie  S pezia l-F euerw ehrw agen  und 
vSpritzenfahrzeuge der F irm a M agirus iiberall im  A uslande, 
so z. B. in Portugal, in Chile, in d e r M ongolei, sich schon 
E ingang  verschafft haben. B esondere B eachtung verdient ein 
A rtikel des B randdirek tors der H am burger F euerw ehr D r.- 
Ing. S ander: „E tw as iiber m odernes F euerlo schgera t“ , in 
dem  auch gerade  die G erate behandelt w erden, d ie  von der 
F irm a M agirus in hervo rragender A usfiihrung hergestellt 
w erden.
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Reisen zur §ee von Sfeffin, den Randsfaafen Lettland, Estland, Finnland
,,A riadne“ der F ińska A ngfartygs A ktiebolaget R eisen n a c h  
Reval, de r FLauptstadt E stlands, und nach H elsingfors, der 
H au p tstad t Finnlands, des Landes d e r  tausend Seen, zu 
unternehm en. In nicht ganz zw eitag iger Seereise durch die 
b lauen F łuten  d e r O stsee fahren  d ie  D. „R u g en “ una 
,,A riadnę" jeden M ittw och und Sonnabend von S tettin  n a c h  
R eval und H elsingfors.

W ohl zu den lohnendsten  R eisen gehort es, H e l s i n g f o r s  
und uberhaup t Finnland kennen  zu lernen. D urch 7-, 1*' 
und 17 tagige G esellschaftsreisen mit den genannten  D am p' 
fern  ist durchaus zu n iedrigen P reisen  G elegenheit gegeben, 
eine kom bin ierte  See- und L andreise  nach diesem  schonen 
nordischen L ande zu m achen. E rs t in den  le tz ten  Ja h ren  
ist E inn land  ais neues Reiseziel bekann t gew orden, und 
m an hat gesehen, daB es an  N aturschónheiten  so reich ist> 
daB m an d iese  denen anderer bisher viel bere iste r Lande 
durchaus gleichstellen kann.

Auskiinfte iiber diese R eisen erteilen d i e  g e n a n n t e n  
R eedereien .

E in  in w eitesten K reisen  beliebtes Ziel ist die O stsee 
mit ihren  zahlreichen idyllischen B adeorten  und ihren be- 
quem en von S tettin  ausgehenden  Passagierdam pfer-L in ien  in 
die benachbarten  nordischen R andstaaten .

W er seine Schritte  von S tettin  aus iiber die pom m ersche 
O stseekiiste h inauslenken  will, hat G elegenheit, Seereisen  
mit den groBen, elegan ten  Passag ierdam pfern  der R eederei 
Rud. Christ. Gribel, S tettin, nach L ettland, E stland  und 
dem  an N aturschónheiten  so reichen  F innland zu machen. 
G leichzeitig unterhiilt auch die F ińska A ngfartygs A ktie
bolaget, H elsingfors, einen regelm aB igen P assag ierdam pfer- 
dienst von S tettin  nach den H aup tstiid ten  E stlands und 
Finnlands.

Von S tettin  nach der am  R igaer M eerbusen gelegenen 
H aup tstad t L ettlands, R iga, b ietet sich mit den  beliebten 
Passag ier-S chnelldam pfern  ,,N ord land“ und „R eg in a“ regel- 
maBige, w óchentliche R eisegelegenheit. W er dagegen  w eiter 
will, dem  em pfiehlt sich m it den  groB en Luxus-Schnell- 
dam pfern  ,,R iigen“ d e r R eedere i Rud. Christ. Gribel und

Das Yersicherungswesen in Beziehung zn Handel und Industrie.
triigt, indem  er sein U nternehm en gegen  die v e r s c h i e d e n -  
artigen  F ahrn isse  ausreichend v e r s i c h e r t .  D ie G e b a u d e v e r  
sicherung, die W arenversicherung, die T r a n s p o r t v e r s i c h e r u n g
u. a. m. geben  auf der Passivseite ih re r B ilanzen ein iiber 
w altigendes Bild dafiir, wie zahlreich die Schaden sind, un^ 
welche gew altigen  Sum m en gezahlt w erden und erfo rd er 
lich sind, dam it der W irtschaftsbetrieb  zu eigenem  N utze 
und zu N utzen der W irtschaft fortgefiih rt w erden ^ a n , 
D ie w irtschaftliche B edeutung d ieser V organge w ird auc^ 
noch dadurch  ins rech te  Licht gesetzt, daB  die Auf we 
dungen  fiir die K osten  der V ersicherungen, also die ve 
sicherungspram ien, ais abzugsfah ige B etriebsausgaben  £ e\ en 
und im  Schadensfalle d ie  zur A uszahlung gelangende 
Sum m en, sofern sie ih rer eigentlichen Zweckbestimrnung 
der W iedergutm achung  und Fortfuh rung  des B etriebes z 
gefiihrt w erden, eine m ildere, steuerliche Behandlung 
erfahren . .

L eider ist es aber T atsache, daB ein besonders wich^ ?en 
V ersicherungs-Z w eig —  die Lebensversicherung —  in u n  e - 
K reisen nicht die B eachtung findet, die ihm in v o l k s w i r t s c h a  

licher und steuerlicher H insicht zukom m t. Seine v o l k s w i r t s c h a  

liche B edeutung spiegelt sich schon darin  wieder, _ d a B  ■ oa 
deu tsche L ebensversicherungsgeschaft tro tz  aller W i r t s c h a  b 

nóte in einer ku rzeń  Spanne Zeit die Fo lgen  d e r Inflatio11̂  
zeit iiberw unden und fast den V orkriegsbestand  e r r e i c h t  na • 
In  den w esentlichen steuerlichen B egunstigungen offenba  ̂
sich eine zielbewuBte F órderung  des L e b e n s v e r s i c h e r u n g  
gedankens. Inw iew eit die L ebensversicherung in ihren ^ 

n  _ p .  n r \ n n /7 i i mim schiedenen A rten auch fur H andel und Industrie  v°n
u) III /a\ n  y/r-! DYn n r  deutung ist, soli in einer der nachsten  N um m ern dieser
Y  eL /A\CDVA|IR K\ rlUISl ■  K hrift e ro rW t w erden. (F orts. folgO-

I.
Bei ■ keinem  W irtschaftszw eige tritt die allm ahliche 

W iedergew innung der durch die List und die T iicke der 
N eider D eutschlands verlorenen und heute mit allen diplo- 
m atischen Kniffen n iedergehaltenen  W eltgeltung unseres Va- 
terlandes so sinnfallig in d ie E rscheinung  wie auf dem  
G ebiet des H andels und der Industrie  und des V ersiche- 
rungsw esens. M ag auch der A ufschw ung d ieser drei W irt- 
schaftsfaktoren , sow eit das V ersicherungsw esen in F rage  
kom m t, auf versch iedenartige U m stande zuriickzufiihren sein, 
so deu tet doch das zeitliche Z usam m entreffen  auf eine u n 
io sliche, w irtshaftlicche V erquickung von H andel und In 
dustrie  mit dem  V ersicherungsw esen hin. Jed em  Unter^ 
nehm er gilt es ais etw as Selbstverstandliches, daB er einem 
durch  Fahrlassigkeit oder hóliere G ew alt m óglichen V erlust 
seiner B etriebsgegenstande, der zu schw eren Schadigungen, 
wenn nicht zum  R uin fiihren miiBte, bei Z eiten R echnung

YORNEHMHE
des auBeren E indrucks erhalten 
das G escha ftspap ie r und die 
W erbed rucksache  je d e r A rt durch 
die Verwendung des f i i r  Druck- 
und S chre ibzw ecke g le ich gee ig- 
neten O ua lita tspap ie res  ,,Feld- 
m tlhle S p e c ia l-B a n k -P o s t“ . Be- 
achten Sie das W asserze ichen

i
PAPIER- UND ZELLSTOFFWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 

STETTIN

Ihr besfer und billigster

Vertreter
ist der

Ostsee ■ Handel
denn er kommt z w e i m a l  

zu I h r e n  K u n d e n  
In- und Ausland.
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Den S te ttin  
a n  d ie  Cstsee

mil den gr&ftfen Sdinelldampfern der Rugen - Linie

........u „ ‘R u t ia r t i“  u n a  „J ie r th a " . mim
T o u rfa h rć e n  ab Sćećtin  w erk tag lich  — ab 7. Ju li auch S o n n fa g s  — 11 U h r  

S onnćags  au fte rdem  3 U h r  fr i ih  ein£agige S o n d e r fa h rć e n  nach §Will€IlliilldC,
A hlbeck , Heringsdort B ans in ,  ZiltnOWUZ, Insel M £ m , G o h re n ,  S e llin ,  Binz,

Saftnifz a. Rg., S tu b b e n k a m m e r .

Von R u g e n  im ]u l i  u n d  A u g u s t  zw eim al wochentlich nach BOmllOlltl 
u n d  d re im al wóchenćlich nach Kopenhagen.

L i e g e s t e l l e  d e r  D a r a p f e r  u n d  F a h r k a r t e n a u s g a b e  a n  d e r  H a k e n ć e r r a s s e.

Slefliner Dampisdiiflsges.J. f .  Braeunlidi m. b. H.
S tettin , B ollw erk  1 b, Zim m er 10, Fernruf 20030.

SCHUTZMARKE
SE

g e g r .

L E C K E R M A U L C H E N  
die fiihrende Markę

Kunsthonig
mit und ohne Zusatz von Bienenhonig

Eier-T eigwaren 
Delikatefi-Sauerkohl

die seit Jahren bekannten 
e r s t k l a s s i g e n  Erzeugnisse von

Dr. Schramm & Sdiaelfer
Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Sleliin-Grunhof

Nach dem Norden 
tiber Stettin

~  j Abgang S tettin : Dienstag, Mittwoch,
f& O g B O n E iiS  j |O M  j Freitag, Sonnabend 1800. Abgang

Kopenhagen: Sonntag, Montag, M itt
woch, Donnerst. 1600 Fahrpreise: Stettin-Kopenhag. I. RM. 2 7 .- , 
II. 18 .50 , Deck 1 2 .5 0 . Billige Vergniigungsreisen S tettin — 
Kopenhagen u. zuriick 2 bis 5 Tage. I. RM. 4 0 .- ,  II. RM. 2 8 .-

_  I Abgang S tettin : Dienstag und Freitag 1800. —
O s l o  I Abgang Oslo: Dienstag und Sonnabend 1400.

F ah rp re ise : S te ttin -O slo  I. RM. 8 8 .- ,  II. 62 .5 0 , 
Deck RM. 3 3 . - .

G o t h e n b u r g

W e s t n o r w e g e n

Abgang Stettin : Mittwoch u. Sonn
abend 18 00. Abgang Gothenburg: 
Mittwoch und Sonnabend 1600. Fahr

preise: Stettin-Gothenburg I. RM. 50.-, II. 35.50, Deck 24.-.
bis Drontheim. Abgang Kopen
hagen alle 10 Tage. Dauer der 
Rundreise 20 Tage. Retourbil. 

Kopenhagen— Drontheim— Kopenhagen, mit demselben Schiff,
I. Kajiite Kr. 150,00 plus Kostgeld.

Abgang Kopenhagen alle 14 Tage. Dauer der 
Rundreise 20 Tage. Fahrpreise: Kopenhagen—- 
Island— Kopenhagen I. Kajiite Kr. 270.00,

II. Kr. 180.00, plus Kostgeld.
W eitere  E in zelh e iten  durch d ie  R eiseb iiros, H erm  
G u s t a  v  M e t z l e r ,  S te ttin  oder das H auptkontor  

der G esellsch aft.

Det Forenede Dampskibs-Selskab
A k t i e s e l s k a b
K op en hagen

I s l a n d
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C s t r e e d e r e i G -m .b .n .
S t e t t in  — J t a n s a h a u s

Jtlassen&ut- u. Stiickaut^yerkehr
auf der Oder von Stettin nach Breslau, Oppeln, Cosel 

und vice versa

t f r e a c M e B u  S e h . n e l f e  <@ Ł & i s e n

C.P.Weher
F a b r i k  d e r  Y e r e i n i g t e  D a c h p a p p e n - F a b r i k e n

A k tien gesellsch aft

$  t  &  £ ł  i  sz
Tel -Adr. „Nonnenmiihle“ 
R u d o l f  M o s s e C o d e

i£e®r'*‘Desiillea.ticn
T e er- und A sp h a lt-E r z e u g n isse  
a lle r  Art, tee r fr e ie  D auerd ach - 
p app e „ R e x i t e k t “, K altasphalt 

„ W e b a s “ (E m ulsion)

G E B R . K O L B E
STETTIN

MARIENSTRASSE 1 FERNSPRECHER 30883

M asch inenfabrik  ♦ Kessel- 
Schmiede ♦ Schiffsreparaturen

N 0 R D - 0 S T S E E
SCHIFFAHRT - und TRANSPORT - GESELLSCHAFT  

MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

STETTIN, KGNIGSTOR 6
F E R N S P R E C H E R  28696 : :  T E L .-A D R .: „N O R D O S T S E E

BEFRACHTUNG, SPEDITION UND KLARIERUNG
O b ER N A H M E SA M T L . S E E - UND B IN N E N T R A N S P O R T E

itkficn-GesellsdiaH der 
(hemisdien Produkfen>f abriken 

Pommereitsdorf-MHdi
§i€lf in

Superphosphat, Ammoniak-Superphosphat, Mineral- 
salzmischung- fiir Leistungskiihe, Schwefelsaure, Salz- 

saure, Antichlor fiir photographische Zwecke, 
Schwefelnatrium.

Penmersckes
STETTIN
Kaiser-Wilhelm- 
Strafie 26
Fernspr. 20877

empfiehlt

isolierwciK 
F. Sdiallclm

i warme-lsolienmgen
m it

Łiineliiirger 85|Magnesia

Leiditkieselguhrmasse 

Asbestmasse 
> ' ' 

Glasgespinst 

Kork^Isolierungen fiir  K iihlanlagen


