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Union
G e g riin d e t 1857

Actien-Gesellschafft 
ffiir See- und Fluss- 
Versicherungen in Stettin

T r a n s p o r t v « r s i c h e r u n 9 * n

alłer Art

Fernsprecher: Nr. 27060 Drahtanschrift: Seeunion

Selbst aeschneidert tcn M im k f  in pommcrn:

l&eite/tgehende &ah(hngsQrCeichterungeri 
iM afiige Jnonatsrato.ru

SINGER nahmaschinen aktiengesellschaft
Singer £aden iiberaee

Anklam, Peenstrafie 7 
Barth, Lange Strafie 50 
Belgard (Persante), Karlstrafie 27 
Bergen (Riigen), Bahnbolstrafie 52 
Bublitz, Poststrafie 144 
Butów, Lange Strafie 68 
Cammin i. Pom ., Wallstrafie 2 
Demmin, Luisenstrafie 28 
Gollnow i. Pom ., Wollweberstrafie 7 
G reifswald, Lange Strafie 15 
Koslin, Bergstrafie 1 
Kolberg, Kaiserplatz 6 
Labes i. Pom ., Ilindenburgstrafie 57 
Neustettin, Preufiisclie Strafie 2 
Politz, Baustrafie 7 
Polzin, BrunnenstraBe 17 
Pyritz, Bahnerstrafie 50 
B iigenw alde, Lange Strafie 32 
Sehivelbein, Steintorstrafie 24 
Stargard i. Pom ., Ilolzmarktstrafie 3 
Stettin, Giefiereistrafie 23 
Stettin, Breite Strafie 58 
Stolp i. Pom ., Mittelstrafie 5 
Stralsund, Apolloniemnarkt 7 
Swinem iinde, Farberstrafie 5 
W olgast, Wilhelmstrafie 4
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© ( e t t i n e r  3 n i> u f f r ie =  u n 6  & a n i> e f ó f i r t n e n
atyfjafeefifd? georimef

Allianz und Stuttgarter Verein
Versicherungs-Aktien-6eselIschaft 

Filialdirektion Stettin

Sammel-Nr. 354 71 Marienplatz 3

J. Gollnow &  Sohn
Eisenhoch- und Bruckenbau  

EisengroBhandel
Buro: Prutzstr. 1 

Sammel-Nr. 25111 Werk: Lange Str. 6c

Hagen & Co.
Gegr. 1853 

Samtliche Oele □ Maschinen-Bedarf 
Asbest □ Gummi 

21673 Bollwerk 3

Louis Lindenberg
Fabrik der Vereinigte Dachpappenfabriken 

Aktiengesellschaft

Sammel-Nr. 35356 Altdammer Str. 5

Erich Mascow
Buchdruckerei und PapiergroBhandlung  

37360, 37361 Gr. Lastadie 76

Auskunftei W. Schimmelpfeng

27151 Augustastr. 15/17

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

37792, 37793 Holzmarktstr. 7/9

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

Teerdestillation, Asphalterzeugnisse

37731, 37732 Telegr.: N o n n e n m u h l e

Kronziegelei (ledcermttnde
P. Bieifeld

Post uncl Bahn: Ueckermunde Fernruf: Ueckermunde 204 
Eigner AnschluBkanal am Haff

Per hodiwerfige Ziegel
in allen  S orten  von anerkannt b ester  Q u a l i t & t

Pommersdier indusiric > Yerein aui Akflen
K ontor: S T E T T I N ,  Bollwerk 3

ZiegelwerKe Berndshof bei Ucdicrmunflc
liefert

Hinfermaiieruiigssfeiiic, Verbleitdcr, Dadisfeine, Falzziegel, Dedtensfeine usw.
J a h r lich e  L e is tu n g s fa h ig k e it  e tw a  20  M illio n en  H in te r m a iie r u n g ss te in e .
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G r a m  T i l z  n a c h f h
i

G f e g r u n d e i  1 8 8 6  G c U n c w  G t e g r i i n d e l  1 8 8 6

ln h a h e r  H e rm a n n  W is m o n n

Gr&fite Siuhlfabrik (DeutscMantts

G r o f i f a b r i k a ć i o n  i n  R o h r =  u n d  b e s o n d e r s  L e d e r s ć u h l e n  

— ‘Za&esisrceiuM icn ca. 12CC StiiM e ....—«"■

E in g e f r a g e n e s  M a rk e n z e ic h e n .
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% A v  MAM/
M M A A / Ą &  A r tłO W ?  *

o w s i S S S p « W <
Dos B es te  
seinenA nf!

M r i i & e r &  S c h e r p i n g
Stettin
W  eizen= u. Roggen= 
W a l z e n m u h l e

( f a b r i k a t i c n  e r s t k l a s s i o e r  
'W e iz e n -  u n d  ‘S tc g g e n m e h le

Spezialmarken:
Weizenmehle: Preciosa/Sedina,M elior /  Roggenmehl: Pommernstern



Stolzenhagen-Kratzwieck
Mauersfein, Dachziegel, Hohlpfannen, Fliescn, Falzsleine, Lodisfeine, Radialsfeine, 

sowie Formsfeine aller Arl, Dedtensfeinc, Drainrohre. 
$P c z i a l i t a i :  Yerblendziegel — JaiiresproduKfion: ca. 10 Millionen ZiegcI.

G u s t a v  £ i n d h e  &  C c .
Dampffziegelwerke

!♦
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Die beliebten

Bergsehloss
In Ffissern 
a. Flasdien Biere Fernspredier 

Nr. 31623/5

zweittammer-
Kiargrube

„POMMERN"
D. R. P. a.

bewirkć einw andfreie  
Klarung der 

A bw asser aus H aus 
u. Industrie, Schulen, 
Krankenhausern ećc.

Schwendilator^
Fabrikate

Schnitt a - a

y ’— u
SchmH b-b.

Einlsut

Schornsteinaufsatze, 
Entliiftungsanlagen, Kamin- 

tiirchen, O fenrohr-Einsatzsteine

Pommersche Cementwaren-Industrie

Sdiroeder&Pifrćmenf, Gollnow
Fernrnf Nr. 409

Kunstfarniere 
und -Intarsien

auf bestem S P E R R H O L ^
yerwendungsferftid
fur Innenardiitektur 
Schaufensterausbau 
Móbelindustrie

Werbemittel
Infarsien-Plakafe 
Intarsien-Wandkalender
und andere Schaustiicke

Erzeugung nach eigenem ges. gesch. V e r fa h r e n

Panela A.-G-, S w i n e m u n d e
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P a s s a g k * '  D a m p f s c h U f $ - L l n i e n

«fer Cstsee
1. GroRe Baderlinie von Stettin

n ach

Swinemunde
Heringsdorf(Misdroy,Ahlbeck) 

Zinnowitz (Bansin)

GróBte und schónste Baderschnelldampfer

,Rugard“l f
(Neiibau)

„Hertha“ , „Odin
ab Stettin: an Werktagen ll°o mit SchnellzuganschluB, auch Sonntags 11°° his 18. August; 

auflerdem Sonntags 300 m orgens eintagige Sonderfahrten mit „Rugard44.

nach

Insel  R i i gen
mit Gohren, Sellin, Binz, 

Safinitz, Stubbenkammer

2. Ausflugslinie Swinemiinde—Riigen
eintagige Ausflugsfahrten Kin und zuriick mit Schnelldampfer „Stettin44 und „Odin44 
his 24. August an allen Werktagen 6<5 nach allen obigen Stationen his Stubbenkammer

3. Linie Riigen—Bornhoim
1. Sonderfahrten Sonntags his 1. September mit „Hertha44
2. Sonderfahrten M ittwochs his 21. August mit „Odin44

500 ab SaBnitz — iiber Binz und Sellin; zuriick ab Bornhoim: 1700

4. Linie SaBnitz—Kopenhagen
Tourfahrten bis 18. August mit „Odin44
ab SaBnitz: Montags, Donnerstags, Sonnabends 1550; ah Kopenhagen: Sonntags, Dienstags, Freitags 63«

5. Seedienst Ostpreuften: S w in e m iin d e —Z o p p o t—P illa u —M em el
Passagierfahrt mit den neuen, eleganten, schnellen Motorschiffen „PreuBen44 und „Hansestadt Danzig44 
viermal wochentlich in jeder Bichtung mit direkten Zuganschliissen 
ab Swinemunde: Mittwochs, Sonnabends, Donnerstags, Sonntags 1830

6. Linien der Swinemiinder Dampfschiffahrts A.-G.
mit den Salondampfern „Deutschland44, „Berlin44, „Stettin44, „Swinem iinde44

Linie 1:
Stettin—Sw inem unde—Stettin

Dam pfer

Tour-
fahrt
30. 3 .-  
13 10. 

W

Son n 
sondę  

1.
23. 6. - 
25. 8.

tags-
rlahrt

2.
31. 3 .-  
13.10.

Tages 
1. 

1 .7 .-  
31. 8 

W

fa h it
2.

Mi. Sb. 
3. 7 .-  
28. 8.

Darnpfer

Tour- 
fahrt 

30. 3. - 
13.10.

W

Sonn
sondę

1.
31. 3. - 
13.10.

tags-
rfahrt

2.
23. 6.- 
25. 8.

Tages
1.

1. 7 .- 
31. 8. 

W

falirt
2.

Mi.
3 7.- 
28. 8.

Stettin ab 
^"'inemnel. 

an

13,00

16,15

6,00

9,15

8,00

11,15

6,30

9,45

16,30

19,45

S w in em nd.
ab

Stettin  an

10,00

13,15

18,30

21,45

19,00

22,15

18,30

21,45

6,45

10,00

Linie 2: 
Sw inem unde—Insel Bornhoim

his 23. 8. Freitags

645 y ab Sw inem unde an >f. 2400 
1245 y  an Bornhoim  ah 1800



8 ________ O S T S E E - H A N D E L ____________________________Num m er

F e r d i n a .n o l  B l u m  c
Direktor der Pommerschcn Provinzi&l=2,uckersiederei 
Vorsitzender des Vereins der Industriellen Potmnerns 

und  der ben&chb&rten Cebiete



'Wirtschaftszeiiung fur die Gsłseelćinder, das Słettiner Wirłschafłsgebieł 
und sein 3{interland

AMTIICHES ORGAN DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU SIETTIN
Mitteilungen der Reichsnachrichtenstelle fur AuBenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnlandischen Vereins e. V. zu Stettin 
Nachrichten des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V.

H erausgeber D r. H. S c h r a d e r ,  Syndikus der Industrie- un d  H andelskam m er zu S tettin  
laup tsch riftle iter  und veran tw ortlich  i(lr d ie  B ericlite tlb er das A u slan d  W. v. B u l m e r i n c ą ,  beurlaubt, veran tw ortlich  ftlr d ie B eric lite  Ober das

Inland Dr. E. S c h o e n  e ,  den A nzeigen teil H. J a e g e r ,  a lle  in  S tettin .
Bezugspreis vierteljalirlich 2,50, A usland 3,— Reichsm ark. — A nzeigen preis lt. Tarit. -----------------------------------------------

B altischer Verlag G. m. b. H., S tettin . Druck: F isch er  & Schm idt, Stettin . Scliriftleitung und Inseraten-A n nahm e: Stettin , BSrse, E ingang  
cnuhstraCe, Fernsprecher Sam m el-Nr. 35341. Die Z eitschrift ersclie in t am  1. un d  15. jeden  Monats. Zalilungen auf das P ostscheck konto  des Baltischen

V erlages G. m. b. H., S te ttin  Nr. 10464. B ankverbindung: W m . Schlu tow , Stettin . 
eschaftsstelle in  H elsingfors: A kadem iska Bokhandeln, A lexandersgatan 7. Konto in  H elsingtors: K ansallis Osake Pankki, A lexandersgatan 40/42.

Wr. 14 Stettin, 15. ‘Ju li 1929 9 . fiuhry.

u m  w e
)ie vorliegende Ausgabe des a m ii i che n Organs der Induftrie'= u n d  Handelskammer hal es fich in dankenswerter 
Weife Zur A  u Iga be gemadity in Finzeldarftellungen aus berufener Feder ein G efam tbild  der im BezirTc der 

l nduftrie= undH andelskam m er anfaffigen Induftrien zugeben. Eine folche Darftellungy die das Intereffe weiterer ICreife 
&uf t//e Induftrie des Stettiner jKammerbezirJcs hinlenken foli/ ift heute um  fo eher vonnótenf ais die speziellenf in 
der ailgemeinen O ftnot begrundeteny zum  groEen Peil auch eng m it der Lagę der landw irtfchaft zufammen=  
h&nSenden Sorgen u n d  Sch wierigkeiten der Induftriebetriebe die fes BezirJcs in der Offentlichkeit vielf\ch no di lange 
niQfit genug beJcannt lind. Andererfeits w ird  es a ber gerade fur die ICreife> die unferer Prowinz ferner ftehenr won 
fntereffe feinf aus der worliegenden Ausgabe des Oftfeefiandels zu  erfeheny d a l  Pommern nicht nuiy wie ftellen= 
^eife angenommen wird, eine rein agrarifche Prowinz ift, fondern dali es — in der Hauptfache in Stettin felbft u n d  
1/71 enSeren Stettiner Bezirk -  auch eine fehr beachtliche u n d  mannigfaltige Induftrie aufweili, die lich a u f  G ru n d  
der hier worhandenen naturlichen Bedingungen zu ihrer heutigen Bedeutung entwickelt fiat. — Ich gebe der 

°flnung Ausdrucky dali die worliegende Oftfee=Handels=Ausgabe fur die Induftrie des Stettiner K.ammerbezirks 
felbft infofern auch won weiter wirkendem  W ert fein m ó c h te a is  den befonderen Intereffen der hier anfaffigen 
łndufriebetriebe in /yukunft won den berufenen Stellen ein erhóhtes Yerftlindnis entgegengebradit wirdy wie dies 
leider nicht immer der Fali gewefen ift. Die bedeutenden im Stettiner ICammerbezirk wertretenen Induftrien finddurchw ey  
^eftrebty ihre auch fur die deutfdie Aufenhandelsbilanz wefentliche hohe Leiftungsfahigkeit durch fortdauernde 

erbefferun$ der Oualitat ihrer Erzeugniffe zu  erweifen. Diefer felbft gelteckten Aufgabe konnen fie nur gerecht 
H7erden, wenn die ihnen won M atur gegebenen gunftigen Bedingungenf die namentlich in ihrer geographifchen 
^ a3c zu erblicken find/ nicht durch den heute ubermafigen Druck Iteuerlicher u n d  fozialer Belaftung^ fortdauernde 

inSriffe der offentlidien H a n d  u n d  mangelnde Stabilitat der Arbeiter= u n d  Pohn w er ha Itn iffe beeintrachtigt w  er den. 
llr dann werden die Induftrien des Stettiner ICammerbezirks in der Page fein, audi an ihrem 7 eil an der 
lederer/iarkung des wirtfchaftlichen u n d  damit des ge lam ten ftaatlichen Pebens Deu tsdi lands milarbeiten zu  konnen.



3
&

o
c

>
e

o
e

e
0

e
e

e
e

6
e

o
e

e
&

o
o

&
o

&
o

e
o

3
e

3
e

o
e

o
e

o
£
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Stettin
Ite fert

feuerfeste W&aterialien
fur Kupolofen :: Hochófen :: 6luhofen 

jeder A r t :: Schmiede- u. Harteofen :: Kessel- 
einmauerungen :: Kesselfeuerungen jeder Art :: 
Kohlenstaub- und Oelfeuerungen :: Generatoren :: 
Kalkófen :: Zement-Drehrohrófen :: Wannen- und 
Hafenglasófen :: Ausmauerung von Saurebehaltern 

Herde und Backófen :: Ausmauerungen von 
Schornsteinen u. Rauchkanalen u. a. m.

Bitten Spezial-Offerten einzuholen

Technische Beratungen und Ingenieurbesuch kostenlos!

Stettiner Chamotte-Fabrik
Akt.-6es., vorm. D i d i e r

Werk Stettin
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Ein UeiserUtitif uber den Young-Plan.
Von R egierungsrat a. D. Dr. v o n  C o r s  w a n t ,  Syndikus des Vereins der Industriellen Pom m em s

u. d. b. G.
Am 5. Juni 1929 iiberreichten die Sachyerstan

digen, welche von Deutschland, Belgien, Frank- 
reich, GroBbritannien, Italien, Japan und Am erika 
nach Paris zur N euregelung der Kriegsents.ehadi- 
gung entsandt waren, ihren Regierungen einen ge- 
rneinsamen B erich t; dieser hat nach dem amerika- 
nischen Vorsitzenden des Ausschusses, Owen 
Young, welcher auch den Entw urf ausgearbeitet 
hatte, den Nam en Young-Plan erhalten.

E in  K riegsschuldenproblem  beeintrachtigt die 
innere Kraft eines Landes, seine Auswirkungen 
zeigen sich aber vor allem in den Handels- und 
^ahlungsbeziehungen gegeniiber dem Auslande.
E>urch eine solche Regelung werden H andel und 
Gewerbe in ungleich hoherem Mafie betroffen ais 
die wirtschaftlichen Berufe, dereń Tatigkeit sich 
Jni Inlande erfiillt. Aus diesem Grunde hatte  die 
Deutsche Regierung den Reichsbankprasidenten Dr.
Schacht und den GroBindustriellen Dr. Vogler mit 
Herrn Dr. M elchior und H errn  Kastl ais Ersatz- 
^ an n em  zu ihren Sachyerstandigen benannt. Aus 
diesem Grunde nahm  der Reichsverband der D eu t
schen Industrie ais erster w irtschaftlicher Verband 
das W ort zum Young-Plan.

K e i n  r e i n  w i r t s c h a f t l i c h e s ,  s o n d e r n  
v ę r w i e g e n d  e i n  p o l i t i s c h e s  P r o b l e m ,  

dieser Begriindung iiberlieB der Reichsverband 
der D eutschen Industrie in seinen Beschliissen vom 
19. und 20. Juni d. J. die Entscheidung zunachst

den politischen Instanzen ; er beschrankte sich auf 
die Feststellung, daB die im V ertragsentw urf 
D eutschland zugemuteten Lasten unsere Leistungs- 
fiihigkeit iiberstiegen. W irtschaft und Politik sind 
nicht zu trennen, so m utet diese Begriindung zu
nachst frem d an, ist m an doch nicht gewohnt, daB 
der Reichsverband der Deutschen Industrie Selbst- 
yerstandlichkeiten hinausgibt. Die Form  der Ent- 
schlieBung hatte aber ihren guten G rund ; denn 
nach dem Berichte unserer Sachyerstandigen zog 
sich durch die ganzen Verhandlungen in Paris aus- 
gesprochen oder unausgesprochen der Gedanke der 
sofortigen Raum ung des Rheinlandes und des Saar- 
gebietes. Diese deutsche Forderung ist einer der 
Gri.ndpfeiler des Y oung-Planes; darauf ist nicht 
zuletzt zuriickzufiihren, daB der Sachverstandigen- 
entwurf die U nterschriften der deutschen AusschuB- 
m itglieder tragt. AuBerdem ist nicht zu yerkennen, 
daB der Young-Plan eine wesentliche H erabsetzung 
der deutschen Leistungen gegeniiber dem Dawes- 
Plan bedeutet.

Die Festsetzung einer K riegsentschadigung ist 
ein Geschaft, dessen AbschluB zunachst von den 
A nforderungen der hohen Politik, dem nachst aber 
von kaufm annischen G rundsatzen abhangig ist. Ais 
Gegenleistung haben unsere Glaubiger die Kommer- 
zialisićrung der deutschen Kriegsschuld yerlangt. 
W enn ich einem M annę die Bescheinigung gębę, 
daB ichyon ihm Geld empfangen habe, ohne gleich-

GttM u
t f r f p r u t tg  1 8 5 1  — lO jd f y r ig e  fra fc if io n e tte  (§ r fa f ) ru n g e n

^Iftienfapttalien 11000 000 9?etdj3marf

Pramieneinnahme 1928:

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

90 Millionen RM.
Gesamtversicherung-sbestand Ende 1928:

ca. 390 Millionen RM.

Die Gesellschaften schliefien ab:

Leben-, Unfall-, Haftpflicht-, Auto-, 
Luftfahrzeug-, Feuer-, 

Einbruchdiebstatil-, Wasserleitungs- 
schaden-, Biiromaschinen-, 
Transport-, Reisegepack-

Versicherung-en

Auskunft erteilen die G en er a ld ir e k tio n  S te tt in , P a r a d e p la tz  16 und samtliche Yertreter.



K o h l e n - K o k s - A n t h r a c i t
G . m .  b .  H .

Stettin-Zullchow
KurfurstenstraBe 56 

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

Kurfurst „ 9626

Rechtes Oderufer
Te.lefon Nr. 315 94, 31595 
Telegr. - Adr.: Bestwerke

A n t h r a c i t - A u f b e r e i t u n g e n
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 14
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zeitig den Grund der H ingabe zu bekennen, so kann 
er vor Gericht mit dieser Bescheinigung gar nichts 
anfangen. Schreibe ich aber hin, daB die H ingabe 
ais D arlehn erfolgt ist, so bin ich zur Zahlung ver- 
pflichtet. Die Kriegsschuld ist bisher eine rein po- 
litische Schuld, jede kiinftige deutsche Regierung 
kann fur sie die Verantw ortung ablehnen und — 
wenn sie die M acht dazu hat — auch die Zahlungt 
verweigern, ohne sich eine Rechtsverletzung vor- 
''yerfen zu miissen. Anders steht es, wenn die po- 
ntische Schuld in eine kaufm annische Schuid urn1- 
gęwandelt wird, in diesem Falle bleibt Deutschland, 
wie sich auch seine politische Zukunft gestaltent 
^Óge, an seine U nterschrift gebundein. Diese Um- 
wandlung, Kommerzialisierung genannt, gipfelt in 
der M obilisierung, welche der 10. Abschnitt des 
^achverstandigen-Gutachte:ns behandelt. D arin ist 
^orgesehen, daB die kunftigen Zahlungen Deutsch- 
jands in einer H óhe von 660 Millionen fiir das Jahr 
je nach der M arktlage in eine Anleihe umgewandelt 
werden. Soweit diese Absicht ausgefiihrt wird, ver- 
wandelt sich unsere K riegsentschadigung im eine 
gewohnliche Anleiheschuld, fiir welche wir bis zum 
Ablaufe der Jahreszahlungen unbedingt haftbar 
sind; denn nicht m ehr die anderen Staaten sind 
unsere Glaubiger, sondern die Privatleute, welche 
uie Anleihe-Anteile erworben haben und besitzen.

S c h u l d m i n d e r u n g  u n d  R h e i n l a n d -  
a u m u n g a u f  d e r  e i n e n  S e i t e , K o m m e r -  

Zl a. 1 i s i e r u n  g d e r  S c h u l d  a u f  d e r  a n d e r e n  
^ e i t e ,  d a s  s i n d  d i e  G r u n d l a g e n ,  a u f  
^ e  I c h  e n  d e r  Y o u n g - P l a n  r u h t .  DaB im 
^ertrage selbst kein W ort von Raum ung gesagt 
^orden ist, laBt sich begreiflicherweise auf diplo- 
^a tische  Rlicksichten zuruckfiihren
. U eber die E ntstehung des Young-Planes will
lch mit wenigen Bemerkungem hiinweggehen und
nur einige Punkte hervorheben, die fiir das Ver-
st;andnis des Planes von Bedeutung sind. Wochen-
pUc\  nionatelang haben sich die V erhandlungen in

aris nicht um den wichtigsten Punkt — die Zah-
^ ngsrate — gedreht, sondern um die technischen
^edingungen, unter welchen die Leistungen kiinftig
^attfinden sollen. Das reine Finanzproblem  ist mit
Absicht hinausgeschoben worden, um nicht vor der

eit einen Zusam m enbruch der Verhandlungen her-
eizufiihren. DaB es richtig war, in dieser W eise

v°rzugehen, beweist die Tatsache, dafi sehr bald
||ach Beginn des H andelns iiber die A nnuitaten

le Verhandlungen abgebrochen wurden. Eine be-
s°ndere Erschw erung bildete die Tatsache, daB wir
es nicht mit einem, sondern mit sechs Glaubiger-

aaten zu tun hatten, und da8 diese unter sich
^emeswegs einig waren, welcher Anteil an der

eute auf jeden  einzelnen von ihnen fallen sollte.
. 0 kam  es, daB erst wenige Tage vor Ostern nach
angen Verhandlungen der G laubiger unter sich
rstmalig von der H óhe der Zahlungen gesprochen
Urde. Die G laubigerstaaten iiberreichten ein Me-
0randmn; nach welchem die Jahresleistungen sich

^  hóher ais im Daw es-Gutachten vorgesehen — auf 3180 ------
^elaufen

M illionen M ark im Jahresdurchschnitte 
y  sollten. Gleichzeitig kam ein von dem

? rsitzenden ausgearbeitetes M emorandum zur Ver- 
in welchem eine D urchschnittssum m e von 

Millionen vorgeschlage;n wurde. Letzteres Me- 
° randum  wurde sowohl von den europaischen

G laubigern wie von uns abgelehnt. M itte des 
M onats iiberreichten die deutschen U nterhandler 
das bekannte M emorandum, welches unsere kunf
tigen Zahlungsverpflichtunge.n auf 1650 M illionen 
M ark jahrlich bezifferte.. D iesen V orschlagen folgte 
der Entriistungssturm  in Paris und London sowie 
der A bbruch der V erhandlungen a m ”18. April d. Js. 
N ach dem Berichte des H errn  Geheim rat K a s t l  
brachte in dieser Lage der plótzliche Tod des eng- 
lischen AusschuBmitgliedes k Lord R e v e l s t o k e  
eine starkę psychische W irkung hervor. Die ab- 
gerissenen Faden wurden wieder angekniipft, m an 
beschloB, ein M ajoritats- und ein M inoritats-Gut- 
achten einander gegeniiber zu stellen. Das Er- 
gebnis war aber ein anderes, in verhaltnismaBig 
kurzer Zeit erfolgte die E inigung auf ein neues M e
m orandum  des Vorsitzenden Y o u n g ,  welches nun- 
m ehr vorliegt. D urch diesen neuen Plan werdesn 
drei Finanzgruppen geschaffen, D eutschland, die 
G laubigerstaaten In* Europa und drittens Amerika. 
Bem erkenswert ist, daB die A m erikaner in eine 
solche Gruppierung gewilligt haben.

D i e  H ó h e  d e r  J a h r e s l e i s t u n g e n  
s c h w a n k t  z w i s c h e n  1 7 0 8  M i l l i o n e n  i m  
J a . h r e  1 9 3 0 / 3 1  u n d  2 4 2 9  M i l l i o n e n  i m  
J a h r e  1 9 6 5 / 6  6. D i e  D u r c h s c h n i t t s z a h -  
l u n g  w a h r e n d  d i e s e r  Z e i t  b e t  r a g t  19 8 8 , 8  
M i l l i o n e n  M a r k .  (Fiir die Zeit vom 1. 9. 1929 
bis 31. 3. 1930 sind vorher 742,8 M illionen ange- 
setzt.) U eber eine weitere Zahlungsreihe von 22 
Jahren bis 1987/88 braucht heute kein W ort ver- 
loren zu werden. E rw ahnt sei nur, daB der Ge- 
genwartswert dieser Zahlungen bei dem im Piane 
yorgesehenen Riickzinssatze von 5V2°/o im ganzen 
etwa 2V2 M illiarden M ark ist.

Zur Frage, welche V erbesserungen denn das 
neue Gutachten gegenuber dem D aw es:Plan bringt, 
sei zunachst bem erkt, daB nach dem  bisherigen 
V erfahren schon das Jajhr 1930/31 eine Erhohung, 
der Jahreszahlung von 2500 M illionen um 60 M illio
nen bringen wiirde, welche aus dem „W ohlfahrts- 
Index“ errechnet ist; der neue Plan nennt dagegen 
rund 1700 M illionen. D i e  H e r a b s e t z u n g  d e r  
S c h u l d s u m m e  b e t r a g t  i m  e r s t e n  N o r -  
m a i  j a h r e  a i s  o 8 6 0  M i l l i o n e n  M a r k .  I m  
D u r c h s c h n i t t e  d e r  36 J a h r e  w i i r d e  s i e  
o h n e  A n s e t z u n g  d e s  „ W  o h If  a h  r t s - 1 n - 
d e x e s “ g u t  5 0 0  M i l l i o n e n  M a r k  a u s -  
m a c h e n ,  i n d e m  1 9 8 8 , 8  M i l l i o n e n  d e s  
Y o u n g - P l a n e s  d e n  b i s h e r i g e n  2 5 0 0  M i l 
l i o n e n  g e g e n i i b  e r s t e h e  n. DaB der Wohl- 
fahrts-Index kiinftig fortfallen soli, ist nicht zu un- 
terschatzen, denn aus seinen sechs Rechnungs- 
gróBen hat m an statt der gegenw artigen wirtschaft- 
lichen N otlage einen Aufschwung der deutschen 
W irtschaft festgestellt, welcher fiir das nachste Jahr 
eben eine H eraufsetzung der Zahlung um 60 M illio
nen bedeuten wiirde.

D ieser wesentlichen finanziellen V erbesserung 
steht eine sehr bedenkliche Verschlechtierung gegen- 
Viiber. N ach dem Dawes-Plan hatte  D eutschland 
die Gelder in Reichsm ark aufzubringen, ‘fiir ihre 
U ebertragung in frem de W ahrung hatte der „Repa- 
rationsagent“ die V erantw ortung; die deutsche 
W ahrung durfte durch den „ T r a n s f e r "  nicht ge- 
fahrdet werden. D i e s e r  U e b e r t r a g u n g s -  
s c h u t z  i s t  i m  w e s e n t l i c h e n  f o r t g e f a l l e n .
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Ganz ungeschiitzt ist ein B etrag von 660 Millionen 
M ark, fiir welchen die Reichsbahn haftet, wovon 
noch zu reden sein wird. Diese Jahreszahlung ist 
ein fiir die Zukunft uinabanderlicher Betrag, er 
bildet die G rundlage der M obilisierung unserer 
K riegsentschadigung. Auch der R estbetrag  von 
durchschnittlich 1328 Millionen ist grundsatzlich 
nicht geschiitzt. D i e  d e u t s c h e  R e g i e r u n g  
k a n n  a b e r  f i i r  i n s g e s a m t  2 J a h r e  b i s  
1 9 6 5  e r k 1 a r e n , d a B  s i e  A u f s c h u b  d e r  
U m w e c h s e l u n g  v e r l a n g e .  Alsdann wird ein 
Sachverstandigen-AusschuB der beteiligten Regie- 
rungen zusam m entreten und iiber die Sachlage be- 
raten. D ieser AusschuB ist berechtigt, der deut
schen Regierung R atschlage zu er te i len, er kann ihr 
aber den begehrten Aufschub nicht versagen.

N eben dem U ebertragungsaufschub ist fiir 
Zeiten besonderer w irtschaftlicher N otlage noch die 
M óglichkeit des Z a h l u n g s a u f s c h u b s  f i i r  i m  
g a n z  e n  e i n  J a h r  wahrend der 36jahrigen Lauf- 
dauer vorgesehen.

Von besonderer Bedeutung ist ,daB ein Teil des 
K riegstributes auch kiinftig in W aren geliefert 
werden kann. D iese Bestimmung, welche von un- 
seren G egnern lebhaft bekam pft wurde, beschrankt 
sich allerdings auf 10 Jahre. D i e  H ó h e  d e r  
S a c h l i e f e r u n g e n  s i n k t  w a h r e n d  d i e s e r  
Z e i t  y o n  7 5 0  M i l l i o n e n  M a r k  i m  e r s t e n  
J a h r e  u m  j a h r l i c h  50  M i l l i o n e n  b i s  a u f  
3 0 0  M i l l i o n e n  i m  10.  J a h r e .  Die sehr schwie- 
rigen Besprechungen iiber die Ausfiihrung und Be- 
rechnung der Sachlieferungen haben zu keinem Er- 
gebnis gefiihrt, es bleibt daher einstweilen bei dem 
bisherigen V erfahren. Auch iiber die Preisstellung 
ist m an nicht einig geworden, die Konkurrenz- 
preise des W eltm arktes sollen aber nicht allein 
m aBgebend sein. W ichtig ist, daB die Zahlungsan- 
spriiche der Sachlieferungsglaubiger nur an die neu- 
zuschaffende internationale Bank in deutscher 
W ahrung gerichtet werden kónnen und zwar auf 
Grund tatsachlich erfolgter Lieferung. W enn ein 
Staat nicht den ihm zustehenden Anteil an Sach
leistungen ausschópft, so ist zwar die U ebertragung 
seiner Forderung an einen anderen Staat ebenfalls 
in Sachleistungen statthaft. Es kann aber niemals 
verlangt werden, daB ein R estbetrag  in bar, sei es 
in auslandischer oder deutscher W ahrung, geleistet

wird. W erden die Bestim mungen Iiber die Sach
leistungen mit dem U ebertragungsschutz in Ver- 
bindung gebracht, so ergibt sich eine Zusammen- 
setzung der ersten Jahresrate vom 1. April 1930 
bis 31. Marz 1931, welche auf insges'amt 1707,9 
Millionen M ark bemessen ist, aus 660 Millioonen; 
Barzahlung in auslandischer W ahrung, 750 MilliO' 
nen Sachleistungen und weiteren 297,9 Millionen, 
welche ebenfalls in auslandischer W ahrung abzu- 
fiihren sind. Fiir letztere kónnte schon ein U eber
tragungsaufschub beantragt werden, es ware im 
Falle der Annahme des Gutachtens aber m ehr ais 
bedenklich, sofort mit einem A ntrage auf Einstel- 
lung des T ransfers oder der Zahlungen iiberhaupt 
zu kommen.

Mit der Komm erzialisierung der Schuld hangt 
dereń M obilisierung eng zusammen. E s ist beab- 
sichtigt, den Teil der Schuld in eine Anleihe um- 
zuwandeln, welcher in H óhe von 660 Millionen 
M ark ungeschiitzt ist. Danach lieBe sich beispiels- 
weise eine Anleihe in Hóhe von 10 Milliarden 
denken, welche bis zum Ablauf der deutschen Ver- 
pflichtungen mit 6,6 o/o verzinst und amortisiert 
wiirde. Ebenso wie den Glaubiger-Staaten soli 
D eutschland das Recht zustehen, die noch nicht 
m obilisierte Annuitat ganz oder zum Teil mit Em ' 
stellung eines Riickzinses von 5V2°/o abzulósen.

Die H óhe der ^ a h lu n g  ist das Ergebnis eines 
groBen H andelsgeschaftes zwischen den' G laubigern 
unter sich einerseits und ihrer Gruppe mit D e u tsc h 
land andererseits. E in  organischer Aufbau ist n i c h t  

gegeben. Bem erkt sei nur, daB ein jahrlicher 
wuchs von durchschnittlich 24 Millionen Mark 
w ahrend der ersten beiden Jahrzehnte auf die auto- 
m atische E rhóhung der dafiir in Anspruch g en o n ^  
m enen Pfander zuriickzufiihren ist.

D er Plan umfaBt alle Leistungen Deutsclilands 
mit Ausnahme der laufenden B e s a t z u n g s a u s -  
g a b e n .  D ie Besatzungskosten sind wahrend dgr 
V erhandlungen mit einiger Vorsicht behanden 
worden., es soli aber, wie schon erwahnt, die ah; 
gemeine Ueberzeugung geherrscht haben, daB bel 
Annahm e des Young-Planes eine weitere Besetzung 
der Rheinlande und des Saargebietes keine Grund
lage habe. D arum  ist im Young-Plan auch 
gesagt, daB Besatzungskosten nicht aus unserer 
K riegsentschadigung zu entnehm en sind. W en11

Pommersche Feuersozietat
Niedrige
Beitrage

FeUer-Ceebaude-.Inhalt-.Ernta-^ieh-) Unfall-H aftpflicht-
Einbruchdiebstahl- Reisegepack-Transport-
Auto- (Kaśko-, unfaii-, Haftpfiicht-) Lebens-, S terbegeld-

Versicherungen
= = = = =  GroBte Sicherheit durch Haftung der Prowinz Pommern

Erbschaftssteuer-
Versorgungs-
Kranken-

GUnstifl^
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Provinzial-Lebensverficherungf-AnstaJ5
6emeinnutzige Kórperschaften des óffentl. Rechts, behórdlich verwaltet unter Haftung des Provinzial-Verbandes (Land®s 
hauptmann) von Pommern, Stettin, Pólitzer Str. 1, Fernruf 25441. Kostenlose Auskunfte durch die Anstalten und dl 
Kreisversicherungskommissare bezw. 6eschaftsfuhrer in den Landratsamtern sowie die zahlreichen Y e r t r a u e n s m a n n ^



solche noch nach dem 1. Septem ber d. Js. ent- 
stehen sollten, miissen neue V erhandlungen zwischen 
den Regierungen stattTiriden. Die Deutsche R egie
rung wird sich dann weigern, auch nur einen Pfen- 
nig zu bezahlen. Will Frankreich also nach dem 
1- September. d. Js. die Besetzung aufrecht er- 
halten, so muB es die Kosten selbst tragen oder eine 
neue Verhandlung iiber den gesam ten Zahlungs- 
plan anregen, fiir welche bei den anderen Landem  
wenig Neigung bestehen diirfte.

Die Q u e l l e n  u n d  S i c h e r h e i  t en  fiir die 
Zahlung sind gegeniiber den drei Pfandern des 
Dawes-Gutachtens auf zwei Einkiinfte beschrankt, 
namlich

1. den Beitrag der Reichsbahn,
2. den B eitrag des Reichshaushaltes.

P i e R e i c h s b a h n g e s e l l s c h a f t  s o l i  3 7 
J a h r e  l a n g  e i n e  d i r e k t e  S t e u e r  i m j a h r - 
l i c h e n  G e s a m t b e t r a g e  v o n  6 6 0  M i 11 i o -' 
n e n  M a r k  e n t r i c h t e n .  D er Jahresbeitrag  ent- 
spricht dem ungeschiitzten Teil der Jahresleistung. 
Die Verkehrssteuer, welche durch den Dawes-Plan 
v°rgeschrieben war, ist ais Pfand ausgeschiedem, 
es liegt in der H and der D eutschen Regierung und 
uer deutschen Gesetzgebung, welche Steuer fiir die 
Reichsbahn gewahlt wird.

Von besonderer W ichtigkeit ist fiir uns der 
^ortfall der deutschen Industriebelastung. Auf 
yrund des Dawes-Planes sind dem T reuhander fiir 
fne deutschen Industrie-Obligationen Schuldver- 
schreibungen im G esam tbetrage von 5 M illiarden 
Goldmark zu Lasten der Industrie ausgehandigt 
w°rden, welche mit 5 o/o verzinst und mit lo/o 
aniortisiert werden sollten. Diese Sonderbelastung 
Y°n jahrlich 300 Millionen M ark soli ganz in Fort’- 
tall kommen, der hierauf beziigliche Absatz des 
* lanes schlieBt mit den W orten :

„W ir empfehlen, daB sie beseitigt und daB 
bei der V erteilung der steuerlichen Erleichterun- 
gen, zu dereń Durchfiihrung unser Plan die 
peu tsche  Regierung instand setzen wird, die Auf- 
nebung beriicksichtigt w ird.“

D e r  B e i t r a g  d e s  R e i c h s h a u s h a l t e s ,  
w e l c h e r  i m 1. J a h r e  1 2 5 0  M i l l i o n e n  M a r k  
3 - n s m a c h t ,  w i r d  d u r c h  d i e  V e r p f a n d u n g  

e r E i n n a h m e n  a u s  Z o 11 e n , B i e r , 
. a b a k ,  Z u c k e r  u n d  B r a n n t w i e i n  g e -  

S l c h ę r t .  Dabei ist bestimmt, daB die Einnahm en 
•̂Us diesen Qellen stets wenigstens 150% des Bei- 

J^ages aus dem Reichshaushalte ausmachen miissen.
ist also V orsorge getrdffen gegen eine Herab- 

setzung der indirekten Steuern und dereń Ersatz 
Urch direkte Steuern. H ierin liegt ein gewisser 

_ ^ g riff  in die Staatshoheit des D eutschen Reiches, 
Welchen m an bei dem Fortfall der Industriebe- 
astung nicht. gewagt hat. Ob die Industriebelastung 

y ,erwiegend noch fiir das 2. H albjahr 1929 ge- 
K Werc ên rniiBte, hangt im wesentlichen davon 

, j ob ein Reservefonds der Industrie-Obligationeri- 
ank in Hóhe von 100 Millionen M ark hierfiir Ver- 

^endung finden kann.
■. D ie  b i s h e r i g e n  O r g a n e  d e r  R e p a r a -  
yllQn e n  v e r s c h w i n d e n  b e i  A n n a h m e  d e s  

c u n. g - p  l a n e s , a 11 e K o n t r o l l e n  s i n d  z u 
e s e 1 1 i g e n , d e r  R e p a r a t i o n s a g e n t w i r d

z u r i i c k g e z o g e n .  Die verschiedenen Finanzin: 
stitute und Ausschiisse sind ebenfalls aufzuheben. 
D as alleinige Instrum ent der gesam ten Finanzierung 
wird eine i n t e r n a t i o n a l e  B a n k .  U eber die 
A usgestaltung dieser Bank sind eine ganze Reihe 
von V orschlagen in dem Young-Plane verteilt. Diese 
sind aber nicht so fest umrissen, daB jetzt schon 
ein abschlieBendes U rteil gegeben werden kónnte. 
Die Entwicklung w irdvor allem von der Persónlich- 
keit des ersten Leiters abhangen. Die Bank, dereń 
Direktorium  aus den Prasidenten der Zentralbanken 
der sieben beteiligten Lander und dereń V ertretern 
besteht, soli bei richtigem  Ausbau nicht nur eine 
Einzahlungs- und U ebertragungsstelle fiir die 
deutsche K riegsentschadigung sein, sie muB zu 
einem A brechnungshause der gesam ten Handels- 
welt werden; m an erwartet, daB der W elthandel 
durch sie eine wesentliche Belebung erfahren wird, 
zumal ihr neben dem Grundkapital von 400 M illio
nen M ark aus Zahlungen Deutschlands und Sicher- 
heiten der G laubiger-Staaten weitere Summen in 
Hóhe von etwa 11/2 M illiarden M ark zur Verfiigung 
stehen wurden.

Vollkommen neu sind die Bestim mungen de^ 
Young-Planes iiber den S c h u 1 d n a c h 1 a B. Bei 
Em pfang der vorgeschlagenen Zahlungen 'D eutsch
lands kónnten die G laubiger-Staaten ihre jahrlichen 
A bgaben an Am erika decken und dariiber hinaus 
noch einen wesentlichen Posten in eigene Rechnung 
stellen. W e n n  nui n A m e r i k a  a u f  e i n e n  T e i l  
s e i n e s  A n s p r u c h e s  y e r z i c h t e t ,  s o l i  
d i e s e r  N a c h l a B  n i c h t  a l l e i n  d e m  S c h u l d -  
n e r  z u g u t e  k o m m e n ,  e r  w l r k t  s i c h  v i e l -  
m e h r  a u f  G r u n d  d e s  Y o u n g - P l a n e s  u n -  
m i t t e l b a r  a u f  D e u t s c h l a n d  a u s .  W ahrend 
;,der iersten 36 Jahre muB ein am erikanischer Nach- 
laB in H óhe von zwei D ritteln D eutschland gutge- 
schrieben werden. D abei ist zu bemerken, daB 
Am erika seine innerein Staatsschulden stark amor- 
tisiert, es wird in 9 Jahren schuldenfrei sein, und 
Am erika hat in die Schaffung der drei Finanzgrup- 
pen gewilligt.

D as deutsche Parlam ent muB sich bis zum 1. 
Septem ber d. Js. entscheiden, ob es vor dem Volke 
die V erantw ortung fiir die im Pariser Gutachten 
vorgesehenen Belastungen tragen will. W ir sind 
durch die Inflationszeit und auch durch phan- 
tastische Ziffern, welche von den G laubiger-Staaten 
wiederholt genannt waren, gegen Zahlen abge- 
stumpft. Dazu kommen die gegeniiber dem Frieden 
unśinnig angeschwollenen óffentlichen Belastungen. 
D a sagt m ancher wohl, was sind schlieBlich 660 
Millionen oder 2 M illiarden gegeniiber unseren ó f
fentlichen Aufwendungen von etwa 20 M illiarden 
jahrlich? W er diesen Vergleich anstellt, iibersieht, 
daB die Summen, welche fiir óffentliche Zwecke 
ausgegeben werden, im Lande bleiben. Das Blut 
bleibt im Kórper, mógen einige GefaBe ungesund 
erw eitert sein, der Kreislauf geht weiter. W as an 
W aren durch Reich, Staat und Gemeinden bestellt 
wird, dient zur Beschaftigung deutscher Arbeiter. 
W as deutsche Beam te verbrauchen, das wird aus
gegeben an deutsche Kaufleute, die ihre Lager 
wieder aus deutscher E rzeugung erganzen. Ich bin 
der letzte, welcher unseren ubertriebenen .óffent- 
lichen A usgaben das W ort redet. E s ist aber nicht 
zu bestreiten, daB die Summen, welche fiir H aus .
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haltszwecke ausgegeben werden, gróBtenteils nicht 
verloren gehen, daB sie der deutschen Volkswirt- 
schaft in erheblichem  Um fange wie der zugute kom- 
men. Zahlungen an das Ausland, wie sie der Young- 
Plan vorsieht, bedeuten dagegen einen ununter- 
brochenen AderlaB. Dabei ist die Barzahlung, 
welche sich an der fiir uns empfindlichsten Stelle; 
des H andels auswirken kann, viel bedenklicher ais 
die Sachleistung, bei welcher wir von unseren ver- 
fiigbarsten W aren, in Sonderheit Wierten, in welche 
sich die deutsche A rbeitskraft um gesetzt hat, ab- 
geben. Ferner ist zu bedenken, daB wir bisher 
nichts aus eigener Kraft an das Ausland gezahlt 
haben ; die Entschadigungen, welche in den letzten 
Jahren abgefiihrt wurden, entstam m en unm ittelbar 
den im Auslande aufgenom menen Anleihen. M an

darf auch nicht glauben, daB wir nur, um Auf
schub zu erlangen, in den V ertrag willigen diirtten- 
Keine Revision kann eine  mobilisierte A nleihe  
nichtig machen, der V ertrag  enthalt dariiber hin- 
aus starkę m oralische Bindungen, daB nur offen- 
sichtliche Not einen Revisionsa;ntrag b eg riin d en  
begriinden wiirde.

Ob D eutschland in der Lage ist, wenn ihm 
alle Fessel abgenom m en werden, die im Young- 
Plane vorgesehenen Lasten zu tragen, das kann nut 
Sicherheit niemand, weder im Auslande noch lin 
D eutschland sagen. M it Bestim mtheit kónnen wir 
•aber aussprechen, daB die vorgesehenen B elastun- 
gen un tragbar sind, wenn wir nicht die unbe- 
schrankte Staatshoheit iiber die besetzten Gebiete 
w ieaereriangen.

Hoobof enwerk Lubeck A.-G
Zentrale: H eerenw yk im Liibeckischen

ZWEIGNIEDERLASSUNGEN:
H u tte  K raft, Stolzenhag-en-Kratzwieck bei Stettin 

R o la n d sh iitte , Weidenau a. d. Sieg

ERZEUGNISSE:
Der Hochofenbetriebe:

Hamatit, Giefierei I und III, Cu-armes Stahleisen 
Spiegeleisen und WalzenguBeisen

Der K okereibetriebe:
Koks, s. s. Ammoniak, Benzol, Teer, Pech Antlira- 

zenol, Impragnieróle, Rohnaphthalin,Rohanthrazen

Der Kupferhutten:

Elektrolytkupfer

Der Glaubersalzanlage:
Eisenfreies Natriurasulpliat ca. 99,5 %, Na2 S 0 4 

Spezialmarke fur die Farbenfabrikation, 
Wollfarbereien, Spiegelglasfabrikation

Der Zementfabriken:
Eisenportlandzement Marken „Granit“, „Tres Torres“ 

und „Kraft“

Der Zem entw arenfabrik:
Zementwaren aller Art, in Sonderheit: Dachsteine,Rohre, 

Fufibodenplatten (Granitoid und T erra zzo p la tten ), 
Treppenstufen, Kabelkasten, Zaunpfahle usw.

Der W andplattenfabrik;
Wandplatten in verschiedensten Farben und Aus- 

fuhrungen fiir Aufien- und Innen-Architektur

Der Schlackensteinfabrik:
Schlackensteine (Normalformat)

Sa r a n
S T E T T I N  /  K l e i n e  D o m s t r a l j e  1

LSEFERT ALLE! FciRs BURO?
B O r o b e d a r f  /  B u c h u n g s m i t t e l  /  D r u c k s a c h e n  /  G e s c h a f t s b u c
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Die Industrie des Bezirhs der Industrie' und 
Handelskaminer zu Sielfii.

Wrektor K i c h  .  r d I! u s i n , :  i i l U l j l l U S l E l C .
Stettins alteste  Industrie  ist die W erftindustrie. Schon 

y°r Jah rhunderten  gab es an der O der grófiere und kleinere 
■,etrieke, die H olzschiffe bis zu den groB ten Segelschiffen 
1 r/ ; r Zeit e"rbauten. Ais m an allgem ein begann, zum E isen- 
^chiffbau iiberzugehen, konnten  sich wohl anfangs nicht alle 

ettiner U nternehm ungen ohne w eiteres dazu entschlieBen, 
■dd aber muBte den no tw endigen E rfo rdern issen  d e r Zeit 

c °ch m ehr und m ehr R echnung ge tragen  w erden. So sieht 
■iian denn auch, wie sich in S tettin  seit M itte des 19. Jah rhun - 
erts alle gróB eren Schiffbau-U nternehm ungen dem  E isen- 

yC I1 ffbau zuw andten und es darin  bald zu einer hohen 
eistungsfahigkeit brachten . D iese E ntw icklung vollzog sich 

nicht ohne Schw ierigkeiten, so z. B. hinsichtlich der T rans- 
? ? rt~ und F rach ten lage  flir die zum Schiffbau notw endigen 

a terialien. D ie K onkurrenz der N ordseehafen  konnte  W erft- 
•lumaterial un ter bedeutend niedrigeren  U nkosten  aus dem 
uhrgebiet bekom m en, ais die S tettiner W erften  aus Ober'- 

cniesień, geschw eige denn aus dem  w estlichen Industrie- 
1 CiZflrk - Schiffbauausnahm etarife haben hier zeitw eilig ge- 
g .en. Auch die m angelnde T iefe d e r W asserstraB e S tettin— 
^winemiinde, die jetzt allerdings dem nachst auf 9,6 m B agger- 
lete gebrach t sein wird, so daB dann  auch groBe Ozean;- 
am pfer ohne w eiteres von und nach S tettin  kom m en konnen, 
at sich oft hem m end auf die H ereinnahm e von A uftragen

ausgewirkt.
W enn die S tettiner W erftindustrie schon in den Jah r- 

m ten vor dem  K riege dank d e r hohen V ollendung ih rer 
‘ c icipfungen W eltruf erlangt bat, so ist dies vor altem  auf 

1851 gegriindeten  ,,V u 1 k a n “ zuriickzufiihren, 'der in der 
lM^ S.e' ncs B estehens ca. 700 Schiffe gebaut und der nam ent- 

1 im Bau von K riegsschiffen, von groBen Passag ier- 
e 'lnipfern sow ie von Spezialschiffen aller Art, Fahrschiffen  
q ° ^ erv°rragendes geleiste t bat. D as traurige Schicksal 

Wulkan, d e r zeitw eise 10 000 A rbeiter beschiiftigte, ist 
i Vannt; das stolze W erk fiel den Schw ierigkeiten der N aćh- 
w *gsverhaltriisse, der allgem einen N otlage "der deutschen 

^ I n d u s t r i e ,  die sich im O sten besonders schw er aus^ 
n ’ zum O pfer. E benso  erg ing es einem anderen  Stet- 

er W erftunternehm en, dessen B estehen rund 275 Jah re  
(JięUj  ver^°lgt w erden kann, d e r „ N i i s k e  & C o ., A .-G.“.̂  
dp /*en A nspruch erheben  konnte, eine der allerm odernsten  
ln u, Schcn W erften  zu sein. T ro tzdem  ist auch dies W erk  
srl f 11 ê tzten Jah ren  der U eberm acht der ungiinstigen W irt- 

laitsverhaltn isse erlegen.
Und ^ k 0r noc^ im m er besteht in S tettin  eine leistungsfiihige 

c nioderne Schiffbauindustrie, die neben k leineren  Firm en,

die teilw eise auch mit dem  Bau von B innenfahrzeugen be- 
faBt sind, vor allem  zwei groBe U nternehm ungen  mit zahl- 
re icher A rbeiterschaft aufw eist, die S t e t t i n e r  O d e r -  
w e r k e ,  A.-G., die au f ein fast 100 jahriges B estehen  zu- 
riickblicken kann, und die O s t s e e - W e r f t ,  A k t . - G e  s., 
die jiingste,' erst im  Jah re  1917 gegriindete  S tettiner W erft. 
D ie O derw erke erw arben  sich einen bedeutenden  R uf ais 
Spezialfirm a im Bau von m ittelgroBen Passag ier- und Fracht- 
dam pfern, ferner von E isb rechern  und B aggern  a ller A rten 
und GróBen (b isherige P roduktion  etw a 750 F ahrzeuge). 
E s konnen Schiffe bis zu 10 000 t. d. w. gebau t werden.' 
Die W erft besitzt fiinf Schw im m dockabteilungen, in denen die 
D ockung und Instandsetzung  von Schiffen bis zu 12 000 t.d.w . 
vorgenom m en w erden kann. AuBer den Schiffsm aschinen 
und Schiffskesseln w erden in einer besonderen  M aschinenab- 
teilung auch Kessel, M aschinen und G erate  fur alle móglichen 
anderen  Industriezw eige hergestellt. — D er Aufbau d e r 
O stseew erft bat sich in der ku rzeń  Zeit ihres B estehens sehr 
rasch vollzogen. E s konnen Schiffe bis zu 10 000 t. d. w. 
gebaut w erden; in den  d re i vorhandenen Schw im m dockabtei
lungen konnen Schiffe bis zu etw a 9500 t. d. w. gedockt 
und instandgesetzt w erden. D er gut ausgebauten  H am m er- 
schm iede d e r  W erft muB besonders E rw iihnung ge tan  w erden.

Die G rundlagen fur eine giinstige W eiterentw icklung der 
in S tettin  ansassigen W erftindustrie sind auch u n te r den 
heutigen schw ierigen V erhaltnissen, insbesondere dem  all
gem einen M angel an  N eubauauftragen , bei der giinstigen 
L age-S te ttins und der L eistungsfahigkeit seiner W erften  durch- 
aus gegeben . Freilich g ibt die Schichausanierung der In 
dustrie noch im m er V eranlassung, hinsichtlich d e r eigenen 
W ettbew erbsfiih igkeit gegeniiber einer kiinstlich mit S taats- 
m itteln gehaltenen  Industrie  im niichstgelegenen groBen Ost- 
seehafen auB erordentlich pessim istisch zu sein, zum al inner- 
halb der O stsee schon seit einigen Jah ren  ein besonders 
groB er M angel an  A uftragen fur die W erftindustrie  festzu- 
stellen ist. F ern er m aćht den deutschen  H aridelsschiffsw erften 
die T atsache  besondere Sorge, daB das R eich  die D eutschen 
W erke Kiel mit G eldern der S teuerzah ler so w eitgehend 
stiitzt, daB es den D eutschen W erken  erm óglicht w ird, 
deutsche Substanz zu verschleudern, ohne d ie  Fo lgen  am 
eigenen U nternehm en zu spiiren. W enn auch noch Jah re  
harten  W irtschaftskam pfes vor dem S te ttiner Schiffbau liegen 
mógen, so ist er doch in sich lebenskriiftig  genug, den an  ihn 
gestellten  A ufgaben zum N utzen des S te ttiner H afens und 
zum N utzen der Schiffahrt in vollem U infange gerech t zu 
werden.

^  ing. J o h  a  n  n  e s G o 11 „  o w  : EtSetllndUSf F1 € .

^aj , l?"le E isenindustrie des K am m erbezirks verfiigt neben 
,r r,reic^ en kleineren  U nternehm ungen  iiber eine R eihe von 
]la^ eri W erken, die zum indest europaischen Ruf erlangt 
beh0111 ^ enn man von (l en an anderer Stelle dieser A usgabe 
Lin'an^ ten Seeschiffsw erften absieht, so ist hier in erster 
Vv £ H ii t t e K r a  f t , Zw eigniederlassung der I lochofen- 
p0 Liibeck A ktiengesellschaft, zu nennen, die die ganze 
Re- '•TLf rSC l̂e unc  ̂ ostdeutsche E isenindustrie mit ihrem  aus- 
Jah°1C eten R °heisen  beliefert. D as W erk ,vor rund 30 

ten ai}f V eranlassung des Furgten H enckel v. D onners- 
meru Crrichtet, ist w irtschaftlich schon insofern sehr be- 
dem cri?vvert> ais es an  einem O rt errichtet w urde, an 
ńicht hauptsachlich in F rag e  kom m enden R ohtstoffe
Haf Vork°m m en. Infolge der giinstigen Lage Stettins ais 
uI1tc<jnstac ,̂: ŝt d as W erk aber in d e r Lage, die R ohstoffq 
be?i , Vorteilhaften B edingungen auf dem  W asserw eg zu 
d i e ^  E rze  vorw iegend aus Spanien und Schw eden, 
Dle p.rennstoffe in der H auptsache aus dem  R uhrgebiet. 
Und hlrrna- 'Daut zur ^ ire H ochofenanlage vollstandig um
scho e.a “ sichtigt, d ie um gebaute Anlage E nde dieses Jah res  
einer ln .®et:r êb zu nehm en. G eplant ist ein H ochofen mit 

taglichen Leistungsfahigkeit bis zu 300 to; ferner sol)

einer der alten H ochofen zur R eserve stehen bleiben. D ie 
dam it in V erbindung stehende K okerei besitzt eine L eistungs
fahigkeit von ca. 500 to K ohlendurchsatz p ro  T ag . Im 
Laufe der Ja h re  w urden dem  W erke verschiedene N eben- 
w erke angegliedert, von denen vor allem  eine groBe K upfer- 
E x trak tionsan lage, eine E rzsin terungsan lage sowie eine ent- 
sprechend den heutigen A nforderungen ausgebaute  Z em ent- 
fabrik  zu erw ahnen sind, in der Portland-Z em ent M arkę 
,,K raft“ , ein gesuch ter W eltm ark tartikel, hergeste llt wird. 
D er mit d e r S tad t S tettin  im  letzten  Jah re  abgesch lossene 
G aslieferungsvertrag  wird ebenfalls dazu beitragen, dem  
U nternehm en eine w irtschaftliche B etriebsfiihrung zu ge- 
statten, die indirekt naturlich w ieder d e r Allgemeinheit- 
zugute kom m t.

E in  charak teristischer Zw eig der E isen  schaffenden 
Industrie ha t sich innerhalb des K am m erbezirks schon vor 
Jah rh u n d erten  im T o r g e l o w e r  G ebiet entw ickelt, wo 
infolge des V orkom m ens von R asenerzen  zahlreiche — 
m eist k leinere — B etriebe, die GuBeisen herstellten, ent- 
standen sind. D ie T orgelow er Industrie  hat sich in neuerer 
Zeit hauptsachlich auf d ie  H erstellung  von guB eisernen Spe- 
zialartikeln eingestellt, da infolge d e r besonderen  Y erhalt-
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nisse des B ezirks M assenerzeugung w eniger lohnend er- 
scheint. B esonders w ichtig ist die T orgelow er Industrie  u. a. 
auch fiir die B elieferung der S tettiner Schiffbauindustrie, fiir 
fiir die sie in erheblichem  U m fang Schrauben herstellt.

W as die E isen  verarbeitende Industrie  angeht, so ist 
h ier besonders die Eisen-, H och- und B riickenbauanstalt
I. G o l i n o  w & S o h n  i n  S t e t t i n ,  mit iiber 600 An- 
gestellten  und A rbeitern, zu nennen. In  fast allen L andern 
E uropas, aber auch aufierhalb E uropas findet m an A rbeiten 
d ieser F irm a. Briicken jeder Art, E isenbahn-R eparaturw erk- 
stiitten, Luftschiff- und Flugzeughalien , Schleusen und Eisen- 
W asserbau ten  sind in groB er A nzahl errichtet worden. 
D ie F irm a ,die im  Ja h re  1833 gegriindet ist, kann  auf ein 
bald lOOjahriges B estehen zuriickblicken. In weiten 
K reisen  w urde die F irm a besonders durch den Bau 
der B riicke iiber den T ro llhattan-K anal in Schw eden, der 
gróBten, einarm igen K lappbriicke in E uropa, sowie durch den 
in G em einschaft mit einer anderen  F irm a ausgefiih rten  Bau 
einer D onau-B riicke bei N ovisad von iiber 300 m Gesarnt- 
lange bekannt. Auch die F irm a Gollnow  & Sohn hat, wie 
die ganze  E isen  verarbeitende Industrie  Stettins, in der N ach- 
k riegszeit bis heute sehr un ter der L ohnpolitik des Reichs- 
arbeitsm inisterium s zu leiden, die eine A ngleichung d e r pom - 
m erschen Lóhne — tro tz  der hier ganzlich anderen  Lebens- 
verhaltn isse sow ie auch der viel ungiinstigeren  R ohstoff- 
bezugsbedingungen  — an die Lóhne im w estlichen In- 
dustriegeb iet brachte. F riiher boten  die n iedrigeren  Lóhne im 
h iesigen B ezirk einen gew issen A usgleich fiir die ungiinstige 
F rach tlage  zu den R ohstoffproduktionsgebieten , w ahrend 
d ieser Ausgleich nun bedauerlicherw eise verloren ge- 
gangen  ist.

D ie S t e t t i n e r  T  r a g  e r -  u n d  B a u e i s e n - G e -  
s e l l s c h a f t  m. b. H ., d ie vor etw a 75 Jah ren  gegriindet 
w orden ist, ha t sich im Laufe der Ja h re  ebenfalls auf dem  
G ebiete des E isenbaues einen guten  Ruf erw orben. Ais 
neuere A rbeiten  hat die F irm a un ter anderem  die  V erlade- 
briicke fiir die stadtischen G asw erke, sowie die W irtschafts- 
briicke iiber den G roB schiffahrtsw eg S tettin—Berlin gebaut. 
Z ur Zeit beschaftig t sie ca. 150 A ngestellte und A rbeiter.

E in  w eiteres bedeutendes W erk der S tettiner eisen- 
verarbeitenden  Industrie  ist die S t o e w e r w e r k e  A.-G., 
v o r m .  G e b r .  S to  e w e r , die zu den  fiihrenden W erken 
d e r A utom obilindustrie zahlt. Die im Jah re  1896 gegriindeten  
S toew erw erke, die zunachst die Fabrikation  von W erkzeugen  
und F ahfradbestand te ilen  betrieben, sahen sich infolge giinstig 
abgelau fener V ersuche mit M otoren schon im  Jah re  1898 
verarilaBt, auch den Bau von M otorfahrzeugen aufzunehm en. 
An dem  groBen A ufschw ung, den die deutsche A utom obil
industrie in den  vergangenen  Jah rzehn ten  genom m en hat, 
haben  die S toew erw erke ih ren  vollen Anteil. D ie F irm a 
w ar eine der ersten  in D eutschland, die einen b rauchbaren  
V ierzylinderm otor auf den  M arkt brachte. D ie Firm a, die in 
der H auptsache P ersonenw agen  baut, hat nam entlich mit dem  
neuerdings herausgebrach ten  A chtzylinder, der infolge seiner 
hochleistenden, unverw iistlichen M otoren, seiner groBen H alt- 
barkeit und der eleganten  Form  seines A ufbaues eine groBe 
N achfrage hervorgerufen  hat, einen im  R ahm en der ganzen 
deutschen A utom obilindustrie sehr beach tensw erten  E rfolg  
erzielt. G erade in le tz ter Zeit hat dieser T yp auf den in ter-

nationalen  T urn ieren  von B aden-B aden, H am burg, Berlin un 
N iirnberg  durch  hohe A uszeichnungen seine verdiente An- 
erkennung  gefunden E benso  wie die E rzeugnisse  des 
S tettiner Eisen-, H och- und B riickenbaues spielen auch die 
der A utom obilindustrie fiir den E xpo rt eine betrachtliche Rolle- 
Z ur Zeit w ickelt sich die A usfuhr d e r - S toew er-W erke na
m entlich nach Belgien, der Schweiz, Spanien, Rumanjen 
und N ordafrika ab. L eider beein trach tigen  die b e s t e h e n d e n  
Z ollverhaltnisse das A uslandsgeschaft erheblich, da  einersei s 
die A utom obilzólle fast des gesam ten  A uslandes betra.cn - 
liche sind, auf d e r andern  Seite die deu tschen  Zoile sic 
aber auf einer so n iedrigen H óhe halten, daB die e>-uS'  
landischen Industrien  der deutschen im eigenen Lande einen 
starken  W ettbew erb  m achen kónnen.

E inen  nicht geringeren  Ruf hat der N am e Stoewer 
auch auf dem  G ebiet der N ahm aschinen- und F a h r r a i d e r  
fabrikation  durch die N a h m a s c h i n e n -  u n d  F a h f ' 
r a d e r f a b r i k  B e r n h a r d  S t o e w e r ,  gegriindet in  ̂
Jah re  1858, bekom m en. D er F irm a gelang  es zunachst rni 
der F abrikation  von N ahm aschinen, trotz der a m e r i k a n i s c h e  
K onkurrenz, besonders der Singer-C om pagnie, ihre Absa z- 
geb iete  — auch im A uslande — standig zu erw eitern. 11 
Jah re  1893 begann  die  F irm a mit der F a h r r a d f a b r i k a t i o n -  
T ro tz  voriibergehender R iickschlage gelang es der 9 eS.e n 
schaft im  Laufe der Zeit sich gegeniiber dem  auslandiscne 
W ettbew erb  durchzusetzen. D ie S toew er G r e i f - F a h r r a  
w urden in der ganzen  W elt bekannt und beliebt. Im  Ja . 
1898 nahm  die F irm a dann  noch den  B au von Schrei 
m aschinen mit gleichem  E rfo lge  auf. Infolge der Xe 
iinderten N achkriegsverhaltn isse, insbesondere der neuerdino^. 
viel schw ierigen B earbeitung der A uslandsm arkte, die * 
den Z ug zum Protektionism us in der Zollpolitik fast a 
L ander zuriickzufiihren ist, hat auch die B ernhard  S.t° evY 
A.-G. neuerdings mit gew issen Schw ierigkeiten  zu kanjP ,x 
gehabt. Info lge einer in jiingster Zeit erfo lg ten  U mste 
des W erkes spielt aber die B ernhard  S toew er A.-G. he 
schon w ieder in d e r G esam theit de r S tettiner Industrie e 
w ichtige Rolle, sow ohl vom S t a n d p u n k t  des A r b e i t s m a r  
ais auch vom S ta n d p u n k te  der A usfuhr S tettiner Indus 
erzeugnisse aus.

W ie es infolge des landw irtschaftlichen C h a r a k t e r s  der 
Provinz Pom m ern nur natiirlich ist, finden sich m . .  ̂
S te ttiner B ezirk auch zahlreiche gróBere und k leinere Betr 
der L a n d m a s c h i n e n i n d u s t r i e ,  die in Stettin  naJ?1,rTia 
lich durch  drei F irm en, in erster Linie durch die ^ jjtt 
S c h i i  t t  & A h r e n s ,  vertreten  ist. Die F irm a - c ^
& A hrens besteh t ais B auanstalt und R e p a r a t u r w e r k s t e l l e

landw irtschaftliche M ascbinen bereits seit iiber 60 Ja gr 
In neuerer Z eit hat sich u. a. eine S traBenzugm aschine 1 
F irm a fiir den m odernen L astenverkehr ganz besonders _ 
w ahrt. Im  K am m erbezirk  ist auB erdem  noch die 1 ^ 
s c h i n e n f a b r i k  R e g  e n  w a l c i e  ais H erstellerm  
Landm aschinen in gróB erem  U m fange zu nennen.

N eben den genannten  F irm en  finden sich s? w° ^ j j ch 
S tettin  selbst ais auch im  R egierungsbezirk , so nam e-terer 
in G reifenhagen und Sw inem unde, noch eine R eihe vve!..]en 
B etriebe der M aschinenindustrie, die aber alle a u f z u z a  
an d ieser S telle zu weit fiihren diirfte.

Generaldirektor Johannes Ilornemann:
D er Schw erpunkt der chem ischen Forschung  und In 

dustrie lag  bis um  die  M itte des vorigen Jah rh u n d erts  in 
W est-E uropa. D eutschland tra t erst auf den Plan, ais Ge- 
leh rte  wie L iebig und B unsen der Chemie B edeutung ver- 
schafften, die L aboratorien  zum Schauplatz reg s te r wissen- 
schaftlicher A rbeit m achten und dadurch die G rundlage fiir 
eine dęuU che Industrie  schufen. D iese hat den  V orsprung 
der anderen  L ander nicht nur in k u rzer Zeit eingeholt, son- 
dern  sich im Laufe der Ja h re  auch zu einer B edeutung em- 
porgeschw ungen, die tro tz  des • verlorenen K rieges und der 
dadurch  bed ing ten  schw ierigen W irtschaftsverhaltn isse heute 
noch W eltgeltung  hat.

In  unserem  engeren H eim atgeb ie t Pom m ern w ar die 
Chem ische G roB -industrie infolge M angels an  R ohstoffen 
lange vóllig bedeutungslos. D a Pom m ern ein ausgesprochenes 
A grarland ist, w ar es natiirlich, daB die  entstehenden  W erke 
sich den B ediirfnissen d e r L andw irtschaft anzupassen  suchten. 
So sind in S tettin  die zwei K unstd iingerfabriken :

Aktien-Gesellschaft der Chemischen Produkten-Fabriken

Chemisdie Groftindusfrie.
Pom m erensdorf-M ilch, 1857, und 
Union, F ab rik  chem ischer P rodukte, 1872, 

en tstanden. B eide gehóren mit ihren  v e r s c h i e d e n e n  p o r n .- 
fabriken  — die „U n ion“ hat u. a. ein W erk in Memel, ^  ^  
m erensdorf-M ilch W erke in D anzig und O r a n i e n b u r g  
den gróB ten U nternehm en d ieser Art in D e u t s c h l a n  
nehm en eine fuhrende Stellung ein.

F abriziert w erden auBer r e i n e m  p h o sp h o rsau reh a ltio ^  
D iinger (S uperphosphate j auch A m m o n i a k - S u p e r p h o s p  ‘ n S - 
die zur H erstellung  notw endige Schw efelsaure. Pp111.. ^er. 
dorf-M ilchstellt auB erdem  n o c h  eine R eihe v o n  C h e m i k a u

. i  wTer^^
Infolge der giinstigen L age S tettins haben  beicie Q stsee- 

ein lebhaftes E xportgeschaft, in ers ter Linie nach und
staaten. Sie sind m odern eingerichtet, sehr leistungsta 1 S ^aft 
in  der Lage, einen w achsenden B edarf der L a n d w i  
an kiinstlichen D iingem itteln  vollauf zu befriedigen-  ̂ tjjcher 

O hne richtige und ausreichende A nw endung ^ u? Sn}tbar- 
D iingem ittel ist keine rationelle L andw irtschaft m ehr
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Dr. ing. e. li. X a v e r M e y e r : Elehlrizftaisfnduslrie.
D ie  E le k tr iz ita tsw ir tsc h a ft  in  S te tt in .

E ntgegen  den G epflogenheiten  an d e re r deu tscher GroB- 
stadte w erden GroB- und K leinkonsum enten in S t e t t i n  
durch v e r s c h i e d e n e  G esellschaften mit e lektrischer 
Energie versorgt. D iese T atsache hiingt mit der erst im  
Jah re  1911 gegriindeten  U eberlandzentrale  S tettin  A. G. 
(jetzt U eberlandzentrale  Pom m ern A. G.) zusam m en, welche 
em eigenes S trom erzeugerw erk  nicht errichtete, sondern- 
mren B edarf fiir die um S tettin  liegenden  L andkreise  von d e r 
zum^ gleichen Z eitpunkt gegriindeten  G roB kraftw erk Stettin  

. p- bezog und auch heute noch bezieht, die auch gleioh- 
zeitig S trom lieferantin  fiir die das S tad tgeb ie t S tettin  ver- 
s° rgenden  G esellschaften wurde, dereń  Z entra len  eingingen 
und die sich also d ah er nunm ehr mit dem  V erkauf des 
Strom es abzugeben  haben. D iese T eilung hat sich bew ahrt. 
lr*sbesondere auch die d irek te  V ersorgung von GroBkonsu- 
■nenten durch die E rzeugergesellschaft selbst (G roB kraft- 
we.rk S tettin  A. G.). E in ige statistische Zahlen  m ógen die 
Jjedeutung der S tettiner E lek trow irtschaft erlautern.

Die G esam terzeugung der G roB kraftw erk S tettin  A. G. 
betrug vom 1. A pril 1928 bis 31. M arz 1929 116 537 159 
kW h. D avon erhielten  die im S tad tgeb ie t ansiissigen GroB- 
konsum enten (im allgem einen K onsum enten mit einer Ab- 
nahme von m ehr ais 200 000 kW h im Jah r) 20 077 422 kW h,

sowie die beiden fiir S tettin  m aBgebenderi V erteilergesell- 
schaften  (S te ttiner E lek triz ita tsw erke  A. G. und S tettiner 
H afen-E lek triz ita tsw erk  G. m .b. H .) 30 605 299 kW h.

D en vorgenannten  35 G roB konsum enten mit e iner Ab- 
nahm e von m ehr ais 26 M illionen kW h stehen etw a 67 000 
K leinkonsum enten im  S tad tgeb ie t links und rechts d e r  O der 
gegeniiber, von denen ca. 5 M illionen kW h fiir K raft, detf 
R est fiir Licht und H eizung  abgenom m en wird. M ehr ais 
65 o/o d ieser K leinabnehm er haben  einen B edarf von 50 kW h 
und darunter.

D ie M aschinenleistung der G roB kraftw erk  S tettin  A. G. 
b e trag t ca. 72 000 kW . D as A ktienkapital d ieser G esell- 
schaft b e trag t 7i/2 M illionen RM., die bei d ieser G esellschaft 
investierten  Sum m en dagegen  etw as iiber 20 M illionen RM.

Die S te ttiner E lek triz ita tsw erke  A. G., w elche das 
S tad tgeb ie t links der O der versorgt, hat ein A ktienkapita l 
von 71/2 M illionen RM. D ie dort investierten  B etrage  belaufen 
sich auf iiber 15 M illionen RM.

Die S te ttiner H afen -E lek triz ita tsw erk  G. m. b. H .,
w elche das S tad tgeb ie t rechts d e r O der versorgt, h a t ein
G esellschafts-K apital von RM. 500 000.—, w ahrend die An- 
lagen-N euw erte  iiber eine Million RM. betragen . —

ttuehdruckereibesilzer Johannes Fischer: Das Budidrudfgewerbe.
DaB in einer Industriestad t von dem  R angę S tettins 

.  ̂ ^ as g_raphische G ew erbe mit seinen Ililfsbetrieben  sich 
ark  entw ickeln muBte, liegt auf der H and. O hne die 

)>schwarze K unst“ kann  selbst der P rivatm ann heu te  nicht 
ehr auskom m en. Fiir die G eschaftsw elt ist sie langst 

nentbehrlich. D ie Presse, gestiitzt auf einen moglichst reich 
‘ u sgebąuten N achrichtendienst, hat G ew erbe, H andel und 
ntiustrie die V orbedingungen fiir das V erstandnis der W irt- 

•'chaftsiage zu verm itteln  und die F iihiung mit den  Ver- 
^ u c h e rk r e is e n  herzustellen. D ieser A ufgabe geniigen in 

ettin 4 T ageszeitungen , der „G eneral-A nzeiger“ , die groBte 
dgeszeitung in Pom m ern wie im gesam ten  deutschen N ord- 
sten, die „S te ttiner A bendpost“ (O stsee-Z eitung), die „Pom - 
ersche T ag esp o st“ und der „V olksbo te“ . D aneben  verfiigt 

P rovinzialhauptstadt iiber eine R eihe von periodisch er- 
^cneinenden Z eitschriften, die en tw eder das W irtschaftsleben 
l ^ i - e l l  un terbauen  wie die M onatsschrift „U nser Pom m er- 
anci ocjer (jen B eziehung en der B evolkerungsschichten un- 
tcreinander dienen.
1 AuBerdem bediirfen G ew erbe, H andel und Industrie  

cute m ehr denn je zur A nkurbelung ihres B etriebes der Pro- 
1 ganda, dereń  zw eckdienlicher, gesch ick ter und geschm ack- 
j_° er A usfiihrung nur g raphische B etriebe gerech t w erden 

onnen, die mit den m odernen E rrungenschaften  d e r D ruck- 
s_c lni^  vertrau t und mit neuzeithehen M aschinen ausge- 

attet sind. DaB in d ieser B eziehung jedem  A nspruch Rech-

nung getragen  w erden kann, geh t daraus hervor, daB S tettin  
iiber 60 B uchdruckereien  aufw eist. D ie groB eren von ihnen 
pflegen in der R egel ein S pezialgebiet (O ffsetdruck, Steirv- 
druck, W erkdruck , Packungen  usw.) und haben  sich eine 
ihrem  H aup tgeb ie t angepaB te B uchbinderei angegliedert.

Die E ntw ick lung  des S te ttiner G eschaftslebens hat viel 
daru n te r zu leiden gehabt, daB in m anchen V erbraucher- 
k reisen  die A uffassung bestand, S tettin  sei zu nalie an  d e r  
R eichshauptstad t gelegen, um mit ih r konku rrie ren  zu kón- 
nen. W ie hohe und hóchste G esellschaftskreise B erlins vor 
dem  K riege ih re  K leidung sich aus Paris verschreiben zu 
miissen g laubten , so hat nicht nu r das K unstleben S tettins 
im m er daran  gek rank t, daB die  G ebildeten ihm nicht die 
notige U nterstiitzung zuteil w erden lieBen, sondern  auch 
seine G eschaftsw elt hat es b itte r em pfunden, daB fiihrende 
K reise des H andels und d e r Industrie  groB ere Auftriige nach 
Berlin o der andersw ohin  vergeben  haben. W as das g raphische 
G ew erbe anbetrifft, so diirfen die S te ttiner W erksta tten  fiir 
sich in A nspruch nehm en, daB sie allen an  sie gestellten  
A nspriichen gerech t zu w erden in der L age sind. D arauf hin- 
zuw eisen erscheint in einer Zeit besonders notw endig , die ais 
A usw irkung des verlorenen K rieges das G eschiiftsleben 
S tettins stark  zuriickgebrach t hat, so daB es im eigensten  
In teresse  der B evólkerung liegt, sich gegenseitig  zu stutzen 
und einer zukunftigen  E ntw ick lung  dadurch  vorzuarbeiten, 
daB m an die eigene Industrie  lebensfahig  erhalt.
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Zementindusfrie.
D ie pom m ersche Z em entindustrie ist die iilteste von 

D eutschland und S tettin  recht eigentlich die W iege dieses 
heu te  so w ichtigen Industriezw eiges. Zuriickzufiihren ist 
dies auf das reiche pom m ersche K reidevorkom m en; so sind 
h ier schon in den 50 er Jah ren  kurz nacheinander zwei 
groBe, noch heute bestehende F abriken  zur E rzeugung  von 
Portlandzem en t entstanden. Im  Jah re  1853 w urde unter- 
halb S tettins in Zullchow  die S tettiner Portland-Z em ent- 
fab rik  gegriindet, im Ja h re  1855 in der N ahe d e r Fundstelle  
der W olliner K reide die Z em entfabrik  Lebbin, die also die 
R ohkreidebriiche unm ittelbar an  der F abrik  hatte. D iese 
le tz te re  gehort heu te  zum  Pom m erschen Industrie-V erein 
auf A ktien, die auB erdem  in W olgast an  d e r Peene, giinstig  
gelegen  zu dem  R iigener K reidevorkom m en, zwei w eitere 
F ab riken  besitzt. Ais drittes U nternehm en w urde in den  
60 er Ja h re n  die P ortlandzem en tfab rik  „S te rn “ in F inken- 
w alde erbau t; dann fo lg te  1871 die  S tettiner P ortlandzem en t
fab rik  B redow  und um  dieselbe Zeit die P ortlandzem en t
fab rik  Gristow , K reis C am m in; d iese beiden le tz ten  F abriken  
sind seit dem  K riege eingegangen. Allen hier genannten  
W erken  ist gem einsam , daB sie an schiffbarem  W asser liegen 
und das Z em entrohm ateria l nach dem  sogenannten Schlam m - 
verfahren  aufbereiten .

W as die W erke  im einzelnen anbelangt, so beschiiftigte 
die S t e t t i n e r  P o r t l a n d z e m e n t f a b r i k  vor dem  
K riege  ungefa.hr 400 B eam te und A rbeiter. D ie G ruben 
liegen in K alkofen au f der Insel W ollin, in F inkenw alde, 
bei SaBnitz auf R iigen und auf dem  Fabrikgrundstiick  in 
Zullchow  (G esam tgrundbesitz  ca. 875 M orgen). Die Be- 
fo rderung  des R ohm aterials und der fertigen  W aren w ird 
von eigenen F ah rzeugen  besorgt. D ie F ab rik  ist 1927 bis 
1929 m odern  ausgebau t w orden. — D ie P o r t l a n d 
z e m e n t f a b r i k  „ S t e r n "  entnahm  bis zum Jah re  1903 
das gesam te R ohm ateria l den F inkenw alder F undsta tten ; 
neuerd ings wird ein Teil des M aterials aus den eigenen 
K reidebriichen auf den Inseln R iigen und W ollin herbeige- 
schafft. E igene D am pfer, L eichter und D am pfkahne be- 
w irken den T ranspo rt des R ohm aterials und des Zem ents. 
D ie P ortlandzem entfabrik  ,,S te rn “ hat eine P roduktion  von 
ungefiihr einer halben  M illion FaB, ais N ebenbetrieb  besteht 
eine sehr bedeutende K unststein- und Z em entrohrenfabri- 
kation . — D er P o m m e r s c h e  I n d u s t r i e - V e r e i n b e 
sitzt auBer 7 K reideschlam m ereien, einem  D am pfziegelw erk  
und einer C ham ottefabrik  die Z em entfabrik  L ebbin und die

beiden W olgaster Fabriken. D ie Fabriken  w erden vom 
K reidebruch in L ebbin und von gew altigen  K reidegruben  aut 
Riigen, die sich uberw iegend  im eigenen Besitz befinden, 
beliefert. D ie eigenen H ilfsbetriebe d e r F irm a e r s t r e c k e n  
sich auch auf den Bau eigener Schiffe; zum H eranschaffc11 
der R ohm aterialien  sind nam lich ca. 30 D am pfer, Leichter- 
fah rzeuge und Segelkahne in Betrieb, dereń  groBten Teil 
von der F irm a selbst gebaut ist. D ie Z ahl der A rbeiter ist 
annahernd  1COO, die P roduktion  iiberschritt im Jah re  1913 
w esentlich 1 M illion FaB. N eubauten  nach dem  K riege haben 
den B etrieb im m er intensiver gesta lte t und die Z ahl der 
A rbpiter und den K ohlenverbrauch nach M óglichkeit ver- 
m indert.

D ie Z em entw erke des S tettiner B ezirks sind zur Zeit 
nur ungefiihr mit 60 P rozen t ihrer L eistungsfahigkeit, be- 
schaftigt. T eilw eise ist dies auf den  Ausfall d e r an  Pol en 
verlorenen A bsatzgebiete  zuriickzufiihren, zum al es auch nicht 
m óglich ist, nach dem  K orridor und D anzig  wegen der 
K onkurrenz der un ter g iinstigeren  B edingungen a r b e i t e n d e n  
polnischen Fabriken , d ie auch noch durch d ie  polnische 
F rach tpo litik  hervorragend  unterstiitzt w erden, zu liefern. 
E s is t h ier fe rner zu erw iihnen, daB die Zem entindustrie bei 
den H andelsvertragsverhand lungen , was den Zoll a n b e l a n g t ;  
sehr nachteilig  behandelt w orden ist. G liicklicherw eise sind 
fur einige N achbarlancler, die Zem ent in groBem U m fange 
herstellen, die A bsatzm óglichkeiten im eigenen Lande so 
giinstig, daB sie auf E x p o rt nach D eutschland verzichten 
konnen. T ro tzdem  zeigt der Im port an Zem ent, namentlicn 
aus w esteuropaischen Landern, eine erschreckend aufstei- 
gende Kurve. D er E x p o rt dagegen  hat in den  letzten 
Jah ren  dauernd  eingeschrankt w erden miissen. D ie Lasten, 
die auf d e r deutschen Industrie  liegen, sind d e ra rtig  hpch, 
daB ein P roduk t \^ie Zem ent, das im V erhaltnis zu seinem 
G ew icht einen n iedrigen Preis hat, auf dem  W eltm arkt nui 
noch un ter O pfern  w ettbew erbsfah ig  ist. D ie internationalen 
Z ahlen  iiber die Z em entproduktion, nach denen  D eutsch
land  bis 1914 an  ers te r Stelle stand, w eisen je tz t ein sehr 
ungunstig  verandertes Bild auf. W ie die D inge liegen, muB 
es ais fraglich  bezeichnet w erden, ob die deu tsche Z em ent
industrie sich iiberhaupt noch auf dem  A uslandsm arkt — ^ii 
die S tettiner Industrie  kam en insbesondere im m er die An* 
liegerstaa ten  der O stsee fiir die B elieferung m i t  Z e m e n t  n i  
F rage  — wird behaupten  konnen.

Ilandelsgerichtsrat "Walter Mugge: Ziegcl- und Harlsleinindusirie.
D ie  p o m m e r sc h e  Z ie g e l-  und  H a rts te m in d u str ie  am  W en d ep u n k t.

Zu den iiltesten Industrien  d e r Provinz gehort die Zie- 
gelindustrie, w ahrend die K alksandstein industrie erst in aller- 
le tz ter Zeit en tstanden  ist. In erster Linie bestim m end fiir den 
S tandort der Industrie  sind geeignete  Tonvorkom m en, giinstige 
L ohnverhaltn isse, T ransportverhaltn isse  und die M óglichkeit 
standigen  Absatzes- in naher U m gebung der W erke. E ine 
starkę A nhaufung von W erken  infolge vorziiglichen Tonvor- 
kom m ens, g iinstiger W asserstraB enverbindungen und ehem als 
w ohlfeiler A rbeitskriifte finden wir in U eckerm iinde, das etwa 
40 W erke aufw eist; eine gróBere Anzahl von W erken befinden 
sich in Stettin, F alkenburg , K olberg, Koslin, w ahrend die 
iibrigen insgesam t 100 W erke — darun te r sehr bedeutende 
in Stolp, K liitzow  und Ja tzn ick  — iiber die ganze  Provinz 
verstreu t sind. W ahrend des K rieges lag  die Z iegelindustrie 
vóllig still, in der N achkriegszeit w urde sie zw angsbew irt- 
schaftet und dadurch  in ih rer E ntw icklung stark  gehindert. 
Seitdem  haben  die stiindige S teigerung  der steuerlichen und 
sozialen L asten  und fo rtgese tz te  L ohnerhóhungen (von 25 Pfg. 
je S tunde vor dem  K riege auf 31 Pfg. bei B eendigung d e r  
Inflation und 73 Pfg. heute) eine volksw irtschaftlich giinstige 
und privatw irtschaftlich  erfolgreiche E ntw ick lung  d ieser In 
dustrie auf das s tarkste  beein trach tig t. G iinstige A rbeits- und 
A bsatzverhaltn isse w aren die U rsache fiir die stiindige Zu- 
nahm e d e r B etriebe u nserer Industrie  in Pom m ern. Durch 
V erdreifachung der Lohne (ohne V erdreifachung der Lebens- 
ha ltungskosten ; ist d ie  Lohnbasis d e r d e r w estdeutschen 
und m itteldeutschen W ettbew erbsindustrie  angeglichen, ja so- 
g a r iiber die der M ark B randenburg  erhoht w orden. D adurch  
ist nicht n u r d e r A nreiz zur E rrich tung  w eiterer Industri«- 
betrrebe im  G renzland Pom m ern beseitigt, es ist auch eine 
em pfindliche Yerstarkun^; des m itteldeutschen W ettbew erbs

h e rb e ig e f i ih r t  w orden. A bgesehen von der ungiinstigen Be'  
einflussung der P roduktionskosten  sind die A b s a t z v e r h a l t n i s s f ‘- 
d er P om m erschen Z iegel- und H artste in industrie  w eiter un ' 
g iins tig  beeinfluBt durch mit óffentlichen M itteln a r b e i t e n d e ,  
von K om m unen und G em einniitzigen B a u g e s e l l s c h a f t e n  unter- 
haltene kaltsozialistische P roduktionsbetriebe, gegen  die ein 
W ettbew erb  selbstverstandlich  unm óglich ist, und durch die 
im m er noch in starkem  MaBe verw endeten  E r s a t z b a u s t o i t c  
obschon b isher fast  in allen Fiillen aus solchen E rsa tz b au -  
stoffen aufgefiihrte W ohnhauser in ku rzer Zeit solche M angę 
aufw iesen, daB sich fiir ihre B ew ohner g e s u n d h e i t s s c h a o i  
gende Folgen ergeben  haben (M aybauw eise usw .). U e b e r d i e ?  
w ird derjen ige  Teil de r Pom m erschen Ziegel- und Har 
steinindustrie, der bisher vornehm lich landliche A b n e h n i c 1  ̂
kreise  mit M auersteinen, D ranrohren  und D achziegeln ver  ̂
oorgte, beeinfluBt durch die unzw eifelhafte N otlage der 
m erschen L a n d w ir t sc h a f t  und der aus d ieser N otlage gebo  
renen Paro le  der K aufenthaltung, die sich nicht nur auf en 
behrliche V erbrauchsguter, sondern  auch auf das U n t e r l a s s e  
an sich no tw endiger N eubauten , R eparaturen , D r a m a g e  
arbeiten  usw. ers trecken  soli. W elche F olgen sind e i n g e t r e t e  
und m iissen sich bei F ortw ick lung  g l e i c h b l e i b e n d e r  u  
sachen zw angslaufig ergeben  ? D ie un tragbaren  steuerlicne 
und sozialen Lasten, die stark  iibersetzten  Lohne ecgebei^ 
eine V erteuerung  der P rodukte , die die V erw endung des an  ̂
e rkann t besten  B austoffes, des Ziegels, zugunsten  der i- 
satzbaustoffe zum  N achteil derjen igen  B eyólkerungskreise, 
die in aus E rsa tzsto ffen  erbauten  W ohnungen hausen musse , 
e inschrankt. D er A bsatz von Z iegeleiprodukten  an  d i e  Lan 
w irtschaft sinkt auf ein M inim um und fiihrt im  Verein 
den iibersetzten  P roduk tionskosten  zur S tillegung z a h l r e i c  i -
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Landziegeleien. D er noch vorhandene verringerte  B edarf 
an Z iegeleierzeugnissen wird von den  in d e r M ark o d er im 
Ausland (P o le n —-e in  Zollschutz besteh t nicht) gelegenen  W ett- 
bew erbsziegeleien  und den  kaltsozialisierten  B etrieben, dereń  
Verluste m it óffentlichen M itteln ąusgeglichen  w erden, be- 
stritten w erden. D ie F o lgen  einer confiscatorischen Steuer- 
und Sozialpolitik, einer w irtschaftsw issenschaftlichen E rw a- 
gungen baren  egoistischen Lohnpolitik, einer irregeleite ten  
K om m unalw irtschaft, einer verelendeten, ais A bnehm er aus- 
gefallenen L andw irtschaft, insgesam t einer p roduktionsw irt- 
schaftlichen G rundsatzen und E rkenn tn issen  w idersprechenden, 
Ypn der StraBe d ik tierten  K onsum entenpolitik  zahlt letzten 
L ndes das deu tsche Volk, dereń  w ichtigstes Bediirfnis, das 
^yohnbediirfnis, in noch weit unzureicheńderem  MaBe ais 
bisher befried ig t w erden kann , zalilt aber audh d e r Z iegelei- 
arbeiter selbst, dem  die A rbeitsm óglichkeiten genom m cn 
y erden . E s w ird Zeit, diese F olgeerscheinungen, die sich 
durch erneutes A nsteigen d e r w irtschaftlichen Zusam m en- 
orliche in d e r Z iegelindustrie bereits zeigen, in ihren  U rsachen 
zu beseitigen. D ie M ittel sind: R iickkehr zu einer die U n- 
ternehm ungen ais S teuerąuellen  erhaltenden  vernunftigen

S teuerpolitik , A bkehr von einer iibersetzten, mit der A rm ut 
des deutschen, insbesondere  pom m erschen V olkes in seiner 
G esam theit in  W iderspruch  stehenden  sozialen F iirsorge, A b
k eh r von einer Lohnpolitik, die durch  staatliche E ingriffe  
den „heiligen E go ism us“ nur einer am  ProduktionsprozeB  
beteilig ten  G ruppe ohne R iicksicht au f w irtschaftliche E rw a- 
gungen  und die L age d e r  Industrie  in vollem U m fange durch  
un tragbare  Lóhne befriedigt, B eseitigung d e r ka lten  Soziali- 
sierung d e r Z iegelindustrie, A bhangigm achung d e r H ergabe  
von óffentlichen M itteln zu W ohnbauzw ecken von d e r V er- 
w endung e rp rob te r bew ahrte r B austoffe, rech tzeitige Z ur- 
verfugungstellung óffentlicher B augelder fur W ohnbauzw ecke, 
restlose V erw endung d e r in Pom m ern aufkom m enden  H aus- 
zinssteuerertriige fiir pom m ersche W ohnungsbauten , E rha l- 
tung der pom m erschen L andw irtschaft ais w ichtiger AbnehmeJ 
der Z iegelindustrie durch  w irksam e Schutzzólle, S teuerer- 
le ich terungen  fiir die Z iegelindustrie — od er besser fu r alle 
w iitschaftlichen U nternehm ungen  des G renzlandes Pom m ern, 
um  seiner w irtschaftlichen V eródung und d e r zunehm enden 
L andflucht entgegenzuw irken .

Direktor M. H e f e l e :  B a U l l l ( l U $ M < \
D er R eichsverband Industrie ller B auunternehm ungen E.V. 

lst S tettin  durch eine Anzahl B aufirm en vertreten, die 
zum Teil ihren  Stam m sitz in S tettin  haben, zum  anderen  

ais handelsgerichtlich  eingetragene N iederlassungen d eu t
scher G roB-Baufirm en in S tettin  gróBere selbstandige Biiros 

n.d L agerpliitze un terhalten  und dam it d ie  A nerkennung, in 
s te ttin  ais ortsansassige bzw. heim ische F irm a zu g-elten 
erw orben haben.

D a d iese F irm en mit allen neuzeitlichen E inrich tungen  
ersehen sind, iiber einen um fangreichen  M aschinen- und 

T « a tę park  verfiigen, einen Stab gut ausgebildeter Ingenieure, 
echniker, K aufleute und Poliere, sowie eine gróBere Anzahl 

fe.uc eingearbeitefer S tam m arbeiter beschaftigen, so b ieten  sie 
s!.?e P e.wahr fiir ihre L eistungsfahigkeit und kónnen auch den 
^ - e ń g s t e n  unc* um fangreichsten  B auaufgaben gerech t

h- ^ ur Z eit beschaftig t die S tettiner B auindustrie in S tettin  
zw. in Pom m ern etw a 160 technische und kaufm annische 

angeste llte  und rd. 2200 A rbeiter.
g  N eben M aurer-, Z im m erer- und allen im gew óhnlichen 
p aHge w erbe sonst vorkom m enden A rbeiten fiihren die im 
„(flc{lsverband Industrie ller B auunternehm ungen zusam m en- 
q  Schlossenen B aufirm en gróB ere und schw ierigere E rd - und 
^rundungsarbe iten  und zuletzt in d e r Ilau p tsach e  die groBen 
£ v i°n~ ?nd  E isenbetonbau ten  aus. D ie B ew altigung groB er 
Undarp e^ en erf ° r<ie r t  einen kostspieligen groBen M aschinen- 
ko ^ era tepa rk  und eine k lare  einsichtsvolle Leitung. D ie 

ustruktiv schw ierigen bis in die iiuBerste Feinheit durch- 
sch'Cf r eten ®eton_ un(i  E isenbetonbau ten  verlangen wissen- 
nilca h griindlich durdhgebildete  Ingenieure und Tech- 
st C,‘J p rak tisch  erfahrene B auleiter und Poliere und einen 
zul f 6n S tam m  bestens eingelern ter F acharbe ite r und nicht 

e zt einen groB en M aschinenpark.
h a n l^ Venri e n̂e g endgende A nzahl von B auauftragen  vor- 
sUn ] Cn 50 w are es der S tettiner B auindustrie bei ge-
lQsi . K onkurrenz leicht móglich, der verheerenden  A rbeits- 
Bai f  stark  zu steuern. E s w iirden nicht nur die dem  
KletT)CWert)e verw andten  G ew erbe, wie Schlosser, Glaser, 
s°nd ^ner> M aler usw ., ausreichende B eschaftigung finden, 
l0hn ?rij auch andere  Industrien  und L ieferanten  w iirden 
f0rcj en<̂ e A rbeit haben. D er Beton- und E isenbetonbau  er- 
st:a rk rt V° r a^ erri Zem ent, Sand, Kies, R undeisen  und einen 
]\Jas "?^ H olzverbrauch. D urch den standigen B etrieb erleiden 
Rena Unc  ̂ G erate  einen groBen VerschleiB, so daB groBe 
d ie s e ^ 1̂ 60 un<  ̂ N euanschaffungen erforderlich sind. Ali 

s kom m t anderen  Industrien  und G ew erben zu gute.
seit ^St ^ er ^ ustanc  ̂ ^ er S tettiner B auindustrie
aUsreii i ren SOj ^ a^  keine d e r F irm en voll oder auch nur 
Schafti — entsprechend  ih rer L eistungsfahigkeit — be-
die erf^ , ls t: ^ e r P rivatindustrie  fehlen zum groBen T eil 
zufiih r° ^ Ĉ en K apitalien, um  gróBere B auyorhaben durch- 
auf j 011' S faa t und K om m une haben d ie groBen B auauftrage 
^Usfujf-S auB erste eingeschrankt und d ie  R eichsbahn die 
rUckge ry in=’ g r^ e r e r  B auarbeiten  auf unbestim m te Z eit zu- 
titier B G erade diese letz te  T atsache  bere ite t d e r Stet- 
man u auinc^ustrie groBe Sorge, was verstandlich ist, w enn 

e enkt, daB einm al die R eichsbahn d e r gróB te Auf-

trag g eb er fiir d ie B auindustrie war. W ir haben  auch die 
U eberzeugung, daB die D eutsche R eichsbahn fur d ie  H e- 
bung des V erkehrs und d e r gesam ten  S te ttiner W irtsjchaft 
unendlich viel dazu beitragen  wiirde, w enn sie sich ent- 
schlieBen kónnte, den  seit vielen Ja h re n  gep lan ten  Bau des 
neuen B ahnhofes in A ngriff zu nehm en.

D a, um  sich bildlich auszudriicken, d ie A uftragsdecke 
zu knapp  ist, sind d ie  B aufirm en gezw ungen, sich um  die 
w enigen A uftrage z u reiBen und m anchm al A rbeiten auch zu 
unauskóm m lichen P reisen  hereinzunehm en, nur um  ihre M a
schinen arbeiten  zu lassen  und um  den  A ngestellten  und 
w enigstens einem  T eil der S tam m arbeiter B eschaftigung zu 
geben. Im  V erhaltnis zu den vorhandenen B auauftragen  is t 
die Zahl der in  S tettin  ansassigen  industrieUen B aufirm en 
bereits zu groB. Iro tz d e m  ist bei den A usschreibungen d e r  
B auvorhaben  noch mit d e r K onkurrenz ausw artiger deu tscher 
und ausland ischer G roB-Baufirm en zu rechnen. W ir stehen 
bestim m t nicht auf dem  S tandpunkt, daB Private, B ehórden 
und K om m une eine gesunde K onkurrenz ausschalten  sollen, 
halten  es a b e r  fiir w iinschensw ert und im  allgem einen In- 
au ftrage  im L ande bleiben und innerhalb  der S tad t den  o rts- 
ansassigen, gu t fundierten  und soliden F irm en zu ange- 
m essenen P reisen  zur A usfiihrung iibertragen  w erden.

W enn clie B auauftrage  in e iner G roB stadt m it einer 
gew issen S tetigkeit flieBen w iirden, w enn die  guten , leistungs- 
fiihigen heim ischen B aufirm en durch A uftragserte ilung  un ter- 
stiitzt w iirden, dann  w are im  volksw irtschaftlichen, sozialen 
und auch im politischen Sinne viel geholfen. D ie Fiitmen 
w aren in  der Lage, ihre A bgaben an  S taa t und Koimimune 
le ich ter zu entrichten, kónn ten  ih re  A ngestellten  halten  und 
den  teuren  Z eiten entsprechend  bezah len  und d e r groBen 
A rbeitslosigkeit steuern. N eben den gelern ten  und unge- 
le rn ten  A rbeitern  beschaftig t die B auindustrie einen groBen 
T eil sogenannter an g e le rn te r A rbeiter. G erade diese ange- 
le rn ten  A rbeiter, die beim  B etonieren, beim  E isenverlegen, 
zum  M aschinenfiihren usw. V erw endung finden, sind ais 
besonders hochw ertige A rbeiter einzuschatzen und bilden 
bei lan g er A rbeitslosigkeit eine viel gróB ere G efahr fiir die 
A llgem einheit, wie m an sonst anzunehm en pflegt.

E ine groB e A nzahl H ochbauten , B eton- und E isenbeton- 
briicken u. a. in S tettin  und U m gegend  sprechen  von d e r  
L eistungsfahigkeit d e r S tettiner B auindustrie und zeigen, daB 
g e rad e  der E isenbeton, vor allem  auch in B ezug au f F o rjn - 
bildung, fiir viele B auten der am  besten  geeignete  
B austoff ist. W ir w ollen dabei ausdriicklich bem erken, daB 
die S tettiner B auindustrie bei ihren B auten auf d ie B era tung  
und _ H ilfe des A rchitekten  n ic h t . verzichten will und niclu 
verzichten kann.

Im  allgem einen muB tro tz des W iderspruches d e r E isen- 
und H olzindustrie zugegeben  w erden, daB d e r  E isenbeton  
anderen  B austoffen gegen iiber in vieler B eziehung konkurrenz- 
fahig  ist. B eispiele a lten  und neueren  D atum s bew eisen, 
daB d e r E isenbetonbau  ebenso rasch und m indestens ebenso 
billig herzustellen  ist, wie die A usfiihrung in E isen  o der 
anderen  B auarten. D abei spricht noch fiir den  E isenbeton  
der voi all.em in d e r heu tigen  Zeit seh r beach tensw erte  U m - 
stand daB er m ehr angele rn te  und ungelern te  A rbeitskrafte  
e rfo rdert w ie jede andere  Bauw eise.
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Direktor F r i t z  Go Ile: AsphaK', Dadipappen und Teer-lndusfrie.
Stettin  gilt ais eine gróBere E rzeugungssta tte  fiir D ach- 

pappen, T eerp ro d u k te  und A sphalte. G unstig gelegene F a 
briken, groBe und kleine B etriebe mit Gleis- und W asser- 
anschluB schaffen jahrlich  M illionenw erte, und Iiu n d erte  von 
A rbeitern  und A ngestellten  finden hier lohnende Be- 
schaftigurig.

Ais H aup tabnehm er kom m t fiir die agrarische  Provinz 
Pom m ern  die L andw irtschaft mit ausgedehn ten  G ebauden 
in F lachbau gehalten , in F rage , w ahrend die Industrie  ais 
w eiterer V erbraucher, ebenso der H ausbesitzer, fiir flachę 
D acher D achpappen  verarbeiten  lassen.

Viele 1000 tons T ee r finden in den  F abriken  Ve,r- 
w endung, w odurch der A bsatz der G asw erke S tettin  und in 
der Provinz an  R ohgasteer gefó rdert w ird, w ahrend die in 
S tettin  gelegene P apier- und P appenfabrik  A.-G. fiir ihr 
P roduk t „R o h p ap p e“ fiir die D achpappenfabrikation  einen 
gróB eren A bsatz findet.

D ie V erw endung von D achpappe ist verschiedener Art, 
nicht nur fiir D acher, sondern auch fiir Iso lierungen gegen 
au fsteigende F euchtigkeit und gegen  G rundw asser ist dic 
D achpappe unentbehrlich.

In G artnereien  w erden seit einigen Jah ren  Versuche 
mit D achpappen  zum  A bdecken von G artnereiland zur He- 
bung des G em iisebaues mit E rfo lg  vorgenom m en, w e i l  hier- 
durch die U nkrau tb ildung  eingedam m t, die E rdfeuchtigkeit 
erhalten  bleibt und d e r E rtrag  an Gemiise etc. gróBer ist.

W ieviele 1000 qm A sphaltbelage jeglicher A rt f i n d e n  
in der S tad t A nw endung, wie B elage fiir H ófe, Lagerraunie, 
A bdeckung von B alkons und zuletzt im  StraBenbau. U er 
A bsatz an  D achpappen , dest. T ee r fiir D achanstriche etc. h a t  
unter d e r w irtsehaftlichen L age sehr zu leiden, vor a l l e p  
D ingen hiilt d ie Landw irtschaft, infolge groB er G eldknapphen 
sehr mit A uftragen zuriick. Auch der E x p o rt an  D achpappe.n 
und T eerp roduk ten  nach den norcłischen S taaten  ist durch die 
englische K onkurrenz leider sehr zuriickgegangen. Im  allge' 
m einen w erden bessere A bsatzm óglichkeiten erhofft.

Fabrikbesitzer M a x K u j a t l i :
D ie T atsache, daB im W irtschaftsgebiet der Industrie- 

und H andelskam m er S tettin  eine rech t ausgedehn te  M óbel- 
industrie be trieben  wird, ist nicht so allgem ein bekannt, wie 
etw a das V orhandensein  d e r groBen industriellen  W erke  der 
Hafensitadt S tettin. N ichtsdestow eniger d a rf  die B edeutung 
dieses Industriezw eiges nicht unterschiitzt w erden. W enn in der 
deutschen  M obelindustrie W erke mit riesigem  A ktienkapital 
und vielen tausend A rbeitern  iiberhaupt fehlen, yielm ehr der 
M ittel- und K leinbetrieb, der aus dem  H andw erk  hervor- 
g egangen  ist, und auch in seiner B etriebsw eise noch H and- 
w erkertrad itionen  erkennen  laBt, vorherrscht, so ist die 
Spezialisierung und R ationaliśierung auch in d e r M óbel- 
indusitrie durchgefiihrt w orden und bei den  B etrieben unsers 
K am m erbezirks deutlich w ahrnehm bar.

In  ers te r Linie w erden im K am m erbezirk  H e r r e n -  
u n d  S p e i s e z i m m e r  hergestellt. B esonders in G ollnow 
und A nklam  befinden sich B etriebe, die m ehrere hundert 
A rbeiter besehaftigen  und die die R ationaliśierung am  wei- 
testen  durchgefiih rt haben. Mit eigenen Sagew erken  und 
m odernsten  M aschinen ausgeriiste t, kom m t hauptsachlich das 
einheim ische K iefern- und E ichenholz zur V erarbeitung. 
W eiter sind in der Spezialisierung am  w eitesten vorgeschritten  
die bekann te  G ollnow er S t u h l f a b r i k  und eine S tettiner 
T i s c h f a b r i k .  A ndere bedeutende F irm en stellen aus- 
schlieBlich S c h l a f z i m m e r  her, d ereń  F abrikation  im 
benachbarten  S to lper K am m erbezirk  besonders bedeutend  
ist. In  der Schlafzim m erfabrikation  hat in jiingster Zeit eine 
U m stellung stattfinden  miissen, ais der m oderne G eschm ack 
auf die W irkung fu rn ierter F lachen und g em aserte r H ólzer 
W ert zu legen  begann . U nsere gute solide E iche muBte zum

MdbeMndusfrie.
groBen Teil auslandischen H ólzern  (kanadische B irke, kauka* 
sisch NuBbaum , M ahagoni usw .) P latz m achen, dereń  Be 
arbeitung  w iederum  A nschaffung m oderner P o l i e r m a s c h i n c n  
usw. erfo rderte . — D aneben  seien dann noch S p e z i a l b e t r i e D  
zum H erste lłen  v o n  Kiichenm óbeln, P o l s t e r m o b e l n ,  B u r o  
m óbeln, U hrgehausen  usw. erw ahnt.

Sam tliche B etriebe arbeiten  vorw iegend fiir den i n n e i '  
d e u t s c h e n  B e d a r f .  E x p o rt findet nur in geringc111 
MaBe statt. Im  ganzen R eiche ab e r d iirfte es nur wenjge 
G ebiete geben, in denen nicht im K am m erbezirk  hergestellt 
M óbel durch H and ler dem  Privatpublikum  zugefiihrt werden- 
H insichtlich der F o r m  d e r  U n t e r n e h m u n g e n  se 
e r w a h n t ,  daB die bedeutendsten  B etriebe E i n z e l - U n t e r n e h n i u n -  
gen darsitellen. D aneben  findet m an aber aucii die Zusam 
m enschlieBung m ehrerer H andw erker zu Genossenschaften- 

Ą Die g e g e n  w i i r t i g e  L a g e  ist naturgem aB  durc 
die allgem eine D epression  mit charak terisiert. Die Produktio 
hat hier und da einges-chrankt w erden miissen, E n t l a s s u n g ^  

muBten P latz g reifen  usw. Insbesondere hat hierzu die D 
reits e rw ahnte  U m stellung auf die Fabrikation  
M óbel beigetragen , ferner die T atsache, daB im Móbe. 
h a n d e l  m e h r  ais in andern  B r a n c h e n  T eilzahiungen al  ̂
lange Sicht dem  K aufer zugestanden  w erden miissen, 
natiirlich nicht ohne R iickw irkung auf den L ieferanten  kleit*1- 
kann, endlich auch eine beach tensw erte  Zunahm e d e r E in tu 1 
tschechoslow akischer und ungarischer Schlafzim m erm óbel- . . 
groB en ganzen  ist jedoch festzustellen, daB die  im Bezn  ̂
der Industrie- und H andelskam m er S tettin  ansassigen 1 
triebe  ais durchaus lebens- und konkurrenzfah ig  Se 
konnen.

Direktor F e r d i n a n d B i u m e : Z l l ( K £ r i N ( l t l S U  IC#
D er landw irtschaftliche C harak te r der Provinz Pom m ern 

hat es mit sich gebrach t, daB, nachdem  sich allgem ein  d ie  
R iibenzuckerfabrikation  eingebiirgert hat, auch in Pom m ern 
und nam entlich im B ezirk der Industrie- und H andelskam m er 
zu S tettin  zahlreiche R iibenzuckerfabriken  en tstanden  sind, 
die den  R ohzucker aus Z uckerriiben  gew innen. G erade im 
B ezirk der Industrie- und H andelskam m er zu S tettin  kom m t 
einigen von diesen F ab riken  eine erhebliche B edeutung zu. 
D ie w ichtigsten B etriebe der R ohzuckerindustrie des K am m er
bezirks liegen  in V orpom m ern in D em m in, Ja rm en  und 
A nklam , in H in terpom m ern  in G reifenberg , K liitzow  und 
F ried richsthal; sodann muB noch die bei S tettin  gelegene 
Z uckerfabrik  Scheune erw ahnt w erden. D iese sieben groBen 
F abriken , in denen im allgem einen nur R ohzucker hergestellt 
w ird, besehaftigen  w ahrend der K am pagne ca. 2150 A r
beiter. Ih re  G esam tproduktion  an  R ohzucker erreichte im 
Jah re  1928 die stattliche M enge von annahernd  1 370 000 Ztr. 
Z w ei d e r genannten  F abriken , nam lich die in F ried richsthal 
und Kliitzow, konnen auch gleichzeitig  W eiBzucker erzeugen.

Ih ren  M ittelpunkt findet ab er die Z uckerindustrie des 
S te ttiner K am m erbezirks in d e r Pom m erschen  Provinzial- 
Z uckersiederei, die im Jah re  1817 in Stettin  ais A ktiengesell- 
schaft gegriindet w urde und dam it zu den  iiltesten Industrie-

betrieben  S tettins iiberhaupt gehort. W enn die A nfange 
R affinationsindustrie in S tettin  also schon auf den Beg1 
des 19. Jah rh u n d erts  zuriickgehen, so ist dies i n s b e s o n d e  

auf die L age S tettins an d e r M iindung des O derstronis P 
riickzufiihren, der es erm óglicht, bis tief in das deutsc 
B innenland hinein G iiter auf dem  W asserw ege zu v 
frachten , und der auf der anderen  Seite d ie M óglichkeit z . 
B ezug v o n  R ohzucker aus den  K o l o n i e n  direk t im Seesc 
gew ahrt. D ie Pom m ersche Provinzial-Z uckersiederei bet*1 
sich dann zuniichst auch hauptsachlich dam it, K o l o n i a l z u c  ^ 
d irek t aus dem  A uslande zu beziehen und ihn zu raffim er , c 
Ais dann im Jah re  1847 die R iibenzuckerfabrikation  so c ^  
Fo rtsch ritte  gem acht hatte, um geniigend R iiben-Rohzuc 
zur B eschaftigung der R affinerien  zu erhalten , g ing die , 
derei auch zur V erarbeitung  von R iiben-R ohzucker iiber 
ha t d iese F ab rikation  von Ja h r  zu J a h r  bis heute mit n̂lIj cf 
gróB eren E rfo lgen  fortgesetzt. D ie S iederei ist heute m 
Lage, taglich 7000 Sack oder 700 000 kg  R ohzucker 
verarbeiten , w oraus sie W iirfel-, H utzucker, gem ahlene ^  et, 
naden C astor, K ristallzucker, Melis, Farine und M e l a s s e  
stellt. Ih ren  B edarf an  R ohzucker bezieht sie in der 
sache aus Pom m ern, M ecklenburg und B randenburg- ^  
Jah re  1928 ist ab er zum ersten  Małe auch w ieder R o h z u c



—
15. Juli 1.929 O S T S E E - H A N D E L 23

aus Kuba und San D om inga zur V erarbeitung gelang t, wo- 
durch eine erheblich langere  B eschaftigung gegeniibcr den 
'-orjahren móglich w ar; der auslandische R ohzucker ist in 
Zollem U m fang in G estalt von entsprechenden  M engen Ver- 
orauchszucker w ieder ins A usland verbracht w orden.
. Infolge ih rer giinstigen L age ist die Pom m ersche Pro- 

V>nzial-Zuckersiederei fiir die B earbeitung des A uslandsge- 
schafts besonders pradestin iert. So beherrsch te  d ie Siederei 
denn auch schon in den 89 er und 90 er Jah ren  des vorigen 
Jah rhunderts das Z uckergeschaft nach RuBland, Schw eden 
und Finnland, w oraus sie a llerd ings durch Z ollanderungen 
dieser L ander w ieder verdrangt w urde. W as Finnland und

die Rand sta a ten anbetrifft, ist, seit diese selbstandig  gew orden  
sind, hierin  w ieder eine A enderung eingetre ten ; heute spielt 
die B elieferung d ieser L ander innerhalb  "der S te ttiner Z ucker- 
ausfuhr eine groBe Rolle. Insbesondere ab er sind in den  
le tz ten  Jah ren  betrachtliche Z uckerm engen  auch nach auBer- 
halb der O stsee liegenden  L andern, in d e r H aup tsache  nach 
F rankreich , auf R eparationskonto , zur A usfuhr gebrach t w or
den. — Auch fiir den  A bsatz nach dem  In lande lieg t (di;e 
Siederei durch ihre L age an  der O der sehr giinstig  und 
kann  auf dem  W asserw ege einen groBen Teil D eutsch- 
lands billig erreichen. Bei vo!lem B etrieb w erden in d e r 
S iederei ca. 1.009 A rbeiter und A rbeiterinnen beschaftig t.

W a l t e r  N e u m a n  n Die Oelindusfrle Slelffns.
Die L age Stettins, inm itten eines A nbaugebietes von 

Oelsaaten, lieB bereits in friiher Zeit (die A nfange reichen 
Uiehr ais 200 Ja h re  zuriick) eine A nzahl k leiner Oel- 
schlagereien entstehen, w elche in rech t prim itiver A rt Oel 
Uerstellten. E s handelte  sich durchw eg um  sogenannte lia u s-  

ctriebe, die vornehm lich inlandische O elsaaten  verarbeiteten  
Und nur ausnahm sw eise etw as L einsaat aus H olland iinpor- 
lerten; B edeutung konnten  sie nicht erlangen.

Um die M itte des vorigen Jah rh u n d erts  fiihrte die E r- 
>ndung der hydraulischen P resse zu einer w esentlichen Ver- 
csserung der F abrikationsm ethode und m achte den W eg fiir 

eine M assenverarbeitung o lhaltiger R ohstoffe frei.
, Von dem  hierauf fo lgenden A ufschw ung der O elindustrie 
j°nnten auch die S tettiner U nternehm er profitieren. Anstelle 
er friiheren kleinen O elschlagereien  en tstanden  die  beiden 

^roB betriebe
Paul Ju lius S tah lberg , gegriindet 1845,
A. H . Z ander, gegriindet 1845,

^  sich in um fangreicher W eise der V erarbeitung  inlandi- 
. c icr yncj ausland ischer O elsaaten widmen. H ierzu  tra ten  

Jah re  1910 die
S tettiner O clw erke A.-G.,

^e lch e  auB erdem  ein zw eites W erk in H am burg  besitzen. 
b^fch  fo rtgese tz ten  A usbau der W erke haben diese 3 F a- 
_ . en eine K apazitat von ca. 300 000 tons ])ro Ja h r  erreicht. 
^ ^  Zahl der beschiiftiglen A rbeitnehm er be trag t 900 bis 1000 

°i einem Jah resum satz  von schatzungsw eise 75—80 M illionen
^eichsm ark.

^ ur V erarbeitung  gelangen  in zwei E x trak tionsan lagen  
tettiner O elw erke und S tah lberg)

Soyabohnen,
w elche i n  ganzen  D am pferladungen  aus der M andschurei 
e ingefiihrt w erden, w ahrend die P ressenan lagen  (S tah lberg  
und Z ander) mit

L einsaat,
R apssaat und 
Erdniissen ,

dereń  E in fuhr aus A rgentinien bzw . Indien d irek t od er mit 
U m ladung in H am burg  erfolgt, beschaftig t w erden.

F iir die W eiterverarbeitung  und V eredelung der anfallen- 
den P roduk te  stehen neuzeitliche R affinationsanlagen und 
F irn iskochereien  zur V erfiigung.

Mit den gew onnenen O elen w erden eine ganze  A nzahl 
an dere r Industriezw eige, wie Linoleum-, Lack-, Seifen- und 
M argarine-Industrie , und der G roBhandel beliefert. D as Ab- 
satzgeb iet ers treck t sich nicht nur iiber das D eutsche Reich, 
sondern  auch auf Schw eden, N orw egen, O esterreich, Italien, 
N ord-A frika, die L evante und Polen.

Die R uckstande bei der O elherstcllung,
Soyaschrot,
L einkuchen,
R apskuchen,
ErdnuB kuchen,

sind ais w ertvolle K raftfu tterm itte l geschatzt. Auch hier 
beschrankt sich der A bsatz nicht auf die deu tsćhe Land- 
w irtschaft, sondern  es findet ein leb h a fte r E x p o rt nach 
Finnland, Schw eden, N orw egen, D anem ark  und den  bal- 
fcischen S taaten  statt.

abrikJJesitzer l l e r  m a n n Z a n d e r Gefreidemullerei.
i £ r°fien  G etreide bauenden  F lachen Pom m erns und 

nii Llrch den O derstrom  gegebenen  V erbindungsm oglichkeiten 
scl w estlichen T eilen  D eutschlands und den norddeu t-
lap-Cri ^ taaten  E uropas haben von jeher in S tettin  die G rund- 
GefC •^eSeben fiir einen ausreichenden  G etreidehandel und 
Un rcidcum schlag und auch gleichzeitig  in S tettin  und in der 
sie n  bung von S tettin  die G rundlage geschaffen  fiir die An- 
Sch n& von M iihlenw erken, die nicht nur fiir den  heim i- 
Ą  rCn und ortlichen B edarf gearbe ite t haben, sondern  dereń  
de r ^ a darin  gelegen hat, das hier gew achsene G etreide in 

ypre<l elten  F orm  des M ehles iiber die O derm iindung und 
'Jderstrom  anderen  B edarfsgegenden  zuzufiihren.
Die

ncht erste deu tsche W alzenm uhle w urde in Stettin  er-
i /p ct a n der un teren  O der, in Form  einer A ktiengesellschaft 

. a - S tettiner W alzm iihle.,Seine rzeit auf dem
D ie D am pfm aschinen w urden 

P lanw agen  von der Schw eiz h ierher

geg. ^ te ttiner und pom m ersches M ehl ist in allen B edarfs- 
bek n se^  Jah rzeh n ten  ein belieb ter K onsum artikel. Die 
tnarKnnten und bew ahrten  S te ttiner und pom m erschen Mehl- 
Ąne l^n erfreuen sich in allen B edarfsgegenden  d e r hochsten 
ernd eiT3 Ung und stellen einen schw er substitu ierbaren  dau- 
dar CIj ^ esfandteil fiir die B ro terzeugung in diesen G egenden 
Miihi n -^en l etzten Jah ren  haben  einige d e r pom m erschen 
ver e.n il>re Leistungsfiihigkeit und ihre Leistung erheblich 

enrt. Insbesondere wird neben dem  friiher vorw iegcnden

R oggenm ehlgeschaft auch das W eizenm ehlgeschaft stark  ge- 
p fleg t; nicht nur der S tettiner und pom m ersche B edarf kann 
heute ausschlieBlich durch die S tettiner und pom m erschen 
M iihlen gedeck t w erden, sondern  d iese sind auch in d e r 
Lage, W eizenm elil aus dem  pom m erschen U eberschuB gebiet 
in die B edarfsgegenden  D eutsch lands und des A uslandes in 
anerkann t bester Qualitiit zu liefern.

DaB einige der pom m erschen M iihlen ein B estehen auf- 
w eisen von nicht nu r Jah rzehn ten , sondern  zum Teil sogar 
Jah rhunderten , sei der V ollstandigkeit halber nicht unerw ahn t 
gelassen.

Im  G roB -Stettiner B ezirk sind folgende M iihlen v e rtre te n : 
A ktiengesellschaft S te ttiner Damlpfmiihlen, K ruger & Scher- 
ping, A. H. Z ander, Paul S teffen G. m. b. H ., M iih lenw erke 
D uchów  b. Jasen itz  und O. F ibelkorn , B laurocksm iihle b. Alt- 
dam m .

V on den im  B ezirk der Industrie- und H andelskam m er 
zu S tettin  gelegenen  T eilen Pom m erns w aren auB erdem  zu 
erw ahnen : die GroBe Miihle von G ustav K arów , S targard , 
die G reifenm iihle von E rn st M ahlkuch, K liitzow, O. A. N eu- 
m ann, Labes, die Inselm iihle, K arl Schw arz, U sedom , C. 
Schm idt, S assenhagen, H . S tege, Pasew alk , C. Streitz, Liibow 
b. M ulkenthin, G eorg G auger, R egenw alde. N eben diesen 
G roB betrieben existieren  in Pom m ern noch 1200 kleinere  
M iihlen. D ie T ages-L eistungsfah igkeit de r gesam ten  pom m er
schen M iihlen diirftc  ca. 6000 to betragen .
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Direktor H a n s  S t o f f e r : Brauindusfrie.
D ie B rauindustrie, die ais ein w esentlicher F ak to r im 

W irtschaftsleben  u nserer P rov inzialhauptstad t und des K am 
m erbezirks angesprochen  w erden muB, hat durch  die K riegs- 
und N achkriegszeit, ebenso wie andere  Industrien , schw er 
le iden  miissen. Von den  bei B eginn des K rieges vorhanden 
gew esenen  B rauereien  sind iiber 2/ 3 der B etriebe e ingegangen: 
in S tettin  bestehen  heu te  nur noch drei und in S ta rgard  und 
Cam m in je eine B rauerei, die un tergarige  B iere herstelłen . 
D iese iibrig gebliebenen B rauereien  haben durch E rw eite rung  
der A bsatzgeb iete  ih ren  U m satz nicht unbedeutend  erhóhen 
konnen, was hauptsachlich  fiir d ie  S tettiner B rauereien  zu- 
trifft, obschon der V orkriegskonsum  erst w ieder bis zu un- 
gefah r 75 o/o erreicht w orden ist. D iese E rw eite rung  der 
B etriebe bed ing te  die E rrich tung  en tsprechender N eubauten 
und die V ornahm e gróB erer N euanschaffungen, was giinstig 
au f den U m satz von H andel und  Industrie  einwirkte*, so- 
weit le tz tere  L ieferungen fiir die B rauereien  ausfiihren konnten. 
D ie B rauereien , die ais kau fk raftig  bezeichnet w erden kón- 
nen, bem iihen sich auBerdem , A rtikel, d ie am  Platze zu haben 
sind, auch d o rt zu kaufen  und im iibrigen nach M oglichkeit 
nur deutsche F ab rik a te  zu verw enden. D urch die E rw eite rung  
der B etriebe w ar es den  B rauereien  móglich, eine einiger- 
maBen g iinstige R ente  zu erzielen. D ie 5 B rauereien  beschaf- 
tigen  ungefahr 900 A ngestellte-und  A rbeiter und tragen  durch 
B ezahlung von Lóhnen, die ais hoch bezeichnet w erden 
miissen, zur K aufkraft der A rbeitnehm er bei. D ie von 
diesen B rauereien  belieferten  G asts ta tten  geben  auB erdem  
rund 3000 P ersonen  B eschaftigungsm óglichkeit, so daB hier-

durch der A rbeitsm ark t w esentliche E rle ich terungen  erfahrt. 
W enn m an noch beriicksichtig t, daB die B rauereien  ais 
S teuerzah ler an  ers te r Stelle stehen, denn die S tettiner a l l e i n  
zahlten  im abgelau fenen  G eschaftsjahr rund  RM. 2 900 000. • 
an S teuern  und A bgaben, von denen ein nicht unerheblicher 
B etrag  dem  S tadtsackel zugute kom m t, so muB es das Be- 
streben  der stiidtischen K órperschaften  sein, d ie  h e i m i s c h e  
B rauindustrie nach M oglichkeit zu unterstiitzen , dam it die- 
selbe lebensfah ig  b leib t und in der L age ist, sich auszudehnen, 
um  den arbeitenden  Schichten T iitigkeit und E inkom m en zu 
gew ahren.

H ervo rgehoben  muB noch w erden, daB die fraglichen 
B rauereien, die im Jah re  ungefahr iiber 200000 Ztr. Gerste 
verarbeiten , h ierdurch  in enger V erbindung mit d e r L andw irt
schaft stehen. Sie haben sich dah er stets bem iiht, die 
L andw irte zum A nbau von Q ualita tsgersten  zu bew egen, 
dam it angem essene G erstenpreise  gezahlt w erden konnen 
und die L andw irtschaft durch den Anbau von B raugerste 
V orteile erzielen kann, um w iederum  H andel und Industrie 
der H eim atstad te  zu unterstiitzen .

Zu erw ahnen  ist noch, daB durch A bgabe d e r  M alzruck- 
stande, d e r T reber, den  V iehhaltern  ein F u tte r fiir ihre 
Kiihe gebo ten  wird, das auf d ie  M ilchproduktion groBen 
EinfluB hat.

D ie B rauereien  sind daher fiir die V olksw irtschaft ais 
durchaus notw endig  zu bezeichnen, und es muB im m er w i e d e r  
darau f h ingew iesen w erden, daB Bier ein N ahrungsm ittel 
und nicht nu r ein GenuBm ittel ist.

Generaldirektor J o h a n n e s  B u n d f u B: Spiniuosenindusfrie.
Von jeher hat die Spirituosenindustrie, zu d e r un trennbar 

auch die B rennereien  aller Art gehóren, in S tettin  und dem 
zur S te ttiner Indsu trie- und H andelskam m er gehorigen  B e
zirk eine hervo rragende  Rolle gespielt. D ie A nfange der In 
dustrie  re ichen  Jah rh u n d erte  zuriick, und noch heute gibt 
es eine ganze A nzahl von Spirituosenfabriken, die auf ein 
hundertjah riges und noch langeres B estehen zuriickblicken 
konnen, teilw eise sogar noch im Besitz der G riinderfam ilien.

Ih re  E rk la ru n g  findet diese T atsache  in ers ter Linie m 
dem  U m stande, daB es sich um  einen urspriinglich vorw ie- 
gend landw irtschaftlichen  B ezirk handelt, in w elchem  G etreide 
und K artoffeln  in groBen M engen verhaltnism aB ig billig fiir 
B rennereizw ecke zu haben  w aren. D ieser U m stand erk lart 
auch das V orhandensein  einer sehr bedeutenden  H efeindustrie 
in Stettin , und daB eine der hiesigen H efebrennere ien  die in- 
dividueli groB te P roduk tion  im ganzen deutschen Reich hatte.

Mit dem  A ufbliihen der K artoffelspiritus-Industrie, ins- 
besondere nach dereń  auf gesetzlicher G rundlage erfolgten 
O rganisation  in G estalt der S p iritus-Z entrale, en tstanden im 
H andelskam m erbezirk  S tettin  auch gew altige Spritw erke, 
dereń  E rzeugn isse  einen so vorziiglichen Ruf genossen, daB 
sie in gróB eren M engen ins A usland exportiert w urden, 
in sbesondere nach Spanien  und Jtalien , wo der S tettiner Sprit 
zur A ufspritzung d e r Siid- und D essertw eine V erw endung 
fand.

Auf einer d e ra rtigen  R ohstoffbasis konnte  sich naturge- 
maB eine seh r le istungsfah ige Spirituosenindustrie aufbauen, 
und schon langst ehe d e r E isenbahnverkeh r bestand, w aren 
S te ttiner L ikóre und ,,W iekscher“ K orn in weit en tfern t lie- 
g enden  'B ezirken riihm lichst bekannt. Mit dem  A usbau des 
E isenbahnnetzes erw eiterte  die S te ttiner Spirituosenindustrie 
naturgem aB  ih r A bsatzgebiet en tsprechend  ih rer a lten  Be
deutung, insbesondere in O stdeutschland, und es gab keinen 
O rt in dem  G ebiete von O berschlesien  bis M em el óstlich der 
O der, in w elchem  nicht die E rzeugn isse  d e r S tettiner Spiri
tuosenindustrie  anzu treffen  gew esen  w aren. E in  besonders 
w ichtiges A bsatzgebiet w aren  die ehem aligen P rovinzen W est- 
preuBen und Posen, dereń  V erlust infolge des K rieges einen 
auB erordentlich schw eren Schlag fiir die einheim ische Spiri

tuosenfabriken  bedeute ten . T ro tzdem  haben altangesehene F ir ' 
men es verstanden, sich den durch die N achkriegszeit ge'  
schaffenen V erhaltn issen  anzupassen , besonders durch engen 
Zusam m enschluB im V erbande der Spiritus- und Spirituosen ' 
In teressen ten  in der Provinz Pom m ern E . V., und es dari 
mit F ug  und R echt behaup te t w erden, daB es in g an z 
D eutschland keinen  H andelskam m erbezirk  gibt, in w e l c h e m  
eine m achtigere Spirituosenindustrie ihren Sitz hat ais in den1 
von S tettin ; g ib t es doch allein im B ereich der b e i  den 
S te ttiner H auptzo llam ter 87 Spirituosen herstellende Betriebe, 
darun te r eine ganze R eihe von Firm en, dereń  M arkener- 
zeugnisse in allen T eilen D eutschlands bekannt sind und den 
besten  Ruf genieBen.

Ih re  besondere S tiitze findet die S tettiner Spirituosen
industrie in der T atsache, daB sie un ter A usnutzung der vor- 
ziiglichen D am pferverb indungen  nach allen T eilen der We* 
die M oglichkeit besitzt, edle iiberseeische Spirituosen 'vlC 
R um  und A rrak aus ers te r Q uelle zu beziehen. E s ist daher 
den einschlagigen S te ttiner F irm en im Laufe der Jah rzehn te 
gelungen, sich auch auf diesem  G ebiete besonders zu spezian 
sieren und durch  geeigne te  L agerung  und pflegliche B ehand' 
g rade  d ieser iiberseeischen E rzeugnisse  sich sehr bedeutende 
A bsatzgebiete zu verschaffen.

Auch die • W einbrennerei hat aus der frach tg iinstige1̂  
L age S tettins fiir den B ezug auslandischer B rennw eine en  ̂
sprechende V orteile gezogen, so daB im S tettiner HandeLs^ 
kam m erbezirk  einige sehr bedeutende W einbrennereien  be 
stehen, dereń  E rzeugn isse  denen d e r hauptsachlich im 'Me-S __ 
lichen D eutschland gelegenen  W einbrennereien  durchaus eben 
biirtig  sind.

D urch die kiirzlich erfo lg te N eufassung des Brannt 
w einm onopolgesetzes sind V erhaltn isse geschaffen  worden- 
w elche dazu angetan  sein diirften, die G esundung der durc  ̂
die A usw irkung des K rieges und den V erlust a lte r Absatz 
g eb iete  stark  beein trach tig ten  deutschen  Spirituosenindustn^ 
zu fórdern, und es ist anzunehm en, daB die S tettiner Spir‘ 
tuosenindustrie dadurch  m ehr denn je in d e r L age sein ^ ir ’ 
ihre fiihrende S tellung w eiter auszubauen und zu befestigeI1'

C a r l  W e n z e l Die NahrungsmUfeMndusfrie.
A ufbereitung der Ń iihrstoffe aus T ier und Pflanzenw elt 

fiir den  V erkauf durch  den  E inzelhandel ist das vielseitige 
A rbeitsgeb ie t d e r N ahrungsm itte l-Industrie .

In  allen ih ren  Z w eigen ist die N ahrungsm itteM ndustrie  
in Pom m ern durch le istungsfah ige und gu t ge leite te  B etriebe 
vertreten .

E n tsp rechend  d e r g iinstigen  Lage S tettins durch  sel , 
w eitreichenden Schiffahrts-V erbindungen in d e r Binnen- u 
S eeschiffahrt ballt sich d iejenige Industrie, w elche ^ ° CU, 
w ertigere R ohstoffe verarbeitet, im S tad tgeb ie t Ste tt ins  z 
sam m en, w ahrend die K arto ffe ls tarke-Industrie  in den Haup 
anbaugebieten  der Industriekartoffeln  zerstreu t liegt.
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B eginnen wir entsprechend  dem  hervorstechenden  C ha
rak ter S tettins ais Seehafen mit denjen igen  Z w eigen der 
N ahrungsm ittel-Industrie, w elche auslandische und iiber- 
seeische R ohstoffe verarbeiten , so sehen wir die G e w ii r z - 
M i i l l e r e i ,  w elche mit vier le istungsfahigen B etrieben in 
Stettin vertre ten  ist, welche neben der Gewurz-M iillerei auch 
das k leinhandelsfertige A bpacken des gem ahlenen P roduk tes 
jn neuester Zeit in dem  m odernsten  B etriebe m aschinell 
hetreiben. D ie gem ahlenen  G ewiirze kom m en aus diesem  
B etriebe hygienisch behandelt und von M enschenhand unbe- 
riihrt in die V erkaufsstellen  des E inzelhandels.

In  zw eien d ieser B etriebe w ird auch die F a b r i k a -  
t l Q n v o n  M o  s t r  i c h  in bedeutendem  U m fange betrieben, 
und pom m erscher T afelsenf findet nicht nu r auf pom m er
scher T afel, sondern  in w eiten K reisen unseres V aterlandes 
anerkennenden  V erbrauch.

D ie K a f f e e -  u n d  G e t r e i d e - G r o B r ó s t e r e i  
vvird in Stettin  im allgem einen ais N ebenbetrieb  des K oloniąl- 
w aren-G roBhandels betrieben. Aber auch auf diesem  G ebiete 
gibt es einige U nternehm ungen, welche man. nach ihrem  
4>nfange und nach der In tensita t ih res B etriebes ais Spe- 
zialbetriebe ansprechen  kann.

Auch M a l z k a f f e e  wird in zw eien d ieser B etriebe 
nergestellt, so daB dadurch  der R ing des K affeegetrankes 
Reschlossen wird, nachdem  le ider der S tettiner K affeeersatz- 
betrieb von J . G. W eiss nach U ebernahm e durch den be- 
^annten K onzern stillgelegt w orden ist. W er an windstillen 
la g e n  die belebten  G eschaftsstraB en d e r L astadie durch- 
schreitet, wird im m er w ieder mit B ehagen die W olken 
^oh lriechender D iinste feststellen, w elche aus den  zahlreichen 
Kaffee- und G etreide-R ostbetrieben iiber d ieses S tadtviertel 
hinstreichen.

E rhebliche B edeutung im R ahm en der deutschen Ge- 
sam dndustrie haben  die S tettiner S c h m a l z - S i e d e r e i e n  
sowie d ie S t e t t i n e r  K u n s t s p e i s e f e t t - F a b r i k e n .  
Wenn auch die pom m ersche H ausfrau  das trefflich gew iirzte 

tettiner B ratenschm alz nicht m ehr in dem  U m fange wie in 
*~r V orkriegszeit ve.rwendet und das Feh len  des Posen- 

/^estpreuB ischen Hinte,rlandes sich hier besonders schm erzlioh 
en ierkbar m acht, b ildet B ratenschm alz im m er noch einen 

'vertvollen B estandteil de r F ettversorgung . E s sollte im  In- 
eresse der deutschen H andelsb ilanz in weit groB erem  Um - 
ange statt d er viel teu reren  A uslandsbutter V erw endung

f inden.  I M  j

. D ie A usfuhr des S tettiner K unstspeisefettes nach den 
andstaaten  ist le ider durch  eine ungiinstige Zollpolitik zur 

. nm oglichkeit gew orden. Auch hier sollte m an vom Spar- 
sinn der pom m erschen Ve.rbraucher eine s tarkere  V erw en- 
j Ung dieses mit Mk. 0,55 bis Mk. 0,00 je  Pfund iiber d^n  

adentisch abzugebenden  100% igen Speisefettes erw arten.

, U m fangreich nach der Zahl der B etriebe und infolge 
cr schw ierigen H ersteliung  wohl am  bedeutendsten  hin- 

^ h t l ic h  der beschaftig ten  A rbeitskrafte  ist die Z u c k e r -  
, a r e n - I n d u s t r i e , w elche in S tettin  einst auf gol- 
ei?em Boden stand und den B edarf an Z uckerw aren  'bis

^ inauf nach Schlesien deckte . D er V erlust w ertvollen 
^ satzgebietes durch das D iktat von V ersailles und eine in 
s e,r Zeit der Z w angsw irtschaft e ingetretene starkę U eber- 
P der deutschen  Z uckerw aren-Industrie  hat auf diesem
1gl  zu m anchem  Z usam m enbruch gefiihrt. D ie iiber- 
j en ^ en B etriebe diirften aber — wenn nicht schon heute — 
s.. lllcht zu ferner Z ukunft w ieder un ter steigenden .Um- 
als2en- Ĉ C no tw endigę R ente bringen. D ieses um so m ehr,
' s . ĉ e S tettiner Z uckerw aren-Industrie  en tsprechend d e r 
e r ringen K aufkraft des pom m erschen H interlandes auf GroB- 

Zeugung von K onsum ąualitaten  eingestellt ist.

Vv. Ks kann nicht w undernelim en, daB auBer d e r Z ucker- 
schren^'Industrie sich in der N ahe d e r  gew altigen  Pom m er- 
beif611 1^ rov n̂zial-Z uckersiederei auch andere  Z ucker verar- 

°nde Industrien  ansiedelten . So insbesondere d ie K u n s t -  
) t n i  ^ ' I n d u s t r i e ,  w elche mit den S tettiner M arken 

-c errnau lchen“ und ,,P ap i“ das norddeutsche A bsatz- 
let fast vóllig beherrsch t.

»en •• M a r  m e l a d e n  - I n d u s t r i e  hat sich m angels
k ó r,,^ enc^er O bstku ltu r nicht in gleichem  MaBe entw ickeln 
?pnnen wie d ’ "  - - - 5

erbezirk  drei riihrige Y ertreter, die das Ab-
Hand^ l vVle K unsthonig-Fabrikation . Sie besitzt aber im 
s a t2 o- K- am m erbęzirk riihrige V ertreter, die das Ab-
b estreb tCt‘ *'lrer einwancKre ien F ab rikate  stiindi? zu erw eiternsind.

Die T e i g w a r e n  haben  sich in d e r N achkriegszeit 
einen besseren  P latz auf dem  T isch des deu tschen  V er- 
brauchers erw orben. D ieser erhohten  N achfrage  en tsprechen 
zw ei hochm odern  eingerichtete, in der N achkriegszeit in 
S tettin  entstandene T eigw aren-F abriken .

DaB in einem H afenplatz  wie S tettin  auch die V e r -  
a r b e i t u n g  d e r  F i s c h e  nicht im H in terg runde bleibt, 
bew eist die ausgedehn te  Aal- und H erings-R aucherei S tettins.

E n tsp rechend  dem  iiberw iegend m ageren  B oden des 
H andelskam m erbezirkes spielt in der L andw irtschaft d ie Kar- 
toffel d ie  erste Rolle un ter den  B odenprodukten . In  den  
s e c h s  K a r t o f f  e l m e h l -  u n d  S t a r k  e s y r u' p - F  a  - 
b r i k e n  des H andelskam m erbezirkes w urden im  letzten  
E rn te ja h r :

236 500 D ztr. K artoffelm ehł sowie 
44 200 D ztr. S tarkesyrup  und T raubenzucker

neben einer groBen M enge K arto ffe lflockfn  hergestellt, so 
daB d ieser Zw eig der N ahrungsm itte l-Industrie  des H an d e ls
kam m erbezirkes auch im R ahm en der G esam terzeugung 
D eutschlands eine gew ichtige Rolle spielt.

Mit dem  M agdeburger und L iegnitzer S auerk rau t ist in 
der N achkriegszeit auch P o m m e r s c h e s  S a u e r k r a u t  
S tettiner H ersteliung  in erfo lgreichen W ettbew erb  getreten .

D :e S t e t t i n e r  F l e i s c h w a r e n - I n d u s t r i e  um- 
faBt eme ganze A nzahl le istungsfah iger B etriebe, und ich 
g laube an  d ieser S telle nicht aus d e r Schule zu p laudern , 
wenn ich darauf hinw eise, daB auch d e r B edarf d e r Riesen-1 
stad t Berlin zu einem erheblichen Teil aus S te ttiner Fleisch- 
w aren-F abriken  gedeck t w ird.

D ie H e f e - I n d u s t r i e ,  w elche die B órsenpresse mit 
ihren  m annigfachen Synd ikatsbestrebungen  in den  le tz ten  
Jah ren  so reichlich beschaftig te, hat in S tettin  einige ihrer 
prom inenten  V ertreter.

Von der H efe zum fertigen  G eback ist es nur ein 
ku rzer Schritt, und es sei zum SchluB unserer U ebersich t be- 
m erkt, daB der U ebergang  vom handw erksm aB igen zum 
F a b r i k b e t r i e b e  i n  d e r  B r o t e r z e u g u n g ,  der 
a llenthalben in den beiden letzten  Jah rzeh n ten  zu beobachten  
war, sich auch im  H andelskam m erbezirk  raschen Schrittes 
vorw arts bew eg t und daB die B ro tfab riken  im R ahm en der 
N ahrungsm itte l-Industrie  des H andelskam m erbezirkes bereits 
eine erhebliche R olle spielen. D ie d re i uns berich tenden  pri- 
vatw irtschaftlichen B ro tfabriken  des B ezirkes erzielten im 
le tz ten  W irtschafts jah r bereits einen U m satz von iiber 
3 M illionen Rm k., welchem  also fas t die d reifache Anzahl! 
B rote entspricht. Zu diesen privatw irtschaftlichen U n ter
nehm ungen gesellt sich noch die B ro tfabrik  der S te ttiner 
K onsum - und Spargenossenschaft, dereń  U m satz gleichfalls 
im  abgelaufenen  J  alir die Million bereits uberschritt, w ahrend 
im  laufenden  Ja h r  auch noch die G roB backerei des S te ttiner 
B eam ten-V ereins h inzugetreten  ist.

W ir horen in diesen T agen  im m er und im m er w ieder 
iiber das „ N o t s t a n d s g e b i e t  P o m m e r n " .  J e  w eiter 
die E rkenn tn is d ieser frag los vorhandenen  N otlage sich aus- 
breitet, um so m ehr sollte aber auch die E rkenn tn is sich  
ausbreiten , daB nur v e r n i i n f t i g e  S e l b s t h i l f e  und 
nicht der faule A usw eg staa tlicher Subvention aus d ieser 
N otlage herausfuhren  kann. D ie Folgę der N ot sollte d i e  
N o t g e m e i n s c h a f t  des pom m erschen E inzelhandels und 
des pom m erschen V erbrauchers mit d e r pom m erschen N ah
rungsm itte l-Industrie  sein. D ie E rzeugn isse  d e r pom m erschen 
N ahrungsm itte l-Industrie  sollten den  V erkaufsstand  und die 
A uslagen des pom m erschen E inzelhandels beherrschen . E r 
zeugnisse pom m erscher N ahrungsm itte l-Industrie  sollte die 
pom m ersche H ausfrau  bei ihren  E inkaufen  stets und an  
jeder S telle bevorzugen, denn die m annigfachen E rzeugnisse, 
die w ir aufgefiihrt haben, liefern  uns pom m erscher FleiB und 
pom m ersche B eharrlichkeit m eist in bessere r Q ualitat ais die 
ausw arti^en  L ieferan tenkreise

W ie M ussolini seinen L andsleuten  aus allen Schau- 
fcnstern  en tgegenru ft: „W ir verkaufen nur nationale  Pro- 
d u k te“ , „E in  L andesverrater, w er auslandische G iiter kauft, 
wo das Inland ihm  gleiches b ie te t“ , so sollten auch in d en  
pom m erschen S chaufenstern  an  die pom m ersche H ausfrau  
im m er w ieder d e r Ruf zur N otgem einschaft, zum  A usw eg aus 
der N o tlage durch Selbsthilfe ergehen  und der pom m erschen 
H ausfrau  auf blau-weiBem P lakat en tgegenru fen : ,,B evorzugt 
E rzeugnisse  der pom m erschen N ahrungąm ittel-Industrie, dann  
lindert Ih r pom m ersche N o t!“
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Konsul G U , o c k tioilfelf l i O R S I r  9€.
W enn m an von S tettiner Industriebetrieben  spricht, 

denk t m an im allgem einen an die groBen schw erindustriellen  
W erke, die fiir S tettin  ais Seehafen und Industriestad t typisch 
sind, schon mit* ihren ausgedehn ten  W erkseinrich tungen  
architektonisch  jedem  B esucher S tettins auffallen und, wie 
die H ellinge und Schiffbauhallen d e r W erften, der S tad t das 
G eprage  eines Industrieo rtes geben. DaB auBer solchen In- 
dustrien  noch andere  seh r bedeutende B etriebe vorhanden 
sind, die nach auBen hin nicht so in E rscheinung  treten., 
is t vieilfach nicht geniigend bekannt. Zu diesen auBer- 
halb der F achw elt verhaltnism aB ig unbekannten  In- 
dustrien  S tettins zahlt d ie H erren - und K naben-K onfektions- 
m dustrie, die tro tzdem  g erad e  fiir S tettin  groBe B edeutung 
hat und in  ih re r A rt in D eutschland an ers ter S telle steht.

D er U rsp rung  der K onfektionsindustrie S tettins ist auf 
die 60 er J a h r e  des vorigen Jah rh u n d erts  zuriickzufiihren. 
D ie F abrikation  en tstand aus kleinen A nfangen heraus und 
entw ickelte sich durch allm ahlichen A usbau des A bsatz- 
m arktes, der mit der zunehm enden Industrialisierung D eutsch
lands und d e r  dam it verbundenen steigenden W ohlhabenheit 
der B evólkerung dauernd  wuchs, zu der S tettiner GroBkon- 
fektion, die bald die F iih rung  auf dem  deutschen  M arkte 
an  sich riB, obgleich auch an anderen  O rten, so in ers te r 
Linie in Berlin, B reslau, E lberfeld , F rank fu rt a. M., 
A schaffenburg  und M iinchen K onfektionsindustrien  gegriindet 
w orden w aren.

S tettin  zahlte im Ja h re  1890, nachdem  infolge der 
sich entw ickelnden W irtschaft seit dem  K riege von 1870 
ein s ta rk e r A ufschw ung sta ttgefunden  hatte, bereits 26 Fir- 
men, von denen einzelne ih re  W aren nicht nur im  Inlande, 
vor allem  im R heinland und W estfalen absetzten , sondern  
sogar schon vor allem  nach den nordischen L andem  expor- 
tierten. Bis zum  Ja h re  1913 w ar die Z ahl der B etriebe ,auf 
65 gestiegen. D er K rieg b rach te  selbstverstandlich eine voll- 
stjindige U m stellung der B ekleidungsindustrie, so daB erst 
im Jah re  1921 w ieder ein regu lares G eschaft einsetzen 
konnte, nachdem  d ie  L ieferungen von S toffen in den  F rie- 
densqualita ten  w ieder begonnen  hatten . Von den  je tz t m ehr 
ais 120 Firm en, d ie sich mit der H erren - und K nabenkleider- 
konfek tion  beschaftigen, sind etw a 40 ais G roB betriebe an- 
zusprehen. D ie iibrigęn sind M ittelfirm en und groBe B etriebs- 
werksitatten. D ie Z ahl der d irek t und ind irek t durch Zw i- 
schenm eister beschaftig ten  A rbeiter und A rbeiterinnen diirfte 
mit etw a 15 000 nicht zu hoch geschatzt sein.

D ie K onfektionsindustrie S tettins ist fast nu r H eim in- 
dustrie und besteh t nur in einigen A usnahm ebetrieben in d e r 
F orm  der W erkstatten industrie . D ie Stoffe w erden in den 
W erksta tten  der K onfektionsfirm en zugeschnitten  und gehen 
dann an  einzelne A rbeiter, die in ih rer W ohnung en tw eder 
allein oder auch mit H ilfe von G esellen und L ehrlingen d ie  
zugeschnittenen Stiicke anfertigen. D ie H erste llung  von 
K leinstiicken (H ose und W este) wird m eistens Zwischen-, 
m eistern  iibertragen, die fiir diese Sachen selbstandige U n- 
ternehm er sind und ih rerse its  w ieder A rbeiter und A r
beiterinnen  beschaftigen. G erade d iese F orm  d e r Zw ischen- 
m eisterbetriebe hat die L eistungsfahigkeit der S tettiner Kon- 
fektion  erheblich gefo rdert. Auch ausw artige F irm en und 
K onzerne beschaftigen  zum T eil S tettiner Z w ischenm eister 
und A rbeitsstuben, um  sich die h ier in groBem  U m fange vor- 
handenen gu ten  A rbeitskrafte  zunutze zu machen.

W enn auch in  den friiher en Jah ren  die S tettiner K on- 
fektion  im  allgem einen die m ittleren  P reislagen  bevorzugte, 
so zeigt sich doch besonders nach dem  K riege die E n t
w icklung zur Q ualitatsarbeit. D iese E ntw ick lung  ist durch 
die erhóhten  A nspriiche der K unden beeinfluBt und bedingt, 
da die K roise der K onfektionsanziige tragenden  A bnehm er 
sich infolge der eingetretenen  w irtschaftlichen U m w alzungen 
erheblich vergroBert und nach oben  hin ausgedehn t' haben, 
und heute M aBsachen vielfach ein Privileg d e r beg iiterten  
Schichten sind, weil sie fiir w eit m ehr K unden ais vor dem  
K riege im  P reise  unerschw inglich sind.

Auch sow eit es sich bei d e r S tettiner K onfekjion  u;ęn 
E xportindustrie  handelt, muBte die P roduktion  im m er m ehr

auf Q ualitat um gestellt w erden, um  den A nforderungen der 
auslandischen A bnehm er geniigen zu konnen. Auf Grund 
d ieser T atsache  hat sich die S tettiner K onfektion auch die 
alten zum T eil infolge des K rieges verloren gegangenen 
A bsatzgebiete im A uslande zuriickerobern  und sich' neue er- 
schlieBen konnen. A llerdings hatte  sich die Situation in 
einzelnen L andern , nam entlich in D anem ark, wo w akrend 
der K riegszeit zahlreiche eigene T uchfabriken  entstanden 
w aren, erheblich geandert, so daB nicht m ehr wie friiher 
das P roduk t im E igenhandel nach dem  A uslande abgesetzt 
w erden konnte. D ie A bnehm er m achten nam lich vielfach zur 
B edingung, daB T uche eigener P roduktion  zur V erarbeitung 
verw endet w urden. D ie Folgę war, daB die S tettiner Kori- 
fek tion  zum T eil auf den L ohnveredelungsverkehr zuriick- 
g reifen  fnuBte. Auch nach den iibrigęn- nordischen Landern 
dom iniert ebenfalls nicht m ehr das P ropregeschaft sondern 
der sogenannte ak tive E igenveredelungsverkehr, da die dor- 
tigen K onsum enten  Q ualitaten von G ew eben, nam entlich 
schw erer b lauer K am m garnstoffe verlangen, die in D eutsch
land nicht hergeste llt w erden. . D iesen neuen Fabrikations- 
zw eigen sind zw ar von den deutschen  T uchfabrikan ten  ziem- 
lich viele Schw ierigkeiten  in den W eg geleg t w orden, ctó 
d iese der Ansicht w aren, daB durch die V eredelungsverkehre 
die deu tsche  T uchindustrie geschiidigt wiirde. D ie Industrie- 
und H andelskam m er hat es sich jedoch angelegen  sein 
lassen, d iese Schw ierigkeiten  mit dem  H inw eis auf die 
Gruncie der erfo lg ten  U m stellung der K onfektionsindustrie 
und mit dem  w eiteren H inw eis auf den  groBen N utzen ,deS 
V eredelungsverkehres fiir die A ktivierung der deu tschen  Han- 
dels- und Zahlungsbilanz in m óglichst w eitem  U m fange 
zu beseitigen. E s ist selbstverstandlich, daB die Stettiner 
K onfektion nur ungern  zu dem  M ittel des V eredelungsver- 
kehrs gegriffen  hat. E s blieb jedoch, w enn m an i i b e r h a u p t  
die bestehenden  B etriebe im bisherigen  U m fang aufrecht- 
erhalten  wollte, keine andere  M óglichkeit, da die V ersuche 
der S te ttiner F irm en, i h r e  a u s l a n d i s c h e n  G e s c h a f t s f r e u n d e  
nach beend ig ter W ahrungsstabilisierung ausschlieB!ich in1 
W ege des P ropregeschiifts mit aus deutschen Stoffen her- 
geste llte r K onfektionsw are zu beliefern, zum Scheitern g e" 
brach t w aren. Im  H inblick auf die gerade  in S tettin  s e h r  
groBe E rw erbslosigkeit m ufiten unbedingt G egenm aBnahm en 
getro ffen  w erden und diese konnten  nur im  V eredelungs'  
verkehr gefunden  w erden. D er V eredelungsverkehr wirkt 
auch insofern auf die K onfektionsindustrie giinstig, ais er 
zur U eberw indung  der regelm aB igen Saisonschw ankungen in 
der B eschaftigung, die zw eim al im Ja h re  mit absolutec 
Sicherheit w iederkehren, beitragt, andererseits auch die Ver- 
b indungen zu A uslandsin teressenten , die sonst f o r t g e f a l l e n  
waren, aufrechterha.lt und die M óglichkeit bietet, auch an 
d iejenigen Firm en, die der S tettiner K onfektion in e r s t e r  
Linie V eredelungsauftrage zukom m en lassen, gleichzeitig 
der veredelten  W are nicht unbetrachtliche Posten  von aut 
eigene R echnung angefertig te r K onfektion zu liefern.

E s lieg t in d e r N atur der Sache, daB bei den  a u g e n , L 
blicklichen Z ollverhaltnissen in fast allen europaischen Ląfl" 
dern  der A bsatz der S tettiner K onfektion, die an  sich u n t e r  
verhaltnism aB ig g iinstigen B edingungen arbeitet, auf g r o B e  
Schw ierigkeiten  stoBt, da ais A bnehm er zurzeit eigentlich nu1 
die skandinavischen S taaten, H olland und in zw eiter Linie 
viel.leicht noch die Schw eiz, die B alkanstaaten  sowie E n g ' 
land und P ortugal in F rage  kom m en. Selbstverstandlich  be- 
g egnet auch auf diesen M iirkten die S tettiner K onfektion er- 
heblicher auslandischer K onkurrenz, besonders E n g l a n d s ,  
Frankreichs, Spaniens und Belgiens. Auch die ósterreichi" 
schen N achfoLgestaaten sind auBerst scharfe K onkurrenten- 
E s muB sich also in Z ukunft darum  handeln, w enigstens 
von deu tscher Seite der E ntw icklung d iese r fiir S tettin  h e u t e  
m ehr denn je  hoch bedeutenden  Industrie  keinerlei unnotig6 
Schw ierigkeiten  zu m achen und durch B eseitigung oder 
M ilderung a ller einengenden V erw aItungsm aB nahm en in zoil' 
und steuerlicher H insicht den frischen Zug, der in diesem  
Industriezw eige S tettins noch herrscht, in jeder Beziehung 
zu fórdern.

Eine Aizeigeim „Ostsee-Hanilcl" brln^l Gewinn



15. Juli 1929 O S T Ś E E . -  H A N D E L 27

SfaafskapUalfsfisdte Tendenzen der polnistiien Holzausfultr.
Von Dr. E . K u l s c h e w s k i .

D er Gedanke einer K onzentration des pol- 
nischen Holzexports ist keineswegs neu, und schon 
rnehrfach haben sich sowohl Regierung wie In- 
teressenverbande mit diesem Problem  auseinander- 
gesetzt, ohne daB die Erw agungen bisher kon- 
krete Form en angenom m en hatten. E rst neuer- 
dings wird, offenbar im Zusam m enhang mit der 
Stagnation und katastrophalen Lage der Sage- 
werksindustrie jener Gedanke erneut erwogen, wo- 
bei nam entlich die Regierung die treibende Kraft 
2u sein scheińt. Mit der Kabinettsum bildung, die 
der sog. O berstengruppe ein absolutes Ueberge- 
wicht verm ittelte, konnte a priori eine starkere Be- 
tonung staatskapitalistischer Tendenzen im Rahm en 
der polnischen W irtschaftspolitik erw artet werden. 
Dem steht zwar die entschiedene Stellung des arne- 
rikanischen Finanzberaters Devey entgegen, der 
sich erst in seinem letzten Q uartalsbericht ganz un- 
zweideutig gegen die staatliche Investierungspolitik 
aussprach. Indessen scheinen die etatistischen 
Strómungen ausreichendes O berwasser zu haben, 

dem Staate auch auf die kiinftige Hol,zpro,- 
duktions- und Exportpolitik einen bestim m enden 
EinfluB zu sichern.

Grundsatzlich schwebt den polnischen Regie- 
rungsstellen eine Syndikatsgriindung ais das Ideał 
der kunftigen Regelung vor, und m an geht von dem
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Yorbilde des Eier- und V iehexportsyndikats aus. 
An diesem Zentralinstitut ware der Staat, der ja 
das H auptkontingent des Rohstoffanfalls stellt und 
daher die Produktionspolitik sowie die Gestaltung 
des holzwirtschaftlichen AuBenhandels bestim m end 
beeinflussen muB, mit einer M ajoritat zu beteiligen. 
Allerdings soli diese Beteiligung so weit gehen, daB 
die Privatw irtschaft eigentlich nur noch formal teil - 
nimmt. Gedacht ist namlich an eine Aktien-!Ge- 
sellschaft, dereń A nlagekapital zu 51 o/o vom Staate, 
zu 10% von der staatlichen Landesw irtschaftsbank 
und nur zu 9 o/o von der Privatw irtschaft Polens 
aufzubringen ware. Mit Riicksicht darauf, daB auch 
das Auslandskapital in hohem MaBe am  polnischen 
Forstbesitz berechtigt ist — und diese Quote schatzt 
m an sogar auf 70o/o der gesam ten Produktion! — 
soli auch ihm eine Beteiligung in H óhe von 30o/o 
zugestanden werden. E s ware dies also ein ge- 
m ischtwirtschaftliches U nternehm en, welches zu fast 
zwei D ritteln und zu 30% vom Auslande kontrolliert 
wird. D urch diese hohe Anteilsąuote des Staates 
ist seine M ajoritat umso eher gewahrt, ais ja die 
Staatsbank jederzeit die im Privatbesitze be- 
findlichen Aktien fiir ih r Portefeuille erw erben und 
damit die Privatw irtschaft vom Export vollig aus- 
schalten kann.

Diese, vorerst rein theoretische E rorterung  
hatte  fiir die kunftige Regelung des polnischen 
Holzexports eine grundsatzliche Bedeutung. E rfolgt 
die Syndikatsgriindung tatsachlich nach dem M uster 
der zwei schon bestehenden Exportzientralen 
(Schweine und Eier), so wiirde das freilich eine 
vollige A usschaltung des privaten Holzhandels von 
den Exportfunktionen bedeuten. So ist der jetzige 
E xport von Schweinen und E iern  einem Ausfuhrzoll 
unterworfen, der in einer H ohe erhoben wird, die 
jede Ausfuhr von vornherein unterbindet. N ur die 
Syndikate bezw. bestimm te, von der Regierung be 
sonders zugelassenen G enossenschaften oder Produ- 
zenten sind von diesem Ausfuhrzoll befreit, sie allein 
sind also praktisch exportberechtigt. M an wird 
einen an sich ganz richtigen Sinn in dieser Export- 
organisation nicht verkennen diirfen, wenn man 
beriicksichtigt, daB sich der private A usfuhrhandel 
Polens Verfehlungen hat zuschulden kommen 
lassen, dereń Beseitigung nicht nur im staatlichen, 
sondern im allgem einen Interesse schlechthin liegen 
rnuBte. Es sei hier nur erinnert an die gewaltigen 
Butterschiebungen polnischer Exporteure nach Lon
don, bei welchen sich herausstellte, daB anstatt 
frischer T afelbutter kommune M argarine verkauft 
worden ist. DaB h ier der Staat ais H iiter des 
Rechts durchgreifen muB, ist naheliegend, aber 
m an wird derartige Unregelm aBigkeiten nicht auf 
solche Exportzw eige yerallgem einern konnen, dereń 
C harakter so geartet ist, daB ihre U ebernahm e in 
die óffentliehe H and der ganzen Volkswirtschaft 
nur schaden konnte.

Schon seit einigen Jahren ging die Tendenz der 
polnischen Forstw irtschaftspolitik dahin, die Privat- 
initiative abzulosen durch den viel m achtigeren 
Staat. D iese Bestrebungen wirkten sich insbe
sondere in der Sagew erksindustrie aus, die durch
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steuerliche und soziale Leistungen iiberanstrengt, 
d. h. finanziell geschwacht wurde. Die Eigenfinan- 
zierung begegnete im m er gróBeren Schwierigkeiten 
und da der Holzwirtschaft keine K redite bereitge- 
stellt wurden, konnte sie erforderliche Rohstoff- 
transaktionen gar nicht m ehr durchfiihren. -Dadurch 
geriet ein Teil der Sagewerksindustrie in Zahlungs- 
schwierigkeiten, und an der Bahre jedes gefallenen 
U nternehm ens steht der S taat ais der lastige E rbe, 
der nunm ehr seine Forderung riicksichtslos sicher- 
stellt.

Indessen muB noch eine andere M otivierung 
fiir die Absicht der Exportkonzentration in Be- 
tracht gezogen werden. Die polnische H olzw irt
schaft ist mit dem d e u t s c h e n  M arkt aufs starkste 
am algam iert, was denn auch nach sich zog, daB 
der deutsche Holzhandel im polnischen Austausch-

verkehr eine sehr bedeutsam e Vermitt!errolle spielt. 
D iese zu brechen und sich vom deutschen Handel 
zu emanzipieren, liegt im Brennpunkt der pol
nischen Bestrebungen, die freilich bisher zu keinem 
nennensw erten Resultat fiihrten. D er deutsche H an 
del hat vielm ehr m it Hilfe ausreichender Kredite 
und Barvorschiisse seine Stellung behaupten konnen, 
und dem gesellte sich eine gut funktionierende Ab- 
satzorganisation zu, iiber die Polen nach Lage der 
Dinge nicht verfiigt. D ennoch ist es bemiiht, dort, 
wo der Privathandel infolge des notorischen K a
pitał- und Kreditm angels nicht vorzudringen ver- 
mochte, den S taat eingreifen zu lassen, wobei dahin- 
gestellt bleiben mag,- ob dieses Experim ent, das 
doch wenigstens bis zu einem gewissen Grade sehr 
stark an die sowjetrussische O rganisation erinnert, 
den erw arteten E rfolg zeitigen wird.

Der russisdie Holzexporf.
D as H olz gehort zu denjen igen  russischen W aren, dereń  

E x p o rt gegenw iirtig  h in ter dem  V orkriegsstand  noch e r
heblich zuriickbleibt. Im  Ja h re  1913 betrug  der E rlós RuB- 
lands aus dem  H olzexport rund 165 Mili. G oldrubel, was 
zu den G egenw artspreisen  etw a 200 Mili. Rbl. entspricht. 
RuBland stand dam it weit an  d e r Spitze a lle r ho lzexportie- 
renden  europaischen L ander, und zw ar betrug  sein Anteil 
an  der B elieferung des europaischen M arktes im Jah re  1913 
nicht w eniger ais 30,9o/o, w ahrend der A nteil F innlands 
20o/o, O esterreich-U ngarns 16,5o/o,. Schw edens 16o/o usw . er- 
reichte. D iese S tellung en tsprach d e m  g r o B e n  W  a  1 d - 
r e i c h t u m  R u B l a n d s ,  auf w elches m ehr ais die H alfte 
d er gesam ten  etw a 300 Mili. ha betragenden  W 'aldflache in 
E u ropa  entfallt, w ahrend auf F innland nur 8,lo/o, auf Schw e
den 7,6<>/o usw . kom m en.

In  den K riegs- und R evolutionsjahren  biiBte RuBland 
seine s tarkę  Position auf dem  europaischen H olzm ark t zu- 
niichst vollkom m en ein. E ine W iederherstellung  der russi
schen H olzausfuhr begann  erst E nde 1922, von w elchem  Zeit- 
punkt an  sich d e r H olzexpo rt der Sow jetunion im V er- 
hiiltnis zur russischen G esam tausfuhr nach sow jetam tlichen 
D aten  wie fo lg t gesta lte t ha t (in Mili. R bl.):

G esam texport Holzexnort in °/° des Ge" RuBlands n o izexp ort samteXports
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28

369.2
575.2 
676,6 
770,5
778.3

48,9
72.8 
58,2
79.8 
95,0

13,0
12,7
8,6

10,3
12,2

W ie die T abelie  zeigt, ist die russische H olzausfuhr in 
den Jah ren  1923/24 bis 1927/28 von 48,9 Mili. auf 95 Mili. 
R bl. gestiegen . Im m erhin  ist das noch kein  befriedigendes 
E rgebn is und zw ar sow ohl im V ergleich zum  V orkriegs- 
um fang der russischen H olzausfuhr, ais auch insbesondere im 
V ergleich zu der E n t w i c k l u n g ,  die d ie  H olzindustrie 
und die H olzausfuhr i n  d e n  K o n k u r r e n z l a n d e r n ,  
vor allem  in F innland, der T schechoslow akei und Polen, 
zu verzeichnen hat. B em erkensw ert ist, daB sich der H olz- 
export der Sow jetunion nach den europaischen L andern  im 
W irtschafts jah r 1927/28 auf nur 7—80/0 stellte, w ahrend der 
russische Anteil vor dem  K riege, wie schon erwćihnt, nahezu 
31% betrug .

W as speziell den russischen S c h n i t t h o l z e x p o r t -  
anbetrifft, der einen besonders w ichtigen T eil der H olzausfuhr 
ausm acht, so stellte  er sich im  V ergleich zu der entsprechen- 
den A usfuhr der K onkurrenzlancler in den le tz ten  vier Jah ren  
nach sow jetam tlichen D aten  wie folgt (in 1000 S td .) :

1925 1926 1927 1928
Finnland 1032 1 120 1278 1140
Schweden 1015 936 1044 950
Polen 290 370 647 700
RuBland 366 320 439 525

M ithin stand RuBland im Ja h re 1928 un ter den holz-
exportierenden  europaischen L andern  a n  l e t z t e r  S t e l l e ,  
selbst w eiter h in ter Polen, auf w elches nur ca. 2,80/0 d e r 
europaischen W aldflache entfallen.

D er russische E x p o rt an  den i i b r i g ę n  H o l z  m a t e 
r i a ł  i e n  gesta lte te  sich in den Jah ren  1925/1928 wie fo lg t:

1925 1926 1927 1928
Papierholz (in 1000 cbm) 750 850 850 1400 
Grubenholz „ 400 300 350
Rundholz „ 210 170 70 1?°
Sleepers und Schwellen 

(in 1000 Stek.) 1800 1000 1000 1030
Fournierholz (in 1000 cbm) 14,5 9,5 25 rd. 45

W as den russischen Anteil an der V ersorgung  des euro
paischen M arktes mit den einzelnen H olzm ateria lien  a n b e t r i f f t  
so be trug  er nach sow jetam tlichen A ngaben im Ja h re  19^ 
bei Schnittholz 11,7 o/0, bei Papierholz 14 "o, bei G r u b e n 
holz 6,80/0, bei S leepers und Schw ellen 9,5% und bei 
Fourn ierho lz  22,50/0. D iese D aten  zeigen, wie u n b e d e u t e n u  
die S tellung RuBlands im europaischen PIolzexport im Ver- 
gleich zur V orkriegszeit noch ist.

F iir das laufende W irtschaftsjahr 1928/29 hat d ie  SoW' 
je treg ierung  um fassende M aBnahm en getroffen , um  eine 
s t a r k ę  S t e i g e r u n g  d e s  H o l z e x p o r t s  zu e r z i e l e n >  
dem, wie der V orsitzende der staatlichen H olzausfuhr 
,,E x p o rtle s“ D a n i s c h e w s k i  vor kurzem  erklarte, schon 
in den nachsten  Jah ren  seine alte  dom inierende S t e l l u n g  
auf dem  europaischen M arkt zuriickerobert w erden soli. Dęn 
H olztrusts, die hauptsachlich  fiir den E x p o rt a rbeiten  (wlC 
z. B. Ssew eroles), w urden groB ere W aldareale ais bisher z^r 
A usbeute zugew iesen, auch w urden verschiedene T rusts, di 
b isher nur fiir den russischen M arkt g earbeite t haben, zU,\ 
Arbeit fiir den  E x p o rt herangezogen . D ie A.-G. ,,E x Po r^ eSf 
tra t in diesem  Ja h re  schon sehr friih auf dem  W eltm arkt au > 
und es is t ihr gelungen, auf den  auslandischen A bsatz ' 
m ark ten  weit groBere P osten  ais im  V orjahre zu p l a z i e r e n -  
B esonders zu erw iihnen ist der groBe AbschluB m i t  den^ 
K o n s o r t i u m  d e r  e n g l i s c h e n  H o l z i m p o r 1 
f i r m e n  (M essrs. D enny, M ott and D ickson Ltd., Messrs- 
M ontague M eyer Ltd., M essrs. M ay & H asseli Ltd. u. &J> 
iiber H olzlieferungen in H óhe von 550 000 Std. Im  g arr/eIc 
rechnet m an russischerseits mit einem  IIo lzexpo rt im  We^ 
von etw a 170 Mili. R bl. gegen iiber 95 Mili. RbJ. im 
jahre. D ie A usfuhr von Schnittholz soli dabei rund 0000  
Std. erreichen, gegeniiber 550 000 Std. im V orjahre, de 
E x p o rt von P apierho lz  das anderthalb fache  der vorjahrige 
Ausfuhr, derjen ige  von F ourn ierho lz  das D oppelte  ' 
Im m erhin  d iirfte RuBland auch in diesem  Ja h re  noch hm 
dem  H olzexport F innlands zuriickbleiben.

In te ressan t ist, daB sich die Sow jetreg ierung  zu ei,lĈ  
A e n d e r u n g  i h r e r  II o 1 z e  x p o r  t p o 1 i t i k e n t s c h l o s s  
hat. W ahrend m an b isher bestreb t war, den H olzexport v 
allem  auf R echnung von bearbeite tem  H olz zu f o r c i e r e  > 
hat m an dies Prinzip je tz t fallen gelassen  und es soli nu  ̂
m ehr a u c h  die A usfuhr von u n b e a r b e i t e t e m  H 0 
mit allen M itteln geste igert w erden. N eben einer intensi^ 
B earbeitung  der a lten  A bsatzm ark te  — die w ichtigsten dav _ 
sind E ngland , H olland und D eutschland — will m an al ' 
da ran  setzen, um dem  russischen H olz in A m erika, Siidafri ^  
China, A ustralien und Indien neue A bsatzm arkte zu ve



schaffen, wobei der E rfo lg  d ieser B em iihungen allerd ings 
abzuw arten  ist.

E s darf nicht unerw ahnt bleiben, daB die Forcierung  
des H o lzexports in den le tz ten  Jah ren  a u f  K o s t e n  d e s  
B i n n e n m a r k t e s  erfolgt, und daB das D e f i z i t  a n  
H o l  z in  diesem  Ja h re  sogar noch bedeutend  groBer ais im 
V orjahre ist. W ahrend nam lich das D efizit im W irtschaftsjahr 
1927/28 1,5 Mili. cbm  oder 16o/o des allgem einen Jah res- 
bedarfes betrug , erreicht es in diesem  Ja h re  2,5 Mili. cbin, 
d. 9. 25o/o des Jah resbedarfs . V erscharft w ird d ie Lage noch 
dadurch, daB dem  B innenm arkt gerade  die besonders be- 
notigten Spezifikationen fehlen.

Ais V orrausse.tzung fiir den w eiteren  A usbau der russi- 
schen H olzindustrie  und dam it auch des IIo lzexpo rts w ird 
tn. den K reisen  d e r H olzindustrie  eine g rund legende R e v i -  
s i o rl d e r  B e z i e h u n g e n  z w i s c h e n  d e r  F o r s t -  
w i r t s c h a f t  u n d  d e r  H o l z i n d u s t r i e  und dereń  
engste o rgan ische  Y erbindung angesehen . E s w ird erk lart,

daB bei dem  gegenw artigen  System , bei dem  die  W alde r 
dem  L andw irtschaftskom m issaria t un terste llt sind, das den  
H olztrusts a lljahrlich  die W aldareale  zur A usbeute zuw eist, 
die H olzindustrie nicht in der L age sei, P roduktionsp lane auf 
lan g e re  Sicht aufzustellen  und die A rbeit ra tionell zu organi- 
sieren, da sich irgendw elche gróB eren A ufw endungen fiir 
die O rganisation  der H o lzbereitste llungen  un ter d iesen  Ver- 
haltn issen  nicht rentierten . V or kurzem  hat eine D elegation  
der staatlichen H olzindustrie  dem  V orsitzenden des R ates d e r 
yo lk skom m issare  der R SF SR . S y r z o w  aufgesucht und 
ihm die W iinsche der H olzindustrie  vorgetragen , wobei sie 
auf das F e h l e n  e i n e r  f e s t e n R o h s t o f f b a s i s  b e 
sonders hinw ies und gleichzeitig  d ie Bew illigung gróB erer 
M ittel fiir den  A usbau d e r H olzindustrie verlangte, d e r nach 
ih re r Ansicht bis in die le tz te  Zeit hinein keine geniigende 
B eachtung geschenk t w orden sei. D en E rk la ru n g en  von 
Syrzow  is t zu entnehm en, daB den F o rderungen  d e r H o lz
industrie im gew issen U m fange R echnung g e tragen  w er
den wird.

Die ttnnische PapieMndusfrie im jahre 1928.
D er finnische P ap ierfab rikan ten -V erband  (T he finnish 

Paper M ills’ A ssociation), der den w eitaus gróB ten Teil 
des V erkaufs von in F inniand hergeste lltem  P ap ier be- 
^errscht, veróffentlicht in seinem  eben erschienenen Jah res- 
hericht fiir 1928 in teressan te  D aten  iiber P ap ierp roduk tion  
und V erbrauch des W eltm arktes.

D er B ericht leg t besonderes G ew icht auf die T atsache, 
daB die finnische P apierindustrie  im Laufe des le tz ten  
Jahres ih re  P roduktionsm óglichkeiten  w eder durch  die E r- 
jachtung neuer B etriebe noch durch das E inbauen  neuer 
M aschinen in bestehende F ab riken  geste igert hat. D ieses 
augenscheinlich zeitw eilige S tagnieren  in der A usdehnung der 
Jinnischen Industrie  ist bem erkensw ert im H inblick  auf das 
tjptrachtliche A nw achsen der P roduk tionskraft d e r  kana- 
yischen und am erikan ischen  (U .S.A .) Papierindustrien , die 

L aufe yon 1928 durch neue Installa tionen  ihre P roduktion  
Urn_ iiber eine M illion T onnen  geste igert haben. Auch in ver- 
schiedenen europiiischen L andern  hat die P ap ierindustrie  
^urch E rrich ten  neuer F ab riken  o der Ausbau iilterer ihre 
1 roduktionsm óglichkeiten  gesteigert. In d ieser B eziehung 
Scheinen RuBland und F rankre ich  am  m eisten K apitał in- 
^estiert zu haben. A ber auch E ngland , D eutschland und 
^chw eden haben die Inbetriebnahm e neuer A nlagen zu ver- 
Zeichnen.

D ie finnische P ap ierindustrie  konnte sich durch  das 
Sanz-e J a h r  1928 durchaus norm aler B edingungen erfreuen; 

er E rtra g  stieg auf 305 000 T onnen  gegen iiber 282 000

lo n n e n  im  Ja h re  1927. Von d ieser G esarntm enge produ- 
zierten  die Fabriken , d ie  zum finnischen Pap ierfab rikan ten - 
V erbande gehoren, 216 000 T onnen  gegeniiber 190 000 Tonnen 
im Ja h re  1927. D er gesam te U m satz des V erbandes erreichte 
fiir 1928 den B etrag  von 367 Mili. Fm k., d. h. etw a 30 Mil!-. 
Fm k. m ehr ais 1927. D er V erkauf h a t sich m ithin no rm al 
w eiterentw ickelt tro tz  der standig w achsenden K onkurrenz 
auf buchstablich allen M arkten.

Beziiglich der verschiedenen P ap ierso rten  ist zu be- 
m erken, daB d ie  B edingungen fiir die w ichtigste Sorte, das 
Z eitungspapier, recht ungiinstig  w aren, w egen d e r haupt- 
sachlich in A m erika sehr verstark ten  P roduktion , die nicht 
durch eine entsprechend  gróB ere N achfrage ausgeglicjien 
w urde. D ie P reise beh ielten  d ah er ihre abw iirtsgehende 
Tendenz.

D er M arkt fiir D iinndruckpapier, der im  ersten  Teil 
des Jah re s  durch d ie  politischen E re ign isse  in China stark  
gehem m t w ar, besserte  sich einigerm aBen zum JahresschluB .

Von allgem einem  In te resse  fiir die Z eitungspapier-Fabri- 
kan ten  is t die I le rau sg ab e  eines In fo rm ationsorganes un te r 
dem  T itel „T ico n “ durch F ab rik an ten  in K anada, den  V er- 
e in ig ten  S taaten , E ngland , H olland, D eutschland, Schw eden, 
N orw egen  und Finniand.

D er M arkt fiir K raftpap ier hat sich das Ja h r  iiber gu t 
gehalten  tro tz  ste igender P roduktionsziffer. F ettd ich tes P ap ier 
w urde auch gut gefrag t, und die  P reise  blieben fest dank dem  
skandinavischen U ebereinkom m en. B raunes P ap ier wird ge- 
genw artig  in F inniand nur sehr w enig hergestellt.

„ARA“
Automobil-Reparatur-Anstalt

G a u g e r  & Schi inke /  S t e t t i n
Sannestrasse 12 a, Galgwiese Fernsprecher 31485

Tag- und Nachtdienst ohne Unterbrechung 
Sofortige Hilfe durch Schnell-Lastwagen 

Yerleihung von Kraftfahrzeugen
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Wirtschaftliche MachricMen
Sdiweden.

Die Passivitat im schwedischen AuBenhandel in diesem 
Jahre um zwei Drittel geringer a!s im Vorjahre. N ach einer 
(T T )-M eldung  an  „Sydsv. D agb l.“ hat das H andelsam t in 
S tockholm  fiir den  M onat Mai einen E in fuhrw ert yon 
168 031000 Kr. und einen A usfuhrw ert von 162149 090 Kr. 
festgestellt, so daB sich ein E infuhriiberschuB  von 5 882 000 
Kr. erg ib t gegen  19100000 Kr. im Mai vor. Js ., in deirn 
die E in fuhr einen W ert von 153 860 000 Kr. erreichte, w ahrend 
sich d e r A usfuhrw ert auf nur 134 769 000 Kr. belief.

F iir die ersten  fiinf M onate dieses Jah re s  b e trag t d e r 
vom H andelsam t vorlaufig festgestellte  EinfuhriiberschuB  bei 
einer E m fuhr von 672 395 000 Kr. und einer A usfuhr von 
593 776 000 Kr. in sgesam t 78 619 009 Kr. gegen  201 770 0C0 
K r. im en tsprechenden  Z eitraum  des V orjahres, in dem  dia 
E in fuhrz iffer 679 642 000 Kr. und die A usfuhrziffer 477 872 000 
Kr. lau teten .

Stand der schwedischen Erzverschiffungen. U eber die 
Entw ick lung  des schw edischen E rzversandgeschaftes w ah
rend d e r ersten  sechs M onate d ieses Jah res, verglichen mit 
dem  gleichen Z eitraum  1928 veróffentlicht ,,S tockholm s D ag-

folgende U ebersich t:
1928 1929

Jan u a r 486 464
F eb ru a r 338 438
Miirz 345 449
April 152 891
M ai 78 1007
Ju n i 133 904
Jan u a r bis Juni 1532 4153

Die Schiffshypothekenbank Schwedens. D ie Schw e- 
dische Schiffshypothekenbank  ist jetzt durch einen K ónig- 
lichen ErlaB bestiitigt w orden. D as staatliche Schuldenam t 
wird dem  Institu t ein A nfangskapital in der H óhe von 10 Mili. 
Kr. in 4i/oprozentigen S taatsbons zur V erfiigung stellen. D ie H y- 
po thekenbank  ist berechtig t, O bligationsdarlehen zu hóchstens 
100 Mili. Kr. aufzunehm en, was das V ierfache vom Schiffs- 
darlehnsfonds ist und eine w ichtige H ilfe fiir die E n tw ick 
lung der schw edischen Schiffahrt sein w ird. H ypo theken- 
darlehn  w erden nur auf Schiffe mit M aschinenan^rieb gew iihrt, 
wobei das D arlehn  in 10 Jah ren  gelóscjit sein muB und nicht 
50 v. H . des Schiffsw ertes iiberschreiten  darf. D as H aup t- 
ąua rtie r des Institu ts wird in G óteborg  sein. D er Vep- 
w altungsrat besteh t aus fiinf M itgliedern, von denen  vier, 
un te r ihnen der Prasiden t, vom Kónig, und einer, nam lrch 
d e r V izeprasident, von dem  S taatsschuldenam t ernannt w er
den. D er offizielle N am e w ird lauten ,,Svenska Skepps- 
h y p o tekskassan“ . D ie T atigkeit der B ank beginnt A nfang 
1930. —

Holzwaren-, Zellstoff- und Eisenerz_Export Schwedens.
N ach den  le tz ten  B erichten  nehm en die H aup tausfuhrw aren  
Schw edens — H olz, Zellstoff und P ap ier einen reiBenden 
A bsatz. An H olzw aren  hat Schw eden je tzt 760 000 S tander 
verkauft, also m ehr ais d re i V iertel der Jah resp roduk tion . 
Von d ieser M enge w aren 110 000 S tander gehobelte  W aren. 
Im  G anzen w ar d ie  N achfrage  nach H olzw aren  in den ver- 
schiedenen L andern, besonders in E ngland , gu t; F rankreich  
und Spanien  scheinen noch nachtrag liche O rder plazieren 
zu wollen. D ie P reise auf gehobelte  W aren  sind zu niedrig 
und driicken die T atigkeit der H obelm iih len; vielleicht wird 
eine E inschrankung  der P roduktion  notw endig  ^ein, um 
das P reisniveau zu heben.

In  den ersten  zw ei Jun iw ochen . sind 89 000 to che- 
m ischen Z ellstoffs verkauft w orden. W as den  A bsatz von 
Sulphat-Z ellstoff anbetrifft, so sind 90 v. H . d e r in Aussicht 
genom m enen Jah resp roduk tion  verkauft w orden. Auch der 
A bsatz von K raftpap ier geht gu t vor sich: allein  nach 
A m erika wird Schw eden in diesem  Ja h r  100 000 to m ehr 
K raftpap ie r exportieren  ais im  V orjahre. D er E x p o rtm ark t 
fiir leichtgebleichten , geb leichten  und ungebleichten  Sulphat- 
Zellstoff und m echanischer H olzm asse ist zufriedenstellend.

Die G rangesberg-G esellschaft hat im April und Mai mit 
ihrem  E isenexport R ekordziffern  erreicht. In den ersten  fiinf 
M onaten des laufenden  Ja h re s  sind zusam m en 3 250 000 to 
verschifft w orden. N ur einm al ist die Z iffer ubertro ffen  
w orden und z w ar 1927 mit einer V erschiffung von 
3 560 000 to zur selben V ergleichsperiode.

Erweiterung des Hafens von Sundsvall. N ach einer 
(T T )-M eldung  an „Sydsv. D agb l.“ h a b e n  die S tad tv e ro rd -  
n e te n  von Sundsvall besch lossen ,  600 000 Kr. fiir  den  A u s b a u  
und die  M odernisierung des  H afens auszuw erfen.

Riickgang der Einnahmen der schwedischen Handels
flotte im Jahre 1928. N ach den am tlichen Feststellungen 
betrugen  die B ru ttoeinnahm en der schw edischen H a n d e l s -  
flotte im Ja h re  1928 nur 289,9 Mili. Kr. gegen  294 MiU- 
Kr. im Jah re  zuvor. D ie E innahm en aus Z eitfrachten  haben 
sich allerd ings geste igert von 9,56 a u f  12,85 Mili. K r. In 
ausland ischer F ah rt ist die schw edische H andelsflo tte  lp  
vorigen Jah re  sehr stark  beschaftig t gew esen, und zw ar 
bildeten  die E innahm en hieraus nicht w eniger ais 85,6% 
der G esam teinnahm en. D ie hóchsten F rach teinnahm en er- 
gaben  G roBbritannien mit 55 Mili. Kr. und die V ereinigten 
S taaten  mit 41,8 Mili. Kr. D ann fo lgen D anem ark , H olland, 
F rankreich  und D eutschland. B esonders bem erkensw ert ist 
der R iickgang der F rach teinnahm en nach den fiir den H a n d e l  
und die Schiffahrt Schw edens so w ichtigen L andern, wie 
G roB britannien (R iickgang 6,2 Mili. K r.), H olland (2,8 Mul. 
Kr.) und D eutschland (1,6 Mili. Kr.) und vielleicht in n o c h  
hóherem  MaBe auffallend auf der anderen  Seite ist die 
erhebliche Z unahm e der F rach teinnahm en aus dem  V e r k e h r  
nach den V erein ig ten  S taaten  (Z unahm e 2,9 Mil)l. K r.), F rank- 
reich (2,4 M ili Kr.) und Belgien (1,6 Mili. Kr.)..

Diie G esam ttonnage der schw edischen H andelsflo tte  hat 
sich im vorigen Ja h r  um etw a 83 600 T onnen  v e r g r ó B e r t ,  
w ahrend die ein- und ausk larie rte  T onnage um 1,9 Prozent 
zuriikgegangen  ist — eine M inderung, die indessen  fast 
ausschlieBlich auf auslandische Schiffe e n t f a l l t  und bei den 
schw edischen nur 0,2 P rozen t ausm acht.

Die Allgemeine Schwedische Elektrizitatsgesellschaft hat 
11 Mili. Rubel in RuBland investiert. D ie Z eitungen M oskaus 
veróffentlichen A ngaben iiber die W irtschaftlichkeit und den 
U m fang der auslandischen K apitalinvestierungen in RuBlanc 
im AnschluB an die von auslandischen F irm en a u s g e n i i t z t e n  
K onzessionen. H ieraus entnim m t ,,G. H . S. T .“ f o l g e n d e  
auf die schw edischen F irm en Asea und S .K .F. b e z i i g l i c h e n  
D aten : '  i

D ie Asea (A llm anna Svenska E lek triska  A ktiebolag) 
hat in  ihren  r.ussischen U nternehm ungen  bis mit Aprl 
d. Js . annahernd  11 Mili. R ubel investiert. Die neuen F a
briken, die ihre T atigkeit spatestens am  1. O k tober aul- 
nelim en w erden, sollen jahrlich  rund 30 000 M otoren zu Jc 
10 PS herstellen. D ie bereits a rbeitenden  Zusam m ensetz- 
w erksta tten  haben  bis zum 1. Mai 4400 M otoren , , r u s s i s c h e r  
H erste llung“ im B etrage von 9,5 Mili. R ubel verkauft. 
U eber die T a tigke it der Svenska K ullagerfabriken  b e r i c h t e  
der D isponent H allm an, daB die K ugellagerfabrikation  111 
RuBland im  vorigen J a h re  300 000 Stiick iiberschritten  ha 
gegen  nur 153 000 Stiick im Ja h re  1927. — D ie I rans 
m issionsw erkstatten  derse lben  F irm a k o n n Łen ihre P r o d u k t i o n  
um  50 P rozent stcigern. N ach dem  revidierten  K o n z e s s i o n s  
abkom m en wird die P roduktion  der neuen S K F - F a b r i k e n  
auf 1 M illion K ugellager geste igert w erden. D ie genanntć 
F irm a hat bisher noch kein K apitał aus RuBland a u s g e f u * i r  > 
sondern  ih ren  gesam ten  dort erzielten Gewinn zu Neum- 
vestierungen und B etriebserw eiterungen  gebraucht.

Norwegen.
Muhlenorganisationen. In  N orw egen  gibt es zur ^ elt 

17 H andelsm iih len; dies sind gróBere Miihlen, w elche Kórn 
kaufen  und einfiihren und die M ahlprodukte  fiir eigenc 
R echnung verkaufen. AuBerdem gibt es nach den v05~ 
liegenden A ngaben ca. 1009 sogenannte , ,B y g d em ó lle r  < 
(„K undenm iihlen“ ) ; dies sind k leinere Miihlen, w elche das 
Korn von den P roduzenten  en tgegennehm en und gegen  Be- 
zahlung fiir die A rbeit m ahlen. W eiter gibt es ca. 5 009 Ho 
(G uts-) Miihlen. D iese befinden sich im w esentlichen 11 
W estnorw egen, gehó ren  in der R egel zu einem  H of (Gu ) 
und m ahlen nur fiir diesen, g e leg en t l ich  ab er auch fiir dic 
N achbarn .

E s g ib t im  Lande 2 Zusam m enschliisse von Miihlen> 
nami ich

1) N o r  s k  M ó l l e f o r e n i n g ,  (N orw egische M i i h l e n  
verein igung), L eiter D irek to r Dr. H aavard  M a r t i n s e n ,

2, Oslo. D ie V erein igung umfaBt nu r die H a n d e  
miihlen.
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2) N o r s k e  B o n d e m  o l l e r s  L a n d s f  o r e n i n g ,  
(L andesverein igung der norw egischen B auernm iihlen), 
L eiter H ó iesteretsadvokat R echtsanw alt Chr. Blom, Oslo, 

w elche die K undenm iihlen umfaBt.
V.on diesen gehort jedoch nur ein k le inerer T eil d e r  

V ereinigung an.
Getreide-Monopol in Norwegen. Mit dem  1. Ju li ist in 

N orw egen  das staatliche G etreidem onopol in K raft getreten . 
Die E inrich tung  ist fiir N orw egen  nichts abso lu t N eues, da sie 
sozusagen nur eine F o rtse tzung  des w ahrend des K rieges 
eingefiihrten in terim istischen G etreidem onopols ist. D as jetzt 
G esetz gew ordene .M onopol ist a llerd ings um fassender ais 
das friihere, da es auch den  I ia fe r  mit einbegreift. D as G e
treidem onopol ist mit 118 Millionen K ronen budgetiert.

Der neue norwegische Zolltarif. Seitens des norw egi
schen S tortings sind zufolge „S tockholm s D ag b lad “ d ie  Vor- 
schlage der R eg ierung  zum neuen Z olltarif mit wenig Aen- 
derungen  angenom m en w orden. D ie w ichtigsten A enderungen 
m dem  am 1. Juli in K raft ge tre tenen  T arif sind:

D ie Satze fiir g ed ruck te ; m ehrfarbige, nicht gedruck te ; 
ganz einfarbige gebleichte sow ie ungebleichte Baum w oll- 
stoffe sind um  10 O ere das kg  erhóht w orden auf 1.—,'0 .85,
0.70, 0.G0 und 0,35 das kg. Die Z ollfreiheit fiir ungebleich tes 
B aum w ollgarn fiir F ischnetze ist auf alles G arn fiir F ischerei- 
zw ecke erw eitert w orden. — D ie Satze fiir Iso latoren  aus 
Porzellan oder ahnlichem  M ateria ł sind um  5 O ere auf 30 
bezw. 20 O ere das kg  und der Satz fiir M ateriał zu F ilzh iiten  
ist von 2.35 au f 2 .— Kr. das k g  erm aBigt w orden. — 
Lam pen- und L ichtschirm e sind mit einem  Z oll von 15 P ro 
zent des W ertes beleg t w orden. D er Zollsatz fiir S ilber in 
zw eiter V era.rbeitung ist um 5 auf 20 Kr. das k g  erhóht? 
worden. Fiir D ruckschw arze and rer Art wie „B uchdrucker- 
schw arze und and re  D ruck farben“ ist d e r Zoll von 7 auf 10 
O ere das k g  erholit. — Bei T eppichen  und T eppichstoff ist 
J e r  Z oll erhoht um  25 O ere auf 0,55 O ere fiir M eterw are 
und auf 0,85 fiir „abgepaB te usw .“ .

W ahrend  d e r E ró rte rung  im S torting  versprach d e r 
F inanzm inister die E insetzung  einer neuen K ommission, 
w elche sich mit einer technisćhen Revisio;i des T arifs zu 
beschaftigen hatte. E ine rad ikale  A enderung desselben  ist 
jedoch nicht in Aussicht genom m en.

D a n e m a r h .
Bestellung eines Tankmotorschiffs von 18C00 Tonnen in 

England. N ach einem  Privatberich t aus Oslo an  ,,PIandels- 
tidningen“ haben der R eeder A. P. M olier in K openhagen  
und der O verre tssagfó rer A nders Ja h re  in S andefjord  ge- 
rnei,nsam bei der F urness Shipbuilding Com pany, M iddles- 
borough ein D ieseltankschiff zur L ieferung am  1. Ju li 1930 
bestellt. D as Schiff wird mit Shelterdeck  gebau t und d e r  
Schatzung nach ais o ffener SheLterdecker IG 500 T onnen  und 
ais geschlossener 18 200 T onnen  laden konnen. K orrespon- 
^en treeder w ird H . Jah re  mit K ontor in Sandefjord .

ZusammenschluB danischer Holzfirmen. N ach einer 
R itzaum eldung aus O dense an  ,,B órsen“ haben  sich die bei- 
^en. in O dense ansassigen  H olzfirm en C. T . & P. Jensen  und 
Wilh. R. M aegaards T raelasthandel unter dem  N am en ,,D et 
fynske T rae lastkom pagn i“ zu einer A ktiengesellschaft zu- 
^ •mm engeschlossen. D as A ktienkapita l b e trag t 700 000 Kr.

as neue U nternehm en wird seine ,T ;itigkeit am  1. Ju li auf- 
nehmen.

l e t t l a n d .
T Die Einnahmen der Iettliindischen Elsenbahnen. Im
Laufe des verflossenen B udgetjah res sind d i e  E i n n a h m e n  
!: e r I e t t l i i n d i s c h e n  E i s e n b a h n e n  von 41,(5 Mili. 
r s- auf 45,1 Mili. Ls., d. h. um 8 o/0 gestiegen. D ie V er- 
anderung der E innahm en in einzelnen B etriebszw eigen  ist 
<lUs fo lgender T abelle  ersichtlich:

1. IV. 31. III. 1. IV.—31. III. 
n  r„ 1927/28 1928/29

c‘fórderune von Passagieren 14 444107 Ls. 14 658 129 Ls.
„ Bagage 1385 580 „ 1 341 857 „

lv  » „ Waren 23 748 154 „ 26 811 030 „
1Verse Einnahmen 2 069 173 „ 2 287 (51 „

D em nach sind d ie  E innahm en  aus d e r B efórderung 
W aren am  starksten  gestiegen  und zw ar um  13o/0, 

J^ h ren d  die S teigerung  der E innahm en aus der B efórderung 
° n Passag ieren  lo/o betrug . V erschiedene E innahm en stie- 

PCn u m 11 o/o. D ie E innahm en aus dem  B agagetransport Jblie- 
en Unveriindert.

, Griindung einer Handelskammer. D er F inanzm inister 
<l die H andelsab teilung  des F inanzm inisterium s beauftrag t,

ein P ro jek t iiber die G riindung einer le ttischen  H andels- 
kam m er auszuarbeiten . D ie K am m er ist ais Z entra lorgani- 
sation gedacht, an  der sich d ie  gróB eren w irtschaftlidhen 
O rganisationen des Landes beteiligen. D as Bediirfnis nach 
einer H andelskam m er, die ais autoritative Instanz in sam t- 
lichen H andelsfragen  anzusehen  w are, lag  schon liingst vor, 
w urde jedoch aus verschiedenen G riinden b isher nicht ver- 
w irklicht. Die V erw altung der K am m er soli in d e r W eise 
au fgezogen  w erden, daB an ih r sow ohl V ertre te r d e r wirti^ 
schaftlichen O rganisationen ais auch V ertre te r der auBerhalb 
d ieser O rganisationen stehenden K aufm annschaft beteiligt 
sind.

Deutschland im Iettlandischen AuBenhandel. Im ersten 
Q uartai 1929 stellte sich die l e t t l a n d i s c h e  E i n -  
f u h r ,  wie bereits gem eldet, auf 67,5 Mili. L at gegen^ 
iiber 60,7 Mili. im  entsprechenden  Z eitabschnitt des V orjahres, 
die A usfuhr auf 38,9 Mili. gegen iiber 60,9 Mili. — Auf die 
w i c h t i g s t e n  L a n d e r  verteilte sich die le ttlandische 
E in- bzw. A usfuhr in der B erichtszeit im V ergleich zum 
ersten  Q uartal 1.928 wie folgt (in 1003 L a t) :

I m  p o r t  E  x p o r t  
1. Quartal 1. Quartal

1929 1928 1929 1928
Deutschland 28 267 26 287 9 667 13 073 
England 4 222 5 449 9 875 19 654 
Polen 6 740 4147 554 1916 
RuBland 5 009 4 516 8 510 3 945

M ithin ist der lettland ische I m p o r t  a u s  D e u t s c h 
l a n d ,  das nach wie vor an  ers ter Stelle steht, im ersten  
Q uartal 1929 absolut gestiegen, w ahrend der deu tsche A n
teil am  Iettlandischen G esam tim port einen k leinen R uckgang  
(von 43,3 auf 41,9 P rozen t) aufw eist. N och sta rker ist d e r 
englische A nteil zuriickgegangen, und zw ar von etw a 9 
P rozent auf 6,2 P rozent, w ahrend der A nteil Polens eine 
Zunahm e von 6,8 P rozent auf nahezu 10 P rozen t aufw eiśt. 
D er le ttland ische E x p o r t  nach D eutschland ist absolu t 
z u r i i c k g e g a n g e n ,  der deu tsche Ante;l am  G esam t- 
export L ettlands jedoch von 21,5 auf 24,8 P rozent gestiegen . 
E ine w eitaus stiirkere S teigerung  w eist de r russische Anteil 
auf, der von 6,5 auf 21,9 P rozen t gew achsen  ist. D agegen  
ist der Anteil E ng lands von 32,2 auf 25,4 P rozent gesunken. 
Im m erhin  steht E ng land  im  Iettlandischen E x p o rt im m er 
noch an  erster Stelle, dicht gefo lg t von D eutschland.

Der lettlandische Zolltarif hat laut einer B ekanntm achung 
im  ,,R eg ierungsanzeiger“ (N r. 113) fo lgende A enderungen 
e rfah ren : Bei der E i n f u h r  ist R o h z u c k e r  (feiner 
Z ucker jed e r Art, auBer P uderzucker, ohne B eim ischung von 
Stiicken) nach P unk t 1 Art. 22 des lettl. Z olltarifs mit nu r
0,21 L at m axim al bzw. 0,11 L at m inim al je K ilogram m  
(gegeniiber b isher 0,24 bzw . 0,14 Lat) zu verzollen. Laut 
Anm. 1 zu Art. 39 diirfen auBer M elasse, O elkuchen, Fleisch- 
m ehl, V iehsalz und F u tte rk a lk  je tz t auch O elextraktions-Ą b- 
fiille, O dkuchenm ehl, auch gem ischt, T apioka, K assaw a und 
Maniok-I* u tterm ehl ais F u  t t e r  fiir H ausvieh  z o i l  f r e i  im- 
po rtie rt w erden. P o r t l a n d z e m e n t  in F iissern im Ge- 
w icht bis zu 180 kg  je FaB (Lit. b. Punkt 5, Art. 65) ist mit 
2,25 L at m axim al bzw. 1,50 L at m inim al je FaB (gegeniiber 
b isher 0,90 bzw. 0,60 Lat) zu verzolLen, P ortlandzem ent in 
an derer V erpackung  sowie ungem ahlener Portlandzem ent- 
K linker (Lit. c) mit 1,10 bzw. 0,75 Lat je 100 kg  b ru tto  
(0,45 bzw . 0,30 Lat). Die Satze fiir Zem ent tre ten  am  15. 
J u l i  d.  J.  i n K r a f t  und bleiben so lange in G eltung, b is 
der P reis und die  Q ualitat des inliindischen P ortlandzem ents 
und K linkers den vom F inanzm inister erlassenen B estim m un- 
gen  entsprechen. A nderenfalls hat das M inisterkab inett das 
R echt, auf A ntrag  des F inanzm inisters folgende S atze fest- 
zusetzen: Lit. b 0,90 L at m axim al bzw. 0,60 Lat minimal, 
Lit. c 0,40 bzw . 0,30 Lat. A rtikel 184 ( G a r n ę  aus Pflan- 
zenfasern) erhalt fo lgenden  Z usatz : 3) J u t e :  a) Nr. 1—4 
einschlieBlich, netto 0,45 Lat m axim al bzw. 0,30 L at minimal 
je K ilogram m ; b) iiber N r. 4, netto  0,90 bzw1. 0,60 Lat. 
M a n i l a - H a n f ,  gekniipft, auch aufgew ickelt, jedoch nicht 
gesponnen, K okosfasern  a ller Art z o 11 f r  e i. — Im  A u s -  
f u h r z o l l t a r i f  sind bei verschiedenen A rtikeln E rhóhun- 
gen erfolgt, und zw ar erhalt Art. 3 d ie F assung : A l t e i s e n  
in T afeln, S tiicken und ais F ab rikat, mit A usnahm e von b e 
sonders genanntem , je 100 kg  3,50 L at (b isher 2 L a t) ; 
Art. 4: alte T riiger, E isenbahnschienen , Stiicke davon und 
S tacheldrah t, je 100 kg  unver<;indert 5 L at; Art. 5: Stahl, 
alt er, in S tucken und F abrikaten , je 100 k g  3,50 (2) L at; 
Art. 6 : K upfer, Aluminium, N ickel, K obalt, W ism ut u. a. 
nicht besonders genannte  M etalle, in S tucken, GuB oder alte 
E rzeugnisse, sowie auch Aschen, je 100 kg  20 (3) Lat. Sam t-
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liche Satze mit A usnahm e von Z em ent sind am  5. J u l i  
d. J . i n K r a f t g e t r e t e n. (O stdeutsche W irtschaftsztg .)

Erganzung des lettlandischen Gesetzes iiber die Kon
trolle der Kartoffeleinfuhr und -ausfuhr. D as G esetz iiber 
die K ontro lle der K artoffelein fuhr und -ausfuhr ist durch ein 
G esetz vom 17. Mai 1929 durch fo lgende A nm erkung er- 
ganzt w orden:

A usnahm sw eise ist es gestattet^ im F riih jah r 1929 K ar- 
toffeln aus S taaten  einzufiihren, die von d e r Beulenkrebs/- 
k rankhe it (sychytrium  endobioticum  Schilb., Perc.) heim - 
gesucht sind, falls die einzufiihrenden K artoffeln  in einem  
G ebiete gezogen  sind, in w elchem  die erw ahnte K artoffel- 
k rankheit b isher noch nicht festgestellt w orden ist.

D ie G enehm igungen zur E infuhr von K artoffeln  aus 
solchen vom B eulenkrebs freien  G ebieten erteilt d e r Land-, 
w irtschaftsm inister auf bestim m te Zeit, jedoch nicht langer 
ais bis zum  15. A ugust 1929.

D iese E rganzung  ist am  25. Mai 1929 in K raft getreten .

Esiland.
KontrolImaBnahmen zur Einschrankung des Imports.

D ie auf eine s ta rkere  B eriicksichtigung der einheim ischen 
W irtschaft bei d e r V ergebung  von In landsauftragen  in E st- 
land abzie lenden  B em iihungen erfah ren  dadurch  eine A kzen- 
tu ierung, daB nunm ehr auch eine staatliche K ontrolle der 
E in fuh r erfo lgen soli. Zu d ieser M aBnahm e hat sich die R e
gierung , wie aus dem  folgenden  A rtikel des „W aba M aa“ 
hervorgeht, durch die s tarkę  P assiv itat d e r H andelsbilanz 
veranlaBt gesiehen. D er W aba M aa schreib t:

In  le tz te r Zeit hat in unserem  A uBenhandel die E in fuhr 
die A usfuhr stark  iiberw ogen. Im  April w ar die E infuhr um
5 M illionen K ronen groBer ais die A usfuhr, in den ersten  vier 
M onaten  d ieses Jah re s  — etw as iiber 10 Mili. K ronen. E in  
so groBes U ebergew ich t der E infuhr iiber d e r A usfuhr m acht 
seinen EinfluB auch au f die R eserven an  A uBenvaluta geltend , 
wo sich seit dem  vorigen Jah re  ein R iickgang  bem erkbar 
m acht. Z ur Z eit b e trag t die D eckung  ungefahr 50o/o, w obei 
es Schw ankungen  von einigen P rozen ten  hoher oder n iedriger 
gibt.

U m  zu erfahren , ob uns noch w eitere Schw ierigkeiten  
bevorstehen  und w elchen S tandpunk t die B ehorden in Sachen 
unseres A uBenhandels einnehm en, haben  wir uns m it einer 
A nfrage an  den W irtschaftsm inister A. O i n a s gew andt. 
D er M inister bem erk te , daB er eine genaue U ntersuchung des 
B estandes d e r E in fuh r an g eo rd n e t 'habe, um  festzustellen, 
ob  es m óglich ware, M i t t e l  z u r  e r f o r d e r l i c h e n  
E i n s c h r a n k u n g  d e r  E i n f u h r  zu finden. Auch ist 
dem  Zollam t ein S onderbeam ter zuerteilt w orden, d e r die 
e ingefiihrten  W aren  besichtigen soli, um  festzustellen, ob es 
nicht m óglich w are, einen T eil d e r aus dem  A uslande ein- 
gefiih rten  W aren  im  eigenen L ande herzustellen.

Z ur Zeit le iden  wir an  den  F o lgen  d e r  M iBernte des 
vorigen Jah res . W ir haben  seit dem  vorigen H erb st viel 
G etreide einfiihren miissen, dessen  W ert sich auf M illionen 
von Cents belauft. A ndererseits w eist auch die A usfuhr aus 
denselben  G riinden einen R iickgang auf.

D ie B u t t e r p r o d u k t i o n  h a t  a b g e n o m m e n ,  
und zur verm inderten  A usfuhr sind noch die n iedrigen  P reise 
auf dem  A uB enm arkte hinzugekom m en. D asselbe gilt auch 
vom F lachs. Von je tz t ab  miiBte sich die L age bessern, idenn 
G etreide, D ungem itte l und K raftfu tter sind bereits eingefiihrt, 
und die  V iehzucht kann  w ieder m ehr A usfuhrartikel liefern. 
D esgleichen beginn t auch eine gróB ere A usfuhr von W alder- 
zeugnissen. D am it kann  m an sich jedoch nicht beruhigen, 
sondern  m an muB sich gegen  die M óglichkeiten d e r  Z ukunft 
zu sichern suchen. M an beabsichtig t, d iese F rag e  auf einer 
g róB eren B era tung  zu kliiren, zu der die V ertre te r d e r W irt- 
schaftskreise  berufen  w erden.

Z ur Sanierung des A uBenhandels hat bere its  d ie  E esti 
B ank mit H ilfe d e r K reditpolitik  Schritte  unternom m en — 
w eitreichendere K redite sind eingeschrankt w orden. (I.- u.
H .-Z tg .)

Neuvergebung von Industrieauftragen. D ie L ieferung der 
E in rich tung  fiir die im nachsten  Ja h re  zu erbauende a u t o -  
m a t i s c h e  T e l e p  h o n h a u p t z e n t r a l e  i n  R e v a 1 b e 
absich tig t das V erkehrsm inisterium  der schw edischen F irm a 
E rik sson  zu vergeben. Bei d e r D urchfiihrung d e r vom 
R  g v a 1 e r W a s s e r w e r k  mi t  der  e n g l i s c h e n  F i r m a  
P a t e r s o n  a b g e s c h l o s s e n e n  L i e f e r u n g s v e r -  
t r a g e  haben  sich schw erw iegende D ifferenzen e rgeben ; das 
neueingerich tete  F ilte rw erk  am  O beren See ist nicht im stande, 
das im  V ertrag  vorgesehene Q uantum  W asser in d ie  S tad t 
zu befórdern . E in  Y ertre te r d e r englischen F irm a befindet

sich zur Zeit zu r Priifung der A ngelegenheit in Reval. Das 
V erkehrsm inisterium  beabsich tig t die d e r G e s e l l s c h a f t  
,,W iking" iibertragene K onzession fiir B e r g u n g s a r b e i -  
t e n  a n  g e s u n k e n e n  S c h i f f e n  nicht zu verlangern, 
sondern  an einen anderen  d e r im  W ettbew erb  stehenden 
e n g l i s c h e n ,  d e u t s c h e n  o d e r  e s t n i s c h e n  U n 
t e r  n e h  m e r  zu ,vergeben. (I.- u. H .-Z tg .)

Oelheizung in Estland. E in  SonderausschuB  d e r Eisen- 
bahnverw altung  steilte  fest, daB die  O elheizung b e i n a h e  
doppelt so teuer ist ais B rennschieferbeheizung. W enn man 
jedoch die ind irek ten  V orteile d e r O elheizung b e r i i c k s i c h t i g t ,  
so erg ib t sich ais R esu ltat nur eine unbedeu tende Preisdiffe- 
renz. D er U m bau der Lokom otiven auf O elheizung soli daher 
fo rtgese tz t w erden.

Messe. D as Buro der V II. In ternationalen  A usstellungs- 
M esse in  R eval (T alinn) teilt uns in Z urechtstellung unseret 
N otiz in d e r N r. 12 des ,,0 .~ H .“ (S. 18) mit, daB d ie Ge- 
sam tsum m e der P reise  fiir die besten  E xpona te  fiinftausend 
K ronen betrag t, d ie  erw ahnten  400 K ronen beziehen sich 
nur auf die von d e r S tad tverw altung  gestifte ten  Preise.

Lifauen.
Verordnung uber Exporteier in Litauen. Am 1. Mai d. J

sind in  L itauen neue B estim m ungen fiir E x po rte ie r in Kraft 
getre ten . D ie A usfuhrzólle von 35 Cent je kg, bzw . 3 Cent 
je Stiick sind beibeha lten  fiir d iejen igen  E ier, die nicht den 
neuen V orschriften  entsprechen  oder iiber nicht zugelassene 
Z ollam ter ausgefiih rt w erden. E s d iirfen  ab e r jew eils nicht 
w eniger a is  25 K isten w ahrend  d e r Zeit vom 1. A pril bis 
31. O k tober bzw . 10 K isten w ahrend  der Z eit vom 1. No- 
vem ber bis 31. M arz zum  V ersand gebrach t w erden, wenn 
A nspruch auf B efreiung vom E xportzo ll gem acht wird. J c4e 
K iste darf nu r E ie r des gleichen G ew ichts enthalten . D ie 
B ezeichnung „I. quality“ gilt fiir E ie r mit einem  H ohlrauin 
von nicht m ehr a is  5 m m  (b isher 8 mm) im MindestgewicW  
von 45 G ram m  (b isher 48), die B ezeichnung „ II . ąuality 
fiir E ie r mit "nicht m ehr ais 8 m m  H ohlraum  (b isher 13 mm)- 
E ier, die, wenn auch nur ku rze  Zeit, in K iihlraum en g e" 
lagert w urden oder in K alklósung au fbew ahrt w orden sind, 
miissen den zusatzlichen V erm erk  „from  cold s to rage“ bzw- 
„p rese rv ed “ tragen . D ie U rsprungsbezeichnung  darf nui 
„L ie tuva“ oder „L ithuan ia“ lauten.

Frcic Stadl Danzig.
Doppelbesteuerungsabkommcn zwischen Deutschland und 

Danzig. D er R eichsrat genehm igte  kiirzlich die V erordnung 
zur V erm eidung d e r D oppelbesteuerung  auf dem  G ebiete dęi 
K apitał- und V erkehrssteuer im V erhaltnis zu D anzig. ^ lC 
neue V erordnung  sieht die N ich terhebung  deu tscher Steuern 
von D anziger Alctien, Schuldverschreibungen vor, wenn die 
W ertpap iere  u n te r B eobachtung  der in D anzig  geltenden 
S teuerbestim m ungen  ausgegeben  und zur A bstem plung v° r'  
g eleg t w orden sind. N eu ist ferner d ie  B egunstigung g e'  
w isser B órsengeschafte, um  den  A ustausch zw ischen dei 
D anziger und deutschen B órsen zu erleichtern, und 
w ird in D eutsch land  bei d iesen B órsengeschaften  kem® 
B órsenum satzsteuer erhoben. D ie V erordnung tritt am  1. J ul1 
in K raft. (D .N .N .)

Polen.
Eine neue einheitliche Automobilsteuer soli nach ein^01 

vom M inisterium  fiir óffentliche A rbeiten ausgearbeite tem  Ge- 
setzentw urf an  die S telle d e r b isherigen  verschiedenen Arten 
von G ebiihren und S teuern  fiir A utom obile treten . F iir Per" 
sónenkraftw agen  soli d ie  jahrliche , S teuer durchschn itthc 1 
40 Zloty fiir 100 kg  betragen , die sich fiir L uxusw agen n a c 1 
einer bestim m ten Skala en tsprechend  erhóht. N ach d i e s e m  
neuen G esetz w iirde d ie  jahrliche S teuer z. B. fiir einen 
F o rdw agen  durchschnittlich  300 Zloty, fiir einen Rolls R oyce 
etw a 1300 Zloty betragen .

Die Konjunkturbewegung der polnischen Wirtschaf^
D a 9 staatliche K o n j u n k t u r i n s t i t u t  i n  W a r s c h a  
stelit fest, daB eine V erschlechterung der K onjunktur seit 
nicht m ehr e ingetre ten  sei. D ie Z ahl der p r o t e s t i e r t e  
W echsel erm aBigte sich im  Mai gegen  den  V orm onat un 
1 P rozent. Mit A usnahm e der T ex tilp roduk tion  habe sic 
der industriellen  P roduk tion  nicht verringert. D ie Zahl Ąe 
A rbeitslosen fiel um  8,5 P rozent, was auf die allgemein^ 
E rw eite rung  der P roduktionsbasis, unabhang ig  von d e r K °n  ̂
junk tur, hindeiute. In  d e r P reisentw icklung fiir Industrie 
w aren lasse  sich eine gew isse sinkende T endenz beobachte
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D er G e s a  m t u m l a u f  a n W  e c h s e l n  w ar im Mai 
sehr hoch. D er W echselum lauf stehe in enger Beziehung 
zu der B efriedigung der Investitionsbediirfnisse und der 
F inanzierung der B aubew egung mit kurzfristigen  K rediten 
mfolge M angels an  langfristigen Mitteln.

Mit einer g rundsatzlichen B esserung der L age d e r 
Polnischen T extilindustrie  vor Ablauf des Jah re s  ist, nach 
Ansicht des K onjunkturinstitu ts, n i c h t  zu rechnen. E ine 
gew isse V erscharfung d e r allgem einen W irtschaftslage kann 
noch von seiten der L andw irtschaft eintreten, die sich in 
schw ieriger Situation befindet.

Kohlenexport im Mai. D er K ohlenexport bezifferte 
sich im  M ai d. J . auf 1 138 000 to und hat dam it im Ver>- 
gleich zum A pril (1 205 000 to) w ieder einen leichten R iick
gang erfahren. D ieser entfallt in der H aup tsache  auf die 
^ukzessionsstaaten  (O esterreich, U ngarn , Tschechoslow akei), 
d}e nur 325 000 (gegeniiber 388 000 to) aufnahm en, w ahrend 
die nordischen und baltischen Liinder, also d ie un ren tab len  
M arkte, m it 552 000 (517 000) to w ieder etw as sta rker be- 
hefert w orden sind. W ie schw er ab er die E rha itung  gerade  
dieser M arkte im K onkurrenzkam pf mit E ng land  ist, zeig t

T atsache, daB z. B. Schw eden im Mai d. J . nur! 
*34 000 to gegeniiber 363000 to im Mai 1928 bezog. 
-ks soli dem  englischen K ohlenbergbau  gelungen sein, 
groBe A uftrage der schw edischen E isenbahnen . fiir sich zu 
gewinnen, w ahrend fiir Polen ein AbschluB mit der lett- 
landischen S taatsbahn  zustande gekom m en ist. N ach ver- 
schiedenen L andern  g ingen  182 00!) (gegen  205 000) to. Die 
starkste V erm inderung ist h ier bei Italien  festzustellen, das 
nur 56 000 gegeniiber 78000 to erhielt. AuBer d iesen drei 
groBen G ruppen fiihrt die polnische K ohlenausfuhr-S tatistik  
noch D anzig mit 33 003 (26 000) und Schiffskohle mit 46 000 
(89 000) to. — E ine w eitere starkę E rhóhung  haben die 
^°h lenverladungen  iiber die H afen  erfahren. E s gingen iiber 
^ an z ig  541000 to, iiber G dingen 241.000 to, w ahrend es im 
v orm onat nur 4(51000 bzw. 218 000 to, im  Mai 1928 48,7 000 
zvv. IGI 000 to, im  Mai 1927 sogar nur 362 000 bzw. 
< 000 to gew eseń  sind. W as die T ranspo rtta tigke it der 

L isenbahnen an langt, so m acht sich m it dem  E in tritt der 
'■'-'ar mer en Jah reszeit eine Z unahm e der W aggongestellung 

ernerkbar, die den  B edarf nahezu deckt. W ahrend  im  April 
noch fast 17 o/o d e r angefo rderten  W aggons fehlten, w aren  
es im Mai nur noch rund  2 o/o. — Aus Osfc-Oberschlesicn 
s anamten im Mai 963 000 to Kohle, d. h. 45 000 to w eniger 
als im  V orm onat.

Erhohung des Eisenbahntarifes. D ie seit einer R eihe 
°n  Jah ren  dauernden  A rbeiten  betreffs F estsetzung  eines 

neuen G iiterbahntarifes sind nun endlich beendet. D er P e r -  
n e n v e r k  e li r  s t a r i f unterlieg t k e i n e n  besonderen  

. e r a  n d  e r  u n g  e n. W ann der neue T arif in K raft tritt, 
s noch nicht bestim m t, ais voraussichtlicher T erm in ist 
er Septem ber oder O ktober vorgesehen. D urch d iese T arif- 

^rnohung sollen sich die E i n n a h m e n  des B udgets um 
o o/o r e s p. 1 5 5  M i l l i o n e n  v e r g r ó B e r n .  D er neue 
arif sieht fiir d iejenigen F irm en und P ersonen  E rleich te- 

Ungen vor, die K ohlen in Som m erm onaten  ais V orrate  fiir 
en W inter transportieren . D en K oh len transporten  w ird im 
°m m er eine 10 prozentige Erm aB igung des N orm altarifes 

gew ahrt. (K att. Z tg.)

Anleihe der Polnischen Telephongesellschaft. D ie sechs- 
nj 0zentige A nleihe d e r „P o lska  A keyjna Spolka T elefo- 

c^na’s“ ist in Schw eden am  1. d. Mts. zu einem E m is- 
s , nsku rS von lOOo/o von den vier schw edischen G roBbanken
o. aijdinaviska K redit A /B ., A /B. Svenska H andelsbanken , 
ge?C 10^ms ^ ns^ilda  B ank und A/B. G óteborgs Bank, auf- 
pC.egt w orden. D ie schw edische T elephongesellschaft L. M. 
nefCsson, die am  1. Ju li 1922 das W arschauer T elephon-

* der CJedergrengesellschaft kauflich erw orben  hat und 
A.k en • ^ em Polnischen S taa te  H aup tak tionar d e r „P olska 

?eyjna Spolka T elefon iczna’s“ ist, ha t die selbstschuld- 
L vr e .B drgschaft fiir die neue A nleihe iibernom m en. 
i ' 1- E ricsson  fiihrt die B auten  seiner polnischen T elephon- 

zession selbst aus.

RuBland.
de . ^Lls der Leningrader Induslrie. Der Volkswirtschaftsrat

enm grader G ebiets hat nach russischen P ressem eldungen  
r u Vorlaufigen E rgebn isse  der K am pagne zur V e r r i n g e -  
grad ?  ^ e r  S e l b s t k o s t e n  der E rzeugn isse  der Lenin- 

Industrie fiir die erste H alfte  des W irtschaftsjahres 
/-9  festgestellt. Die Selbstkosten  haben sieli danach

durchschnittlich in der ganzen  L en ingrader Industrie  nu r um  
4,73o/o verringert. D ie von der R eg ierung  gefo rderte  Ven- 
ringerung  der Selbstkosten  um 7,5o/0 ist nicht erreicht w orden. 
N ach dem  R eg ierungsp lan  muB die T r a k t o r e n a b t e i -  
l u n g  des „K rassny  P u tilow etz“ im W irtschafts jah re  1928/29 
3000 T rak to ren  herstelien, davon 1.000 in der ersten  und 2000 
in der zw eiten H alfte  des W irtschaftsjahres. In  d e r ersten 
Jah resha lfte  (O ktober 1928 bis M arz 1929) hat das W erk 
950 T rak to ren  oder 95o/0 des P lanes fertiggestellt. Im  April 
konnten  bereits m ehr ais 300 T rak to ren  fertiggeste llt w erden. 
M an hofft, daB es gelingen wird, den  P lan in d e r zw eiten  
Jah resha lfte  voll zu erfiillen. D er V olksw irtschaftsrat des 
L en ingrader G ebiets hat den B a u  d r e i  n e u e r  F a 
b r i k e n  in L eningrad bestjitigt. Mit der E rrich tung  soli 
noch in d ieser B ausaison begonnen  w erden. E s w ird eine 
F ab rik  fur H erstellung  von K a m p f e r  f i i r  m e d i z i -  
n i s c h e  Z w e c k e  gebau t w erden. D ie P roduktion  de,r 
F ab rik  wird mit 400 to im  Ja h re  angegeben . M an hofft 
dadurch , kiinftig  K am pfer aus dem  A uslande nicht m ehr 
einfiihren zu brauchen. D ie zw eite F abrik , die zur H e r
stellung yon S c h w e f . e l s a . u r e  bestim m t ist, w ird auf 
dem  Ferrito rium  der F ab rik  „K rassny  C him ik“ errichtet w er
den. D as G ebaude d ieser F ab rik  soli zum H erbst ferti^f- 
gestellt sein. D ie d ritte  Fabrik , die ais erste  in d e r SSR. 
k i i n s t l i c h e  S c h l e i f m a t e r i a l i e n  fabrizieren  wird, 
soli auf dem  T errito rium  der F abrik  „ Iljitsch “ gebau t w erden. 
— D er Bau der F ab rik  t e c h n i s c h e r  T u c h e  des Lenin- 
g rad tex til ist beendet. D ie ersten  P roduk te  der neuen F abrik  
w erden E n d e  Ju li d. J . e rw artet. — D er L en ingrader Beklei- 
dungstrust hat m it dem  Bau einer W a s c h e f a b r i k  be
gonnen. D ie F ab rik  soli bereits im A ugust d. J . eroffnet 
w erden. D ie Z ahl der in ih r beschaftig ten  A rbeiter w ird sich 
auf 1500 belaufen. (I.- u. H .-Z tg .)

Deutschlands AuISenhandelsumsatz mit RuBland belief 
sich im 1 . H a l b  j a h r  1928/29 au f 178,6 M illionen R ubel, 
die zu gleichen T eilen  au f E in- >und A usfuhr entfallen.
G egeniiber d e r V ergleichszeit des V orjahres (O k tober 1927 
bis einschl. M arz 1928) ist dam it ein R i i c k g a n g  um  
30,1 M illionen R ubel e ingetreten , und zw ar verm inderte sich 
der deu tsche I m p o r t  nach RuBland von 124,3 auf 89,3, 
also um 35 Mili. Rbl., w ahrend g leichzeitig  die Beziige aus 
RuBland um  4,9 auf 89,3 Mili. Rbl. anstiegen. D ie Bilanz, 
die 1927 mit einem  A ktivum  fiir D eutschland von 39,9 Mili. 
Rbl. absehloB, weist, wie sichon oben erw ahnt, d iesm al auf 
beiden Seiten  des A uBenhandels gleiche Sum m en auf. U n ter 
den ubrigen, a m  AuBenhandel mit RuBland beteilig ten  L an
dern  seien hervorgehoben  ais zw eiter B ezieher E n g l a n d ,  
wohin die A usfuhr sich (dank der groBen H olzverkaufe) stark  
vergroBerte, w ahrend die E in fuhr von d o rt gleichzeitig  zu- 
riickging. Im  russischen Im port steht die N o r d a m e r i -  
k a n i s c h e  U n i o n  an  zw eiter S telle, die ebenso wie E n g 
land w eniger nach RuBland einfiihrte, ab e r m ehr ais im 
vorigen W irtschafts jahr von do rt em pfing. D ie hohen Aus- 
fuhrzah len  nach L e t t l a n d  sind mit dem  T ransit durch’ 
diesen  baltischen S taat zu erklaren.

Rutilands Ausfuhr Rufilands Einfuhr 
in Millionen Rubel

1. IIj.28/9 1. Ilj. 27/8 1. Hj.28/9 1. Hj. 27/8
Deutschland 89,3 84,4 89,3 124,3
England 81,5 59,6 15,3 21,8
Nordamerik. Union 15,9 10,3 50,4 56,3
Lettland 47,1 48,6 7,1 1,8
Frankreich 21,7 18,5 12,2 14,5

Mit E infuhrziffern  nach RuBland iiber 10 M illionen R ubel 
seien ais B a u m  w o l l i e f  e r a n t e n  noch A e g y p t e n  
und A u  s t  r a i  i e n  erw ahnt, die 1928/29 W aren  im W erte 
von 14,5 bzw. 14,6 Mili. Rbl. im portierten  (gegeniiber 18,2 
bzw. 16 Mili. Rbl. im vorhergehenden  W irtschafts jahr). S tark  
passiv gesta lte t sich im ubrigen der V erkehr mit d e r 
T  s c h e c h o s l o  w a k e i ,  dereń  E in fuhr nach RuBland in 
der ersten  H alfte  dieses W irtschaftsjahres 10,9 Mili. Rbl. be- 
trug , die ab e r russische W aren  im W erte  von nur 3,5 Mili. 
Rbl. aufnahm . Im  G egensatz dazu verzeichnet die Sow jet- 
union im V erkehr mit' den N i e d e r l a n d e n ,  D a n e m a r k  
und I t a l i e n  groBe U eberschiisse zu ih ren  G unsten. D ie 
W arenum satze mit dem  N achbarlande P o l e n  sind, wie 
bekannt, nur gering. Sie bezifferten  sich in der Berichtszeit 
in der russischen E infuhr auf 6,5, in der A usfuhr au f 5,7 Mili. 
Rbl. (O std. W irtsch.-Z tg.)
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‘F in n ia n d
Finnische Papierlieferungen an RuBland. W ie „G. H .

& S. T .“ aus H elsingfors erfahrt, h a t das F innische P ap ier- 
k on to r mit RuBland einen V ertrag  betreffs gróB erer P ap ie r
lieferungen  nach RuBland abgeschlossen. N ach diesem  hat 
das K ontor in d e r Zeit vom Ju li 1929 bis S eptem ber 1930 an  
das P ap iersynd ikat in M oskau 31000 T onnen  D ruck- und 
Z eitungspap ier zu liefern. D ie P reise sind den gegenw artig  
auf dem  W eltm ark t geltenden  P reisen  angepaB t. D as F in 
nische P ap ie rkon to r bew illigte den R ussen einen H alb jah res- 
k rćd it. — D ie S ow jetreg ierung  beabsichtig t nach derselben 
Q uelle die Pap ierein fuhr nach RuBland im nachsten  Jah re  
erheblich einzuschranken, und zw ar zunachst durch erhdhte 
e igene P roduk tion  und dann durch scharfere R ationierung des 
V erbrauchs.

Keine Zollerhohung fiir Ziegelsteine in Finniand. D ie
finnlandische Z olld irektion  hat sich gegen  d ie  vom finn- 
liindischen Z iegelindustrie-V erband erhobene F o rderung  aus- 
gesprochen, den E infuhrzo ll fiir Z iegelsteine zu erhóhen. In  
ihrem  G utachten  in d ieser F rage , w elches der R egierung  ein- 
gere ich t w orden ist, e rk lart die Zolldirektion, daB die ver~ , 
s tark te  E in fuh r von Z iegelsteinen in den le tz ten  Jah ren  auf 
die groBe B autatigkeit zuriickzufiihren ist. D ie einheim ische 
Z iegelindustrie habe ebenfalls ihre P roduktion  w esentlich er
hóhen kónnen, der B edarf konnte  von ihr jedoch nicht 
gedeck t w erden, so daB die Z iegeleinfuhr nicht zu verm eiden 
w ar. M an nim m t an, daB die R eg ierung  infolge des ab leh - 
nenden S tandpunkts der Z olld irektion  eine E rhóhung  des E in- 
fuhrzolls fiir Z iegelsteine nicht in V orschlag bringen  wird. 
(R igaer W irtsch .-Z tg .)

Messe in Abo. Z ur finnischen M esse, die in diesem  
Jah re  in Abo in der Zeit vom 16. bis 23. Jun i ab g eh a lten  
w urde, an  d e r ab er nur inlandische B eteiligung zugelassen 
w ar, w aren  335 A nm eldungen eingegangen. In ers ter Linie 
verteilen  sich diese auf H olzveredelungsindustrien  und Móbel 
(40 A ussteller), L eder-, Schuh-, G um m iw arenindustrien  (35), 
K unstindustrie und H ausfleiB erzeugnisse (23), E isen- und 
M etallerzeugnisse (20), M aschinen und G erate (21), Textil-, 
G alanterie- und Kurz w aren (15), B ekleidungsindustrie (18), 
N ahrungs- und GenuBm ittel (32), Glas-, Porzellan- und 
T onindustrie  (19) usw .

Finnlands Kohlenhandel. P o l e n  19  2 8 d e r  H a u p t -  
l i e f e r a n t .  N ach der finnlandischen E in fuhrstatistik  hat 
sich die englische K ohleneinfuhr von den  ka tas tropha len  
F o lgen  der langen  A ussperrungen  vom Ja h re  1926 einiger- 
maBen erholt.

V or diesem  Ja h re  der heftigen  K am pfe um  A rbeitszeit 
und M indestlohn em pfing F inniand fast seinen ganzen  
K ohlenbedarf von G roBbritannien, aber w ahrend des Jah res
1926 w ar m an do rt gezw ungen, andere  H ilfsąuellen  zu 
suchen, und an d ere  K ohlen, besonders von D eutschland und 
P o l e n ,  fanden  reichlich A bsatz im  Lande.

D ie E in fuhr englischer K ohlen hob sich nach dem  
Z usam m enbruch von 20,4 P rozen t 1926 auf 63,6 P rozen t
1927 des gesam ten  Im portes, fiel dagegen  1928 infolge d e r 
unbefried igenden  V erhaltn isse im englischen K ohlenhandel 
auf 41 P rozent. F inn iand  fiihrte von dem  gesam ten  K ohlen

b edarf in d e r H óhe von 1 059 180 to im vorigen Ja h re  deS'- 
halb auch die gróB ere H alfte  aus Polen ein.

D ie geographische Lage* billige E isenbahntarife , ein 
k iirzerer Seew eg und d ie bekannte polnische P r e i s p o l i t i k  
spielten h ierbei eine w ichtige R olle; auch in Z ukunft diirfte 
d er V orsprung  Polens aus diesem  G runde kaum  w ieder ein- 
geholt w erden kónnen, und E ngland  hat dam it wohl end" 
g iiltig seine V orherrschaft an  Polen abgetre ten .

Bei den kiirzlichen A usschreibungen d e r f i n n i s c h e n  
S taatsbahn  hat Polen ebenfalls sich einen gróB eren Anteil 
gesichert.

A nders liegen  die V erhaltnisse fiir Koks, hierfiir s c h e i n t  
E ngland  den verlorenen B oden so ziem lich w ieder g e w o h n e n  
zu haben  und reg iert je tz t den M arkt in F inniand.

Bei D urchsicht der statistischen A ufzeichnungen der 
finnischen Z ollbehórden findet m an fiir 1926 einen Gesanit- 
im port von 81 120 to Koks, wobei E ngland  nur mit 7,7 
P rozen t beteilig t w ar; 1927 stieg die E in fuhr auf 127 999 to 
mit einem  englischen A nteil von 27 977 to gleich 21,9 P r o z .  
Im  Jah re  1928 w ar die E in fuhr noch w eiter gew achsen; 
sie belief sich auf 137 321 to, ab e r auch E ng lands A n t e i l  
hatte  sich noch verstark t und erreichte nunm ehr, bei 10 2 129 
to im  Jah re  1928 eingefuhrten  englischen Koks, b e r e i t s  
74,4 P rozen t der G esam tm enge.

D ie andauernde Z unahm e d e r N achfrage nach K o k s  
diirfte im  W esentlichen durch  die verm ehrte E inrichtung 
von Z en tra lheizungsan lagen  hervorgeru fen  sein. M an ist m 
neuerer Zeit sow ohl in  H elsingfors wie auch in den a n d e r e n  
gróB eren S tad ten  des Landes im m er m ehr zu diesem  m ?' 
dernen  H eizungssystem  iibergegangen. D ie N otw endigkeit, 
die B e ą u e m l i c h k e i t  in den W ohnungen durch  p r a k t i s c h e  
und sparsam ere  W arm eanlagen  zu steigern, wird in d i e s e m  
kalten  L ande im m er fiih lbarer und zw ingt tro tz  d e r 
gem einen G eldverknappung  zur w eiteren A nschaffung von 
m odern  eingerich teten  H eim statten .

E i n  N achlassen  des B edarfs von Z e n t r a l h e i z u n g s k o k s  
diirfte d e s h a l b  auch f i i r  d i e  Z u k u n f t  k a u m  z u  b e f u r c h t e n  
sein. ( K a t t .  Z t g . )

Kursnotierungen der Finlands-BanK.
F in n lan d isch e Mark. Verkauter.

3. Juli 4. Juli 5. Juli 6. Ju11
N e w - Y o r k .................................... 39,70 39 70 89,70 39,70
L o n d o n ......................................... 192 80 192,80 192,85 192 80
S t o c k h o lr a ....................................10(56,50 1006.50 1066,50 1066,50
B e r l i n ..............................................  948,00 918,00 918,00 918,00
P a r is ...................................................15(i,00 156,00 156.00 156,00
B rdssel . . . . .  553,00 553,00 553,00 553,00
A m s te r d a m ...................................  1597,50 1597,50 1597,50 1597,50
B a s e l ................................................... 765,50 765,50 767,50 765,50
O s l o ..................................................  1060,50 1060,50 1060,50
K o p e n h a g en ...................................  1060,00 1060,00 1060,00 1060,00
P r a g ................................................... 118.50 118,50 118,50 11&50
Rom  ..............................................  208,50 208,50 208,50 208,50
R e v a l ..............................................  1061.00 10(4,00 1064,00 l ° 04'5n
Riga ......................................... 767,00 767,00 767.00 767,00
Madrid ..................................... 574,00 578,00 578.00 578,00

Revaler BorsenKurse.
Estlandische Kronen.

Kur/e. Rigaer BorsenKurse
Lettlandisdie Lat. (Ls.)

Gem acht 4. Juli 5. Juli 6. Juli 4. Juli 5. Juli 6. J u
KSufer Verk. Kaufer Verk. Kaufer Verk Kfiuf. Verk. Kfiut. Verk. K&ut. i

Neuyork . . . _ 3.7485 3.7585 3.7485 3.7585 3.7485 3.7585 1 am erik. D o lla r . . . 5.182 5.192 5.182 5.192 5.182
L ondon . . . — 18.175 18.225 18.175 18.225 18.175 18.225 1 Pfund Sterling . . . 25.175 25.225 25.175 25.225 25.175
Berlin . . . . — 89.30 89.90 89.30 89.90 89.85 89.85 100 franz. Francs . . . 20.26 20.41 20.26 20.41 20.26
H elsingfors — 9.41 9.4G 9.41 9.46 9.41 9.46 100 belg. Belga . . . . 71.90 72.45 71.90 72.45 71.90
S tock lio lm  . . — 100.45 101.05 100.45 101.05 100.45 101.05 100 schw eizer Francs 99.60 100.35 99.60 100.35 99.60
K openhagen . — 99 80 100.40 99 80 100.40 99.80 100.40 100 ita lien isch e  Lire . . 27.10 27.31 27.09 27.30 27.10
Oslo . . . . — 99.75 100 45 99.75 100.45 99.75 100.45 100 schw ed. Kronen . . 139.— 139.70 139.— 139.70 139.—
Paris . . . . — 14.65 14.90 14.65 14.90 11.65 14.90 100 norweg. Kronen . 

100 dan iscne Kronen .
138.15 138.85 138.15 138.85 138.15

A m sterdam — 150.45 151.25 150.50 151.30 150.55 151.35 138.10 138.80 138.05 138.75 138.05
R iga . . . . — 72,10 72.60 72.10 72.60 72.10 72.60 100 6sterr. Sch illing  . . 72.70 73.40 72.70 73.40 72.70
Zdrich . . . — 72.10 72.70 72.10 72.70 72.10 72 70 100 tscheclio-slow ac. Kr. 15.33 15.48 15.33 15.48 15.33
BrOssel . . . — 52.05 52.55 52.05 52.55 52.05 52.55 100 liolland. Gulden . . 208.15 209.20 208.15 209.20 208.20
M ailand . . . — 19 60 20.00 19 60 20.00 19.60 2 0 . - 100 deutsclie  Mark . . 123.55 121.15 123 55 121.15 123.50
Prag . . . . — 11.10 11.30 11.10 11.30 11.10 11.30 100 finniand. Mark . . 13.— 13.12 13.— 13.12 13.—
W ien . . . . — 52.70 5330 52.70 53.30 52.70 53.30 100 estland. Mark . . . 138.10 138.80 138.10 1S8.80 138.10
B udapest . . — 65.35 66.(i5 65.35 66 05 65.35 66.05 100 poln . Zloty . . . .  

100 litau isch e Lits . . .
57.55 5S.75 57.55 58.75 57.55

W arschau . . — 41.75 42.95 41.75 42.95 41.75 42.95 51.10 51.80 51.10 51.80 51.10
K ow no . . . — 36.95 37.55 36.95 37.55 36.95 37.55 1 SSS R -Tscherw onez — — _ _ —
Moskau (Sclieck) — 192.50 194.— 192.50 194.— 192.50 1 9 4 .-
Da n z i g . . . . — 72.70 73.30 72.70 73.30 72.70 73.30

5.19225.225
2°-jl72.4510035
27.31

139-70
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£iseni»atin ~ G u te rv e rk e h r$  -  H u ch rich ten .
Bearbeitet vom Yerkehrsbiiro der Industrie- und Handelskammer z u Ste ttin.

a) Deutsche Tarife.
Durchfuhr-Ausnahmetąrif S. D. 5 (Verkehr deutsche 

Seehafen—Polen und umgekehrt). Mit Giiltigkeit vom 1 . Juli 
1929 erhielt der M indestm engentarif fiir E isen- und Stahl- 
schrot im A bschnitt F Abt. B neue Fassung. U nter anderem  
wurden die  Sonderfrach tsatze fiir S tettin  von 0.63 Rm. auf
0-55' Rm. ermaBigt.

Reichsbahn-Gutertarif, Heft C I b (Stationsfrachtsatze 
sowie Zusćhlags- und AnstoBfrachten). Mit G iiltigkeit vom
1- S ep tem ber 1929 erscheint vorgenannter T arif un ter dem  
neuen T ite l: „R eichsbahn-G utertarif, H eft C I b, Zuschlags- 
frachten im  V erkehr der D eutschen R eichsbahn und der 
anschlieBenden P rivatbahnen“ .

Reichsbahn-Gutertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife). 
im Ausnahmetarif 33 (ThOr. Waren usw.) w urden un ter den 
Sonderfrachtsatzen die mit einem  S tern  bezeichneten, 
langstens bis 30. Ju n i 1929 gtiltigen F rach tsa tze  gestrichen.

.om 1- Ju li 1929 an  gelten  w ieder die friiheren  im  T arif 
°nne S tern  abgedruck ten  S onderfrachtsatze.

Im  Ausnahmetarif 35 (Eisen und Stahl usw.) w urden 
unter den  Sonderfrach tsatzen  die mit einem  S tern  bezeich- 
ueten B ahnhófe Ixheim , R avensburg  und Zw eibriicken mit 
uen zugehórenden bis 30. Jun i giiltigen F rach tsa tzen  ge- 
stnchen. Vom 1. Ju li 1929' an  gelten  w ieder die un te r I 
bei diesen B ahnhófen genannten F rach tsatzzeiger.

Im  Ausnahmetarif 52 (Papier und Pappe usw.) w urden
Giiltigkeit vom 1. Ju li 1929 die Sonderfrach tsatze fiir 

Uffenburg, S tu ttgart-C annsta tt und S tu ttgart H bf. durch neue 
ersetzt.

Im  Ausnahmetarif 53 (Garnę usw.) w urden mit Giiltig- 
*eit vom 1. Ju li die Sonderfrach tsatze fiir E b ingen  (W urtt.) 
und M óssingen durch neue ersetzt.

D er Ausnahmetarif 56 (Elektrodenkohlen) vom 1 . Juni 
“29 w ird mit G iiltigkeit vom  15. Ju li 1929 durch eine N eu- 

aUsgabe ersetzt.
, .  Im  Ausnahmetarif 61 (Porzellanwaren usw.) w urden die 

\s zpm  30. Juni 1929 giiltigen S onderfrach tsatze fiir die 
mit einem  S tern  bezeichneten  B ahnhófe durch neue ersetzt.

D er Ausnahmetarif 91 (Ammoniak, phosphorsaures usw.) 
v°n i 1 . j uni 1929 wjrcj zum  15  j u]j ^929 durch eine Neu-< 
ausgabe ersetzt. i ' ! | . j j | |

D er Ausnahmetarif 146 (Baracken usw.) v o m l .  Jun i
wird zum 15. Ju li 1929 durch eine N euausgabe ersetzt.

D er Ausnahmetarif 172 (Eisen- und Stahlschrot) wurde 
mit G iiltigkeit vom 1. Ju li 1929 durch eine N euausgabe e r
setzt.

Im  Ausnahmetarif 194 (STziumkarbid usw.) w urde mit 
Giiltigkeit vom 27. Jun i 1929 un ter den V ersandbałm hófen 
„K oln B onntor“ nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 196 (Phoąphate) w urde der Giiltig- 
keitsverm erlc wie folgt g eandert: „G iiltig bis auf jederzeitigen 
W iderruf, langstens bis 31. D ezem ber 1929“ .

Druckfehlerberichtigungen.
In  N r. 13 vom 1. Ju li d. Js . auf Seite 27 des „Ostsee,- 

H andel“ w urden fiir den Ausnahmetarif 49 (F lachglas usw.) 
zw ei A enderungen bekanntgegeben . D iese A ngaben sind un- 
richtig. E s mufi richtig  heiBen:

„ Im  Ausnahmetarif 38 (Haute und Felle) w urde mit 
G iiltigkeit vom 13. Jun i d. J . D ortm und V schbbf. ais 
E m pfangsbahnhof un ter den Sonderfrach tsatzen  aufgenom m en.

Im  Ausnahmetarif 49 (Flachglas usw.) w urde mit Giiltig- 
ke it vom 13. Jun i 1929 u n te r den V ersandbahnhófen zu /I 
„G roB dubrau“ nachgetragen .“

b) Deutsche Verbandtarife. 
Deutsch-Oesterreichischer Verbandtarif. Mit Giiltigkeit 

vom 1. Ju li 1929 w urden ais E rsa tz  fiir die E n d e  Jun i 1929 
auBer K raft ge tre tenen  deutsch-ósterreichischen E isenbahn- 
G iitertarife, H eft 1  und 2, nachstehende G iitertarife ein- 
gefiih rt: 1 : : \ . j y ’j |

1. E isenbahn-G iitertarif, T eil II, H eft 1 (A llgem einer W a- 
gen ladungsverkehr im unm ittelbaren  U ebergang),

2. E isenbahn-G iitertarif, Teil II, H eft 2 (A llgem einer W a- 
gen ladungsverkehr im D urchgang  durch d ie  Tschecho- 
slow akei. t i ■ 
Reichsbahn—Saarbahn. Mit G iiltigkeit vom 15. Ju li 1929

tritt zum E isenbahn-G utertan f, Teil II, H eft 2 der N ach trag  1 
in K raft.

c) Verschiedenes.
Aenderung yon Bahnhofsnamen. Mit G iiltigkeit vom 

24. Ju n i 1929 erhielt de r B ahnhof „R ieste“ die B ezeichnung 
„R ieste (Kr. B ersenbriick )“ .

Mit G iiltigkeit vom 27. Juni d. Js . w urde d e r N am e 
des B ahnhofs „C rum m endorf“ in „K rum m endorf“ abge- 
andert. , ! ! !

'M itteilungen
gcr Industrie- und Jtanaetskammer zu Stettin

HauplaussdiufjfsMzung des Deutschen 
Industrie- und Handelsłages.

, ^ ^ m  N achm ittag  des 28. Jun i tra t d e r H auptausschuB  
s es d eu tsch en  Industrie- und H andelstages un ter dem  V orsitz 
rg-n5 s P rasiden ten  F ran z  v. M e n d e l s s o h n  bei zahl- 
^ lc^er B eteiligung in M iinchen zusam m en. Zu B eginn ge- 
R î e ^ er ^r° rs i,:zencle des bedeutsam en V ortrages, den d e r 
j ^ ^ b a n k p r a s i d e n t  D r. S c h a  c h t am  V orm ittag  aus An- 

der H auptausschuB sitzung iiber die E rgebnisse  d e r Pa- 
a^ efr.. K pnferenz gehalten  hatte  und iiber den die P resse 
TaS u bch berichtet hat. E r  erinnerte an die B edeutung des 
U ^ eS' daB genau vor 10 Jah ren  in V ersailles der V ertrag  
, erzeichnet w urde, d e r  zw ar den K rieg beendete, ab e r 
^ \neri w ahren F rieden  des R echtes und der F reiheit brachte, 

Sedachte insbesondere der groBen T eile deutschen  V olks- 
Sel S| .^urcb ^ en V ertrag  vom Reich getrenn t o der fern- 
Unda ien’ ^ r e m  D eutschtum  beengt und bedroht sind, 

. verpflichtenden G em einschaft mit ihnen sowie d e r 
Desetzten Gebiete.
par Auf G rund eines um fassenden B erichts iiber die Re- 
hHrf lons r̂a Sen und ih re  w irtschaftspolitischen Zusam m en- 
fi^ ,^ e ,von R eichsm inister a. D. Dr. H a  m m , 1. geschiifts- 
j j a ^n^ em P rasid ialm itg lied  des D eutschen Industrie- und 
Qa . els(ag es, und einer lebhaften  A ussprache, in der der ais 

anw esende R eichsm inister a. D. Dr. D e r n b u r g  Be-

standteile des D aw es- und Y oung-Plans einander kritisch 
gegeniiberstellte , w urde einstim m ig eine E ntschlieB ung gefaBt, 
die die fo lgenden G esichtspunkte beton t:

1. D ie D eutschland zu allen b isherigen L eistungen hin- 
zu au ferleg ten  S u m m e n iiberschreiten  erheblich das MaB 
dessen, was d ie deu tsche  V olksw irtschaft unbeding t aus 
c igener K raft leisten  kann. D ie M aBnahmen, die nach dem  
Piane von der deutschen V olksw irtschaft d ie  G efahren fern- 
halten  soli en, d ie d ie  U ebertragung  von Z ahlungen  ins 
A usland mit sich bringt, konnen ih r Ziel nur dann erreichen, 
wenn stets beachtet w ird, daB R epara tionsleistungen  und 
U e b e r t r a g u n g e n  auf d ie  D auer bei E rha ltung  der 
notw endigen Selbstandigkeit d e r  deutschen  V olksw irtschaft 
nur aus W irtschaftsiiberschussen durch deu tsche A usfuhr 
m óglich sind, also auch eine geste igerte  B ereitw illigkeit d e r 
G laubigerlander voraussetzen, deutsche W aren  abzunehm en, 
und wenn die M aBnahm en un ter B eachtung d ieses Zusam - 
m enhanges jew eils ais M ittel vo rbeugender Abhilfe gegen- 
iiber volksw irtschaftlichen K risen angesehen  und angew endet 
w erden.

Fiir die W urdigung des P lanes im ganzen  ist es von 
hochster B edeutung, ob mit ihm  die abschlieB ende G e - 
s a m t l i ą u i d i e r u n g  des K rieges verbunden  und erreicht 
w erden wird. E ine solche G esam tliąuidierung verlangt ins
besondere, daB eine Politik  d e r D iskrim inierungen, P fander 
und K ontrollen endgiiltig verlassen, im besonderen  die Be- 
setzung des R h e i n l a n d s  sofort ohne Y orbehalte, d ie  d ie
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F re igabe  entw erten  und daher unannehm bar sein w urden, 
aufgehoben  und im S a a r g e b i e t  beschleunigt die deutsche. 
S taatshoheit uneingeschrankt w iederhergestellt wird. Sie be- 
d ing t w eiter, daB sofort alle M aBnahmen der B e s c h l a g -  
n a h m e und L i ą u i d a  t i o n  deu tscher Giiter, R echte und 
In teressen  eingestellt und ausgeglichen und sow eit móglich 
riickgangig  gem acht w erden.

2. W ie auch iiber den P lan von den zustandigen 
politischen Stellen entschieden w erden mag, w ird die deutsche 
W irtschaft auch w eiterhin in einer Zeit s t , a r k  s t e r  A n -  
s p a n n u n g  stehen. D iese L age verlangt von allen wirt- 
schaftstatigen B evólkerungsschichten, A rbeitgebern  wie Ar- 
beitnehm ern, besondere  A nstrengungen  und O pfer und pflicht- 
bew uBte Z usam m enarbeit im Sinne einer auf das G anze ge- 
rich teten  w irksam en und sparsam en W irtschaftsfiihrung.

3. E s ist dam it ab e r auch die entscheidende Stunde 
gekom m en, die s t a a  t l i c h  e W i r t s c h a f t s - ,  Finanz- 
und Sozial p o 1 i t i k einheitlich und folgerichtig auf die 
S teigerung  der P roduktiv ita t u nserer G esam tw irtschaft hin- 
zuw enden. D a jeg licher volksw irtschaftliche E rfo lg , wie von 
der L eistung der w irtschaftlichen und technischen F iih rer 
und der Leistung der A rbeitskraft, so nicht m inder von d e r  
K ap ita lk raft abhangt, muB um  der S tarkung  der V oIksw irt
schaft im ganzen  wie der B eschaftigung der A rbeitskraft im 
besonderen  willen d e r A nsam m lung von K apitał in der 
deutschen W irtschaft und der H eranziehung  produktiver 
K red ite  in  diesem  Z eitabschnitt groBte Sorgfalt zugew endet 
w erden. D azu ist unerlaBlich, den óffentlichen und sozialen 
A ufw and en tsprechend der T rag fah igke it der V olksw irtschaft 
zu entlasten, hierzu sofort beginnend eine S taats- und Ver- 
w altungsreform  durchzufiihren, die die H andhabung  d e r 
óffentlichen G ew alt le istungskraftiger, einfacher und billiger 
gestalte t, R echt und P rax is der H aushaltaufstellung und 
H aushaltgebarung  der óffentlichen K órperschaften  w esent- 
lich zu verbessern  und unverziiglich das S teuersystem  einer 
grundsatzlichen R eform  im Sinne d ieser G esichtspunkte zu 
unterziehen.

V orher ha tte  der P rasiden t d e r Industrie- und 
H andelskam m er M unchen, G eheim er K om m erzienrat Josef 
P s c h o r r ,  iiber d ie  B edeutung und S tellung der W irt
schaft in B ayern  im  R ahm en der deutschen V olksw irtschaft 
gesprochen.

Sdiiffahriswesen.
Fehlen von Wiegeanstalten an den óffentlichen erteubten 

Losch- und Ladeplatzen im Stettiner Hafengebiet. Vom
H auptzollam t, A uslandsverkehr, S tettin, g ing d e r K am m er 
fo lgende M itteilung z u :

„N ach  dem  SchluBsatz des § 2 der Zollordnung fiir die 
O derm iindungen und den RyckfluB vom 15. 12. 13 — Sonder- 
beilage zum A m tsblatt der Kónigl. R egierung  zu S tettin  fiir 
1.913 Stiick 51 — darf die A bfertigung von Giitern, die zoil- 
am tlich verw ogen w erden miissen, nur an  solchen erlaubten  
Lósch- und L adeplatzen  stattfinden, wo geeigne te  W iege
anstalten  und A bfertigungsriium e vorhanden sind. A usnahm en 
konnen d ie  V orsteher des Zollam ts gestatten .

An den ó f f e n t l i c h e n  erlaubten  Lósch- und L ad e
platzen des S te ttiner H afengebiets, an  denen die A bfertigung 
von Giitern, die zollam tlich verw ogen w erden miissen, statt- 
findet, w aren  in friiheren  Jah ren  iiberall geeignete  W iegean- 
stalten vorhanden. Z. Zt. sind k  e i n e W iegeanstalten  vor- 
handen an  den  ó f f e n t l i c h e n  erlaub ten  Lósch- und L ad e
platzen  am  D am pfschiffsbollw erk, an der Speicherseite und 
am  Sellhof.

E ine geeignete  W iegeanstalt fiir Schw ergut — Zente- 
simal, auch fiir F uhrw erke  geeignet — ist auB erdem  nicht 
vorhanden bei der Z ollabfertigungsstelle  am  D unzig-K ai. 
D ie In teressen ten , w elche dort F orm eisen in gróBeren Liin- 
gen  und von erheblichem  G ew ichte lóschen, sind d ah e r ge- 
zw ungen, das E isen  im  F re ibezirk  bezw . in der hiesigen 
N iederlassung d e r Z uckervertriebsgesellschaft — Speicher- 
straBe — auf einer Z entesim alw aage fiir F uhrw erke  w iegen 
zu lassen, wohin das E isen  am tlich begleitet w erden muB<

D as Fehlen  d ieser ais d ringendes Bediirfnis anerkannten  
W iegeanstalt muB die Z ollverw altung zu d e r ' EntschlieB ung 
zw ingen, auf G rund d e r im E ingange angefiih rten  Bestim-i 
m ung die A bfertigung der nur auf einer Z entesim alw aage 
verw iegbaren  G iiter dort zu un tersagen.

Am D am pfschiffsbollw erk und am  Sellhof ist die Ab
fertigung  von Giitern, die zollamtlich verw ogen w erden 
miissen, nu r ausnahm sw eise erfolgt. D ie E inrich tng  ge- 
e igneter W iegeanstalten  an diesen Lósch- und L adeplatzen 
ist aber erforderlich, wenn die A bfertigung von G iitern, die

zollamtlich verw ogen w erden miissen, nicht m ehr ais Aus- 
nahm e anzuerkennen  ist.

An der S peicherseite findet die A bfertigung von Giitern, 
die zollam tlich verw ogen w erden miissen, statt. Da k e i n e  
W iegeanstalt vorhanden ist, stellen die dort l ó s c h e n d e n  
R eedereien  bezw. die G iiter verladenden In teressen ten  e i g e n e  
W aagen  zur V erfiigung. D ieser Z ustand erfiillt n i c h t  d i e  Vor- 
schrift der eingangs angefiih rten  B estim m ung.“

AuBenhandel.
Deutsch-Belgischer Wirtschaftsverband. Die I n d u s t r i e -  

und H andelskam m er ist darau f h ingew iesen w orden, daB der 
D eutsch-B elgische W irtschaftsverband in Briissel, B o u l e v a r d  
A dolphc M ax 77, in den b isherigen Jah ren  seines Bp' 
stehens nam entlich m ittleren  und kleineren  Firm en, die 
neue G eschaftsbeziehungen mit B elgien ankniipfen oder alte 
w ieder aufnehm en wollten, in jeder W eise die W ege g e e b n c t  

hat. E s w are daher erw iinscht, daB eine m óglichst grc[B° 
Anzahl derjen igen  deutschen U nternehm ungen, die in Ge
schaftsbeziehungen zu B elgien stehen, die M i t g l i e d s c h a f t  
bei der V ereinigung er werben.

Exportkredite. Auf Grund der dem  Reichsfinanzm inistei 
im H aushaltsgese tz  erteilten  E rm achtigung, zur Fórderung  des 
deutschen A uBenhandels G arantien  zu iibernehm en, werden 
vom 1. Ju li 1929 ab w ieder langfristige K redite an  deutsche 
E x po rteu re  gew iihrt w erden. Alles N ahere ergib t sich aus 
den „A llgem einen G rundsatzen iiber die G ew ahrung von 
R eichsm arkkred iten  auf die D auer von 10 Jah ren  an  die 
deutschen E x p o rteu re“ , d ie  im Juni d. J. festgese tz t worden 
sind. Die A ntrage sind an  die Reichs-Krediti-Gesellschaft, 
A ktiengesellschaft in Berlin zu richten. B eriicksichtigt werden 
deutsche E xportfirm en , die gegenw artig  nach ihren wirt- 
schaftlichen und finan-ziellen V erhaltnissen und der Gestaltung 
ih rer B etriebe in der L age sind, nach Z u r v e r f i i g u n g s t e l l u n £  
der K red ite  den E x p o rt in erhóhtem  MaBe zu fórdern. t.n 
F rage  kom m en nur solche deutschen U nternehm ungen, die 
in D eutschland Sitz od er N iederlassung haben und sich ui 
iiberw iegendem  MaBe mit dem  E x p o rt deutsicher und sólcher 
W aren befassen, bei dereń  H erstellung  ein m óglichst hohes 
MaB deutscher A rbeitskriifte aufgew endet ist. Interessenten 
konnen ein E xem plar der genannten  „A llgem einen G ru n t' 
sa tze“ sowie des A ntragvordrucks an  die R e i c h s - K r e d i  ' 
G esellschaft von der K am m er anfordern .

Handel und Gewerbe.
Die Allgemeinen Deutschen S p e d i t e u r b e d i n g u n g e n

(ADSp.). Die A llgem einen D eutschen S p e d i t e u r b e d i n g u n g e   ̂
(A D Sp.), die seit 10. A ugust 1927 G eltung hatten , s i n d  nun^ 
m ehr nach eingehenden V erhandlungen zw ischen den  Spitzen 
verbanden der W irtschaft und der Spitzenvertretung  
Speditionsgew erbes un ter Federfiihrung des D eutschen 
dustrie- und H andelstags in eine neue Form  g e b r a c h t  wo  ̂
den. H ierbei sind die E rfah rungen , die sich aus einer zwei 
jahrigen  praktischen  V erw endung ergeben 'haben , wel 
gehendst beriicksichtigt.

Zum  Schutze der W irtschaft sind die B e d i n g u n g e n  
bisher erganzt durch den Speditionsversicherungsschein (S  ̂
den der Spediteur fiir den A uftraggeber zeichnet, w e n n  
dieses nicht ausdriicklich un tersagt. D ieser SVS. hat nun 
m ehr eine Zusatzpolice erhalten, durch w elche gegen  _ ei 
Priimie von 5 R pfg. auch die W arenschaden im órtlicne 
R ollfuhrgeschaft D eckung finden.

E s lieg t im ausgesprochenen  In teresse der g e s a m  
W^irtschaft, daB das im H andelsgesetzbuch  nur u n z u r e i c h e n  
behandelte  Speditionsrecht eine der um fassenden T a tigke 
des Spediteurs rechnung tragende R egelung findet und da . 
die R echtsg rund lage  fiir d ieses w ichtige G e s c h a f t s v e r h a . l t  ^ 
gesichert wird. Allen A uftraggebern  der Spediteure ^  
em pfohlen, von ihren Spediteuren  zu fordern, daB diese 1 
G eschafte ausschlieBlich auf der G rundlage der ADSp- a 
schlieBen. -

D ie Spitzenverbiinde, die diese ADSp. g e m e i n s a n r  
gestellt haben, sind

der D eutsche Industrie- und H andelstag , 
der R eichsverband d e r D eutschen Industrie, 
der R eichsverband des D eutschen GroB- und U e b e r s e  

handels, i,>r-
der C entralverband des D eutschen B ank- und Banki 

gew erbes,
die H auptgem einschaft des D eutschen E i n z e l l i a n d e l s ,  
der D eutsche V ersicherungs-Schutzverband und j
der V erein D eutscher S pediteure e. V., R e i c h s v e r b a  

des D eutschen Speditionsgew erbes.
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Die neue Fassung  der ADSp. ist am  1. Ju li 1929 in 
K raft getreten .

Bereifung von Zugmaschinen ohne Giiterladeraum. D er
R eichsrat ha t in  seiner Sitzung vom 27. Jun i 1929 nach- 
stehendem  V erordnungsen tw urf zugestim m t:

„D ie U ebergangsbestim m ung im A rtikel II Nr. 5 Abs. 2 
der V erordnung iiber A enderung der R egelung  des K raft- 
fahrzeugverkehrs vom 16. M arz 1928 (R eichsgesetzb latt I, 
S. 66) w ird fiir Z ugm aschinen ohne G iiterladeraum , nicht 
Jedoch fiir die von ihnen m itgefiihrten A nhanger, bis zum
1. Ju li 1930 verlangert. H ierbei wird jedoch die An- 
w endung d es  § 34 Abs. 2 d e r friiheren  V erordnung (iiber 
K raftfahrzeugverkehr vom 5. D ezem ber 1925 (R eichsgesetz
blatt I, S. 439) vom 1. Ju li 1929 ab aus>geschlossen.“

G leichzeitig wird darau f hingew iesen, daB die in land- 
und forstw irtschaftlichen B etrieben verw endeten  Zugm aschinen 
ohne G iiterladeraum  mit einem betriebsfertigen  E igengew icht 
bis 2,75 T onnen und einer H óchstgeschw indigkeit au f ebener 
Bahn von 8 km -S tunden nach wie vor mit E isenreifen  
versehen sein diirfen.

AnhMnger zur Bezeichnung von Giitern. E s w ird darauf 
aufm erksam  gem acht, daB es sich em pfiehlt, bei d e r V er- 
Wendung von M e t a .  l i a n  h ii n g e r n  zur B ezeichnung von 
Giitern keine schw achen A nhanger mit scharfen R andern  
und spitzen E cken  zu benutzen, weil diese bei d e r B ehand- 
lung auf der E isenbahn  leicht V erletzungen d e r H ande ,des 
E isenbahnpersonals herbeifuhren  kónnen. Aus dem selben 
Grunde muB auch darau f geach tet w erden, daB M etallan- 
hanger, wenn sie auf G estelle und V erschlage au fgenagelt 
Werden, nicht iiber die K anten h inausragen. Bei AuBeracht- 
lassung der V orsichtsm aBregeln miissen d ie  V erkehrtreiben- 
den, wie reichsbahnseitig  m itgeteilt wird, mit einer Bean- 
standung der S endungen und un ter U m standen  auch mit einer 
^erscharfung der B estim m ungen rechnen.

Post, Telegraphic.
WeltpostkongreB. D er in London abgehaltene  W eltpost- 

pongreB, der neunte seit G riindung des VVeltpostvereins vor
00 Jah ren , ha t am 28. Jun i mit d e r U nterzeichnung der 
ueuen V ereinsvertrage seine A rbeiten beendet. D ie griindlich 
vorbereitete und bestens verlaufene V eranstaltung  hat in den 
Sem einsam en B eratungen  der hier versam m elten V ertre ter 
uer Postverw aJtungen a ller L ander der E rd e  w esentlich zur 
^nnaherung  und V ertiefung d e r gegenseitigen  B eziehungen 
j?ęigetragen. G erade den W cltpostkongressen  kom m t fiir die 
jriedliche V erstandigung a ller V ólker d e r E rd e  auf dem  
^bensw ich tigen  G ebiete des V erkehrs groBe B edeutung zu. 
^ le deutschen V ertre te r haben an  den A rbeiten des Kon- 
Sresses w esentlichen Anteil gehab t und uberall verstandnis- 
^olles E n tgegenkom m en gefunden; von den zahlreichen sach- 
hchen V orschlagen D eutschlands auf den G ebieten des Brief-,
* akeit-, Postanw eisungs- und Z eitungsverkehrs sind die 
k i s t e n  verw irklicht w orden. D ie H aup tarbeit des Kon- 
S.resses w ar d iesm al w ichtigen F rag en  des A ufbaus des Ver- 
?lns und des B etriebs gew idm et; auf diesem  G ebiet sind er- 
reuliche F‘ortsch ritte  gem acht w orden. D er nachste W eit- 

P°stkongreB w ird im Ja h re  1934 in K airo zusam m entreten . 
p Paketabholung aus der Wohnung. Zur E rleich terung  der 

a k e t a u f l i e f e r u n g  holen die P aketzusteller in O rten, in denen 
r 1® P akete  mit K raftw agen  o der P ferden  zugestellt w erden, 

ei den  Z ustellfahrten  au f E rsuchen  gew óhnliche Pakete  
£egen 20 Rpf. Sondergebiihr dn d e r  W ohnung des Auf- 
^eferers ab. D ie A bholung kann  durch F ernsp recher (in 

tettin N r. 25871, N ebenstelle 211) oder schriftlich beim 
°ptam t bestellt w erden. Die B estellschreiben sind gebiihren- 

und kónnen in d ie  B riefkasten  geleg t oder den Z ustellern 
j^ g e g e b e n  w erden. — V ersender, d ie  regelm łiflig gróB ere 

engen von P aketen  aufliefern , kónnen ein fiir allem al 
^  dem  P ostam t die w erktagliche A bholung d ieser P akete  

Us den G eschaftsbetrieben vereinbaren. F iir die A bholung 
Verden nur die Selbstkosten  berochnet.

Versdiiedenes.
Reklameverband Berlin. D a im  A ugust d. J . in Berlin 

er \ \  eltreklam ekongreB  abgeha lten  wird, soli die am  8. 
jjn(l 9. A ugust 1929 auch in Berlin sta ttfindende alljahrliche 
j , aupt-V ersam m lung des D eutschen R eklam e-V erbandes 
s y (y e rb an d  D eutscher R eklam efachleute E . V.) sich aus- 
b 1JieBlich den F rag en  der inneren O rganisation, des Aus- 
^ .ues der F achgruppen  und der eigentlichen V erbandsarbeit 
in &ro^ en P roblem e des W erbew esens w erden

lriternationaler B eleuchtung vom 11. bis 15. August auf dem

W eltreklam ekongreB  erschópfend behandelt. E s w ird all- 
gem ein  erw artet, daB das „R ek lam ejahr 1929“ dem  deutschen  
W erbew esen  einen kraftigen  A ufstieg geben  wird.

Bezirksarbeitsgemeinschaft der pommerschen Presse. 
Am 19. Jun i 1929 ist die G riindung einer B ezirksarbeitsge
m einschaft d e r pom m erschen P resse erfolgt. D ie B ezirks
arbeitsgem einschaft ist aus dem  Zusam m enschluB  des Lan- 
desverbands Pom m ern im  A rbeitgeberverbande fiir das deu t- 
sche Z eitungsgew erbe (V erein Pom m erscher Z eitungsverleger) 
und des P rovinzialverbandes Pom m ern im R eichsverband 
der D eutschen Presse, also den L andesverbanden  der V erleger 
und d e r R edak teu re  der T ageszeitungen  Pom m erns hervor- 
gegangen . Sie bezw eckt die F ó rderung  der P resse in ihren 
óffentlichen A ufgaben und ih re r R eprasen tation . In teressen ten  
w erden von d e r B ezirksgem einschaft gebeten, sich kiinftig 
in allen A ngelegenheiten, die die G esam theit d e r T ages- 
presse Pom m erns betreffen , an  ihre G eschaftsstelle in S tettin, 
H eum ark tstr. 5 II, zu wenden.

Minderwertige AdreBbucher und zweifelhafte Veroffent- 
lichungen fiir Export etc. D ie w irtschaftliche N otlage M ittel- 
europas erscheint gew issen K reisen ais besondere G elegenheit, 
die zw ecks A ufrechterhaltung ih re r P roduktion  zur W ahr- 
nehm ung jeden geeigneten  M ittels gezw ungenen  Industrie- 
unternehm ungen  und H andelsk re ise  ais vorziigliches O bjekt 
d e r A usbeutung anzusehen. W ohl selten sind Industrie  und 
H andel so stark  mit allen m óglichen A ngeboten fiir die an- 
gehbche F ó r d e r u n g  d e s  E x p o r t s  iiberschw em m t w or
den wie in le tz te r Zeit. In  der M ehrzahl d e r Falle handelt 
es sich bei jenen V eróffentlichungen, seien es A dreBbiicher 
o der Sonderschriften  fiir den E xport, um M achw erke, dereń  
einziger Z w eck d e r A n z e i g e n f a n g  ist. D er Inhalt b ringt 
auBer den  bezahlten  A nzeigen fast regelm aB ig nur das, 
was ais L ockm ittel dienen kann  oder zum Bluff bei d e r 
W erbearbeit geeignet ist. Schon eine oberflachliche Priifung 
dera rtig e r A ngebote w iirde zu der U eberzeugung  fiihren, 
daB A nzeigen in solchen M achw erken von vornherein  ais 
zw ecklos und d ie  dafiir au fgew endeten  G elder d ah e r ais 
w eggew orfen  gelten  miiBten. E ine B esserung kónnte  schon 
erreŁcht w erden, w enn den betreffenden  A nzeigenw erbern  
A uftrage bei E rteilung  n i e m a l s  s o f o r t  b e z a  h i t  w e r 
d e n ,  o d e r die B esteller sich auf eine B ezahlung inner- 
halb ku rzer F rist nicht einlassen. Von jedem  zuverlassigen 
A dreB buchunternehm en kann  erw arte t w erden, daB es zu
nachst den  N achw eis iiber d ie tatsachlich erfo lg te  Aus- 
fiihrung des A uftrages und iiber das  E rscheinen  des W erkes 
bring t. W enn d iese V oraussetzung von d e r G eschaftsw elt 
strik te durchgefiihrt wiirde, wiire der M ehrzahl jener m inder- 
w ertigen V eróffentlichungen die E xistenzm óglichkeit abge- 
schnitten, denn d ie  m eisten jener V erleger und dereń  A kąui- 
siteure leben hauptsachlich von den erzielten V oraus- 
bezahlungen, die ihnen erlauben, im m er w ieder neue G ebiete 
aufzusuchen, w ahrend bestim m te A ngaben iiber den Zeit- 
punkt des E rscheinens der V eróffentlichung wohlw eislich ver- 
m ieden w erden.

E s sei noch besonders darauf hingew iesen, daB der An
zeigenfang fiir dera rtige  m inderw ertige A dreBbiicher besonders 
von E n g l a n d  aus in ganz system atischer W eise b e 
trieben  wird. H ierbei w erden oft d ie N am en groB er w eltum - 
fassender U n ternehm ungen  m iBbraucht, um  dem  nicht ge- 
niigend erfahrenen  G eschaftsm ann auf dem  K ontinent Móg- 
lichkeiten vorzutauschen, d ie  von vornherein  ais ausge- 
schlossen bezeichnet w erden miissen. D ie Schadigungen, 
die fiir deu tsche F irm en hierdurch vielfach e ingetreten  sind, 
kónnen verm ieden w erden, w enn kiinftig, wie oben ausein- 
andergesetzt, verfahren  wird.

Angebole und Natiilragen.
2449 B e r l i n  sucht fiir den  V ertrieb einer E rfindung  

auf dem  Gebiet der L ichtreklam e geeigne ten  Y er
treter.

2775 C a n d i a  (C reta) sucht tuchtigeń V ertre te r fiir Sul- 
taninen.

2961 S a l z b u r g  sucht fiir den V ertrieb eigener E rzeu g 
nisse (V italin-B rotm ehl, -NiihrgrieB, -N ahrm ehl) ge- 
eignete, bei den  V erbrauchern  gu t eingefiihrte y e r 
treter.

2975 S a a r b r u c k e n  wiinscht G eschaftsverbindung mit 
le istungsfahigen G rubenholzfirm en.

3025 S p a n i e n  sucht G eschaftsverbindung mit hiesigen 
Im porteu ren  von frischen Sudfriichten.

3082 L i c h t e n s t e i n (Sachsen) sucht tiichtigen y e r t r e 
ter fiir Seidenstriim pfe und Ilerrensocken .
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3104 S t e t t i n  sucht A bsatzm óglichkeiten (m oglichst am  
P latz  oder im K am m erbezirk) fiir neue und ge- 
brauchte  W erkzeugm ascbinen jeder Art, E lek trom o- 
to ren  jed e r Spannung, W erkzeuge und M aterialien 
fiir die E isen-Industrie .

3133 B e r l i n  sucht A lleinvertreter fiir die Provinz zum 
V ertrieb  einer E rfindung, die eine Sicherung vor dem  
A usstróm en von Gas darstellt.

3152 H a m b u r g  sucht ais E inkaufer eines der bedeu- 
tendsten  Im porthauser in A rgentinien und U ruguay 
Gesch,aftsverbindung mit F ab rikan ten  von R eklam e- 
und Z ugabe-A rtikeln.

3163 D r e s d e n  sucht fiir den Im port von Sultaninen tiich- 
tigen V ertreter, der bei den Kolonialwaren-GroBhancl- 
lungen  gut eingefiihrt ist.

Die A dressen der an fragenden  F irm en sind im  Buro der 
Industrie- und H andelskam m er zu S tettin, B órse II, fiir le- 
g itim ierte V ertre ter e ingetragener Firm en, w erktaglich in der 
Zeit von 8—1 U hr vorm ittągs und 3—-6 U h r nachm ittags 
(auBer Sonnabends nachm ittags) zu erfahren  (ohne Gewa.hr 
fiir die B onitat der einzelnen F irm en).

innere Angelegcnheifeii.
Verleihung von Ehrenurkunden. Von der Industrie- 

und H andelskam m er zu Stettin  sind E h renu rkunden  fiir lang- 
jahrige und treue D ienste an  fo lgende H erren  verliehen 
w o rd en :

1) K o c h ,  H einrich (25 Ja h re  bei der F irm a Carl Wilh.
K rauthoff, S tettin),

2) W e r n e r ,  H erm ann, (25 Jah re  bei der F irm a B.
T eppich N achf., A nklam ).

Budibesprediiiiig.
Deutschlands Reparationslasten, V ersailler V ertrag 

D aw es-P lan  — Y oung-Plan, herausgegeben  von Dr. B ern
hard  S pangenberg , O berreg ierungsra t im sachsischen Finanz- 
m inisterium . 104 Seiten U m fang, b roschiert Rm. 2.20. Wil
helm  L im pert-V erlag, D resden-A . 1.

D ie R epara tionsfrąge  steht heu te  w ieder im M i t t e l p u n k t  

des óffentlichen In teresses, nicht nur w egen des 10. J a h r e s -  
tages des V ersailler F riedensd ik tats, sondern vor allem  wegen 
den le tz ten  P ariser V erhandlungen und ihres E rgebnisses, des 
Young-Plans. D ie E ntscheidung  iiber A nnahm e oder Ab-
lehnung d e s  Young-Plans u n d  d i e  d a m i t  z u s a m m e n h a n g e n d e n

F rag en  w ird fiir das deu tsche Volk auf Jah rzeh n te  hinaus 
von gróB ter B edeutung sein. D eshalb muB sich j e d e r  
D eutsche iiber den Inhalt des R eparationsprob lem s h e u e 
m ehr denn je im  K laren  sein. D as Buch D r. S p a n g e n b e r g  s  

erm óglicht es durch seine gem einverstandliche r e i n s a c h l i c n  

und auf das W esentliche beschrankte  D arstellung  der deu 
schen R eparationslasten  w eitesten K reisen, sich iiber dies 
w ichtigste T ag esfrag e  zu unterrichten . D as S c h w e r g e w i c  

des Buches lieg t natiirlich in den K apiteln  iiber den  V e r l a u  
der P arise r K onferenz u n d  den  Inhalt des Y o u n g - P l a n e s .  
gleich w erden dann  aber die R e p a r a t i o n s b e s t i m m u n g e n  d e
V ersailler V ertrages und des D aw es-Plans, sowie dereń bis 
herige  A usfiihrung und ihre A usw irkung in gu te r klare 
P leraushebung der groBen Zusam m enhange g e g e n i i b e r g e s t e i ^  • 

Auf diese W eise w ird es dem  L eser erm óglicht, sich durc 
V ergleich des b isherigen  Z ustandes mit den  neuen V o r s c n  
gen des Y oung-Planes ein eigenes sachliches U rteil u 
diesen zu bilden. D as ist es ab e r gerade, was in der nachs 
Zeit uns ganz besonders nottut.

‘Słeicfosnacforichtenstelle 
fiir źlufłenhamlel in Stettin ffiezirlc P̂cmmcrn, Grcnzmnr :̂

Bei der R eichsnachrichtenstelle  fu r AuBenhandel in 
Stettin , B órse II, sind u. a. d ie  nachfolgend aufgefiih rteh  
N achrichten  eingegangen. D iese konnen  von in teressierten  
F irm en in der G eschaftsstelle der R eichsnachrichtenstelle  ein- 
gesehen  oder abschriftlich  bezogen  w erden.
R u m a n i e n :  D er neue rum anische Zolltarif.
I t a l  i e n :  D ie Seidenzucht in Sizilien.

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 / c h t e n s t e l l e  l a u f e n d  W a r n u n g e n  v o r  
a u s l a n d i s c h e n  F i r m e n  e i n g e h e n ,  m i t  d e n e n  
d e u t s c h e  F i r m e n  u n g i i n s t i g e  E r f a h r u n g e n  g e 
m a  c h t h a b e n .  D / e  e i n g e g a n g e n e n  W a r n u n g e n  
w e r d e n  v o n  d e r  R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l l e  i n  
e i n e r  K a r t e i  g e s a m m e l t ,  d i e  v o n  I n t e r e s -  
s e n t e 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 .  
E s  w i r d  e m p f o h l e n ,  h i e r v o n  b e i  A n k n u p f u n g  
n e u e r  G e s c h a f  t s v e r b i n d u n g e n  m i t  d e m  A u s 
l a n d e  m o g l i c h s t  r e g e l m a f i i g  G e b r a u c h  z u  
m a c h e n .  I m  i i b r i g ę n  i s t  d i e  N a c h r i c h t e n -  
s t e l l e  i n  d e r  L a g e ,  ii b e r  a l l e  a u s l a n d i s c h e n  
F i r m e n  A u s k i i n f t e  z u  e r  t e i l  e n  b z w .  e i n z t i -  
z i e h e n.

Gesamthandel Danzig—Tschechoslowakei und Waren- 
verkehr Gdingens. D er R eichsnachrichtenstelle fiir AuBen
handel liegen  statistische A ngaben iiber die G esam thandel 
D anzigs mit der T schechoslow akei sow ie eine U ebersicht 
iiber den W arenverkehr G dingens fiir das 1. V ierteljahr 1929 
zu. In teressen ten  konnen die Z ahlen  in A bschrift von d e r  
R eichsnachrichtenstelle  beziehen.

Maschinen - Fabrik 
Regenwalde e.G.m.b.H.
Tel.-Adr.:Maschinenfabrik-Regenwalde,Fernspr.281u.282 

Maschinen-Bauanstalt 
EisengieRerei, Kesselschmiede

Vorkonkurs-Verhandlungen in Jugoslavien. D ie ^
konkurs-V erhandlungen  w erden in Jugoslav ien  nicht du 
das G ericht, sondern  durch den G laubiger bzw. S5.V:2- 
B eauftrag ten  gefiihrt. Bei E in tre ten  einer Z ah lungsun ta 1 
keit kann  das G ericht auf A ntrag  des Schuldners 
einen T erm in bestim m en, bis zu dem  er mit seinen ^  
b igern  w egen der R egelung  seiner Schulden bzw. vVy er„ 
Y ereinbarung  eines V ergleichs verhandeln  kann. Zur m 
hiitung eines Zugriffes einzelner G laubiger wird in die  ̂
Falle ein E ntauB erungsverbot iiber das V erm ógen des SCJL c 
ners durch das G ericht erlassen. K om m t d e r r̂e i 'vl-pntr: 
V ergleich zustande, so w ird der V orkonkurs und das 
auB erungsverbot aufgehoben, im anderen  Falle wird 
K onkurs eróffnet.

AuBenhandel und Schiffahrt in Niederlandisch-Ind^ 
im Jahre 1927. D er R eichsnachrichtenstelle liegt 9irlq hiff- 
fiihrliche A ufzeichnung iiber den AuBenhandel und die 
fah rt in N iederlandisch-Indien  fiir das Ja h r  1927 vor. ,^ung 
essenten  kann  der B ericht von der S telle zur V eitu» 
gestellt w erden.

DerMerkblatter des Deutschen Wirtschaftsdienstes.
D eutsche V\^irtschaftsdienst G. m. b. H ., Berlin W. 35, ->c „ elJ_ 
berger U fer 21, hat ein M erkblatt fiir den deutschen ‘ u j el 
handel mit U ngarn  (N r. 81, Preis RM. 0,75), fiir den _ y er'- 
mit G uatem ala (N r. 28, P reis RM. 0,5Q), so\vie ®in^ arlde 
zeichnis der deutschen am tlichen V ertretungen  im Au ^  
(P reis RM. 0,50) herausgegeben . In teressen ten  konne 
M erkblatter und das V erzeichnis durch den D eutschen 
schaftsdienst gegen  E rsta ttung  der K osten beziehen.

Neu- und Umbauten von Brennereien, Stark efab rik en  
und Sagereien, Stellmacherei-Maschinen

Landmasdiinen u. Adiergeraic
Pumpen- und Wasserleitungsanlagen, elektr. Anlagen 

Reparaturen aller Art 
S p e z i a l - A b t e i l u n g  fiir Motorpfliige und Auto
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Der Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  den 1 1 . Juli.
D er p rach tenm ark t zeigte nach wie vor im allgem einen ein 
jestes J3ild. Insonderheit w aren H olzfrachten  im m er noch 
*est. E s w ar vielfach schw er, Schiffsraum  nach E ngland  
ur bestim m te Partien  zu erhalten, da die R eeder die loh- 

nenden H olzfrach ten  vorzogen.
Fiir E rzfrach ten  v o n  L u l e a  n a c h  S t e t t i n  ist 

Clne R ate  von K ronen 4,25—4,30 Lóschen Schiffsrechnung 
anzunehm en. V o n  O x e l ó s u n d  n a c h  S t e t t i n  kann 
e'ne R ate  von K ronen 3,35 Lóschen Schiffsrechnung, nach 
R o t t e r d a m  von K ronen 3,35 fio genannt w erden.

Die F rachten  fiir K ohlen von D anzig w aren ungefahr 
unverandert. N ach Siidschw eden w urden R aten  von 
/3 7/6, nach S tockholm  6/ — — 6/ 6, nach Kopen- 

hagen 7 / — — 7/3 genannt. D ie K ohlenfrachten  von 
England haben sich erhóht. N ach Stettin  w aren R aten  
von 6/ — — 6/3 zu erzielen.

Die P hosphatfrach ten  aus dem  M ittelm eer w aren w eiter 
unbefriedigend. Im  ubrigen sind noch fo lgende Frachten  
zu nen n en :

D a m p f e r  o d e r  f u l l p o  w e r e d  M o t o r :  S tettin— 
Pernau 500 tons P hosphat 7/— 7/6 p. ton am 15/7; 
S tettin—R eval 500 tons Phosphat 7 /— 7/6 p. ton am  20/25 
Ju li; S tettin—R iga 300 tons P hosphat 7 /— 7/6 p. ton am 
V axdal/B ergen  500 tons R oggen  Kr. 8/7 p. ton am  25/30 Ju n i; 
20/25 Ju li; S tralsund—R otterdam  6/800 tons G erste, Flafer, Ge- 
treidem ehl, fl. 5/2—6 p. ton, p p t; S tolpm iinde und K olberg— 
R otterdam  8/1000 tons Flafer, fl. 6—61/2 P- ton, ppt, 3o/0 
hier; D anzig—H am burg  600 tons R oggen Mk. 61/2 P- ton, 
pp t; S tolpm iinde—E . C. U. K. 3/600 F aden  G rubenholz 38/— 
40/8 p. Faden, pp t; S tolpm iinde—E. C. U. K. 3/500 Faden  
G rubenholz 35/ p. Faden , ppt. M o t o r s e g l e r :  S tettin— 
K otka 400 tons G lasscherben 7/6 p. ton E n d e  Ju li; S tettin— 
U psala 150 tons R oggen  Kr. 10 p. ton pp t.; S tettin—GroBen- 
siel 100 tons R oggen  Kr. 7—8 p. ton, pp t.; Stettin)—R ónne 
100 tons R oggen  Kr. 5—6 p. ton, pp t.; S te ttin—nórdl. A arhus 
100 tons R oggen  Kr. 6—61/2 P- ton, pp t.; S te ttin—nórdl. 
A arhus 1/200 tons B riketts Kr. 5 1/2 ; option A alborg Kr. 6 ; 
option Lim fjord Kr. 61/0 P- ton, pp t; S tettin—K ónigsberg, 
D am pfer oder M otorsegler p lacierbar fiir C em ent Mk. 6 
p. ton, ppt.

Nadiridifen des Yerbandes des Stettiner Einzelłiandels e. V. Stettin.
Verschleierte Saisonausverkaufe. D as L andgericht 

D resden hat sich vor kurzem  in einem gegen  eine D resdener 
E inzelhandelsfirm a anhangig  gem achten ZivilprozeB mit der 
’rage der Zuliissigkeit von Sonderverkaufsveranstaltungen  
urz vor oder nach dem  Saison- oder Inventur-A usverkauf 
eschaftigt. D as bek lag te  E inzelhandelsun ternehm en hatte  am  
■ Jan u a r d. J . in seinen Schaufenstern  P lakate  mit den 
u^ph.riften: „B illiger R esteverkau f“ , „B illige R e s te “ , 

jjBillige R este tag e“ u , a. angebrach t. D er K lager hat hierin 
emen verschleierten A usverkauf erblickt und die V erurteilung 
^er B eklag ten  zur U n terlassung  der vorerw ahnten  A nkiindi- 
gung;en begehrt. D as L andgerich t D resden  hat sich in seinem 
Urteil diesem  S tandpunkt angeschlossen. In den  U rteils- 
Sriinden wird ausgefiih rt:
■ , „N ach der D arstellung  d e r B eklag ten  hat es sich um 
^eidenreste sowie E inzelgróB en von Striim pfen und Strick- 
v̂aren, die im Sortim ent nicht m ehr vorratig  w aren und 
aher im reguliiren G eschaftsgang schw er zu verw erteń  

v̂aren, gehandelt. D as aber sind W aren, die in den  gejrnaB 
§ 9  Abs. 2 W bG. vorgesehenen Saison- und Iventurausver- 
kaufen abgesetz t zu w erden pflegen. Im  vorliegenden Falle 
Waren nur noch w enige T age  bis dahin.

Indem  die B eklagte diese R este bereits vorher in der 
ln\  E ingang  d e s ' T atbestandes geschilderten  W eise anbot, 
nąhm sie einen an tiz ip ierten  Saisonausverkauf vor und um- 
Smg die fiir diesen bestim m ten V orschriften. Ih r kam  es 

arauf an, ihre R este loszuw erden, ehe ihre M itbew erber 
p n . 1 5. Jan u a r 1929 mit gleichen R esten  zu h erabgesetz ten  

reisen auf dem  M arkte erschienen.
. D as w ar unzulassig und daher w ar d ie  K lage begriindet 
v̂gl. auch Becher, W bG. S. 162 fg. Anm. 8).“

^ Umsatzsteuerfreiheit des Zwischenhandels. Bisher w ar 
m Schrifttum  um stritten, ob auch der Ladeneinzelhandel 
es _ S teuerpńyilegs des § 7 des U m satzsteuergesetzes teil- 

lam g  wird^ w enn er von seinen K unden bereits fest gekaufte, 
ncht am  L ager vorratige W aren bezieht und den K unden 
^ushandigt. D er R eichsfinanzhof hat diese S tre itfrage  nun- 
.^ehr in einem  U rteil vom 19. A pril d. J . — V. A. 892/28 — 
m Sinne der U m satzsteuerfreiheit solcher L ieferungen ent- 
,chieden. In  den G riinden der E ntscheidung, die sich mit 

uern Fal^ befaBt, daB ein Sortim entsbuchhandler auf Be- 
ellung einzelner K unden nicht am  L ager befindliche Biicher 

,011 dem  V erleger bezogen und sie nach ihrem  E ingang
K unden in seinem  L aden  ausgehand ig t o d e r sie ihnen 

urch einen B oten zugeschickt hatte, wird u. a. fo lgendes 
Usgefiihrt:

„N ach der E ntscheidung  des GroBen Senats vom 
r " D ezem ber 1927 ist d e r Z w ischenhandler entgegen  der 

uheren  R echtsprechung  des R eichsfinanzhofes auch dann 
^°ch von der U m satzsteuer befreit, wenn er lediglich zum  

Wecke der B efórderung den  unm ittelbaren  Besitz an deij 
b f te  ,erlangt hat. D a im vorliegenden F'alle die Biicher 
^.e r e i t s  v e r k a u f t  w aren, ais sie beim Steuerpflichtigen 
lntrafen, so hatte dieser den unm ittelbaren  Besitz an ihnen

n u r  z u m  Z w e c k e  d e r  A u s h a n d i g u n g  a n  d e n  
K u n d e n ,  a l s o  z u m  Z w e c k e  d e r  B e f ó r d e r u n g .  
D a B  d e r  S o r t i . m e n . t e r  h i e r b e i  d i e  B i i c h e r  
k u r z e  Z e i t  v e r w a h r t e ,  b i s  s i e  v o m  K u n d e n  
a b g e h o l t  o d e r  d i e s e m  d u r c h  e i n e n  B o t e n  
u b e r b r a c h t  w u r d e n ,  i s t  u n s c h a d l  i c h  f i i r  d i e  
S t e u e r b e f r e i u n g .  D enn von einem  E in lagern  kann  
nicht gesprochen  w erden, wenn, wie hier, die B efórderung 
der vorverkauften  W are in den G eschaftsraum en des 
Zw ischeę.handlers eine kurze U nterbrechung  erfahrt, die der 
sachgem aBen V orbereitung der A blieferung d e r W are an den 
A bnehm er dient (A usscheiden des vorverkauften  Buches aus 
der Sendung, Priifung der V ertragsm aB igkeit d e r L ieferung, 
U m packen usw .). DaB das „A ussortieren  der Biicher*1, wie 
das beschw erdefiihrende F inanzam t meint, eine iiber die 
B efórderungstatigkeit h inausgehende Leistung sei, kann  nicht 
zug eg eben w erden. W ie der R eichsfinanzhof w iederholt en t
schieden hat, w ird durch  die V erteilung einer Sendung auf 
m ehrere  A bnehm er der R ahm en der B efórderung nicht 
uberschritten. A nhaltspunkte dafiir, daB d e r S teuerpflichtige 
zum  Z w ecke der S teuerum gehung  m iBbrauchlich dazu iiber- 
gegangen  ist, gew isserm aB en nur ein M usterlager zu unter- 
halten  und die Biicher regelm aB ig erst nach B estellung durch 
den K unden vom V erleger kom m en zu lassen, sind nicht 
vorhanden. G egen eine solche A nnahm e spricht schon das 
V erhaltnis zum G esam tum satz............. “

Betr. Kundigungsschutzgesetz fiir altere Angestellte.
K riegsd ienstjahre  sind, was bisher noch nicht unstrittig  war, 
un ter U m standen fiir die F risten  bei B erechnung des K undi- 
gungsterm ines auf G rund des K undigungsschutzgesetzes fiir 
die a lteren  A ngestellten in A nrechnung zu bringen.

D as R eichsarbeitsgericht hat durch U rteil vom 10. April 
1929 A ktenzeichen RAG. 485/28 wie folgt entschieden:

„E s handelt sich h ier um  den K iindigungsschutz zu- 
gunsten  eines A rbeitnehm ers, de r vor und nach dem  K riege 
bei dem  gleichen A rbeitgeber beschaftig t gew esen  ist. E s 
ist davon auszugehen, daB es bei d e r F rage  des K iindigungs- 
schutzes nicht auf die tatsaclilic;he B eschaftigung ankom m t. 
D as B erufungsgericht verneint den K iindigungsschutz, weil es 
davon ausgeht, daB das D ienstverhaltnis w ahrend des K rieges 
nicht m ehr bestanden  habe. D iese A uffassung w ird ab e r 
durch die tatsachlichen Festste llungen  der V orinstanz recht- 
lich nicht gerech tfertig t. E s  liegt w eiter nichts vor, ais 
daB die tatsachliche B eschaftigung durch den K rieg unter- 
brochen und danach w ieder aufgenom m en w orden ist. E ine 
form elle A ufhebung des D ienstverhaltn isses ha t nicht statt- 
gefunden. E s steht unbestritten  fest, daB die Papiere  zuriick- 
behalten  w orden sind, und daB auch Z ahlungen geJeistet 
w urden. E in Beweis fiir die Auflósung des D ienstverhalt- 
nisses w ahrend des K rieges ist danach  nicht erbracht. D ar- 
aus ergib t sich die B erechtigung des S tandpunktes des 
K lag e rs : ein \veiteres B ew eisvorbringen von seiner Seite w ar 
nicht no tw endig .“

S c h l u B 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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Aus der Industrie des Wirfsdtaffsbezirks Sfeflin.
M. Baudiwiiz, Grapbisdte liunsiansialf, Sfeflin, Guienberg-Haus.

Die im Ja h re  1884 gegriindete  F irm a betreib t in ihren  
m odern  eingerichteten  F abrik raum en  hauptsachlich den Quali- 
tatsdruck . E s w erden sow ohl B uchdruck, Steindruck, wie 
O ffsetarbeiten  geliefert. E ine neuzeitlich eingćrichtete Buch 
binderei, Setzm aschinen, Photom echanik, S tereotypie und 
andere  N ebenbetriebe erm óglichen ein rationelles Arbeiten. 
E in  Spezialgebiet der F irm a ist die L ieferung von AbreiB- 
kalendern , auch mit R iickw anden, nach eigenen Entw iirfen. 
E in  w eiteres Spezialgebiet ist die L ieferung von K arbon- 
form ularen , das sind D urchschreibe-Form ulare  mit einem 
gesetzlich geschiitęten  R iickseiten-A ufdruck, der das D urch- 
schreiben ohne  K ohlenpapier gesta tte t. D iese Form ulare  
w erden besonders bei rationell arbeitenden  Bank- und Fabrik- 
be trieben  benutzt.

Im  iibrigen wird der hochw ertige W erk- und K atalog- 
druck sowie d ie  H ersteliung  von W erbearbeiten  gepflegt. 
H ier ist es besonders w ieder d ie  Y erkehrsrek lam e wie

O rts- und B adefiihrer, W erbebroschuren  der V e r k e h r s - U n t e r -  

nehm ungen und V erkehrs-P lakate , in denen  d e r F irm a 
zehnte lange E rfah rungen  zur V erfiigung stehen. In  den 
m eisten Fallen  geh t d e r A uftragserteilung eine W e r b e b e r a -  
tung voran, dergesta lt, daB d e n  b e s t e l l e n d e n  U n t e r n e h m e n  
V orschlage und zeichnerische E ntw iirfe aus eigenem  H a u s e  
fiir ihre Z w e c k e  vorgeleg t w e r d e n .  So hat sich z. B. die 
B elieferung von T uchfabriken  und TuchgroBhandLungen n11 
bebilderten  S to ffm usterkarten  zu einem  um fangreichen Ar- 
beitsgebiet e n t w i c k e l t ,  wie die H ersteliung  von S c h u h k a t a -  
logen und -R eklam e nach M odellen. Im  iibrigen wir 
selbstverstandlich auch der M erkantildruck aller A rt gepfleg • 

Seit d re i Jah rzeh n ten  erscheint im V erlage der Firma 
der am tliche F iih rer durch die deutschen  O stseebader un 
einige andere  V eróffentlichungen provinziellen C h a r a k t e r s .  
D ie L ieferungen der F irm a M. B auchw itz gehen w eit ub® 
S tettin  hinaus iiber ganz D eutschland und in frem de Lander.

Die „Besiwerhe" Koiiien - Hotts - Anfiiracif G. m. u. H.
1895 gegriindet, befaBt sich mit dem  K o k s - ,  B r i k e t t l -  
u n d  K o h l e n h a n d e l  sowie mit der B u n k e r u n g  v o n  
S c h i f f e n .  Ais S p e z i a l i t a t  ist neben dem  allgem einen 
I m p o r t  und E  x p o r t der Im port und die A ufbereitung 
bester, e n g l i s c h e r  W a l e s - A n t h r a c i t e  zu nennen. 
D urch die a u f  d a s  M o d e r n s t e  e i n g e r i c h t e t e n  
B r e c h - ,  S i e b -  u n d  W a s c h a n l a g e n ,  ist es er- 
móglicht, dieses M ateriał dem  H andel und der Industrie mit 
g e r i n g s t e m  A s c h e g e h a l t  regelm aB ig und in gleich- 
m aBiger Q ualitat zu liefern. 1

D ie zum W erk gehórige B r i k e t t f a b r i k  verarbei e  ̂
die aus d e r A ufbereitung gew onnenen S taubm engen z 
A n t h r a c i t - E i f o r m - L o c h b r i k e t t s .  D as V erfahre 
zur H ersteliung  dieser B riketts ist der F irm a g e s c h u t z  
W egen ih rer enorm en H eizkraft w erden die E ifo r m -L o c  
B riketts sow ohl in der Industrie  ais auch im H ausbrand  vo 
zugsw eise verw endet.

D ie g i i n s t i g e  L a g e  d e s  W e r k e s  an  der O 
und eigene, der N euzeit en tsprechend eingerichtete K r a  
u n d  K a i a n l a g e n  mi t  B a h n a n s c h l u B ,  g e w a h r l e i s  e 
j e g l i c h e n  U m s c h l a g  i n  k i i r z e s t e r  Z e i t -

Sfeffiner Chamoffe-FabriK A.-G., vorm. Didier, Werh Sieiiin.
N eben der Z em entindustrie hat auch die Industrie feuer- 

fester E rzeugnisse  in S tettin  eine hervorragende B edeutung 
erlangt. D ie Z iegelei und K alkbrennerei F. D idier in Podo- 
juch, aus der die S t e t t i n e r  C h a m o t t e f a b r i k  A.-G. 
vorm. D id ier hervorging, w ar eine der ersten  deutschen  
F irm en, die die H ersteliung  feuerfester M aterialien — allge- 
m ein un te r dem  N am en C ham otte bekannt — aufnahm . D er 
In haber d ieser F irm a, F. D idier, verband sich im  Jah re  1864 
mit dem  S tettiner G asw erksd irek to r W. K ornhard t und beide 
grundeten  gem einsam  in Stettin , gestu tzt auf die E rfah rungen  
im P odejucher B etriebe eine F abrik  zur H ersteliung  feu e r
fester Steine, die dann im Jah re  1872 nach dem  T ode der, 
beiden G riinder in eine A ktiengesellschaft unter dem  N am en 
S tettiner C ham ottefabrik  A.-G. vorm als D idier umgewanclelt 
w urde.

D as A rbeitsgebiet dieser F irm a w ar von Anfang an 
die E rzeugung  von C ham ottesteinen und R eto rten  und der 
Bau von G asw erksófen, zu denen kurze  Zeit spater auch der 
Bau von andern  industriellen  O efen und F euerungsanlagen  
hinzukam . E ine  gluckliche E ntw ick lung  im Laufe d e r Jah re  
b rach te  die F irm a an die Spitze d e r U nternehm ungen  ih rer 
A rt: ih r N am e ais H erstellerin  ff. E rzeugnisse und E rbauerin  
von G asw erksan lagen  ist in allen Erdteilen, bekannt und hat 
dadurch mit dazu beigetragen , D eutschlands technisches K ón

nen der W elt zu bew eisen. D er V ersand  des D idierkonzer > 
einschl. zw eier W erke in d e r T schechoslow akei, an *e 
festen  E rzeugn issen  b e trag t 25—30»/o des G esam tversan ^  
aller vorhandenen F ab riken  feuerfester E rzeugnisse  Deu ^  
lands. E in  groB er Teil d e r E rzeugnisse  geh t auch heute 
nach d e r durch den K rieg bed ing ten  U nterbrechung  —; wie ^  
ins A usland. D ie von d e r F irm a erbau ten  Gaswerksófen^^^^ 
In- und A uslande haben zusam m en eine Leistung von ^  
40 M illionen K ubikm eter L euchtgas in 24 S tunden u 11 
zeugen das Gas fiir Stiidte in  allen E rd teilen . . Glas- 

O efen fiir die E isen- und M etallindustrie, fiir die ^  
erzeugung, die keram ische Industrie, d ie  chem ischę ^  
dustrie usw. w urden von d e r S tettiner C h a m o t t e f a b r i k  u  ^  
entw eder selbst hergestellt oder aus dem  in  ihren  We . 
e rzeugten  M ateria ł erbaut. Ihre M iillverbrennungsanlagcn 
die im In- und A uslande ais beste O fenart an erk an n 6̂11 au0h 
ascherungsófen ,,Schneider-D id ier“ bew eisen, daB D 1 g teile 
auf dem  G ebiete der a llgem einen H ygiene an  erster
|Steht. _ noĄ nach

D ie zentrale V erw altung der G esellschaft ist 
Berlin verlegt w orden. D as S tettiner W erk mit etwa 
A rbeitern  ist ab e r  noch heute eines der gróBten u n te j enen 
21 der G esellschaft angeschlossenen B etrieben, von
2 in  der Tschechoslow akei liegen.

Die

Siefiiner Dadipappen- und Teerproduitfeiabrik Albert van Gogli. ^ r
B auten der R eichsbahn, d e r Industrie  usw. sind nut 
B itum enpappe mit bestem  E rfo lge gedeck t worden. u ereits 

Auch ais A usfuhrgut hat d iese B itum enpappe ^ nach 
ihren  W eg gefunden, und zw ar sind groBe Lieferunge Ta ffa.,
^ ii o ( ł*i t a  T ii/1 An f 7finr f \A/ol fi V Klein-ASien> J

Stettiner Dachpappen- & Teerproduktefabrik Albert vanGogh,
S t e t t i n - G r a b ó w ,  H indenburgstr. 2, stellt neben D ach 
pappen, Iso lierpappen, T eerp roduk te  usw. ais Spezialitat 
teerfreie  B itum enpappe in e igener m oderner A nlage her, die 
sie un te r dem  geschiitzten  N am en „S ed in a tek t“ in den 
H andel bring t. — D ie V orziige d ieser Spezialpappe gegen- 
iiber der T eerpappe  ist der, daB die dam it gedeck te Dacli- 
fliiche auf viele Jah re  hinaus keiner U n terha ltung> bedarf.

Siidafrika, Liideritzbucht, W alfischbay, Klein-Asien,
H aifa, K onstantinopel, A egypten usw . erfolgt. _ j uter

N euerlich w urde die F abrikation  von Bitum e 
g e w e b e - P la t t e n  aufgenom m en, w elches M ateriał zu 
r u n g e n  von Briicken, T u n n e ls  fiir D a ch e in d e c k u n g c  
Y e rw e n d u n g  findet.



Bernh: Stoew er, A ctiengesellschaft, Stettin-GrOnhof.

MobeliabriK Wilhelm Oldenburg
in Anklam

> Spezialfabrikation von

Herren- und Soeisezimmer
S i g f i W C r k  Lieferung nur an Wiederverkaufer. --

Aktien>Ge$ellsdiaH der 
Chemisdien Produhlen-FabriKen 

Pommerensdorf-Mildi
Steflin

■ •’ • \
O

uPerphosphat, Ammoniak-Superphosphat, Mineral- 
Salzmischungf fiir Leistung-skiihe, Schwefelsaure, Salz- 

saure, Antichlor fiir photographische Zwecke, 
Schwefelnatrium.

Mauersteine
direkt ab naher Ziegelei und frei Bau 
in h erv o rra g en d er  G iite  preiswert

Dampfziegelei M iigge
Stettin, WarsowerStr.
F ern sp rech er  2 2 7 9 4 .
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Sfefllner Kerzen- und Seiien-Fabrlk.
D ie F irm a w urde im Ja h re  1878 ais N achfolgerin  der 

P om m erensdorfer Seifen- und C hem ikalien-Fabrik gegriindet, 
welche au f dem selben G rundstiick, auf dem  das W erk heute 
noch steht, Seifen und Parfiim erien  und seit dem  Jah re  
1873 auch S tearin  und K erzen in bescheidenem  AusmaBe 
herstellte . j

D ie neu gegriindete  A ktiengesellschaft bau te  zunachst 
das K erzengeschaft aus. Im  Jah re  1903 w urde ein N eubau 
errichtet, der mit den m odernsten  M aschinen ausges ta tte t 
w urde, und es w urden nun auch Seifen aller Art in groBem 
U m fange hergestellt.

Von den E rzeugn issen  der S tettiner K erzen- und Seifen- 
F ab rik  sind die A dlerkerzen, die aus bestem  Stearin  h e rg e 
stellt sind, hervorzuheben.

In der Seafenfabrik w erden in erster Linie die in P om 
m ern beliebten Schm ierseifen, vor allem  die S e d i n a - A l a -  
bastersedfe und T algkornseife, ferner weiBe und gelbe Kern- 
seifen hergestellt. — Ais B esonderheit wird die B enzitv 
Seife erzeugt, eine Seife, w elche ein B enetzungs- und Fett- 
lósungsm ittel enthiilt, durc hw elches die W irkung d e r Seife 
verstark t w ird, sodaB die E n tfernung  des gróBten Schmutzes 
gelingt, ohne daB die W aschefasern  angegriffen  w erden.

D ie T oiletteseifen, un ter d e r Schutzm arke „ E sk a “ b e 
kannt, tragen  allen G eschm acksrichtungen in Bezug auf Par- 
fiim ierung, F orm  und A usstattung R echnung; sie b e w e i s e n ,  
daB es nicht m ehr nótig ist, auslandische E rzeugnisse  zu 
kaufen, die le ider unberech tig ter W eise im m er noch vieifach 
den deutschen  E rzeugnissen  vorgezogen werden.

Die Ifronziegeiei uedtermunde
wohl die iilteste Z iegelei im U eckerm iinder W irtschaftsgebiet, 
w ar urspriinglich eine G riindung und Besitz d e r preuBischen 
K rone, dah er auch der N am e. D ie heute noch vorhandenen 
G eschaftsak ten  reichen bis in d ie  R egierungszeit F riedrichs 
des GroBen zuriick. Im  Ja h re  1794 ging Gut und Ziegelei, 
le tz tere  dam als aus einem  groBen und einem  kleinen R ing- 
ofen  bestehend, durch E rb pach tvertrag  in  P rivathande iiber. 
Am 8. Mai 1873 erw arb  der P ionier d e r m odernen (Ziegefc 
industrie, der dam alige B aurat F riedrich  H offm ann, Z iegelei 
und Gut K ronziegelei in Bellin, um  auf G rund eines Yer4- 
trages mit der E isenbahndirek tion  in S tettin  d ie L ieferung 
der beim  B au der E isenbahn  D ucherow —Sw inem unde er- 
fo rderlichen groBen M engen M auersteine und insbesondere 
die fiir d ie  E isenbahnbriicke bei Carnin benótig ten  10 Mil- 
liarden  K linker durchfiihren zu kónnen. D er von H offm ann 
im  Jah re  1873 nach seinen eigenen Planen neu erbaute  
R ingofen w ar einer der ersten  und ist auch heute noch

einer d e r gróB ten R ingofen in D eutschland. Im  Jah re  1 9 0 0  
ging die K ronziegelei mit allen L iegenschaften  an den dar 
m aligen lang jah rigen  D irek tor des W erkes und General- 
bevollm achtigten von B aurat F riedrich  H offm ann, H errn  
P e te r Bielfeld iiber. H eu te  ist das W erk nach v i e l f a c h e n  
U m bauten  eines d e r neuzeitlichsten in Pom m ern, das in erster 
Linie bestreb t ist, d ie Q u a l i t a t  des Z iegels w eiter zu 
entw ickeln, um  diesem  d ie ihm  innew ohnende und durch 
Jah rtau sen d e  bew ahrte  U eberlegenheit vor allen E rsatzbau- 
stoffen m ehr und m ehr zu sichern. N eben g e w ó h n l i c h e n  
H interm auerungssteinen  w erden alle A rten von Form steinen, 
K lostersteine, Radial-, Loch- und D eckensteine, sowie Ver- 
b lender hergestellt. D er gu te  Ruf der F ab rika te  hat do^n 
W erk ein ausgedehntes A bsatzgebiet verschafft, das weit iiber 
die sonst durch  T ransportbelastung  gezogenen  G renzen reicht. 
Zu den standigen A bnehm ern gehóren  in ers ter Linie auch 
S taats- und K om m unalbehórden. Auch das Ausland ist 
beteiligt.

Kruger & Sdierping.
Die F irm a

Kruger & Scherping, Stettin,
besteh t seit dem  Ja h re  1879. Sie w urde ais M ehlgroB- 
handlung  gegriindet und hat es verstanden, sich einen guten  
R uf und das V ertrauen  ih rer A bnehm er zu erw erben , so daB 
sie ais eine der geach testen  am P latze gilt. Im  Jah re  1912 
baute sich die F irm a eine 50 to-Miihle, die mit allen E rrun- 
genschaften  der N euzeit au sges ta tte t ist. D en B ackern  S tettins 
und seiner U m gebung sow ie auch d e r L andw irtschaft er- 
standen  durch d iesen  im posanten  B au betrachtliche V orteiie. 
Die F irm a bietet ih ren  A bnehm ern durch E inkauf nur besten,

gesunden  G etreides 'd ie  G ew ahr, die erstk lassigsten  W eizen- 
und R oggenm ehle herste llen  zu kónnen, M ehle, d ie an Gute, 
B ackfahigkeit und A nsehen kaum  iibertroffen  w erden k ó n n e n ,  
was in  der B eliebtheit und B eyorzugung ihres M ehls in der 
K undschaft zum  A usdruck kom m t. Die L andw irtschaft kann 
trockenes und gesundes G etreide fiir gute P reise schnell ab- 
setzen und mit K leie sich eindecken, da  die Miihle s e h r  be- 
quem  von allen Seiten erreichbar ist. W ahrend des K rieges 
a rbe ite te  die Miihle fu r die R eichsgetreidegesellschaft. D ie 
F irm a vertritt nach wie vor den G rundsatz, nur e r s t k l a s s i g e 
Q ualitatsw are herzustellen, um  den R uf und das V e r t r a u e n ,  

das sie genieBt, w eiter zu befestigen.

Hunsfseidenfabrik Sydowsaue.
Ais der F iirst H enckel von D onnersm arck um  die Jah r- 

hundertw ende die groBe B edeutung d e r  giinstigen L age Stet- 
tins erneut erkannte  und in S tettin  verschiedene neue In- 
dustrden ins Leben rief, gehórten  zu einer d ieser G riin- 
dungen  auch d ie  dam alige  K unstseiden- und A cetat-W erke 
in Sydow saue.

H enckel von D onnersm arck  sah schon dam als die beson- 
d ere  B edeutung d e r noch jungen K unstseidefabrikation  voraus 
und suchte in d e r Sydow sauer F ab rik  un ter Investierung 
groB er M ittel die zu der Zeit noch sehr wenig bekann te  und 
erforsch te  „V iskose“ -F abrikation  zu verw irklichen. D iese Be- 
m iihungen fiih rten  ab e r  in den  ersten  Jah ren  noch nicht zu 
einem  E rfo lge. D ies w urde erst anders, ais im Jah re  1917 
d er iilteste deutsche K unstseiden-K onzern, die Y ereinigten

G lanzstoff-Fabriken  A.-G. in E lberfeld , die S y d o w s a u e r  F a
b rik  erw arben.

W ahrend  die in der K riegszeit bestehende auB erorden 
liche N o t  an textilen R o h s t o f f e n  die G l a n z s t o f f - F a b r i k e n  
veranlaBte, zunachst die Sydow sauer F a b r i k  a u s s c h l i e B n c^  
auf die F ab rikation  von S tapelfaser einzurichten, wird sd  
1920 in Sydow saue aus schli eBlich V iskose-K unstseide n^c r 
dem  m odernen T opfspinn-V erfahren  gesponnen, so daB de 
N am e „S tape lfaserfab rik“ nur n o c h  eine R em iniszenz an  Je n  ' 
Z eit ist. .

D ie in groBem  MaBe vorgenom m enen V e r b e s s e r u n g e   ̂
und E rw eite rungen  d e r  F ab rik  haben  es erm óglicht, die 
duktionsm enge auf eine beachtliche H óhe zu bringen u n d  c 
2000 P ersonen  A rbeitsgelegenheit zu bieten.

Ersle pommersche Kurbeiwellenlabrik, fireiieniiagen.
U nter den eisenbearbeitenden  F irm en  Pom m erns nim m t 

ohne Zweifel die Erste Pommersche Kurbelwellenfabrik,
G reifenhagen, eine fiihrende S tellung ein .' D ie F irm a ist 
un ter d e r L eitung ihres Inhabers, H errn  Paul L o o f ,  in 
m ehr ais 5 0 ja h r ig e r  stetig  aufste igender E ntw icklung ein 
U n ternehm en gew orden, das w egen der Giite seiner F abrikate  
nicht allein in D eutschland und in den europaischen L andern  
bekannt ist, sondern  auch einen guten  Ruf auBerhalb des 
K ontinents genieBt. Ih re  Spezialprodukte sind in 3 groBe 
K lassen zu g liedern :

1. K u r b e l  w e l l e n  fiir landw irtschaftliche M a s c h i n e n ,  

wie D reschm aschinen, K leereiber, B inder etc.
2. K u r b e l  w e l l e n  fiir Pum pen, K om pressoren, W alken. 

P ianos usw. ^
3. K u r b e l w e l l e n  fiir Autom obile, F l u g z e u g e  nn 

M otore.
In  d ieser R eihenfolge steigt auch d e r G rad der veJ^ 

lang ten  G enauigkeit, die fiir die drei G ruppen durch 
N orm en des Y .D .J. mit
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Nach dem Norden 
iiber Stettin

Ko p e n h a g ę " |
A b g a n g  S te tt in :  D ien sta g , M ittw och , 
F reitag , S onn ab en d  1 8 00. A b g a n g  
K op en h agen : S o n n tag , M ontag, M itt

w och , D onn erst. 1 6 00 Fah rp reise: S te ttin -K o p en h a g . I. RM. 2 7 . - ,  
II. 1 8 .5 0 ,  D eck  1 2 .5 0 .  B illige  V ergn iigu n gsreisen  S te ttin  —  
K op en h agen  u. zuriick 2 bis 5 T a g e . I. RM. 4 0 . - ,  II. RM . 2 8 . -

f t  I ^ g a n g  S te t t in :  D ien sta g  und F reitag  1 8 00. —
U S l O  I A b g a n g  O s lo !  D ien sta g  und S onn ab en d  1 4 00. 
“ — ■■-■■I F ah rp re ise: S te ttin -O slo  I. RM. 8 8 . - ,  II. 6 2 .5 0 ,  

D eck  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

A b g a n g  S te ttin  : M ittw och  u. S on n 
ab en d  18  00. A b g a n g  G oth en b u rg:  
M ittw och und S onn ab en d  1 6 00. Fahr

preise: S tettin -G oth en b u rg  I. RM. 50.-, II. 35.50, D eck 24.-.
b is D ron th e im . A b g a n g  K op en 
h agen  alle 10  T a g e . D auer der 
R undreise 2 0  T age . R etourbil. 

K op en h a g en — D rontheim  — K op en h agen , m it d em selben  Schiff,
I. K ajiite Kr. 150,00 plus K ostgeld .

r |  A b gan g  K op en h agen  alle 1 4  T age. D auer der
I s I«9I1Cb |  R undreise 2 0  T a g e . F ah rp reise: K op en h agen  — 

~ Island— K op en h agen  I. K ajiite Kr. 2 7 0 .0 0 ,
II. Kr. 1 8 0 .0 0 ,  plus K ostgeld .

Weitere Einzelheiten durch die Reisebiiros, Herrn 
G u s t a v M e t z l e r ,  Stettin oder das Hauptkontor 

der Gesellschaft.

Det Forenede Dampsklbs - Selskab
A k t i e s e l s k a b
Kopenhagen

Farkettlabrik Qreifecha|en
Greifenhagen bei Stettin
liefert in sauberster Ausfiihrung

Stabf uftboden
in Eiche und Buche

Modernste Maschinen Neuzeitliche Trockenanlage

A d resse  fiir B ah n sen d u n gen : G re ifen h a g en -H a fen b a h n , 
A nschluB gleis P ark ettfab rik  

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

©. Weber
1 a b r i k  d e r  Y ere in ig te  D a c h p a p p e n - F a b r i k e n  
^ei-nspr. N r.: 37731/32 A ktiengesellschaft
*e l -A dr. „N on n en m u h le“ ^  j l  j t  **
R u d o l f  M o s s e  C o d e  & « C t  l  I  IX

SrcB-Teertlestillaticn
Teer- und A sphalt- E rzeugnisse aller Art 
^eerdachpappe und t e e r f r e S e  Dauerdachpappe 

» R e x i t e k t “, in grau und farbig 
^arbolineum , O bstbaum karbolineum , Tonrohr- 

u. Pflasterkitt, Kaltasphalt „W ebas“ (Emulsion)

Verein 
fflr chemische Industrie

Aktiengesellschaft

F R A N K F U R T  a. M A I N

Holzkohlen aller A rt 
Holzteerprodukte

Holzkalk, Essigsaure, A ceton

Holzgeist, Methanol, Formaldehyd 
Losungsmittel

Cellulose^Acetat

CelluIose^Lacke

Jiilius Sdiaefer
Aktiengesellschaft

Nufzholzhandliiitg /  sagcwerKe 
Hobelwerke / Fourniersdineidcrei

H auptbiiro: 
Berlin-Lichtenberg, Frankfurter Allee 112 
Siigew erke Greifenhagen/Oder bei Stettin

Stettiner Dadipappen- 
und Teerproduldefabrih

A l b e r t  v a n  G o g h

S T E T T I N
Hindenburgstrafie Nr. 2

S p e z i a l i t a t :
Tecrfreie Bltumenpappe „Sedinafeki“
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Schlicht-Passung
Fein-Passung
E del-P assung

festzu legen  ware. D iese U nterschiedlichkeit und G enauigkeit 
der M aB toleranzen gibt dem  B etrieb w iederum  sein G eprage. 
E r  is t in die g leichen A bteilungen unterteilt, um
1. die A rbeiter nicht mit allen M aBschikanen belasten  zu 

miissen und
2. auch eine bessere T rennung  der in den einzelnen A btei

lungen  benotig ten  M aB w erkzeuge erzielen zu konnen.
D er grundsatzlichen  N orm ung der K undenbetriebe, die 

sich teils auf E inheitsw elle, teils auf E inheitsbohrung  einge- 
stellt haben, kann  ohne U nterschied en tsprochen w erden.

U m fangreiche S tah llager aller S orten  der nur erdenk- 
lichen in A nw endung kom m enden S tahle w erden laufend 
unterhalten , so daB jeder A uftrag  schnellstens in Angriff ge- 
nom m en w erden kann.

Je  nach den E rfo rdern issen  ist auch die H ersteliung  
der W ellenrohlinge verschieden. W ahrend  in 
G ruppe 1 die R ohlinge gew óhnlich aus rohgew alzten  rundem  

S.M .-Stahl, von H and gebogen, bei gróB eren Serien 
un ter Z uhilfenahm e von B iegevorrichtungen, 
S tauchm aschinen etc. gefertig t w erden, ist in 

G ruppe 2 die F reiform scbm iedung vorherrschend. Luft- und 
Fallham m er schm ieden unter sicherer Fiihrung, 
die rohen Blócke zu den gew iinschten Form en. 
In  A nw endung kom m t m eistens hochw ertiger 
S.M .-Stahl.

G ruppe 3 benótig t R ohlinge, die im G esenk geschm iedet 
w erden miissen und somit nur in groBen Stiick- 
zahlen hergeste llt w erden. Ganz besonders hier 
ist die M ateria lfrage sehr diffizil. V erw endet w er
den hauptsachlich E delstahle, die w iederum  w ah
rend und nach dem  Schm ieden besondere w arm e- 
technische B ehandlungen durchm achen miissen. 

H ierzu ist der Schm iede eine ganz erstk lassige H artere i an- 
geg liedert, in der die R ohlinge je nach E rfo rdern is gegliiht, 
vergiitet, zem entiert und g eharte t w erden.

Die
Damplziegel-Werke

S t o l z e n h a g e n - K r a t z w i e k ,  w urden im Jah re  1. 8 8 9 
von H errn  G u s t a v  L i n d k e  g e g r i i n d e t .  Im  Jah re  
1922 tra t insofern  eine A enderung ein, ais die Sóhne mit in 
das G eschaft eintraten, das durchaus eine le istungsfahige und 
den m odernen A nforderungen  entsprechende F irm a ist.

D ie F irm a hat in ihrem  B etrieb M a u e r s t  e i n e ,  
D a c h z i e g e l ,  F l i e s e n ,  P f a l z s t e i n e ,  R a d i a l -

F iir die m echanische B earbeitung steht ein M a .s c h i n e n -  
park  zur V erfiigung, der in seiner R eichhaltigkeit und Zweck- 
maBigkeit sicherlich unerreich t unter den pom m erschen 
F irm en sein wird.

Die A rbeiten w erden durchw eg von einem  S tam m  aus- 
gezeichnet geschu lter A rbeiter ausgefiihrt und geleitet von 
routin ierten  M eistern und Ingenieufen. N ur der anstandslose 
e rstk lassige Spezialm aschinenpark , die G ew issenhaftigkeit des 
Personals und der L eitung setzen d ie  F irm a in den 
S tand, den stiindig w achsenden F o rderungen  beziiglich 
absolut genauester A rbeit gerech t zu w erden und dennoch 
zu P reisen  zu liefern, die vom K unden ais nicht zu hoch 
gestellt em pfunden w erden; denn parallel zur Fortgeschritten- 
heit des B etriebes arbeiten  die K alkulations- und Offerten- 
biiros.

N ach F ertigstellung  der A rbeitsstiicke w erden diese alle 
trotz dauernder K ontrolle w ahrend der Iie rste llung  nochmals 
in einer H aup tkon tro lle  vereinigt und sorgfaltig  gepriift, erst 
dann gelangen  sie zum V ersand.

N eben  der r einen Fabrikation  w erden in d e r R eparatur 
E inzelw ellen  hergestellt. G eht eine W elle zu Bruch, ob 
D reschm aschinen- oder A utom obilkurbelw ellen, so fertig t diese 
F irm a in w enigen T agen  E rsatz . D as N achschleifen g e s c h i e h t  

innerhalb  24 Stunden. Von dieser A bteilung w erden auch 
iiber W inter die L ager der gelaufigsten  W ellen w i e d e r  
gefiillt.

In  der 3. A b t e i l u n g  — L a g e r  — w erden vor- 
w iegend kom plette  K ugellager fiir D reschm aschinenw ellen 
hergestellt. D ie L ager sind von der F irm a selbst konstru iert 
und konnen ais Schiittel- oder R u tte llager V erw endung finden. 
Die Laufsystem e sind doppelreih ig  und pendelnd und reichen 
aus fiir hóchste B eanspruchungen. Ih re  A nw endung bringt 
w egen der geringen  R eibung, der geringen  W artung  und des 
geringen  VerschleiBes tro tz des etw as hóheren P reises g e" 
geniiber G rauguB lager stets V orteile. A ber auch in GraU' 
guB lagern un terhalt die F irm a ste ts ein reichhaltiges Lage^ 
fiir alle D reschm aschinensystem e, ob Lanz, F lóther, Marshall 
und andere.

Gusfav Łindhe & Co.,
s t e i n e sow ie F o r m s t e i n e  a l l e r  A r t .  E in Bewei^ 
dafiir, wie sich die F irm a entw ickelt hat, d iirfte der sein, 
daB d e r U m satz von 2 M illionen Z iegel im Laufe d e r Jahre 
auf 10 M illionen Ziegel gestiegen  ist. Ih re  S p e z i a 1 i 1  ̂
hat die F irm a in V e r b l e n d s t e i n e n  und verfiigt iibc 
ein eigenes BahnanschluBgleis.

Alfred Nenfwldi.
Die F irm a w urde von Alfred N entw ich mit einem Socius 

zusam m en am  1. Juli 1911 gegriindet und im  Juli 1919 von; 
diesem  allein  iibernom m en. Aus k leinsten  A nfangen heraus 
ist es gelungen, die U m satze von J a h r  zu Ja h r  zu steigern; 
so daB die F irm a heute zu den  fiihrenden d e r Kolonial- 
w arenbranche in  S tettin  zahlt. N eben dem  W arengroB handel 
ist eine G roB-D estillation und L ikórfabrik  eingerichtet. D ieses

G eschaft hat sich ebenfalls von Ja h r  zu Ja h r  v e r g r ó f i e r  
konnen. D ie Q ualitaten sam tlicher L i k ó r e ,  W e i n b r a n d e  e t c _ 
erfreuen  sich uberall groB er B eliebtheit und sind un ter de 
Schutzm arke ,,G reifenschloB “ geschiitzt.

Im  allgem einen diirfte zu sagen sein, daB d e r Betrieb 
bestens, neuzeitig  und m odern eingerichtet ist.

Die Panela-
D er teu re  P reis und die Seltenheit von m anchen E delr 

furn ieren  hat die V eranlassung gegeben, un ter jahrelangen , 
kostsp ieligen  V ersuchen das P a n e l a - - V  e r f a h r e n  zu 
entw ickeln. D ieses iibertrag t eine H olzm aser bis ins k leinste 
na tu rge treu  auf andere  F lachen und kann  sie beliebig ver- 
vielfaltigen.

D ieser k iinstlerische E rfo łg  erhóht sich in seiner uniiber- 
sehbaren  T ragw eite  durch die innige V erbindung des kiinst- 
lichen M asergebildes mit der m eist aus S perrho lz  b e -  
s tehenden  U nterlage. D ie aus besonderer M asse gebildete 
Schicht, die die M aserkopie aufnim m t, kann  sich nicht von 
der H olzun terlage  lósen wie das herkóm m liche E delfurnier. 
E s w irft sich nicht und zieht keine Blasen, vertrag t W asser 
besser ais rohes H olz und kann  sogar m ehrfach b lank ge- 
schliffen w erden, wenn es durch B eschadigung (wie an 
M óbeln oder T ischplatten) unansehnlich gew orden  ist.

Mit zusam m engesetzten  kleinen E delm aserkop ien  ge- 
lang t m an zum  G roBflachenfurnier, das fiir einheitliche E in- 
k leidung ganzer W andę und M óbelflachen ausreicht. W ir

Furnierung.
begegnen  also R aum en mit T o talausstattung  in P a l i s a n d e ^  

E benholz, T u ja  usw . von iiberw altigender, nie g e s e h e n  
G roB artigkeiten und von AusmaBen, wie sie mit den u 
spriinglichen F urn ierm ethoden  nie herste llbar waren.

D ie ak u ra te  W iedergabe der H olzein legekunst, d e r  
tarsienarbeit, wie iiberhaupt aller D ekorationen  b e l i e b i g  ^ 
A rt iiberrascht die K enner, die in d e r R eklam e diesen ** 5 
ausgiebig  benutzen. P lakate , Schutzm arken, N am ensziige u 
derg leichen  lassen sich auB erordentlich schon in war m e .  
Ilo lz to n  w iedergeben. D ie gesam te Schaufensteraufm achu & 
d iirfte von dem  Pancla-V erfahren  stark  beeinfluBt werde^^ 
W eiter sind P anela-F urn ie re  in der Schiffs-InnenausstatW 1.^ 
dem  Salzw asserdunst gegeniiber ganz anders w i d e r s t a n d s f a  o  
ais N aturfurnier.

In  der V erpackungsindustrie  w achst das V erlangen 2. 
Z igarrenk isten  oder auch biegsam e L uxuspackungen von  ̂
fiims usw. in  jew eiliger K opierung von E d e l h o l z m a s e r u n ^  , 
verfeinern. D enn eine ansprechende H iille steigert die 
lust m ehr ais eine niichterne Packung.



15. Juli 1929 O S T S E E - H A N D E L 45

KURBELWELLENFABRIK
in Greifenhagen.S. 

rohe -  gedrehfe -  geschlfffene

KURBELWELLEN
g r o is e  L a g e r b e itó n d e

1

Aułomobilwellen nachscĥiJenneu! 
= = = = = a c |% ^ = f ;f c l r

Lager und Lagerschalen
J T

Ul

Kugellager
fu r

KURBELWELLEN

Ziegel- und DrainrOhrenwerke I
KUUzow i

Frhr. H ein rich  v . S e c k e n d o r ff  i
Fernruf: S targard  i. Pom . Nr. 21 —  P o s t-u n d  B ah n station  K liitzow  K

jjj T elegra  m m -A dresse: Z iegelw erk e K liitzow  d)

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

Spezialitat: ji

Drainrdhren mit glati gepuizfen Stof;- |  
UMien von 4 bis 31 cm l. W. |

s e i l  1 8  8 4
f Q h r e n d in 
Qualitatsdruck

Verlangen Sie Muster 
und Kostenanschlage

J. Goldfarb
TABAK F AB R IK EN

STARGARD
in  P o m m e r n

G E G R O N D E T  1 8 3 9

1 D .R .W .2 r . |

KAUTABAKE 
RAUCHTABAKE 

'SCHNUPFTABAK

8

Wilhelm Vordemfelde
STETTIN

Herren- und Burschen-liieider Fabrih 

Sonderabieilung:
A n f e r t i g u n g  a u s  e in g e s a n d te n  S to ffen .

Unsere Erzcuijnissc
Sedina-Fafóseifen

Stolpa-Kernseife
Eska-Feinseife

Benzit-Seife
Kronen- u. Baumkerzen

śeniefien den dcnKbar besfen Ruf.

Stettiner Kerzen- und Seifen-Fahrik.
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D as von der P a n e 1 a - A ktiengesellschaft Sw inem iinde 
ausgeiib te  V erfahren  zeichnet sich durch auffalLend giinstige 
P reisgesta ltung  aus, so daB davon in dekora tiver H insicht 
a llen thalben  entscheidende U m w alzungen zu erw arten  sind. 
D enn die serienm aBige H erstellung  von beispielsw eise H un- 
derten  von gleich schonen T ischplatten  xoder von dekorierten  
Z im m ertiiren stellt *sich nicht teu rer ais ihre seitherigej 
schm ucklose A ufm achung, so daB breiten  V olksm assen eine 
neue K unst zuganglich und der G eschm ack veredelt wird. 
D as bezieht sich auf alle S orten  von Gem alden, Landschaften, 
Blum en, Portra ts , sow ie die m annigfachsten Phantasiegebilde. 
YVertvolle O riginale bedeutender K iinstler, die nur in einem 
oder m ehreren  E xem plaren  vorhanden w aren, w erden nun

der A llgem einheit zuganglich gem acht. U nd alte M o s a i k -  
arbeiten  friiherer Jah rhunderfe  geben  unerschópfliche M u s t e r  
fiir die heu tige R aum ausgestaltung.

Die K iinstler der A rchitektur, der Plastik, der Zeichen- 
technik, H olzschnitzerei und all der dazu gehórenden  Zweige 
w erden ein dankbares F eld  der B etatigung finden.

D arin  ab er lieg t die aufsehęnerregende W irtschafts- 
bedeutung  des Panela-V erfahrens, daB es auch dem  gew óhn- 
lichen S terblichen eine bisher unerschw ingliche S c h ó n h e i t  
zu bieten verm ag. In einem  m aterialistischen Z eitalter in 
solcher F orm  auf ein Volk veredelnd zu wirken, ist aber 
nicht die schlechteste A ufgabe einer neuen Technik.

Namnasciiinen- und Fahrradcr-Fahrihafion.
Eine bedeutende Rolle in der S tettiner Industrie spielt 

die N ahm aschinen- und F ah rrad e r-F ab rik  Bernh. S toew er 
A ktiengesellschaft, die ais zw eitiilteste N ahm aschinenfabrik  
D eutschlands auf ein einundsiebzigjahriges B estehen zuriick- 
blicken kann. Ih r B egriinder B ernhard  S toew er sen. hat 
das W erk in zaher ausdauernder A rbeit aus kleinen A nfangen 
im Laufe der Jah re  in stetig aufste igender Linie entw ickelt.

auf den M arkt und haben sich in ihrer B ranche ebenso wie 
die N ahm aschinen bald eine fiihrende S tellung erobert.

Mit der dauernden  V ergróB erung der W erksan lagen  und 
der V ervollkom m nung ih rer P roduk te  ging H and  in H and 
ein Ausbau der V erkaufsorganisation , die ihre F iihler erfolg- 
reich in alle E rd teile  streckt. In rich tiger E rkenn tn is der 
Lage in der H andels- und jndustriestad t S tettin  —- dem  l o r

N achdem  zunachst nur N ahm aschinen hergestellt w orden 
w aren, w urde im Ja h re  1893 auch die F abrikation  von 
F ah rrad e rn  aufgenom m en. E nde der neunziger Jah re  w urde 
fiir die im Ja h re  1895 inzw ischen in eine A ktiengesellschaft 
um gew andelte  F abrik  ein w eiteres groBes A rbeitsgebiet durch 
die A ufnahm e der F abrikation  von Schreibm aschinen er- 
schlossen. D ie ersten  S toew er-Schreibm aschinen kam en 1901

der O stsee — h a t  m an sich die P flege des E x p o r t g e s c h a f t e s  
besonders angelegen  sein lassen. H eu te  versorgt die Bernh. 
S toew er A.G. die M arkte der ganzen W eit. Sie verdankt (dies 
auBer ih rer geographisch  g iinstigen Lage nicht zuletzt dei 
ers tk lassigen  Q ualitatsarbeit i h r e r  Produk te  (der S t o e w e r  
N ahm aschinen, F ah rrad e r und Schreibm aschinen), an denen 
heu te  m ehr ais 1000 A rbeiter und A ngestellte beschaftig* 
w erden.

ParkefliabriK Greifenhagen G. m. b. H.
in G reifenhagen a. O der w urde 1910 erbaut.

. D urch L ieferung besonderer Q ualitaten konnte  die F ab ri
k ation  bei reger N achfrage von Ja h r  zu J a h r  geste igert 
w erden.

N ach dem  K riege w urde die L eistungsfahigkeit des 
U nternehm ens durch m oderne T rockenanlagen , neueste Ma- 
schinen, durch bandm aB ige B efórderung im A rbeitsgang we- 
sentlich verbessert.

Die geograph ische  Lage gesta tte t dem  U nternehm en, 
R ohm ateria lien  auf dem  Schienenw ege wie zu W asser giinstig 
hereinzunehm en. D as g leiche gilt bei der V erfrachtung nach 
allen T eilen des D eutschen  Reiches.

Auch zum Im port von R ohm aterialien  von auBer- 
deutschen L andern, wie zum E x p o rt kann d ie  L age d eS 
U nternehm ens ais auB ergew óhnlich bevorzugt a n g e s p r o c h e n  

w erden.
D as W erk hat eigenen GleisanschluB und eigenen 

H afen  an  der O stoder. ,
Die F ab rikation  umfaBt jahrlich etw a 100000 qm un<- 

konnte bei geste igertem  B edarf mit dem  vorhandenen Ma'  
sch inenpark  und T rockenan lagen  ohne w eiteres auf daS 
D oppelte  erhoht w erden.

In dem  W erk w erden auBer S tabfuBbóden v e r s c h i c '  
dener Q ualitaten und U olzarten  — E iche, Buche, E sche un 
A horn — auch feinstes T afe lp ark e tt hergestellt.-

Franz Pilz Nadii.
Die F irm a F ranz Pilz Nachf., Inh. H erm ann W ism ann, 

w urde im  Ja h re  1886 gegriindet und beschaftig t ca. 250 A r
beiter und 100 H eim arbeiter.

Sie be tre ib t ais Specialitat die S tuh lfabrikation  und ist 
die g r o f i t e  S t u h l f a b r i k  D e u t s c h l a n d s .  Ganz b e 
sonders w ird die G roB -Fabrikation von R ohr- und besonders 
L ederstuh len  betrieben.

B eliefert wird in der H auptsache ganz D eutschlan - 
sowie auch teilw eise das Ausland. M an kann  wohl mit R ęc||.  
sagen, daB es keinen O rt in D eutschland gibt, wohin nicn 
Stiihle der F irm a F ranz Pilz Nachf. geliefert w erden.

Die B elieferung erfo lg t nur an  W iederverkaufer, nich1 
darekt an  Private.
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Stargard i. fcm .
Deutschlands grofite Spezialfabrik fur 
handgeschm iedete Bestecke

„glatt moderner Ausfiihrung.“

fahnennacel

Alfred Nenfwich
S te t t in ,  G r .  L asćad ie  68

W aren= u. H e r in g = G ro f th a n d lu n g  
Damp£=, Ka££ee= 
u n d  G e£reide=G rofiros£erei 
Grofi=Des£illaf:ion u. L ik o rfa b r ik

T e l e £ o n « 5 a m m e l * N r .  354 51

ęesećjlidh ęesdiii£jte Handarbeić, Schuć̂ enkef Ce
Schwedisches Hofmusćer

Pelisch & 'Kirchh.eim
T re p ć o w  a. d . R e g a  /  G e g ru n d e £  1873

Ho£lie£eranćen seiner Majes£ać des Konięs von Schweden.
M a s s iv e  f u g e n lo s e  S e rv ie ć ć e n b a n d e r ,  m a s s iv e  s i lb e r n e  
F a h n e n n a g e l ,  S d h u ćse n o rd en , S c h u f je n sc b ild e r , S c h u f je n -  

keć£en , F a h n e n ć r a g e r s c h i ld e r  in  g ro f ie r  A u s w a h l .
Yerkauf an Priva£e erfolet nicht.
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Die sagewerhe Julius Sdiaeier,
A ktiengesellschaft in G reifenhagen, sind hervorgegangen  aus 
dem  im  Ja h re  1891 von H errn  Julius S chaefer begriindeten  
Sagew erk . In  w enigen Jah rzeh n ten  ist aus einer beschei- 
denen Schneidem iible ein respek tab les U nternehm en gew or- 
den. H eu te  a rbe iten  do rt 6 V ołlgatter-, 3 H orizontalgattert-,
3 Fourniersagen-, D oppelbesaum kreissage-, T rennkreissiige- 
neben einer A nzahl B andsagen-, K reissagen-, D icktenhobel- 
m aschinen bei einer L eistung von ca. 300 PS. der K raft- 
zentrale. A usgeriistet sind die W erke w eiterhin mit leistungs- 
fiihigen H olz trockenanlagen  und H olzdam pfeinrichtungen.

D as W erk hat GleisanschluB und eigenen H afen am  
Schiffahrtsw eg S te ttin—Berlin. D ie W assertiefe der Ost- 
oder, sow ie D unkelsee — am  le tz te ren  liegt das U n ter-

D ie F irm a

nehm en — g esta tte t selbst M otorseglern  von See her mit 
legbaren  M asten den  Zugang.

U m geschlagen und geschnitten  w erden je J a h r  bis zu 
40 000 fm, und es ist natiirlich, daB fur solche M engen- 
leistungen  eine A nzahl leistungsfahiger V erladeanlagen, Lade- 
briicken und K rane — an AnschluBgleis und H afen  vor- 
handen sind. V erarbeitet w erden sam tliche heim ische H art- 
und W 'eichhólzer, und neben Schnittm ateria l umfaBt die 
F abrikation  auch die L ieferung von R am m pfahlen  und Spund- 
wiinden.

Die GroBe des A reals beziffert sich auf ca. 100 M orgen, 
der gróB te 1'eil des G rundstiicks wird ausschlieBlich im 
L orenbetrieb  bedient, und etw a 5000 m Gleis und 2000 m 
P flasterstraB en verm itteln  den inneren  Y erkehr des W erkes.

Pommersdie Cementwaren-Indusirie Schroeder & Pifrement, Gollnow,
konnte  am 1. April dieses Jah re s  auf ein 25 jahriges Be- 
stehen zuriickblicken. Aus k leinen A nfangen entw ickelte sich 
das U n ternehm en zu seiner heu tigen  GroBe, so daB es jetzt 
w eit iiber die G renzen Pom m erns hinaus ais le istungsfahiges 
W erk dieser B ranche bekannt ist.

D er H aup tfab rikationszw eig  ist die H erste liung  von 
D achsteinen ; die g u te  Q ualitat der W are und das im m er 
sehr groB e L ager begriindeten  den R uf d e r F irm a ais gróBtes 
D achsteinw erk  der Provinz Pom m ern. V or dem  K riege be- 
faBte sich das U nternehm en auch mit der H ersteliung  von 
Z em entm auersteinen, w elche hauptsachlich  fiir R entenguts- 
siedlungen verw andt und an  O rt und S telle hergeste llt 
w urden. D ie T agesproduk tion  hierin  belief sich auf 50 000 
bis 60 000 Stiick.

N ach dem  K riege w urde die H ersteliung  d e r beriihm ten 
Schw endilato r-E rzeugnisse , P aten te  d e r F irm a Joseph  
Schw end & Cie., B aden-B aden, mit aufgenom m en, hierin  
besitzt d ie F irm a das alleinige H erste llungsrech t fiir ganz 
N orddeutschland. D ie Schornsteinaufsatze dieses System s,

w elche m an heu te  schon iiberall finden kann, haben eine 
hervo rragende  Z ugw irkung, und auch die Schornsteinreini- 
gungstiiren  und O fenrohr-E insatzsteine sind ih rer V o r z i i g e  
w egen in  B aukreisen  allgem ein beliebt.

V or 2 Jah ren  b rach te  die F irm a eine neue K largrube 
heraus, die u n te r dem  N am en „Z w eikam m er-K largrubc 
P om m ern" auf dem  B aum ark t eingefiihrt w urde. D er nied- 
rige Preis und d ie  einw andfreie K larung d e r A bw asser 
durch die G rube haben  ih re  E infiihrung bei vielen Behórden, 
P rivatbau ten  und Industrieun ternehm ungen  erm óglicht.

Zu erw ahnen  ist noch die Fabrikation  von Aschkasten 
aus E isenbeton  in verschiedenen GroBen, die auch erst in 
neuerer Zeit begonnen  w urde; dank  ih re r S tabilitat herrscht 
heu te  ab e r schon groBe N achfrage, besonders aus Siedlungs- 
kreisen, nach diesen transportab len  K asten. E in  grofies 
R oh rlager a ller gangbaren  D im ensionen wird ebenfalls von 
der F irm a unterhalten , auch Z em entschrittp latten , Bord- 
schw ellen und F liesen sind stets in groB er M enge vorratig, 
um im m er gute, abge lagerte  W are liefern  zu kónnen.

Die pommersdie Silberindusirie.
Im  Jah re  1873 griindete  der K aufm ann A ugust Felisch 

in T rep tow  a. R. eine S ilberbesteckw arenfabrik  un ter ganz 
bescheidenen  A nfangen. E r wuBte sich bald  einen gróB eren 
K undenkreis zu verschaffen, so daB schon nach 10 Jahren , 
im  Jah re  1883, die U ebersiedelung  in gróB ere Fabrik raum e 
erforderlich  w urde. L eider verstarb  der k luge und um sichtige 
G riinder dieses B etriebes schon im Jah re  1894, und seine 
beiden Sóhne Johs. und Paul Felisch, le tz te re r nach griind- 
licher p rak tischer D urchb ildung ,. iibernahm en den B etrieb.

O bgleich noch in dem  sehr jugendlichen A lter von 22 
bzw. 20 Jah ren , verstanden  beide das E rb e  ihres Y aters 
w eiter auszubauen, g liederten  der Fabrikation  von B estecken 
eine G ravierabteilung an, nachdem  der jiingere Inhaber, Paul 
Felisch, noch nach dem  T ode seines V aters d ie G ravier- 
kunst e rs t selber erlern t hatte.

In  d ieser G ravierabteilung w urde dann  noch die  F ab ri
kation  von F ahnennageln , Schiitzenorden und Schiitzenkónigs- 
k e tten  aufgenom m en, und auch diese A rtikel erfreu ten  sich 
bald groB er B eliebtheit.

D er B etrieb ist heu te  die gróBte Spezialfabrik  D eutsch- 
lands fu r handgeschm iedete  B estecke und zahlt fast alle 
einschlagigen G eschafte, U hrm acher und Juw eliere, ganz 
N orddeutschlands, von der russischen bis zur danischen wie 
hollandischen G renze zu seinen Kunden und erfreu t sich des 
gróBten A nsehens.

Im  Jah re  1887 w urde d e r  G riinder H oflieferan t des 
dam aligen K ronprinzen von Schw eden. N ach der T h r o n -  
besteigung  lieB d e r einstm alige K ronprinz durch sein H of' 
m arschallam t den je tzigen Inhabern  die W iirde eines H of' 
lieferan ten  S. M. des K ónigs von Schw eden an tragen , welche 
d ieselben annahm en.

D er B etrieb ist auch nach dem  K riege bis auf den 
heu tigen  T ag  so gu t beschaftig t gew esen, daB w eder A*' 
beitseinstellung noch E inschrankung  erforderlich  w urde un 
b isher noch kein A rbeiter die A rbeitslosenunterstiitzung 111 
A nspruch nehm en brauchte.

Die oeliabrik Paul Julius Siahlberg, Sieiiin,
fiihrt ihre G riindung auf eine im Ja h re  1841 in S tettin  er- 
rich tete  R i i b ó l f a b r i k  zuriick. Im  Ja h re  1855 w urde 
d iese durch bedeutende E rw eite rungen  und V erbesserungen 
des m aschinellen B etriebes auf eine T agesle istung  von 40 
tons gebrach t. D as W erk  g ing im  Ja h re  1876 in den Besitz 
des K aufm anns H erm ann  D ekkert senior iiber, mit dessen 
E rb en  K o m m e r z i e n r a t  P a u l  J u l i u s  S t a h  1 b e r g  
den B etrieb un ter der Firm a „ O e l m i i h l e  S t a h l  b e r g "  
seit 1897 gem einsam  w eiterfiihrte. Auf seinen W unsch trat 
sein E n k e l W alter S tah lberg  dem  mit den  D e k k e rt’schen 
E rb en  geschlossenen V ertrage bei und iibernahm  nach dem  
A bleben seines G roBvaters im Ja h re  1898 dessen R echte allein. 
Zu diesem  Z eitpunkte  w urde auch H erm ann D ek k ert junior 
T eilhaber der F irm a, w elche er bis zum  Jah re  1910 seine 
A rbeitskraft w idm ete. N ach seinem  A usscheiden w urde W al
te r S tah lberg  a lle in ig e r- Inhaber der F irm a, die im Jah re  
1917 in „P au l Ju lius S tah lb e rg 11 um benannt w urde, um  die

urspriingliche, im Ja h re  1841 begriindete  F irm a des Kotn 
m erzienrats Paul Ju lius S tah lberg  zu erhalten. ,

U n ter der gem einschaftlichen L eitung von W alter Stan 
berg  und H erm ann D ekkert junior w urde 1898 zu w e s e n 
l i c h , e n  N e u b a u t e n  u n d  V e r b e s s e r u n g e n  
F a b r i k a n l a g e n  geschritten , mit dem  Ziele, die Le^ 
stungsfah igkeit des W erkes auch hinsichtlich der Qualit‘1̂  
der F ab rika te  im m er w eiter zu steigern . E ine 
brechung  d ieser A rbeiten trat allerd ings ein, ais im 
vem ber 1898 eine F euersb runst einen groB en Teil der 
biiude und m aschinellen A nlagen einascherte. D e r W iedei 
aufbau w urde mit gróB ter B eschleunigung nach neuen Piane 
ausgefiihrt, w elche eine T a g e s l e i s t u n g  v o n  6 5  t ° fl , 
R a p s s a a t  vorsahen. D er B etrieb beschrr.nkte sich 
auf die H erste liung  von Riiból. A ber schon im Jah re  1J ^ 
w urde erneut zu um fangreichen N euanlagen  geschritten  nn 
die H ersteliung  von Leinól und Leinólfirnis aufgenom m e  ̂
von vornherein mit einer T agesle istung  von 120 tons. D ies



E rw eiterung m achte einen Ausbau der T ranspo rtan lagen  un- 
abweislich. E s w urde deshalb ein K a n a ł  gebaut, um die 
Fabrik mit dem  offenen O derstrom  zu verbinden. E r ist 750 
M eter lang und fiihrt in seiner ganzen  A usdehnung durch 
eigenes Gelande.

Im  Jah re  1911 w urden w iederum  b e d e u t e n d e  E r -  
' y e i t e r u n g e n  vorgenom m en. Sie bestanden  haup tsach
lich in dem  Bau einer E x t r a k t i o n s a n l a g e  auf dem  
am H afen gelegenen  G elande und einer R a f f i n e r i e  fur 
die Ile rs te llung  feinster Speiseole in dem  oberen  T eile der 
Fabrik. Die E x trak tio n  ist e ingerichtet, fiir die V erarbeitung 
von Palm kernen, Soyabohnen und derg leichen; die urspriing- 
Hch vorgesehene T a g e s l e i s t u n g  von 50 tons ist neuer- 
dings durch V ergrofierung der A nlagen vervierfacht worden.

D urch diese E rw eite rungen  ist die L e i s t u n g s 
f a h i g k e i t  der F abrik  auf 105 000 tons jahrlich erhoht 
Worden.

D ie E n t w i c k l u n g  d e s  U n t e r n e h m e n s  kann  
an fo lgenden Zahlen gem essen w erden:

1855: Jahresle istungsfah igkeit 12 000 tons O elsaaten 
1900: „ 16 000 „
1904: „ 45 000 „
1911: „ 60 000 „
1924: 75 000 „
1926: „ 105 000 „
N ach dem  heutigen  S tande des A usbaues stellt das 

W erk f o l g e n d e  O e l e  in garan tie rt re iner Q ualitat nach 
den neue sten, erp rob ten  V erfahren her: Leinól, Leinolfirnis, 
Spezialleinól fiir die L ackfabrikation , Soyaót* (roh, fiir die 
Seifenfabrikation), Soyaól (roh, extrahell, geeignet fiir die 
Ile rste llung  hellster Seifen), Soya-Speiseol (Tafelól).

F erner w erden die bei der H erstellung  vorstehender 
Oele anfallenden K raftfu tte rm itte l: L einkuchen, L einkuchen- 
mehl, Soyaschrot, M arkę „M onopol", alles in garan tiert 
reiner Q ualitat geliefert.

Aelteste
Zucker-

Raffinerie
Deutschlands

Jahrliche  
Verarbeitung: 

Drei M illionen 
Ztr. Rohzucker

Wfirfelraiiinade
in Pakcfen und Kisien 

Brolraffinade in Hiiten 
gemahlene Brofraffinaden 
Puderraffinade, Casforrafiinadc 
Melis, lirisiailzudter, Melasse

£ucherveririeli§gesellsdiatt 
der BaHisdien 

Rflbenzudferiabriken
G. m . b. H . zu  B er lin

Werh Stettin

♦

Roh- 
Wolifilz- 
ffilz- 
UnlerlagS’ 
linoleum< 
Sdirenz- 
Sdirenz> 
PacK-
Tiiien-

Pappe

papier
Stettiner Papier- 
und Pappenfabrik

vorm. SdirOdier & Rabbow
Aktiengesellschaft

Ecuis /Dindenhery
Fabrik der Vereinigte Dachpappen-Fabriken Aktiengesellschaft

STETTIN, Altdammer Stra(3e 5 — Tel. Sammel-Nr. 353 56

A s p h a l t - D a c h p a p p e n ,  t e e r f r e i e  D a c h p a p p e n  g r a u  u n d  f a r b i g ,  
d e s t i i i i e r t e  T e e r e ,  C a r b o l i n e u m ,  K i e n t e e r e ,  C a r b o l i n e u m  f a r b i g ,  
T o n r o h r -  u n d  P f i a s t e r k i t t  e t c .  

^ p e z i a l g e s c h a f t  f u r  P a p p d e c k u n g e n ,  I s o l i e r u n g e n  u n d  A s p h a l t i e r u n g e n .
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Die HolzverKohlungsiiidiisirie Im Wirfsdiaitsbezfrh Sleffin.
Die chem ische V erkohlungsindustrie  w ird im  W irtschafts- 

bezirk S tettin  durch das W erk G reifenhagen d e r F irm a 
V ercin fiir chem ische Industrie  A ktiengesellschaft, F ra n k 
fu rt a. M., rep rasen tiert. D iese G esellschaft be tre ib t in 
D eutsch land  zur Zeit 7 V erkohlungen und 3 chem ische F a 
briken. —

Die V erkohlung G reifenhagen w urde im Ja h re  1910 
errich tet, im H inblick auf die fiir Y erkohlungszw ecke gut 
geeigne ten  B estiinde an Buche und B irke. G leichzeitig nahm  
die L eitung darauf B edacht, einen g iinstigen S tandort fiir 
den V ersand der P roduk tion  zu finden. In diesem  Sinne ist 
G reifenhagen  sehr vorteilhaft an der R eglitz  (N ebenarm  der 
O der; gelegen.

Die P ro d u k te  der V erkohlung sind zum T eil I la lb - 
fab rikate , zum Teil Fertig fab rikate . — D er G r a u k a l k  wird 
in der R egel in die R ek tifikationsanstalten  in W estfalen  und 
am  R hein  verschickt, um  dort w eiterverarbeite t zu w erden.

In le tz te r Zeit sind auch gróB ere M engen nach U ebersee ex- 
po rtiert w orden. D er H o l z g e i s t  geh t restlos an  die Rekti- 
fikationsanstalt. Die H o l z k o h l e  wird in ers ter Linie im 
S te ttiner Bezirk, fe rner im  H in terland  und am  B erliner Platz 
un tergebrach t. K leinere M engen gehen  nach E ngland. Der 
H o l  z t e ' e r  findet A bsatz im S te ttiner B ezirk und der 
w eiteren  U m gebung.

O bw ohl die E rzeugung  des W erkes G reifenhagen zum 
T eil d irek t, zum T eil nach W eiterverarbeitung  in die g a n z e  
W elt h inausgeht, ist das Schicksal der F abrik  a u f  das e n g s t e  
mit dem  W ohlergehen  des W irtschaftsbezirkes von Stettin 
verkniipft, sow oh l  w egen der A bhangigkeit im R o h s to f f '  
Bezuge, ais a u c h  w egen der bedeutenden  A b s a t z m ó g l i c h k e i t e n  
in der U m gebung. E ine n o tw e n d ig e  B edingung fiir d ie Er- 
haltung des W erkes ist ein A bbau der S teuern  und eine Sen- 
kung der G iitertarife, sobald dies die finanzielle Lage des 
Reiches erlaubt.

HcrrenhleidcrfabriH Wilhelm Yordemielde.
Zu den gróBten und fiihrenden  F ab riken  der Beklei- 

dungsindustrie S tettins gehórt die F irm a 
Wilhelm Vordemfelde, 

friiher G raf & T euchert, geg riindet 1894. Inhaber der F irm a 
ist H err W ilhelm  V ordem felde.

D ie F irm a G raf & T euchert betrieb  friiher nur die An- 
fertigung  aus eingesandten  Stoffen ais G roBbetrieb. H err 
V ordem felde erw eiterte  nach U ebernahm e im Ja h re  1916 
den G eschaftsum fang dadu rch  erheblich, daB er d ie F ab rik a
tion von B ekleidungsstiicken aus eigenen Stoffen in gróBtem  
Stile ang liederte .

D er G rundsatz, das beste F ab rik a t des S tettiner P latzes 
in B ezug auf ers tk lassige A usstattung, beste A rbeit und 
elegan te  PaBform  zu m óglichst billigen Preisen zu liefern,

brach te  d ie F irm a V ordem felde bald mit an die Spitze der 
S tettiner H errenk le ider-F abriken . Ih r K undenkreis e r s t r e c k t  

sich iiber ganz D eutschland und Skandinavien.
D urch die bedeutende U m satzsteigerung  w urden d?e 

b isherigen  G eschaftsraum e zu klein. D eshalb errichtet d ie 
F irm a T urnerstraB e 20/21 jetzt ein m odernes Fabrikgebaude, 
w elches zum H erbst d ieses Jah re s  bezogen  w erden soli.

E in  besonderes A ugenm erk leg te  die F irm a V ordem felde 
stets auf d ie O rganisation  des B etriebes und auf die VervoU' 
kom m nung der F abrikationsm ethoden . D ie besten  E rrungen ' 
schaften  der T e c h n i k  auf dem  G ebiete der S p e z i a l m a s c h i n e n  

und der M otorisierung w urden von ihr in B etrieb genommen- 
D adurch ste igerte  sie ih ren  B etrieb zur gróB ten Leistung®' 
fiihigkeit und erreichte g leichzeitig  eine w eitere V erbesserung 
der Giite ihrer P rodukte.

Sfefiins §lahl$kelefibaufen.
Die ersten  S tah lskele ttbau ten  w urden bereits vor Jah r-  Aus ganz anderen  E rw agungen  kam  m an nun vor

zehnten in Form  von W o lk en k ra tzern  in A m erika hergestellt, einigen Jah ren  auch in D eutschland zur A nw endung 
und zw ar aus dem B estreben  heraus, un ter m óglichster E r- S tahlskelett-B auw eise. H ier handelt es sieli nicht um 1

Neubau des Postlagergebaudes in Stettin.

sparnis an  teurern B auland, also auf k leinster Grundflfiche, 
B auten  von gróBtmóglichstem. Fassungsraum  zu errichten. 
D abei spielt die H óhe der eigentlichen B aukosten keine aus- 
sch laggebende Rolle.

sparung  von K osten an B augrund, sondern darum , 4^eI1- 
w eitgehendste  A usnutzung der spezifischen M ateria l-E 1̂  ^  
tum lichkeiten  die eigentlichen B aukosten móglichst he 
zudriicken.

d1
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V on den zur Zeit in D eutschland im G ange befindlichen 
Bauten d ieser Art gehóren  der in S tettin  soeben in d e r Mon- 
tage fertiggeste llte  N eubau des P ostlagergebaudes in d e r 
Pólitzer S traBe und der noch in d e r M ontage begriffene (Neu
bau d e r B erufs- und K unstgew erbe-S chule  am  G riinhofer 
M arkt zu den bedeu tendsten  ih re r Art. H andelt es sich doch 
bei jedem  d ieser B auten  um  fast 1400 to K onstruk tipns- 
gewicht, von dessen U m fang m an einen Begriff bekom m t,

da er iiber eine ganze R eihe b esonderer V orziige verfiigt. 
Seine auB erordentliche F estigkeit erm óglicht es, bei def 
G esam tausfiihrung ein verhaltnism aB ig geringes G ew icht zu 
erzielen, w as w iederum  E rsparn isse  an  F und ierungskosten  
erm óglicht. S odann besitzt d e r S tah l w eitgehendste  An- 
passungsfah igkeit an  die versch iedenartigsten  B auaufgaben  
und leichte A enderungsm óglichkeit, wenn diesbeziigliche F o r- 
derungen  auftreten . Ais w esentlicher V orteil ist heryorzu-

Hir besler und billlgsfer Vcrfrefer
isf der „OSTSEE-HANDEL" denn er hommf monaflidi zweimal 
zu Ihren Knnden im In- und Ausland.

Neubau der Berufs- und Kunstgewerbe-Schule.

'^enn m an sich vergegenvv;irtigt, daB zum T ranspo rt der 
^ sen k o n s tru k tio n  eines jeden  fast 1.00 norm ale E isenbahn- 
'vąggons von 15 to T ragverm ógen  erforderlich  sind. Die 
Peiden beigefiig ten  B ilder zeigen die erw ahnten  B auten in 
l l r cm gegenw iirtigen Z ustand  und lassen  die bedeutenden  
^UsniaBe derse lben  erkennen.

Die L ieferung d e r K onstruktion  w ar zur E rzie lung  einer 
SJeichmaBigen B eschaftigung der o rtsansassigen  W erke auf 
niehrere F irm en verteilt. D ie H auptlieferung  und M ontage 
^ffolgte durch  die

Eisenbauanstalt J. GoIInow & Sohn.
^  D as W esen der S tah lskelettbauw eise besteh t darin, die 
'unktion  des T ragens und Raum um schlieBens streng  zu son- 

|.ern, um so die M óglichkeit zu gew innen, fiir beide F unk - 
*onen jew eils den geeigne tsten  B austoff verw enden zu 
^nnen. F iir das eigentliche T rag w erk  ist das E isen  oder, 

'vie wir es heute nennen, d e r S tahl d e r gegebene Baustoff,

ftidterverfriebsgesellschaff der Baliischen 
Werh

Die Z uckervertriebsgese!lschaft der B altischen Riiben- 
Zuckerfabriken, Berlin, laBt in dem  S t e t t i n e r  W erk iiber 

fei Millionen Z en tner R ohzucker veredeln.
Die F ab rikan lagen  der Pom m erschen Provinzial-Zucker- 

Slederei, Stettin , w elche zu diesem  Z w ecke gepach te t sind, 
v>erden im Ja h re  1929, also nach Ablauf der ersten fiinf

heben, daB die E isenkonstruk tion  in gesch lossener W erksta tt 
von eingearbeite ten  S tam m leuten  un te r d auernder A ufsicht 
der B etriebsleitung  auch w ahrend d e r ungiinstigen  Ja h re s - 
zeit, also im W inter, angefertig t w erden kann, w odurch sich 
neben gróB erer S icherheit hinsichtlich einw andfreier Aus- 
fuhrung  gegeniiber anderen  B auw eisen ganz erhebliche Ab- 
kiirzungen  in  d e r A usfiihrungszeit erzielen  lassen . Infolge 
der hohen F estigke it des S tah les ist es fe rn e r móglich, g e 
rade  in den w ertvollen un teren  G eschossen an  Abmessung, 
der S tiitzen zu sparen  und dam it an  nutzbarem ; R aum  zu 
gew innen.

Im  iibrigen besitzen  d ie S tah lskelett-B au ten  w e itg e 
hendste  F euer- und Schallsicherheit und haben  des w eiteren 
noch den V orzug, bei etw aigen  spateren  A bbriichen den 
Stahl w iedergew innen zu lassen.

E s ist nach allem  zweifellos, daB d ieser B auw eise auch 
in D eutsch land  eine groBe Zukunft bevorsteht.

Rttbenzudieriabriken G. m. b. H. zu Berlin 
Sietfin.

P achtjahre, neuzeitlich hergerich tet und zum  gróB ten T eil 
e lektrifizierl. •

D ie S iedereifabrikate  erfreuen  sich uberall d e r gróB ten 
B eliebtheit. D ie H aup tspezialita ten  sind die sogenannten  
H artraffinaden  (W iirfel und B rote), welche einen unbe- 
strittenen  Ruf haben.

D as W erk beschaftig t etw a 1000 A rbeitnehm er.
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W illi JE a ab $
Gcltncu)

fa b r ik  fiir  Jlclzbearbeitung

Grcftfabrikaticn
in

S p e is e z im m e r
und

H e r r e n z im m e r

Heistiłnysfiihiyste Spezi&If&hriJc, dereń Produkte infolge rationeller Ąrheits- 

R o h s to ff  zum  hertistahriJcat in eigenem Betriebe h er gest elfy zu  

niedrigsten Pr eisen in den H a n d e l gehradit werden.

weise von

S&mtliche Erzeugnisse s in d  Lei allen einsdilagigen J\4ó belg es di a tlen an

jedem  O rte erlialtlidi.


