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

T r a n s p o r t v e r 5 i ' t ' e n l n 9 * n

aller Art

Fernsprechert Nr. 37060 Drahtanschriffl: Seeunion

tyjeiteftgehende.
ę Z a h lu n g s -

Ćrleichłerungen
<^Ata(iige
A lo n a is r a ie n

S in g e r  £ a d e n  
u b e r a l i  ,

DEUTSCHE
QUALITATS-ARBEIT

HAUSHALT-
NAHMASCHINEN

in  a ltb eru a h rte r G iiłe

SINGER NAHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT

GesdiM ssfellcn in Pom m ern:
Anklam, PeenstraBe 7 
Barth, Lange StraBe 50 
Belgard (Persante), KarlstraBe 27 
Bergen (Riigen), BahnhofstraBe 52 
Bublitz, PoststraBe 144 
Butów, Lange StraBe 68 
Cammin i. Pom ., WallstraBe 2 
Dem m in, LuisenstraBe 28 
G ollnow i. Pom ., W ollweberstrafie 7 
Greifswald, Lange StraBe 15 
Koslin, BergstraBe 1 
Kolberg, Kaiserplatz 6 
Labes i. Pom ., IlindenburgstraBe 57 
Neustettin, PreuBische StraBe 2 
Politz, BaustraBe 7 
Polzin, BrunnenstraBe 17 
Pyritz, BahnerstraBe 50 
Riigenw alde, Lange StraBe 32 
Schivelbein, Steintorstrafie 24 
Stargard i. Pom ., IIolzmarktstraBe 3 
Stettin, GieBereistraBe 23 
Stettin, Breite StraBe 58 
Stolp i. Pom ., Mittelstrafie 5 

, Stralsund, Apollonienmarkt 7 
Swinem iinde, FarberstraBe 5 
W olgast, W ilhelmstraBe 4
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Allianz und Stuttgarter Verein
Versicherungs-Aktien-G esellschaft 

Filialdirektion Stettin

S am m el-N r. 354 71 Marienplatz 3

J. Gollnow & Sohn
Eisenhoch- und Briickenbau 

EisengroBhandel
Biiro: Prutzstr. 1 

Sam m el-N r. 25111 W erk : Lange Str. 6c

Hagen & Co.
6egr. 1853 

Sam tliche O ele a M aschinen-Bedarf 
Asbest □ Gummi 

21673 Bollwerk 3

Louis Lindenberg
Fabrik der Vereinigte Dachpappenfabriken  

Aktiengesellschaft

Sam m el-Nr. 35356 Altdam m er Str. 5

Erich Mascow
Buchdruckerei und PapiergroBhandlung

37360, 37361 Gr. Lastadie 76

Auskunftei W. Schimmelpfeng

27151 Augustastr. 15/17

StettinerTrager-u.Baueisenges.
m. b. H.

37792, 37793 Holzmarktstr. 7/9

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

Teerdestillation, Asphalterzeugnisse

37731, 37732 Telegr.: Nonnenmuhle

, SInn fiir kiinsilerische Arf 
Llebe zu besler Werkarbell
slnd die Grundlagen  i lir 'a

Ohlydruck ffOĤDRUCK®
Siellin, Kornerslrafie 75a  m

Buch" und Sleindruckerei
Fernruf 27098 THEODOR OHiY 

und 280 92 Buchbinderei • Biirobedari

Dieses Feld ist frei und kostet RM. 12.—

S c h l c s i s c h e  a m p f e r  C c m p a g n i e  * 
‘B e r l i n e r  £  I c y  tl Z U c t i e n g e s e l l s c h a t t

B r e sń- I  a u 6,
Langegasse 17, F ernspr.: 

Sammel-Nr. 52601
B e r l i n  - P lotzensee-  

W esthafen
Fernspr.: IIansa7880-87

C o s e l - H a f e n
Fernspr.: 455

Ham burg 27 B illhafen
Billhafen, Briickenstr. 
F ernruf C. 8, W ilhelm 
7532 - 35. 7865-68 

M agdeburg, ZoIIstr. 2 
Fernspr.: 8435-39 

H a v e l b e r g  
Fernspreclier 111

S t e t t i n ,  K losterstr. 4
F ern sp r.: 37540-43

F i i r s t e n b e r g  a. O.
Fernspr.: 256 

T s c h i c h e r z i g  a. O.
Fernspr.: 1

M a ł t s c h  a. O.
Fernspr.: 126

Zuverlassiger Eildampfer- und Schleppkahn-Yerkehr auf Oder, Elbe, Havel, Spree, Saale.
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( 'ttla$senęgsat» ] 
( ‘S ra n s p c r te  (

25 Seedampfer mit ca. 75 000 Ladetonnen 
10 Schlepper — 17 Leichterfahrzeuge — 5 Personendampfer

| € m ii H  ‘S te tz la ff (
|  Reederei §

Schiffsmakler, Bunkerkohlen, Schlepp- und Personenschiffahrt 
S t c t t i n  u n d .  S w i n e m i i n d c

Konigstor 8 /  Fernsprecher Sammelnummer: S t e t t i n  25371, S w i n e m u n d e  2057
Telegramm-Adresse: Carmen-Stettin.

Emilii.....11111111111..... .
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlllllllilllllllllllHIIIIIIIIlIllillllllllllllllllllllHIIIIIII

INTERNATIONALE HYGIENE-AUSSTELLUNG
DRESDEN OKTOBER 1930

Die Industrie auf der Ausstellung

Allgemeine Korperpflege 
Die Frau in Haushalt und Beruf 

Das Kind 
LeibesUbungen 

Arbeits- und Gewerbehygiene 
Lebensmittel und Landwirtschaft 

Kleidung • Wohnung 
Schadlingsbekampfung und Desinfektion 

Sonderschau„Das Krankenhaus" 
Mustergut 

Musterschulhaus

Prospekte, AuskUnfte und Anmeldungen: GeschSfts- 
stelle Dresden-A. 1, LennćstraBe 3. Fernruf-Sammel- 
Nr. 36186. Drahtanschrift: Internationale Ausstellung

1930 M AI
OKTOBER DRESDEN

INTERNATIONALE HYGIENE-AUSSTELLUNG 
...........................................................................................................................................................
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Schenker & Co. b.,h.
Zweignfederlassung Stettin

SpedUton, ZoUabferflgung, Mim wt  Versidierana
Eigene groGe Lagerraume mit 6leis- und WasseranschluG 
Leichterfahrzeuge - Charterung von Dampf- und Segel-Schiffen

Massengutumschlag

S T E T T I N
Telegramm-Adresse: „Frachtschenker"
Telefon fur Ferngesprache Nr. 206 20 O  D  E  R  I I O  F

Cechoslovakische 
Oder-Schif fahrts-Aktien - Gesellschaft

in B e triebsgem e inscha ft mit der

Ostreederei
Stettin, Lastadie (Hansahaus)

Durchfrachten von der Donau zur 
Oder und Ostsee

Besonders p fleg liche  Behandlung 
des Impor t s  und Expor t s  in die 
Tschechoslovakei,Ungarn,Oesterreich

Massengut- und Stdckgut-N/erkehr auf der 
OderzwischenStettin-Breslau-Oppeln-Cosel



15. September 1929

Wieler«Hardtmann i
Stettin Hamburg

Eigene Lagerhauser und Lagerpiatze 
mit BahnanschluS an seeschifftiefem Wasser 

Eigene gedeckte Hafenschuten

Telegramm-Adresse fur alle drei Hauser 
Warrant.

\
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S te tt in
Das Tor der Oslsee

daber der beguns£ig£e S eeb afen  fu r die 

Tschechoslovakei, Oesterreich, Jugoslavien, 
Ungarn und Rumanien, in sbesondere  im 

Y erkehr mi£ den  O stsee landern .

Modernsfe Umsdilags- und lager 
einriditungen fur Siuds- 

und Massengufcr 
Billige Hafenfariie

E s bećragen beisp ielsw eise  d ie E n tfe rn u n g en  

der Tschechoslovakei an die S ee :

Nach
von

Stettin
von

H am burg
von

G dingen

P rag 493 km 664 km 794 km

B ru n n 607 km 836 km 918 km

W ićkow ifz 551 km 807 km 847 km

Olmu. tz 592 km 820 km 908 km

Eigene Haienbahn, ifiiManlagen, IreibezirK
Yerhauf und Yermiefung von Grundsiuchen 

im Indusfriehaieit

Haienverwalfung Sfeffin
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' W i r t s c h a f t s z e i t u n g  f i i r  d i e  G s f s e e l ć i n d e r ,  d a s  S ł e t ł i n e r  W i r t s c h a f t s g e b i e t  

u n c !  s e i n  J f i n t e r l a n c I

AMTLICHES ORGAN DER INDUSTRIE* UND HANDELSKAMMER ZU STETTIN
Organ der Reichsnachrichtenstelle fiir AuBenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnlandischen Vereins e. V. zu Stettin, 

des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V. 
und des 6rol3handelsverbandes Stettin e. V.

H erausgeber D r. H. S c h r a d e r ,  Syndikus der Industrie- u n d  H andelskam m er zu S tettin  
!*auptschriftleiter u n d  veran tw ortlich  fOr die B erichte ttber das A usland W. y. B u l m e r i n c ą ,  veran tw ortlich  fa r  die B erichte Ober das In land

Dr. E. S c h o e n e ,  den A nzeigenteil H. J a e g e r ,  alle in  S tettin .
~~ Bezugspreis vierteljfihrlich 2,50, A usland 3,— Reiclisinark. — A nzeigenpreis lt. Tarit. —— ________________________
SchJfł8 . B^ lti®cl,er Verlag G. ra. b. H., S tettin . D ruck: F isch e r & Schm idt, S tettin . Schriftle itung  u n d  Insera ten-A nnahrne: S tettin , Bórse. Eingang 
chuhstraBe, F ernsp rech er Sammel-Nr. 35341. Die Z eitschrift e rsche in t am  1. un d  15. jeden  Monats. Zahlungen auf das Postscheckkonto  des Baltischen

Verlages G. m. b. H., S te ttin  Nr. 10464. B ankverb indungi W m. Schlutow , S tettin . 
eschaftsstelle in H elsingfors: A kadem iska Bokhandeln, A lexandersgatan 7. F iir n iclit e rbetene  M anuskrip te  U bernim m t der Yerlag keine Y eran tw ortung

lHr. 18 Stettin, 15. Sep iem b er 1929 9. Jah rtf.

Reliin m it 1\echt das 1 or der Ostsee genannt — gewinnt far die Industrie u n d  den H andel der Tschechoslovakei 
l*nmer mehr a n Bedeutung, da dieser vorzuglick eingerichtete H a fen nickt allein infolge der verhaltnisma£ig geringen 
-ntfernungen von u n d  nacfi den tschechoslowakaischen Produktionsplatzen durch den direkten Bahnweg eine sehr 

Sute Yerbindung au/zuweisen hatf  sondern es w ird  a uch 'a/z einer weseritiichen Yerbćsserung der Yerbindung a us 
j m  industriereichen Hinterlande uber die O der durdi den Ba u des Ottmachauer Staubeckens gearbeifet, na eh 

^sen Fertigstellung eine gleichmafige u n d  verla()liche Benutzung des Wasserweges garantiert erscheint -  Die dadurch 
S^Sebene Regulierung des Oderwą s sers ta n des W ahrend der sanzen Schiffahrtssaison w ird  eine scharfe u n d  verlaElidie 
■ aIkulation fur den Schiffahrtsbetrieb zulassen, eine Yerkurzung der Fahrzeiten bringen u n d  la k  eine Verbilligung 
er /  luffrachten er\\>arlen/ Umstande, die heute schon ein erhóhtes Interesse der Industrie u n d  des Handels der 
sdi ech oslo waka i a n dem Stettiner Hafen bedinyen. -  Der Ausbau der Uberseeverbinduugen nach u n d  von Stettin, 

Einfuhrung der heute noch fehlenden Lin i s dr lag sta rife fur die O der w  er den dann dem Stettiner Hafen jene 
uterzufuhren bringen, die diesem Hafen na di seiner Bedeutung gehóren. Es m u f  daher schon heute die Intensitat 

Qł' Beziehungen der Industrie u n d  des Handels der Tschedioslowakai zum  Stettiner Hafeny dessen Fórderung im  
A Seiti3en Interesse liegty gesteigert w  er den, u n d  ich begrufe es daher auferordentlich/  d a l  die vorliegende Sonder- 
nUmmer diesen Bestrebungen gewidmet ist. -  Ich erblicke darin u n d  in der Yertiefung der Zusammenarbeit der 
^enbahrt mit der I  YuEs ch iffa hrt -  aufkom m ende Gegensatze w  er den sich unbedingt ilberbrucken lassen — eine fur  

e f  eile vorteilhafte hntw icklungy die nicht nur dem Stettiner Hafen/ sondern a uch der allgemeinen Wirtschaft 
^Sute kommt. — Handmhandarbeiten der Eisenbahn m it Ha fen/ Flufi« u n d  Seeschiffahrt muE hierbei die Devise sein!

D r .  t e c h n .  f i .  c .  I n g .  / i d o l i  S o n n e n s c h e i n

O  en era Idirek tor der W itkowit zer Bergbau= u n d  Eisenhii tten^Gewerkscha li.

SfeMin-TsdietitoslowaKci-Oesfcrreidi and Siidosf-Europa.
Von D r. H a n s  Sc  h r a d e  r ,Syndikus der Industrie- u. Handelskammer zu Stettin.

teri wirtschaftliche Struktur des engeren Hin- tin, die wirtschaftlichen Beziehungen dieser Lander
des Seehafens Stettin soli in einem der zur deutschen Volkswirtschaft, ihre Bedeutung fiir

den n Hefte dieser Zeitschrift behandelt wer- Bezug und Absatz an Fertigfabrikaten, Halbfabri-
^weck dieses Heftes ist Struktur und Bedeu katen, Rohstoffen, Nahrungs- und GenuBmitteln

S des weiteren Hinterlandes des Seehafens Stet usw. — zu schildern und zu ermitteln, inwieweit
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ÊNS8% 'laućWburci!

i DCB6R1
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der Seehafen Stettin fur den Giiterverkehr dieser 
Staaten ais Umschlags- und Transithafen i:n Frage 
kommt und in Frage kommen kann.

In der Statistik der Bezugslander fur die wich- 
dgsten Einfuhrwaren im Jahre 1928 in Millionen 
Reichsmark steht die Tschechoslowakei mit 537,6 
Millionen an 7., Oesterreich mit 232,1 Millionen an 
-0., Rumanien mit 188 Millionen an 24., Ungarn 
^ it 71,9 Millionen an 33., Jugoslavien mit ,66,6)' 
Millionen an 35. Stelle, wahrend in der Listę der 
■'^-bsatzlander fur die wichtigsten Fertigwarengrup- 
Pen im Jahre 1928 die Tschechoslowakei mit 649 
Millionen die o., Oesterreich die 11., Rumanien die 

Ungarn die 23. und Jugoslavien die 24. Stelle 
e]nnehmen. Es ergibt sich folgende Uebersicht:

1928 (in M illionen Reichsm ark) 
B e z u g s l a n d e r

0 .^X 3  o  5-1

^Ue Lander 14045,4 
davon aus:

1 schecho
slowakei 

Oesterreich 
‘JUtnanien 
j ngarn 
llgoslavien

537,6
232,1
188,0
71,9
66,6
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100

3,8 17,8 60,7 72,5 11,9 9,3 3,5 30,3 2,8
1,7 0,5 10,0 57,7 4,8 2.4 2,1 9,7 2,5
1,3 89,0 0,1 26,3 9,0 0,6 0,5 0,6 13,3
0,5 2,4 1,5 1,6 3,7 1,4 — 1,2 6,9
0,5 1,0 11,0 7,2 6,5 9,1 0,3 12,7
A b s a t z l a n d e r

Alle L a n d e r...............  12 052,9
'u dayon nach:
f.Schechoslowakei ' . 649,4
j,esterreich . . . .  425,8
f ^ m a n i e n ...............  172,7
l,ng a r n .......................  154,0
' ugoslavien...............  117,6

100

5.4
3.5 
1,4 
1,3 
1,0

£w
w £

39.6 
37,4
31.6 
14,2

33.2
61.7
28.2
23.8

22,2; 14,5

51,9
33.2 
25,6 
14,5
20.3

a
O CL>

42.5 
22,7
12.5
12.5 
9,8

18,9
20,3
10,7
7,5
7,1

21,7
23,0
3,4
6,9
2 ,1

, Unzweifelhaft ist die Tschechoslowakei der be- 
eUtendste der Nachfolgestaaten der ósterreich- 

. ngarischen Monarchie geworden. Mit 140 394 qkm 
st dieser Staat nicht ganz halb so groB wie PreuBen

und weist mit ca. 13y2 Millionen Einwohnern etwa 
Vą der Einwohnerzahl PreuBens auf. Mit Bóhmen, 
Mahren und Schlesien sind der Tschechoslowakei 
die reichsten Gebiete der ehemaligen Doppelmo- 
narchie zugefallen. Gebiete, die ertragreiche Silber- 
und Golderzgruben, Stein- und Braunkohlen- sowie 
Graphitlagerstatten, Minerallager, beste Ackerbau- 
und groBe Waldgebiete aufweisen und auBerdem ca. 
90o/o der Zuckerindustrie, Glas- und Brauerei-Indu- 
strie, der keramischen Industrie, der Eisenhiitten- 
industrie und viele andere umfassen. Die Tschecho
slowakei ist in der gliicklichen Lage, zu annahernd 
gleichen Teilen Agrar- und Industriestaat zu sein. 
Der AuBenhandel der Tschechoslowakei gibt ein 
annaherndes Bild der wirtschaftlichen Lage des 
Landes und laBt erkennen, daB die tschechoslowa- 
kische Industrie zu einem erheblichen Teil auf den 
Auslandsabsatz ihrer Produktion angewiesen ist und 
deshalb von der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer 
Kundenstaaten nicht unwesentlich beeinfluBt wird. 
Die tschechoslowakische Handelsbilanz ist aktiv. 
Die I schechoslowakei fiihrte in Millionen Tonnen 
e in :

1927: 2 237,2 1928: 2 378,0;
au s:

1927: 2 508,2 1928: 2 628,9.
Nach dem Werte der Einfuhr steht die 

I schechoslowakei von 24 europaischen Staaten an 
7. Stelle hinter GroBbritannien, Deutschland, Frank- 
reich, Italien, Niederlande und Belgien, und nach 
dem Werte der Ausfuhr gemessen, nimmt sie den- 
selben Platz ein. Ein Drittel der gesamten Einfuhr 
der I schechoslowakei entfallt auf Textilrohstoffe, 
wahrend die Ausfuhr von Textilien gleichfalls ein 
Drittel der gesamten Ausfuhr darstellt. Kein an- 
derer Industriezweig hat unter den wirtschaftlichen 
Folgen des Umsturzes von 1918 so zu leiden ge- 
habt wie die Textilindustrie, die friiher Haupt- 
lieferant fiir das ganze ósterreich-ungarische Wirt- 
schafts- und Absatzgebiet war und heute in den 
anderen osterreich-ungarischen' Nachfolgestaaten so
wie den Donaustaaten wachsenden Schwierigkeiten 
begegnet. Im Jahre 1920 besaB die Tschechoslowa- 
kei 58 S e i d e n w e b e r e i e n  mit 13110 Web- 
stuhlen. Die wichtigsten Standorte dieser Industrie 
sind Mahrisch-Schónberg, Romerstadt, Hohenstadt, 
Braunseifen, Mahrisch-Trubau, Stradsko, Grulich

Pommersche Feuersozietat I
F6U0T- (G ebaud e-, Inhalt-, Ernte-, V ie h -) Unfall-Haftpflicht- 
Einbruchdiebstahl- Reisegepack-Transport-
Auto- (K aśko-, u n fa ii- , H attp fiich t-) Lebens-, Sterbegeld-

Wersicherungen
--------------- - Groflłe Sicherheit durch Haftung der Provinz Pommern

Erbschaftssteuer-
Versorgungs-
Kranken-

G linstig e
Bedingungen

rroyinziahLebensyerficherungł-Afistalt
^ U n f inn^tZ'Se Kórperschaften des óffentl. Rechts, behórdlich verwaltet unter Haftung des Provinzial-Verbandes (Landes- 
Kreisv I  V° n Pom m ern> Stettin- PóUtzer Str. 1, Fernruf 25441. Kostenlose Auskunfte durch die Anstalten und die 
**»•------ --  bezw.. G eschaftsfiihrer in den Landratsamtern sowie die zahlreichen Yertrauensm anner.
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und Graslitz. Von der osterreich-ungarischen 
W o l l i n d u s t r i e  hat die Tschechoslowakei iiber 
3/4 ubernommen. In Frage kommen ca. 350 Un- 
ternehmen mit -1,31 Millionen Spindeln und 22 300 
Webstiihlen. Hauptstandorte dieser Industrie sind 
Reichenberg, Briinn, Eger, Zwodau, Neudeck, Neu- 
gedein, Briinnlitz, Neu-Titschein, Iglau, Deutsch- 
Brod, Neustadt, Sili ein, Humpolitz, Asch, Neustadt- 
Tafelfichte u. a'. Die bedeutende B a u m w o l l -  
i n d u s t r i e  besteht aus 87 Unternehmen mit ca. 
3,5 Millionen Spindeln und iiber 600 Webereien jmit 
137 000 Webstiihlen. Die Hauptstandorte dieser In 
dustrie liegen in Nordbohmen, z. B. Eisenbrod, 
Haratitz, Nachod, Swarow b. Schumburg, Warns- 
dorf, Reichenberg, Prag. Die Produktion an Baum- 
wollgarnen wird von Sachverstandigen auf iiber 
1 Million Doppelzentner unter Verarbeitung von 
500 000—565 000 Ballen Rohbaumwolle geschatzt. 
Die Durchfuhrmengen an roher Baumwolle, Kapok 
und Baumwollabfallen iiber deutsche Seehafen nach 
der Tschechoslowakei beliefen sich im Jahre 1928 
auf dem reinen Bahnwege unter Anwendung der 
AT. 90 und 100 des Deutsch-Tschechischen See- 
hafenverbands auf 955 750 dz. Von erheblicher Be- 
deutung ist ferner die alteingesessene L e i n e n -  
i n d u s t r i e .  Sie umfaBt 28 Betriebe mit ca. 
300 000 Spindeln, ca. 150 Leinenwebereien mit 
1.1500 mechanischen und iiber 5 000 Handwreb- 
stiihlen. Hauptstandort der Industrie ist Nordbóh- 
men. Die bedeutendsten U nternehmungen sit zen in 
Trautenau, Oberaltstadt, Hohenelbe, Eipel, Mah- 
risch-Schonberg. Zu erwahnen ist ferner eine nicht 
unbede^tende H a n f s p i n n e r e i  u n d  - w e b e r e i

sowie J u t e i n d u s t r i e .  Ca. 70°/o des Rohstoff- 
bedarfs muB vom Auslande bezogen werden. An 
der bahnwartigen Juteversorgung der Tschecho
slowakei waren die deutschen Seehafen 1928 mit 
ca. 26 000 to zu 1000 kg beteiligt, wahrend ca- 
4500 to Flachs und Hanf gróBtenteils iiber Stettin 
bahnwarts allein zu den Satzen des Deutsch-Tsche- 
chischen Seehafenverbandstarifs nach der Tschecho
slowakei yersandt wurden. Die tatsachlichen Abla- 
dungen iiber Stettin in dieser W are sind indessen 
gróBer, zumal nicht unbetrachtliche Mengen iiber 
die Oder und Kosel-Oderhafen nach der Tschechio 
slowakei befordert werden.

Ueberblickt man die Statistik der tschechosk* 
wakischen Textilerzeugung, so ergibt sich folgen 
des B ild :
a) B a u m w o 11 e u n d

B a u m w o l l e r z e u g n i s s e -

Die Ausfuhr ist von 10 700 to im Jahre 1920 
auf 94 000 to im Jahre 1927 gestiegen. Hauptab' 
satzgebiete sind Oesterreich, dessen Bezug JeĈ  
bezeichnenderweise kaum noch die Halfte von 19  ̂
betragt, Deutschland, dessen Bezug sich seit 19* 
verdreifacht hat, Ungarn, Rumanien und Jug° 
slavien.
b) F l a c h s - ,  H a n f  - u n d  J  u  t e e  r z e  u  g n  i s s e ■

Die Ausfuhr ist seit 1920 von 4000 auf 36 000 W 
im Jahre 1927 gestiegen. Hauptabnehmer *s 
Deutschland, das allein mehr aufnimmt ais die 
iibrigen 4 Hauptabnehmer Oesterreich, Ungarn- 
Jugoslavien und Rumanien zusammen.

G i t i i  itt
'ifrfp rung 1857 — lO jaftrtge froMtionelfe (Srfafjruttsen

$ lf t i e n f a p t ta l i e n  1 1 0 0 0  0 0 0  ^R e id jS m arf

Pramieneinnahme 1928:

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

90  Millionen RM.
Gesamtversicherung-sbestand Ende 1928:

ca. 390 Millionen RM.

Die Gesellschaften schlieBen ab: 

Leben-, Unfall-, Haftpflicht-, Auto-, 
Lufftfahrzeug-, Feuer-, 

Einbruchdiebstahl-, Wasserleitungs- 
schaden-, BOromaschinen-, 
Transport-, Reisegepack-

Yersicherungen

Auskunft erteilen die G enerald irektion  S te ttin , P arad ep la tz  16 und samtliche Yertreter.
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c) W o l i  e u n d  W o 11 e r z e u g n i s s e :
Ausfuhr 1920: 10 500 to,

1927: 32 000 to.
Die Hauptabnehmer sind Oesterreich und 

Deutschland. Auch hier ist festzustellen, daB die 
Ausfuhr nach U ngam  1927 nur noch 1/Q derjenigen 
des Jahres 1920 bet rug, wahrend die Ausfuhr nach 
Desterreich auf ]/0 zuriickgegangen ist. 
I n d u s t r i e  d e r  S t e i n e u n d  E r d e n .

Die Tschechoslowakei ist auI3erordentlich reich 
an Steinen und Mineralien aller Art. Die Natur- 
steingewinnung ist stark verbreitet. Zementindustrie 

in Lobositz und Beraun, Radotin, Podoi bei 
rag, Witkowitz, Hodolein, Sillein und Ledec ver- 

treten. Von der umfangreichen keramischen In- 
ustrie ist besonders bedeutend die Porzellanin- 

dustrie, die mit iiber 60 Betrieben in der Karlsbader 
yegend ihren Standort hat. Die Zusammenballung 
( leser Industrie in dieser Gegend erklart sich im 
Avesentlichen aus der Tatsache, da6 neben Brenn- 
stoffen der fiir die Porzellanfabrikation wichtigste 
ttohstpff, dąs Kaolin, in Zettlitz bei Karlsbad in 
emer Machtigkeit von nahezu 30 m ansteht.

Der W ert der Jahresproduktion, von der etwa 
jje  Halfte auf die Ausfuhr entfallt, betragt etwa 
 ̂ 0 iMillionen Kc. Ein nicht unwesentlicher Teil 

. ^  Ausfuhr sowohl der Rohstoffe ais der Fertig- 
J^brikate nimmt seinen Weg iiber deutsche See- 
J^afen, darunter Stettin. Weltbekannt ist die uralte 

°hmische G l a s i n d u s t r i e ,  dereń erster Betrieb

im Bóhmer Wald Mitte des 14. Jahrhundert er- 
richtet wurde. Die Standorte dieser Industrie sind 
Haida, Steinschónau und Gablonz. In letztgenann- 
tem Orte sitzt die bekannte und beriihmte Gablonzer 
Glasschmuckwarenindustrie. Die Ausfuhr von Glas 
und Glaswaren stieg von 140 077 to im Jahre 1920 
auf 173 672 to im Jahre 1927. Die Beziige an Glas 
und Glaswaren Deutschlands von der Tschecho
slowakei beliefen sich im Spezialhandel 1927 auf 
ca. 12 000 to zu 1000 kg; im Jahre 1927 wurde,ni 
allein auf dem Bahnwege iiber 22 000 to und im 
Jahre 1928 iiber 30 000 to tschechoslowakischer 
Glaserzeugnisse iiber deutsche Seehafen darunter 
Stettin verfrachtet.

Eine erhebliche Bedeutung fiir die Weltwirt- 
schaft kommt der tschechischen Z u c k e r i n d u -  
s t r i e  zu, dereń Erzeugnisse etwa 1/i der Riiben- 
zuckerindustrie Europas und 1f 15 der Zuckerpro- 
duktion der Erde ausmacht. In der Saison be- 
schaftigt diese Industrie iiber 90 000 Arbeiter. 1927 
waren 152 Fabriken vorhanden, die ca. 61/* Mil- 
lionen to Riiben verarbeiteten und iiber 1 Million to 
Zucker erzeugten. Von der erzeugten Menge wur- 
den 618 000 to ausgefiihrt, davon ca. 28 000 bis 
30 000 to iiber den Seehafen Stettin.

Von der landwirtschaftliche Erzeugnisse verar- 
beitenden Industrie ist von besonderer Wichtigkeit 
die B r a u -  u n d  M a l z i n d u s t r i e .  Standorte der 
Brauindustrie sind die Umgegend von Pilsen uńd 
Prag, Budweis, Olmiitz, Briinn, PreBburg und Ostrau.

„ G e n e r a l d i r e k t o r  S o n n e n s c h e i n "  
der Reederei Emil R. Retzlaff, das grófite Schiff d e r‘Stettiner Flotte, im Reilierwerderhafen Erz loscliend.



Die Brauindustrie hat ihre Vorkriegsbedeutung noch 
nicht wieder erlangt. In der Tschechoslowakei 
liegen 58 o/o der Bierbrauereien Oesterreich-Un- 
garns, die 50,7 o/0 der Biererzeugung auf sich ver- 
einigt hatten. Heute wird nur soviel Bier ausge- 
stoBen wie friiher in Bóhmen allein. 1909 wurden 
aus Bóhmen ca. 1 Million hl Bier ausgefiihrt, 1927 
aus der Tschechoslowakei 230 841 hl. Der Aus- 
stoB belief sich 1927 auf ca. 10 Millionen hl =  ca.
6 o/o der Weltproduktion. Hochentwickelt ist die 
Malzereiindustrie, die in erheblichem AusmaBe ex- 
portiert. Deutschland ist dem Werte nach mit iiber 
50 o/o der Produktion weitaus der beste Abnehmer. 
Es bezog 1927 im Spezialhandel 58 389 to Malz, 
wahrend der tschechische Transit an Malz durch 
Deutschland sich auf 56 128 to belief. Den deut- 
schen Seehafen wurden an tschechischem Malz

1927 bahnwarts 31600 to
1928 ca. 42 000 to 

zugefuhrt. An diesen Mengen ist Stettin nicht uner- 
heblich beteiligt.

Diejenige tschechische Industrie, die mit dem 
Seehafen Stettin und seiner WasserstraBe, dem 
Oderstrom, am engsten verbunden ist, ist die Eisen- 
hiittenindustrie oder Schwerindustrie, insbesondere 
diejenige des Ostrauer Industriebezirks. AuBer den 
Hochófen des Ostrau-Karwiner Gebiets, die die be- 
deutendsten der Tschechoslowakei sind, miissen die 
bohmischen Hochófen in Kladno und Kónigshof 
erwahnt werden, die aus eigenen, nahe gelegenen 
Lagern das Eisenerz und den Kalkstein, dagegen 
den Koks aus Schlesien und Westfalen beziehen 
miissen. Bei der Hochofenindustrie des Ostrau-Kar- 
wmer Gebiets liegen die Verhaltnisse umgekehrt. 
Sie verfiigt iiber unerschópfliche Mengen zur Ver- 
kokung besonders geeigneter Kohle, muB jedoch 
ihre Erze aus der Slowakei, Oberungarn und in 
der Hauptsache unter Benutzung des Oderweges 
iiber Stettin aus Schweden beziehen. Das be- 
deutendste und bekannteste Werk dieses Bezirks 
ist das im Jahre 1828 vom Erzherzog Rudolf, Erz- 
bisch von Olmiitz, gegriindete Eisenwerk W ittko
witz, das unter der Firma Wittkowitzer Bergbau- 
und Eisenhiittengewerkschaft, geleitet von seinem 
Generaldirektor Dr. h. c. Sonnenschein, das be- 
deutendste schwerindustrielle Unternehmen der 
Tschechoslowakei darstellt. Wittkowitz besitzt 8 
Hochófen, zahlreiche Kohlengruben, Chamottefa- 
briken, Róhrenwerke, Stahlwerke, Walzwerke, 
EisengieBereien, Kalksteinbriiche etc., wahrend die 
Berg- und Hiittengesellschaft in Trzynietz iiber 4 
Hochófen und 7 WalzstraBen verfiigt. Die Eisen- 
werke Wittkowitz allein erzeugten 1928 

712500 t Roheisen,
703 000 t Rohstahl,
545 000 t Walzwaren,
88 600 t Schmiederohre, 

und hatten einen Frachtverkehr von 7 Millionen 
Tonnen. DieErzbeziige der Eisenhiittenmdustrie des 
Ostrauer Bezirks iiber Stettin beliefen sich jahrlich 
einschlieBlich Schwefelkies auf 600000—700 000 to. 
Hinzu kommen erhebliche Beziige von Eisenschrott, 
Roheisen, Ferromangen etc. und ein erheblicher 
Versand von Eisen- und Stahlerzeugnissen aller 
Art, die iiber Stettin ihren Weg ins Ausland neh* 
men. An dem etwa 100 000 to jahrlich betragenden 
seewartigen Ausgang von Eisen- und Stahlwaren

iiber Stettin ist die tschechoslowakische Industrie 
in erheblichem Umfange beteiligt. Die Erztrans- 
porte nehmen teils auf dem direkten Bahnwege, 
teils iiber die Oder ihren Weg zu den Hiitten. 
Durch das Versailler Diktat war dem tschechoslo- 
wakischen Staat auf den internationalisierten Stro- 
men Oder, Elbe und Donau privater Schiffsraum zu- 
gesprochen, den nach dem Spruche eines amerika 
nischen Schiedsrichters deutsche Privatschiffer und 
Binnenschiffahrtsgesellschaften abzuliefern 'hatten- 
Auf die Tschechoslowakische Oderschiffahrts-Ak' 
tiengesellschaft entfielen 96 Fahrzeuge mit 568o 
PS und 35 700 to Tragfahigkeit. Dieser Schiffspark
i s t  zum gróBten T e i l  von d e r  t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n

Eisenindustrie erworben, so daB sie in der Lage ist, 
mit eigenen Schiffen ihre Rohstoffe bis Cosel; 
Oderhafen zu befórdern und ihre Fertigfabrikate  
auf demselben Wege abzutransportieren. Die Er- 
haltung der alten Transitverkehrsbeziehungen Stet- 
tin-Tschechoslowakei ist fiir den Seehafen Stettin 
von groBer Bedeutung. Imrner erneut greifen d i e  
polnischen Staatsbahnen u n d  die Weichselhafen niit 
geheimen Refaktien und Kampftarifen trotz angeb' 
lich bestehender „gentlemen agreements“ die Stetti- 
ner Verkehrsstellung a n ,  und versuchen mit s t e i g e i v  
dem Erfolge, die Transitverkehre v o n  Stettin iibe1 
polnische Bahnen nach polnischen Hafen abzu 
Ienken. Stettin hat bisher vergeblich d u r c h g r e i f e n d e  

SchutzmaBnahmen erbeten. Wie ernst die Lage 
ist, geht mit dankenswerter Deutlichkeit und Offen- 
heit aus dem in N r .  9 der Zeitschrift „Danzig9 
Hafen und H andel'1 vom 1. September y e r o f f e n t -  

lichten Artikel von Dr. I. Lourie „Die E rz e in fu h r 
iiber den Danziger Hafen und ihre Bedeutung 
hervor. Darin heiBt e s :

,,Das Jahr 1929 scheint sich zu einem Re' 
kordjahr fiir die Eisenerzeinfuhr nach Danzig zU 
gestalten. Schon im ersten Halbjahr ist die Erz
einfuhr gróBer ais im ganzen Jahre 1928. Im 
Juli wurden 83 000 to Erz nach Danzig einge- 
fiihrt, und es ist zu hoffen, daB die Erzeinfuhr 
nach Danzig noch eine weitere Steigerung erfahrt, 
zumal besondere Tarife fur den Transit der Erze 
nach der Tschechoslowakei vor einigen M o n a te n  
ins Leben gerufen sind.“

Die einem weiteren Artikel derselben NumnU'r 
des erwiihnten Organs beigefiigte Statistik weist 
im ersten H albjahr 1929 fiir Stettin eine E rzein 
fuhr von 313 000 to, fiir Danzig eine solche v°n 
355 910 to nach und schlieBt mit dem S atz:

„Erst durch den AbschluB des polnisch- 
tschechoslowakischen Seehafentarifs ist ein ent- 
scheidender Schritt zur Fórderung dieses Dan
ziger Transits getan worden.“ > 

Die Statistik des Dr. I. Lourie e r w e i s t  

ferner, daB Danzig, das vor dem Kriege an dem 
Erztransit nach Bóhmen so gut wie gar nicht ber 
teiligt war, im ersten halben Jahr 1929 b e re i t s  
172965 to und im Juli 45 900 to fiir die T s c h e c h o 

slowakei bestimmte Erzmengen umgeschlagen hat- 
Stettin wartet geduldig mit groBem Interesse ani 
den Zeitpunkt, in welchem die deutschen zustan- 
digen Stellen diese Zerstórung eines alten S te t t in e r  
Transitverkehrs durch Polen und die W e i c h s e l h a f e n  

ais dem sogenannten ,,gentlemen agreement“ wider 
sprechende tarifarische KampfmaBnahmen anzu- 
sehen fiir angebracht halten werden.



15. September 1929 O S T S E E - H A N D E L 13

Wahrend die Tschecboslowakei an der deut- 
schen Gesamteinfuhr nur mit 3,8 o/0 und der deut
schen Gesamtausfuhr mit 5,4 o/ó beteiligt ist, ist 
Deutschland mit 20,9o/0 an der tschechischen Ge
samteinfuhr wichtigster Lieferant und mit 24,1 o/o 
der tschechischen Gesamtausfuhr bester Kun de der
I schechoslowakei.

An dem tschechischen Transit waren, soweit: 
bahnwartige Zufuhren erfolgten, deutsche Seehafen
1928 mit 850 585 to zu 1000 kg beteiligt. Vion 
dieser Gesamtmenge fallen auf den Seehafen Stettin 
allein 634 021 to, also 72 o/0. Tatsachlich ist der iiber 
die deutschen Seehafen bewegte tschechoslowa- 
kische W arenverkehr erheblich gróBer, da den er- 
^ahnten Mengen diejenigen hinzugerechnet wer- 
den miissen, die iiber Elbe und Oder nach H am 
burg und Stettin eingehen.

Das einheitliche Wirtschaftsgebiet der óster 
reich-ungarischen Doppelmonarchie wurde durch 
das Diktat von Saint Germain vollkommen zer- 
stort. Die neuen Grenzen trennen die Industrien 
^°n ihren Bezugs- und Absatzgebieten. In der 
•VuBenhandelsbilanz und ihrer Zusammensetzung 
2cigt sich die Struktur der jetzigen o s t e r r e i c h i  
s c h e n V'o I k s w i r t s c h a f t .  Die Handelsbilanz 

dauernd jahrlich mit iiber 1 Milliarde S. passiv. 
j^ie osterreichische Landwirtschaft ist nicht in der 
:̂ age, den heimischen Bedarf zu decken. In gro
bem Umfange miissen lebende Tiere, Nahrungs- 
^ittel und Getranke eingefiihrt werden. Die Brenn- 
stoffgruncjiag e ist ganz unzureichend, was aus der 
starken Kohleeinfuhr unzweideutig hervorgeht. 
■ t̂wa ein Viertel der gesamten Ausfuhr besteht in 
*ertigen Industriewaren, trotzdem ist die Einfuhr 
von Fertigwaren erheblich. Diese Tatsache zeigt, 
^ le unausgeglichen die Wirtschaft des jetzigen 
JJesterreich ist. An der Gesamteinfuhr Deutsch- 
ands ist Oesterreich mit 1,3o/o, an der Gesamt- 

ausfuhr mit 3,5% beteiligt, wahrend Deutschland

mft ^ °/°  an ^ er ósterreichischen Gesamteinfuhr be
teiligt ist und von der ósterreichischen Gesamtaus
fuhr 18o/o aufnimmt. Deutschland, die Tschecho- 
slowakei, Ungarn und Jugoslawien sind Oester- 
reichs beste Kunden und groBte Lieferanten. Die 
Durchfuhr Oesterreichs durch Deutschland ist er
heblich. Dem Werte nach ist die Ausfuhr von 
Holz, Garnen und Geweben Oesterreichs nach 
Deutschland am bedeutendsten, wahrend die 
deutsche Ausfuhr zu einem erheblichen Teile aus 
Eisen- und Stahlwaren, Maschinen, Getreide, Tex- 
tilien, Kohlen, Fellen und Hauten etc. besteht.

Nach dem Diktat von Trianon ist U n g a r n  
auf einen Bruchteil seines friiheren Umfanges ver- 
kleinert. Ungarn ist ein ausgesprochener Agrar- 
staat. Auch hier wurden die neuen Grenzen. 
Mauern, die die W irtschaft des Landes von ihren 
natiirlichen Bezugs- und Absatzgebieten trennen. 
Eine starkę Schutzzollpolitik hat die Industrie Uin- 
garns, insbesondere die TextilindustHe, stark ge- 
fordert. Der Anteil Ungarns an der deutschen 
Gesamteinfuhr betragt nur 0,5o/0, wahrend l,3o/0 
der deutschen Ausfuhr auf Ungarn entfallen. U n
garn liefert nach Deutschland in der Hauptsache 
Eier, Obst, Getreide, Futtermittel und beziehx 
seinerseits Eisenwaren, Textilien und Holz von 
Deutschland. An der ungarischen Durchfuhr sind 
Deutschland und die deutschen Seehafen nicht un- 
erheblich beteiligt.

Die Struktur der W irtschaft Jugoslawiens und 
Rumaniens ist aus der am Eingang des Artikels 
aufgefiihrten statistischen Uebersicht unschwer zu 
erkennen.

J u g o s l a v i e n ,  entstanden aus Woiwodina, Slo- 
wenien, Kroatien, Slawonien, Bosnien und Herze- 
gowina, Dalmatien, Serbien und Montenegro, ist 
ein ausgesprochener Agrarstaat. Etwas mehr ais 
die Halfte der landwirtschaftlich genutzten Flachę 
ist Ackerland, das nur etwa ein Yiertel der ge-

Dampfer „ H e i n z  W.  K u n s t  m a n n  “
8700 to. ladend, der Reederei W. kunstm ann, Stettin. Speziell gebaut fur Erz- und Koliienfahrten. 
Das SchifF hat eine Lange von 379 FuO und eine Rreite von 52 Fu6 und indiciert eine Maschinen-

leistung von ca. 1900 PS.
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samten Bodenflache des Landes einnimmt. Es uber- 
wiegen Weiden =  23 °/o der landwirtschaftlich ge- 
nutztem Flachę, wahrend Wiesen in geringerem Um- 
fange vorhanden sind. DemgemaB ist die A îeh- 
zucht von Bedeutung. Ziegen- und Schafhaltung, 
Schweinezucht und Gefliigelhaltung spielen eine er- 
hebliche Rolle. Wertvolle Holzarten enthalten die 
sehr ausgedehnten W alder dieses Landes. Demzu- 
folge ist auch Holz dem Werte nach mit 13 o/o 
der gesamten Ausfuhr wichtigstes Ausfuhrgut des 
Landes. Es folgen Schweine, Rinder, Eier, Mais, 
Rohkupfer, Weizen, Hopfen, getrocknete Pflaumen, 
frische Friichte, wahrend wichtigste Einfuhrgiiter 
baumwollene und wollene Gewebe, Garnę, Maschi- 
nen und Apparate, Kolonialwaren und Spinnstoffe 
sind. Die wichtigsten Waren, die Deutschland aus 
Jugoslavien bezieht, sind Eier, Rohkupfer, Obst 
und Hopfen. Deutschland stand in den letzten 
Jahren sowohl in der Einfur ais Ausfur an 4. Stelle. 
Unter Beriicksichtigung der Reparationslieferungen 
ist Deutschland jedoch fiir Jugoslavien wichtigstes 
Bezugsland. Der Transitverkehr Jugoslaviens durch 
Deutschland belief sich im Jahre 1927 auf 
28145 to.*) An diesem Verkehr sind die deutschen 
Seehafen nicht unwesentlich beteiligt. Die Handels- 
und Verkehrsbeziehungen Stettins zu Jugoslavien 
waren von jeher besonders eng, lag doch vor dem! 
Kriege der Handel mit bosnischen und serbischen 
Pflaumen fast ganz in den Handen des Stettiner 
Einfuhrhandels. Ebensowohl war Stettin Umschlag- 
hafen und Stapelplatz fiir diese Waren. Es ver- 
dankte diese Stellung der Tatkraft seines E infuhr
handels und dem Umstand, daB es zu allen ser
bischen und bosnischen Pflaumenversandplatzen, 
in Eisenbahnkilometern gemessen, die kiirzesten 
Entfem ungen besitzt. Leider sind diese Beziehun- 
gen durch mannigfache Ursachen, die sich teils 
ais Folgen des Kriegsausgangs und der neuen 
Grenzziehungen auswirken, teils durch Ablenkungs- 
manóver, unterstiitzt durch eine Stettin schadliche 
Tarifpolitik, herbeigefiihrt sind, stark geschwacht 
worden. Durch den Deutsch-Jugoslavischen Ver- 
bandstarif sowie durch eine Eisenbahntarifpolitik, 
die der alten iiberragenden Stellung Stettins in 
diesem Handelszweig gerecht werdend, die giin- 
stige verkehrsgeographisc Lheage Stettins sich auch 
eisenbahntarifarisch auswirken laBt, hofft der Stet
tiner Transit- und Einfuhrhandel, das Verlorene 
zriickgewinnuen zu kónnen.

W ahrend R u m  a n i  en  vor dem Kriege 127 903 
qkm groB war, hat GraB-Rumanien durch Annexion 
der Bukowina, Siebenbiirgens, Bessarabiens und 
eines Teils des Banats heute einen Umfang von 
294 967 qkm. Rumanien ist gleichfalls ausge- 
sprochenes Agrarland. Mais und Weizen sind die 
wichtigsten und in gróBtem MaBe angebauten 
Fruchtarten. Daneben kommen in Frage: Gerste, 
Hafer, Roggen, Oelsaaten, Kartoffeln, Riiben, Wein 
und Tabak. W ichtigster in Rumanien anfallender 
Rohstoff ist das Erdol. Es werden auch Braun- 
kohlen, Steinkohlen und in geringem Umfang Erze 
gefordert. Die Industrie, dereń Erzeugnisse fiir die 
Versorgung des Landes nicht ausreichten, hat sich 
infolge der Wirtschaftspolitik der Regierung in

*) Anm. Diese amtl. Ziffer erfafit offenbar nur einen 
Teil des Verkehres, der T ransit an getrockneten Pflaumen 
allein w ird  auf 10—12000 to geschatzt.

letzter Zeit stark entwickelt. Insbesondere hat die 
Textilindustrie einen erheblichen Aufschwung er- 
fahren. Wichtigste Ausfuhrgiiter Rumaniens sind: 
Getreide, Holz, animalische Nahrungsmittel, Obst, 
Naphta und Naphtaprodukte, wahrend Textilroh 
stoffe, Metalle und Metallwaren, Wolle, Maschi- 
nen, Chemikalien usw. Haupteinfuhrgiiter sind. In 
welchem AusmaBe Rumanien ais Abnehmer und 
Lieferant am deutschen AuBenhandel beteiligt ist; 
geht aus der am Anfang dieser Abhandlung ge' 
gebenen statistischen Uebersicht hervor. Die Durch- 
fuhr Rumaniens durch Deutschland belief sich ń11 
Jahre 1927 auf 156 085 to. Fiir den Stettiner See- 
verkehr sind insbesondere Getreide (Mais), Hiilsen- 
friichte (Bohnen), Holz, Obst, Oelsaaten im Empfang 
und Fische (Salzheringe), Papier, chemische Pro- 
dukte, Farben usw. im Versand zu nennen.

Fiir den Stettiner Transithandel und die 
Stettiner Yerkehrswirtschaft sind Oesterreich, 
die Tschechoslowakei und die siidóstlichen euro 
paischen Staaten von ganz besonderer Bedeutung? 
da keiner der groBen Seehafen der Ost- und Norcl- 
see zu den fiir diese Lander in Frage kommenden 
Grenziibergangen kiirzere kilometrische Entfernun- 
gen aufweist ais Stettin. Von Kreuz Grenze gegen 
iiber Polen bis Kufstein Grenze gegeniiber Oester
reich weist der Seehafen Stettin von und nach 
samtlichen Grenziibergangen mit Ausnahme yoj1 
dreien die kiirzesten Entfemungen und die międ- 
rigsten Frachten auf. Allerdings muB hier ein- 
geschaltet werden, daB die Dumpingfrachtenpolitik 
der polnischen Staatsbahnen in manchen Relationen 
diese auf natiirlichen Grundlagen beruhende V or 
zugsstellung Stettins zu beseitigen und mit Erfolg 
in das Gegenteil zu verkehren versucht hat.

Aber nicht nur die Grenziibergange nach jen en 
Landem liegen am giinstigsten zum Seehafen Stet
tin, auch fiir die Wirtschaftszentren und w i c h t i g s t e n  

Verkehrsknotenpunkte dieser Lander i s t  Stettin dei 
nachste und billigste Seeumschlagshafen. Das gent 
aus folgenden Ziffern, die die E n tfem u n g e n  m 
Eisenbahn-Kilometern zeigen, hervor:

S t e t t i n  H a m b u r g  D a n z 1̂  
Prag (Prąha) 493 664 740
Briinn (Brno) 607 836
Olmiitz (Olomonc) 592 819
Prefiburg (Bratislava) 749 978
M ahriscn Ostrau 

(Moravska Ostrava-Privoz) 546 807 6Jo
Budapest 913 1182 1073*
Wien 753 981 883
Agram (Zagreb) 1155 1340 135^
Laibacli (Ljubljna) 1158 1205 1
Sarajewo 1541 1813 171°
Brcko 1315 1662 1435
Belgrad <Beograb) 1320 1549 1424
Nisch (Nis) 1560 1788 16J2
Arad 1130 1390 1410
Orsova 1377 1606 I657

Die natiirlichen verkehrsgeographischen Grun^' 
lagen lassen sich durch kiinstliche kostspielige E x' 
perimente auf die Dauer nicht auf den Kopf stellen. 
Deshalb wird auch Stettin in seinem Kampfe nin 
die Erhaltung seiner giinstigen natiirlichen Vel' 
kehrsgrundlagen — verstandnisvoll unterstiitzt yon 
den berufenen Stellen —- seine Bedeutung ais 
hafen fiir die Tschechoslowakei, Oesterreich, ą 
gam, Rumanien und Jugoslavien zu erhalten un 
weiter zu entwickeln vermogen zum Nutzen de 
ganz en europaischen Wirtschaft.

773
706
879



15. September 1929________________ O S T S E E ■ H A N D E L________________________________  15

Der Massengufverhelir Sieffins und sclnc Umsdilagsforinen.
Von Stadtbaurat a. D. D

Die begriff liche Trennung von Stiickgut- und 
Massengut ist in der Praxis des Umschlagsver- 
kehrs nicht immer leicht durchzufiihren. Vielmehr 
hat sich die Uebung herausgebildet, je nach der 
Art der notwendigen Behandlung des Gutes im 
Hafen unterschiedlich zu trennen. Letztes Ziel des 
technischen Hafenausbaues ist gróstmóglichste Be- 
schleunigung und Verbilłigung des Umschlages zum 
Nutzen der Empfanger und Versender der Waren. 
So kommt es, daB vom Standpunkt des Hafenver- 
kehrs nicht die statistische Gruppierung, sondern 
das Hebezeug und die sonstigen Fordereinrich- 
tungen, Niederlage-, Wiege- und Stapelmoglich- 
keiten zum Kriterium der Zugehórigkeit der Ware 
2ur einen oder anderen Giiterart genommen wird.

Ais typisches Schulbeispiel fiir die verschie- 
denartige Bewertung eines Gutes ais Stiick- o d e r  
'Massengut ist u. a. fiir Stettin das Getreide ;zu 
nennen. Stettin ist vo;n jeher der groBte deutsche 
Getreide a u s fuhrhafen gewesen, wahrend in den 
Nordseehiifen das Schwergewicht der deutschen 
Getreide e i n fuhr liegt, und hat seine Bedeutung in 
dieser Hinsicht auch nicht in der Nachkriegszeit 
eingebiiBt. W urden doch im Jahre 1913 seewiirts 
mpgesamt 477 063 to umgeschlagen und allein im 
ersten Halbjahr 1929 bis einschlieBlfch Juli 
256 600 to wieder erreicht. Die Bewaltigung solcher 
Getreidemengen machte naturgeinaB die Schaffung 
besonderer Getreideforderungseinrichtungen erfor- 
derlich. So findet man in Stettin auBer den an 
uen verschiedenen Umschlagsstellen des Freibe-

.-Ing. E. h. F a b r i c i u s .
zirks fest eingebauten, speziell auf den Massen- 
umschlag eingestellten Elevatoren noch schwim- 
mende Elevatoren der Handelskammer und ent- 
sprechende Spezialeinrichtungen an und in den 
Kornspeichern des GroBhandels. Unzweifelhaft 
handelt es sich in allen diesen Fallen um einen 
Massengutumschlag.

Und dennoch kommt es bei dem guten Ruf, 
den Stettin ais Getreideausfuhrhafen genieBt, hau- 
fig genug vor, daB auch kleinere gesackte Ger 
treidepartien, nach verschiedenen Sorten getrennt, 
an die Kais ausgeliefert werden, die dann den gan- 
zen Manipulationen des Stiickgutverkehrs, also 
Heben mit Kran, W eiterbefórdem im Schuppen 
durch Elektrokarren, Sortieren, Einzelverwiegung 
und Stapeln zu unterwerfen sind, so daB bei dieser 
Art des Getreideumschlages kein grundsatzlicher 
Unterschied mehr von der Form des allgemeinen 
Stiickgutumschlages besteht.

Abgesehen vom Getreide weisen die statisti- 
schen Uebersichten iiber den Stettiner seewartigen 
Giiterverkehr noch eine ganze Reihe von Massen^ 
giitern auf, die man in Anlehnung an das zu 
ihrem Umschlag verwendete Hebemittel ais so- 
genannte „schiitt- und greifrechte“ Giiter bezeich- 
net. Es handelt sich hierbei in erster Linie um die 
iiber Stettin geleitete Rohstoffeinfuhr fiir die siidost- 
europaische Schwerindustrie, also um Eisenerze 
der verschiedensten Art, die vorwiegend aus Schwe- 
den oder auch aus Spanien und Griechenland auf 
dem billigen Wasserweg in der Tram pfahrt nach

Getreideumschlag im Stettiner Freihafen.
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Stettin gebracht werden. Daneben finden wir noch 
Rohstoffe fiir die chemische Industrie: Phosphate, 
Schwefelkiese u. dergl. und vor allem den Urstoff 
jeglicher industriellen Produktion, die Kohle. Die 
Kohle wird in Stettin hauptsachlich auf dem' 
Wasserwege aus Westdeutschland und auch aus 
England eingefiihrt, was zunachst insofern seltsam 
anmutet, ais Deutschland selber hinreichend Kohlen 
fiir seinen Eigengebrauch fórdert. Bei naherer Be- 
trachtung ist dies ais ein Beweis fiir die Ueber- 
legenheit des Seeweges iiber die Transportmittel 
des Binnenverkehrs und fiir den internationalen 
Wettbewerb iiberhaupt anzusehen.

Man geht nicht fehl, wenn man unter Zu- 
grundelegung der Umschlagstechnik den Anteil des 
seewartigen Massengutverkehrs auf 75 o/o des Ge- 
samtverkehrs im Stettiner Wirtschaftsgebiet angibt. 
Das sind also bei einem seewartigen Gesamtum- 
schlag von 4,7 Millionen to im Jahre 1928 me.hr 
ais 3 Millionen to Massenguter yerschiedenster Art. 
Uebrigens ist das Ueberwiegen des Massengutver- 
kehrs iiber den Stiickgutverkehr ganz allgemein 
das Kennzeichen der deutschen GroBhafen, denn 
Deutschland ist in seiner natiirlichen Armut an 
industriellen Urstoffen in hohem MaBe auf Roh- 
stoffeinfuhr angewiesen, die mengenmaBig ein 
Vielfaches der wieder zur Ausfuhr gelangendeni 
Fertigprodukte ausmachen, zumal auch der hei- 
mische Konsum vion Fertigwaren zu einem guten 
Teil von iiberseeischen Rohstoffen gedeckt wer
den muB.

Stettin hat seine besonderen Aufgaben ais groB- 
ter deutscher Ostseehafen und ais Hauptumschlags- 
platz fiir den groBen Rohstoffaustausch innerhalb 
des Ostseegebietes, dessen Verkehrsspannung ihm 
durch das gleichzeitige Vorkommen von Erzen im 
Norden und Kohlen im Siiden den Charakter einer 
gewissen wirtschaftlichen Selbstandigkeit verleiht, 
friihzeitig erkannt. In der Massengutumschlagsstelle 
Reiherwerderhafen besitzt Stettin eine nicht nur fiir 
das Ostseegebiet, sondern fiir Europa iiberhaupt 
vorbildliche Anlage, die sich wrn ahnlichen Hafen- 
einrichtungen grundsatzlich davon unterscheidet, 
daB sie nicht auf die Behandlung einer einzelnem' 
Giiterart abgestellt ist, sondern alle Sorten von 
Massengiitern, vom groben Stiickerz bis zur feinen 
Staubkohle, in denkbar kiirzesten Umschlagszeiten 
zu lóschen und zu laden vermag.

Bei der technischen Ausgestaltung dieses 
Hafenteiles muBte insbesondere auch den yerschie- 
denen Variationsmoglichkeiten des Umschlages, sei 
es von Bord zu Bord oder aus Seeschiff in Kahn, 
Rechnung getragen werden. Namentlich letzte 
Form gilt ais ein Vorzug des Stettiner Hafen'-s, 
weil ein Abtransport des Gutes auf der Binnen- 
wasserstraBe 700 km sudlich dank des Oderstromes 
durchzufiihren ist, wie es beispielsweise bei den 
Transporten nach der Tschechoslowakei durch den 
Kahnpark der tschechoslowakischen Oderschifl' 
fahrtsgesellschaft (Ostreederei) geschieht. Trotz der 
Ausnahmetarife, die die deutsche Reichsbahn spe; 
zieli fiir Yerladungen nach der Tschechoslowakei

Teilansicht der Massengutumsclilagstelle im Reiherwerderhafen.
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erstellt hat, bleibt die Móglichkeit der Wahl des 
billigen Wasserweges bestehen. Dazu kommt bei 
Verladungen iiber Stettin der Vorteil, daB das See- 
schiff auf der 65 km langen FahrstraBe von See 
in den Hafen zuziiglich der Einbuchtung der Ost- 
see bei Swinemiinde hier in Stettin verhaltnismaBig 
tief in das Hinterland eindringen kann. Die Aus;- 
nutzung der billigerein Seefrachtrate im Vergleich 
zu den Beforderungskosten im Hinterland bietet 
nicht zu unterschatzende Vorteile und hat wesent- 
lich zur Heranbildung Stettins ais bevorzugter 
Massenguthafen beigetragen.

Betrachten wir die Umschlagstelle Reiherwer- 
derhafen in ihrer betrieblichen Gliederung, so fallt 
bei der Einfahrt in diesen Hafenteil am linken 
Fliigel zunachst die Kohlenkippvorrichtung auf, die 
ein einseitig fur die Beladung von Seeschiffen aus 
Waggon bestimmtes Instrument darstellt. U nter 
Anwendung des 1 Fahrstuhlprinzipes in Zusammen- 
arbeit mit zwei Drehscheiben fiir den Anlauf der 
Voll- und den Ablauf der Leerwagen und den 
zugehórigen Rangierwinden, die ais laufendes Band 
konstruiert sind, kann alle 3 Minuten ein 20 to- 
Waggon in den Schiffsraum geschiittet werden. 
Das ergibt ein Betriebsergebnis von 400 to in der 
Stunde. Da im Reiherwerderhafen im durchgehen- 
den Schichtendienst gearbeitet wird, kann also ein 
10 000 to-Dampfer in 24 Stunden voll beladen sein.

Das Moment der Zeit- und damit auch der 
Kostenersparnis fiir den Reeder und den Empfanger

der W are hat auch in der zweiten Gruppe detf 
aufgestellten Umschlagsgerate, den 4 Verlade- 
briicken von je 5 to Hubkraft, weitgehendste Be- 
riicksichtigung gefunden. Der Name „Verlade- 
briicke“ ist zwar iiblich, trifft aber nicht ganz das 
Richtige, da diese Briicken bereits den Charakter 
universeller Verwendungsmóglichkeiten haben. 
Durch den 30 m iiber Kaikante ragenden „,Aus- 
leger“ kann ebensogut von Land in Seeschiff und
— was wichtig ist — auch umgekehrt wie gleich- 
falls von Bord zu Bord umgeschlagen werden. 
W ahrend des Lósch- oder Ladeprozesses wird das 
Gut automatisch verwogen uńd zwar durch eine 
in die ,,Laufkatze“ hineingebaute Waage.

Um sich eine Vorstellung iiber die GroBenver- 
hiiltnisse dieser Briicken zu machen, mag der Hin- 
weis geniigen, daB die Gesamtlange einer solchen 
Briicke 84 m, die Spannweite 40 m und die Hub- 
hóhe 14 m betragt. Mit diesem Gerat, das einzeln 
Stundenleistungen von mehr .̂ls 100 to zu erzielen 
vermag, konnen bereits unter Verwendung ent- 
sprechender Greifer samtliche Massengutarten mit 
Ausnahme von grobem Stiickerz, also Mullerze, 
Kiese, alle Kohlensorten, Langhólzer usw. bearbei- 
tet werden.

Fiir die Behandlung der groben Stiickerze, wie 
sie vornehmlich aus Schweden in Stettin einge- 
fiihrt werden, hat eine weitere Gruppe von Geraten 
auf dem rechten Fliigel der Anlage Aufstellung 
gefunden. Die dort befindlichen 15 to-Briicken —

Der neue Schuppenspeicher im Freibezirk.



18 O S T S E E - H A N D E L Nummer 18

3 an Zahl — bilden einen bedeutsamen Fortschritt 
im Ausbau des Reiherwerderhafens und der Pro- 
blemlósung des Massengutumschlages iiberhaupt. 
W ar doch gerade die Lóschung von Dampfern mit 
Stiickerz bis zum Jahre 1927, dem Jahre der In- 
betriebnahme dieser Neueinrichtung, ausschlieBlich 
der miihsamen und kostspieligen Menschenarbeit 
vorbehalten gewesen. Wagemutige EntschluBkraft 
der am Erzgeschaft interessierten Kreise hat diese 
Wahrzeichen modernster Ingenieurkunst auf dem 
Gebiete der Fórdertechnik entstehen lassen.

In ihrer auBeren Gestaltung jihneln diese Erz- 
briicken sehr den bereits beschriebenen 5 to- 
Briicken, nur mit dem Unterschied, daB wesentlich 
gróBere konstruktive AusmaBe entstanden: 110,5 m 
Gesamtlange, 45 m Spannbreite, 20 m Hubhóhe 
und 36 m iiber Kaikante reichend. Aber auch in 
ihrer betrieblichen Verwendungsweise ist gegeniiber 
dem leichteren 5 to-Gerat durch das Dazwischen- 
schalten von „Bunkern“ mit automatischen Wiege- 
einrichtungen fiir die sich abwickelnde Form des 
landseitigen Umschlages ein wesentlicher Unter- 
schied gegeben. Bei der GróBe der einzelnen 
Greifer, der Menge des mit dem einzelnen Hub 
gegriffenen Erzes und femer bei dem angestrebten 
Zweck, Unterbrechungen des Loschaktes durch 
etwaigen momentanen Mangel an bereitgestellten 
Leerwaggons zu verhindem, schuf die voriiberge- 
hende Aufnahme des Erzes in den 200 to fassenden 
Bunkern, um aus ihnen die ununterbrochene Be- 
schiittung der W aggons— auch GroBraumwagen —, 
vorzunehmen, eine gliickliche Losung aller der 
Schwierigkeiten, die sich so lange bei dem Versuch 
der mechanischen Erzbearbeitung gezeigt hatten.

Der Umfang des Stettiner Massengutumschla
ges in seiner Gesamtheit wurde bereits erwahnt. 
Bei dem besonderen Charakter der vorliege.nden 
Ausgabe des Ostseehandels diirfte der Hinweis 
nicht uninteressant sein, daB mit diesen modernsten 
Briicken, die die Hafenbautechnik kennt, im Jahre
1928 mehr ais 500 000 to Eisenerze allein nach der 
Tschechoslowakei verladen wurden — neben 
Schlacken, Schwefelkiesen, Schrott usw., fiir dereń 
Umschlag die 5 to-Briicken geniigen.

Halten wir an der anfangs erwahnten begriff- 
lichen Trennung von Stiickgut und Massengut, 
wohlverstanden vom Standpunkt der Verkehrsab- 
wicklung aus betrachtet, fest, so kann sogar gesagt 
werden, daB die Hafenbautechnik heute bereits 
Einrichtungen zu schaffen weiB, die selbst dem! 
ausgesprochenen Stiickgutverkehr den Charakter 
einer Massenabfertigung zu verleihen vermag, ohne 
die notwendige individuelle Eigenbehandlung, die 
das Stiickgut verlangt, aufzugeben.

Der Stettiner Hafen besitzt in seinem neuen 
sechsgeschossigen Schuppenspeicher, der im Juni 
ds. Js. dem Betrieb iibergeben wurde, das voll- 
kommenste und eindruckreichste Gebaude, das in 
europaischen Iiafen  bisher gebaut wurde. Voll- 
kommen durch die rein baulichen AusmaBe und 
Einrichtungen fiir die Massenbewaltigung des 
Stiickgutverkehrs, eindrucksreich durch die kiinst- 
lerische W irkung der Linienfuhrung. Folgende 
Datennennung mag diese Behauptung bekraftigen 
helfen: die grófite Lange betragt im Kellergescho!B
217,70 m, im DachgeschoB 210,70 m, eine Aus- 
dehnung, die an Vorstellung gewinnt, wenn main 
bedenkt, daB im Vergleich hierzu die Kaiser- 
Wilhelm-Gedachtniskirche in Berlin eine Hóhe yon 
113 m hat. Seine Breite verjiingt sich von 47,25 m 
im KellergeschoB auf 37,70 m im DachgeschoB. 
Der iiberdachte Flachenraum umfaBt 40 000 ąto 
(16 Morgen) bei einer Lagerfiihigkeit von 65 000 to; 
d. h. die Giiter von 4333 Waggons zu 15 to Lader 
fahigkeit oder von 72 Giiterziigen zu 120 Achsen 
konnen in diesem Schuppenspeicher untergebracht 
werden.

Das Neuartige fiir den Verkehr liegt, wie der 
Narne schon besagt, in der Zusammenfassung von 
Kaischuppón und Warenspeicher in e i n e m  Ge
baude. Acht elektrische W ippkrahne von 2% to 
Hubkraft bedienen den Umschlagsverkehr in den 
unteren beiden Stockwerken und 3 Dachbriicken 
mit Hubkraft von ije 2 to besorgen das direkte 
Ein- und Auslagern der Giiter in den oberen Stock
werken, ohne daB, wie sonst iiblich, irgend ein 
raumlicher Zwischentransport notig ist, um kurz- 
fristig lagerndes Umschlagsgut in Warenspeicher 
fiir langere Lagerung bis auf Abruf umzurollen- 
Die Massenabfertigung der Stiickgiiter wird durch 
entsprechende Innenausstattung, wie Lastaufziige> 
Sackrutschen, Elektrokarren, automatische Waag&n 
und sonstige Hilfsmittel der modernen F order- 
technik weitgehendst unterstiitzt, wozu auch die 
zweckmaBige Verlegung von Eisenbahngleisen 
an der Wasserseite 2 — an der Landseite 3 
das Vorhandensei:n von Einfahrten fiir Fuhrwerke, 
von Rampen und Ladeklappen in den einzelnen 
Stockwerken und breiten freistehenden Rampę*1 
auf der landseitigen StraBe gehoren.

Auch an dieser jiingsten Hafeneinrichtung 
Stettins ist die Tschechoslowakei verkehrswirtschaft- 
lich insofern interessiert, ais hier unter anderen frir 
sie bestimmten Umschlagsgiitern auch die g r o f i e n  
Partien von Flachs, die dieses jungę, wirtschaft- 
lich stark aufstrebende Land iiber Stettin bezieht., 
in sorgfaltigster Behandlung voriibergehend lagern-

Osfdeufsdie W irfsdiaUsirasen.
Yon W irtschaftsingenieur K 1 e n n e r , Berlin.

DaB sich nicht allein einzelne Wirtschaftskreise, 
sondern auch die Allgemeinheit immer mehr mit 
Transportfragen beschaftigt, hat vor allem seine 
Ursache darin, daB die durch ungeheure Tribute 
belastete deutsche Wirtschaft in ihrem schweren 
Wettbewerbsringen mit der auslandischen versuchen 
muB, die Gestehungskosten fiir ihre Erzeugnisse 
nach Móglichkeit herabzudrucken. Wie weit die

Transportfrage in die Tiefen des Produktionspr^ 
zesses eindringt, ist daraus recht zu ersehen, da 
die auch bei uns immer mehr aufgenommene 
„flieBende Arbeit“ letzlich auf einer wohldurch' 
dachten Losung der Transportfrage bei der W aren 
herstellung beruht, indem hierbei jedweder Umy7eg 
und unnótige Handgriff vermieden, unvermeidlicne 
Wege aber mit móglichst geringen Kosten iiber
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wunden werden. Von diesen kleimen Wegen in der 
Fabrik und von weiteren, allgemeinen neuzeitlichen 
Transportauffassungen soli aber hier noch nicht die 
Rede sein, sondern von den groBen Wasserwegen, 
vor allem von der O d e r  und ihrer Stellung in der 
Wirtschaft des Ostens.

Dadurch, daB die Reichsbahn aus dem all
gemeinen deutschen Verwaltungskórper herausge- 
nommen und ihr mit der Verselbstandigung ein gut 
Tell der Reparationslasten aufgebiirdet worden ist, 
muBte notgedrungen ihre Stellung zur WasserstraBe 
zu einem Gegensatz fiihren. Innerlich war er wohl 
schon friiher vorhanden, aber bei einem reichen 
Volke, wie es das deutsche nun einmal vor dem 
Kriege war, kam das nicht so zum Ausdruck. Heut- 
zutage erkennt man den Vorteil, der sich fiir die 
Wirtschaft aus dem scharfen Wettbewerb der beiden 
groBen Transportunternehmungen ergibt, wohl an, 
man yerhehlt sich aber nicht, daB es sich die deut
sche Wirtschaft kaum gestatten kann, beide reinen 
rransportunternehmungen in ein richtiges Wett- 
riisten eintreten zu lassen, in dem wohl der eine 
Sieger bleiben, der Besiegte aber bei der Hóhe des 
investierten Kapitals die ganze deutsche Wirtschaft 
arg gefahrden miiBte.

Diese aus dem bisherigen Federkriege zwischen 
Reichsbahn und WasserstraBenfreunden herauszu- 
lesenden Bedenken der Allgemeinheit, die nicht 
einseitig auf WasserstraBe oder Eisenbahn einge- 
stellt ist, sollen in den folgenden Ausfuhrungen iiber 
die Stellung der Oder in der W irtschaft des Ostens, 
mit der S t e t t i n  und sein Handel aufs engste ver- 
kniipft ist, beriicksichtigt werden.

Die Oder — und mit ihr das Land an der 
Oder — ist seit der Grenzziehung in eine ganz. 
neue, auBerst bedeutungsvolle Stellung zur deut
schen W irtschaft und zum deutschen Volke ge- 
riickt. W ahrend der Strom friiher zumeist weitab 
yon der Reichsgrenze lag, zieht er jetzt dicht an 
*hr her. Die Oder ist damit zur wirtschaftlichen 
Frontstellung im Osten geworden. Das Schicksal 
hat somit Oder und Oderland mit einer ungeheuer 
verantwortungsvollen Aufgabe betraut. An der Er- 
kenntnis des deutschen Volkes, vor allem zunachst 
der Wirtschaftskreise des Ostens wird es liegen, 
dem Stromnetz die Losung der Aufgabe, zu der es 
an und fiir sich wohl befahigt ist, zu ermoglichen. 
Was hat zu geschehen? Das vom Himmel dem 
Odernetz jeweilig zugedachte Wasser ist nach was- 
serwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu fassen und 
derart abzufiihren, daB es moglichst allen Belangen 
der gesamten W irtschaft dient. Diese Antwort 
klingt an und fiir sich zuerst recht einfach. Die, 
^urchfiihrung stellt aber an Organisationsvermógen, 
an Verantwortlichkeitsgefiihl gegeniiber der Allge- 
^einheit und an Verwaltungsfahigkeit die gróBten 
^nspriiche. Dies wird wohl auch mit ein Grund 
Sem, daB von einer allgemeinen Wasserwirtschaft 

der Oder noch nicht gesprochen werden kann. 
Bisher ist man eigentlich immer nur bemiiht ge- 
v̂esen, das W asser moglichst schnell los zu werden. 
^Vird der wasserwirtschaftliche Gedanke durchge- 
tuhrt, dann wird das Odernetz der Kulturtrager des 
Ostens sein. Das Oderland wird dann von dem fiir 
u5*ser jetziges Geschlecht noch ferner stehenden, 
f-ber sonst unabanderlich heranriickenden Schicksal 
b^wahrt werden, zum Steppenland im AnschluB an

die Landstriche Osteuropas zu werden. Der Strom 
wird dann auch ais SchiffahrtsstraBe einer auf sich 
selbst gestellten Schiffahrt mit wirtschaftlich trag- 
baren, vor der Allgemeinheit vertretbaren Mitteln 
erhalten und zur Verbindung mit der Donau ge- 
eigneter ais andere FluBgebiete angesprochen wer
den kónnen. Dem diesen Dingen ferner Stehenden 
wird es schwer werden, sich den tatsachlichen Ver- 
fall der Wasserfiihrung der Oder in vollem Uiri- 
fange vorstellen zu konnen. Es darf deshalb daran 
erinnert werden, daB die Oder in den Jahren 1921 
und 1928 Wassertiefen in der Schiffahrtsrinne von 
0,30 und 0,50 m aufwies, daB vom Juli bis zum> 
W inter 900 Fahrzeuge oberhalb Breslaus lagen, 
weil die mittlere Oder zum Rinnsal geworden war. 
E r mag sich von alteren Leuten erzahlen lassen, 
wie sie in ihrer Jugend in den Bachen und Neben- 
fliissen der Oder mit Gefahr des Ertrinkens zur 
Sommerzeit gebadet haben, wo sich jetzt in gleicher 
Jahreszeit iibelriechendes Gerinnsel zu Tal schlan- 
gelt. Die verantwortlichen Miinner der Stadte und 
Gemeinden im Odergebiet werden ihm gern besta- 
tigen, welch triibe Aussichten fiir eine nur eben aus- 
reichende und wirtschaftlich tragbare Trinkwasser- 
versorgung und Abwasserregelung bestehen. Leider 
hat der Landwirt auch nicht annahernd die ihm 
drohenden Gefahren erkannt, sonst wiirde er z. B. 
dem Bau des Staubeckens Ottmachau nicht jenen 
zahen Widerstand entgegengesetzt haben. Es liegt 
wohl daran, daB er iiber gute Fruchtfolge und 
geeignete Diingung Bescheid weiB, iiber die Be
ziehungen zwischen Grund- und Tagwasser und 
iiber die Ursachen von Hoch- und Niedrigwasser 
in den Gewassern aber ununterrichtet bleibt. E r wird 
auch heute noch unter Wasserwirtschaft das m og
lichst schnelle Ableiten unerwiinschten Wassers 
ohne Riicksicht auf den Unterlieger verstehen. Volle 
Erkenntnis fiir die Lage hat auch im allgemeinen 
der Industrielle noch nicht, sonst hatte er sich schon 
viel mehr regen miissen. Jedenfalls wird der Osten 
in der Zukunft, in der die chemische Industrie aus- 
schlaggebend sein wird, auch wieder leer ausgehen, 
wenn die Industrievertreter nicht fiir die Abgabe- 
móglichkeit des erforderlichen Wassers aus dem 
Odernetz sorgen.

Eins ist also not im Osten: E i n e  a l l g e *  
m e i n e  W a s s e r w i r t s c h a f t .  Was dieses alles 
zu umfassen hat und wie sie zur Durchfiih- 
rung zu bringen ist, gehort nicht in den 
Rahmen dieser Ausfiihrungen. Bemerkt sei. nur 
noch, daB das Problem der Wasserwirtschaft 
den Osten infolge seiner Gelandegestaltung und 
-beschaffenheit am dringlichsten beschaftigen sollte, 
daB sich aber auch andere Stromgebiete der 
Frage iiber kurz oder lang zuwenden miissen, 
da die Kultur des deutschen Volkes letzlich von der 
ricntlgen Verwaltu:ng des ihm yon der Natur un- 
regelmaBig zugewiesenen Wassers abhangt. Man 
sollte daher dieser Angelegenheit bei den Erwa- 
gungen iiber eine Verwaltungsreform und iiber die 
Beziehungen zwischen Reich und Landern den ge- 
biihrenden Raurn geben.

Stettins Wohlergehen hangt aufs engste mit 
dem seines Hinterlandes zusammen. Geht es dem 
deutschen Osten gut, dann wird ein reger Giiteraus- 
tausch stattfinden und Stettins Handel bliihen. Ist 
dies nicht der Fali, so wird sich mit der Zeit
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der Umschlag Im "Stettiner Hafen auf die Druch- 
fuhrgiiter von und nach der Tschechoslowakei be- 
schranken miissen, wenn diese nicht etwa schon 
einem anderen Hafen unwiderruflich zulaufen. Der 
EinfluB Stettins kónnte sich auch noch nach Siiden 
weit iiber die deutsche Grenze erstrecken, wenn 
eine V e r b i n d u n g  z w i s c h e n  O d e r  u n d  D o -  
n a u  geschaffen wiirde, wie sie die Tschecho
slowakei schon seit . langem erstrebt. Hierfiir 
ist aber eine WasserstraBe mit genugender 
und gesicherter Wasserfiihrung von der Grenze 
bis Stettin Grundbedingung. Welche Aussichten 
wiirden sich fiir den Handel Stettins, welche 
Austauschmóglichkeiten zwischen einer bliihenden 
ostdeutschen W irtschaft und den rohstoffreichen, 
aber an Fertigwaren armen Balkanlandern, welche 
Zukunftsmóglichkeiten fiir die von Jahr zu Jahr 
hoffende und hungernde ostdeutsche Binnenschiff- 
fahrt bei Verwirklichung einer Oder-Donauverbin- 
dung ergeben! Es diirfte daher nicht abwegig ge- 
wesen sein, eine der ersten Voraussetzungen fiir eine 
in allen Teilen gesunde und entwicklungsfahige 
W irtschaft des Ostens zu suchen und in Umrissen; 
zu erlautern.

D a wir nun mit den Betrachtungen bis zu den 
kiinstlichen WasserstraBen, den Kanalen, gelangt 
sind, erscheint es angebracht, die im Anfang der 
Ausfiihrungen gebrachten Gedanken iiber Gegensatz 
von Reichsbahn und WasserstraBen zu Ende zu 
spinnen. Dieser Gegensatz ist in der Frage zusam- 
menzufassen, ob es, wirtschaftlich gedacht, vertret- 
bar ist, das zum Giitertransport neben der Reichs
bahn bestehende WasserstraBennetz in sich noch 
leistungsfahiger auszubauen und es durch kiinst- 
liche WasserstraBen zu erganzen. In dem Iiber diese 
Frage entstandenen Federkrieg wird man weder von 
einem Sieger noch von einem Besiegten sprechen 
kónnen, denn solche wirtschaftlichen Probleme 
lassen sich eben nicht mathematisch schliissig be- 
weisen. Es will nur scheinen, ais ob es den Gegj- 
nern einer allzu zielstrebigen WasserstraBenpolitik 
gelungen ist, die W agschale zu ihren Gunsten pen- 
deln zu lassen. Zu einer giinstigeren Auffassung fiir 
die WasserstraBen wird man daher gelangen, wenn 
diese — nicht nur die Strome, sondern auch die 
kiinstlichen Wege — nicht allein ais Trager der 
Schiffahrt und einer gewissen Vorflutfiirsorge (letz- 
teres nur bei den natiirlichen Gewassern), sondern 
ais Trager einer allgemeinen Wasserwirtschaft an- 
gesehen und behandelt werden, die sich, was nicht 
gćmig' hervorgehoben werden kann, auf ein ganzes 
Stromnetz, bei Kanalen gegebenenfalls auf mehrere 
Stromsysteme erstrecken miiBte. Die Schiffahrt hatte 
dann nur ganz fiir die Kosten ihrer Sonderbauten, 
im iibrigen aber nur anteilmaBig fiir die allgemeinen 
Kosten, in die sich auBerdem Land- und Forst- 
wirtschaft, Stadte, Gemeinden und Industrien noch 
zu teilen hatten,, aufzukommen. Solche von der ge- 
samten W irtschaft voll zu nutzende WasserstraBen 
wiirden auch einer Schiffahrt dienen kónnen, die 
dann, sofern sie sich dem Gegebenen anpaBt und 
bemiiht ist, ihre TransportgefaBe und sonstigen 
Einrichtungen auf der Hóhe zu halten, nicht nur 
ein lebensfahiges, sondern sogar ein kraftspendendes 
Glied des deutschen W irtschaftskórpers sein wurde, 
das aus der Sache geboren ware. Einer solchen 
Schiffahrt wird eine sachlich eingestellte Eisen-

bahnverwaltung nicht in Kampfstellung gegeniiber- 
stehen, sondern auch im eigenen Interesse bestrebt 
sein, mit ihr zu arbeiten zur Sicherung der Wett- 
bewerbsfahigkeit deutscher Erzeugnisse im Aus- 
lande

Hoffentlich erstrecken sich die Untersuchungen 
iiber die Bauwiirdigkeit des von niederschlesischen 
Wirtschaftskreisen erstrebten Oder-Elbekanals auch 
in dieser Richtung und begniigen sich nicht mit der 
Feststellung des Bedarfes an Speisewasser in dem: 
Glauben, daB das Gebiet der Wasserwirtschaft h ie r 
mit erschópft ware. Zur Einstellung auf allgemein 
wasserwirtschaftliche Gedanken, die bei diesem Ka
nał z. B. bis zur W asserversorgung Berlins zu 
reiehen hatten, ist noch geniigend Zeit, auch wenn 
dies erst in zehn Jahren gelingen sollte. Wie schon 
gesagt ist, kann an einen Oder-Donaukanal ohne 
wasserwirtschaftliche Grundlage gar nicht gedacht 
werden. Nach der Einstellung der tschechoslowa- 
kischen Kanalfreunde muB man annehmen, daB die 
Tschechoslowakei dem Piane erst dann ernstlich 
naher tritt, wenn eine geniigende Wasserfiihrung 
der Oder gesichert ist.

Ueber einen GroBschiffahrtsweg von Cosel bis 
etwa Gleiwitz ist schon viel geschrieben worden. 
Oft hat man hierbei den Abstand von den Dingen 
nicht wahren kónnen. Einig sind sich aber alle, 
die dieser Angelegenheit geniigend nahe stehen; 
daB der oberschlesischen Montanindustrie infolge 
ihrer auBerst ungiinstigen órtlichen Lage und ihrer 
Schwachung durch die Abtrennung Ostoberschle- 
siens solche Transportkosten, vorerst einmal von 
und nach Stettin und Berlin, geboten werden 
miissen, die ihr den Absatz der Erzeugnisse 
(Eisen usw.) und die Heranziehung der Rohstoffe 
(Erze usw.) ermóglichen. Ein wichtiger Faktor wird 
hierbei die Schiffahrt sein, sofern man ihr durch 
eine geniigende und gesicherte Wasserfiihrung der 
Oder die Grundlage dazu gibt. Die Frage, ob nun 
ein Kanał von Gleiwitz oder einem anderen Orte 
bis Cosel-Hafen oder eine Schleppbahn von den 
Gruben bis zur Oder gebaut werden soli, kann ohne 
Beriicksichtigung der Einwirkungen eines Ocler- 
Donaukanals nicht voll beurteilt werden. Sollte diese 
Welt-WasserstraBe kommen, die den Schwerpunkt 
der gesamten deutschen Wirtschaft mehr nach 
dem bedrangten Osten verlegen wurde, so miiBte 
Deutsch-Oberschlesien auch einen besonderen An- 
schluB an diese WasserstraBe haben, der ihm die 
Wettbewerbsmóglichkeit auch nach dem Siiden, zum 
Bałkan, gegeniiber der polnischen und tschechoslo' 
wakischen Industrie sicherte. Oberschlesien hat so- 
mit in der Zukunft zwei neue Anschliisse notig- 
Den einen nach Norden zur Oder (Cosel-Hafen); 
den anderen nach Siid-Westen zum Oder-Donau- 
kanal (Ratibor). Gibt man diesen Erwagungen Rauin 
und beachtet, daB ein Kanał von Cosel-Hafen nach 
Gleiwitz durch wasserarme Gegend fiihrt, wasser
wirtschaftliche Gesichtspunkte also fortfallen miissen, 
daB der Kanał von der Oder hóchstens bis Gier 
witz gefiihrt werden kann und dann noch Schienen- 
anschliisse zu der Mehrzahl der Gruben verlangt, 
daB infolge der Gelandegestaltung eine W asser
straBe vom Herzen des Reviers zum Oder-Donai^ 
kanał ais ausgeschlossen zu erachten ist, und dab
— nicht zuletzt — der Sandverbrauch der Gruben 
zum Yersatz der abgebauten Flóze eine geregelte



Sandzufuhr erfordert, die nach Lage der Verhalt- 
nisse nur auf dem Landwege erfolgen kann, soi 
wird man doch wohl zur Ansicht gelangen, daB 
das innere oberschlesische Transportproblem nur 
mit Hilfe des Schienenweges wirtschaftlich zu lósen 
ist. Ob hier neuzeitliche Schleppbahnen groBter 
Leistungsfahigkeit — auf der Strecke Montanrevier- 
Donau-Oderkanal sollte man W agen nicht unter 
100 to einfiihren — in Betracht kommen, oder ob 
sich die Reichsbahn der Sache annimmt, um hier 
der schwer bedrangten W irtschaft gegebenenfalls 
piit Unterstiitzung aus óffentlichen Mitteln zu helfen, 
ist eine weitere Frage.

Ohne Zweifel ist es zu begriiBen, daB Stettin, 
seinen Hafen derart auszugestalten sucht, daB es 
die Seedampfer nicht mehr vorziehen, andere Ost- 
seehafen anzulaufen. Hoffentlich kommt die Er- 
kenntnis auch nicht zu spat, daB neuzeitliche Hafen- 
aniagen ihren Zweck auch nicht voll zu erfiillen ver- 
mógen, wenn die Vorbedingungen des Giiteraustau- 
sches nicht oder nur sparlich gegeben sind. Diese 
konnen aber nur durch Sicherung und Hebung der 
Wirtschaft des Oderlandes und durch eine gute 
WasserstraBe erfiillt werden. Beides hangt aber, 
Was nicht genug betont und wiederholt werden 
kann, von einer allgemeinen Wasserwirtscaft ab.

Allzuviel Hoffnung auf ein schnelles B eg o n e i 
eines solch groBen Werkes wie eine allgemeine 
Wasserwirtschaft, kann man leider nicht haben, 
denn die Allgemeinheit iiberschaut nicht die wirt
schaftlichen Zusammenhange und drangt stets nach 
kurzfristigen BehelfmaBnahmen, nach Flickwerk. 
Am meisten aber wird der Umstand hemmen, daB 
1;ftit schnellen Erfolgen nicht aufgewartet werden 
kann. Der wahrnehmbare Nutzen wasserwirtschaft- 
licher MaBnahmen reift nur langsam heran. Gut 
I^ing will Weile haben. — DaB die Allgemeinheit 
des Oderlandes einer Wirtschaftspolitik auf lange 
Sicht nicht sogleich geneigt sein wird, ist ver- 
standlich. Der Osten hat zu schwer gelitten. Des- 
Wegen sollten sich einsichtige Wirtschaftsfiihrer aus 
dem ganzen Oderlande von Ratibor bis Stettin, von 
Gorlitz bis Landsberg des wasserwirtschaftlichen 
^edankens annehmen und ihn ohne groBen organi- 
satorischen Aufwand, der zumeist der Todeskeim 
auch fiir eine gute Sache ist, betreiben.

Mit Recht wird die Frage nunmehr aufge- 
^orfen werden, ob das, was bisher an der Oder 
bei ihrem Ausbau zur WasserstraBe und bei einer 
gewissen Vorflutfiirsorge geschehen ist, sich auch 
^  das noch aufzustellende wasserwirtschaftliche 

rogramm fiir das gesamte Odernetz einfiigen 
*assen wird. Es soli versucht werden, dies zu beant- 
worten. Hierbei wird es notwendig sein, yorerst zu 
Untersuchen, welche weiteren MaBnahmen erfor- 
derlich sein werden, um die Oder zu einer auch 
^ukiinftige Anspriiche befriedigenden Schiffahrts- 
^raBe zu gestalten, damit dann in groBen Ziigen 
łestgestellt werden kann, ob diese Forderungen

denen der Wasserwirtschaft in Einklang zu 
bnngen sind.

Die kanalisierte o b e r e  O d e r  v o n  C o s e l -  
^ a f e n  b i s  B r e s l a u - R a n s e r n  bietet den 

chiffen auch bei der jetzigen geringsten Was- 
^erfiihrung der Oder die Móglichkeit, mit 
?°0 m Tiefgang zu fahren. Sachverstandige 

sind der Ansicht, daB es mit vertretbaren

Mitteln in verhaltnismaBig kurzer Zeit ohne 
Eingriff in die landeskulturellen Belange móglich 
ist, die Strecke auch bei Wassermangel mit Schif- 
fen von 1,60 m Tiefgang befahren zu lassen. Die 
obere Oder wird damit das leisten, was man in 
der mittleren Oder auch bei volliger Auswirkung 
einer allgemeinen Wasserwirtschaft wird kaum er- 
reichen konnen, soweit man in solchen Dingen eine 
Voraussage machen kann. Das FluBkanalschiff, das 
von den beiden 1000 To.-Schiffstypen (FluBkanal
schiff 80x10,5x1,6 m, Kanalschiff 80x9,2x2,2 m) 
ais das geeignetere fiir die Oder angesehen werden 
muB, hat einen maximalen Tiefgang von 1,60 m. 
Die kanalisierte Strecke wird auch, um es gleich 
voraus zu schicken, einem Durch;gangsverkehr zur 
Donau geniigen, denn auch dereń Wasserfiihrung ist 
groBen Schwankungen unterworfen, so daB dort ein 
Tiefgang der Schiffe in trockenen Zeiten von 
1,60 m noch lange Zeit hinaus nicht sichergestellt 
werden kann. Die obere Oder verlangt somit keine 
auBerordentliche MaBnahme zur Herstellung dernot- 
wendigen Fahrwassertiefen, umsomehr ais ein 
Donau—Oderkanal ihre Wasserfiihrung und damit 
die Fahrwassertiefe verbessern wird. Dagegen ge- 
nligt die Strecke nicht den Anspriichen eines w irt
schaftlichen Schiffsumlaufes. Die von der Durch- 
gangsschiffahrt zu passierenden 22 Staustufen 
bringen wirtschaftlich nicht tragbare Aufenthalte. 
D a diese Verzógerungen in den Staustufen aber mit 
vertretbaren Mitteln ohne groBe Entwiirfe und ohne 
jeglichen Eingriff in die Landeskultur durch moto- 
rischen Antrieb der Bewegungsvorrichtungen und 
Einstellung geeigneter Ein- und Ausschleppvorrich- 
tungen auf ein annehmbares MaB herabgedriickt 
werden konnen, soli sich die Verwaltung zu schleu- 
nigster Abhilfe entschlossen haben. Mit Einfiihrung 
des 1000 To.-FluBkanalschiffes, das mit 10,50 m 
Breite die 9,60 m weiten Torkammern nicht passie- 
ren kann, muB ein Umbau der Schleusen statt- 
finden. Ob es hierbei wegen der hohen Ko sten und 
der Eingriffe in die Landeskultur vertretbar sein 
wird, einzelne Staustufen herausfallen zu lassen — 
technisch bestehen selbstverstandlich keine Schwie- 
rigkeiten — braucht z. Zt. wahrlich nicht unter- 
sucht zu werden, denn der Schwerpunkt aller Auf- 
gaben an der OderwasserstraBe liegt, wie wir gleich 
noch sehen werden, in der Oder unterhalb Breslau- 
Ransern. Eins wird aber auf der kanalisierten 
Strecke noch beachtet werden miissen. Der Stau, 
von dem die Fahrwassertiefen auf der Oder ab- 
hangen, wird durch Nadelwehre gehalten, die sof ort 
bei Eisbildung gelegt werden miissen und die im 
iibrigen nicht geeignet sind, eine genaue Staurege- 
lung zu gewahrleisten. Die Aufgabe der Staurege- 
lung wird aber noch bedeutend wachsen, wenn 
das ZuschuBwasser von Ottmachau durch einen 
Teil der kanalisierten Strecke so geleitet werden 
muB, daB es in genugender Menge und rechtzeitig 
unterhalb Breslau-Ransern eintrifft. Dem Ersatz der 
Nadelwehre durch eisfeste und maschinell zu be- 
tre.it ende Stauvorrichtungen (Balkenwehre, Seg- 
mentwehre und dergl.) muB daher baldigst mit 
genugender EntschluBkraft naher getreten werden. 
Die Aufgaben an der oberen Oder sind somit iiber- 
sehbar und verhaltnismaBig leicht in einen auch 
wirtschaftlich klaren Rahmen zu bringen, wenn 
sich auch hier der Meister in der Beschrankung
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und in der richtigen Einwertung aller Belange, 
in Sonderheit der der Landeskultur, zeigt.

Nun zur O d e r  u n t e r h a l b  B r e s l a u - R a n -  
s e r n .  Wie es um sie bestellt ist, haben die beiden 
Jahre 1927 und 1928 wohl genligend bewiesen. Das 
Jahr 1929 scheint kaum besser zu werden. Man hofft 
an der Oder auf Ottmachau. W erden sich diese 
Hoffnungen erfiillen? W ird es moglich sein, mit 
einem einzigen Staubecken die W irkung zu be- 
heben, die der vollige Verfall der Wasserfiihrung 
des gesamten Odernetzes auf die Strecke unterhalb 
Breslau-Ransern ausiibt? Es wird angenommen, 
denn das unterhalb Ransern im FluB geplante 
Buhnensystem soli auch das stetig weniger wer- 
dende W asser immer so zusammenraffen, daB es 
nur des Zuschusses von Ottmachau bedarf, um 
der Schiffahrt stets eine Fahrwassertiefe von 1,40 m 
zu bieten, abgesehen von einigen wenigen Tagen in 
Jahren katastrophaler Trockenheit, die bei groB- 
ziigiger Betrachtung der Verhaltnisse ais belanglos 
erachtet werden konnen. Ist dem so, dann karm 
die Schiffahrt beziiglich der zu erstellenden F ahr
wassertiefe vorerst zufrieden sein, weil es dann ja 
spater nur noch eines gróBeren Staubeckens be- 
diirfte, um eine stetige, geringste Fahrwassertiefe 
fiir Tiefgange von 1,60 m zu schaffen, womit die 
befahrbaren Strecken der Oder ober- und unterhalb 
Breslaus in Hinsicht auf die Wassertiefen ais 
gleichwertig anzusehen waren. Begreiflich wird man 
die Frage der Schiffahrt-Interessenten finden, wann 
dieses Ziel in der Voraussetzung, daB sich alles in 
den gedachten Bahnen entwickelt, erreicht werden 
wird. Gewahrleistet miiBte doch mindestens eine 
geringste Fahrwassertiefe von 1,40 m werden, wenn 
der Mittellandskanal fertiggestellt ist. Wiirde dies 
nicht der Fali sein und noch lange Jahre ver- 
gehen, bis die Oderschiffahrt mit einer solchen 
geringsten Tiefe sicher rechnen kann, dann wiirde 
die Oderschiffahrt ruiniert sein. Die Giiter miiBten 
andere Transportwege suchen, von denen sie nicht 
mehr abzubringen waren. Noch weitere Fragen 
sind innerhalb der Schiffahrt aufgetaucht. Wird das 
geplante Buhnensystem, das zu einer Zeit-entworfen 
wurde, ais der Breslauer MaBkahn von 55 m Lange 
und 8 m Breite ais Normalschiff galt, einen glatten 
Regelverkehr mit dem 1000 To.-Schiff von 80 m 
Lange zulassen? Wird die FahrstraBe, besonders 
in den Krummen, wo das W asser an dem einen 
Ufer die Sohle vertieft, am anderen aber Sand auf- 
hóht, nicht zu eng werden? Wird iiberhaupt die 
FluBsohle zwischen den Regulierungswerken nicht 
ausgespiilt werden? Soli das ZuschuBwasser aus 
Ottmachau allein zur Erreichung der Fahrw asser
tiefe von 1,40 m benutzt werden, oder diirfen auch 
andere, z. B. Landwirte, NutznieBer des Stau- 
beckenwassers sein? Schon werden aus Schiffer-

kreisen Stimmen yernehmbar, die vor einer weiteren 
Regulierung der mittleren Oder warnen, 'da das 
W asser mit jedem Jahre schneller ablaufe und die 
Fahrwassertiefen immer schlechter wiirden. Dies 
ist eine ubertriebene Sorge, aber es diirfte an der 
Zeit sein, das ganze Vorhaben an der Oder unter
halb Breslaus entsprechend der Entwicklung aller 
Verhaltnisse neu zu iiberpriifen, vor allem unter dem 
Gesichtspunkt, daB die Oder mit der Ueberalterung 
des Plauer MaBkahnes, die sehr bald eintreten wird, 
da dieser Kahntyp entsprechend der wirtschaftlichen 
Lage der Oderschiffahrt eigentlich zu spat ins. 
Leben getreten ist, fiir 1000 To.-Schiffe befahrbar 
gemacht werden sollte. Bei einer Revision der Piane 
fiir die Oder darf aber keinesfalls unberiicksichtigt 
bleiben, daB die Schiffahrt nicht allein Anrecht 
auf W asser hat, sondern auch alle anderen Wirt- 
schaftskreise, dereń Giiter sie doch fahrt. Es liegt 
weder im wohlverstandenen Interesse der Schiffahrt 
noch der iibrigen Wirtschaft, wenn nur Wasser 
fiir die Schiffahrt beschafft wird und man sich 
doch nachher gezwungen sieht an andere Wirt- 
schaftszweige W asser abzugeben, weil die mora- 
lische Berechtigung der Forderung nicht abzu- 
streiten ist. Fair play! Nach solchen Erwagungen 
wird man wohl zu dem Ergebnis gelangen, daB 
groBe Wassermengen gebraucht werden, die zum 
gróBten Teil von den Nebengewassern der Oder 
zu geben waren. Diese sind aber hierzu nur be-
fiihigt, wenn sie auch nach wasserwirtschaftlichen
Gesichtspunkten behandelt und angehalten werden, 
nicht allein den wirtschaftlichen Belangen ihrer 
Taler zu dienen, sondern auch von hoher Warte 
zu bestimmende Wassermengen an die Oder ab
zugeben.

Die Oder ais SchiffahrtsstraBe bedarf also ge' 
nau so wie die Oder ais Tragerin eines aufsteigen- 
den ostlichen Wirtschaftslebens einer allgemeinen 
Wasserwirtschaft. Das, was bisher an der Oder ge' 
schehen ist, steht in keiner Weise den Grundziigen 
einer allgemeinen Wasserwirtschaft entgegen. Im 
Gegenteil wird der bisherige Aufbau eine gnte 
Grundlage fiir die MaBnahmen nach neueren Ge
sichtspunkten geben. Selbstverstandlich miiBte 2. 
B. der Unterlauf der Oder etwa von Kiistrin ab von 
seinen Sandmassen befreit werden, falls Mehr- 
mengen an W asser die Landwirtschaft schiidigen 
sollten. Wahrscheinlich wird dies aber nicht ein- 
treten, denn GroB-Berlin wird in kommenden Zeiten 
gern jede Wassermenge zur Speisung der Seen, 
die seiner Wasserversorgung dienen, heranzuziehen, 
wenn sie in so verhaltnismaBig geringer Enlfernung 
vorbeilauft.

Hoffentlich tragen diese Zeilen dazu bei, dem 
Osten zu geben, was des Ostens ist.

Die handelspolUisdie Lage zwisdien Deufsdiland und Osferreidi, der 
Tsdtedioslowaheł, Ungarn, Rumanien und jugoslavien.

W enn auch der Aufbau der handełspolitischen 
Beziehungen Deutschlands zum Ausland in den 
letzten Jahren im allgemeinen zielbewuBt fortge- 
schritten ist, so miissen doch die bisherigen Er- 
gebni^se gerade den europaischen Staaten gegen- 
iiber, die hier in Rede stehen, ais noch yerhaltnis-

maBig karg bezeichnet werden. Es liegt a n  d e n  
yerschiedensten Umstanden, w e n n  g e r a d e  die Reg6 
lung des handełspolitischen Verhaltnisses zu d ie s e n  
Landem bisher besondere S c h w i e r i g k e i t e n  verur^ 
sacht hat, und es hat natiirlich nicht a n  m a n n ig -' 
faltigen Yersuchen gefehlt, diese S c h w ie r ig k e i t e n



zu iiberbriicken. Verhandlungen zu diesem Zwecke 
haben stattgefunden und werden sicherlich weiter 
gepflogen werden, so daB im Zusammenhang mit 
der in ganz Europa in den letzten Jahren zu be:- 
obachtenden Befriedung auch der wirtschaftlichen 
Beziehungen der einzelnen Staaten untereinander 
immerhin darauf gehofft werden karm, daB es 
Deutschland auch mit allen den hier zu behan- 
delnden Lander bald zu einer auf die Dauer trag> 
baren Regelung auf handelspolitischem Gebiet zu 
kommen gelingt.

Was nun die Beziehungen zu den hier in Rede 
stehenden europaischen Staaten im einzelnen an- 
geht, so ergibt sich folgendes B ild :

Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland 
und O e s t e r r e i c h  wickeln sich auf der Grund
lage des Wirtschaftsabkommens vom 1. 9. 1920 
und einiger Zusatzvertrage aus den Jahren 1924,
1925 und 1926 (betreffend Tarifvereinbarungen) ab. 
Auf Grund dieser Vereinbarungen werden deutsche 
Erzeugnisse in Oesterreich meistbegiinstigt behan- 
delt. AuBerdem hat Oesterreich in den Zusatz- 
vertragen vom 12. 7. 1924 und vom 21. 5. 1926 
fiir eine Reihe von deutschen Erzeugnissen Zoll- 
ermaBigungen zugestanden. Ueber weitere in den 
bisherigen Vertragen noch ungeklarte Fragen 
haben wiederholt Besprechungen stattgefunden
— teilweise auch zwischen Yertretern der beider- 
seitigen Industrien unmittelbar —, ohne daB diese 
Verhandlungen bisher zu einem Ergebnis gefiihrt 
hatten. Es soli jedoch zwischen den beiden Lan
dem in manchen bisher noch offengebliebenen in- 
dustriellen und landwirtschaftlichen Fragen in 
letzter Zeit eine Annaherung erzielt sein, so da.B 
eine weitere befriedigende Ausgestaltung des han- 
delspolitischen Yerhaltnisses zwischen Oesterreich 
und Deutschland einigermaBen im Bereich der 
Wahrscheinlichkeit liegt.

Im Verhaltnis zur T s c h e c h o s l o w a k e i  bil 
det das Wirtschaftsabkommen zwischen dem D eut
schen Reich und der Tschechoslowakei vom 29. 6. 
1920 die rechtliche Grundlage der wirtschaftlichen 
Beziehungen. Nach diesem Abkommen, das in- 
^wischen zahlreiche Nachtriige und Aenderungen 
erfahren hat, genieBen deutsche Erzeugnisse in 
der Tschechoslowakei die Meistbegunstigung. 
Ueber den AbschluB eines Handelsvertrages, der 
auch Tarifabreden enthalten soli, ist schon seit 
einigen Jahren, bisher jedoch ohne Erfolg, ver- 
handelt worden. Es dreht sich hierbei namentlich 
um tschechische Forderungen auf ZollermaBigungen 
apf landwirtschaftlichem Gebiet, iiber die bisher 
eine Einigung noch nicht erzielt zu sein scheint. 
^ ach  den vorliegenden Nachrichten laBt sich iiber 
einen befriedigenden AbschluB der IIandelsvertrags- 
Verhandlungen mit der Tschechoslowakei gegen- 
^vartig noch gar nichts sagen.

Was die handelspolitischen Beziehungen 
^eutschlands zu U n g a r n  angeht, so bildet ihre

vertragliche Grundlage das provisorische Abkom- 
men zur Regelung der beiderseitigen wirtschaft
lichen Beziehungen vom 1. 6. 1920. Auf Grund 
dieses Abkommens genieBen deutsche W aren in 
U ngarn die Meistbegunstigung. Ueber den Ab
schluB eines umfassenden Handelsvertrages wird 
auch hier — seit dem Jahre 1928 — veiłiandelt^ 
ohne daB bisher eine Einigung zustandegekommen 
ware. Die Regelung der Vieheinfuhr aus Ungarn 
ist hier eines der wichtigsten Probleme, das einige 
Schwierigkeiten zu verursachen scheint. Aehnlich 
wie der Tschechoslowakei gegeniiber laBt sich auch 
in Bezug auf Ungarn noch absolut gar nichts Ge.- 
wisses liinsichtlich der wiinschenswerten umfassen
den handelspolitischen Regelung durch einen Han- 
delsvertrag sagen.

Auch ein ITandelsvertrag zwischen dem D eut
schen Reich und R u m a n i e n  besteht bisher noch 
nicht. Praktisch behandeln sich die beiden Lander 
jedoch ais meistbegiinstigte Nationen; so findet 
„auf deutsche W aren bei der Einfuhr nach R u
manien der Mindesttarif des rumanischen Einfuhr- 
zolltarifs Anwendung, ebenso wie auch D eutsch
land rumanischen W aren die Meistbegunstigung, 
gewahrt. Auch hier ist noch vóllig ungewiB, wann 
ein Handelsvertrag zwischen Deutschland und R u
manien zustandekommen wird. Immerhin scheint 
es móglich, daB es jetzt, nachdem Rumanien einen 
neuen Zolltarif verabschiedet hat, auf dessen Grund
lage zu Verhandlungen kommen wird. Es kann 
wohl angenommen werden, daB auch Rumaniens 
Wiinsche Deutschland gegeniiber sich hauptsach- 
lich auf das landwirtschaftliche Gebiet erstrecken 
werden.

Was schlieBlich die handelspolitische R ege
lung zwischen Deutschland und J u g o s 1 a v i e n 
angeht, so liegen hier die Verhaltnisse am giin- 
stigsten. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwi
schen Deutschland und dem Kónigreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen sind durch den Handels- und 
Schiffahrtsvertrag vom 6. Oktober 1927 geregelt 
worden, durch welchen sich beide Teile u. a. fiir 
die wechselseitige W areneinfuhr sowie das beider- 
seitige Niederlassungsrecht die Behandlung auf dem 
FuBe der meistbegiinstigten Nation einraumen; 
in dem Vertrage sind ferner beiderseitig fiir 
einige W aren Tarifbindungen und TarifermaBi- 
gungen zugestanden, so von Jugoslavien fiir eine 
Reihe von Erzeugnissen der deutschen Industrie, 
wahrend Jugoslavien u. a. fiir Mais, Speisebohnen, 
Hanf, Obst, Hiihner und E ier ErmaBigungen von 
Deutschland zugestanden erhalten hat. Insbeson
dere hervorgehoben werden muB der Jugoslavien 
eingeraumte Vertragszoll fiir Pflaumen, der je nach 
der Verpackung M. 6.— oder M. 8.— pro Dz). 
an Stelle des autonomen Zolles von M. 10.— oder 
M. 20.— betragt. Der Handelsvertrag hat noch 
ein Zusatzabkommen vom 19. Oktober 1928 er
halten, auf das hier nicht naher eingegangen zu 
werden braucht. Dr. E. Sch.

Eine Anzcige im „0$($ee>Hander briiujl Gewinn
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Zur Wirfsdiaffslage der Tsdiedioslowakei.
Von Dr. sc. poi. E r n s t  O l d e n b u r g ,  Leiter

gesellschaft m.
In den 11 Jahren, die seit Griindung der 

tschechoslowakischen Republik am 28. Oktober 1918 
bald verflossen sind, kann dieser jungę aufstrebende 
Staat auf eine Reihe von Erfolgen zuriickblicken, 
die in der jiingeren Wirtschaftsgeschichte Europas 
nicht so leicht ihresgleichen findet. W er das Land 
bereist und mit einem feinfiihligen Sinn fiir volks- 
wirtschaftliches Geschehen zu beobachten weiB, 
wird bald den Eindruck erhalten, daB es trotz1 
mancher noch zu iiberwindenden Schwierigkeiten 
auf allen Gebieten vorwarts geht.

W ahrend Europa, weltwirtschaftlich betrachtet, 
unter den Folgen des Krieges auch heute noch am 
meisten zu leiden hat, was allein durch die gewal- 
tige Zahl seiner Arbeitslosen offensichtlich ist, kann 
fiir die Tschechoslowakei nach Ueberwindung der 
Krisen von 1922/23 ein stetiger Riickgang der Ar- 
beitslosigkeit festgestellt werden, so daB sie gegen- 
wartig ais bedeutungslos anzusprechen ist. W ah
rend beispielsweise 1923 noch iiber 300 000 Arbeits- 
lose gezahlt wurden, sank diese Ziffer im August
1926 auf 77 000 Arbeitsuchende, um im Durchschnitt 
des Jahres 1928 sogar nur noch 16 000 zu betragen. 
Bereits vom 1. 4. 1925 ging man dazu iiber, die 
staatliche Arbeitslosenunterstutzung einzustellen und 
das Genter System einzufiihren, d. h. der Staat 
leistet zur Arbeitslosenunterstutzung, die die Ge- 
werkschaften iibernommen'haben, nur noch Beitrage.

Von den neuen Donaustaaten ist die Tschecho
slowakei mit 140 394 qm Flachę und rund 14 Mil
lionen Einwohnern — also nicht halb so groB wie 
PreuBen mit rd. ein Drittel der Bevólkerung Preu- 
Bens — bei weitem der gróBte und volkreichste 
Nach der Zusammensetzung der Bevólkerung wird 
man die Tschechoslowakei zu den Nationalitaten- 
Staaten rechnen miissen; denn neben 65 v. H. 
Tschechoslowaken wohnen 24 v. H. Deutsche, 5,6 
v. H. Magyaren und 3,5 v. H. Russen, vornehmlich 
Ukrainer; im Lande. Andere Minderheiten, die noch 
vorkommen, sind unbedeutend.

Nach den wirtschaftlichen Produktionsgrund- 
lagen zerfallt das Land in den vorwiegend agrari- 
schen Ostei^, Slowakei mit KarpathoruBland, und 
in den industriealisierten Westen, bestehend aus den 
,,historischen Landem " Bóhmen, Mahren und 
Schlesien. Mit ihnen hat die Tschechoslowakei den 
gróBeren Teil der Industrie des ehemaligen Oester
reich iibernommen. Von der gesamten osterreich- 
ungarischen Produktion entfielen auf das Gebiet 
der tschechoslowakischen Republik samtliche LIolz- 
und Silbererzgruben, zwei Drittel der Graphitlager- 
statten, iiber vier Fiinftel der Stein- und Braun- 
kohlenfórderung, mehr ais 90 v. H. der Zucker- 
erzeugung, der Porzellanfabrikation und der Glas- 
industrie und etwa drei Viertel der Baumwoll- und 
Papierindustrie, sowie der Ledererzeugung. Die 
Zahl der Fabriken in der Tschechoslowakei be- 
tragt mehr ais 14 000.

So kommt es, daB man bei annahernd gleich 
groBen Teilen von agrarer und industrieller Bevól- 
kerung von einem Agrar- und Industriestaat 
sprechen kann, der aber auf Grund seiner weltwirt- 
schaftlichen Yerflechtung mehr ais Industriestaat

der W irtschaftsabteilung der Stettiner Hafen- 
b. H., Stettin.
in die Erscheinung tr i t t : Einer lebhaften Ausfuhr 
von Industrieerzeugnissen steht eine rege Einfuhr 
von Rohstoffen, aber auch von Lebensmitteln ge- 
geniiber. Letztere Erscheinung ist wohl auf die 
unzulanglichen Verkehrsverbindungen zwischen den 
óstlichen und westlichen Gebieten der Republik 
zuriickzufiihren, so daB ein Ausgleich der inner- 
staatlichen Wirtschaftsbeziehungen erschwert wird.

Aber sonst sind gerade auf dem Gebiete des 
Verkehrswesens recht beachtliche Fortschritte zu 
bemerken. Durch Gesetz vom 14. Juli 1927 wurde 
ein staatlicher StraBenfonds geschaffen, aus dessen 
Mitteln entsprechend den neuzeitlichen Anforderun- 
gen des Verkehrs AutostraBen geschaffen werden 
sollen, wobei man in erster Linie auf das 70 bis 
75 000 km lange vorhandene StraBennetz zuriick- 
greift. LIatte sich doch der Bestand an Kraftfahr- 
zeugen innerhalb von 4 Jahren (1922 bis 1926) ver- 
vierfacht, und zwar zu einem nicht unwesentlichen 
Teil durch die Produktionssteigerung der heimi- 
schen Autoindustrie, dereń jahrliche Herstellungs- 
fahigkeit sich auf ungefahr 6000 Fahrzeuge be- 
lauft. Bei Betrachtung der tschechoslowakischen 
Verkehrsverhaltnisse ist auch die Entwicklung des 
Luftverkehrs nicht zu iibergehen. Wie in allen 
europaischen Staaten hatte er auch hier bereits in 
den ersten Jahren nach dem Kriege eine ziemlich 
rasche Ausdehnung erfahren. Durch einen Ver- 
trag mit der Deutschen Luft Hansa, der vor etwa 
zwei Jahren zustancle kam, gelang es, die so lange 
vorwiegend interne Bedeutung des Luftverkehrs 
iiber die Landesgrenzen hinaus durch AnschluB an 
alle wichtigen deutschen und auf diesem Wege 
auch an die anderen auslandischen Flugplatze aus- 
zudehnen.

Das Eisenbahnnetz umfaBt annahernd 14 000 km 
Lange und wird fast ausschlieBlich staatlich be- 
trieben. Binnenschiffahrt wird auf rd. 500 km Lange 
in den FluBgebieten von Oder, Moldau, Elbe und 
Donau von 4 tschechoslowakischen Gesellschaften 
neben verschiedenen kleinen Schiffseignern aus- 
geiibt.

Die industriewirtschaftlichen Produktivkrafte 
der Tschechoslowakei sind in erster Linie durch 
den Reichtum an Kohlen gegeben. Im Ostrauer, 
Kladnower, Pilsner und Rositzer Revier wird Stein- 
kohle von 6000 bis 7000 Kalorien, in Nordbohmen 
Braunkohle von 3000 bis 5000 Kalorien gefordert. 
Die jahrliche Steinkohlenfdrderung betragt 12 bis 
15 Millionen to, in der Braunkohle sogar 15 bis 
19 Millionen to, was zusammengenommen auf den 
Kopf der Bevólkerung mehr ais 2 to ausmacht. 
Ueberschiissige Kohle wird u. a. nach Oesterreich 
und Deutschland ausgefiihrt, wahrend umgekehrt 
auch Deutschland Steinkohle und zwar etwa 
900 000 to jahrlich liefert. Allerdings hat sich der 
W ettbewerb der polnischen (oberschlesischen) Kohle 
in den letzten Jahren hier, wie in den iibrigen 
Kohlenlandern Europas, recht fiihlbar g e m a c h ^  
Desgleichen ist auch eine Exporterschwerung 
durch die Elektrifizierung der ósterreichischen
Eisenbahnen zu beobachten, was aber durch den
wachsenden E i g e n b e d a r f  d e r  t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n
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Industrien, die sich in zunehmendem MaBe auf den 
inneren Markt stiitzen, nicht allzu schwer ins Ge- 
wicht falit.

Von dem iibrigen Reichtum an Mineralien sind 
nach der Kohle in erster Linie Eisenerze zu nennen, 
welche in Mittelbohmen und auch in der Slowakei 
gewonnen werden. Die Eigenforderung reicht aber 
bei weitem nicht fiir den tschechoslowakischen 
Hiittenbedarf aus. Ein groBer Teil der Nachfrage 
nach Eisenerzen wird daher durch Masseneinfuhren 
aus Schweden und Spanien iiber den Stettiner 
Hafen gedeckt, der in seiner Massengutumschlags- 
stelle Reiherwerderhafen eine fiir Europa einzig 
dastehende Spezialanlage dieser Art besitzt.

Von den landwirtschaftlichen Industrien ist am 
wichtigsten — neben Spiritus- und Brauereiindu- 
strie (jahrliches Erzeugnis rund 1 Million Hekto- 
liter Bier) — die Zuckerfabrikation, insbesondere 
auch in ihrer Bedeutung fiir den tschechoslowa
kischen AuBenhandel. Abnehmer von Zucker sind 
vor allem England und iiberseeische Gebiete, we- 
niger die Nachbarstaaten, wie Ungarn, Polen, Ru- 
tnanien, Jugoslavien und Deutschland, welches 
sonst im tschechoslowakischen AuBenhandel an 
erster Stelle steht.

Unter den vorwiegend auf Ausfuhr eingestell- 
ten Unternehm ungen steht wertmaBig die Textil- 
tndustrie obenan. E in betrachtlicher Teil der Ak- 
tivitat der tschechoslowakischen Handelsbilanz ent- 
fallt auf die Textilbilanz, die im Rekordjahr 1927 
tiber eine Milliarde Kc. erreichte. W ar die Textil- 
industrie in Bóhmen, Miihren und Schlesien friiher 
der Hauptlieferant fiir das ganze zollgeschiitzte 
Gebiet der ósterreichisch-ungarischen Monarchie, 
so muB sie heute nicht nur die Zollschranken iiber- 
}vinden und sich gegen jungę Unternehmungen in 
thren alten Absatzgebieten durchsetzen, sondern 
auch mit den Industrien anderer Lander, vor allem 
Italiens und Frankreichs, in Wettbewerb treten. 
Wenn sich gerade diese am meisten gefahrdete 
Industrie zu behaupten wuBte, so spricht das deut- 
lich genug fiir den starken Lebenswillen, der durch 
das ganze Land pulsiert.

Auch die Erzeugnisse der Glas- und Glaswaren- 
^dustrie, namentlich Hohl- und Tafelglas, weniger 
Schmuck- und PreBglas, haben Fortschritte in der 
^-tisfuhr, die sich vor allem nach England und 
Pebersee richtet, erfahren. Bedeutende Ausfuhr- 
lrtdustrien sind auch noch die der Eisen-, Porzellan-, 
Leder- und anderer Branchen, auf die hier nicht 
^aher eingegangen werden kann.

Ist die Entwicklung des tschechoslowakischen 
^uBenhandels auch in gewisser Weise von der 
^irtschaftsentwicklung Deutschlands und der Do- 
naustaaten abhangig, so hat der zunehmende Wohl- 
stand und der gesteigerte Eigenkonsum des Landes 
doch die H arten solcher Abhangigkeit von den 
Konjunkturen der Nachbarstaaten mehr und mehr 
^etnildert, so daB die wirtschaftlichen Verhaltnisse 
tleute ais konsolidiert anzusprechen sind. Einige 
^eispiele mogen die Gliederung der tschechischen 
bezugs- und Absatzgebiete erlautern:
. Im Jahre 1927 wurden insgesamt Waren im 
7 erte von 17 937 Millionen tschechischen Kronen 
eingefiihrt, davon entfielen:

3752 Mili. Kr. auf Deutschland
1267
1227
1022
962
799
662
585
432
420

O esterreich
Verein. Staaten von Amerika
Polen
Ungarn
GroC-Britanien
Rumanien
Jugoslavien
Schweiz
Italień

Setzt man den Einfuhrwert =  100, so ent- 
fallen

21% auf das Deutsche Reich
7,1% „ O esterreich
6,8% „ Verein. Staaten von Amerika
5,7o/0 n Polen
5,4o/o „ Ungarn
4,5% „ Grofi-Britanien
3,7o/0 Rumanien
3,3% „ Jugoslavien
2,4% „ die Schweiz
2,3% Italien

Ausgefiihrt wurden im Jahre 1927 insgesamt 
fiir 20125 Millionen tschechischer Kronen. Davon 
entfielen:

4847 Mili. Kr. auf Deutschland
3064
1621
1519
1 0 12
926
907
661
520
458

O esterreich
Ungarn
Grofi-Britanien
Verein. Staaten von Amerika
Jugoslavien
Rumanien
Polen
die Schweiz 
italien

Setzt man wiederum den Ausfuhrwert 
so ergibt sich die folgende Aufteilung:

24,1% fiir das Deutsche Reich 
15,2«/0 „ O esterreich 

Ungarn
Grofi-Britanien
d. Yerein. Staaten von Amerika 
Jugoslayien 
Rumanien 
Polen
die Schweiz 
Ralien

-  100,

5,1%
7,5% ,,
5 % »
4,6% „
4,5o/o „
3,3o/o „
2,6o/o „
2,3% „

Zur kritischen Beurteilung der W irtschaftslage 
der Tschechoslowakei bleibt vor allem noch die 
Finanzlage des Staates zu betrachten. Seit Januar 
1923 weist die tschechische Krone keine groBeren 
Kursschwankungen mehr auf. Auch ist die aus- 
landische Staatsschuld verhaltnismaBig klein. Nach 
den Voranschlagen fiir 1928 waren von einer Ge- 
samtschuld in Hóhe von 34 585 Millionen Kc. nur 
6393 Millionen Kc. Auslandsschulden, fiir die 
Amerika und England die Geldgeber sind. Deut- 
lich spricht fiir die gute Finanzlage der Tschecho
slowakei die Tatsache, daB im Jahre 1928 staat- 
liche Investionen durchgefiihrt werden konnten, 
ohne an den Geldmarkt mit Anleihen heranzu- 
treten. Es wurden vielmehr betrachtliche Mittel 
zur Tilgung der Staatsschuld aufgewendet. Auch 
konnte im Friihjahr 1928 sogar eine Auslands- 
anleihe im Werte von 22 Millionen Dollar in eine 
Inlandsanleihe umgewandelt werden.

E in kraftvoller Ausdruck des Wirtschaftswillens 
dieses Landes war die im Friihjahr d. Js. veran- 
staltete Mustermesse, die diesmal in doppelter Hin- 
sicht die Aufmerksamkeit aller Wirtschaftsinter- 
essenten fiir sich beanspruchen durfte: Einmal 
durch die Vereinigung von Mustermesse mit einer 
Internationalen Seehafenausstellung und dann durch
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die Eróffnung eines neuen Messepalastes von recht 
bedeutenden AusmaBen, der den Zwecken einer 
permanenten Industrieausstellung dienen soli. Recht 
eindrucksvoll wurde den Besuchern die beachtliche 
Leistungsfahigkeit und der starkę Exportwille der 
tschechoslowakischen Republik in jenen Messe- 
tagen, die von prachtvollem Fruhlingswetter be- 
giinstigt waren, vor Augen gefiihrt.

Auch die Stettiner Hafenverwaltung hatte in 
richtiger Erkenntnis und Wiirdigung der groBen 
Bedeutung, die die Tschechoslowakei fiir ihren 
Hafen hat, durch Beschickung dieser Ausstellung 
alle die Vorteile angeboten und wahrzunehmen ge- 
sucht, die beiderseitig darin begriindet liegen,; 
d a B  i i b e r  S t e t t i n  d e r  n a c h s t e  W  e g  d e r  
T s c h e c h o s l o w a k e i  a n  d i e  S e e  f i i h r t .  Ist 
doch der besondere W ert des Stettiner Hafens fiir 
das W irtschaftsleben der Tschechoslowakei mehr- 
fach begriindet: Einmal ist iiber Stettin vor allem

die Rohstoffversorgung aus dem Ostseegebiet, wel- 
ches seit Kriegsende gerade in dieser Hinsicht eine 
wachsende Bedeutung fiir die Weltwirtschaft ge- 
wonnen hat, am yorteilhaftesten durchzufiihren, 
dann aber — und hierdurch diirfte nicht minder 
das Interesse der Tschechoslowakei am Stettiner 
Hafen gegeben sein — findet die zunehmende Ex- 
portfahigkeit der tschechoslowakischen Industrie 
gerade in den Ostseelandern noch relativ giinstige 
Absatz- und Ausdehnungsmogliehkeiten. Is t doch 
das Ostseegebiet durch die ais Kriegsfolge ausge- 
lósten Strukturwandlungen im Welthandel ein be- 
vorzugtes Absatzgebiet von Fertigfabrikaten selbst 
fiir Ueberseelander geworden. Dazu kommt, daB 
Stettin durch seine regelmaBigen Tourfahrten nach 
englischen Hafen, die in diesem Jahre noch ver- 
starkt wurden, auch hier wichtige Mittlerdienste 
fiir den tschechoslowakischen AuBenhandel 
leisten vermag.

Die W irlsdiaffslaće in Lettland.
Giinstige Ernteaussichten. -— Die neue Flachsemte und die Verkćiufe der lettlandischen Flachsmonopol 

Siarkę Passivitat der Handelsbilanz. — Die Deuisenlage der Bank von Letiland. — Lettlafi 
und der neue deutsche Butterzoll.

verwaltung.

Nach der MiBernte des Vorjahres, die eine sehr 
schwierige W irtschaftslage in Lettland zur Folgę 
hatte, rechnet man in diesem Jahre allgemein mit 
einem g i i n s t i g e i n  E r n t e e r g e b n i s .  Nach den 
bis M itte August vorliegenden amtlichen Daten 
diirfte der E rtrag  an Winterroggen, trotz eines ge- 
ringen Riickganges der Anbauflache, etwa 10% 
hóher ais 1928 sein. Der E rtrag  an Winterweizen 
stellt sich niedriger ais im Vorjahre, was jedoch 
durch den besseren Stand des Sommerweizen,s, 
dessen Anbauflache gróBer ist ais die mit W inter
weizen bestellte, reichlich ausgeglichen wird. Von 
den iibrigen Sommerkulturen diirfte vor allem die 
Ernte an Hafer und Gerste gut ausgefallen sein. 
Ebenso verspricht die Kartoffelernte ein gutes Er- 
gebnis. Von besonderer Bedeutung fiir Lettland mit 
seiner ausgedehnten Vieh- und Milchwirtschaft ist 
auch der Umstand, daB die Ernte an Heu und an 
deren Futtermitteln besser ais im Vorjahre ausge
fallen ist; dies wird sich zweifellos in dem Export 
von M olkereiprodukten auswirken. Was einen an
deren wichtigen lettlandischen Exportartikel — 
F 1 a c h s — anbetrifft, so ist nach den von der 
Flachsmonopolverwaltung vor kurzem angestellten 
Erhebungen ein Riickgang der Flachsanbauflache 
um 20—25% zu verzeichnen. W ahrend im Vorjahre 
etwa 65 000 ha mit Flachs angebaut wurden, stellt 
sich die Anbauflache in diesem Jahre nur auf etwa 
45 000 ha. Dieser Riickgang ist in erster Linie auf 
den Mangel an Saatgut zuriickzufiihren. Die Flachs- 
ernte wird ‘indessen ais relativ gut bezeichnet, 
wenigstens im Vergleich zu dem iiberaus geringen 
E rtrag im Vorjahre, und zwar rechnet man mit 
etwa 15—18 000 to. Allerdings wird das erheblich 
weniger sein, ais in den Jahren 1925/27, in denem 
Ernten bis zu 25 000 to zu yerzeichnen waren. Da 
die einheimische Leinenindustrie etwa 1500 bis
2 000 to Flachs bendtigt, so wurden also fiir den 
Export 13—16 000 to zur Verfiigung stehen.

Miitte August ist die lettlandische Flachsmono- 
polverwaltung endlich zur R e a l i s i e r u n g  d e r

v o r j a h r i g e n  F l a c h s  v o r r a t e  geschritten, die 
man in Erwartung einer giinstigeren Preisgestaltung 
auf dem Weltmarkt bisher zuriickgehalten hatte. 
Nun sind diese Hoffnungen bekanntlich nicht m 
Erfiillung gegangen, und die Monopolverwaltung 
hat sich, wie dies in Kreisen des ,Flachshandels 
bereits seit langer Zeit erwartet worden ist, dazu 
entschlieBen miissen, Verkaufe zu 76—78 Pfund 
Sterling pro to, d. h. m i t  b e d e u t e n d e n  V e r - 
1 u s t e n , zu tatigen, denn die durchschnittlichen 
Preise, die von ihr den lettlandischen Flachsbauern 
gezahlt wurden, stellten sich auf etwa 87 Pfund 
Sterling pro to. Da eine Aenderung der Konjunktiii 
auf dem internationalen Flachsmarkt in absehbarei 
Zeit nicht zu erwarten ist, so beabsichtigt Mie 
Flachsmonopolverwaltung, die amtlichen Ankaufe' 
preise fur die bevorstehende Saison betrachtlicn 
herabzusetzen. Die Preise fiir samtliche Flachs- 
sorten werden um 18 Santim pro kg ermaBigt, 
so daB also die Flachsbauern statt bisher 87 Pfd- 
Sterling pro to kiinftig nur noch 61 Pfd. Sterling 
erhalten werden. Diese neuen Preise sollen dem 
nachst in Kraft treten. Der Anreiz zum Flachy 
anbau wird durch diese MaBnahme allerdings star^ 
vermindert werden.

Angesichts der zu erwartenden guten Ernte 
nimmt man an, daB sich einerseits der Export dci" 
landwirtschaftlichen Produkte wesentlich s t e i g e r r j  

wird, andererseits aber der Import von Getreide un 
anderen Lebensmitteln wird eingeschrankt werden 
kónnen, der infolge der vorjahrigen MiBernte einen 
sehr groBen Umfang angemommen und im ^ er^ lQ 
mit dem Exportriickgang eine i i b e r a u s  s t a r k  
P a s s i v i t a t  d e r  l e t t l a n d i s c h e n  H a n d e ^  
b i l a n z  herbeigefiihrt hat. Die Einfuhr Lettlan b 
erreichte im ersten Halbjahr 1929 nicht wenige 
ais 175,7 Mili. Lat gegeniiber 130 Mili. Lat im en 
sprechenden Zeitabschnitt des Vorjahres. Derng^ 
geniiber stellte sich die Ausfuhr auf nur 100,1 M-1 . 
Lat gegeniiber 120 Mili. Lat im ersten Halbja 
1928. Der EinfuhriiberschuB erreichte in der &e
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richtszeit mithin 75,6 Mili. Lat, wahrend der Passiv- 
saldo im gleichen Zeitabschnitt 1928 nur 10 Mili. 
Lat betrug.

Die starkę Passivitat der Handelsbilanz hat 
einen recht bedeutenden A b f l u B  d e r  De v i . s e n -  
b e s t a n d e  d e r  B a n k  v o n  L e t t l a n d  zur Folgę 
gehabt. W ahrend der Devisenbestand der Bank 
Anfang Oktober 1928 86,1 Mili. Lat betrug, stellte 
er sich Ende Juli d. J. auf nur 44,7 Mili. Lat. D er 
Riickgang betragt mithin tiicht weniger ais rund 41 
Mili. Lat. In allerletzter Zeit scheint sich allerdings 
ein Umschwung anzunahmen. Nach der Bilanz 
der Bank vom 21. August stellte sich der Devisei> 
bestand auf 46,08 Mili. Lat.

Dieser Umschwung hangt mit der in der letzten 
Zeit zu verzeichnenden m e r k l i c h e n  B e s s e -  
r u n g  d e r  W i r t s c h a f t s l a g e  zusammen. Die 
Passivitat der Handelsbilanz ist nach vorlaufigen 
Angaben in den letzten Monaten bedeutend zuriick- 
gegangen. So betrug im Juini die Einfuhr 30,8 
Mili., die Ausfuhr 22 Mili., der EinfuhriiberschuB 
mithin nur 8,8 Mili. Lat. Gleichzeitig ist auf dejm 
Gebiete der Ausfuhr eine merkliche Belebung zu 
beobachten. Insbesondere ist die B u t t e r a u s -  
f u h r  im Steigen begriffen. Die Stimmung in den 
lettlandischen Geschaftskreisen hat sich unter diesen 
Umstanden in letzter Zeit wesentlich gebessert.

Man weist dabei auch auf den Umstand hin, daB, 
sich der Betrag der Wechselproteste, trotz der un- 
giinstigen Auswirkungen der vorjahrigen MiBemte, 
im zweiten Quartal 1929 nicht weiter erhoht hat.

Beunruhigung hat in den lettlandischen Wirt- 
schaftskreisen die E r h o h u n g  d e s  d e u t s c h e n  
B u t t e r z o l l s  hervorgerufen, da befiirchtet wird, 
daB hieraus bedeutende Schwierigkeiten fiir den 
lettlandischen Butterexport sich ergeben konnen, 
der zu 85o/o nach Deutschland geht. Man nimmt 
an, daB die gegenwartig in Berlin zwischen Deutsch
land und Finnland gefiihrten Verhandlungen iiber 
die Revision des deutsch-finnischen Handelsvertra- 
ges, in welchem der deutsche Butterzoll auf 27,50 
Rm. festgesetzt ist, bald zu einer Einigung fiihren, 
werden, und die Erhohung des Butterzolls auf 50 
Rm. fiir 100 kg yielleicht s-chon im September in 
Kraft treten wird. Gleichzeitig wiirde die Zoller- 
hohung auch gegeniiber Lettland und allen anderen 
Staaten zur Anwendung gelangen mit denen 
Deutschland Meistbegiinstigungsvertrage abge- 
schlossen hat. Die Sprache der lettlandischen Presse 
war anfangs ziemlich erregt, neuerdings scheint je- 
doch eine ruhigere Auffassung Platz gegriffen zu 
haben und man nimmt an, daB es gelingen wird, im 
Verhandlungswege zu einem KompromiB mit 
Deutschland zu kommen.

Danziger SdilMahrfs* u. Wirlsdiattszahlen fiir das ersle Halbjahr 1929.
Die Frostkatastrophe dieses Winters hat die 

Schiffahrt und den Handel Danzigs in dem Be- 
Hchtshalbjahr eine Zeitlang empfindlich beeintrach- 
tigt. Der Ausfall im regel- und saisonmaBigen 
Schiffs- und W arenverkehr korinte in der folgenden 
milderen Zeit schon deshalb nicht eingeholt wer
den, weil die vielfach beschadigten Transportmittel

Lande und auf See erst wieder instandgesetzt 
Werden muBten. Die Zahlen dieses Halbjahres sind 
deshalb bei der Gegenuberstellung mit denen aus 
der gleichen Zeit beider Vorjahre ais normal nicht 
anzusprechen. Schliisse iiber Stetigkeit,' Fortschritt 
°der Riicklaufigkeit in der Entwickelung der Dan- 
2iger Allgemeinwirtschaft konnen deshalb nur sehr 
bedingt gezogen M^erden. Die folgenden Zahlen 
2eigen jedenfalłs den merkbaren Riickschlag an; 
der bei Schiffahrt und Handel durch ein seltenes 
^aturereignis verursacht werden kann.

Der ein- und ausgehenęle Schiffsraum in D a n - 
^ i g s  S e e s c h i f f a h r t  belief sich in den ersten 
Halbjahren (in 1000 Netto-Reg.-Tons)

1927: beim Eineang auf 1875 beim Ausgang auf 1895, 
^928: „ „ „ 1970, „ „ „ 1912, 
1929: „ „ „ 1701, „ „ „ 1723.

Trotz der vorher erwiihnten Behinderung stellen 
Sl_ch die Zahlen dieses Halbjahres immer noch 
Stinstiger ais in der gleichen Zeit des Jahres 1926, 

der Eingang sich auf 1504 000 Netto-Reg.-Tons, 
er Ausgang auf 1466 000 Netto-Reg.:Tons be- 

Zlfferte..
Der s e e w a r t i g e  G e s a m t w a r e n u m -  

Sch l a g  stellte sich in diesem 1. H albjahr nicht so 
Ur̂ giinstig, wie nach dem verminderten Schiffsraum 
angenommen werden konnte. E r betrug (in 1000 
tons):

beim Eingang beim  Ausgang zusammen
1927 699 3090 3789
1928 939 219 4158
1929 882 2852 3734

Damit entfernt sich trotz der ungiinstigen Um- 
stande der Gesamtumschlag dieses Halbjahres nicht 
allzusehr von dem des 1. Halbjahres 1928, wahrend 
er in der gleichen Zeit des Jahres 1926 nur 2 587 000 
tons betrug, wobei zu bemerken ist, daB der E i n 
g a n g  in den schlimmsten Monaten Februar und 
Marz d. Js. sich zusammen nur auf 94 000, der 
A u s g a n g  in der gleichen Zeit zusammen auf 
530 000 tons belief, fiir diese 2 Monate sich also 
nur die Durchschnittsziffer e i n e s  A u s f u h r -  
mo  n a  t s ergibt.

In der E i n f u h r  v o n  S c h w e f e l k i e s  u n d  
a n d e r e n  E r z e n  ist in diesem H albjahr eine 
weitere Steigerung zu bemerken, wie aus nach- 
stehenden Zahlen erhellt:

Es gingen ein im 1. Halbjahr

1927 118 000 tons
1928 208 000 „
1929 273 000 „

Die S c h r o t t e i n f u h r ,  iiber die bisher eine 
zuverlassige Statistik nicht zu erlangen war, be
trug im 1. Halbjahr

1929 241000 tons,

ein fiir die meist leer zuriickgehenden polnischen 
Kohlenziige willkommenes M assenfrachtgut fiir die 
Eisenhiitten in Polnisch-Oberschlesien.

Auch die E i n f u h r  k i i n s t l i c h e r  D i i n g e -  
m i t t e l  ist in diesem 1. H albjahr gegen die ent- 
sprechenden friiheren Zeitraume gestiegen. Sie be
trug im 1. H albjahr
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1927 137 000 tons
1928 116 000 „
1929 149 000 „

Im 1. H albjahr 1926 betrug die Einfuhr nur 
56 000 tons.

W enn auch die K o h i e n  a u s f u h r  dieses 
Halbjahres zahlenmaBig gegen die gleiche Zeit 
des Vorjahres zuriicksteht, so diirfte dies »im Zu- 
sammenhang mit den eingangs erwahnten Schwie
rigkeiten stehen. Der Monat Marz d. Js. 
stellte namlich im Verhaltnis zu dem Durch- 
schnitt der restlichen 5 Monate nur etwa den vierten 
Teil der monatlichen Durchschnittsmenge zur Aus
fuhr. Ohne diesen Ausfall ware die vorjahrige 
Ausfuhrmenge wahrscheinlich erreicht, wenn nicht 
iiberschritten worden. Im Yerhaltnis zu dem 
sprunghaften Anwachsen der Kohlenausfuhrziffern 
Gdingens wiirde dies jedoch noch nicht ais nor- 
maler Fortschritt bezeichnet werden kónnen. Man 
merkt yielmehr die Begiinstigung Gdingens durch 
Polen zum Nachteile Danzigs sehr deutlich, wie 
weiter unten ersichtlich gemacht ist.

Die Kohlenausfuhr betrug im 1. H albjahr iiber 
Danzig

1927 1 932 000 tons
1928 2 430 000 „
1929 2 297 000 „

Inwieweit die H o l z a u s f u h r  in dem Berichts- 
halbjahr gegen friiher zuriickgegangen ist, zeigen 
folgende Zahlen:

Es wurden ausgefiihrt im 1. Halbjahr
1927 852 000 tons
1928 530 000 „
1929 259 000 „

Ob das zweite H albjahr dieses Jahres einen, 
Ausgleich gegen die entsprechende Zeit der Vor- 
jahre bringen wird, darf nach den yorliegenden 
Nachrichten bezweifelt werden. Im Holzgeschaft 
wird allgemein von den Interessenten iiber geringe 
Nachfrage und Absatz, schwache Preise, Geld- 
knappheit bei unerschwinglichem ZinsfuB und 
scharfem Konkurrenzkampf geklagt. Die Lage am

Holzmarkt iiberhaupt wird ais undurchsichtig und 
zu Geschaftsabschliissen nicht anreizend bezeichnet.

Die Zahlen iiber die G e t r e i d e -  und 
Z u c k e r a u s f u h r  weisen in diesem H alb jahr  
gegen die der beiden Vorjahre z. T. eine beimer^ 
kenswerte Besserung auf, wenn sie auch nicht a;n 
die des Jahres 1926 heranreichen.

Es wurden ausgefiihrt im 1. H albjahr 
Getreide Zucker

1927 25 000 tons 97 000 tons
1928 24 000 „ 54 000 „
1927 65 000 „ 83 000 „

Dagegen wurden im 1. Halbjahr 1926 an Getreide 
158 000 tons, an Zucker 97 000 tons ausgefiihrt.

Die K o h l e n a u s f u h r  i i b e r  G d i n g e n  
zeigt in diesem H albjahr eine weitere prozentuale 
Steigerung, wie sie Danzig nicht aufzuweisen hat.

Die Ausfuhr betrug im 1. Halbjahr
1927 325 000 tons =  rund  17o/0 "j ge2enaber je r
1928 775 000 „ -  „ 32o/0 \
1929 1 007 000 „ =  „ 44o/o ] JJanzlSe r  a u siu u  ,

wobei zu bemerken ist, daB die Ausfuhr im F 
bruar, ais der Hafen fast die ganze Zeit hindurch 
durch Eis blockiert war, unter 10 000 tons blieb- 
Bei normalen Verhaltnissen ware zweifellos die 
Kohlenausfuhrmenge von rund 1 Million tons n o c h  

bedeutend iiberschritten worden, was also fast die 
Halfte des Kohlenumschlags des Danziger Hafens 
ausmacht. Diese sprunghafte Steigerung kenn- 
zeichnet am besten die von anderer Seite ais fieber- 
haft bezeichneten polnischen Anstrengungen, den 
Hafen von Gdingen so schnell wie móglich und 
ohne Riicksicht auf die Kosten auszubauen und 
mit Ladeeinrichtungen zu yersehen, die es erniog' 
lichen, Danzig, dessen Hafenanlagen nur schwach 
oder teilweise ausgeniitzt werden, in immer wach' 
sendem MaBe aus dem Seehandel Polens auszii- 
schalten. Dariiber lassen auch die immer neuen 
Geldbewilligungen fiir den Hafen Gdingen, fiir den 
trotz der amtlich zugegebenen ungiinstigen finam 
ziellen Lage Polens stets Mittel vorhanden sind, 
keinen Zweifel.

Perspekliven der polnisdien Fladiswirlsdiaii.
Von D r. E . K u l s c h

D ie polnische F lachsw irtschaft ha t im V erlaufe der 
le tz ten  fiinf Ja h re  zw eifellos einen gu ten  A ufstieg genomV 
men, was nicht zuletzt auf d ie  ^ iinstige Preisb ildung  auf 
den A uslandsm ark ten  sow ie der eu rig en  P ropoganda im In- 
lande  zuriickzufiihren ist. D ie steigende N achfrage  auf dem  
W eltm ark te  paart sich mit der w achsenden B edeutung  des 
F lachses im "Rahmen d e r polnischen H andelsbilanz, was 
denn auch d ie  W arschauer R eg ierung  veranlaBte, d ieser 
K ultur, d. h. einer m oglichst w eitgehenden  F ó rderung  des 
F lachsanbaus sow ie d e r In tensiv ierung  der F iachsanbauenden 
W irtschaften  ih re  h eso n d ere  A ufm erksam keit zu schenken. 
D ieser ProzeB geh t indessen  nur seh r langsam  vor sich, ja 
er w ird gehem m t durch  das Z usam m enw irken  zahlreicher 
F ak to ren , dereń  w ichtigster wohl die noch anha ltende  K ap i
tał- und K reditkalam itat ist. D en B etrieben  konnen  nicht die 
no tw endigen  M ittel zugefiihrt w erden, so daB d e r ange- 
streb ten  In tensiv ierung  der rich tige Im puls fehlt. Zudem  ruh t 
das S chw ergew icht d e r polnischen F lachsproduk tion  auf d e r 
bauerlichen  K leinw irtschaft, d ie  nicht h inreichend kap ita l- 
o rien tiert ist, um  dem  zur V erfugung stehenden  Betriebsf- 
a rea l das M axim um  an  E rtrag en  abzugew innen .

M an hat deshalb  schon im V orjah re  eine R eorganisation  
der polnischen F lachsw irtschaft ins A uge gefaBt und im 
R ahm en d iese r M aBnahm en sollte nicht nu r d e r H andel bzw . 
d ie R ohstofferfassung  auf eine neue Basis gestellt w erden, 
sondern  auch d ie  L andw irtschaft w ollte m an durch E rte i-

e w s k i ,  W arschau.

lung von K unstd iinger- und B etriebsk red iten  zum FlachsaO 
bau anregen . M an g ing dabei insbesondere von der rich tige^ 
E rw iigung aus, daB sich d ie  polnische P roduktionssteigeruno 
b isher auf K osten  d e r F lachę  vollzog, es nahm  also ledig 
lich das d e r  F lachskultu r un terw orfene B etriebsareal zU’ 
w ahrend sich d ie  E rtrag e  je  F lacheneinheit im allgem einei 
auf dem selben  N iveau bew egen, das ja  in Polen  v e tm ó g ^  
d er e igenartigen  S truk tu r d e r F lachsw irtschaft nur se _ 
gering  ist und noch nicht einm al die E rtrag sg ren ze  Litaue 
und L ettlands erreicht, wo die k lim atischen und B odenbedu1 
gungen  z. T . ungunstiger liegen ais in Polen.

V orerst steht noch nicht fest, welchen U m fang  die diej’ 
jiihrige Flachsanbaufliiche erreich t; anzunehm en ist jedoc ’ 
daB sich die vo rjah rige  M iBernte an B ro tgetre ide  im ^  j s 
gebiet, d ie  sich je tz t zu e iner H u ngerka tas trophe  auswy^ ' 
auch auf eine V erm inderung der F lachsanbauflache ausw irk^  
wird. D en B auern  d ieses G ebietsteiles, w elches in d e r P® 
nischen R ohflachsgew innung d ie  H aup tro lle  spielt, stan . 
noch nicht einm al d ie  M ittel zur V erfiigung, um  sich . 
no tw endigen  Sam ereien , geschw eige denn K unstdiinger^1 . 
zu beschaffen. V iele von ihnen zw ang die N ot der J  
ih ren  T ie rbestand  abzustoBen, um  dem  H urfgertod zu e ^ e 
gehen. D ie staatliche H ilfe w ar sehr unzulanglich  oder 
k am  zu spat, so daB ein T eil d e r A ckerflachen, die . ®ell 
F lachsanbau  hiitten zugefiihrt w erden  konnen, brach 
blieb. E ine  gew isse K om pensation  des A usfalls verspr'
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w enigstens der b isher giinstige V erlauf der V egetationsperiode, 
obw ohl d ie ers ten  M onate fiir die A usbildung d e r F ase r 
noch nicht von bestim m endem  EinfluB sind. D araus ist 
im m erhin ersichtlich, wie stark  der je tz ige  Flachsanbau 
Polens an  den Z ufall gekniipft ist, und m an erkenn t m ehr 
und m ehr, daB es bei d e r  k iin ftigen  Produktionspoliitik 
w eniger auf eine absolu te Z unahm e der B etriebsflache an- 
kom m en kann , vielm ehr w ird d ie  StoB kraft m ehr auf eine 
system atische E rtrag sste ig eru n g  verlegt w erden miissen, um 
dem  gesam ten  G ew erbe eine breitere , e rg ieb igere R ohstoff- 
basis zu schaffen.

F iir eine Z unahm e d e r A nbauflache Polens spricht 
andererse its  der U m stand, daB die n iedrigen  G etreidepreise  
ohne w eiteres eine s tarkere  B etonung d e r technischen Kul- 
turen  bed ing t oder begiinstig t haben, ganz abgesehen  davon, 
daB d ie  A usw interungsschaden beim  W in tergetre ide  betracht- 
lich w aren und ein T en  hiervon d e r F lachsku ltu r d iens tbar 
gem acht sein diirfte. In  der G etreidepolitik  des le tz ten  
Jah res  h a tte  nam lich d ie W arschauer R eg ierung  eine ungluck- 
liche H and , was zur V erscharfung der gegenw artigen  Geld- 
knappheit fraglos in hohem  MaBe beitrug . D er EinfluB, 
den die lediglich auf den Z eiterfo lg  abgestim m te B rotgetreide- 
politik auf die gesam te G etreidew irtschaft Polens hatte, 
spiegelt sich natiirlich auch auf d ie E ntw ick lung  der Flachsi- 
w irtschaft w ieder. Im  H erbst ‘ha t d ie  R eg ierung  die Zoll- 
g renzen  gesperrt, um  den  In teressen  des K onsum s Rech,- 
nung tragend  d ie  B ro tp re ise  kiinstlich n iedrig  zu halten. Sie 
speicherte R eserven auf, dereń  U nterb ringung  und E rhaltung  
dem  S taa te  einen betrach tlichen  A ufw and verursachte. Im  
F riih jahr aber ze ig te  sich d ie R iickw irkung d ieser einsei- 
tig o rien tierten  P re isp o litik : das Land verm ochte d ie  eigenen 
R oggenbestande nicht m ehr aufzunehm en, es ergab sich 
die N otw endigkeit, zusatzliche N achfrage  zu schaffen, nach- 
dem  d ie  P re ise  weit unterhalb  des W eltm arktniveaus sanken. 
Je tz t erst entschloB sich d ie  R egierung , zunachst bestim m te 
R oggenkontingente fiir d ie  A usfuhr freizugeben, um  spater 
^en A usfuhrzoll iiberhaupt aufzulieben. D am it sind d ie  der 
la n d  w irtschaft verursach ten  V erluste freilich nicht w ettge- 
niacht, d e r IntensivierungsprozeB  ist un terbunden  und m an 
befiirchtet nicht ohne B egriindung einen teilw eisen U eber- 
gang vom G etreidebau  auf technische K ulturen. W ie gesag t, 
wird m an abw arten  miissen, w ie w eit die L andw irtschaft und 
insbesondere d e r biiuerliche K leinbetrieb auf -jenen V organg  
reagierte.

E inen  zw eifellos hem m enden EinfluB hatte  auf den 
1'lachsanbau d ie in d iesem  Ja h re  verspatete  Friihjahrsbesteli- 
lung. D ie B auern  kam en um  3—5 W ochen zu spiit auf den  
Acker, der infolge d e r strengen  F roste  des harten  W inters 
kalt und naB war. O bgleich sich fiir den Ausfall d e r F lachs- 
ernte je tz t noch keine P rognose  stellen liiBt, kann  mit einiger 
Sicherheit angenom m en w erden, daB sie kein  hochw ertiges 
P rodukt ergibt. V ielm ehr wird dam it gerechnet, daB die 
verzógerte  B estellung auf die B ildung der P flanzen bestim - 
nienden EinfluB h a tte  und dah er nu r diinne F lachse zu er- 
Warten sind. Inw iew eit vielleicht noch die nachsten  M onate 
eme w esentliche B esserung in Aussicht stellen, b leib t ab- 
2Uwarten.

W as nun d ie V erteilung der P roduktionsiiberschusse aus 
der vorjahrigen  E rn te  betrifft, so w ird m an vor a llen  D ingen 
einen gróB eren In landsverbrauch  in R echnung stellen miissen. 
^He sinkende K aufk raft insbesondere d e r F lachs anbauenden  
kleinbauerlichen B evolkerung hat verm utlich den Selbstver- 
brauch nicht unbetrachtlich  gehoben, so daB der rationellen  
^e rw endung  dadurch  ein engerer R aum  gesteck t war. Von 
der P roduktionsziffer ausgehend  w urde im laufenden W irtr- 
^chaftsjahr nur unverhaltnism aB ig m ehr F lachsstroh  auf den 
j^Iarkt gebrach t. D azu kom m t, daB d ie  einheim ische Leinen- 
'ndustrie  im  laufenden  W irtschafts jahr einen g iinstigeren  Pro-

duktionsstand  aufw eist ais im  V orjahre, obgleich d ie  Ziffern 
noch keinen V ergleich mit d e r V orkriegszeit gesta tten . 
W aren  im Jah resdu rchschn itt 1914 in d e r polnischen Leinen- 
industrie  in sgesam t 1100 W ebstiih le mit 21 700 Spindeln 
fatig, d ie von 3797 A rbeitern  bed ien t w urden, so produzierten  
nach dem  S tande vom 1. O ktober 1928 n u r noch 536 
W ebstiih le (am  1. 10. 1927: 417) mit 8715 (am  1. 10. 1927i: 
9377) Spindeln bei e iner G esam tzahl der B eschaftig ten  von 
1593 gegen  1195 am  1. O ktober 1927. Im  V ergleich mit 
dem  V orjah r ist also eine In tensiv ierung  d e r E rzeu g u n g  in 
d e r L einen industrie  unverkennbar, was sich iibrigens auch fiir 
an d ere  w eiterverarbeitende Zw eige sagen  la.Bt. Jen e  a m t
lichen Ziffern beziehen  sich jedoch  n u r auf einen GroB- 
betrieb , nicht erfaBt w erden  vor allen D ingen  d ie B etriebe 
des V erla,gssystem s sow ie d e r  stark  au sg ep rag ten  H ausin- 
dustrie, d ie  im m erhin  einen erheblichen T eil des B innenkon- 
sum s abdeckt.

W enngleich m an dam it rechnet, daB die  P roduzenten  
noch gróB ere R ohflachm engen aus der vorjahrigen  E rn te  
zuriickhalten, um eine g iinstigere M arktkonjlunktur abzu- 
w arten, so steht dem  d ie  T atsache  entgegen, daB d ie  allge- 
m eine G eldknappheit in V erbindung  m it dem  h arten  S teuer- 
d ruck den B auern  zur R ealisierung  seiner V orrate  zw ingt. 
D araus w are zu schlieBen, daB d ie  noch vorhandenen  Vor- 
ra te  kaum  nennensw ert sind, ebenso d iirften  d ie  B estande, 
d ie sich im B esitze des H andels befinden, kaum  so groiB 
sein, daB sie fiir spekulative T ransak tionen  von EinfluB sein 
konnten. W ąs Polen  fiir E x p o rtzw eck e  je tz t noch frei hat, 
bew eg t sich a lle r V oraussicht nach nur in  engen  G renzen.

In  d e r Zeit vom 1. A ugust 1928 bis zum  30. ApriI 1929 
betrug  d ie A usfuhr Polens an  F lachs einschlieBlich d e r nicht 
bedeu tenden  H anfm engen  ih rem  W erte  nach 20,9 Mili. 
Zloty. In  d e r ąnalogen  Z eitspanne des V orjahres erreichte 
d e r W ert d ie se r A usfuhr 18,7 Mili. Zloty. In  B eziehung 
zum K ajenderjah r und zum  V olum en d e r F lachausfuhr ha t 
Polen in den ers ten  4 M onaten .des laufenden  Jah re s  5744 to 
F lachsstroh  (im V orjahre 4124 to), 71 to gekam m elte  F ase r 
(75 to) und 3391 to F lachabfa lle  (3377 to) exportiert. Ais 
H an p tab sa tzm ark te  tre ten  L ettland, d ie  T schechoslow akei 
und D eutschland in E rscheinung . D araus sp rache also, daB 
die in A ussicht genom m ene R ationalisierung  der polnischen 
F lachsausfuhr vorerst de r k iin ftigen  In itia tive iiberlassen  wird, 
w ar doch geplan t, auf dem  W ege einer, den  gesam ten  P.oh- 
stoffanfall um fassenden  O rganisation  vor a llen  D ingen  den  
E x p o rt von F ląchstroh  zu un terb inden , um  durch  d ie  Her(- 
stellung eines hochw ertigen  P roduk ts g iinstigere  P reise  zu er- 
zielen.

D a die je tz ig e  P hase  d e r H andelsvertragsverhand lungen  
zw ischen D eutschland und Polen den AbschluB eines breiten 
W irtschaftsabkom m ens zw ischen d iesen beiden, stark  mit- 
e inander am algam ierten  W irtschaftsorganism en w ahrschein- 
licher m acht, d iirften  sich auch d e r polnischen F lachsw irtr 
schaft h ieraus w eit g iin tigere  Perspek tiven  eroffnen. G elingt 
es erst, d iesen P roduktionszw eig  mit dem  deutschen  K apitał 
zu befruch ten  und d e r  F lachsproduk tion  sow ie dem  H andel 
Polens den au fnahm efahigen  deutschen  A bsatzm ark t vóllig 
zu erschlieBen, dann kann  an  ihrem  G edeihen kein  Zw eifei 
bestehen. E in  norm aler A ustausch w ird vor allen  D ingen  zur 
L osung d e r je tz t so kom plizierten  F inanzfrage  w esentlich 
beitragen . E r  kónn te  ferner zu r w eitgehenden A usschaltung 
des das R ohproduk t verteuernden  Zw ischenhandels fiihren, 
was durch eine Z en tra lorganisation  zu erreichen w are. D ann 
erst ha tte  der polnische P roduzen t d ie  Gewiihr, daB er nicht 
iibervorteilt und seine N otlage nicht au sgebeu te t w ird, was 
ihn letztlich veran lassen  w urde, der F lachskultu r m ehr A ugen- 
m erk zu w idm en ais b isher und den  A nbau system atisch  zu 
betreiben .
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|  Rehlame isf feuer, |
( aber nodi (eurer ist keine Rehlame |
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W i r t m h m i t i i e M e  W m c h r i c h t e n

Sdtweden.
Der AuBenhandel im Juli mit iiber 30 Mili. Kr. aktiv.

N ach einer (T T )-M eldung aus S tockholm  an  ,,Syds,v. 
D ag b l.“ erreich te  die schw edische A usfuhr im Ju li einen W ert 
von 168,328 Mili. Kr. gegen  138,58,4 Mili. Kr. im  Ju li vor. 
Js ., w ahrend die  E in fuhr d iesm al nur 137,685 MilL Kr. b e 
trug  — allerd ings auch iiber 10 Mili. Kr. m ehr ais im  Ju li 
1928. D am it erg ib t sich fiir den B erichtsm onat ein A usfuhr- 
iiberschufi von 30,643 MilL Kr., g egen  nur 11,21 Mili. Kr. 
im gleichen M onat des V orjahres.

F iir die ers ten  sieben M onate dieses Jah re s  stellt sich 
d e r A usfuhrw ert Schw edens auf 930,901 Mili. Kr. und cler 
E in fuh rw ert au f 955,268 Mili. Kr., so daB ein E infuhriiber1- 
schuB von 24,367 Mili. Kr. verb leib t g egen  188,8 Mili. Kr. 
im  gleichen Z eitraum  des V orjahres, in w elcher die A usfuhr 
762,068 Mili. K r. be trug  und d ie  E in fuhr 950,9 Mili. Kr.

Das Ausfuhrverbot fiir Eisenschrott ist am  16. A ugust 
d. J . bis zum  28. F e b ru a r 1930 verlangert w orden.

Aufterordentlich giinstiger Stand der HoIzverkauie. 
N ach dem  M ark tberich t d e r schw edischen H olzfachizeit- 
schrift Svensk T ravaru tidn ing  hat Schw eden bis zum  31. 
A ugust rund 910000 S tandards verkauft. W ahrend  d e r  M o
n a te  Jun i, Ju li und A ugust sind insgesam t 200000 S tandards 
abgese tz t w orden, wovon rund  40 P rozen t auf E ng land  ent- 
fallen.

F iir das nachste  J a h r  hat man mit einer w eiteren  S te ig e 
rung  d e r russischen H olzausfuhr zu rechnen  und zw ar w ird 
von 1 Mili. S tandards gesprochen. D ie schw edischen Sage- 
w erke  w erden  also  alle M oglichkeiten w ahrnehm en miissen, 
um  ih re  K onlcurrenzfahigkeit zu steigern .

Der Ertrąg der Walder. W ie „H an delstidn ingen“ den  
V eróffentlichungen des M inisterium s fiir L and w irtschaft iiber 
d ie 'jetzt vorliegenden  A ngaben  sam tlicher F orstverw altun- 
gen iiber den  W ert der im vorigen Ja h re  erfo lg ten  H olzver- 
k au fe  entnim m t, be trug  d ieser insgesam t rund  150 Mili. Kr. 
D er W ert sam tlicher im  vorigen Ja h re  vorgenom m enen Ab- 
holzungen  lafit sich ziffernm afiig  zw ar nicht ganz  genau  
feststellen , m an nim m t ab e r an, daB e r  einschlieBlich des 
B rennholzes fiir den  H ausbedarf und  d e r n icht abgaben- 
pflichtigen  V erkaufe  200 Mili. Kr. iiberste igen  diirfte.

Die Lage der Eisenindustrie im zweiten Vierteljahr 1929. 
W ie aus den auf d e r  V ersam m lung des V ereins schw edischer 
E isen industrie lle r (Jarnverksfó ren ingen) veroffentlichten A n
gaben  hervorgeh t, sind d ie  E isenw erke  w ahrend  des zw eiten 
Q uartals dieses Jah re s  gu t beschaftig t gew esen  und die  Pro- 
duk tionsm engen  konn ten  durchw eg  g este igert w erden. So 
erfuhr z. B. in dem  Z eitraum  Jan u a r bis Ju li d. J . d ie  R ołi- 
e isenproduktion eine S te igerung  von 214 300 auf 284 600 
to, d ie  P roduk tion  von schm iedebaren  Z w ischenprodukten  
eine Z unahm e von 322 900 auf 398 600 to und d ie  E rzeu- 
gung von gew alztem  und geschm iedeten  E isen  eine S te ig e
rung  von 228 500 auf 286 300 to. D ie Z iffern fiir R oheisen  
und Z w ischenprodukte  erreichen  das in dem selben  Z eitraum  
des Ja h re s  1913 erzielte E rgebnis.

V erglichen mit den ersten  d re i M onaten d ieses Jah res  
w eist das zw eite  V iertel'jahr w enig V eranderung  auf. In  d e r 
P re is lage  ist ebenfalls ke ine  besondere V eranderung  einge- 
tre ten , ‘jedenfalłs nicht in dem  Mafie wie d ie geste igerten  
R ohstoffkosten  bed ing t hatten.

Norwegen.
Kein ZusammenschluB in der Werftindustrie. W ie

„M orgenb lade t11 im Anschlufi an eine vor e in iger Zeit in 
skandinavischen Z eitungen  veróffentlichte M eldung iiber d en  
bevorstehenden  Zusam m enschlufi d e r drei W erften  A kers 
m ekaniske V aerksted , N ylands m ekaniske V aerksted  und 
F red e rik stad s m ekaniske V aerksted  von den L eitungen d ieser 
d re i U n ternehm ungen  erfahrt, ist dieses P ro jek t vorlaufig  
nu r in E rw agung  gezo gen  w orden, ohne dafi bis -jetzt ein Be- 
schlufi vorlage.

Der Staat verkauft das Nore Kraftverk. W ie „S tock- 
holm s D ag b lad 11 d e r  O sloer F inanzzeitschrift „F a rm a n d 11 
entnim m t, soli d e r  norw egische S taa t das ihm  gehórige 
N ore  K raftverk , in dem  86,8 Mili. Kr. investiert sind, den, 
g rofieren  S trom abnehm ern, nam lich O slo elektricitetsverk , 
Skienf-jordens kom m unala k ra ftbo lag  und B uskerud F y lk e  
zum  K auf angebo ten  haben. U eber die K aufsum m e und d ie 
B edingungen  w erden in n ah er Z eit w ahrscheinlich sehr lang-

w ierig sich gesta ltende  V erhandlungen aufgenom m en werden-
Die Klemlandwirte in kritischer Lage. W ie „Stock- 

holm s D ag b lad 11 aus Oslo erfahrt, ist d ie  L age d e r Klein- 
landw irte  je tz t in ein k risenartiges  S tadium  getre ten . N orges 
H ypo teksbank  m acht bekannt, dafi sie etw a 500 landw irt- 
schaftliche G rundstucke infolge R egulierung von H ypotheken  
zum  V erkauf anzubie ten  habe. D iese L andstellen, die s i c h  
auf ganz N orw egen  verteilen, sind durchw eg B e s i t z u n g e n  
mit zw ei o der d re i K iihen und Kleinvieh. Aus d e m s e l b e n  
G runde soli ein^e grofie A nzahl k leiner l a n d w i r t s c h a f t l i c h e i  
G rundstucke im  E lverum bezirk  auf dem  W ege d e r Zwangs- 
verste igerung  verkauft w erden  und in H edm ark  kom m en 5.» 
k le ine  L andg iiter u n te r den  H am m er. D ie geliehenen G elder 
sind hiiufiger zu Ilau sb au te n  ais zu B odenveredelungs- 
zw ecken usw . verw endet w orden.

Griindung einer neuen norwegischen Gesellschaft ZLir 
Ausniitzung eines neuen Walfischfangverfahrens. Wie 
„B ó rsen “ aus O slo erfahrt, w ird do rt ‘je tz t eine G esellschart 
mit einem  A ktienkapital von 5 MilL K r. gegriindet, w elche 
die  V erw ertung  eines durch  d en  norw egischen I n g e n i e u r  

H olm -H ansen  a n g e m e l d e t e n  P aten tes auf ein V e r f a h r e n  

zur e lek trischen  T o tu n g  von  W aleń zum  G e g e n s ta n d e  hat. 
D ieses V erfahren  soli bereits bei den  d iesjah rigen  F a n g e n  
zur A n w en d u n g  kom m en. D ie p ra k tisc h e n  V ersu ch e  sind 
schon bei den  F arinse ln  gem acht w orden, wo es g e lan g . 
d rei W ale nach dem  neuen  V erfahren zu tóten.

Riickgang der Walfangergebnissse an der Westkiiste. 
N ach einem  P rivatberich t aus O slo an  „B orsen“ gehen  die 
W alfange an d e r norw egischen  W estkiiste von Ja h r  zu Jah r 
zuriick, obw ohl d e r eigentliche T ie rbestand  scheinbar un- 
verm indert ist. D iese E rscheinung  ist e inerseits auf die Ver- 
m ehrung  d e r W alfangschiffe und an d rererse its  auf lm tner 
grofiere  V orsicht und Scheu d e r W ale zuriickzufiihren. l n 
d iesem  Som m er sind nur 70 W ale geschossen  worden, 
dereń  F leisch  nach Oslo und D rontheim  transpo rtie rt wurue. 
An der norw egischen  W estkiiste w ird W alfang von den  vier 
S tationen  H estnaes, A ukra, S teinsham n und BIom vaag unci 
zw ar m it d re i Schiffen von -jeder S tation  betrieben. L>ie 
beiden  F angzeiten  im  Ja h re  verteilen sich im  W inter auf die 
Z eit von A nfang Jan u a r bis E n d e  M arz und im Som m er 
von M itte April bis E n d e  Septem ber.

D a n e m a r U .
AusfuhriiberschuB im Juli 1,4 Mili. Kr. W ie  aus den

am tlichen V eróffentlichungen erhellt, belief sich die E i n 
f u h r  D a n e m a rk s  im  verflossenen Ju li a u f 142,9 MilL *v r ' 
und d ie  A u s f u h r ,  d ie sich zusam m ensetzte a u s  d er A u s
fuh r von einheim ischen W areęi im W erte  von 137,083 Mu • 
K r. und der W iederausfuhr auslandischer W aren  im B etrage 
von 7,291 Mili. K r., auf 144,3 MilL Kr., so dafi sich ein. 
A usfuhriiberschufi von 1,4 MilL Kr. erg ib t g eg en  8 MilL Kr. 
im M onat zuvor. — W ahrend  der ersten  sieben M onate dieses 
Jah re s  beziffert sich d ie  E infuhr auf 993 MilL Kr., d e r  eine 
A u sfu h r von 960 MilL Kr. g e g e n iib e rs te h t.  D er E in fu h riib e r-  
schufi erreicht also in diesem  Ja h re  bis zum  1. A u g u st <^nen 
W ert von 33 MilL Kr. g e g e n  70 MilL Kr. im g le ic h en  Zei 
raum  des vorigen Jah res. , ,

Neue danische Reeiderei ijbernimmt fiinf Schiffe der 
Oversoisk Compągni. W ie „B orsen“ erfahrt, ist in  K open- 
liagen eine neue R eedere i un te r dem  N am en „ V ik in g  nu 
einem  volleingezahlten  A ktienkapital von 1 MilL Kr. S e 
griindet w orden, w elche d ie aus dem  Besitz d e r e h en ia lig e 
O versoisk C om pagni stam niende F lo tte  aus fiinf S c h i t  e  
iibernehm en soli. Ais D irek to r der neuen G e s e l l s c h a f t  . w i r  
A. O. A n d e rse n  genann t. Im  iibrigen gehoren  d e r L eitung 
a n : G eneralkonsul F ranz  N ordstrand , D irek to r O t t o  E- n 
dersen  und H ó-jesteretssagfórer O scar Fich. W ie aus diese 
N am en erhellt, steht D et forenede D a m p s k i b s s e l s k a b  hm e 
d e r  G riindung. Z ufolge ,,B órsen“ soli das neue U n t e r n e h m e  
gew isserm afien  ais U ebergangsg lied  zu betrach ten  sein, 
m an vorlaufig eine R egelung  zu finden gesuch t h a t, welc 
G elegenheit b ietet, beziiglich d e r Y e r w e n d b a r k e i t  d e r  t u  
Schiffe E rfah ru n g  zu sam m eln. — D ie iibernom m enen łun 
Schiffe sind „A tlan tic11 von 4501 N rgt., „Pacific11 von 4 o 
T o., „Y okoham a11 von 2354 To., „C o p enhagen11 v o n  ^ 0  
T o. und „F red en sb ro 11 von 1368 To. LIiervon sind d ie  xc 
g ro fiten  1920 gebau t und die  beiden k leineren  1919 • 
1921 und zw ar „P acific11 durch K óbenhavns F l y d e d o k ,  
d en sb ro 11 durch d ie  B altica vaerft, w a h r e n d  d ie iibrigen vo
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der R eeder T  .C. C hristensen den E rw erb  ais korrespondie- 
render R eeder fiir die F lo tte  von D et fo renede D am pskibs1- 
der O eresundsvarvet geliefert w orden sind. Schon bevor 
D et O versóiske Com pagni in L iąuidation  g e tre ten  war, hatte 
selskab ubernom m en. D er B uchw ert der F lo tte  ist aus dem 
R echenschaftsbericht nicht zu ersehen, in dem  der Posten 
„Schiffsab teilung“ un term  1. Jan u a r 1929 mit 18,8 Mili. Kr. 
aut der A ktivseite aufgefiih rt ist.

Danische Meiereimąschinetifabrik erhalt grofSen Auftrag 
aus RuBIand. W ie d e r K openhagener K orrespondent von 
,,H andelstidn ingen“ mitteilt, hat B uaas m ejerim askinfabrik  
aus Sow jetruBland den  A uftrag  erhalten, die m aschinelle 
L inriclitung fiir 1(5 groBe M eiereien z u liefern. D ie M aschi- 
uen sind fiir die U krainę bestim m t, wo die R ussen diese/ 
M eiereien einrichten. W ie in dem  B ericht hervorgehoben  
wird, soli dies d e r groB te industrielłe A uslandsauftrag  sein, 
den D anem ark  ‘jem als erhalten  hat.

Weiter reichliche Fangergebnisse der islandischen Fisch- 
fanggesellschaften. W ie ,,B órsen“ den M itteilungen der 
islandischen G esandtschaft entnim m t, betrug  das F angergebn is 
der islandischen D orschfisćhereien  am  15. A ugust 57 197 To. 
gegen 53 513 To. zur g leichen Zeit 1928 und 42 657 To. zum 
entsprechenden  Z eitpunkt 1927. W ahrend der ersten  A ugust- 
halfte sind seitens der islandischen T raw le r von sieben Fang,- 
łah rten  insgesam t fiir 5980 Lstrs. gefro rene  Fische nach E n g 
land verkauft worden.

Leflland.
AufSenhandel. Im M a i  d. Js. erreiclite  d ie E infuhr 

L ettlands ihren bisher hochsten S tand mit 44,9 Millu Ls., 
w ahrend die A usfuhr 24,1. Mili. Ls. betrug, so daB sich ein 
^assm im  der H andelsbilanz von 20,8 Mili. Ls. erg ib t. 
D iese V e.rschlechterung der H andelsbilanz ist zu einem  ge- 
w ichtigen T eń  auf die. auBerst verstark te  G etreideeinfuhr 
zuriiękzufiihren, die im V ergleich zum  V orjahre folgende 
^ iffern  aufw eist:

Roggen 
Weizen 
H afer 
Gerste 
Zusammen

W ie aus ob igen  V ergleichstabellen  ersichtlich, betrug  
die m engenm aB ige S teigerung  der genannten  vier G etreide- 
arten 38 317 to und die w ertm aBige 9,4 Mili. Ls. Anderetf- 
seits fiel das A usbleiben d e r F lachsausfuhr stark  ins Ge- 
\vicht, denn d iese lbe  bezifferte  sich im  M ai d. Js. auf nur 
:)8;>000 Ls. (306 to) gegeniiber 2 767 000 Ls. (1228 to) im 
yorjah re . Auch die B u tterausfuhr blieb w ertm aBig h in ter 
der vorjahrigen um  0,4 Mili. Ls. zuriick, so daB im E nd- 
'■rgebnis bei den angefiih rten  W aren eine B elastung der 
yilamz in der H ólie von rund  12 Mili. Ls. vorlag, die auch 
uurch eine v ers ta rk te  A usfuhr von H olzm aterialien  auf 
;M8 Mili. Ls. von 7,65 Mili. Ls. nicht w ettgem acht w erden  
k onnte.

Im  J u n i  hat sieli d e r A uBenhandel L ettlands w ieder 
c s e n 11 i c li g e b e s s e r t , indem  die ' E infuhr um  m ehr 

ąu 0/0 au *̂ Ls. zuriickging, was selbst bei e iner
^■bschwachung d e r A usfuhr gegeniiber dem  V orm onat um 

Mili, Ls. auf 22 Mili. Ls. einen R iickgang  d e r Passivitat 
c‘cr Handelsbilanz auf 8,8 Mili. Ls, herbeifiihrte.

D ie hochst ungiinstige G estaltung des Mai-Hanjdels

Mai 1929 Mai 1928
to 1000 Ls. to 1000 Ls.

15 953 3 762 1 289 381
6 964 1 947 2 063 688

12 196 3 103 651 168
8 214 2 076 1007 264

43 327 10 888 5 010 1501

naturgem aB  d ie e rs te  H alb jahrsb ilanz in einschneidender 
eise beem trachtig t, und stellt sich le tz tere  im V ergleich

1. H alb jah r 1928 wie fo lg t:
P . Jan ./Ju n i 1929 Ja n ./Ju n i 1928
X 1 n f u h r 175,7 Mili. Ls. 130,3 Mili. Ls.
A u s f u h r 100,1 Mili. Ls. 120/3 Mil). L ę,
^ a n z  75,6 M ili Ls. — 10,0 M ili Ls.

In diesem  Z usam m enhang ist zu bem erken, daB der 
^  u 1 m i n a t i o n s p u n k t d e s  B i l a n z p a s s i  v u m s  

| e r m i t  i i b e r s c h r i t t e n  i s t  und in den nachstfol- 
Kuiden M onaten eine w eitere B esserung des A uBenhandels 
, u | S icherheit ein treten  wird. DaB die E in fuh rta tigke it 
. ^ a n d s  sich g e rad e  auf den  M onat Mai verdichtet hat, 
fS, Aureli die bereits erw ahnte U nterb indung  d e r Schiff1- 

in den E ism onaten  und die E roffnung  der Navi- 
b<l lQ1} im R igaer H afen  E nde April zu erkliiren. 
lettl ?Se êxP0ft. D ie V erhandlungen des V erbandes der
i lcVndischen Z iegelindustriellen mit am erikan ischen  Ziegel- 

Porteuren haben durch V erm ittlung einer B erliner Bank- 
uppe ein positives R esu lta t ergeben. E s konn te einstw eilen

ein A uftrag  auf L ieferung von 140 M illionen Z iegeln herein- 
genom m en w erden, wobei die A m erikaner sich bereit e rk lart 
haben, M aschinen fiir die lettland ischen  Z iegeleien aiif 
K redit zu liefern.

Schiffahrt. In  d en ersten  7 M onaten des laufenden  und 
vergangenen  Jah re s  stellte sich der Schiffsverkehr L ettlands 
fo lgenderm aB en:

Ja n ./Ju li  1.929 Ja n ./Ju li 1928 
Za hi der eingelaufenen Schiffe 1937 2297
R aum gehall derse lben  (10(X) N rgt.) 1008 1125
Zahl der ausgelaufenen  Schiffe 1947 '2273
R aum gehalt derse lben  (1.000 N rgt.j 1008 1106

Som it be trug  die Zahl der e ingelaufenen Schiffe im  
Z eitraum  Ja n ./Ju li d. Js . .360 E inheiten  w eniger ais im 
gleichen Z eitabschnitt 1928 und die Zahl d e r ausgelaufenen  
Schiffe 326 w eniger. G leichzeitig verm inde,rte sich d e r Raum:- 
gehalt im E ingangsverkehr um  117 000 N rgt. und im Aus- 
gangsverkeh r um  98 000 R rgt., was durch die U nterb indung  
des Schiffsverkehrs im R igaer H afen  w ahrend d e r M onate 
F eb ru ar und M arz d. Js. zu erkliiren  ist.

Bau neuer Eisbrecher. Am 28. A ugust fand in Anwe- 
senheit von Y ertre tern  des B órsenkom itees im Seedeparte- 
m ent eine B eratung  iiber den Bau von neuen E isb rechern  
statt. E s w urde beschlossen, fiir den  R igaer H afen  einen 
H ilfseisbrecher von 1000—1500 PS bauen zu lassen, dessen  
A ufgabe darin  besteht, die vom „K risch jan  W aldem ars“ auf 
o ffener Sec dem  R igaer H afen  zugele ite ten  Schiffe ent- 
gegenzunehm en und in die inneren H afengew asser zu 
bringen. D ie B aukosten  des neuen E isb rechers sind auf
1,2 M ili Ls. festgesetzt.

F e rn e r sollen dem  L ibauer B orsenkom itee 200 000 Lat 
fiir den  Bau eines 300 PS starken  E isb rechers angew iesen  
w erden. D er W indauer H afen  soli en tw eder den  E isb recher 
„L acp lesis“ oder ,,P erkon is“ zur D isposition erhalten.

D ie definitive B ew illigung d e r zum Bau d e r neuen 
E isb recher erforderlichen  M ittel hangt nunm ehr von dem  im 
O ktober zusam m entretenden  P arlam ent ab.

Vom Holzmarkt. D ie L age am  in ternationalen  H olz- 
m ark t und in riickw irlcender K raft auch die  am  H olzm ark t 
L ettlands un terlag  in der d iesjah rigen  V erkaufsperiode we- 
sentlichen Schw ankungen. D er W inter 1928 w ar fiir die 
A ufbereitungsarbeiten  im  W alde sehr giinstig gew esen, da 
die ein tretend^n  sta rken  F roste  von Schneefall beg leite t 
w aren, so daB sich d e r T ran sp o rt leicht bew erkste lligen  
lieB. E s fand zunachst auch d e r E x p o rt in groB em  MaB- 
stabe statt, und lieB sich das G eschaft auch in konjunk- 
tu reller H insicht gut an. Mit E in tritt d er E issperre  in den  
M onaten Februar, M arz und April gerie t ■ die H olzausfuhr 
stark  ins S tocken, was eine ko lossa le  A nsam rnlung der 
L ager zur F o lgę  hatte . N ach E roffnung  d e r N avigation  zu 
E nde April w urden im Laufe des M ai nicht nur von Lett>- 
land sondern  auch SSSR ., Polen, F innland und E stland  
groBe Q uantitaten  gegen  O rder verladen, so daB der A bsatz, 
insbesondere auf dem  L ondoner M arkt, infolge U eberfiillung 
der L ager vóllig ins S tocken kam . D ie  E m pfanger baten, 
von V erladungen abzusehen, w odurch die Industrie  im O sten 
etw as au fgehalten  w urde, D ieser Z ustand w ar ]edoch nur 
vo riibergehender N atur, denn  im Jun i und Ju li tra t eine we- 
sentliche B elebung in d e r V erschiffung ein, die w iederum  
im A ugust etw as nachlieB, weil sich ein e rneu te r M angel 
an  F rach traum  bem erkbar m achte. D ie nach E roffnung  der 
Naviigation stark  angescliw ollenen F rach tsa tze  sind in der 
le tz ten  W'oche um  einige Shilling pro S tandard  zuruckgei- 
gangen, w ahrend die P reise  sich. stabil halten. Im  al I; - 
gem einen kann  man von einer B esserung der L age sprechen 
und erscheinen auch  die  A ussichten nicht ais ungiinstig.

W as die F u r n i e r i n d u s t r i e  anlangt, so hat sich 
die Zahl d e r U nternehm en im  laufenden J a h r  um dre i vea- 
gróBert. E s sind dies die F irm en ,,L ignum “ (L uther- 
Reval), Gebr. Busch (eine reichsdeutsche G riindung) und 
„B eh rm an “ , die den B etrieb noch nicht eroffnet ' haben. 
Ob bei E roffnung  ih rer T a tigke it ein R ohstoffm angel e in 
tre ten  wird, hang t ganz von den U m standen  "ab.

Die Erhohung des deutschen Butterzolles auf 50 M ark 
•je 1000 kg steht im m er noch in den le ttland ischen  B lattern  
zui D cbatte . A llm ahlich bricht sich aber d ie  A uffassung 
Bahn, daB im W ege dip lom atischer V erhandlungen  K o m -  
p e n s a t i o n e n  fur die E rhohung  des B utterzolles er- 
lang t w erden muBten. E s wird z. B. vorgescldagen  eine E r -  
m a B i g u n g  d e r  K a l i p r e i s e  und iiberhaupt d e r Preise 
fiir kiinstlichen D iinger bei der E infuhr nach L ettland, sowie 
L ntgegenkom m en bei der A usfuhr von K leesaat und Gummi- 
w aren zu erw irken. A ndererseits w ird d arau f hingew iesen, 
daB L ettland grundsatzlich  kein  d e u t s c h e s  Z u  c h t v i c h
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im portiert, obw ohl die deu tschen  Preise fiir Z uchtvieh giiiK- 
stiger sind ais z. B. fiir das bevorzugte d a n i s c h e  Z u c h t  - 
v i e h .  Zu d ieser F rage  hat insbesondere d ie  „D eutsche Land- 
w irtschaftsgesellschaft“ in Berlin S tellung genom m en und 
bezeichnet es ais ein unbilliges V erlangen, daB D eutschland 
nach wie vor die le ttland ische  B u tterein fuhr begiinstigen 
soli, w ahrend der le ttland ische M arkt fiir dcu tsches Zucht* 
vieh g esp e rrt bleibt.

Obst- und Beerenexporteure. Im  L andw irtschaftsde- 
partem ent sind laut R ig. W irtsch> Z tg. fo lgende Firm en, 
die den E x p o rt von O bst und B eeren betreiben  wollen, neu 
eingetragen  w orden: ,,K erkovius & In te lm ann“ (Handels,- 
n iarke  ,,K. & I .“ ), „A uglu E k sp o rts“ (,,A. E.*’;), ,,L eo 
B ohm “ („L . B .“ ) und ,,Jens Jó rgensen  & C o / ’ (,,J. J. & 
C o.“ ). D er Sitz d ieser F irm en  ist R iga.

Wechselproteste. D ie Sum m ę der pro testierten  W echsel 
ist im Ju li gegen iiber dem  V orm onate erheblich z u r ii c k  - 
g e g a n g e n ;  sie be trug  im Ju li 3,5 Mili. Lat, gegen  4,9' 
Mili. Lat im Juni. D iesbeziiglich muB auch fiir die nachsten  
M onate mit einer B esserung gerechnet w erden. Die gu te  
E rn te  verspricht w ieder Leben in die W irtschaft zu 
bringen. E rstm als wird der B auer seine riickstand igen  Ver- 
p fhchtungen abstoBen kónnen, und ferner wird er w ieder ais 
zah lungsfah iger K onsum ent auf dem  inlandischen M arkt in 
E rscheinung  treten.

Eslland.
AuISenhaudel. Im  J u l i  betrug  der W ert d e r E i n f u h r  

10,76 Mili. Kr., der W ert der A u s f u h r  13,52 Mili. Kr., 
m ithin d e r AusfuhriiberschuB 2,7 Mili. Fiir die ersten  
s i e b e n  M o n a t e  erg ib t sich bei einer E in fuhr von 
72,26 Mili. Kr. und einer A usfuhr von 62,35 Mili. Kr. ein 
Passivum  von 9,9.1 Mili. I n d e r  E i n f u h r  ist im V ergleich zum 
V orjah r eine Z unahm e nur fiir G etreide zu verzeichnen 
(von 19,4 au f 24,3 Mili. Kr.), eine A bnahm e zeigen Baum- 
wolle, H aute, .kunstliche  D iingem ittel, F ab rik a te  (von 31,50 
auf 30,67 Mili. Kr.). In der A u s f u h r  g ingen  V iehprodukte 
von 21,8 au f 19,1 Mili. Kr. zuriick, P ap ier von 4,4 auf 3'7 
Mili. K r.; es ha tten  eine Z unahm e zu verzeichnen F lachs (von 
6 au f 6,7 Mili. Kr.), Zellulose (von 2,5 auf 3,8 Mili. Kr.,), 
T ektilien  (von 10,4 au f 10,8 Mili. Kr.).

Schiffahrt. Im  ersten  H alb jah r 1929 kam en in R e v a l  
ein 994 Schiffe mit 334 176 N rg t. und gingen aus 1009 
Schiffe mit 334 668 N rg t. Auch in d iesen Zahlen  w irkt sich 
d ie  E issp erre  des vorigen W inters aus.

VergroRerung der Hąndelsflotte. W ie „B orsen“ aus 
G otenburg  erfiihrt, haben  d ie R eedere ibesitzer E stlands in 
diesem  Jah re  18 neue Schiffe gekauft und w eitere Erwer;- 
bungen  stehen bevor. D ie  H ąndelsflo tte  E stlands hat da 
durch eine V ergroB erung um  rund 30 000 To. erfah ren , w ah
rend die jahrliche Z unahm e sonst nur 15 000 To. betrug. D iese 
auB erordentliche V erm ehrung  d e r T onnage hangt mit dem  
im vorigen Jah re  seitens der R egierung gefaB ten Beschlufi 
zusam m en, die E ntw ick lung  der H ąndelsflo tte  zu subven- 
tionieren.

Flachsausfuhr. G egeniiber 3667 to F lachs fiir 6,01 Mili. 
Kr. und 413 to W erg fiir 0,45 Mili. in den ersten  sechs M onaten 
1928, schreib t das „M em r. D .“ , hat E stland  im ersten  Halib- 
•jahr 1929 4186 to F lachs fiir 6,34 Mili. Kr. und 372 to Werg, 
fiir 0,42 Mili. exportiert. Mithin hat E stland , im  Gegensatrz 
zu den andern  B altenstaaten , in diesem  Ja h r  keinen Riick- 
gang , sondern  sogar einen gew issen A ufstieg der F lachsaus
fuhr zu verzeichnen. Dav E stland  letzth in  notorisch  eine un- 
geniigende F ase re rn te  hatte , so w erden diesm al gewiB die 
aus der vorigen Saison heriibergenom m enen L agerreste  mit- 
gesp rochen  haben. In  -jedem F alle ha t E stland  die letzte 
F lachssaison  recht giinstig  abgeschnitten , was L itauen nicht 
in dem selben MaBe, L ettland garn ich t von sich behaupten  
konnen.

N ach wie vor ist E ng land  H aup tabnehm er estlandischen 
E xportflachses. E rst in w eitem  A bstande folgen Belgien 
und Finnland, w ahrend der deutsche A bsatzm ark t im e s tlan 
dischen B astfaserexport neuerdings eine nur geringe Rolle 
spielt. D iese T a tsache  ist hier festzuhalten , spricht sie doch 
dąfiir, daB die H andełsbeziehungen  zw ischen E stland  und 
D eutschland noch in der ersten  H alfte dieses Jah re s  sow eit 
keine zufriedenstellende E ntw icklung genom m en haben. In- 
zw ischen ist d e r d e u t s c h - e s t l a n d i s c h e  H a n d e l s -  
v e r t r a g  T atsache  gew orden  und es ist zu erw arten , daB 
er auch bedeutend  belebend auf den F lachshandel zw ischen 
beiden L andern  einw irken wird.

freie Siad! Danzig.
Seeverkehr in Danzig und Gdingen im ersten Halbjahr 

1929. Folgende in teressan te  G egeniiberstellung entnehm en wir 
den ,,D. N. N .“ :

S c li i f f s v e r k e h r i n D a n z i g.
E ingang A usgang

1929 Schiffe N rgt. Schiffe Nrgt-
Jan u a r 135 327 81(5 428 320 790
F eb ruar 99 86 351 115 101 101
Marz 177 Kil 586 155 145 530
April 511 390 422 492 370391
Mai 523 386 658 550 414 400
Jum 496 348 501 521 371 149
1. H alb jahr 1929 2241 1 701 334 2261 1 723 361:
Jah r 1928 6198 4 045 237 6183 4 026 596
Ja h r  1927 6950 3 899 854 6i942 3 902 577

S c h i f f s v e r k e h r i n G d i n g e n .
E ingang A usgang

1929 Schiffe N rgt. Schiffe N rgt.
Jan u a r 106 90 625 118 113 182
F eb ruar 30 25 577 9 8 163
M arz 46 40 691 51 39 707
April 119 115 104 129 125 096
Mai i 152 140 791 149 138 415
Jum 169 174 755 173 179 210
1. H alb jah r 1929 
Ja h r  1928 
J a h r  1927

622
1108
530

587 543 
1)85 004 
422 939

624)
1093
519

973 646 
416 322

W as leh ren  d iese Z ahlen? DaB D anzig im 1. H a l b j a h r  
1929 nur ein D rittel des Schiffsverkehrs d e r V orjahre s t a t t  
m indestens die H alfte  erreicht hat, daB ab e r G dingen in 
der B erichtszeit m ehr Schiffe abgefertig t hat, ais im  g a n z  e n  
J a h re  1927 und m ehr ais die H alfte von 1928!

Der seewarlige Warenverkehr in Danzig und Gdingen 
im ersten Halbjahr 1929. G leichfalls der „D . N. N .“ ver- 
danken  wir nachfolgende A ngaben iiber den  seew artigen 
W arenverkehr in D anzig und G dingen, es handelt sich um 
am tliches statistisches M ateria ł:

Da n z i g  
E ingang  A usgang

1929
Jan u ar
F eb ruar
M arz
Aprii
Mai
Jun i

Gdi n g e n  
E ingang  A usgang

in to 
176 470 
76 779 
17 328 

248 843 
234 832 
198 296

in to
668 734 
37-7 409 
152 799 
502 870 
554 610 
633 946

in to
11 424 

3 328 
24 343 
36 945 
44 865 
50 222'

in to 
206 588 

8 221 
96 968 

215 913 
24i2 594 
251 686

171 127 1021970 
190 133 1 767 215 

6 702 889 439 
1. H alb jah r 1929 

Im  Ja h re  zuvor 
erreicht. SchluB '

1. H alb jah r 1929 952 558 2 890 368 
Ganz. J a h r  1928 1 832 409 6 783 273 
Ganz. Ja h r  1927 1517 194 6 380 419

D anzig verzeichnete  also fiir das 
einen W arenum schlag von 3,8 Mili. to. 
ha tte  es am 30. Ju n i bereits 4,2 Mili. t o  
fo lgerung : D anzig darf froh sbin, w enn es in d iesem  Jah re  
den gleichen U m schlag von 8,5 Mili. t o  erreicht wie im 
Ja h re  zuvor. D agegen  G d i n g e n  : 1,2 Mili. to sind schon 
am  30. Jum  erreicht, und wenn es so w eiter geh t wie im  Ju li 
(E infuhr 74 000 to A usfuhr 262 000 t o ) ,  so wird es auf iiber 
3 Mili. to kom m en. A ufschw ung in G dingen, Stillstand im Dan- 
ziger H afen! M a n  wird am SchluB dieses Jah res  u n d  n a m e n t l i c h  
im Jah re  1930 g a n z  deutlich sehen, ob und wie Polen den 
D anziger H afen  ausnutzt.

Der Seeverkehr im August zeigte fo lgende Z ahlen : E i n 
g a n g  570 Schiffe m it 305 198 N rg t (Juli 558 Schiffe mit 
372 059 N rgt.), A u s g a n g  585 Schiffe mit 406 218 Nrgt- 
(Juli 561 Schiffe mit 372173 N rgt.).

Die Kohlenausfuhr D a n z i g s  i m A u g u s t  betrug 
528 173 to (im Juli 515 000 to); d ie K ohlenausfuhr G d i n -  
g e n s  im A ugust 239 144 (im Juli 220122 to).

Zur Einfuhr in Danzig hergestellter V erbrauchsartikel 
nach Polen. W ie  d e r „K urje r P oznansk i“ berichtet, hat das 
polnische Finanzm inisterium  angeordnet, daB in  d e r F re ien  
S tad t D anzig h ergeste llte  A rtikel des taglichen B edarfs n i c h t  
ais A rtikel in landischer H erkunft angesehen  und die e r l e i c h -  
te rten  U m satzsteuersatze nicht genieBen konnen.

AbschluB der Verhandlungen zum D anzig-poln ischen  
Zollabkommen. Auf G rund des am 12. A ugust 1925 ab- 
geschlossenen D anzig-polnischen A bkom m ens iiber d ie  An- 
w endung von A usfuhrzóllen w urdeji am  6. A ugust 1929 nach 
d er I.- u. H .-Z tg. zw ischen dem  Senat d e r F reien  S tadt und 
d er R egierung  d e r R epublik  Polen V erhandlungen iiber die 
F estse tzung  von zollbegiinstigten K ontingenten  fiir D anziger
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W aren aufgenom m en. D ie V erhandluńgen sind am  3. S ep 
tem ber zum AbschluB gebrach t w orden. Fiir eine R eihe von 
W aren, wie z. B. fiir R oggenm ehl, Kleie, Schw eine lebend 
und geschlachtet, G asteer ist Z o l l f r e i h e i t  erw irkt. Fiir 
andere W aren, wie z. B. fiir H aute und Felle, Knochen, Alt>‘- 
eisen und Stahl, M etallabfalle, sind Z o 11 e r m ii B i g u n g c n 
vorgesehen. D ie K ontingente sind auf ein J a h r  berećhnet.

Litauen.
AuBenhandel. Im J u l i  betrug  der W ert der E i n f u h r

26,2 Mili. Lit, d er W ert der A u s f u h r 27,3 MilL Litt, 
mithin der E infuhriiberschuB  1,1 Millionen.

Der Einfuhrzoll auf Roggen ist mit W irkung vom 
25. A ugust d. Js . von 10 auf 20 Lit je  100 k g  e r h ó M it  
worden, um  dadurch den litauischen Landw irten, die durch 
die vorjahrige MiBernte schw er betroffen  w urden, bessere 
R oggenpreise zu sichern. N ach einer E rk la rung  des' litaui- 

; schen L andw irtschaftsm inisters erw artet m an aus d e r dies- 
jah rigen  E rn te  einen M eh'rertrag von 6—7 Z entnern  je ha .

Eine neue Ausgabe des Zolltarifs erschien im V erlage 
von F. W. S iebert, M em eler D am pfbool A.-G., M emel. Preis 
3 M ark.

Die Papierversorgiing Litauens. lis gibt in Litauen, 
vv*e dąs „M era. D .“ berichtet, nur eine Fabrik , die P ap ier 
herste llt; aber sic liegt nicht im eigentUchen Litauen, son- 
dern im M em elgeb ie t: e.s ist die M em eler C e l l u l o s e -  
l a b r i k .  Sie lieferte  1928 27K4 (o Papier fiir 197000 D ollar 
und 1300 to P appe  fiir 78 000 to Dollar. D aneben gib t jcs 
m L itauen noch vier kleine K artonfabriken  mit 106 An- 
beitern. T ro tz  d ieser geringen  Industrie deck t sie einen 
groBen Teil des B edarfs des Landes, der n'ur kleili ist. Die 
Einfuhr von Papier und P appe in unyerarbeite tem  Z ustande 
lst d ah er in den letzten  Jah ren  sogar zuruckgegangen , und 
^ 'var von 5063 to in 1024 auf 3986 to in 1928. R eclinet man 
Papier w ar en a ller Art Jiinzu, so erg ib t sich frii 1928 eme 
Einfuhr von 5064 to im, W ert von 678 000 Dollar. Von 
dieser E infuhr kam  der bei weitem gróBte Teil aus D eutsche 
land, nam lich 3403 to im W ert von 467 500 D ollar. F ern er 
heferte  L ettland 918 to fiir 99 400 D ollar, E stland  446 to 
fiir 42 000 D ollar, F innland 112 to fiir 7600 Dollar, Schwedeni 
46 to fiir 8200 D ollar usw . Die E in fuhr aus D eutsch land  
erfolgt zum groBen Teil au f dem  B ahnw eg, die von L ettland 
und E stland  ebenfalls, die von den an d ern  L an d em  auf 
dem Seew eg iiber M emel.

Wechseiproteste. Im M a i  w urden 11585 W echsel auf 
e>ne G esam tsum m e von 4,18 MilL Lit p ro testiert (im Aprd 
13 216 W echsel mit 5,03 Mili. Lit). Im  Jah re  1928 w aren 
(he Zahlen bedeutend  n iedriger z. B. im Mai 6458 W echsel 
mit 2,16 MilL Lit.

Polen.
Der Anteil Deutsćhlands am polnischen AuBenhandel.

j^cr Anteil. D eutschlands am polnischen AuBenhandel im 
Monat J  u l i  driickt sich nach der Katt. Z tg. in folgenden 
^ iffern  au s: E infuhr aus D eutschland 72 673 000 ZL, A usfuhr 
*ach D eutschland 74 197 000 ZL, d. h. 26,8 bezw. 31,2 o/0 
tter G esam tein- bezw . A usfuhr.

In den ersten sechs M onaten  des Jah re s  betrug  die 
l^ sam te in fu h r aus D eutschland (in K lam m ern die Ziffern 
L*r die ersten  sechs M onate 1928) 438 960 000 Zl. (454 741000) 

oder 26,5 bezw . 25,7 o/o der polnischen G esam teinfuhr, die 
Ausfuhr nach D eutschland 366 514 000 ZL (390 616 000) bezw . 
29>9 und 32,5 o/0.

Die polnische Getreidepolitik stellt sich, wie wir bereits 
Vc|r einiger Zeit angekiind ig t haben, w ieder einm al um, vor 
ailem in dem  Sinne, daB hinsichtlich d e r G etreideausfuhr 
j.cg lichc ' R eg lem entierung  fortfallen soli. D er Roggenausv 
uhrzoll ist bekanntlich  schon M itte Jun i d. Js . auBer K raft 

Sesetzt w orden. D er W e i z e n a u s f u h r z o l l  ist nur noch 
lOn ^ l a u f  Mfs- befristet. E r betriigt z. Zt. 20 Zli. je:
i- kg- W ie wir hóren, sollen ab e r auch M aBnahmen zur. 
lrekten B egiinstigung der polnischen G etreideausfuhr bevor- 

■ ehen, w ahrend m an auf der anderen  Seite sich v o r  d e m
i | n d r i n g e n  d e u t s c h e n  G e t r e i d e s ,  das bekannt- 

ch d urch deutsche A usfuhrpram ien besonders begiinstigt ist, 
Sl ] 1. m ehr ais b isher zu s c h i i t z e n  gedenk t. Vorausi- 

chtlich diirfte schon in den allernafchsten T agen  auf dem
• er°rdnungsw ege eine E r h o h u n g  d e r gegen  D eutschland 

A nwendung kom m enden M axim alzólle fiir R o g g e n ,  
f- r s t e  und LI a f e r  (gegenw artig  6 ZL je  100 kg) sowie 

r ^1 a i s (b isher 4 ZL) erfolgen. D er E i n f u h r z o l l  f i i r

R o g g e n m e h l  w urde bereits am  l. S ep tem ber von 10 Zl. 
auf 16,50 ZL fiir 100 kg  erhoht.

Ein neuer polnisćh-russischer Giilertarif wird am  1. N o - 
v e m b e r  d. J  s. in K raft tre ten  und d irek te  G uterziige fiir 
gróB ere T ransporte  vorsehen. D ieser neue d irek te  T arif 
bleibt vorliiufig auch unberiih rt von den B estim m ungen der 
neuen allgem einen und Sondertarife, die in Polen am
1. O ktober d. Js. endgiiltig in K raft tre ten  w erden. s

Deutsch-polnisches GrenzfluBabkommen. Das A bkom en 
zw ischen Polen und D eutschland iiber d ie  V erw altung d e r 
die G renze bildenden S trecken  der N e t  z e  und d e r K u d 
e ló w  sowie iiber den  V erkehr au f d iesen  S trecken  ein- 
schlieBlich der A usfiihrungsbestim m ungen und des SchluB- 
protokolls hierzu. ist lt. einer soeben im „D ziennik  Osta,w“ 
(N r. (il) .er folg ten B ekanntm achung des polnischen AuBen- 
m inisters am  13. A ugust d. Js . in W arschau durch Urkunden/- 
austausch r a t i f i z i e r t  woeden.

Das polnische Exportsyndikat fiir Federn und Daunen, 
um fassend die W ojew odschaften  W arschau und Kielce, hat 
seine kiirzlich begonnenen O rganisationsarbeiten  beendet und 
wird A n f a n g  1 S e p t e m b e r  d. J  s. die T a t i g k e i t auf- 
nelimen.

Der ZusammenschluB der landwirtschaftlichen GroB-
verb;inde in Polen in der „C entra lne T ow arzystw o  Organy- 
zacyj K olek R olniczych"’ (Z entralgesellschaft de r landw irt- 
schafthchen O rganisationen und G enossenschaften), iiber deren  
Z usam m ensetzung wir bereits ausfiihrlich berich tet haben, ist 
bekanntlich endgiiltig erfolgt. Die O rgane der zusam m en- 
gcschlossenen O rganisationen geben bereits alle A nordnungen 
gemeinsa.ni. lieraus. Ab 1. S ep tem ber d . Js , w erden einige 
A bteilungen der ,,C T R “ -G eselłschaft, wie die G artenbau- 
abteilung, die sozialw irtschaftliche A bteilung usw., die b is 
her selbstandig  w eitergefiihrt w urden, dem Z en tra lo rgan  an- 
geg liedert w erden.

Die Stickstoffwerke M osoce (bei Tarnów) sollen noch 
im O ktober d. Js. zu einbm groBen T eil den B e t r i e b  f i u f -  
n e h m e n .  Die B eendigung der B auarbeiten  und d ie  voi.l- 
s tandige E inrich tung  d e r Fabriken  erfordern  noch ca 20 MilL 
Zloty, die d e r polnische S taa t auf A ntrag  des L landels- 
m inisterium s in nachster Zeit bereitste llen  solL

Der Textilfirma David Kon & Co. in Lod̂ z ist d ie  
von ihr E nde  Jun i b ean trag te  Z a h l u n g s s t u n d u n g  a m
2. d.  M.  b e w i l . l i g t  w orden. Die vom Sachverstandige,rt 
au fgeste llte  Bilanz weist A,ktiven von 527 328, Passiven von 
331 728 ZL auf. Seiner M einung nach sind d ie  Schwierigv 
keiten  des U nternehm ens nur voriibergehender N atu r und 
durch das M oratorium  voraussichtlich zu beheben.

Die Tuchfabrik Bathelt & Sohne in Bielitz, an der eine 
der W iener G roB banken in teressiert ist, hat sich mit melil- 
reren  M illionen ZL Passiven ais z a h l u n g s u n f a h i g  er- 
k lart. S ie verfiigt iiber 4200 .Spindeln und 100 W ebstiihle und 
stelll jahrlich  etw a 250 000 m W ollw aren ber.

Rulrtand.
Der AuBenhajndel hat im J u l i  ebenso wie im Vor- 

m onat mit einem A k t i v u  m  abgeschlossen , das bei einer 
A usfuhr iiber die europaischen G renzen von 69,8 und einer 
E in fuh r von 64,6 M illionen R ubel 5,2 MilL Rbl. be trag t. 
(Im  Juli 1928 lag  bei nur 62,3 Mili. Rbl. E x p o rtw ert bzw. 
87,7 Mili. Rbl. Im portw ert eine U nterbilanz von 25,4 MilL 
Rbl. vor.) In  den e r s t e n  z e l i n  M o n a t e n  des laufenden 
W irtschaftsjahres, also in der Zeit vom 1. O k tober 1928 
bis 31. Ju li 1929, w urden W aren  i. W. v. 586,5 ausgefiih rt 
und i. W. v. 558,5 Mili. Rbl. eingefiihrt, sodaB e ine 
A k t i v i t a t  von 28 Mili. Rbl. erzielt w urde. D er E x p o r t  
der zehn M onate entfallt mit 307,4 Mili. Rbl. au f die Landr 
w irtschaft und mit 279,1 MilL Rbl. auf die Industrie . Es 
w urden u. a. ausgefiih rt: F l a c h s  i. W. v. 28,5 MilL R bli 
(gegeniiber 20,6 MilL Rbl. in der V ergleichszeit des V or’- 
•jahres), G efliigel und W ild i. W. v. 11,8 (10,6) MilL R bl., 
F le ischproduk te  i. W. v. 17,2 Mili. Rbl., H o l z  i. W  .v. 
79,9 MilL Rbl. (47,1 <>/o m ehr), N aph taerzeugn isse  (23,7o/0 
m ehr), M anganerze (42,3o/0), Kohle, K oks, A nthrazit i. W . v. 
5,4 (1,3) Mili. Rbl. B utter und E ier haben  sich riicklaufig  
bew egt. D er I m p o r t  vertei!te sich zu 91,1 o/o auf P roduk- 
tionsm ittel, und zw ar entfielen u. a. auf R ohstoffe  225 
MilL Rbl. (darun ter B aum w olle 79, W olle 39 Mil. RbL), 
auf Industrieausriistuńgen  und V erkehrsm itte l 167,1 Mili. 
Rbl. B esonders erw ahnensw ert ist auch d e r geste igerte  Be- 
dairf an L a n d  m a s c h i n e n (34,4 g egenuber 18,3 Mili). 
Rbl.).

Traktorenauftrag an amerikanische Firmen. D er N ew
Y orker A m torg gab E n d e  Jun i bekannt, daB er einen Auf-
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trag  auf L ieferung  von 6750 T rak to ren  und E rsa tz te ile  an  
zw ei am erikan ische F irm en vergeben  hat. Von d e r G esam t- 
ziffer von 6750 T rak to ren  w erden 5900 von d e r In ternational 
H arveste r Co. und 850 von D eere & Co., einer kleinenen 
G esellschaft, ge liefert w erden.

E in  T eil der T rak to ren , dereń  L ieferung im Juli 1930 
beginnt, soli bere its bei der kom m enden E rn te  verw endet 
w erden, w ahrend der R est wohl 1931 geliefert wird. Da.mit 
e rs treck t sich die L ieferung iiber 3 Jah re , so daB es kaurn 
uberraschend  ist, daB auch ,,fiir einen T e il d e r Zahlung,eu“

wie der A m torg sagt, K redit gew ahrt wird.
Ruckgang der Bestellungen in Deutschland. D ie russi 

sclien B estellungen in D eutschland stellten  sich in d e r Zeit 
vom 1. O k tober 1928 bis 31. Jun i 1929 aufl26,9 Mili. Rb*- 
gegen iiber 154,2 Mili. Rbl. in der gleichen Periode des vor- 
hergehenden  W irtschaftsjahres, es gingen die B estellungen 
som it um  27, 3 Mili. Rbl. zuriick. B esonders auffallend war 
der R iickgang  im ersten  H alb jah r 1928/29 (34,6 Mili. Rbl-)' 
in den le tz ten  drei M onaten d e r B erichtsperiode m achte sich 
w ieder eine steigenden  T endenz bem erkbar.

‘F i n n l a n d

H andelsbeziehungen zw ischen Finnland u. Deutschland.
U nter d ieser U eberschrift b ring t die Zeitschrift ,,Fin- 

nish T ra d e “ un tenstehende A usfiihrungen, aus denen die Stel- 
lungnahm e von H andel und Industrie  F innlands zu den 
neuesten  deu tschen  Z ollerhohungen hervorgeht. Gliicklicher'- 
w eise sind zw ischen den  R egierungen  beider Liinder Ver- 
handlungen  im G ange, um d ie  F rag e  auf dem  W ege des 
K om prom isses zu erledigen.

D er kiirzlich gefaBte BeschluB des R eichstags die 
E infuhrzo lle  auf verschiedene landw irtschaftliche E rzeugr 
n isse zu erhohen, hat in F inn land  groB e U nruhe hervorge- 
rufen, da  d iese  T atsache  einen w eitgehenden  EinfluB auf die 
B eziehungen d ieses L andes zu D eutschland haben  muB. Im  
H andelsvertrag  ist de r deu tsche E infuhrzo ll fiir B u tter auf 
R m k. 27,50 'je 100 k g  festgesetzt, soli ab e r  je tz t auf R tnk . 
50,— erhoht w orden. D ie F o lgę  d ieser neuen Festsetzunjg 
w ird sein, daB m oglichst um gehend  V erhandlungen  w egen 
eines neuen H andelsvertrages w erden einsetzen miissen.

Ais d ie  finnischen U nterhand ler den gegenw artigen  
V ertrag  abschlossen, leg ten  sie besonderes G ew icht darauf, 
S onderrech te  fiir d ie finnische M ilchw irtschaft zu erreichen, 
w ahrend d ie  In te ressen  der A usfuhrindustrien, besonders die 
der Pap ierindustrie  m ehr im H in terg rund  blieben. D ie H off- 
nungen, d ie  m an an  d iesen  V ertrag  kniipfte, g ingen  ‘jedoch  
nicht in Erfiillung. D ie B u tterausfuhr nach  D eutschland, d ie  
fiir F innland ein Jah rese inkom m en  von m ehr ais 100 M illio
nen M ark darstellt, ist von Ja h r  zu J a h r  zuriickgegangen , 
obgleich D eutsch lands B u tterein fuhr stiindig gestiegen  ist. 
Im  Ja h re  1925, vor AbschluB des H ande!svertrages, ais 
der Zoll R m k. 30,— je  100 k g  betrug, belief sich die M enge 
d e r finnischen B u tter au f 4 3%  der gesam ten  deutąchen 
B uttereinfuhr. Im  Ja h re  1926, w ahrend dessen  zw eiter H alfte  
der V ertrag  in K raft tra t, w ar F innlands Anteil an  d e r E in- 
fuhr 3,3o/o, 1.927 — 3,6%  und 1928 nur 2,7o/o. D ie A usfuhr 
von K ase und versch iedenen  an d eren  E rzeugn issen  d e r Land- 
w irtschaft zeigen eine ahnliche T endenz.

G leichzeitig haben  die groB en finnischen A usfuhrindu
strien, ganz besonders die Papierindustrie , allen G rund 
dariiber zu k lagen , daB sie in ihren  B eziehungen zu Deutschi- 
land iiuBerst ungtinstig  gestellt sind. Schon vor d e r N ach- 
richt iiber das Z ustandekom m en des R eichstagsbesch lusses 
lagen  von versch iedenen  Seiten  A ntrage vor, iiber die N ot- 
w endigkeit, den  H andelsvertrag  aufzuheben. D ie Initiative 
ist von D eutsch land  ergriffen  w orden. W egen  d e r Forderung , 
d ie einheim ische L andw irtschaft zu schiitzen, die ]etzt allent- 
halben in D eutschland erhoben  wird, erscheint es schw ierig, 
durch neue V erhandlungen  giinstige B edingungen  zu e r 
reichen, denn die neuen  Zollsiitze sind sehr hoch, so ist 
z. B. d e r Zoll auf B utter fast verdoppelt.

D ie gegenw artig  in D eutschland m aB gebende Politik, 
d ie auf einen seh r sta rken  Zollschutz fiir A grarerzeugnisse  
ausgeht, zeig t w ieder einm al die schw eren G rundlagen, 
auf denen  d ie  A rbeit des V olkerbundes und an d e re r intefl- 
na tionaler O rganisationen  fiir die E rle ich terung  des internatio- 
nalen W arenaustauschs durch Zollabbau basiert. Solange 
d ie  fiihrenden W irtschaftsm achte  d ie Politik, die sie selbst 
verkiindet haben, nicht befo lgen  konnen, ist ein solcher Kurs 
fiir d ie k le ineren  V olker, zu denen  auch F innland gehórt, 
natiirlich erst rech t unm óglich. Die Politik des H ochschutz- 
zolles, wie sie D eutschland -jetzt betreib t, ist ein hochst be- 
k lagensw erte r U m stand fiir die w irtschaftlich e Z ukunft 
E uropas.

AuBenhandel. Im  J u l i  betrug  der W ert der ' E i n 
f u h r  639,5 Mili. Fm k., der W ert d e r A u s f u h r  801,5 
Mili. Fm k., m ithin der A usfuhriiberschuB 162 Mili Fm k. 
F iir di eersten  7 M onate erg ib t sich im m er noch ein E in - 
fuhriiberschuB von 972,3 Mili. Fm k. (vergl. , ,0 .-H .“ N r. 15),

a llerd ings w ar er in der g leichen Zeit 1928 um  601,4 Mill^ 
Fm k. hoher.

Folg ende, dem  ,,M ercato r“ entnom m ene U ebersicht zeigt 
die B ew egung bei d e r E in fuhr in den  wiichtigeren W arenr 
g ruppen  fiir die ersten  7 M onate 1928 und 1929 d e r M enge 
nach in to :
E i n f u h r J a n .—Juli

1928 1929
R oggen, ungem ahlen  65 112 77 275
R oggenm ehl 216 7 757
W eizenm ehl und Gries 74 495 70 728
R eis und R ęisgries 10 888 11 170
K affee 11448 11051
Z ucker 54 673 53 451
T ab ak  1971 2239
Ba u m woli e 5 247 4 457
W olle 890 762
R oheisen  9 663 7 069
Petro leum  16 684 18 673i
S teinkohle und K oks 64 802 421,760
L andw irtschaftliche M aschinen 4 304 5 015
F u tterkuchen  12534 11296
K leie 40 889 3|8 552
Z em ent 31078 13 371
D ie A usfuhr verteilt sich auf d ie w ichtigsten Ausfuhr- 

g iiter folgenderm aB en:
A u s f u h r  Ja n .—Juli

1928 19S9 
H olzw aren  1225,5 1398,7
E rzeugn isse  der Papierindustrie 1023,5 1033,9 
A nim alische Lebensm ittel 307,2 386,7
H au te  und F elle  77,6 71,1
AuiiBer H au te  und Felle w eisen alle anderen  G r u p p e n  

eine Z unahm e im Ju li d. Js . auif.
Schiffahrt. Im  Ju li k a m e n  1141 Schiffe mit 7 8 2  809 

N rg t. ein urid g i n g e n  aus 1144 Schiffe mit 752 093 N rgt-’ 
In  den 7 ersten  M onaten kam en  ein 3388 Schiffe mit

2 238 638 N rgt. unnd gingeen  aus 3374 Schiffe mit 2 052263 
N rgt. — I

In  den 7 ersten  M onaten 1928 kam en  ein 3844 Schiffe 
mit 2 268 255 N rgt. und g ingen aus 3720 Schiffe mit
2 077 231 N rgt.

D er P a s s a g i e r v e r k e h r  stellte sich in den e r s t e n  
7 M onaten 1928 und 1929 folgenderm aB en d a r:

Januar-Juli 1928 Januar-Juli 1929
angekommen abgereist angekommen abgereisj; 

Finnlander 15 109 17609 18 159 1 9 3 l 8 ^  
Auslander 17 816 13 286 20 704 17155 _
Zusammen 32 925 30 895 38 863 36 473 
D er P assag ie rverkeh r hat dem nach um m ehr denn  5000 in 
den ersten  7 M onaten 1929 zugenom m en.

N euer D am pfer. D ie F innlandische D a m p f - S c h i f f e h r t s -  

gesellschaft (F ińska A ngfartygs A. B.) hat einen n e u e n  
D a m p f e r  seiner H andelsflo tte  hinzugefiigt, den „ A r i e l  • 
D as Schiff h a t  2198 R gt. und 1241 N rgt., ist 274 FuB lan g  
und 40 FuB breit. N iichst dem  ,,S irius“ ist je tz t d e r 
,,A riel" das bestausgeriiste te  Schiff der finnliindischen F l o t t e -

Vorgesch'agene Erhohung der Leuchtfeuerabgabe unter 
gleichzeitigem Fortfall der Expeditionsabgabe und der Stern- 
pelsteuer fiir ZoIIpasse, Ladeverzeichnisse und K o n o s s e m e n t e .  
D er bereits friiher berich teten  A nregung der f i n n l a n d i s c h e n  
Z ollverw altung, die E rhebung  der der Schiffahrt a u f e r l e g t e 11 
staatlichen A bgaben durch dereń  Z usam m enlegung zu ver- 
einfachen, ist nunm ehr insofern  en tsprochen w orden, ais die 
vor ku rzem  zuriickgetretene R egierung  in dem  dem  R e i c h s - 
tage  A n f a n g  ds. Mts. yorgeleg ten  S taatsvoranschlage f i i r  das



J a h r  1930 und in dem  E n tw urf zu einem  neuen Stentpeft- 
steuergesetz  vorgesch!agen hat, d ie L euchtfeuerabgabe (ge- 
genw artig  Fm k. 1,80 fiir die N etto reg istertonne) im Ver- 
o rdnungsw ege um  50% zu erhohen und gleichzeitig  d ie  
bisher bei d e r K larierung d e r Schiffe zu erhebende E xpe- 
d itionsabgabe (Fm k. —,40 fiir d ie  N etto reg istertonne) sowie 
die Stem pel,steuer fiir den  ZollpaB (Fm k. —-,50 fu r 'je 10 
volle N etto reg istertonnen), die M erkrolle (Ladeverzeichnis.) 
(Fm k. —,50 fiir 'je 10 vol.le N ettoreg istertonnen) und fiir das 
K onnossem ent (Fm k. 10,—) aufzuheben . Sie hat dem gem afi 
auch d ie  in dem  geltenden  S teuerstem pelgesetz  vorkom - 
m enden Positionen fiir Zollpasse, M erkrollen  und K onr 
nossem ente in ihrem  E n tw urf nicht mit aufgenom m en. D ie 
A enderungen sollen, w e n n  s i e  d i e  Z u s t i m m u n g  d e s  
R e i c h  s t a  g e s  f i n d  e n ,  am 1. Jan u a r 1930 in K raft 
treten.

Hateneisbrecher. Im  S taatshaushaltsp lan  fiir 1930 sind 
6 Mili. Fm k. fu r einen neuen E isb recher eingestellt 
w orden, 1931 soli d ie zw eite R ate  m it 4,5 MiiJ. Fm k. 
angefo rdert w erden. O fferten  w erden  auch vom  A uslande 
eingeholt w erden. — D er E isb recher soli 37,5 m  lang, 
9,8 m breit und 4,8 m tief sein, d ie  Ma.9chinensta.rk 0  

1200 PS.
Die Zahlungsbilanz Finnlands stark passiv. W ie aus

den V eróffentlichungen des S tatistischen A m tes in H el- 
singfors erhellt, standen  im J a h r e -1928 den  E innahm en vom 
A uslande im B etrage von 7260 Mili. Fm k. A usgaben in 
H ohe von 8860 Mili. Fm k. gegeniiber, so daB sich ein 
UnterschuB von etw a 1600 Mili. Fm k. ergibt. Im  Ja h re  
zuvor betrugen  die E innahm en 7220 Mili. Fm k. und die 
A usgaben 7140 Mili. Fm k., so daB also ein UeberschuB, 
von 80 Mili. Fm k. verblieb.

D ie B ru ttoeinnahm en der finnlandischen H ąndelsflo tte  
im V erkehr zw ischen F innland und dem  A uslande bzw . nur 
in ausland ischer F ah rt beziffern  sich 1.928 nach den An- 
gaben der S ch iffahrtsverw altung auf 332,6 Mili. Fm k., wovon 
der Schatzung nach etw a 65 P rozent dem  Lande zugute 
gekom m en sind. V erglichen mit dem  Ja h re  zuvor bedeutet 
dies eine E rhóhung  um  20 Prozent.

Wechselproteste. Im  J u l i  d. J . w urden in Finn- 
land, nach dem  „M erca to r“ 1389 W echsel auf eine Ge- 
sam tsum m e von 7 521 038 Fm k. pro testiert (im Juli 1928: 
532 Wechseu. mit 2 407 680 Fm k.). In  den  7 ersten  M onaten 
d. J . kam en zum  P ro test 8280 WechseL mit 46 985 647 1* mk. 
(in derselben  Zeit 1928 3574 W echsel mit 18 323 073 Fm k.). 
Die a u B e r o r d e n t l i c h e  S t e i g e r u n g  d e r W echsel- 
p ro teste  zeigt, daB d ie  Krisis in der finnlandischen W irtschaft 
noch im W achsen ist.

Finnlands Einfuhr an Getreide, die zum  groB en Teil 
aus D e u t s c h l a n d  stam m t, ist im laufenden Ja h re  auf 
G rund des verm inderten  E rn tee rgebn isses von 1928 g r o  B e r  
a i s  im  V o r j a h r e  gew esen. Ganz besonders auffallend 
stieg d e r Im port von R oggenm ehi, w ahrend d ie W eizen- 
m ehleinfuhr nachgelassen  hat. D er H aferim port ist verhalt- 
nismaBig klein, denn d iese G etre ideart w ird in F inn land  
geniigend ańgebau t (1.928 betrug  die Hafer-Anbauflaiche. 
461.175, die R oggenanbauflache 222 405 H ek tar). In te ressan t 
ist, daB innerhalb  des 1. H alb jah rs 1928 d ie  um fangreichsten  
R oggenbeziige au f den F eb ru a r und M arz entfielen, w ahrend 
die E in fuhr im  laufenden  Ja h re  gerad e  in d iesen  M onaten 
stark  von V erkehrsstockungen  infolge d e r K alteperiode be- 
einfluBt w urde. E ine  B elebung haben  erst die M onate des 
zw eiten Q uartals gebrach t, in denen  d e r Im port rund  noch 
einm al so hoch gew esen  ist wie in d e r V ergleichszeit des 
V orjahres. , 1 • i i:,!' i

In  der fo lgenden T abelle  sind die E in fuhrm engen  fiir 
R oggen, W eizen, M ehle und H afe r in den  1. Halbjjiahiren 
1929—1926 sow ie 1913 angegeben . D er 'Im port von R oggen  
und R oggenm ehi zeig t danachj gegen iiber der Vorkriegs,- 
zeit d ie um gekehrte  E n tw ick lung : R oggen  w ird ]etz.t m 
weit hóherem  U m fange, R oggenm ehi nur noch zu einem 
B ruchteil der seinerzeitigen M enge eingefiihrt.

Roggen Roggenmehi Weizen W eizenmehl Hafer
I. Ilj. 1929 67 417,8 6 842,7 160,6 57 236,1 3 680,9
I- „ 1928 58265,3 203,1 51,7 66 618,3 3 399,3
I. „ 1927 47 625,6 313,6 27,5 39 221,9 1 266,3
I. „ 1926 68 701,2 1 513,7 545,0 25 672,0 1 646,3
I. „ 1913 14755,5 69 610,5 189,3 52 066,4 4 073,4

Kursnoiicrungen der Finlands-BanK.
F inn land ische Mark. Verk3uler.

4. Sept. 5. Sept. 6. Sept. 7. Sept.
N e w - Y o r k .................................  39,70 39,70 89,70 39,70
L o n d o n .....................................  192,80 192,80 192,80 192,80
S t o c k h o l i n ................................. 1065,50 1065 50 1065,50 1065,50
B e r l i n ..........................................  947,00 947,00 947,00 947,00
P a r i s ..............................................  156,00 156,00 156,00 156,00
Brtlssel . . . . .  554,00 554,00 554,00 554,00
A m s te rd a m ................................. 1594,00 1594,00 1594,00 1594,00
B a se l..............................................  760,00 766,00 766,00 766,00
Oslo . .....................................  1059,50 1059,50 1059,50 1059,50
K o p en liagen ................................. 1059,00 1059.00 1059,00 1059,00
P r a g ...............................................118,50 118,50 118,50 118,50
Bom ..........................................  208,50 208,50 208,50 208,50
I \ e v a l ..........................................  1063,00 1063,00 1063,00 1083,00
Biga .....................................  767,00 767,00 767,00 767,00
M adrid ......................................  588,00 588,00 588.00 588,00

Kursę.
Revaler BOrsenhurse.

Estlandische Kronen.

Rigaer BOrsenhurse
Lettlandische Lat. (Ls.)

---------:---------
Gemach t 5. Sept. 6. Sept. 7. Sept.

J ■ ■ ------------------------
5. Sept.

VI0

ept. 7. Sept.
Kfiufer Verk. K&ufer Verk. KSufer Verk. Kauf. Verk. K&ut. Verk. Kaut. Yerk.

Neuyork . . . 374.80 375.80 374 85 375.85 374.85 375.85 1 am erik. D o lla r . . . 5.182 5.192 5.182 5.192 5.182 5.192
London . . . _ 18.17 18.22 18.17 18.22 18.17 18.22 1 P fund  S te r lin g . . . 25.16 25.21 25.155 25.205 25.15 25.20
»erHn • • • • _ 89.20 89.80 89.20 89.80 89.20 89.80 100 franz. F rancs . . . 20.27 20.42 20.27 20.42 20.27 20.42
Helsingfors 9.40 9.45 9.40 9.45 9.40 9.45 100 belg. Belga . . . . 71.95 72.50 71.90 72.45 71.90 72.45
Stockholm  . . Z 100.40 101.00 100.90 1 0 1 - 100.40 101.00 100 schw eizer F rancs 99.65 100,10 99.65 100.40 99.65 100.40 < 1
^ e n h a g e n  . _ 99.75 100.35 99.75 100.35 99.75 100.35 100 ita lien ische L ire . . 27.07 27.28 27.07 27.28 27.07 27.28

99.70 100.40 99.70 100.40 99.70 100.40 100 schwed. K ronen . . 138.85 139.55 138.80 139.50 138.80 139.50
14.65 14,90 14.65 14.90 14.65 14.90 100 norweg. K ronen . 138.05 138.75 138.-- 138.70 138.- 138.70• • • •

•jpisterdam 150.15 150.95 150.20 151.00 150.20 151.00 100 danische K ronen . 137.95 138.65 137.95 138.65 137.95 138.65 ' t
^ ig a  . . . . _ 72,10 72.60 72.10 72.60 72.10 72.60 100 osterr. Schilling . . 72.75 73.45 72.75 73.45 72.75 73.45
ZGrich . . . _ 72.15 72.75 72.15 72.75 72.15 72 75 100 tscliecho-slowac. Kr. 15.33 15.48 15.33 15.48 15.33 15.48
?,rQ8Sel . . . _ 52.10 52.60 52.10 52.60 52.10 52.60 100 holliłnd. Gulden . . 207.65 208.70 207.65 208.70 207.65 208.70 W
"lailand . . _ 19.60 20.00 19.60 2 0 .- 19.60 20.— 100 deutsche Mark . . 123.40 124.00 123.40 124.00 123.40 124.—_ 11.10 11.30 11.10 11.30 11.10 11.30 100 finnland. Mark . . 18.— 13.12 13.— 13.12 1 3 - 13.12. . . . 
r len . . . . _ 52.75 53.35 52.75 53.35 52.75 53.35 100 estland. K ronen . . 138.10 138.80 138.10 185.80 138.10 138.80
oudapest . . _ 65.40 66.10 65.40 66.10 65.40 66.10 100 poln. Zloty . . . . 57.55 58.75 57.55 58.75 57.55 58.75
J^arschau . . _ > 41.75 42.95 41.75 42.95 41.75 42.95 100 Iitauische L its . . . 51.10 51.80 51.10 51.80 51.10 51.80
Kowno _ 37.00 37.60 37.— 37.60 37.00 37.60 1 SSS B-Tscherw onez — — — — — —

_ 192.50 194.— 192.50 194.- 192.50 194.-
— 72.70 73.30 72.70 73.30 72.70 73.30
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Bearbeitet vom Yerkehrsbiiro der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

3) Deutsche Tarife.
Deutscher Eisenbahn-Tiertarif, Teil I. Mit G iiltigkeit 

vom 15. S ep tem ber 1929 tritt der N ach trag  II in K raft. 
E r enthalt A enderungen  und E rganzungen  d e r A usfiihrungs- 
bestim m ungen zur E isenbahn-V erkehrsordnung , d e r A llge
m einen T arifvorschriften  und des N ebengebiihren tarifs . Die 
A enderungen  und E rganzungen  d e r A usfuhrungsbestim m un- 
gen  zur E isenbahn -V erkeh rso rdnung  sind gemaB § 2 d ieser 
O rdnung genehm igt.

Rieichsbahn-Giitertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife).
Im Ausnahmetarif 38 (Haute und Felle) w urde mit 

G iiltigkeit vom 29. A ugust 1929 „B lankenburg  b. B erlin“ 
un ter den E m pfangsbahnhofen  nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 135 (Hafer zur Ausfuhr) w urde der 
G ultigkeitsverm erk wie folgt gean d ert: „G iiltig vom 1. Ju n i
1929 an bis au f jed erze itigen  W iderruf, langstens bis 31. 
D ezem ber 1930“ .

Im  Ausnahmetarif 141 (Kraftfahrzeuge) wird mit Giiltig - 
kelt yom 19. Sep tem ber 1929 der Y ersandbahnhof „A achen-‘ 
gestrichen.

Im  Ausnahmetarif 186 (Mortelmischungen) w urde mit 
G iiltigkeit vom 29. A ugust 1929 „A uerbach (H ess.)“ und mit 
G iiltigkeit vom 5. S ep tem ber 1929 „A uerbach (Vogtl.) unt. 
B f.“ un ter den V ersandbahnhofen nachgetragen .

b) Deutsche Verbandtarite.
Deutsch-Polmscher Verbandtarif. Am 5. S ep tem ber 1929 

tra ten  d e r D eutsch-Polnische V erbandgiitertarif, Teil I und
II, H eft 2 in K raft. D er D eutsch-Polnische V erbandgutetj, 
tarif vom I. Jan u a r 1929 erhielt d ie  B ezeichnung „E isen- 
bahngiitertarif, T eil II, H eft 1“ . H ierzu  trat am  gleichen 
T ag e  d e r N ach trag  II in K raft.

D er V erbandgu tertarif Teil I enthalt die besondere Zu- 
satzbestim m ung zum  IU eG ., Art. 17 iiber T eilfrankatu ren  bis 
zur G renze, d ie  A llgem einen T arifvorschriften , die b eson 
deren  B estim m ungen fiir einzelne B ahnhofe und den  E nt- 
fernungsanzeiger.

D er V erbandgu tertarif Teil II, H eft 2 enthalt die b eso n 
deren  T arifbestim m ungen  und d ie F rach tsatze fiir H olz des 
A rtikeltarifs Nr. 5.

D ie A enderungen des V erbandgiitertarifs vom 1. Jan u ar
1929 infolge der E in fuhrung  der V erbandgiitertarife  Teil I 
und Teil II, H eft 2 w erden durch den  N ach trag  II durCh- 
gefiihrt. D er N ach trag  enthalt auB erdem  A enderungen und

E rganzungen  der iibrigen A rtikeltarife. T ariferhóhungen  oder 
sonstige E rschw erungen  der B efórderungsbedingungen treten 
erst am  5. O k tober 1929 in K raft, sofern in dem  N achtrag  
m cht ein anderer Z eitpunkt angegeben  ist.

G leichzeitig mit den V erbandtarifen  w urden die Lei- 
tungsvorschriften  neu herausgegeben . D ie b isherigen Lei- 
tungsvorschriften  w urden daclurch aufgehoben.

Deutsch-Ungarischer Verbandfadf. Mit G iiltigkeit vom 
15. S ep tem ber 1929 tritt der N ach trag  V in K raft. E r e n t
halt d ie  durch A usgabe eines besonderen  T arifheftes fiir 
S tiickgut (H eft 2) notw endig  gew ordenen  A enderungen sowie 
neue F rach tsa tze  d e r A bteifung D des A rtikeltarifs 14 
(K noblauch und Zwiebeln).

D er b isherige  Tarif erhalt die B ezeichnung „H eft ! “ •
Das im N ach trag  genannte  besondere T iertarifheft wird 

vorerst nicht au sgegeben  Seine E infuhrung  wird besonders 
b ek ann tgem ach t. Auf die dem  N ach trage  auf ro tem  Blatt 
beigefiigte A nw eisung w ird au fm erksam  gem acht.

D ie S tiickgutserien tarife  des cleutsch-ungarischen Giiter- 
tarifs vom 1. Ju li 1928 w erden mit A blauf des 14. Sep
tem ber 1929 aufgehoben.

F e rn e r tritt mit G iiltigkeit vom 15. S ep tem ber 1929 zum 
A nhang der N ach trag  I in K raft. E r enthalt E rganzungen  
der A rtikeltarife 114 (G em iise) und 130 (O bst) sowie einen 
neuen A rtikeltarif 115 (G etreide).

c) Auslandische Tarife.
Tschechoslowaikisch-Polnischer Eisenbahnverband. Die

im „O stsee-H andel“ Nr. 17 auf Seite 24 vom 1. S ep 
tem ber 1929 angekund ig ten  N achtrage IV zum Teil I,
I eil II, H eft 2 und zu den V orkehrsleitungsvorschriften  

tra ten  am 1. S ep tem ber in Kraft.

d) Verschiedenes.
Aenderung von Bahnhofsnamen. Mit G iiltigkeit vom 

(i. O ktober 1929 w erden nachstehende B ahnhofsnam en g e 
andert :

von
B lankenburg  b. Berlin
Fachingen
G riinau (M ark)
H erm sdorf b. Berlin 
M ahlsdorf (Kr. N iederbarnim )

auf
B erlin-B lankenburg 
F ach ingen  (Lahn) 
Berldn-Grunau 
B erlin-H erm sdorf 
Berlin-M ahlsdorf.

P er ycrhchr im Slcllincr Haicn im Monal HMmi.
Im  M o n a t  A u g u s t  betrug  der seew artige Schiffs- 

e ingang insgesam t 519 Schiffe mit 761 998 cbm Nr. H iervon 
flihrten 339 Schiffe die deutsche, 59 die danische, 4 die 
danziger, 12 d ie  englische, 8 die finnische, 3 die grie 
chische, 17 d ie  hollandische, 3 die lettische, 21 die norw e- 
g ische, 2 die russische, 49 d ie schw edische, je  1 Schiff 
die belgische und estnische F lagge.

D ie Schiffe. kam en aus fo lgenden L iindern: D eutsche 
H iifen 113, A m erika 3, B elgien 8, D anzig 11, D anem ark 
119, E ngland  52, E stland  9, Finnland 37, H olland 20, L ett1- 
land 14, M em ei 5, M ittelm eerhafen 2, N orw egen 11, Ost- 
asien  2, RuBland 12, Schw eden 100 Schiffe und aus Frank'- 
reich 1 Schiff.

D er seew artige  Schiffs a u s g a  n g betrug  im M onat 
A ugust 508 Schiffe mit 802 720 cbm ŃR., von denen 339 
Schiffe die deutsche, 54 die danische, 4 die danziger, 11 
d ie englische, 9 d ie  finnische, 2 die griechische, Ki die 
hollandische, 21 die norw egische, 4 die russische, 45 die 
schw edische, je  1 Schiff d ie  am erikanische, belgische und 
spanische F lagge  fiihrten.

Die Schiffe gingen nach folgenden L andern : D eutsche 
H afen  118, Belgien 5, D anem ark  107, D anzig 28, E ng land  24, 
E stland  10, Finnland 55, F rankreich  3, H olland 19, L e tt
land 17, M emel (!, N orw egen 9, Polen 4, RuBland 22. 
Schw eden 81 Schiffe.

U m geschlagen w urden insgesam t 573 (J00 to. II iervon
en t fali en au f:

a) i m E i n g a n g b) im  A u s g a n g  
146 000 to

E rze
427 000 to G etreide 20 000 to
110 000 to Zucker 1000 to

K ohlen 126 000 to DiingemitteJ 11 000 to
Phosphate 7 000 to B riketts 2 000 to
Schrott ‘ 7 000 to Papier 2 000 to
Sojabohnen 10 000 to Zem ent 5 000 to
H eringe 12 000 to
Holz 52 000 to
Fis en 16 000 to

iichtiges
kaufmannisches
PERSONAL

verm ittelt schnell und kostenfrei die

KauimSnnisdie $ieUenvermifllnng des o . H. V.
S tettin , B ollw erk  I B , Fernruf 36685—86
Stralsuncl, I ribseestr. 27, Fernruf 2116 — Stolp, KI. Auckerstr. 26, Fern ru f472.
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Ttlitteilun& en  
d e r In d u strie"  u n d  M andelstcununer zu  Stettin

Handel und Gewerbc.
HandwerksroIIe. D as V erzeichnis derjen igen  G ew erbe- 

treibenden, d ie  die H andw erkskam m er zu S tettin  an die 
H andw erksroIIe einzu tragen  beabsichtig t, liegt in der Zeit 
vom 1. bis 30. S ep tem ber 1929 óffentlich aus und zw ar: 
Das G esam tverzeichnis fiir den K am m erbezirk  in S tettin  
im V erw altungsgebaude d e r H andw erkskam m er, A ugusta- 
straBe 54, auB erdem  Teilverzeichnisse fiir die landlichen 
O rtschaften  der K reise im zustandigen L andratsam t, fiir die 
S tad te  (ohne Stettin) im V erw altungsgebaude (R athaus) des 
zustandigen M agistrats, fiir S tettin  im V erw altungsgebaude 
der H andw erkskam m er. D en einzelnen F irm en des B ezirks 
der Industrie- und H andelskam m er muB im eigenen In teresse 
dringend em pfohlen w erden, das V erzeichnis einzusehen und 
festzustellen, ob gegebenenfalls E inspruch  gegen  die beab- 
sichtigte E in tragung  zu erheben  ist. D ie E in tragung  m die 
H andw erksroIIe erfo lg t namlich, wenn nicht binnen einer 
Frist von drei M onaten seit B eendigung der A uslegung des 
V erzeichnisses E inspruch bei der H andw erkskam m er ein- 
gelegt wird.

Uebersicht iiber die eroffneten Konkurse und Ver- 
gleichsverfahren im Stettiner Kammerbezirk.

Eróffnete
Eroffnete Konkurse Vergleichsverf.

1. H albjahr 1. Halbjahr
1929 1928 1929

Stettin
Altdamm
Anklam
Bahn
Cammin
L em  min
F iddichow
Gartz/Oder
Golino w
Greifenberg
Greifenhagen
Jacobshagen
Lab es
Massow
N augard

1928
54 23

1

Neuw arp
N órenberg  
lłasew alk  
Penkun 
Pólitz 
Pyritz
^eg en w ald e
S targard /P om .
Stepenitz
^w inem iinde
T rep tow /R ega
L rep tow /T oll.
U eckerm iinde
S olgast
^ollin

7 4
1

3
5
1

3
1

i.
2 —
i)
3 2
2
1 —
1
2 3
1 —
1 1.
1

7 —

5 1
2

2 2
2 1

11 7
1
O

1
1O

9
o

1.
4

.)
2 _

1928
21
1
8
9

9

Insgesam t: 133 58 42

Vorgehen einer Handelskammer im Interesse des 
*^°hlenhandels. In den M itteilungen der Industrie- und H an  

elskam m er zu Chem nitz finden sich folgende Ausfiih: 
rungen, d ie  sich auch mit dem  S tandpunkt der Industrie  
^pd H andelskam m er zu S tettin  in d ieser F rage  decken  und 
( le B eachtung d e r beteilig ten  W irtschaftskreise  verdienen: 
j  . „D er C hem nitzer K ohlenhandel hat auch in le tz te r 
~eit> wie schon verschiedentlich in der V ergangenheit, er- 
eut die Festste llung  m achen miissen, daB industrielle Un* 
^rnehm ungen fiir ihre A rbeiter- und A ngestelltenschaft 
jrennstoffe gem einsam  einkaufen und zur V erteilung bringen.

B ereits im vorigen J a h r  hat die H andelskam m er ver- 
. lt;telnd eingegriffen  und darau f hingew iesen, daB derartige  

^rfahren nur dazu angetan  sind, das U nternehm ertum  in 
' einer G esam theit zu schadigen.

Irgendw elche sozialen o d e r w irtschaftlichen G rin d e  fiir 
fjle A ufrechterhaltung dera rtig e r B elegschaftsbelieferungen, 

Cren B erech tigung  in der Inflation nicht bestritten  w erden 
bestehen heute wohl kaum , be tn ig t doch der w irkliche

N utzen fiir den einzelnen B eam ten oder A rbeiter im  V er- 
haltn is zu seinem  derzeitigen  E inkom m en nur einen gering- 
fiigigen, kaum  beach tensw erten  B ruchteil. D agegen  wird 
der ansassige  K ohlenhandel ungem ein  geschadig t dadurch , 
daB ihm auf d iese  W eise ein gu te r Teil seiner A bnehm er ver- 
lo ren  geht, insbesondere ab er auch insofern, ais solche Be- 
legschaftsversorgungen  fast regelm aB ig ausgedehn t w erden 
auf P ersonen  und Fam ilien, d ie  mit dem  B etriebe g a r nichts 
zu tun haben, aber mit den B etriebsangehorigen  — vor allem  
ledigen P ersonen  — ais V erw andte od er in sonstiger W eise 
in V erbindung stehen und die ebenfalłs auf d iese A rt ihre 
B rennstoffe beziehen, so daB der K ohlenhandel w eitere 
A bnehm erkreise  einbuBt.

D ie V ersorgung  der B elegschaft ist aber dariiber hin- 
aus nicht nur fiir den K ohlenhandel schw er schadigend, 
sondern  auch nach der volksw irtschaftlichen Seite und  b e 
sonders auch in steuerlicher H insicht w are eine U nterlassung  
dringend  geboten . Reich, L ander und G em einden verlieren 
im K ohlenhandel durch d ie  selbstand ige E indeckung  w eiter 
V olksschichten leistungsfah ige S teuerzah ier, ganz abgesehen  
davon, daB durch d ie  naturgem aB  nach und nach ein treten- 
den B etriebsverk leinerungen  d e r K ohlenhandier und ais Folgę 
E n tlassungen  seiner A rbeiter und A ngestellten  das H eer 
d e r A rbeitslosen verm ehrt und som it erneu te  L asten  fiir 
Reich und Land geschaffen  w erden, d ie  le tz ten  E ndes auch 
der einzelne Industrieun ternehm er w ieder mit zu tragen  hat.

D ie H andelskam m er w iederhoit w iederholt dah er ihre 
B itte, die B elegschaftsversorgung  mit B rennstoffen  aufzu- 
g eben .“

Fraigebogen oder Bestellschein bei der AdreBbuchwer- 
bung. D er R eichsverband der A dreB buch-V erleger hat auf 
fo lgendes h ingew iesen:

„D as P ressebiiro  der I.H k. B erlin hat vor kurzem  eine 
N qtiz versandt, die sich mit d e r P rax is e inzelner AdreBbuch- 
verleger befaBte. D iese ,,V erleger“ haben die G epflogen- 
heit, in ihren  A nkiindigungen fiir neue m  V orbereitung  be- 
findliche A dreBbiicher in besonders auffalligem  D ruck kosten- 
lose E in tragung  anzubie ten . G utglaubige U n terzeichner d e r 
a rtiger F orm ulare  erfahren  h in terher, daB un te r kosten- 
łoser E in tragung  der F irm a nur der re ine H andelsnam e zu 
verstehen  sei, und daB die iiberschieB enden A ngaben, selbst 
die verkehrsnotw endigen  B estim m ungen von B ranche, StraBe, 
H ausnum m er usw . mit 5 RM. pro Zeile berechnet w erden. 
E in reden  w egen Irrtum s o der T auschung  iiber den  Inhalt 
d er absichtlich unklar gehaltenen  F rag eb o g en  w erden nicht 
anerkann t. K urzfristig  lassen dann d iese  „V erleg e r“ Zah- 
lungsbefehle ergehen  und eroffnen riicksichtslos das Zw angs- 
beitreibungsverfahren .

D iese M ethode ist im  anstand igen  A dreB buchgew erbe 
nicht iibhch, und von T ag  zu T ag  haufen sich bei den  W irt- 
schafts-O rganisationen und -K órperschaften d ie B eschw erden 
von F irm en, d ie  sich geschad ig t fiihlen.

Das anstiindige A dreB buchgew erbe verw endet im Ge- 
g ensatz  zu d ieser neuartigen  M ethode keine  F ragebogen  zur 
W erbung kostcnpflich tiger E in tragungen . A ngebotsform ulare 
w erden vielm ehr, wie es kaufm annisch  iiblich ist, ais Bet- 
stellscheine bezeichnet, und es wird groB ter W ert da rau f 
geleg t, die A nfrage fiir die kostenfreien  E in tragungen  und 
das V ertragsangebo t fiir die kostenpflich tigen  E in tragungen  
scharfstens zu trennen. D as anstiindige A dreB buchgew erbe 
verzichtet darauf, aus M iBverstandnissen A uftrage fiir be 
zah lte  E in tragungen  zu konstru ieren .

D er en tscheidende G esichtspunkt ist der, daB an  Stelle 
eines B estellscheines ein unklarer F r a g e b o g e n  verw endet 
w ird. DaB die U nklarheit beabsichtig t ist, liegt auf d e r H and. 
O bwohl tausende von F irm en  E in reden  gegen  d ie A uslegung 
des F ragebogens erhoben haben, obw ohl ungezah lte  P rozesse 
vor dem  A m tsgericht Berlin-M itte' schw eben, sehen sich diese 
„V erleger“ nicht veranlaBt, durch eine en tsprechende E r 
k larung auf dem F ragebogen  die M iBverstandnisse auszu- 
schlieBen. W enn m an dazu nim mt, daB d e r  „V e rleg e r“ , 
w elcher zuerst diese M ethode verw endet hat, weg,en seiner 
labilen W irtschaftsm oral bei H erausgabe  eines A dreBbuches 
strafrechtlich  verfolgt und verurteilt w orden ist, so k an n  iiber 
das M otiv fiir die unk lare  G estaltung  des F ragebogens we- 
n igstens in diesem  Falle kein  Zw eifel bestehen.

Zivilrechtlich hat d as  A m tsgericht B erlin-M itte keine 
einheitliche R echtsprechung  entw ickelt. Mit d en  fiir sie 
g iinstigen U rteilen  gehen  diese Y erleger hausieren , sie un-
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tersch lagen  jedoch  die gegente iligen . Aus d iesen  G egentei- 
ligen seien einige E n tscheidungsgriinde z itie rt:

„B ei einer, d era rtig  labilen  G eisteseinstellung des In- 
habers der K lagerin  ist die A nnahm e nicht von d e r H and  
zu w eisen, daB der Inhalt des B estellscheines absichtlich. 
so geha.lt en ist, daB d ie  B esteller iiber den eigentlichen 
Sinn sich im  U nk laren  bleiben sollten .“

„D ie K lagerin  wolŁte selbstverstandlich  eine Be- 
stellung aufnehm en. Sie g laubte , d ieser beabsich tig ten  Un- 
k la rhe it zu bediirfen, um  iiberhaupt A uftriige zu erlangen. 
Ih r V erhalten  streift d ie  G renzę des E rlau b ten .“

„D er unbefangene L eser muB vielm ehr durch die 
A ufm achung des F ragebogens auf den  G edanken  gedriingt 
w erden, daB d e r ihm  iibersandte  A usschnitt kosten los ab- 
gedruck t w erden  soll.“

„D urch  d iese A nordnung erreicht nam lich d ie  K la
gerin , daB sie in jedem  Falle einen G eldanspruch erw irbt, 
weil ja  keine F irm a nur d ie  nackte F irm a angib t, sondern 
auch stets ih re  A dresse. D ieses V erhalten  der K lagerin  ver- 
stóBt gegen  T reu  und G lauben. E s liegt bew uBtes Irre- 
fiihren vor.“

„D a das G ebaren  der K lagerin  m ithin den  G ru n d - 
satzen von T reu  und G lauben mit R iicksicht auf d ie  Ver- 
k eh rssitte  w iderspricht, so w ar die K lage abzuw eisen .“

G rundsatzlich muB festgestellt w erden, daB es sich hier 
um ein G eschaftsgebaren  handelt, das d ie w eiteste Beach- 
tung a ller in teressierten  K reise verdient. D ie I.H k . Berlin 
hat in einem  G utachten  sich auf den  S tandpunk t gestell.it, 
daB das A ngebot: „E in trag u n g  d e r F irm a ist kosten lo s"  
handelsiiblich d ie B edeutung  habe, daB sam tliche angefiih rten  
A ngaben unentgeltlich  aufgenom m en w erden miissen. 
A l l e n  E m p f a n g e r n  d i e s e r  „ F r a g e b o g e n "  k a n n  
n u r  g e r a t e n  w e r d e n ,  s i e  m i t  d e r  e r f  o r 
d ę  r l i c h e n  S o r g f a l t  u n d  V o r s i c h t  d a r a u f  z u 
p r  ii f e n , o b n i c h t  e i n e  v e r s t e c k t e  V e r t r a g s i -  
o f f e r t e  v o r 1 i e g t , d e r e ń  A n n a h m e  d u r c h  d i e  
U n t e r s c h r i f t  n i c h t  b e a b s i c h t i g t  i s t . “

Fabrikpreis. Zu einer U m frage des D eutschen In 
dustrie- und H andelstages iiber den  B egriff „F ab rik p re is"  
hat die Industrie- und H andelskam m er wie folgt S tellung 
g en o m m en :

„U n ter „ F ab rik p re is1* ist derjen ige  P reis zu versteheri, 
w elchen der nur mit G rossisten a rbeitende F ab rikan t seinem  
ersten  A bnehm er berechnet (W erkspreis). In diesem  Preis 
sind d ie G estehungskosten  des F ab rikan ten  zuziiglich Fa- 
b rikationsgew inn  enthalten .

D ie von der F ab rik  erw orbene W are w ird zum Hand;- 
le rp re ise  w eiterverkauft. D ieser Preis muB hóher sein ais 
der F abrikp re is , da er U nkosten  und G ewinn des H and lers 
miteinschliefit. G ibt d e r F ab rik an t seine E rzeugn isse  u n te r 
U m gehung  des Z w ischenhiindlers d irek t an  V erbraucher ab, 
so erhiilt er fiir seine W are einen „ P re is“ . D er U nterschied  
zw ischen F abrik - und H iindlerpreis entfalit hierbei.

U n ter „G estehungspre is der F ab rik “ versteh t m an einen 
Z w ischenpreis, der fiir d ie  O effentlichkeit insofern  bedeu- 
tung.slos ist, ais eine F ab rik  im allgem einen  zum G este 
hungspreis nicht liefern  wird, weil darin  d e r  re ine  HersteŁ 
lungspreis ohne en tsp rechenden  N utzen zum  A usdruck 
kom m t.

D a die heute bestehenden  Syndikate, K onventionen und 
P reisvere inbarungen  in ihrem  Aufbau un terc inander grund- 
verschieden sind, fiilLt eine einheitliche S tellungnahm e zu 
d e r au fgew orfenen  F rag e  schw er; sie wird vielm ehr von 
Fali zu FaU beurteilt w erden miissen.

Vielfach w ird vom Syndikat ein ,,K onsum entenpre is“ 
bestim m t. Auf diesen erhiilt der Z w ischenhandler je  nach 
der GróBe seines U m satzes einen hohen od er geringen  
R abatt. K auft ein K onsum ent d irek t ab  W erk, so m u B 'e r  
den gleichen Preis, jedoch  ohne R abatt, zahlen. In diesem  
1'alle  verkauft der Z w ischenhandler zum gleichen P reise  wie 
d ie  I'abrik . E r konn te  also  in S treitfa llen  angeben , daB er 
d ie  W are seiner M einung nach zum „F ab rik p re ise“ verkauft, 
obw ohl es in W irklichkeit der K onsum entenpreis ist und er 
einen bestim m ten  R ab a tt verdient.

Bei F abrikaten , d ie  ohne B indung durch ein Syndikat, 
also im freien  W ettbew erb , verkauft w erden, kann  m an sich 
wohl der A nsicht des R eichsverbandes deu tscher M echaniker 
anschlieBen.

W as schlieBlich d ie in der Z eitschrift „D er deutsche 
N ahm asch inenhandel“ vertre tene  A uffassung anbetrifft, so 
verdient d iese  unseres E rach tens U nterstiitzung, d a  sie ge- 
e ignet ist, e ine exak te  E instellung  gegen  den un lau teren  
W ettbew erb  zu fórdern. E s w urde z. B. nicht trag b a r sein, 
wenn eine Schuhfabrik , d ie  viele eigene D ateilgeschafte  hat,

die in d iesen  liblichen V erkaufspreise  ais „F ab rik p re ise11 
bezeichnet.“

W as den le tz ten  A bsatz d e r S tellungnahm e d e r  In 
dustrie- und H andelskam m er anbetrifft, so handelt es sich 
um eine N otiz d e r Z eitschrift des D eutschen  N ahm aschinen- 
handels N r. 24 vom 15. 12. 1928. D ie gleichfalls angezogene 
A uffassung des R eichsverbandes deu tscher M echaniker stiitzt 
sieli vor altem  auf ein dem  O berlandesgerich t K ónigsberg 
in O stpreuBen vorliegendes G utachten, das fo lgenden W ort- 
laut ha t:

„U n ter F ab rikp re isen  versteh t m an die Preise, welche 
der F ab rik an t dem  H and ler berechnet. D em nach versteht 
m an also u n te r „F ab rik p re is11 den G estehungspreis, der 
b illiger ais der H iindlerpreis ist, weil in le tz terem  der 
N utzen der F ab rik  eingerechnet ist. In  dem  von der 
F ab rik  vorgeschriebenen  H iindlerpreis sind dagegen  iiber 
den F ab rikp re is  h inaus noch d ie  G eschaftsunkosten  und 
der G ewinn des H and lers eingesch lossen .“

Aufjfenliandcl.
Einfuhr von aUcoholhaltigen Getranken nach Polen. D as

K onsulat d e r R epublik  Polen zu S tettin  ha t d e r K am m er 
fo lgende V erordnung des F inanzm inisterium s in W arschau 
vom 23. 3. 1929 m itgeteilt:

„A uf G rund des P a rag rap h en  413 A bsatz 3 d e r  Veri- 
ordnung  vom 7. F eb ru a r 1928 (G esetzb latt d e r R epublik 
Polen Nr. 60 Pos. 556), betreffend  die E infiihrung des Spił' 
ritus-M onopols in Polen, miissen alkoho lhaltige  G etranke, 
die aus dem  A uslande von konzession ierten  V erkaufern  zum 
W eiterverkauf eingefiihrt w erden, den in Polen bestehenden 
V orschriften iiber den hochst zulassigen A lkoholgehalt, iiber 
den R aum inhalt von F laschen  sow ie auch iiber den  F liissig- 
keitsinhalt m  Flaschen, iiber d ie  V erpackungsart und B e z e i c h -  
nung der G etranke, wie auch allen iibrigen V orschriften iiber 
die H erste llung  und den V erkauf von A lkoholgetriinken, die 
in Teil IV der genann ten  V erordnung en thalten  sind, ent- 
sprechen.

D ie E in fuhr von A lkoho lgetranken  nach Polen k a n n  
nur auf G rund einer G enehm igung des M inisterium s fiir 
H andel und Industrie  erfo lgen und dies im Sinne des § 412 
oben zitierter V erordnung; d e r Im porteu r erhalt vom Mi' 
n isterium  fiir H andel und Industrie  das O riginal d e r  G e
nehm igung, eine A bschrift desselben  das betreffende Z o l l a n i t -

Zu den A lkohol-G etranken, die geg en  eine spezielle 
G enehm igung nach Polen  eingefiihrt w erden konnen, g e h d r e n  
die G etranke, die in § 311 der V erordnung vom 7. F e b r u a r  
1928 aufgefuhrt sind. D ies sind Schnaps im  a l l g e m e i n e n ,  
natiirliche F ruch t- und G etreideschnapse, wie auch Likóre, 
Rum , A rrak und K ognak.

E s ist verboten, d e m  Schnaps fo lgendes h i n z u z u f i i g e n :
a) Sacharin, Syrup, F ruchtzucker (G lukose), wie auch 

an d e re  SiiBstoffe;
b) G lyzerin oder andere  gesundheitsschadliche Z u t a t e n ,  

die die D ickfliissigkeit des G etriinks vergroBern
und c) M ittel, d ie  d ie  A lkoliolw irkungen vergróBern.

D ie E in fuhr von reinen  (weiBen) Schniipsen und zwal' 
von reinem  Alkohol, durch W asser verdiinnt, ohne a n d e r e  
Z utaten  ist total verboten.

F alls die A rt des A lkohols bei d e r Z ollabfertigung  g e" 
w isse Zw eifel iiber die Zuliissigkeit zur E in fuhr e n t s t e h e n  
laBt, oder falls d ie  be teilig te  Parte i in d ieser H insich t e i n e  
B eschw erde einreicht, w ird die A ngelegenheit — vor Fre i- 
gabe  der W are zum  óffentlichen H andel — vom Finanz!' 
m inisterium  gepriift, wozu von jed e r A lkoholgattung  eine 
P robe  von i/2 L iter entnom m en wird.

Die A lkoholgetranke, dereń  E in fuhr genehm igt worden 
ist, kónnen nu r in 2, l, 0.75, 0.5, 0.25, 0.10 und 0.05 I Ge- 
fiiBen eingefiihrt w erden.

D er A lkoholgehalt d ieser G etranke, auch bei L i k ó r ,  
Rum , A rrak, K ognak und ahnlichen, darf nicht w eniger a ls 
nji/o und nicht m ehr ais 45 0/0 bei e iner T em p era tu r von
-[- 15° C. be tragen .

D ie GefjiBe, die auslandische A lkoholgetranke enf' 
halten, m iissen verm ittels Lack oder K apseln, auf w e l c h e n  

sieli der Fabrikstem pel befindet, verschlossen sein. P3s kann 
auch eine an d ere  A rt des V erschlusses verw andt werden, 
wozu die vorherige G enehm igung des F inanzm in isteriUiJn? 
einzuholen ist.

Je d e s  GefiiB muB mit einer E tik e tte  versehen sein. 
auf w elcher d e r N am e w ie auch die Art des G e t r a n k e s , .  
die M enge, d e r A lkoholgehalt und die F irm a, sow ie dereń 
'Sitz angegeben  sein muB.
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A ufschriften sowie B enennungen, die den  K aufer be- 
treffend die Q ualitat, das H erkunftsland , d ie A rt und den 
A lkoholgehalt des G etranks irrefuhren  kónnten, d iirfen  auf 
den GefaBen nicht angeb rach t w erden.

A bw eichungen im MaB bei G etriinken, die fiir den 
V erkauf bestim m t sind, d iirfen  im  Y erhaltn is zu den  in den 
A ufschriften gem achten  A ngaben nicht m ehr ais —l°/o bei 
einer T em pera tu r von 12° R - 15° C und im A lkoholgehalt 
nicht m ehr ais —0,5 eines H ek to lite rg rades betragen.

A lkoholgetranke, die den  oben genann ten  B edingungen 
nicht G eniige leisten, w erden nach Polen nicht hineinge- 
lassen, sondern  zuriickgesandt.

O bige E inschrankungen  betreffen  nicht A lkoholgetranke, 
die auf G rund einer G enehm iguttg  des M inisterium s fiir 
H andel und Industrie  von F ab riken  zur w eiteren  V erarbei- 
tung (m eistens in T onnen) eingefiihrt w erden .“

Posl, Telegraphie.
Winterausgabe des Reichskursbuchs. D ie 1. W in te r

ausgabe 1929/30 des R eichskursbuchs und das K raftpost- 
kursbuch mit den am  6. O k tober in  K raft tre tenden  W inter- 
fahrplanen w erden rech tze itig  in den le tzten  T agen  des S ep 
tem ber erscheinen. D er V erkaufspreis fiir ein Reichskurs)- 
buch b e trag t w ieder 6,50 RM. D as K raftpostkursbuch  w ird 
fiir die B ezieher des R eichskursbuchs bei V orlegung des 
diesem  B uche beiliegenden  G utscheins zum  V orzugspreise 
von 50 R pfg. abgegeben , fiir die iibrigen B ezieher k o ste t 
es 2 RM .

E s ist zu beziehen:
' ■ das R eichskursbuch im  Inland durch d ie  Postanstalten , 

B ahnhófe der R eichsbahn, B uchhandlungen und R eise- 
biiros, im A usland durch Julius Springer, Berlin W  9, 
L inkstr. 23/24;

2. das K raftpostkursbuch  durch die P ostanstalten , B uch
handlungen und R eisebiiros.
B estellungen nehm en diese Stell en schon je tz t ent- 

gegen. B aldige B estellung w ird em pfohlen, weil sonst bei 
dem beschrank ten  U m fang der A usgabe auf L ieferung nicht 

rechnen ist.

Geridifswesen.
Verlangerung der Amtsdauer von Handeisgerichtsraten 

b*W. Handelsrichtern. D er L andgerich tsp rasiden t zu S tettin  
teilt un ter dem  29. A ugust d. J . mit, daB durch ErlaB vom
2- A ugust 1929 d ie  A m tsdauer
a) des H andelsgerich tsra ts V o l l b  r e c h t ,  hier, bis zum 

31. A ugust 1932,
b) des H andelsrich ters R i e d e l ,  hier, bis zum  31. A ugust 

1932
verlangert w orden ist.

Innere Angelegenheifen.
Beeidigung von Sachverstandigen. In  der S itzung des 

Seschaftsfiihrenden A usschusses d e r Industrie- und H andels- 
^am m er am 27. A ugust d. Js. ist d ie  B eeidigung des H e rm  
■^rich S e n g e r ,  S tettin, ais Sachverstand iger fiir T u  c h e  
duch auf O b e r -  u n d  F u t t e r s t o f f e  z u r  H e r s t e l -  
,u n g v o n  H e r r e n b e k J e i d u n g  und die B eeidigung 
jtes H errn  M ax H i r s c h ,  S tettin, ais S achverstandiger fur 

e i n e n e u n d  b a u m w o l l e n e  W a r e n  auch auf G a  r - 
W n e n , K l e i d e r s t o f f e ,  T riko tagen , W asche, w ollene 
varen, H erren- und K nabenkonfek tion  ausgedehn t w orden.

In der g leichen S itzung sind fo lgende H erren  ais Sach- 
e_fstandige offentlich angestellt und beeid ig t w orden:
*• A lfred B e r n s t e i n ,  Stettin , fiir H e r r e n k o n f  e k -  

t i o n s a r t i k e l  und K n a b e n k o n f e k t i o n ,
“• Jo seph  H a b e l ,  S tettin, fiir H e r r e n k o n f  e k t i o n ' ,  
“■ K arl K a u f  m a n n ,  Stettin , fiir T u  c h e ,  
r • A rtur P e r l ,  S tettin, fiir s e i d e n e  W a r e n ,

A lfred N o f f k e ,  Pasew a/k , fiir K a r t o f f e l n  in 
Pa se walk.

j, V^rleihung von Ehrenurkunden. Von d e r Industrie- und 
j-L^delskam m er zu S tettin  sind E h renu rkunden  fiir lang- 

lrige und treue D ienste an  fo lgende H erren  verliehen 
° rden:

P a r u s e 1, A lbert (25 Jah re  bei der S tapelfaserfabrik
2  Jo rd an  & Co., Sydow saue),

• S c h w e d t , R ichard  (46 J a h re  bei der Z uckerfabrik  
A ktien-G esellschaft in Dem m in),
P e u t h i n ,  F ried rich  (30 Ja h re  bei d e r D em m m er 

. P ockb rauere i A.-G., Demmin),
^ c h i i s c h k e ,  Paul (25 Ja h re  bei der S tettiner Berg- 
sehloBbrauerei A.-G., Stettin).

Messen und Ansstellungen.
Die X. Reichenberger Messe. D ie vor ku rzem  beendete  

X. R eichenberger M esse k an n  nach den vorliegenden Nach- 
n ch ten  in 'jeder H insicht ais ge lungen  bezeichnet w erden. 
D ie M esse, ais h erv o rrag en d er E inkau fsm ark t bekannt, be- 
wies schon in den ersten  T ag en  ihre groBe A nziehungskraft. 
E m kau fe r aus a llen  S taa ten  des K ontinents und auch aus 
U ebersee  haben  die M esse besucht. D ie B eteiligung im  a ll
gem einen, und einzelner B ranchen im besonderen, wie Ma- 
schinen, R adio, M óbel und K laviere w ar so zahireich, daB 
neue A usstellungsraum e durch . A ufstellung von 2 M esse- 
hallen und die E inbeziehung  eines w eiteren Schulgebaudes 
fiir M essezw ecke geschaffen  w erden  muBten. D ie R eichen
berger M esse beton te  auch diesm al w ieder ihren  besonderen 
C harak te r ais E rzeugerm esse, 92o/0 der A ussteller w aren E r- 
zeugerfirm en, darun te r zahlreiche tschechische Firm en. Auch 
m aB gebende deu tsche F irm en  w aren mit Spezialerzeug)- 
m ssen ais A ussteller vertreten . D ie A usstellerfirm en sollen 
einen durchw eg gu ten  G eschaftserfo lg  zu verzeichnen ge- 
hab t haben. D en gezeig ten  A nforderungen  en tsprechend  wird 
fiir die w eitere V eranstaltung  eine endgiiltige K onzentrierung  
des M essegelandes erw ogen  und fiir d ie  U n terb ringung  d e r 
M esse in eigenen G ebauden Sorge g e tragen  w erden miissen. 
D ie X I. R eichenberger M esse w ird vom 16. bis 22. A ugust
1930 stattfinden.

Angeboie und Nadilragen.
4402 A n n a b e r g  sucht G eschaftsverbindung m it E xpor- 

teu ren  von Celluloid- und K unsthornknópfen  und 
Schnallen.

4420 G r o B - O t t e r  s i e b e n  b. M agdeburg  sucht Ge- 
schaftsverbindung mit Im porteu ren  von Zw iebeln und 
M ohren.

4433 O r a n  (A lgier; w iinscht G eschaftsverbindung mit 
P flanzenhaar-Im porteu ren  und -A genten.

4438 B r c k o  (Bosnien) suclit G eschiiftsverbindung mit hie- 
sigen gróB eren O bsb-Im portfirm en.

4462 C a  t a n i a  (Sicilien) sucht fiir den  A bsatz von Ce- 
dern-, Z itronen- und O range-Schalen , Z itronen- und 
O rangen-Saft G eschaftsverbindung mit M arm eladen-, 
Z uckerw aren- und Schokoladen-Fabriken.

4484 M i i n c h e n  sucht fiir den V ertrieb  von Aluminiuml- 
folien einen geeigne ten  V ertreter, der bei T abak- 
fabriken, D ruckereien  und P ap ierverarbeitungsw erken  
(K artonnagefabriken  etc.J gut eingefiihrt ist.

4485 M i i h l h a u s e n  sucht fiir den  provisionsw eisen Ver- 
kauf von gefiirb ten  und bedruck ten  seidenen und 
kunstseidenen  G ew eben, sow ie von rohen  und aus- 
geriiste ten  W oli- und B aum w ollgew eben einen bei der 
einschlagigen K undschaft gut e ingefiihrten  V ertreter.

4486 H a m b u r g  sucht G eschaftsverbindung mit groBen 
leistungsfah igen  G etreidem iihlen, die fiir den Ex- 
port von R oggenm ehl in F rag e  kom m en.

4507 H a m b u r g  sucht V erbindung  mit A genturfirm en, 
d ie sich mit dem  V erkauf von getrockneten  Friichten 
usw. befassen.

4590 W i e n m óchte V ertre tungen  iibernehm en fiir fo l
g ende A rtikel: Schuhe (billige H andelsw are), kos- 
m etische A rtikel, techn. N euheiten , N euheiten  in 
Spielw aren und B iirom aschinen.

4597 S a l o n  (F rankre ich ) sucht fiir die Provinz Pom - 
m ern V ertre te r fiir den  provisionsw eisen  Verl<auf 
von P rovencer 01iven- und T afelspeiseóien .

4656 S t u t t g a r t  sucht V ertre te r fiir E lelctroartikel, móg- 
lichst solche, d ie  bereits K abel, H ochspannungsiso- 
ia to ren  und derg l. vertre ten .

4713 N o r t  o r f  (H olstein) sucht fiir Pom m ern  und M eck- 
lenburg  H an d e lsv ertre te r fiir den  G eneralvertrieb  
eines zusam m enklappbaren  H olzsessels. Selb iger 
miiBte fiir den Besuch d e r K undschaft U n te rv ertre tc r 
anstellen.

4726 B e r l i n  sucht V ertre te r fiir M obelstoffe, d e r bei 
P o lsterm óbelfabriken, G ard inengesćhaften  und Tape- 
zierern  gut eingefiihrt ist.

D ie A dressen der an fragenden  F irm en  sind im  Buro der 
Industrie- und H andelskam m er zu S tettin , B órse 2 T rp ., fiir 
leg itim ierte  V ertre te r e ingetragener F irm en, w erktaglich  in 
der Zeit von 8—1 U hr vorm ittags und 3—6 U hr nachm ittaga 
(auBer Sonnabends nachm ittags) zu erfah ren  (ohne G ew ahr 
fiir die B onitat der einzelnen F irm en).
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‘R e i c h t s n u e h r i c h t e n s t e l l e  
f i i r  # t u f i e n h u n e & & l  i n  S t e t t i n  ‘M e z i r f c  ‘P c m m e r n ,  G r c n z m a r U *

Bei der R eichsnachrichtenstelle fiir A uBenhandel in 
S tettin , B órse II, sind u. a. d ie  nachfolgend aufgefiihrten.
N achrich ten  eingegangen. D iese konnen  von in teressierten  
F irm en  in der G eschaftsstelle der R eichsnachrichtenstelld  
e ingesehen oder abschriftlich bezogen  w erden.
P o l e n :  D ie  Schuhindustrie.
C a  n a d a :  W irtschaftlicher F ortsch ritt im W esten  Canadas.

Die japanische Wollindustrie. U eber die japanische 
W ollindustrie, die E in- und A usfuhr von W olle, W ollgarn  
und w ollenen G ew eben, liegt d e r N achrich tenstelłe  ein Be- 
richt vor, den  In te ressen ten  von der S telle erhalten  konnen.

Die bulgarische Handelsbilanz. D er N achrichtenstelłe 
liegt ein B ericht vor iiber die bu lgarische H andelsbilanz, die 
im Ja h re  1928 mit einem  Passivum  von 813 M illionen Lew a 
schloB, sow ie iiber den P Iafenverkehr von V arna und R ust- 
schuk. In teressen ten  konnen  den B ericht von der N ach- 
richtensteile in A bschrift erhalten.

Ełektrifizierung Ungarns. Bei d e r N achrichtenstelłe  
liegt ein B ericht iiber den S tand d e r E łek trifiz ierung  in 
U ngarn  E n d e  1927, iiber d ie  E n tw ick lung  im Ja h re  1928 
iiber P ro jek te  und B eteiligungsm óglichkeiten  der d e u t
schen Industrie  und iiber d ie  W irtschaftslage d e r elektro- 
technischen H and lerfirm en  vor, den In teressen ten  von der 
S telle  an fo rdern  konnen.

‘F r a c M e n m a r B c t .

Anfragen bei den deutschen Auslandsvertretungen. Von
den  ausw artigen  V ertretungen  w ird im m er w ieder d a r ą u t  
hingew iesen, daB d ie  A nfragen deu tscher Stellen, und zwai 
in der H aup tsache  deu tscher F irm en, hiiufig sehr unklar g e" 
faBt sind und den  V ertre tungen  kein  genaues Bikl geben, 
iiber w elche F rag en  im einzelnen eine A ufklarung gewiinscW 
w ird. D iese U ngenau igkeit in der A bfassung von Anfragen 
an die au sw artigen  V ertretungen  fiihrt en tw eder zu Riick- 
fragen  oder zu einer ganz allgem ein  gehaltenen  Beantwoi1- 
tung, die nu r von geringem  N utzen sein kann. E s w ai° 
zw eckentsprechend , w enn die  mit d e r  K orrespondenz an die 
au sw artigen  V ertre tungen  betrau ten  Porsónlichkeiten  in den 
einzelnen F irm en  auf V erm eidung der erw iihnten M iin g e  
kiinftighin m oglichst bedach t w aren. E s ist ferner 
darau f hinzuw eisen, daB die  Fiille im m er noch z a h l-  
ręich sind, in denen  F irm en gleichzeitig  m ehrere a m t l i c h e  
Stellen im In- und A usland (K onsulate, H andelskam m ern, 
N achrichtenstellen , M inisterien) in ein- und derselben  S a c h e  
m A nspruch nehm en, ohne den einzelnen S tellen  hiervon 
K enntnis zu geben,. w odurch D oppelarbeit und Z e i t v e r l u s t  
entstehen. E s em pfiehlt sich, bei allen A nfragen, die 
m ehrere  S tellen g leichzeitig  gerich tet w erden, dies auch 111 
den einzelnen Schreiben zum A usdruck zu bringen.

Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  11. Septem ber. 
D er F rach tenm ark t fiir E rze, H olz und K ohlen w ar im all,- 
gem einen w ahrend der B erichtszeit w enig oder g a r nicht ver- 
iindert, lediglich fiir K ohlenladungen nach dem  M ittelm eer 
haben  d ie  F rach ten  in le tz ter Zeit allm ahlich etw as nach- 
gelassen.

Im  iibrigen sind fo lgende F rach ten  zu nennen: Stettin- 
S tra lsund—B risto l-Scharpnes 500/000 tons F lafer 16/— ppt.; 
S tettin—W iborg  5/1400 tons R oggen  8/6 per ton ab 15./9 .: 
S te ttin—U leaborg  1000 tons R oggen  9 /— 20./9 .; S te ttin— 
W asa 1000 tons R oggen  8/6 20./9.; S tettin—R eval 3/500 
tons W eizen 8 /—- 8/6 pp t; S te ttin—E sb je rg  7/750 ton R oggen  
Kr. 7 1 /2 —8; 14. S ep tem ber E lev a to r; S te ttin—M emei 1/1200 
tons P hosphat • RM. 6 1 /2 — 7  per ton A ussicht prom 'pt; 
S tettin—W iborg 1400 tons R oggen  7/6 8 /— 15./9.; Stral/- 
sund—R otterdam  1/1200 tons H afer Flfl. 6; S tra lsund—-New--' 
castle  450/550 tons H afe r 11/—12/— per ton pp t.; Stralf- 
sund—K otka 500 tons R oggen  8/6 20./9 .; S tolpm iinde—E.

C. C. P. 3/500 F aden  G rubenholz 45/— per F aden  ppt-; 
Stolpmiinde'—Cardiff max. 500 F aden  P rops 52/6 per Faden 
pp t.; S tolpm iinde—G hent 550 Faden  Props 40/— per Faden 
ppt.; H ernósand—Stettin  800 F aden  P ap ierho lz  36/— 15./“•> 
L andsk rona—Stettin  700 ton A bbriinde Kr. 3—3 1 /2 . — M ° . ' 
t o r - S e g l e r :  S tettin—G othenburg 150 ton H afer Kr. 8 bis 
8 1 / 2  pp t.; S tettin—Gefle 150/200 tons R oggen  Kr. 8 —0 / 2  

pp t.; S te ttin—Soderham n 1/125 ton H afer Kr. 9—10 per ton 
p p t.; S te ttin—K onigsberg  200/300 tons Cem ent RM. 6 p®r 
ton pp t.; S tettin—K óąigsberg  1/200 tons C em entkalk  R ^ r 

.6,60 per ton pp t.; S tettin—nordl. A arhus 1/1500 tons Bri' 
k e tts  Kr. 6 1 /2 , A alborg  Kr. 7, L im fjord Kr. 7 1 /2 ; S tettin 
M ullerup K allundborg 150/200 tons B riketts Kr.
S tettin—nordl. A arhus 80/125 tons R oggen  Kr. 6,50 nord'- 
A alborg  Kr. 7,50; D em m in—U trecht bis 350 cbm Rund' 
eichen Flfl. 8—8,50 per cbm pp t.; W olgast—-Utrecht blS 
350 cbm R undeichen  Flfl. 8—8,50 per cbm  pp t.; Kóping'"'' 
Stettin  1/400 tons Feldspat RM. 8 pp t.; F ax e—S tettin  2/*^ 
tons K alksteine RM. 3 1 /2 —3 3/4.

Mitieitangcn des Gro$handelsvert>andes Sfettln e. V.
Vervvilderung der Kreditmoral. D er R echtsausschuB des 

R eichsverbandes des D eutschen  GroB- und U eberseehandels 
hat sich eingehend mit d e r F rag e  befaBt, ob es no tw endig  
oder móglich sei, der V erw ilderung der K red itm oral entge- 
genzutreten . N ach M itteilung des G eschaftsfiihrers sind im 
Ja h re  1926 ca. 3000 K aufleute w egen strafbaren  B ankero tts 
verurteilt w orden gegenuber 200 im Ja h re  1913.

V or E roffnung  der G eneraldebatte , in d e r d ie  verschie- 
densten  V orschlage, so solche, die von den  B anken  ausge- 
gangen  w aren, zur D iskussion gestellt w urden, fiihrte Dr., 
E ngel zur K ennzeichnung der heutigen G eschaftsgebarung  
fo lgendes aus:

„D ie k ritische  Priifung der U rsachen  fiir charakte- 
ristische Z usam m enbriiche der le tz ten  Zeit haben  ergeben, 
daB vielfach der kaufm annische G rundsatz von T reu und 
G lauben stark  ins W anken  g e ra ten  sei; iiber J a h re  hinaus 
w urden B ilanzen falsch aufgem acht. D ie A nw endung der 
G efa lligkeitsakzep te  habe ein beangstigendes AusmaB an- 
genom m en; das eigene B etriebskap ita l stehe viel£ach nicht 
m eh r in einem  angem essenen  V erhaltnis zum L eihkapital. 
Bei K onkursen w urden deshalb  angem essene Q uoten kaum  
noch erzielt. D er G roB handel konne d iese M iBstande, die 
nicht etw a nur im  Plandel, sondern  in d e r gesam ten  W ir t
schaft sich zeigten, nicht unbekam pft lassen. GewiB sei das 
T em po des W arenum schlags und des G eldeingangs bei d e r 
seit Jah ren  herrschenden  A bnorm itat des G eschaftes an 
sich kritisch. GewiB m iisse m an auch, da sich d ie  Verhalt:- 
nisse g egenuber denen vor dem  K riege vollig verander(t 
haben, eine gew isse Y eninderung  der kaufm annischen

Sitten ais berech tig t anerkennen . E s konne ab e r nur e1 
energ ischer W ille zur R einigung und nicht w o h l w o l l e n c | e ^ 

T otschw eigen  bestim m ter M iBstande die K reditlage dc 
G roBhandels w esentlich bessern . D ie B em iihungen des G r° 
handels, d e r schw ierigen W irtschaftslage H e rr zu w erden  
miiBten dadurch  unterstiitz t w erden, daB m an gew isse zv^e. 
fellos k ran k h afte  Ers-cheinungen im  deutschen W irtschat 
leben ausbrenne. D eshalb brauche m an noch durchaus ^  
alle D inge zu verallgem einern  oder gar dic E ntw icklung ^ 
D inge durch eine pessim istische Brille anzusehen ."

D ie w ichtigsten F ragen , die zur D ebatte  gestellt wurde > 
erstrccken  sich auf die K reditgew iihrung. S ehr schwieriff 1 
es, sich auf eine ju ristisch  einw andfreie D efinition des 121, 
bestandes der K rcd iterschleichung festzulegen. W enn 
d ie  A uffassung vertre ten  w ird, daB durch  eine gese tzget) t 
rische A ktion an  sich d ie  G escliaftsm oral nicht nennensw’e 
teu heben ist, so w ird doch ganz iiberw iegend d e r Meinu . 
A usdruck gcgeben , daB durch ein V ersagen d e r bisherig 
gesetzlichen B estim m ungen gegenuber d e m  K r e d i t b e t r u g  
die V erschlech terung  d e r M orał im G eschaftsleben zum nl! 
desten  sehr gefó rdert sei. Schw ierig  w ird es im m er '5 
die „A bsich t“ bei dem  E rfo rdern is  zur F eststellung 
T atbestandes eines B etruges nachzuw eisen. E ine V erscn‘ 
fung d e r gesetzlichen B estim m ungen kann  bei den 
rigen Y erhaltn issen  heute vielleicht auch dem  reell ^  . 
kenden  K aufm ann verhangnisvoll w erden. E s bedarf d a ,eJ. 
eine N eufassung  der S trafbestim m ungen  w eiterer e in g e h e n ^  
B eratung , w obei das U rteil von Fachleuten , die sich aUS, •Î - 
P rax is heraus auf ein um fangreiches M ateriał stiitzen k 
nen, aussch laggebend  sein muB.

S c h l u f i  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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Sdilesisdte Dampicr-Compagnie.
Ais gróBtes d e u t s c h e s  B łnnenschiffahrts-U nterneh- 

nien im O sten D eutschlands kom m t d ie S c h l e s i s c h e  
D a  m p f e r - C o m p a  g n i e  — B e r l i n e r  L l o y d  A k - 
f i e n  g e s e 11 s c h a f  t in B etracht. D ie G esellschaft be tre ib t 
!hr G ew erbe seit iiber 40 Ja h re n  und hat sich aus k leinen 
Anfangen heraus standig  sow eit vergróBert, daB sie heute, 
'vie zu A nfang bem erk t, im O sten  ais grofites FluBschiffahrts>- 
D nternehm en dasteh t.

D ie G esellschaft besitzt einen groBen, eigenen Schiffs- 
Park. Sie verfiigt iiber etw a 300 F rach tkahne, 52 Schlepp- 
dam pfer, 39 E ilfrach tdam pfer, 20 E ilm otorsch iffe  und iiber 
“00 Leichter, Schuten  und andere  H ilfsfahrzeuge.

N eben groB en eigenen U m schlags-, Lósch- und Lade- 
hiifen an  anderen  P latzen besitzt die S c h l e s i s c h e  
p a m p f e r - C o m p a g n i e  — B e r l i n e r  L l o y d  A.-G. 
111 B r e s 1 a u auBer ihren H afenan lagen  an  d e r L angen G asse 
e i n e n  g r o B e n  e i g e n e n  U m s c h l a g h a f e n  i n  P ó - 
P e l w i t z ,  so daB sie je d e r  Zeit in d e r L age ist, den  Um- 
schlag von G iitern aller Art, besonders M assengiitern, in 
eigener R egie  zu iibernehmfen.

Von den  'H aup tsta tionen  Cosel und B reslau befórdert 
^ie G esellschaft neben  dem  iiblichen M assengut, wie Kohlen, 
'\o k s hauptsachlich  G iiter a ller Art, d a ru n te r Zucker, Papier, 
^ink, M ehl und vieles andere. In  u m gekeh rte r R ichtung 
^on S tettin  nach B reslau und Cosel kom m en neben  den 
M assengiitern, wie E rze, Schw efelkiese ebennfalis G iiter aller 
Ąrt in B etracht.

F iir eiligere G iiter hat die G esellschaft einen regel- 
maBigen zw eim al w ochentlichen E i l d e m p f  e r v e r k e h . r  
v o n S t e t t i n  n a c h  B r e s l a u ,  C o s e l  und um gekehrt 
eingerichtet, der die K aufm annsgiiter in 4—5 T agen  nacli 
B reslau und 8 -10 T ag en  nach Cosel schafft. In  d iesem  Eil- 
verkehr w erden auch G iiter fiir die U nterw egssta tionen  
F r a n k f u r t  a.  O.,  F ii r s t e n ’o e r g  l i .  U. ,  ' C r o s s e n ,  
T s c h i c h e r z i g ,  N e u s a l z ,  G 1 o g  a u , S t e i n a u ,  
M a l t s c h  und O p p e 1 n befórdert.

D er D irek tionssitz  der G esellschaft, friiher in Breslau, 
w urde vor einigen Jah ren  nach H am burg  verlegt. Sie bd- 
sitzt dort ein groBes, eigenes, m odernes K ontorhaus und ais 
eigenen U m schlaghafen  ein m odernes mit K ranen  und 
Schuppen ausgeriis te tes H afenbecken  im Billhafen.

V o n S t e t t i n  aus un te rha lt d i e  S c h l e s i s c h e  
D a m p f e r - C o m p a g n i e  — B e r l i n e r  L l o y d  A.-G. 
auBer dem  V erkehr auf der O der neben  einem  ausgedehn ten  
Schleppkahn- einen E  i 1 d a m p f e r v e r k e h r 

n a c h  B e r l i n  taglich,
n a c h  M a g d e b u r g  u n d  E l b e s t a t i o n e n  dreim al 

wochentlich,
n a c h  H a l l e  a.  S.  u n d  U n t e r w e g s s t a t i o n e n  

. 3—4 mai wochentlich, 
nach anderen  W assersta tionen  nach B edarf.

D as H in terland  S tettins kann  v o n  und n a c h  'jeder 
R ichtung hin B eforderung auf dem  W asserw ege zu preis- 
w erten  F rach tra ten  vornehm en.

Sioewer-Adiizylinder auf der mternafionalen Alpenfałirf und aut der 
SdłOntieifsKonKurrenz in Swinemiinde.

D ie In ternationale  A lpenfahrt, die schw erste a ller bis- 
lierigen P riifungen, stellte die gróBten A nforderungen  fiir 
einen serienm aBig gebau ten  W agen. D er Stoew er-A chtzy- 
lnder, nach B eurteilung sam tlicher B eobachter, w ar voll 

und ganz d iesen  schw ierigen L eistungen gew achsen. N ur 
ein Fachm ann weiB, was das bedeute t, wenn ein Serien- 
'vagen solche ernorm en L eistungen vollbringt. E in  Sportre- 
^akteur, d e r d iese  ZerreiB probe m iterlebt hat, schreibt fol- 
gendes:

Ich bin mit diesem  fam osen, bergtiich tigen  W agen, die 
Sanze D olom itenstrecke — von den E tappen  ganz zu 
schweigen — ein S tundenm itte l von 53 km  gefahren! Auf 

em S tilfser Joch  haben  wir g anze  zw ei M ałe zuriicksetzen 
^d ssen ; w er es kennt, weiB, was das besagen  will. Auf der

ganzen  F ah rt nicht den geringsten  D efek t. M otor und 
B rem sen, die unerhórt in A nspruch genom m en w erden 
muBten, w aren nach SchluB der F ah rt frisch w ie am  ersten 
T ag . Alles in allem  eine Leistung, die schlechthin nicht zu 
iiberbieten  ist und d ie  ich, o ffen  gestanden , so groB artig  
nicht erw arte t hatte.

A ber nicht nur liohe Q ualitat und Zu\rerliissigkeit sind 
d ie  E igenschaften  von den S toew er-A chtzylindern , sondern 
d ie  S chónheitsw ettbew erbe in der le tz ten  Zeit in W iesbaden, 
Bad Pyrm ont, Berlin, B aden-B aden und hauptsachlich  in 
S w i n e m i i n d e  haben  bew iesen, daB d e r  in Serie her- 
geste llte  S toew er-A chtzylinder auch bei scharfster inter- 
na tionaler K onkurrcnz nicht zu schlagen ist.

Coiirs & flramć Nadifolger, stettin.
, . Zu den fiihrenden Speditionsfirm en S tettins gehort die 
ller seit dem  Ja h re  1890 bestehende F irm a

-Cohrs & Ammć Nachfolger.
Di,..leselbe hat friihzeitig  erkannt, w elche gróBe 'B edeutung  

den S te ttiner Y erk eh r ein verstandnisvolles Zusammen,- 
 ̂ ^eiten S tettins mit den  fiihrenden W irtschaftskreisen  der 

.  d e r Friedensschliisse neu en tstandenen  S taaten  haben
^uB und hat deshalb  zielbew uBt dah in  gearb^ite t, den  E in- 

A usfuhrverkehr d ieser S taa ten  S tettin  zu e rhalten  urid 
Ir>ehren, so daB S tettin  heute tiir w eite W irtschaftsgeb iete  

^leser S taa ten  ais d e r fiir d iese  von d e r N atu r gegebene 
V ,  fen an e rkannt und dem entsprechend  auch beachtet 

Insbesondere der von Ja h r  zu Ja h r  ste igende Y erkehr

der Tschechischen H iitten industrie  konnte  S tettin  sow ohl fiir 
d ie  E in fuhr der R ohstoffe ais auch fiir d ie  A usfuhr d e r 
F ertig fab rik a te  gróB tenteils erhalten  w erden. D ariiber hinaus 
ist erreicht w orden, daB auch die tschechische Z ucker- 
industrie  fiir den A usfuhrverkehr je tz t S tettin  erheb lich  m ehr 
beach tet ais in friiheren  Jah ren . D ie A bw ickelung d ieser 
D urchgangsverkehre erfolgt in besonderen  Spezial-A bteilun- 
gen, daneben  befaBt sich d ie  vorgenannte  F irm a natiirlich 
auch mit dem  allgem einen Speditionsgeschaft in  a llen  E x- 
port- und Im port-G iitern  in a llen  R ichtungen. E s w erden 
groBe Liiger mit d irek tem  BahnanschluB  an  seetiefen  K ais 
unterhalten , B em usterungen  und G ew ichtsfeststellungen bzw. 
en tsprechende K ontrollen w erden durch in langen  Ja h re n  
erprob te  Kriiftc sachgem aB durchgefiihrt. Z w eigniederlassun- 

gen  bestehen  in B erlin und Liibeck.

Wieler & Hardfmann Scf.-Ges.
iilt P irm a W leler & H artm ann  Act.-Ges. gehort zu den
^  estcn Speditionshausern  des S te ttiner H afens. 1882 mit 
S t*?. S tam m haus in D anzig gegriindet, lieB sie sich 1884 in 
]a e tln nieder. In H am burg  wird seit 1.892 eine Zw eignieder- 
f p Sung unterhalten . D ie G esellschaft befaBt sich in der 
v0̂ uPtsache mit dem  U m schlag und d e r W eiterverfrach tung  

^ lassengiitern  aller Art, insbesondere von Zucker,

F u tter- und D ungem itteln , G etreide, H olz, K ohlen usw*. 
A usgedehnte  L agerhauser und -platze mit BahnanschluB! 
an seeschifftiefem  W asser stehen zur L agerung  d ieser G iiter 
zur V erfugung. E igene L eich terfah rzeuge verm itteln den  
V erkehr im H afen, sodaB d ie  Firm a in den  S tand gese tz t 
ist, auch den gróBten an einen S eehafensped iteu r zu stellen- 
den A nforderungen gew achsen  zu sein.
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WI TKOWI TZER
B E R G B A U -u E lf ENHOTTEN GEWERKtCHAFT

TSCHECHOSLOWAKEI 
' —  .  > 1 8 2 8 .

Z W A N G S S T R O M U N G !
K E I N E  

s c h w e r e n  G e r U S T E !

B I I I I G E  T R O M M E L N !

H 0 C H 8 T E  
KONSTANTĘ UBERHITZUNG!

TROCKENER REINER DAMPF!

G R Ó 8 S T E  
A NPASSUN G SFAHIG KEIT!

G E R I N G E  W A R T U N G !

N I E D R I G E R  P R E I S !

H O H E
W I R T S C H A F T L I C H K E I T !

HAUPTERZEUGNISSE:
ROHEISEN, WALZWAREN ALLER ART, EISENGUSSWARE, STAHLF0RM6USS 
SOWIE SCHMIEDESTUCKE ALLER ART AUS MARTIN- UND SPEZIALSTAHLEN, 
6ESCHWEISSTE UND 6EPRESSTE BLECHWAREN ALLER ART, SCHMIEDE- 
EISERNE NAHTLOSE UND GESCHWEISSTE ROHRE, SCHRAUBEN UND NIETEN, 
DAMPFKESSEL ALLER SYSTEME, UBERHITZER, RESERVOIRE, EISERNE 
BRUCKEN- UND HOCHBAUKONSTRUKTIONEN, MASCHINEN UND KOMPLETTE 
EINRICHTUNGEN FUR BERG- UND HUTTENWERKE, TIEFBOHR-EINRICHTUNGEN 

UND BOHRAPPARATE, FEUERFESTE ERZEUGNISSE USW.

ZENTRALDIREKTION U. ZENTRALVERKAUFSBURO s
MAHR. OSTRAU 10. C. S. R.

WERTRETUNGEN FUR DEUTSCHLAND: HAMBURG, KIEL, STETTIN, N U RNBER^

K E I N E
E X P L O S I O N S G E F A H R !

K E I N E
DESTILLATIONS - ANLAGEN!

K E I N E
E I N W A L Z S T E L L E N !

K E I N E
K E S S E L S T E I N G E F A H R !
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W. Kunstmann, Stettin und Swincmiinde.
Die am  1. April 1870 gegriindete  Firm a 

W. Kunstmann, Geschaftsinhaber: Konsul Wilhelm Kunst- 
mann und Konsul Arthur Kunstmann

nim m t u n te r den O stsee-R eedereien  insofern eine besondere  
Stelle  ein, ais ih r B eta tigungskre is nicht nur in dem  reinen 
R eedere ibetriebe , sondern  vor allen D ingen auch auf dem  
G ebiete des M assengut-, insbesondere des E rzum schlages 
hegt.

B egonnen w urde d ie R eedere i mit Seglern, sow ie 
Schlepp- und B ergungsdam pfern ; in schneller F olgę w urde 
dann d e r  Schiffspark  durch  d ie  E rbauung  und A nkauf wei- 
te re r Schiffe verm ehrt.

W enn auch m anche von den Schiffen im Laufe 
d e r Zeit ausschieden, so w ar d ie R eederei W. Kunsta 
m ann doch bis zum  K riege  nicht nu r d ie  gróB te O stsee- 
R eederei, sondern  auch d ie gróBte R eedere i PreuBens iiber- 
haupt. D urch unm itte lbare  Kriegsverl;uste und durch  Ab- 
lieferung g e rad e  d e r gróBten Schiffe an d ie  E n ten te  auf 
Grund des F riedensvertrages ist nach dem  ungliicklichen 
K riegsausgange d e r B estand d e r F lo tte  zusam m engeschm ol- 
2en, a b e r  durch tatkriiftigen  W iederaufbau, insbesondere 
N eubau und A nkauf von gróB eren D am pfern  — wie „Heeli- 
sum “ (2500 To.), „A rthu r K unstm ann1* (5300 T o.), ,,W iF 
helrn K unstm ann" (4700 To.), „L ina K unstm ann“ (4700 T o.), 
..W erner K unstm ann“ (6800 To.), „C lara K unstm ann11 (7000 
1o.), „H einz W. Kunstm ann*1 (8700 T o.), — hat sich d ie  
R eederei w ieder d ie  ach tunggeb ie tende S telle erw orben, 
die sie vor dem  K riege g eh ab t hat.

D e r Seeverkehr ers treck te  sich hauptsachlich  auf die 
F ahrten  zw ischen den  deu tschen  N ord- und Ostseehafer^ 
sow ie R o tte rdam  einerseits und allen in F ra g e  kom m enden  
E rzausfuhrhafen  Schw edens, N orw egens, Spaniens, N ord- 
afrikas und des Schw arzen M eeres sow ie d en  englischen 
K ohlenhafen andere rse its . A ber auch in frem den W eltteilen 
zeigten haufig d ie  K unstm ann-D am pfer mit den ro ten  
■Schornsteinen ih re  blau-w eiB-rote K ontorflagge, nam entlich 
in H afen  der nord- und sudam erikanischen Ost- und W est- 
^iiste, an der afrikan ischen  S iidw estkiiste usw. E in  groB er 
I eil d ieser F ah rteń  ist w ieder aufgenom m en w orden.

D ie H aup tbedeu tung  d e r R eedere i liegt auf dem  G e
b iete  des E rz- und M assengut-T ransportes. Seit Jah rzeh n ten  
hat d ie  F irm a W. K unstm ann in d iesem  V erkehr eine her- 
vo rragende R olle gesp ielt und hat auch w ahrend  des K rieges 
un ter den  schw ierigsten  V erhaltn issen  die V ersorgung  d e r 
deu tschen  F liittenw erke mit E isenerzen  aus Schw eden auf- 
rech t erhalten . S ie w ar d ie  erste  R eederei, d ie  im  K riege  
die E rz fah rt von Schw eden nach D eutschland w ieder au f
genom m en hat.

W ie schon eingangs" erw ahnt, beschriinkt sich das T a- 
tigkeitsfeld  d e r F irm a W. K unstm ann nicht a lle in  auf den  
R eedere ibetrieb , sondern  ihre B edeutung  beruh t auch zu 
einem  erheblichen T eile au f ih rer um fangreichen  M assengut- 
spedition, d ie  sich in e rs te r  R eihe au f den  U m schlag von 
schw edischen und norw egischen sowjie ferner von spanischen, 
nordafrikan ischen , griechischen und kaukasischen  E rzen  er- 
streck t; ab e r  auch spanische und norw egische Sclhwefel)- 
k iese sow ie englische K ohlenladungen, ferner Phosphate  
aus N ordafrika, A m erika, W estindien  und A ustralien und 
M anganerze aus dem  R oten  M eer, w erden von ih r in groBem  
U m fange um geschlagen. D ie W ichtigkeit d e r F irm a auf 
diesem  G ebiete des M assengutum schlages erhellt am  besten 
d ie Tatsache, daB im Ja h re  1920 von ih r allein  seew iirts eir*- 
gehend  iiber eine Million T onnen  E rz e  und and e re  M assen- 
giiter em pfangen und w eitertran spo rtiert w orden sind.

AuBer einem  um fangreichen  B unkerkoh lengeschaft ge- 
hó rt zu den Spezia lgeb ie ten  des U nternehm ens auch ein aus- 
gedehn tes Schiffs-A gentur- und -B efrachtungs-G eschaft, 
sow ie Sec- und H afen-Schleppbetrieb .

D er stiindig zunehm ende U m fang  d e r  F lo tte  veranlaB te 
d ie R eedere i E nde d e r neunziger Ja h re  eine eigene Schiffs- 
und M aschinen-W erkstatt „BleichhoLm“ zu errichten . F e rn e r 
g riindete  sie im Ja h re  1920 eine T och tergesellschaft u n te r 
der F irm a „Neptun** Schiffsverkehrsgesellschaft m. b. H .

S e i t  k u r z e r  Z e i t  ist die F irm a M i t i n h a b e r  d e r  
M e r k u r w e r f t  G.  m.  b. H.  i n  S t e t t i n ,  di e f r i i h e r  
den  N am en N i i s c k e - W e r f t  A.-G. trug . E ine d e r iil- 
testen  W erften  D eutschlands fiir Schiffbau und R epara tu r.

r " " " " " " " 11 "m" " " " " " " " " "
i] Bille bei Anfragen steis auf den | 

1 Osisee-Handel Bezug zu neiunen I
t i
L ,__ _________ ________  i

LEOPOLD EWALD, STETTIN
Drahtanschrift: 

Spedierwald Stettin 
Rudolf Mosse Code

S p e d it io n
Rollfuhr- und Lagerbetrieb

gegr. 1854

Fernsprecher Nr. 
30917 und 31776
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W. KUNSTMANN
S T E T T I N  u n d  S W I N E M O N D E
6 E 6 R U N D E T  1 8 7 0

R e e d e r e i  / S c h i f f sg e s c h a f t e  
S c h l e p p b e t r i e b  / Mas se ngut -  
S p e d i t i o n  /  B u n k e r k o h l e n

Fe r nsp r eche r :  Stettin Sammel-Nr. 25601 (5 Leitungen), Swinemunde 2036. Telegramm- 
Adressen: „Kunstmania Stettin", „Kunstmann Swinemunde". Codes: Scotts 1906, 1896 
und 1885 /  Watkins und Appendix 1881/84 /  The Boe Code /  Seedienstschliissel

L I o y d ’s A g e n t  -  S w i n e m i i n d e

Nach dem Norden
iiber Stettin

K o p e n h a g ę * *  j
A bgang  S te tt in :  D ienstag , M ittw och, 
F re itag , Sonnabend  1 8 00. A bgang  
K openhagen : S onn tag , M ontag, M itt

woch, D onnerst. 1 6 00 Fahrpreise  I S te ttin -K openhag . I. RM. 2 7 . - ,  
II. 1 8 .5 0 , D eck 1 2 .5 0 .  Billige V ergniigungsreisen  S te ttin  
K openhagen u. zuriick 2 bis 5 T age . I. RM. 4 0 . - ? II. RM. 2 8 . -

I- Ab g a n g  S te tt in :  D ienstag  und F reitag  1 8 00.
A bgang  O slo : D ienstag  und S onnabend 1 4 00. 
F ah rp re ise : S te ttin -O slo  I. RM. 8 8 .“ , II. 6 2 .  —■, 

D eck RM. 3 3 . - .

I— — Ab g a n g  S te ttin  : M ittw och u. Sonn- 
G o t h e n b u r g  abend  18 00. A bgang  G o th en b u rg : 

M ittwoch und Sonnabend  1 6 00. F ah r
preise I S te ttin -G o th en b u rg  I. RM. 5 0 . II. 35.50^ Deck 2 4 . - .

bJs D ron theim . A bgang  K open- 
W e s t n o r w e g  e n  I hagen  alle 10 T age. D auer der 

— — ■— — — ■ R undreise 20 T age. R etourbil. 
K openhagen— D ron the im — K openhagen, m it dem selben Schiff,
I. K aju tę  K r. 1 5 0 ,0 0  plus K ostgeld.

A bgang K o penhagen -a lle  14 T age. D auer der 
Rundreise 20 T age. F ah rp re ise : K openhagen — 
Island— K openhagen I. K aju tę  K r. 2 7 0 .0 0 ,

II. K r. 1 8 0 .0 0 , plus K ostgeld.
W e ite r e  E in z e lh e ite n  d urch  d ie  R e ise b iiro s , H e r m  
G  u s t  a  v  M e t z l e r ,  S te t t in  o d e r d a s H a u p tk o n to r  

d e r G e s e lls c h a ft.

Det Forenede Dampskihs-Selskat)
A k t  i e s e l s k a b
Kopenhagen

I s l a n d

1742
wurcle das Stammhaus 
der Riickforth A.G. ge- 
griindet; was seitdem 
an Erfahrungen ge- 
sammelt wurde, kommt 
jUtcUforth 6cm jUten. 
zugute: in der bedacht- 
sam gepflegten Reife 
diesesWeinbrands liegt 
das Geheimnis seiner 
k ó stlic h e n  E igen art.


