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Anklam, PeenstraBe 7
Barth, Lange StraBe 50
Belgard (Persanle), KarlstraBe 27
Bergen (Riigen), Balmhofstrafie 52
Bublitz, Poststrafie 144
B iitow , Lange StraBe 68
C am m in i. P om ., WallstraBe 2
D em m in , LuisenstraBe 28
Gollnow i. Pom ., W ollweberstraBe 7
Greifswald, Lange StraBe 15
Koslin, BergstraBe 1
Kolberg, Kaiserplatz 6
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Neustettin, PreuBische StraBe 2
P olitz , BaustraBe 7
P o lz in , BrunnenstraBe 17
P yritz , BahnerstraBe 50
R iigenwalde, Lange StraBe 32
Schivelbein, SteintorstraBe 24
Stargard i. Pom ., Ilolzmarktstrafie 3
Stettin, GiefiereistraBe 23
Stettin, Breite StraBe 58
Stolp i. Pom ., MittelstraBe 5
Stralsund, Apollonienmarkt 7
Swinem iinde, FarberstraBe 5
W olgast, W ilhelmstrafie 4
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Maschinenfabr ik ♦ Kessel- 
Schmiede ♦ Schiffsreparaturen

Sleflfner Dam pfer-Com pagnie
A ktiengesellschaft

GegrUndet 1856

STETTIN, Bollwerk 21
Drahtanschrift: „Dampferco'* —  Fernsprecher: Sammel-Nr. 353 01

Passagier> und firadiflinien
zw ischen

Stettin-L en in grad  jeden Freitag yon Stettin
jeden Sonnabend yon Leningrad. 

Stettin—Reval jeden Dienstag u. Sonnabend v. Stettin 
jeden Dienstag und Freitag von Reval 

Stettin -  W iborg jeden Sonnabend von Stettin 
jeden Dónnerstag von Wiborg 

Stettin—Kotka jeden Dienstag von Stettin 
jeden Montag yon Kotka 

Stettin—Stockholm jeden 10. und 25. von Stettin 
jeden 3. und 18. von Stockholm.

Regelm aBiger Frachtdienst.
Stettin—K ónigsberg..................................................... 10 tagig
Stettin—D a n z ig ............................................................. 14 tagig
Stettin—M e m el....................................................... . 14 tagig
stettin — Malmó/Gotlienburg ...........................w óchentlicli
^tettin - London ................................................. wóchentlicli
j^anzig—L o n d o n .................................................w óchentlicli
Lanzig—M em el................................................. .. 14 tagig
Rotterdam—F in n la n d ...............................dreiwochentlich
l^m kirchen/R otterdam -Stockholm .................... 14 tagig
Keyal—W ib o r g ................................................... w óchentlicli
Re val—K otka....................................................... wóchentlicli
Mettin—Leyante ............................................................14 tagig
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Praliitiinaricn znr KotUenversfóndlgung.
Von Professor Dr.

Die internationale Kohlenverstandigung ist eine 
yeutsch-e.nglische Frage, die mit franzosischen und 
j^lienischen Verbraucherinteressen sehr stark ver- 
^niipft ist. DaB eine Verstandigung der Produk- 
^onslajnder fiir alle vorteilhaft ware, ergibt sich 
schon daraus, dafi die monatliche Stein- u;nd Braun- 
. ^hlenforderung Euro pas von 60,25 Millionen to 
lrri Jahre 1913 auf 71,9 Millionen to gestiegen ist, 
j^ihrend dieser Steigerung keine entsprechende Er- 
j^phung des Verbrauchs gegenubersteht. DaB aber 
jIS zur internationalen Kohlenverstandigung trotz 
^er in letzter Zeit auch englischerseits hierfiir be- 
J^undeten Neigung noch ein weiter Weg sein wird, 
peht aus dem vor kurzem veroffentlichten Jahres- 
Dericht des Rheiniscli-Westfalischen Kohlensymdi- 
va-ts hervor, in dem es heiBt: ,,Trotz klarer Er- 
. enntnis der ZweckmaBigkeit und Notwendigkeit 
^ternationaler Yereinbarungen liegen die Voraus-

Z a d o w ,  Berlin.
setzungen dafiir in England noch nicht vor. Die 
innere Einstellung ist hier und da heute einer 
Verstandigung vielleicht sogar noch weniger giin- 
stig, ais vor einem Jahre, ais es dem englischen 
Kohlenbergbau ooch schlechter ging. Denn fiir 
diesen war das vergangene Jahr ein Jahr des Fort- 
schritts nicht nur in der Kartellierung, sondenn 
auch in der Rationalisierung und durch Frachten!- 
verbesserungen und Steuervergimstigungen, die ihm 
zuteil wurden, wahrend wir eine Erhóhung der 
Eisenbahnfrachten tragen muBten. Wie wir in ab- 
sehbarer Zeit von der Seite des englischen Wett- 
bewerbs her keine Erleichterung zu erwarten haben, 
so sehen wir auch den Wettbewerb der anderen 
europaischen Kohlenlander nicht geringer, sondern 
starker werden.“

Bekanntlich ist die Voraussetzung fiir eine euro- 
paische Kohlenko;nvention der liickenlose Zusam-

eitrage

F eu er -(G eb a u d e-, Inhalt-, Ernte-, Vieh-) Unfall-Haftpflicht-
Einbruchdiebstahl- Reisegepack-Transport-
Auto- (Kaśko-, Unfaii-, Haftpfiicht-) Lebens-, Sterbegeid-

Versicherungen
====== GroBłe Sicherheit durch Haftung der Provinz Pommern

Erbschaftssteuer-
Versorgungs-
Kranken-

Giinstige
Bedingungen

a
Erovinzial-Lebensverficherungf-Anstalt

err«einnutzige Kórperschaften des óffentl. Rechts, behórdlich verwaltet unter Haftung des Provinzial-Verbandes (Landes- 
^auPtmann) von Pommern, Stettin, Pólitzer Str. 1, Fernruf 25441. Kosteniose Auskunfte durch die Anstalten und die 
/^syers iche rungskom m issa re  bezw. Geschaftsfuhrer in den Landratsamtern sowie die zahlreichen Yertrauensmanner.



O S T S E E - H A N D E L Nummer 20

menschluB der englischen Kohlengruben. Dieser 
ZusammenschluB ist ungemein schwierig, wenn be- 
riicksichtigt wird, daB man es in England mit 
rund 1000 Zechen zu tun hat gegen etwa 300 
Zechen im rheinisch-westfalischen Gebiet. (Man 
wird aber trotzdem damit rechnen miissen, daB 
unter dem Druck der Regierung in England die 
Konzentration der britischen Kohlengruben gelingen 
wird, womit dann an sich die Grundlage fiir inter
nationale Verstandigungsverhandlungen geschaffen 
ware. Die Regierung der Labour Party muB alles 
daran setzen, die auf die Organisation der eng
lischen Kohlenwirtschaft abzielenden Versprechun- 
gen des Wahlkampfes in kurzer Zeit zu erflillen. 
Sie hat daher angekiindigt, daB sie im Oktober ein 
Gesetz, das die zwangsweise Einfiihrung einer O r
ganisation der englischen Kohlenwirtschaft be- 
zweckt, einbringen werde, wenn bis dahin diese 
Organisation auf freiwilliger Grundlage nicht zu- 
stande gekommen sei, Damit ware dann an sich 
die Grundlage fiir internationale Verstandigungs;- 
yerhandlungen geschaffen. Man ersieht aber schon 
aus dem Hinweis des Ruhrkohlensyndikats, daB 
die Schwierigkeiten fiir eine Kohlenkionyention, die 
sich in erster Linie auf eine Regulierung der Pro- 
duktion erstrecken miiBte, enorm groB sind.

E n g l a n d ,  dessen Kohlenproduktion doppelt 
so, groB ist wie diejenige Deutschlands, muB seinen 
Kohlenexport aufs hóchste steigern, um seine tradi- 
tionell passive Handelsbilanz zu mildern, nachdem 
die friiher stark aktive Zahlungsbilanz seit dem 
Kriege an W irkungskraft stark eingebiiBt hat. 
H o l l a n d  hat die Entwicklung seines Bergbaues 
noch nicht abgeschlossen. Auch in B e l g i  e n  wird 
der Ausbau des Campinebeckens erhebliche Mehr- 
mengen auf den M arkt bringen, wahrend in 
F r a n k r e i c h  sich Bergbau und Kokerei unter 
dem EinfluB einer langen Konjunktur kraftig ent- 
wickeln. P o  l en  drangt auf die nordischen M arkte 
und muB aus rein valutarischen Griinden die 
Kohlenausfuhr forzieren. Im iibrigen verfiigt E ng 
land noch iiber groBe Reserven in der Rationali> 
sierung und Konzentrierung, die ihm groBe Mógi- 
lichkeiten hinsichtlich der fiir die Bildung natiir- 
licher Absatzreviere wichtigen Selbstkostengestal- 
tung gewahren. Beispielsweise konnte der englische 
Bergbau die Selbstkosten pro Tonne von ca. 19 
Schilling i,m Jahre 1924 auf 14,5 Schilling im Jahre 
1928 senken und zwar infolge geringer steuerlicher 
Belastung, Verlangerung der Arbeitszeit, Lohn- 
abbau etc. Es wird mit einem schnellen Voranj- 
schreiten der internationalen KohIenverstandigung 
nicht zu rechnen sein, solange England und Polen 
hoffen kónnen, aus eigner Kraft neue Kiohlenmarkte 
zu erobern. Man wird also zunachst weiter mit 
einem scharfen Kampf auf dem Kohlenmarkt 
rechnen miissen, dem das Rheinisch-Westfalische 
Kohlensyindikat nur dann gewachsen sein kann, 
wenn seine Politik kraftig genug ist, den englischen

Preisunterbietungen standhalten zu kónnen. Es 
muB daher dafiir gesorgt werden, daB der Ruhr'- 
kohlenbergbau durch die hohen Lasten, die er 
heute zu tragen hat, dem Ausland gegeniiber nicht 
derart geschwacht wird, daB er den Kampf schlieB.; 
lich ais aussichtslos aufgeben muB. Da die eng
lischen Kohlengruben alles daran setzen, in die 
deutschen Absatzgebiete einzudringen, so ware, 
wenn der Ruhrkohlenbergbau unterliegt, eine bfir 
trachtliche Abnahme der Forderung unausbleiblich.

Nicht zuletzt ist auch an die sozialen Folgen 
einer internationalen Kartellierung der Kohlenindu- 
strie zu denken. Das Internationale Arbeitsamt hat 
im vorigen Jahre eine Denkschrift iiber die Lóhne 
und die Arbeitszeit der Bergarbeiter in den ver- 
schiedenen Landem veróffentlicht. Aus den bis auf 
das Jahr 1927 weitergefiihrten Asngaben ergibt sich, 
daB in der Lohnhóhe — in Giold gemessen — u n d  
in der Arbeitszeit international gewaltige Verschie- 
denheiten bestehen, die nach der Auffassung des 
Arbeitsamts eine wesentliche Krisenursache bilden 
und ;nur durch eine Vereinheitlichung bezw. An- 
gleichung der bergbaulichen Arbeitsbedingungen 
beseitigt werden kónnen. Eine internationale Ab- 
machung iiber Begrenzung der Arbeitszeit kommt 
England zugute. Dariiber ist kein Zweifel. Inl 
iibrigen wird sich der Grundsatz der „ c o m p e t i t i v e  
equality“ , die Gleichheit der Wettbewerbsbedingun- 
gen schon wegen der Verschiedenheit der geolor 
gischen Verhaltnisse nicht strikt durchfiihren lassen- 
Die Verschiedenheit des Bergbaues in Deutschland 
und England erfordert, daB die Festsetzung der 
Arbeitszeit eine rein nationale Angelegenheit bleibt.

Die auf der Genfer Tagung vor kurzem V'011 
dem englischen Unterstaatssekretar Dalton aufge' 
stellte Forderung, daB der Vólkerbund die Kohlen- 
yerstandigung bewerkstelligen und zunachst eine 
Untersuchung der Arbeitsbedingungen im B e r g b a u  

yeranlassen solle, enthjilt insofern eine Spitze gegen 
Deutschland, ais doch die Lander, dereń B e r g b a u  

seine Arbeiter sozialpolitisch schlechter stellt, durch 
Verbreiterung ihres Absatzgebiets in die Lage ver  
setzt werden sollen, sie besser zu gestalten. D*e 
ganze Kohle:nverstandigung ist vom Standpunkt der 
jetzigen englischen Regierung doch so aufgezogen? 
daB die sozialpolitischen Forderungen der eng' 
lischen Arbei,terschaft erfiillt werden sollen, d. h* 
Berechnung der Produktionsąuoten in der Weise, 
daB die Lage der sozialpolitisch schlechter g e s t e l l -  
ten Arbeiter gebessert werden kann. Eine geringerie 
Forderung wiirde aber bei geringerem Erlós dic 
Tilgung und Verzinsung des im deutschen B e r g b a u  

inyestierten Kapitals unmóglich machen, wie eS 
schon jetzt fast unmóglich ist (Schmalenbach’sches
Gutachten). Wenn auch die Verhaltni.sse — inter
national gesehen — iiberall auf ein Ueberei^' 
kommen hi;ndrangen, so scheint doch die Zeit nod1 
nicht gekommen zu sein, diese Piane in die "la 
umzusetzen.

Die „niHia(ur“ d er Direttioren in Sowjelru^land.
Von C a r 1 o v o n Iv ii g e 1 g e n , Berlin.

Die kiirzlich veróffentlichte Verordnung des einschneidender Bedeutung fiir die Entwicklung 
Zentralkomitees der kommunistischen Partei der des Kommunismus in der Sowjet-Union. Es ]3t 
Sowjet-Union iiber die Einfiihrung der einheitlichen bezeichnend, daB dies Dekret die nackte T a t s a c h f ’ 
Befehlsgewalt in den Fabriken ist grundsatzlich von daB die Diktatur des Fabrikproletariats durch die
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der Direktoren ersetzt wird, in einem Schwall von 
Worten abzumildern sucht. Dennoch wird die groBe 
wirtschaftliche und politische Bedeutung des De- 
krets dadurch unterstrichen, daB es mehrfach auf 
die groBe Rede Lenins zuriickgreift, in der dieser 
den Umbruch des Kommunismus zum Staatskapi- 
talismus durch Einfiihrung des ,,N ep“ ankiindigte. 
So wird der Satz Lenins aus jener Rede zitiert: 
Der begeisterte Meetingdemokratismus der Massen 
miisse sich verbinde,n mit dem stummen Gehorsam 
vor dem Willen e i n e s  Mannes, namlich des Fiih- 
rers zur Zeit der Arbeit.

Ist in SowjetruBland schon lange aus der Dik- 
tatur des Proletariats eine Diktatur iiber das Prole
tariat geworden und werden die Bauern auch heute 
noch in immer starkerer Weise ternorisiert und zu 
Staatsheloten herabgedriickt, so hat man doch den 
Arbeitern bisher einen gewissen Schein der Selbst- 
bestimmung und der Macht nach auBen gelassen 
und ais eigentlichen Vertretem des herrschenden 
Proletariats auch ais Mitbesitzern der Produktioins- 
toittel Beteiligung an der Verwaltung der Staats- 
werke zugestanden. In Wirklichkeit waren die Be- 
triebsrate und Parteizellen in den einzelnen W erben 
yielfach die eigentlichen M achthaber; sie be- 
herrschten Direktoren, Fachleute und Werkmeister 
°ft mit Hilfe eines haBerfiillten Terrors. Die Re1- 
gierung schwankte zwischen der Furcht vor wirt- 
schaftlicher Konterrevolutio:n seitens der „Spezy“ 
und dem Bestreben, die waehsende Disziplinlosig- 
keit der Arbeiter zuriickzudammen. Der Schachty- 
ProzeB im Marz zeigte aller Welt, in wie frevel- 
hafter Weise der HaB der Arbeiter gegen die Spe- 
zialisten zur Anfeuerung des Klasseinkampfes aus- 
genutzt wurde.

Seitdem aber hat man in Moskau, erschreckt 
durch die Verwustungen, die die kulturlose Ar-, 
bęitermasse im Kampf gegen vermeintliche Umr 
triebe der Spezialisten anrichtete, das Steuer her-. 
urngeworfen. Die Gewerkschaften wurden veran- 
^Bt, auf die disziplinlosen Arbeiter einzuwirken. 
^usschreitungen in Moskau im Juli 1928 fiihrten

scharfen MaBnahmen und zur „Siebung“ der 
j-rwerbslosen, an dereń. Strenge man sich in 
^eutschland ein Beispiel nehmen kónnte. Gegen 
str^kende Arbeiter wurde im Laufe des letzten 
Jahres scharf vorgegangen, und die Gerichte ver- 
^°lgten besonders antisemitische Ausschreitungen. 
Irti Marz d. J. folgte ein Dekret iiber MaBnahmen, 
;,'Ur Hebung der Arbeitsdisziplin, in dem den Lei- 
tungen der staatlichen Unternehmungen schon das 
^echt gegeben wurde, StrafmaBnahmen gegen diszi- 
plinlose Arbeiter anzuwenden, ohne sich die Zu- 
stitnrnung der Betriebsrate dazu zu holen. Auch 
s°llten wegen grober und systematischer Disziplin- 
(̂ sigkeit entlassene Arbeiter von den Arbeitsborsen 
^lcht wie bisher den iibrigen Erwerbslosen gleich- 
Sestellt und womoglich in das Werk zuriickge- 
jphickt werden, aus dem sie nach schweren 
^ampfen entlassen worden waren. Es folgte ihm 
;nde April d. J. ein ErlaB, wonach die Arbeiteil

Schaden, die sie durch eigene Fahrlassigkeit an- 
Scrichtet haben, haftbar seien; und zwar diirfen 

bziige von ihrem  Lohn gem acht werden, falls 
le nicht binnen sieben Tagen dagegen appellieren.

Doch alle diese MaBnahmen haben bisher nicht 
viel geniitzt, wie aus den ewigen Klagen der Sowjet- 
óffentlichkeit iiber Grobheit und Gewalttaten der 
Arbeiter ihren Vorgesetzten gegeniiber, iiber Sauf- 
gelage und massenhaftes Fortbleiben vo,n den Ar- 
iDeitsstatten, Nachlassigkeit oder rohe Zerstorungs- 
wut hervorgeht. Immer wieder wurde in der Sowjet,- 
presse ausgerechnet, welchen ungeheuren Schaden 
die Produktion des Landes durch die Disziplinlosig- 
keit der Arbeiter erleide. Unzahlige Piane wurden 
entworfen, wie man die Arbeiter zur Vernunft 
bringen konne.

Bekanntlich ist die Sowjetregierung an die 
Durchfiihrung eines auf fiinf Jahre berechneten 
groBangelegten Industrieprogramms geschritten. 
Man kann sagen, daB die Sowjetregierung ihre gan- 
zen Krafte auf die Durchfiihrung dieses Programms 
vereinigt. Nach den erfolgten Angaben iiber die 
Produktion der ersten 10 Monate des laufenden 
W irtschaftsjahres (Oktober 1928 bis Juli 1929) hat 
die Industrie fur 6221 Millionen Rubel produziert, 
was eine Produktionssteigerung um 22,3«/o gege;n- 
iiber einer Steigerung von 23,3 o/o in der gleichen 
Zeit des Vorjahres ergibt. Doch ist die Steigerung 
der Arbeitsleistung hinter dem Plan um 2o/o zu- 
riickgeblieben, wahrend der reale Arbeitslohn an- 
gesichts der wachsenden Teuerung sich kaum ge- 
hoben hat. Die noch immer ungeheuer hohen 
Selbstkosten der Industrie sind nicht um 7o/o, wie 
beabsichtigt, sondern um 3,2 o/o gesenkt worden, 
groBenteils auf Kosten der Qualitat der Erzeug- 
nisse, die im ganzen Lande ein W ehklagen und 
Stóhnen hervorrufen.

Diese Verhaltnisse miissen radikal geandert 
werden, wenn man an die auch nur teilweise Ver- 
wirklichung des Fiinf-Jahr-Planes glauben !will. 
Schon in dem am 1. Oktober beginnenden neuen 
W irtschaftsjahr soli die industrielle Produktion um 
nicht weniger ais 31,2o/o, die Zahl der Arbeiter 
um 6o/o, die Arbeitsleistung um ganze 23o/o gej- 
steigert werden. Trotz der notwendigen Steigerung 
des Arbeitslohnes um 11 o/0 sollen die Selbstkosten 
um 10o/o gesenkt werden. Diese groBartigen Vor- 
satze kann man nur erreichen, wenn A r b e i t s -  
t e m p o  und A r b e i t s m e t h i o d e n  von Grund aus 
umgestaltet werden. Das soli jetzt trotz der bis- 
herigen MiBerfolge auf diesem Gebiet mit Gewalt 
durchgesetzt werden. Zu diesem Zweck ist kiirz- 
lich die Einfiihrung der u n u n t e r b r o c h e n e n  
A r b e i t s w o c h e  beschlossen worden. Danach 
wird der Sonntag abgeschafft, die Industrie arbeitet 
fortgesetzt (360 Tage im Jahr); die Arbeiter, in 
6 Gruppen geteilt, erhalten ihre Freitage abwech- 
selnd. Auch durch die Einfiihrung des S i e b e n - 
S t u n d e p - T a g e s  glaubt die Sowjetregierung 
Produktionssteigerung zu erzielen.

Mitte September ist nun der entscheidende 
Schlag auf diesem Gebiet durch das eingangs er- 
wahnte D e k r e t  i i b e r  „M a B n a h m e n  z u r  
V e r b e s s e r u n g  d e r  P r o d u k t  i, o i i s . l e i s t u n g  
u n d  E i n f i i h r u n g  d e r  e i i n h e i t l i c h e n  Be -  
f e h l s g e w a l t “ gefallen. Das Dekret will die bis
her ungeniigende Trennung der Rechte und Pflich- 
ten zwischen der Fabrikdirektion einerseits und 
dem Betriebsrat und der Parteizelle andererseits
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streng durchfiihrem. Das geschieht, indem den Ar- 
beiterorganisationen in den Betrieben, den Vertre- 
tern der Gewerkschaften wie der Kommunistischen 
Partei das Recht der Einmischung in die Verwal- 
tung genommen wird. Die g a n z e  y e r a n t w o r 
t u n g  fiir das Unternehmen wird dem F a b r i k - 
di, r e k t o r  auferlegt. Zugleich erhalt er ,,Diktatur- 
gewalt“ . Alle seine Befehle sind von den Arbeitern 
und Ajngestellten, unabhangig davon, welche Stel- 
lung sie in den Gewerkschaften oder in der Partei 
einnehmen, auszufiihren. Dasselbe gilt auch fiir 
Ernennungen und Entlassungen. Die Arbeiterver- 
tretungen haben nur das Recht, sieh an die hoheren 
Partei- und W irtschaftsbehorden zu wenden, aber 
ohne dafi seine Befehle dadurch aufgehalten 
wiirden.

Wie man sieht, werden dadurch wichtige Er- 
rungenschaften der Revoluti,on fiir die Arbeiter 
RuBlands gestrichen. Die bisherigen Mitbeherr- 
scher der Betriebe sind zu gehorsamen Werkzeugen 
des Direktors degradiert, ja, sie werden aufgefior- 
dert, alles zu tun, um die einheitliche Befehls- 
gewalt des Direktors zu starken. Drei Monate 
nach dem ErlaB werden die Priifungen der- staat- 
lichen Betriebe beginnen, um festzustellen, ob wirk- 
Jlch die Behorden alles getan haben, um die Dik- 
tatur des Direktors durchzufiihren. Das Dekret 
sucht die bisher so schwankende Stellung der Di-

rektoren zu starken, indem ihnen langere Vertrage 
zugesagt, besondere Urlaubsbewilligungen zu Stu- 
dienzwecken (I 1/2 bis 2 Monate im  jahr) zugê - 
billigt werden und die Versicherung gegeben w ird , 
daB man in der Verfolgung von Fehlgriffen u n d  
MiBstanden fiirder einsichtiger sein und zwischen 
bewuBter Schadigung und erklarlichen M a n g e ln  
unterscheiden werde.

P2s bleibt dennoch fraglich, ob es den Direk- 
toren wirklich gelingen wird, die ihnen zugescho- 
bene Diktaturgewalt den yon KlassenbewuBtsein 
erfiillten und vielfach schon unzufriedenen, v e rw a h r -  
losten Arbeitern gegenuber durchzusetzen. Ein 
groBer Teil dieser ro  t e  n D i r e k t o r e n  ist aus 
dem Arbeiterstande hervorgegangen und nur d a n k  
ihrem Parteibillet ohne Kenntnisse und s o n s t ig e  
Berechtigung zur Macht gelangt. Es liegt auf der 
Hand, daB die roten Direktoren, die bisher oft im' 
Gegensatz zu den Fachmannern mit den Arbeitern 
paktiert haben, es iiberaus schwer haben werden, 
die notwendige Arbeitsdisziplin durchzufiihren. Wie 
die strengen Arbeitergesetze der letzten Zeit be- 
weisen, wird auch das iiber die Diktatur der Direk
toren auf passiven W iderstand der Arbeiter stoBen- 
Versuche, es gewaltsam zur Durchfiihrung zu bri;n 
gen, konnten leicht auch a k t i v e n  Widerstand 
seitens der Arbeiter wecken.

& t t m n
Urfprung 1657 — lO jd fjri^e froOHione((e (SrfoDrun^en

^Ifttcnfapitalten 11000 000 ^Heid^Sntarf

Pramieneinnahme 1928:

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

90 Millionen RM.
Gesamtversicherung-sbestand Ende 1928:

ca. 390 Millionen RM.

Die Gesellschaften schlieBen ab:

Leben-, Unfaii-, Haftpfiicht-, Auto-, 
Luftfahrzeug-, Feuer-, 

Einbruchdiebstahl-, Wasserleitungs- 
schaden-, Bliromaschinen-, 
Transport-, Reisegepack-

Versicherung-en

Auskunft erteilen die G enerald irektion  S tettin , P arad ep la tz  16 und samtliche Yertreter.
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Forsfnufzung und Holzhandel in Lettland.
Von O s k a r  G r o s b e r g ,  Riga.

Das gegenwartige Lettland war noch bis in 
die Mitte des 18. Jahrhunderts hiinein von Waldern 
bedeckt, die yielfach den Charakter von Urwaldern 
trugen. Da. jedoch der Verbrauch zu Bauzwecken 
und Feuerung enorm war, dazu auch noch. in stets 
Wachsendem Mafie Walder abgetrieben wurden, urn 
Ackerland zu gewinnen, so lichteten sich die Wald- 
bestande allmahlich, ohne dafi etwa bis in die 
Mitte des 19. Jahrhunderts daran gedacht wurde, 
Kahlflachen wieder aufzuforsten oder iiberhaupt ra- 
tionelle Waldwirtschaft zu betreiben. In dieser Be- 
ziehung trat erst in den sechziger Jahren des vori- 
gen Jahrhunderts ein Wandel ein, ais auf einzelnen 
Gutern der W aldbestand so weit heruntergewirt'- 
schaftet war, daB man nicht mehr aus dem Vollen 
schopfen konnte, sondern an 'Ersatz denken muBte. 
l^as Flolzzeitalter der lettlandischen Wirtschaft ging 
zu Ende, man begann in erhohtem MaBe Bauten 
^us Stein aufzufiihren und erkannte nun endlich den 
Wlert des Waldes ais einer ergiebigen Goldąuelfc, 
die umso yerfiihrerischer wirkte, ais die Holzpreise 
stark in die Flóhe zu gehen begannen und Holz^ 
arten, die bisher nur ais Brennholz Verwendung 
gefunden hatten, marktgangig wurden, wie etwa 
die Espe, die in starkem MaBe zur Fabrikation von 
Streichhólzern gefragt und hoch bezahlt wurde. 
 ̂reilich waren dafiir Holzarten, die noch im Mittel- 

alter in beinahe unerschopflicher Fulle yorhanden 
gewesen waren, beinahe yollstandig, yerschwunden, 
)vas insbesondere von der Eiche gilt, die in fruheren 
^eiten geschlossene Bestande gebildet hatte, jetzt 
aber nur noch vereinzelt gefunden wird, wobei sie 
Wegen ihrer Kurzschaftigkeit ais Nutzholz nur in 
beschrainktem MaBe in Betracht komrńt.

Wenn Riga vor dem Kriege ais der groBte. 
jdolzausfuhrhafen der Welt galt, so handelte es sich 
uierbei weniger um das einheimische Holz, ais 
Uru die Mengen von Holz, die aus yerschiedenen 
rUssischen Gouyernements auf der Diina nach Riga 
SeflóBt oder auf der Eisenbahn angebracht und 
^°n hier entweder ais Rundholz oder Kantholz oder 
^chnittware ausgefiihrt wurden. Im Vorkriegsjahre 
|9l3 wurden auf der Diina annahernd 60 Millionen 
^ubikfuB Holz nach Riga angebracht, auf den 
-jsenbahnen etwa 200 000 Standarts Schnittware, 

^ahrend die gut eingerichteten rigaschen SageL 
Xyerke ca. 200000 Standarts lieferten. Dieser Ent- 
^^cklung machte der Weltkrieg mit einem Schlage 

Ende.
Die in Lettland durchgefiihrte Agrarreform ver- 

^ d e rte  auch die Besitzstruktur der Walder. Wenn 
[ !c Forsten Lettlands sich bis zum Weltkriege vor- 
j^Ugsweise in den Handen der GroBgrundbesitzer, 
,ezw. der Krone RuBlands l)efunden hatten, so 
.lt)d sie spater auf Grund des Gesetzes iiber die 
' grarreform in der Flauptsache an den lettlandi- 

^ben Staat iibergegangen. Nach der letzten land- 
 ̂ lrtschaftlichen Ziihlung vom Jahre 1923 yerfiigt 

^ ettland iiber 1780 386‘ ha Wald, was 29,2o/0 der 
, 0ri der Zahlung erfaBten Bodenflache gleich- 
j^tiunt. Lettland kann demnach ais waldreiches 
^and angesprochen werden; es steht in dieser Be- 
J^bung unter den Staaten Europas an sechster 
tcUe.

Von dem gesamten Waldareal gehoren dem 
Staate 1546 000 h a ; 212 000 ha sind Privatbesitz 
und 22 000 ha gehoren yerschiedenen Kommunal- 
yerwaltungen. Der Bestand der Staatsforsten zeigte 
das nachstehende B ild : Kiefern (Pinus silva) 
48,5o/0; Fichten (Picea excelsa) 29,8o/0'; Birken (Be- 
t.ula verrusosa und pubescens) ll,9o/o; Espe (Po- 
pulus tremula) 4,9 o/0; Schwarzeller (Alnus gluti- 
nosa) 4,4 o/o; Eiche (Quercus penduculata) 0,lo/0 ; 
des weiteren kommen inbetracht: WeiBellem, Ulme, 
JRlister, Linde usw.

Die Bonitat der lettlandischen Forsten kann 
ais mittel angesprochen werden, wobei es inbezug 
auf Kiefernwalder Bezirke von ganz hochklassiger 
Bonitat gibt. Der Jahreszuwachs wird auf ca. 
3 900 000 ^Festmeter geschatzt. Zu bemerken ist, 
daB i,n einzelnen. Bezirken des Landes im Welt: 
kriege die W alder stark durch Niederlegung zu 
militarischen Zwecken, Plantem  und GeschoBwir. 
kung gelitten haben.

D ie  N u t z u n g  d e r  W a 1 d e r wird durch ein 
yerzweigtes Netz von Wasserwegen erheblich er- 
leichtert; auch yerfiigt Lettland iiber einige Eisen,- 
bahnlinien, die direkte Zufuhr von Holzern zu den 
Exporthafen ermoglichen. Die gefallten Stamme 
werden zumeist an Ort und Stelle zu den Haupt' 
sortimenten yerarbeitet: zu Sage- und Baustammen, 
beschlagenen Materialien, wie Blussen, Timbers 
und Sleepers, zu Papierholz, Grubenholz, Brennholz 
usw. Die aufgearbeiteten Holzer werden zu dem 
nachsten flóBbaren FluB oder zur Eisenbahnstation 
geschafft. Der Verkauf von Holzmaterialien aus 
den staatłichen Forsten erfolgt auf den Waldauk- 
tionen, doch werden jahrlich betrachtliche M en
gen von Holzern an die Neusiedler abgelassen. 
Wenn auch die abzulassende Holzmenge normiert 
worden ist, so wird die Norm, die auf jahrlich 
rund 3 3;>0 000 Festmeter festgesetzt worden war, 
betrachtlich uberschritten, weil der Bedarf yon Bau. 
holz der Neusiedler sehr stark ist.

Der gróBte Teil der in den Forsten geschlą- 
genen Hózer wird in den Hafen des Landes weiter- 
yerarbeitet; an diesen Orten ist die vom Kriege 
zerstórte Holzindustrie wieder in Bliite gekommen. 
Neben zahlreichen gut ausgeriisteten Sagewerken 
gibt es eine ganze Reihe von Fabriken, zur Her- 
steUung von Kistenbrettem, Sperrholz usw. Fiih 
rend ist in der Holzbearbeitung R i g a ,  dessen 
Sagewerke drei Fiinftel des gesamten lettlandischen 
Holzes, sowie groBe Mengen von russischen, pol- 
nischen und litauischen Holzern verarbeiten. Nach 
Riga ist Windau zu nennen, das zum Teil kurlan- 
di,sches und auch litauisches Holz yerarbeitet • der 
dritte Hafen Lettlands, Libau, kommt fiir die Holz
bearbeitung und den Holzhandel weniger in 
Betracht.

Nachfolgend geben wir eine Aufstellung, welche 
die mechanische H o l z b e a r b e i t u t n g  i n L e 11 -
1 Tl fl 11 111 ̂  t* Tl P* T*t" •
_  ' ‘ 1910 1920 1921 1922 1923 1921 1925 1926
Zahl der llolzbear- 

beitungsbetriebe 99 156 271 352 201 274 292 272 
Zalil der Arbeiter 11301 3767 4595 6313 8975 9550 8790 10 061

Aus dieser Aufstellung ergibt .sich nicht nur 
der rasche Aufstieg der Holzindustrie, sondern auch
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der Umśtand, daB an die Stelle der groBen Uirlter- 
nehmen der Vorkriegszeit viele kleinere Unter,- 
nehrnen getreten sind, von denen nicht alle ais gut 
fundiert bezeichnet werden kónnen.

D e r  W e r t  d e r  H o l z a u s f u h r  stellte sich 
in den letzten Jahren wie folgt:

1921/25 1926 1927 1928 
Tausend Lats 

42 386 41 149 80 885 95 476
Die wichtigsten Abnehmer lettlandischen 

Holzes waren im Jahre 1928:
England 45 477 462 Lat.
Deutschland 10 380 610 „
Belgien 11 395 946 „
Holland 18 150 809 „

Auf die einzelnen Sortimente verteilt sich die 
Ausfuhr im Jahre 1928 wie folgt:

- Wert in 1000 Lat. 
Bretter und Planken 47 220
Grubenholz 12 039
K istenteile 8 850
Sperrplatten (Fourniere) 8 528
Balken 6 070
Papierholz 4158
Espenklótze 2 587
Zundholzdraht 1316

Gleichen Schritt mit der Holzbearbeitung hiel- 
ten die H o l z  v e r s c h i f  f u n g e n  in den Jahren 
1927, 1928 und im ersten Plalbjahr 1929. Im Jahre 
1928 erreichte der Holzexport ungefahr die Halfte 
der in den letzten Vorkriegsjahren verschifften 
Mengen; besonders stark sind die Yerschiffungen 
aus dem Rigaer Hafen gewesen. Die Steigerung 
der Ausfuhr bezieht sich auf alle Sortimente ohne 
Ausnahme; ganz besonders in die Augen fallend 
ist der starkę Zuwachs der Ausfuhr von Gruiben'- 
holz und Papierholz.. Gestiegen sind 1928 auch 
die Abladungen von Balken, Brussen und Mauer- 
latten, Espenrundholz, Foumieren, Brettern, Plan
ken und Kistenbrettern, wahrend die Ausfuhr von 
Zundholzdraht eine kleine Abschwachung aufweist.

Wenn demnach der Holzhandel im groBen und 
ganzen ein sehr giinstiges Bild aufweist, so hat 
er doch auch unter verschiedenen ungiinstigen Um- 
stjinden zu leiden gehabt, so insbesondere unter dem 
Wettbewerb der Ueberzahl von kleinen Umter- 
nehmen, die bei den Waldauktionen die Preise in 
die Hóhe treiben und sich mit Kreditschiebungen 
iiber W asser zu halten suchen. Sehr hinderlich fur 
ein flottes Geschaft ist die herrschende Geldknapp- 
heit gewesen, die zu stark begrenzten und teuren 
Krediten gefiihrt hat. Stark ins Gewicht fielen 
auch die Konkurrenzverhaltnisse auf dem Welt- 
markt, wo sich der p r e i s d r i i c k e n d e  W e t t 
b e w e r b  R u B l a n d s  sehr unliebsam geltend 
macht e.

Wenn schon darauf hingewiesen wurde, daB 
einen ganz besonders starken Aufschwung die Aus
fuhr von Grubenholz und Papierholz erfahren hat, 
so machte sich im Jahre 1928 auch eine verstiirkte 
Nachfrage nach Sperrholz bemerkbar, das nament- 
lich in Deutschland und England schlanken Ab- 
satz fand. Die Sperrholzindustrie war mit Auf- 
tragen ausreichend versorgt. Auch die Kisten- 
bretterindustrie war gut beschaftigt, sie konnte ihre 
Produktion erheblich verstarken.

Die starkę Belebung des lettlandischen Holz,- 
marktes dauerte auch im ersten Halbjahre 1929 an. 
Sehr stark gefragt waren wieder Grubenholz und 
Papierholz, sowie Schnittware yerschiedener Sor

timente, so insbąsondere Kistenbretter. Einen g f' 
wissen Druck auf die Verschiffungen iibten die 
erhóhten Frachtraten aus.

Der Plolzhandel erhofft gewisse Vorteile vori 
der zum 1. Januar 1930 in  Aussicht s te h e n d e n  
Aufhebung des Ausfuhrzolles auf Nadelholz-Schnitt' 
waren. Freilich wird diese Aufhebung von den 
^abrikanten von Kistenbrettern energisch bekanipft- 
Aber allem Anscheine nach wird dieser e r b i t t e r t  
gefuhrte Kampf mit dem Siege des V e r b a n d e s  der 
Holzhandler enden.

Lilauens Holzexporf.
Wie der nachstehende Bericht zeigt, hat die 

Holzausfuhr Litauens im 1. H a 1 b j a h r 19 2 9 ge- 
geniiber der Vergleichszeit 1928 der Menge nach eine 
S t e i g e r u n g  um 32%, dem W erte nach um soga* 
74o/o erfahren. E r belief sich nach der amtlichęn 
AuBenhandelsstatistik auf insgesamt 168 363,1 to (ge' 
geniiber 127 305,1 to im 1. Plalbjahr 1928) im Werte 
von 49 149 700 Lit (28 261 400 Lit). D e u t s c h l a n d  
ist nach wie vor der Hauptabnehmer litauischen 
Holzes gewesen. Sein Anteil stellte sich auf 74°/o 
der gesamten Ausfuhrmenge und auf 51% des ge' 
samten Exportwertes. Auf die einzelnen Produkte 
verteilen sich Gesamtexport und Anteil Deutsch" 
lands in den 1. Halbjahren von 1929 und 1928, wie 
fo lg t:

1. Halbjahr 1929
to 1000 Lit. to

Brennholz 6 330,2 300,6 6 129,0
Papierholz 50163,6 3 235,6 43 563,5
Eichenstamme 17 800,8 4 486,8 1 810,1
Espenstamme 7 794,7 1 507,3 12 176,0
Nadelholzstam me 7 777,3 80.1,6 7 457,1
and. Bohholz 15 910,5 1 541,7 8 026,8
Latten 1 691,7 447,0 540,5
Bretter 24 920,0 6 970,9 18 464,0
Fafidauben 804,6 380,3 709,4
Grubenholz 153,4 16,4 1 077,9
Fournierholz 5 032,1 10 605,9 3 125,8
and. bearb. IIolz 1531,3 397,3 1 875,6
Zellulose 28 452,9 18 458,3 22 349,4

168 363,1 49 149,7 127 305,1

1. Halbjahr 1928_ 
1000 L it-

273.4 
2 877,0

250.9 
1 611,3

816.4
730.3 
140,6

4 322,1
226.9 
69,5

5 113,5
333.4 

11 496,1 
28 261,4

Davon gingen n a c h  D e u t s c h l a n d :
Brennholz 6 311,1
Papierholz 48 832,4
Eichenstam m e 16 684,1 
Espenstamme 3 436,5 
Nadelholzstam me 7 617,9
and. Bohholz
Latten
Bretter
FaBdauben
Grubenholz
Fournierholz
and. bearb. IIolz
Zellulose

12 703,0
1 208,5 

20 254,3
227,2
153.4

2 423,0
837.4 

4 950,7

299.4
3 158,9
4 289,8 

751,1
781.4 

1 252,8
326,3

5 721,3 
102,8

16,4 
5 080,9 

212,9 
3 178,0

5 843,5 
43 358,6 

1 296,1
5 714,1
6 968,5
7 945,7 

530,1
17 661,3 

501,8 
890,6 

1 654,2
1 050,3
2 747,5

263.8 
2 867,3

180.9 
849,7
759.5
728.1
139.5 

4 094,4
111.5

59,6 
2 758,6

240.2 
1 4 4 7 ,5 ^

125 639,5 25 172,0 96 162,3 14500,(5 
Wie aus der ersten Tabelle ersichtlich ist, en 

fiillt die s t a r k s t e  S t e i g e r u n g  auf E i c h e P  
s t a m m e ,  dereń Ausfuhr sich um 15 990 to 
17 800 to erhóhte. Der Export „yerschiedener Kl0̂  
hólzer“ hat sich beinahe verdoppelt, wahre# 
Espenholz einen betrachtlichen Riickgang (um 4 ̂  ^ 
to) aufweist. Von den bearbeiteten Sorten wurue 
6 456 to Bretter mehr ausgefiihrt. Die Ausfuhr 
Latten hat sich mehr ais verdreifacht. D a g e g e n  1 

der Grubenholzexport stark zuriickgegangen.  ̂ , 
Zelluloseausfuhr konnte um 6103 to v e r g r o B e  

werden,
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Wie bereits erwahnt, steht Deutschland unter 
den A b m e h m e r n  litauischen Holzes weitaus an 
erster Stelle. So nahm es nahezu den gesamten 
Brennholzexport der Berichtszeit auf. Ebenso ist 
Deutschland fast alleiniger Abnehmer von Papier- 
liolz, wovon nur noch G r o B b r i t a n n i e n  1 331 
to im Werte von 76 700 Lit empfing, sowie von 
Eichenstammen und Nadelhólzern. Fiir den Ab- 
satz von Espenstammen kam GroBbritannien in 
der Berichtszeit in starkerem MaBe in Frage. Es 
nahm 2 685 to im Werte von 370100 Lit auf. Der 
łitauische Export von Brettern ging auBer nach

Deutschland in bescheidenem Umfange noch nach 
GroBbritannien (1026 to im W erte von 270 400 Lit) 
und nach L e t t l a n d  (731,2 to im W erte von 
125100 Lit). Der Grubenholzexport richtete sich 
ausschlieBlich nach Deutschland, wahrend in der 
Aufnahme von FaBdauben GroBbritannien domi- 
nierte, das 424,9 to im W erte von 163,800 Lit er- 
hielt. AuBerdem gingen 2069 to Furnierholz im 
Werte von 4 382100 Lit nach England, das auch 
der Iiauptabnehm er des litauischen Zellulose-Ex- 
ports ist (12098,3 to im Werte von 7876000 Lit).

Dfe Enfwiddung des Halcns Gdingen.
W irtschaftliche Z w ecke und p o litisch e H intergriin de: G dingen und der K orridor. — Ver- 
bindung m it O stob ersch lesien . — D as Bauprogram m  fiir 1929. — G dingens H an d elssta tistik .

Gdingen ist seit Jahr und Tag das Lieblings- 
kind des polnischen Volkes, wohl das einzige offent- 
Hche Unternehmen, iiber das in dem so sehr durch 
Meinungsstreit in allen Staatsangelegenheiten zer- 
kliifteten Land nicht gestritten wird. Die Oeffent;- 
Hchkeit wird dauernd iiber den Fortschritt der Bau- 
arbeiten unterrichtet, iiber jeden neuen Kran auf 
den Kais und jeden Lagerraum wird in der Presse 
Bericht- erstattet, und es betritt kein einigermaBen 
>,promine:nter“ auslandischer Gast polnischen Bo- 
den, ohne nach Gdingen gefiihrt zu werden, um sich 
den Hafenbau an der „polnischen Ostseekiiste“ 
anzusehen.

Eine Lunge fiir den polnischen Wirtschaftsor- 
ganismus soli der Gdinger Seehafen werden, neben 
Danzig, sagt man in amtlichen Auslassungen, mehr 
ais Danzig, denlct man in Kreisen, die sich schon 
so etwas wie eine Zentralstellung Polens im Handel 
^ it  Osteuropa ertraumen. Insonderheit wird Gdin
gen die Aufgabe zugedacht, die wirtschaftlichen 
Werte Ostoberschlesiens mehr, ais es bis jetzt unter

polnischen Oberherrschaft gelungen ist, zur 
^eltung zu bringen. In erster Linie wird dabei an 
Gdingen ais einen Kohlenexporthafen gedacht.

;Man laBt sich indes nicht von wirtschaftlichen 
Łrwagungen allein leiten, wenn man den Hafenbau 

Gdingen forciert, wo ja auch ein K r i e g s -  
^ a f e n  im Werden begriffen ist. DaB Gdingen ein 
Knopf sein soli, um das Korridorgebiet Polen fester 
an den Leib zu kniipfen, zeigen einige charak- 
^ristische Wendungen, fiir die D e w e y , der ame- 
rikanische Finanzberater der polnischen Regierung, 
sęinen letzten Quartalsbericht hergegeben hat. In 
c‘iesem fiir die amerikanischen Anleihegeber be- 
stirrimten Bericht nimmt Gdingen einen auffallend 
j^eiten Raum ein, ein Sonderkapitel, dessen ein- 
eitende Siitze duręh ihren politisch-propagandisti- 
ĉhen Unterton iiberraschen. Die Seekiiste, an der 
,°len seinen „nationalen H afen“ baut, sei dem pol- 

^schen Staat einverleibt worden auf Grund des 
..^itsatzes, daB das neue Polen „die von polnischer 
^evolkerung bewohnten Gebiete umschlieBen“ solle. 
,s ist das ein Zitat aus Wilsons 14 Punkten, das 

Glr̂  vollstandiges ware, wenn nicht das Umstandsi-
„unbestri.tten“ (indisputably Polish populations)

Dewey nicht ein, er spricht nur kurz und biindig 
von der „ethnisch-polnischen Provinz Pommerellen“ . 
So ist eine amerikanische Personlichkeit, dereń Mei- 
nung bei der Beurteilung des deutsch-poLnischen 
Grenzproblems jenseits des Ozeans besonders ins 
Gewicht fiillt, durch den Gdinger Hafenbau zum 
ersten Mai dazu veranla6t worden, fiir die polni
schen Territorialanspruche Partei zu ergreifen.

Nach dieser Abschweifung ins Politische, der 
noch eine ebenso unerwartete wie unbegriindete Be- 
merkung iiber Dainzigs „begrenzte Ausbaumóglich- 
keiten“ folgt, gibt Dewey eine sehr optimistische 
Schilderung des in Gdingen Erreichten und noch 
Erreichbaren, wobei ein besonderer Vorzug in der 
vóllig neuen Lage dieses Hafens erblickt wird, die 
es erlaube, hier auf bis jetzt unberiihrtem Boden die 
neuesten technischen Methoden anzuwenden, so daB 
Gdingen schnell zu „einem hochst modernen 
H afen“ werde. Unerwiilint laBt Dewey einen Man- 
gel, der Gdingen ais Hafenplatz anhaftet: das 
Fehlen eines Wasserweges nach dem Inlande. Um 
so schwerer war die Enttauschung der Gdingen- 
Schwarmer, ais es dieser Tage bekannt wurde, daB 
eine starkę Verzogerung im Bau der groBen 
E i s e n b a h o m a g i s t r a l e  O b e r s c h l e s i e n  — 
G d i n g e n  nicht zu vermeiden sein wird. Die ein- 
schneidende nachtragliche Kurzung (um rund ein 
Drittel) des fiir das laufende Jahr bewilligten 
Eisenbahnetats hat auch diesen Bahnbau sehr 
empfindlich getroffen, der dem Seehafen eine Ver- 
bindung mit dem machtigen ostoberschlesischen In- 
dustriegebiet yerschaffen soli. Noch vor Jahres- 
frist wurde vom Verkehrsministerium versichert, 
daB die ganze Magistrale gegen Ende 1930 fertig 
sein werde. Heute heiBt es, daB man sich bis 1935 
wird gedulden miissen. Ohne diese Bahn hangt 
aber Gdingen in der Luft. Werden docli allein dte 
Kohlentransporte der zukiinftigen schlesisch-balti- 
schen Magistrale mit 12 Mili. to jahrlich berechnet. 
Die „Gazeta Handlowa", das groBe W arschauer 
Wirtschaftsblatt, schrieb im Juni d. J., ais sich die 
Gefahr einer Einschrankung des Bahnbaues ab- 
zeichnete: Gdingen werde so lange keine reale Ent- 
wicklungsgrundlage besitzen, ais es nicht fest durch 
Eisenstrange mit dem Hinterlande und in erster 

r ’"AuTdie wahren Nationali- Linie mit Ostoberschlesien, der Hauptbasis der pol- 
^atenverhaltnisse in den gemischten deutsch-ka- nischen I roduktion, verkniipft sei. 
ScWbisch-polnische!n Landkreisen WestpreuBens, Die wesentlichsten Hafenanlagen diirften, wie
Uer jetzigen Wojewodschaft Pommerellen, geht in amtlichen Kreisen versichert wird, gegen Ende

^rtgelassen ware
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d. J. fertiggestellt sein. Die U m s c h l a g f a h i g -  
k e i t Gdingens wird dann iiber 500 000 to im Monat 
erreicht haben. Sie soli in den nachsten Jahren auf 
1 Million to monatlich erhoht werden, womit Gdin- 
gen unter die groBten Ostseehafen einrucken wiirde. 
Nach dem Bauprogramm des laufenden Jahres soli 
die Wasserflachę des Hafens auf 211 ha gebracht 
werden. E r wird 400 m Pierś mit einer Wassertiefe 
von 11 m, mehr ais 3000 m mit 10 m Wassertiefe^ 
2300 m mit 9 und 1500 m mit 8 m Wassertiefe be;- 
sitzen. Lagerraume mit 24 000 qm Gesamtflache sind 
bereits yorhanden, andere, darunter ein staatliches 
Klihlhaus mit 12000 qm, befinden sich im Bau.

Ueber die bisherige E n t w i c k l u n g  d e s  
A u B e n h a n d e l s  iiber Gdingen gibt die nach- 
stehende Zusammenstellung AufschluB (in to ) :

Einfuhr Ausfuhr Einfuhr Ausfuhr 
1925 1576 50142 . 1928 190133 1767 215
1926 179 413 826 1. Ilalbj. 1929 171 127 1021970
1927 6 702 889 439

Die steigende Tendenz des Gdinger AuBen- 
handels h a t  im Juni d . J. bereits einen G e sa m tu m l-  
schlag von rund 302000 to ergeben. Bis AbschluB 
des laufenden jahres rechnet man mit einem Ge- 
samtumschlag von etwa 3,7 Mili. to, was fast eine 
Verdoppelung der Vorjahrsziffer bedeuten und 43 
Prozent des yorjahrigen D a n z i g e r  W a r e n u n i -  
s c h l a g s  ausmachen wiirde. W ahrend friiher f a s t  
ausschlieBlich Kohle i i b e r  Gdingen a u s g e f i i h r t  
wurde, wird jetzt auch der Export von Zucker, 
Holz, Zement, Salz ausgebaut, der von Fleisch, 
Eiern u n d  Molkereierzeugnissen yorbereitet.

Das Bestreben der polnischen Regierung geht 
dahin, Gdingen auch zu einem T r a n s i t m i t t e J -  
p u n k t  fiir die Nachbarstaaten Polens zu machen- 
Besprechungen in diesem Simie haben bereits nut 
den Rumanen und den Tschechen stattgefunden. 
Der Plan, Gdingen zu einem Freihafen zu erklaren, 
ist iiber das Stadium yorbereitender Erórterungen an 
den Ressorts bis jetzt noch nicht h i n a u s g e g a n g e n .

W arenempfang und Verzollung In den finnlandisdien Hafen.
Von D ipl. oec. W o l f  h a r t  S c

DaB iiber die F orm alita ten  bei in F inn land  einkom- 
m enden Sendungen, insbesondere iiber d ie rechtliche Zu- 
standigkeit d e r einzelnen Stellen sow ie iiber die rein  tech- 
nische A bw icklung bei d e r V erzołlung nur w enig K larheit 
in deutschen A bladerkreisen  besteht, ist es angebrach t, in 
dem  Fachorgan  des fiir den  E x p o rt nach F innland wich- 
tigsten  deutschen O stseehafens einiges G rundsatzliches zu 
sagen. Zu beriicksichtigen sind' hauptsachlich die V ernalt- 
nisse in H elsingfors, da  erstens die H au p tstad t F innland? 
g leichzeitig  der w eitaus w ichtigste Im portp la tz  des Landes 
ist und d a  zw eitens d ie  D inge in den  anderen  Im porthafen  
sehr ahnlich liegen.

Bei A nkunft d e r Schiffe ist der Z ollbehórde eine so- 
g enann te  „ M e r k r o l l e “ in fiinffacher A usfertigung zu 
iibergeben, das heiBt, ein Ladeverzeichnis, — von der R e e 
derei des betreffenden  D am pfers schon bei A usgang des 
Schiffes angefe rtig t —, in dem  M arkę und N um m er, A nzahl, 
V erpackungsart, Inhalt und B ruttogew icht der einzelnen Sen- 
dungen  sow ie d ie  N am en d e r E m pfanger — nicht aber der 
V ersender — angegeben  sind. An H and  d ieser A ufstellung 
w erden die G iiter vom Zoll in E m pfang  genom m en.

D ie E n t l ó s c h u n g  erfo lg t m ittels K ran oder mit 
e igenem  G eschirr des Schiffes, en tw eder an  freien  P latzen, 
an  denen  vom T ag e  d e r E ntlóschung  an eine nach T ag  und 
W arenm enge berechnete  und vom W arenem pfanger zu tra- 
gende G ebiihr fiir „Z o llbew achung11 zu zahlen ist, oder 
aber in das  „S tran d m ag az in “ . D ieses S trandm agazin  ist fiir 
S tiickgut nur D urchgangsetappe, da d ie  V erzollung von 
S tiickgut g rundsatzlich  erst im „P ack h au s“ erfolgt. N ur 
P artieg iite r und schw ere K oili w erden  im S trandm agazin  zoll- 
behandelt. D as S trandm agazin  ist en tw eder (z. B. in H el- 
singfors auf Skatudden^ ein o ffener o der gesch lossener 
Schuppen, von wo. aus d ie  G iiter zu dem  en tfern ter liegenden 
Packhaus transportiert w erden miissen, oder es ist de ra rt mit 
dem  P ackhaus vereinigt, daB es das E rdgeschoB  des Pack- 
hauses darste llt und d ie  G iiter mit Lift in das zw eite Stock- 
w erk — das eigentliche ,,P ack h au s“ , w ie im  S iidhafen in 
Ile lsing fo rs — zur V erzollung kom m en. In a llen  R aum en 
fiihren Z ollbeam te d ie  Aufsicht, w ahrend die m anuelle Arbeil 
von A rbeitern  im T agelohn  geleistet wird.

D ie L óschung und d e r T ranspo rt in das Packhaus 
w erden von Stevedore-F,irm en ausgefiihrt, d ie mit d e r  Ree- 
dere i bezw . dem  M akler der be treffenden  auslandischen 
R eedere i im  festen V ertragsverhaltn is stehen. D ie K osten 
hierfiir stellt d ie  R eedere i dem  W arenem pfanger zusam m en 
mit der F rach tberechnung  und ebenfalls p e r 100 K ilo quotiert 
in R echnung. Bei A bnahm e d e r G iiter zeichnen d ie Zoll- 
beam ten, die revierm aBig nochm als die einzelnen Stiicke, die 
an  H and  d e r M erkrollen ausgeladen  w erden, notieren , auf,

h 1 i c h t i n g  , z. Zt. H elsingfors.
ob B eschadigungen irgendw elcher A rt an  dem  Gut sichtbai 
sind. F e rn e r stellen d ie  B eam ten auf W unsch eine Beschei- 
n igung iiber etvyaige auB ere M erkm ale (zerrissene Sacke, 
B eschadigungen an  K isten u. a.) aus od er bestatigen  ein 
eventuelles G ew ichtm anko. W ill de r W arenem pfanger jedoc i 
ein Z ertifikat iiber den Befund haben, so muB er einen ent- 
sprechenden A ntrag  an den  M agistrat der S tad t stellen unc 
d ieser laBt die B esichtigung dann durch  eine d re ikóphgc 
K om m ission vornehm en.

Bei f e h  1 e n d e n  T e i 1 m e n  g e n  i s t  d i e  Z o l l "  
k  a m m e r  n i c h t  v e  r  a n  t w o r  1 1 i c h , obgleich sich da? 
Gut in Z ollgew ahrsam  befindet; dieses erk lart sich darauSj 
daB zu dem  Zollboden (dem  Packhause) 'jederm ann Zutrit ■ 
hat. Pakete , k leinere Koili und R eisegepack, sind in beson- 
d ers bew achten A bteilungen un tergebrach t. E s empfiel1 
sich i n  -je d e m  F a l l e ,  b e i  d e r  T r a n s p o r t v e r -  
s i c h  e r  u n g d i e  L a g e r u n g  f i i r  e i n e n  b e g r e n z t e n  
Z e i t a b s c  h n i t t  i m  Z o 11 h a u s e  d e s  E m p f a. n  g s 
h a f e n s  e  i n z u s c h l i e B e n .

D ie V e r z o 11 u n g muB innerhalb  von zw anzig Tage11 
nach E ntlóschung des G utes erfo lgen ; fiir jed en  weiteren 
T ag  wird ein P rozent Zuschlag zum Z o llbetrage (G ew ich ts- 
zolP berechnet, es sei denn, daB innerhalb  der zwanzi/gt*1' 
g igen  F rist d ie  U eberfiihrung auf „W arran t“ b e a n tra g t  wirc ■ 
Auf „ W arran t“ kónnen  die G iiter bis zu 2 Jah ren  lagern• 
um  en tw eder in das Innere des L andes unverzollt transitie 
zu w erden (dem  deutschen B egleitschein I en tsp ric h t <-,( 
„ fo rpassn ing“ , ein B egleitschein II existiert nicht) oder um 
in das A usland zu ruckgesandt zu w erden.

D ie Z o llbetrage  sind grundsatzlich  sofort, vor W aien 
ausgabe, zu entrichten. Auf W unsch kann  gegen  Ban  ̂
g aran tie  eine S tundung  von nur 3 T agen  g ew ah rt w erde • 
Mierbei- ist fiir 'jede Z ollkam m er ein gesondertes S t u n d u n g ^  
vcrfahren  erforderlich. In H elsingfors z. B. m iissen also\ 1 
d ie vier Z ollbezirke, nam lich

1. die. II a  u p t zo 11 ka m m e r auf S katudden ,
2. die P ost-Z ollkam m er,
3. die Z ollkam m er Siidhafen,
4. die Z ollkam m er Sandvikshafen,

g e tren n t A n trage  und B ankgaran tien  gestellt w erden. ^  
ran tlager befinden sich in H elsingfors auf Skatudden , w ° y:u^ 
zeit die W arran tab te ilung  raum lich bedeutend  vergróBert vvir ; 
und in Sandvikshafen.

Am V erzollungsgeschaft sind in F innland in n i c h t  

betrachtlichem  U m fange Speditionsfirm en beteiligt, d ie > 11 
K undschaft zum Teil gróB ere K redite eipraum en miissen.
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MObelliandel
Von Innenarchitekt A

Ueber Móbelhandel in Pommern und seiner 
H auptstadt Stettin einiges zu schreiben, ist nicht 
ganz leicht! Ueber Wein- oder Heringshandel in 
Stettin zu schreiben, ist ein weit interessanteres 
rhema, mit Riicksicht auf die geographische Lage, 

die Stettin fur diese Haindelszweige besonders prą- 
destiniert, mit Riicksicht fem er auf die alten Tra- 
ditionen dieser Handelszweige und den, groBen 
Aufschwung, dem sie im Laufe der vielen Jahr- 
zehnte genomen haben.

Ali dies fehlt so eigentlich im pommerschen 
Móbelhandel. E r ist nicht typisch fiir die Provinz, 
hat keine besondere Eigenart und ist eigentlich erst 
in den beiden letzten Jahrzehnten zu einem wirk‘- 
Hchen W irtschaftsfaktor ge worden. Die ungliick- 
liche Lagę der Provinz Pommern, die abseits des 
Hauptyerkehrs liegt, und die allzu groBe Nahe der 
Reichshauptstadt diirftem die Iiauptschuld an diesem 
Uebelstamd haben; auBerdem die verhaltnismaBig 
geringe Zahl. von bedeutenden GroBfabriken inner- 
hall) der Provinz.

D e r  M o 1) e l h a  in d e 1 i n f r ii li e r e r Z e i t  
begniigte sich in der Mehrzahl mit Lieferung mehr 
oder weniger geschmackloser Stapel- oder Mas- 
senware ohne jeden kunstlerischen Einschlag. In 
dieser Zeit glaubte man, formschome, in edlem: 
Materiał und guter Qualitat hergestellte Mobel nur 
fiir vieles Geld kaufen zu konnen. Auch war die 
Masse der Kaufer in geschmacklicher Richtung 
Wenig erzogen und verlangte gróBtenteils nur diese 
fiir unsere heutigen Begriffe unmógliche Ware. 
Kann man sich da wundern, wenn ein gewisser 
Kreis von Interessenten, die auf dem Gebiete der 
Raumkultur weiter vorgeschritten waren, nicht 
seinen Bedarf in Pommern deckte? Diese Kaufer- 
kreise waren ja gezwungen, in den damals beson|- 
ders hervortretende[n Kunststadten, wie Dresden: 
^nd iMunchen, allenfalls auch in Berlin, nach dem 
zu suchen, was ihnen vorschwebte.

Vor etwa 20 Jahren nun entstanden einige jungę 
^nternehm ungen unter Leitung strebsamer, moi- 
derner Fachleute, die sich die Aufgabe stellten, 
formschóne, kiinstlerische und qualitativ verbesserte 
'^lobel und Einrichtungen zu zeigen, die Allge- 
Uieinheit auf diese neue Richtung zu fiihren und 
auch diejenigen Kauferkreise, die bisher gezwungen 
Waren, ihren Bedarf an guten Móbeln auBerhalb der 
f3rovinz zu decken, wieder zu gewinnen. Da plótz- 
jich begann endlich eine groBe Bewegung inner- 
halb der einzelnen Móbęjgeschafte. Die bisher auf 
attderem Boden stehenden Geschaftsleute wurden,

sie wollten oder nicht, mitgerissen, und in 
^urzer Zeit stieg zusehends das Niveau. i\.uch die 
^llgemeinheit der Kaufer begann zu erkennen, daB

in Pom m ern.
d o 1 f R i e g e 1, Stettin.

die bisherigen s-chlechten alten Form en den schónen 
modern en weichen miiBten. Es begann ein schar- 
fer Komkurrenzkampf, der auch leider gerade vielen 
alten, bekańnten Móbelgeschaften Pommerns in- 
folge ihres Nicht-Mitgehens die Existenz kostete. 
Erfreulich aber die Tatsache, daB nun auch in 
Pommern vo:n einer gewissen W ohnkultur ge- 
sprochen werden konnte, die auch weiter gepflegt 
wurde. Somit hórten nach und nach die Abwande- 
rungen der Kaufer in andere Bezirke auf, und der 
heimische Móbelhandel konnte den weitaus groBten 
Teil des Bedarfs selbst decken. Es ist wirklich 
ein groBes Stiick vorwarts gegangen!

Die harten F o l g  e n  d e r  K r i e g s -  u n d  
N a c h k r i e g  s z e i t haben sich natiirlich auch im 
Móbelhandel ganz besonders bemerkbar gemacht. 
Es muB heute jeder sehr um seine Existeinzl 
kampfen, und es sind leider auch schon viele’ 
gute Firmen diesem Kampfe erlegen, wie es ja 
auch in anderen Geschaftszweigen der Fali ist.

Wie auf allen Gebieten kann auch im MóbeL- 
handel der Einzelne allein nicht recht weiterkom'- 
men; auch hierzwingt die Not derStunde zu w i r t -  
s c h a f t l i c h e n  Z u s a m m e n s c h l i i s s e n ,  um

1 rationeller, also billiger arbeiten zu konnen. Alle Quel- 
len miissen ers-chópft werden, um die EinbuBen durch 
die allgemeinen Preissteigerungen und die steuer- 
lichen Lasten wieder auszugleichen. So entstanden die 
Interessen-Gemeinschaften und Vereinigungen gro- 
Berer Gruppen, die durch gemeinsame groBziigige 
Dispositionen einen billigen Einkauf guter Mobel 
zu ermoglichen suchten. Es entstanden u. a. „Die 
Kunstgilde", fem er ein Verband, der — in der Ab- 
kiirzung genannt — „DeWoKu-Mobel" bringt, wie 
auch der allerdings schon langer bestehende „Ver- 
band Deutsche W ohnungskunst", der die „W.K.- 
Móbel“ erzeugt.

Je zeitiger ein Geschaftsmann diese zwingende 
Notwendigkeit erkamnte, desto friiher war er in die 
Lage versetzt, die durch weniger groBziigige D is
positionen in die Flóhe gegangenen Preise wieder 
zu senken und somit auch der allgemeinen 
Konkurrenz standzuhalten. Diese groBzugigen Ra- 
tionalisierungsbestrebungen. haben sogar bei einigen 
der alteren und gut geleiteten Interessen-Gemein- 
schaften so weit gefiihrt, daB gerade die guten 
Mobel zum groBen Teil die Vorkriegspreise nicht 
nur nicht iiberschritten haben, sondern teilweise 
sogar unter ihnen geblieben sind. Es ist unbe,- 
dingt ein der Allgemeinheit erwiesenes Verdienst 
dieser Vereinigungen, daB es heute den auf hóherer 
knltureller Stufe stehenden mittleren Volksschichten 
die kiinstlerisch und qualitativ gute Mobel haben 
wollen, dadurch móglich ist, diese guten Mobel
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zu ganz besonders niedrigen Preisen im Vergleich 
zur Vorkriegszeit anschaffen zu kónnen. Es sind 
gerade diese formschónen Mobel heute schion ein 
Artikel des taglichen Bedarfs geworden, da auch 
die Allgemeinheit in ihrem Geschmack einen ganz 
bedeutenden Schritt nach vorwarts getan hat.

Die sogenannten Stapelmóbel oder, anders ge- 
sagt, die Mobel mit weniger kiinstlerischem Ein- 
schlag, an die man ja auch in Qualitat und Materiał 
weniger groBe Anspriiche stellen darf, sind schon 
seit langer Zeit in groBen W erken durch Massen'- 
fabrikation hergestellt worden und haben sich in- 
folgedessen auch in ihrer Preisgestaltung nicht so 
merklich verandert; es ist dies auch schwer móg- 
lich, es sei denn, durch eine Verminderung der 
Qualitat.

Die Zukunft des Móbelhandels, und dies gilt 
besonders auch fiir P o m m e r n ,  ist nicht sehr 
rosig anzusehen, zumal in den letzten Jahren groBe 
Fabrikationsbetriebe anderer Art und industrielle 
Yerwaltungen die Provinz verlassen haben, um sich 
in der Reichshauptstadt oder sonstwo zu zentrali- 
sieren. Unsere gróBten Betriebe sind teilweise in- 
folge der schlechten Wirtschaftslage eingegangen,

die Landwirtschaft und ein groBer Teil der iibrigen 
Iinteressenten ist nicht mehr in der Lage, fiir Neu- 
anschaffungen gróBere Betrage anzuwenden,' und 
so muB jeder, der sich noch Weiter in diesel 
schweren Zeit des Wettbewerbskampfes erhalten 
will, zusehen, durch AnschluB in irgendwelcher 
Art existenzfahig zu bleiben. Es tritt also auch m 
der Móbelbranche im gewissen Sinne eine „Ame- 
rikanisierung“ ein.

Es ware zu wiinschen, daB nun auch jeder m 
Pommern lebende Geschaftsmann oder auch jeder 
andere versuchen móchte, s e i n e n  B e cl a r f n 
s e i n e r  H e i m a t  p r o vi  n z z u d e c k e n ,  was im 
Móbelhandel heute wohl schon fast iiberall infolge 
des kulturellen Fortschritts desselben moglich ist; 
dann wiirden alle dazu beitragen, den arg be- 
drangten Geschaftsleuten, die gerade im Móbel
handel meist recht lange auf ihr Geld warten 
miissen, iiber diese schwere Zeit hinwegzuhelfen, 
was dann auch letzten Endes allen anderen Bran- 
chen mehr oder weniger zugute kame. Mit dem 
zu erhoffenden baldigen Wiederaufstieg Deutsch- 
lands muB ja auch der Móbelhandel wieder zu 
seinem Rechte kommen.

Ncues Wohnen.
V o n . A r c h i t e k t  M.

Die Entwicklung des Wohnungsbaues und da- 
mit im engsten Zusammenhang die Innenausstattung 
von Wohnraumen ist heute in ein entscheidendes 
Stadium getreten. Wie auf allen Gebieten des 
kunstlerischen Schaffens, so hat in den letzten 
Jahrzehnten auch auf dem Gebiete der Wohnungs- 
kunst das Suchen nach einer neuen Ausdrucksform 
den Kampf der Meinungen auf das Heftigste ent- 
facht. Wie bereits vor einigen Jahren bei In 
dustrie- und Geschaftsbauten, so sehen wir heute 
auch auf dem Gebiete des Wohnungsbaues, wie 
sich langsam aus dem Suchen ein neuer Geist 
entwickelt, der einer neuen Wohngesinnung Gel- 
tung verschafft.

Der aufmerksame Beobachter wird bei kri- 
tischer Betrachtung eines in diesem neuzeitlichen 
Geist gestalteten Bauwerkes, das fiir Wohnzwecke 
Destimmt ist, alsbald die sinnreich ineinander- 
greifende Beziehung zwischen AuBen- und Innen- 
bau wahrnehmen, ohne die heute kaum mehr von 
einem raumschópferischen Gedanken gesprochen 
werden kann. Der Ausdruck des auBeren Bau- 
kórpers, der heute, ga;nz im Bekenntnis zum neuen 
Zeitwillen, ohne einengende und beschrankende 
Bindungen an irgendwelche Ueberlieferungen ge- 
staltet wird, priigt mit lebendiger und geistiger 
Bewegtheit auch die Idee und Gestalt des inneren 
Raumbildes. Diese folgem sich wieder aus einer 
geistigen Entwicklung unter innigster Beziehung 
zu allen fortschrittlichen Lebens- und Wissensge- 
bieten. Wie der ganze auBere Baukórper in seiner 
ruhigen, klaren und doch anmutigen Linienfuhrung 
— die in hellen Farben nur noch das konstruktive 
Element zu betonen braucht, um dem heutigen Ge- 
schmackswillen Rechnung zu tragen — das Lockere, 
Aufgeschlossene zeigt, so finden wir diese Gestal- 
tung auch in allen Innenraumen des Hauses bis in 
die Wirtschaftsraume hinein. Diese erfreuliche Auf-

L i n d n e r ,  Stettin.
geschlossenheit zeigt nichts mehr von dem epi- 
gonenhaften, erstarrten Festklammern an irgenct 
eine iiberlieferte Stilepoche, sie bekennt sich viel- 
mehr endlich zur Gegenwart. Der Architekt uncl 
Raumkiinstler steht in seinem kunstlerischen Schar- 
fen wieder wirklich mitten im Leben, e i n g e d e n k  

seiner eigentlichen Kulturaufgabe, den Geist der 
Zeit zu pragen. Das unpersónliche, fast immer nur 
auf das rein AeuBerliche bedachte, baukiinstle- 
rische Schaff en der letzten Jahrzehnte, aus dem 
eigentlich nur der Jugendstil mit einem starkeren 
Eigenwillein hervortritt — dem aber die psycholo- 
gische Tiefe fehlte — wird durch eine, dem moi 
dernen Lebensgefiihl entsprechende Ausdrucksform 
ersetzt.

Wir stehen jetzt, aus dem Gegensatz zum Ver- 
gangenen heraus, mitten in einer entscheidenden 
Wandlung, die sich, wie schon oben erwahnt, vor 
einigen Jahren bereits im Industriebau yollzog uncl 
nun auch im Wohnbau deutlich zum Ausdruck 
kommt. NaturgemaB ist hier der EinfluB^ der 
Technik, die allen Dingen der Neuzeit ihren 
Stempel aufdriickt, unverkennbar. Hieraus ergab 
sich denn auch die notwendige Erfrischung uncl 
Belebung, die den Schópfungen der vergangenen 
Jahrzehnte so sehr fehlte. Gerade bei der Technik, 
die sich auch erst nach langem Ringen zu 
einer geklarten, logischen Form bekannte, er- 
gab sich vor allen Dingen zuerst e i n m a l  clei 
Wunsch nach auBerer Klarheit; deutlich sichtbar 
beim Automobil, Flugzeug und im Schiffsbau. Hier 
verbietet schon die klare Zweckbestimmung un 
die Vielfaltigkeit der Einzelteile wenigstens in der 
Koinstruktionsform jeglichen Schmuck. Die orga- 
nische Zweckform an sich wird ja heute oft s c h o n  
allein ais Ausdrucksform empfunden, denn diese 
ist dem modemen Gestalter das Leitmotiv, aus 
dem er dann die asthetische Form herauswachsen
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laBt. Dieser Vorga:ng tritt uns iu der Architektur 
unter dem Sammelbegriff „Neue Sachlichkeit“ ent- 
gegen. Die vielverbreitete Anschauung, daB es sich 
hierbei um den Versuch zur Schaffung eines neuen 
Stils im hergebrachten Sinne handle, ist m. E. 
yerfehlt. Der Begriff Stil schaltet hier vollkommen 
aus. Wir haben in der neuen Baukunst keinerlei 
konkrete Hauptformen mehr, die schulmąBige Stil- 
begriffe vermitteln und einem Bauwerk nur eng 
umgrenzte Ausdruckmóglichkeiten geben, wie z. B. 
Rundbogen oder Spitzbogen des romanischen oder 
gotischen Stils. W ir finden vielmehr iiberall le- 
diglich den Willen zur eiinfachen Zweckform, der 
sich in jedem Einzelfalle individuelł auswirken 
kann. MaBgebend hierbei ist nur noch der Ehrgeiz, 
praktisch und gut zu bauen. Der Zweckbau — 
schon aus dem Worte ergibt sich die bestimmte 
Ampassung in jedem Einzelfalle an die gerade vor- 
liegende Aufgabe — ist nicht ais Stilbegriff zu be- 
trachten. j

Wenn wir bei dem Begriffe „Zweckbau “ 
bleiben wollen, so finden wir ihn in logischer Fok 
gerung aus der Verbindung zwischen Innem- und 
AuBenbau auch in der Innenausstattung. Was der 
heutigen Raumkumst den Charakter gibt, ist — im 
Gegensatz zu der friiheren charakterlosen iMobel- 
fabrikation mit dem UebermaB von .Siiulen, O rna
ment en usw. — die iiberaus wohltuende klare ruhige 
Linie und Einfachheit, die jeglicher Unruhe und 
Umiibersichtlichkeit emtgegenarbeitet. Auch hier 
sehen wir den EinfluB der Technik, vor allem nur 
die berechtigten, notwendigen Anspriiche zu er- 
fullen. Trotzdem kann diese technisch-einfache 
Form bei Vorha:ndensein eines guten Geschmacks 
m der Zusammenstellung ,-pder Anordnung im 
Raume nicht nur wohnlich wirken, sie wird viel- 
toehr auch durchaus jedes asthetische Empfindem 
befriedigen. Der Vorwurf, daB diese neue, dem 
^eitgeist entsprechende rationelle Auffassung der 
Wohnung das Trauliche, Gemiitliche nehme, ist 
eine Verkennung. Auf jeden modern eingestellten 
Menschen' wird vieles, was unter den Vorziigen der 
friiheren W ohnungsausstattung verstanden wird, 
heute nur noch abschreckend wirken. Ich denke 
dabei an die • sinnlose Unkultur pompóser Móbel- 
stiicke, die doch immer nur eine geschmacklose 
Und geistlose Nachahmung friiherer Zeitepochen 
W ar.

Eine wirklich echte, der Zeit entsprechende 
Iłormgestaltung d e r- Mobel finden wir bei einem 
geschichtlichen Riickblick nur um das Jahr 1800 
herum oder in den klassischen Stilepochen. Un;- 
seren heutigen Yerhaltnissen sehr ahnlich, war die

damalige verarmte Zeit — um 1.800 — gezwungen. 
sich beim Bau von Móbeln und Gebrauchsgegen- 
standen der schlichtesten Form zu bedienen. Inso- 
fern liegt hier auch ein Vergleich mit unserer heu
tigen Raumgestaltung sehr nahe. Auch heute ge- 
bietet unsere sehr darniederliegende Wirtschafts- 
lage die Riickkehr zur Einfachheit im kiinstlerischen 
Gestalten. In Bezug auf die Bautechnik sind wir 
der damaligen Zeit natiirlich iiber, wir haben auBer 
der rein formalen ZweckmaBigkeit noch einen 
weiteren wichtigen Faktor, d ie  G e s u n d h e i t  zu 
pflegen und, von diesem Grundsatze ausgehend, 
vor allem fiir die Wohnraume reichlich Licht, Luft 
und Sonme zu schaffen.

Bedauerlicherweise haben sich diese Bestre- 
bungen bis jetzt fast immer nur in den anspruchsi- 
volłeren Ausstattungen durchsetzen konnen. Ob- 
schon wir heute auf dem Gebiete der Gebrauchs- 
mobel iiber eine groBe Zahl wirklich mustergiiltig 
geformter Stiicke verfiigen, ist es im allgemeinen 
doch schwer die Móbelindustrie, der ja die Ver- 
sorgung der breiten Masse obliegt, mach der neuen 
Richtung hin zu beeinflussen. Es ist immer wieder 
festzustellen, wie viel Mobelfabrikanten es noch 
gibt, die gerade bei der Serienfabrikation nicht auf 
die Konzession an den Kaufer, in Gestalt von auf̂ - 
geklebten Schnitzereien und Intarsien verzichte:n 
zu konnen glauben. Selbstverstandlich und erfreu- 
licherweise gibt es auch zahlreiche andere Firmen, 
die erkennen lassen, wie weit sich schon die klare 
baukunstlerische Idee vom auBeren Baukorper auf 
das raumkiinstlerische Gestaltungsgebiet und die 
Mobelgestaltung iibertragen hat.

GroBe Pionierarbeitt in diesem Sinne haben 
die Ausstellungen des Deutschen Werkbundes und 
die „Deutschen W erkstatten“ geleistet. Hier zeigen 
sich bereits unverken:nbare Erfolge dieser Bestre- 
bungen, die seit vielen Jahren schon darauf aus- 
gingen, eine vorbildliche Arbeit in kulturellem 
Sinne zu leisten. Besonders die Deutschen. 
W erkstatten pflegen den Bau schlichter und 
schoner Mobel und Gebrauchsgegenstande, welche 
geeignet sind, auch einem verwóhnten Geschmack 
Rechnung zu tragen und dem burgerlichen Heim 
wieder eine klare und gediegene Pragung zu geben. 
Entgegen diesen sehr beachtungswerten gibt es 
leider auch heute noch immer groBe und gut be- 
schaftigte Móbelfabriken, die dieser Bewegung 
wenig Interesse entgegenbringen. Gerade daher 
ware es besonders wiinschenswert, wenn sich die 
fuhremde Móbelindustrie mehr und mehr bereit 
finden wiirde, sich der Mitarbeit von guten Kunst- 
gewerblern und Innenarchitekten zu bedienen.

Dfe pom m ersdie NobeMndusfrie.
Von Fabrikbesitzer M a

Die Tatsache, daB in Pommern und namentlich 
^  Stettiner W irtschaftsgebiet eine recht ausgedehnte 

Móbelindustrie betrieben wird, ist nicht so allge- 
^ein  bekannt, wie etwa das Vorhandensein der 
SroBen industriellen Werke der I-Iafenstadt Stettin. 
^chtsdestoweniger darf die Bedeutung dieses In- 
Ustriezweiges nicht unterschatzt werden. Wenn in 
^  deutschen Móbelindustrie Werke mit riesigem 

^ktienkapital und vielen tausend Arbeitern iiber-

x K u j a t h ,  Anklam.
haupt fehlen, vielmehr der Mittel- und Kleinbetrieb, 
der aus dem Handwerk hervorgegangen ist und 
auch in seiner. Betriebsweise noch Handwerker- 
traditionen erkennen laBt, vorherrscht, so ist die 
Spezialisierung und Rationalisierung auch in der 
Móbelindustrie durchgefiihrt worden und bei den 
pomerschen Betrieben deutlich wahrnehmbar.

In erster Linie werden hier H e r r e n -  u n d  
S p e i s e z  i m m e r  hergestellt. Besonders in Gollnow
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und Anklam befinden sich Betriebe., die mehrere. 
hundert Arbeiter beschaftigen und die die Rationa- 
lisierung am weitesten durchgefiihrt haben. Mit: 
eigenen Sagewerken und modernsten Maschinen 
ausgeriistet, kommt hauptsachlich das einheimische 
Kiefern- und Eichenholz zur Verarbeitung. Weiter 
sind in der Spezialisierung am weitesten yorge- 
schritten die bekannte Gollnower S t u h l f a b r i k  
und eine Stettiner T i s c h f a b r i k .  Andere bedeu- 
tende Firmen stellen ausschlieBlich S c h l a f z i m -  
m e r  her, dereń Fabrikation vor allem in Ostpom:- 
mern besondere Bedeutung erlangt hat. In der 
Schlafzimmerfabrikation hat in jiingster Zeit inso- 
fern eine Umstellung stattfinden miissen, ais der 
nuodertne Geschmack auf die W irkung furnierter 
Flachen und gemaserter Hólzer W ert zu legen 
begann. Unsere gute solide Eiche muBte zum 
groBen Teil auslandischen Holzern (kanadische 
Birke, kaukasisch NuBbaum, Mahagoni usw.) Platę 
machem, dereń Bearbeitung wiederum Anschaffung 
moderner Poliermaschinen usw. erforderte. — Da- 
neben seien dann noch Spezialbetriebe zum Her- 
stellen von Kiichenmóbeln, Biiromobeln, Uhrge- 
hiiusen usw. zu erwahnen.

Die pommerschen Betriebe arbeiten yorwiegend 
fiir den i n n e r  d e u t s c h e n  B e d a r f .  Export

findet nur in geringem MaBe statt. Im ganzen 
Reiche aber diirfte es nur wenige Gebiete geben, 
in denen nicht in Pommern hergestellte Mobel 
durch Handler dem Privatpublikum zugefiihrt 
werden. Hiinsichtlich der F o r m  d e r  U n t e r -  
n e h m u n g e n  se i erwahnt, daB d ie  b e a eu ten d sten  
Betriebe Einzel-Uinternehmungen darstellen. Da- 
neben findet man aber auch die Zusammen- 
schlieBung mehrerer Handwerker zu Genossen- 
schaften.

Die g e g e n w a r t i g e  L a g e  ist naturgemab 
durch die allgemeine Depression mit charalcterisiert. 
Die Produktion hat hier und da eingeschrankt 
werden miissen, Entlassungen muBten Platz greifen 
usw. Insbesondere hat hierzu die bereits erwahnte 
Umstellung auf die Fabrikation polierter Mobel 
beigetragen, ferner die Tatsache, daB im M o b e l -  
h a n d e l  mehr ais in andern Branchen Teilzah,- 
lungen auf lange Sicht dem Kaufer zugestandeii 
werden miissen, was natiirlich nicht ohne Ruck" 
wirkung auf den Lieferanten bleiben kann, endlich 
auch eine beachtenswerte Zunahme der Einfuhr 
tschechoslowakischer und ungarischer Schlafziminer- 
mobel. Im groBen und ganzen ist jedoch festzu- 
stellen, daB die in Pommern ansassigen Betriebe ais
durchaus lebens-und konkurrenzfahig gelten kónnen.

|iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| 
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W i r t s c h a f t l i c h e  ' i l u c h r i c h t e n
Sdiweden.

Atifóenhandel. N ach dem  B ericht des schw edischcn H an- 
delsm inisterium s be trug  der E  x p o r  t ii b e r  s c h u B im  
A u g u s t  30 Mili. Kr. In  den ersten  ach t M onaten 1.929 
ist die H andelsb ilanz d an k  der g iinstigen  E n tw ick lung  aktiv. 
Im  V ergleich mit dem  A ugust des V orjahres liat die A us
fuhr von N ahrśtoffen , H olzw aren, Zelistoff, P apier, Roh- 
eisen und K ugellager bedeutend  zugenom m en. D ie B u t t e r -  
a u ś f u h r  betrug  2655 to (45 v. H . m ehr ais im  A ugust 
1928), und fiir Januar-A ugust im  ganzen  10238 to. D ie A us
fuhr von S c h w e i n e n  betrug  fiir Januar-A ugust 83 899 to 
(i. V. 3383 to) und von W e i z e n  im A ugust d. J . 2558 to 
(i. V. 933 to). II o 1 z w a r e n w urden 821 370 cbm aus- 
gefiihrt (30 v. H . m elir ais i. V.). D er E x p o rt von Z e l l -  
s t o f f , P a p i e r  und P a  p p e um faBte 241,7 Mili. kg  
(i. V. 213,4 Mili. kg). D ie A usfuhr von R o l i ę i s e n  stieg 
im A ugust auf 7,3 Mili. kg  (i. V. 4,5 Mili. kg). D ie K u g e l -  
l a g e r  - A u s f u h r  im A ugust betrug  3,7 Mili. Kr. (i. V. 
2,9 Mili. Kr.).

Im  A ugust w urden 01,0 Mili. kg  G e t r e i d e  ein- 
tfefiihrt (i. V. 79,3 Mili. kg), ferner K o l o n i a l  ' w a r e n  
fiir 8,9 Mili. kg  (i. V. 14,0 Mili. kg), K a f f e e  0,9 Mili. 
kg  (i. V. 3,8 Mili. kg), R o h z u c k e r  0,5 Mili. kg  
fi. V. 5 Mili. kg), dagegen  R a f f i n a d e  3,9 Mil!, kg  
(i. V. 2,3 Mili. kg). D er Im port von K o h  l e n  b e tru g  
474 800 to (i. V. 431 292 to). Im  groBen ganzen  sind 1929 
die Im portziffern  im V ergleich mit dem  V orjahre gefallen  
und die E xportz iffern  gestiegen , was die iiuBerst giinstige 
E ntw icklung d e r H andelsb ilanz zur Folgę hatte.

Die Staatsbank erhóh te  am  27. Sep tem ber d. J . ihren 
D iskontsatz von 41/2 auf 5 0/0.

Die Staatsbahnen schlossen groBere Lieferungsvertrage 
iiber englische Kohle ab. B ekanntlich  hatte Polen seit dem  
Streik in den  englischen K ohlengruben  durch U nterbieten  
der englischen K ohlenpreise sich ais K ohlenliferant Schw edens 
behaup te t; 1928 g ingen iiber D anzig  nach Schw eden 1,7 
Mili. to polnische Kohle. In  diesem  Ja h re  konnten  ab er die 
polnischen K ohlenexporteure — w egen m angelhafter W ag- 
gongestellung — ihren  vertraglichen Pflichten nicht recht- 
zeitig nachkom m en, es kam  zu unliebsam en A useinander- 
setzungen, und nun vergaben die S taatsbahnen  ihre L ieferung 
an englische Im porteure.

Żur Lage auf dem Londoner Holzmarkt. D ie Londoner 
H olzbórse w ar d iesm al gut besucht und zeigte befriedigende 
Entw icklung. D er V erbrauch m acht gu te  Fortschritte . Die 
N achfrage nach gelóschter W are  halt an. D ie P reise  sind 
^iemlich stabil mit einigen A usnahm en allerdings, wo die 
W rk au fe r w eniger gangbare  A bm essungen abzustoBen ver- 
suchen. Auch 2x4 wird nach den  P re isste igerungen  d e r 
letzten W ochen gelegentlich  zu erm aBigten Preisen angeboten.

D ie F obgeschafte  sind begrenzt, da die E in fuhrhand ler 
ihren B edarf an  F obw are  fiir diese Saison eingedeckt haben. 
Fiir C ifw are besteht dagegen  allgem ein lebhafte Kauflust. In 
^auho lz  und p repared  wood fanden groBe U m satze statt. 
Stugsund 1X9 unsortiert F ichte (planed) w urde angeboten  

17 Lstrs. 15 sh. cif London. Scaffold boards w urde zu 
1(i Lstrs. cif verkauft. D er M arkt fiir F ich te  ist nach wie 
v° r  fest.

Weiterer Alisbaii des Stockholmer Hafens. Z ufolge 
’’Stockholm s D ag b lad “ hat die V erw altung d e s . S tockholm er 
*kitens um d ie  B ereitstellung von M itteln ersucht zur An- 
schaffung von w eiteren 15 K ranen, und zw ar sind davon 
f fiir den Z ollhafen und 5 fiir den  F reihafen  bestim m t. Er- 
° rderlich w aren insgesam t 1 945 000 Kr-

Neue Gotenburgreederei. Z ufolge ,,G. H. & S. T .“ ist 
ln G otenburg eine neue R eederei mit einem M indestkapital 
v° n 150 000 Kr. — eingeteilt in A ktien zu je 100 Kr. — 
^egriindet w orden. Ais G riinder w erden genann t: K apitah 

• lh o rć n , Schiffsm akler T hu re  E ngstróm , K apitan  K urt 
x • Bensow, G roB kaufm ann Olof II. H ansson  und A dvokat

Olsen.
Neue Reedereiaktiengesellschaft in Malino. Z ufolge 

-Vt| 2v- D agb l.“ ist in M almó dieser T ag e  eine neue Ree- 
j,Crciaktiengesellschaft mit einem  A ktienkapita l von 200 000 
^ r:. gegriindet w orden. G riinder sind u. a. die Sim on Ed-
• r<̂ m ak tiebolag , D irek to r G. O. Lange, D irek tor K irlbom 

Malmó und D irek to r G ustaf Borm  in G otenburg.
-nn̂ eue Malmoreederei bestellt Dieselmoforschiff von 

Tonnen in Gotenburg. N ach einer (T T )-M eldung an

,,H andelstidn ingen“ ist d ieser T ag e  in Malmó eine neue R ee 
derei un ter dem  N am en ,,R ederiak tiebo laget A lse“ gegriindct 
worden. Leiter des neuen U nternehm ens, das bei den  Góta- 
verken in G otenburg  ein D ieschnotorschiff von 11 500 To. 
zur L ieferung im F ruh jah r 1931 bestellt hat, ist D irek to r 
G. O. Lange in Malmó'.

Norwegen.
Die norwegische Anleihe in Schweden iiberzeichnet.

N ach einer (T T )-M eldung aus S tockholm  an  „Sydsv. 
D agb l.“ ist die von N orges K om m unalbank am  D onnerstag  
durch Stockholm s In teckn ingsgaran tiak tiebo lag , Sundsvalls 
enskilda bank  und das B ankhaus C. G. Cervin au fgeleg te  
O bligationsanleihe von 10 Mili. schw ed. Kr. bereits am  Vor- 
m ittag  iiberzeichnet w orden. D as A nleihekonsortorium  w ar 
daher in d e r Lage, von seinem  R echte, die A nleihe um  5 Mili. 
Kr. zu erhóhen, G ebrauch zu m achen. Auch d ieser I3etrag 
ist unm ittelbar vollgezeichnet w orden.

Die Bank von Norwegen erhóhte den  D iskontsatz  von 
53/2 auf 0 0/0.

Produktionsregulierung in der nordischen Holzmasse- 
industrie. D ie Leitung des K a r t e l i  s , w elches vor w enigen 
M onaten von den norw egischen, schw edischen und finnlan- 
dischen H o l z m a  s s e p r o d u z e n t e n  gegriindet wurde, 
trat, wie die „I. u. H .-Z tg .“ m eldet, am  10. und 17. S e p 
tem ber zu einer K o n f  e r e n z  i n  O s l o  un ter dem  V orsitz 
des I* iihrers der norw egischen D elegation, des F abrikbesitzers 
A lfred Bom m en zusam m en. E in  BeschluB w urde gefaBt, 
daB im Ja h re  1930 eine s t r e n g e  K o  n t r o l l e  d e r  P r o 
d u k t  i o n in den  drei L andern  eingefiihrt wird, um  die 
P roduktion dem  V erbrauche anzupassen. W ie es heiBt, wird 
das K aętell lcraft seiner dom inierenden  Stellung auf dem  
H olzm assem ark t in d e r L age sein, effektive M aBnahm en zur 
D urchfiihrung zti bringen, um  eine stabile E ntw ick lung  der 
H olzm asseindustrie in d en  d re i L andern  zu gew ahrleisten .

Die Neue Zellulosefabrik in Fredrikshald, die vom 
norw egischen S agem uhlenverband errichtet w urde, hat den 
B etrieb aufgenom m en. E s  soli hauptsachlich  M ateriał zur 
H erstellung  von K unstseide geliefert w erden (Jah resp roduk - 
tion auf 7000 to veranschlagt). — D er Sagem iihlenverband 
berechnet seine m ógliche Jah resp roduk tion  auf rund  25 00(1 
to gebleichten  Sulfit, 30 000 to H olzm asse, 27 000 to P apier.

Borregaard vergibt die Zellulosetransporte wieder an 
norwegische Reedereien. W ie ,,H andelstidn ingen“ m eldet, 
hat d ie  V erw altung d e r A /S. B orregaard  mit den  d re i n o rw e
gischen R eedereien , w elche bereits vor einigen Jah ren  die 
Z ellu losetransporte  der G esellschaft nach A m erika ausfiihrten, 
ein neues A bkom m en getroffen . E s handelt sich hierbei um 
eine E x p o rtm en g e< von rund 35 000 to ;jahrlich.

Geplante Errichlung eines Sfahlschimelzwerks nach der 
Flodinmethode. Z ufolge „G. H . u. S. T .“ soli d ie  E r- 
richtung eines Schm elzw erkes zur H erste llung  von rostfreiem  
Stalli nach d e r schw edischcn F lod inm ethode gep lan t sein. 
In  einer in Oslo am  20. S ep tem ber abgehaltenen  V ersam m - 
lung von In teressen ten  e rk larte  D irek to r G ustaf Cornelius 
\o n  der F lod in jarnaktiebolaget, d er an sta tt des durch K rank- 
heit verhinderten  E rfinders d e r M ethode, Iien n in g  Flodin, 
gekom m en war, daB alle  V oraussetzungen fur d ie E rrich tung  
eines solchen Schm elzw erkes in N orw egen  gegeben  seiem

DSncnark.
Danischer Wirtschaftsbericht. Die E rn te  ist -jetzt fast 

beendet und un ter sehr g iinstigen B edingungen  un ter Dach 
gebrach t w orden. Es ist noch zu friih, irgendeine endgiiltige 
M einung laut w erden zu lassen; ab e r gemaB . einer offiziellen 
Schatzung ist eine gute M ittelernte erzielt w orden. A bgesehen 
davon, daB d ie  H ackfruch tern ten  betn ichtlich  un ter ^Re.o-en- 
m angel gelitten  haben, scheinen Q ualitiit und G ew icht ^der 
anderen  Feldfriichte sehr befriedigend, dank  dem  verhaltnis- 
maBig langsam en R eifen und dem  idealen  H erbstw ette r.

Am 20. A ugust nahm  d ie  neue A bteilung fiir T erm in- 
geschafte  der K openhagener F ondsbórse ihre T atigkeit auf 
B isher muBten a lle  offiziellen G eschafte an  der Bórse auf 
K assabasis getiitigt w erden, und es w ar keine offi- 
zielle N otierung  fiir spatere  L ieferung zuliissig. D urch die 
N euerung ist d e r V ersuch gem acht w orden, eine E inrichtung 
zu scliaffen, die die N otierung von L ieferungsgeschaften  er- 
móglicht  ̂ (m onatliche F estsetzung). G eschafte d ieser Art 
konnen in  Schuldverschreibungen im G esam tbetrage  von 
m indestens 10 Mili. Kr. und in A ktien von G esellschaften
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mit einem  A ktienkapital von m indestens G Mili. Kr. ab- 
geschlossen w erden. B ankaktien  sind ausgeschlossen. Die 
M akler haben sich fiir d iese A ngelegenheit, dereń  B edeutung 
abzuw arten  sein wird, nicht sehr begeis tert gezeigt.

D er D irektorenausschuB  von B urm eister & W ain Ltd.. 
M aschinen- und Schiffbau, K openhagen, hat angekiindigt. 
daB m an es info lge d e r groB en A nzahl in A rbeit befind- 
licher Auftriige, die die G esellschaft hauptsachlich von alten 
K unden erhalten  hat, und w egen der auffalenden E ntw icklung 
der G eschaftstatigkeit d e r G esellschaft fur ra tsam  befunden 
habe, die V ergróB erung des B etriebskapitals der G esellschaft 
zu beschleunigen, die ja  bereits auf den  vorhergehenden  Ge- 
neralversam m lung erórtert w orden sei. Zum  Zw eck d ieser 
E rw eite rung  des K apitals hat der AusschuB beschlossen, 
von der B evollm achtigung G ebrauch zu machen, die ihm  auf 
d er G eneralversam m lung d e r G esellschaft am  23. N ovem ber 
vorigen Jah res  gegeben  wurde, um  das A ktienkapital d e r 
G esellschaft um 5 Mili. Kr. auf 35 Mili. Kr. zu erhohen. 
D ie H erausgabe  erfo lg t durch  P rivatbanken  und durch  die 
F irm a R. H enriques jr . in K openhagen  im Laufe d ieser 
W oche. D ie neuen A ktien w erden zu 105 o/o an  alte A ktionare 
herausgegeben , die berech tig t sind, 100 Kr. neue Aktien 
fiir je  600 Kr. alte A ktien zu kaufen. D ie gegenw artige  
N otierung  schw ankt um 125 o/o herum . D ie A nkiindigung 
der H erausgabe w urde in der danischen F inanzpresse wohl- 
wollend aufgenom m en.

D ie Zahlen des A uBenhandels fiir Juli zeigen einen 
ExportuiberschuB von 1 Mili. Kr. . W ahrend  d e r ersten 
7 M onate d. Js . w ar d ie  E infuhr et was kleiner und d ie  A us
fuhr etw as gróBer ais , zur selben Zeit des vergangenen  
Jah res. D as E rgebn is ist derart, daB das M ehr d e r E in fuhr 
gegenuber d e r A usfuhr eine A bnahm e von 70 auf 34 Mili. 
Kr. zeigt. E s folgen die letzten  Z ahlen; verglichen mit denen 
des V orjahres:
(M illionen K ronen)

Einfuhr- 
Einfuhr Ausfuhr iiberschufi

Juli 1929 143 144 - 1
Juli 1928 143 131 11

Januar-Juli 1929 994 960 34
Januar-Juli 1928 1002 932 70

D ie A bnahm e des E infuhriiberschusses kann  h au p t
sachlich der Preisentw icklung zugeschrieben w erden, die 
sich fo lgenderm aB en gestalte t ha t:

(1913:100)
August 1928 August 1929

Einfuhrwaren 148 147 
Ausfuhrwaren 144 154 
Inlandswaren 164 153 
Gesamtindex 154 150

E s ist zu bem erken, daB die P reise  fiir ausgefiih rte  
W aren  je tz t relativ  hoher, sind ais fiir e ingefiihrte W aren, 
d ie um gekeh rte  L age  des V orjahres.

D ie L age der Industrie  hat sich w eiter gebessert. Die 
A rbeitslosenziffern  be tragen  je tz t ungefahr 26 000 im Ver- 
gleich zu rund 36 000 zur selben Zeit des vergangenen  Jah res .

D er A ktienm ark t ist w ahrend der le tz ten  Zeit ziemlich 
ruhig gew esen, w ahrend der P fandbriefm ark t neuerdings 
eine etw as reg ere  T atigkeit aufw eist, obgleich die G eldaus- 
sichten in L ondon noch keine endgiiltige B esserung erfahren  
haben.

Diskonterhohung. D ie N ationalbank  erhohte vom 27. 9. 
ab den D iskontsatz  von 5 auf 51/2%-

Danemark will die Einfuhr gebrauchter Automobile ver- 
bieten. W ie „G . H . u. S. T .“ aus K openhagen  erfahrt, hat 
sich die clanische A utom obilindustrie an d ie R eg ierung  mit der 
d ringenden  B itte gew andt, die E infuhr gebrauch ter A utom o
bile, d ie  gerad e  w ahrend d e r letzten  Zeit groB eren U m fang 
angenom m en hat — besonders am erikan ische und englische 
W agen  — Zu verbieten.

Lettland.
AuBenhandel. Im  ersten  H alb jah r 1929 betrug  der 

W ert der E i n f u h r  175,2 Mili. Lat (130,0 Mili. Lat), d e r 
W ert der A u s f u h r  100,2 Mili. Lat (120,3 Mili. Lat), 
E infuhr iiber schuB 75,0 Mili. Lat (9,7 Mili. Lat). W ie durch 
V ergleich mit den fiir das erste H alb jah r 1928 —- in K lam- 
m ern  — angegebenen  Zahlen  ersichtlich ist, stieg die E in 
fuhr um 45,2 Mili. Lat, w ahrend d ie  A usfuhr um  20,1. Mili. 
Lat zuriickging. D ieses ungiinstige E rgebn is ist zum  Teil 
auf die M iBernte des vorigen Jah res , die eine auB erordent- 
liche S teigerung  d e r L ebensm itteleinfuhr zur F olgę hatte , zu- 
riickzufiihren, w ahrend andererse its  das U nterb leiben  der

F lachsausfuhr (Z uriickhaltung der n iedrigen P reise  wegen) 
den R iickgang der A usfuhr zur F o lgę  hatte, obw ohl die Aus
fuhr von F ab rika ten  um  ‘rund 10 Mili. L at stieg.

Vom Flachsmarkt. D ie M onopolverw altung hat jetzt 
den groB eren T eil ih rer n iedrigeren  M arken verkauft, sie hat 
nur noch 2—3000 to F lachs auf L ager. D ie offizielle N otie
rung fiir livlandische R isten  ist 67,10/— bis 68 —/ — Pfd; 
Sterl. D er n e u e  F l a c h s  wird bereits bearbeite t, er soli 
von sehr g u te r Qualitiit sein.

Interesse des Auslandes fur den Bau der Kraftstation 
Dahlen. Fiir den Bau d e r elektrischen K raftstation  in Dahlen 
m acht sich im A uslande ein steigendes In teresse b e m e r k b a r .  
Im  Finanzm inisterium  sind diesbeziigliche P ro jek te  seitens 
deu tscher und am erikan ischer F irm en eingegangen. Sie w er
den zurzeit einer Priifung unterzogen.

Statuteniinderung. D er F inanzm inister hat eine Aentle- 
rung der S tatu ten  der „ E rs te  R ussische Superphosphat- 
fabrik  in M iihlgraben bei R ig a“ bestatig t. D erselben zufolge 
w ird der F irm ennam e kiinftig  lauten: „S uperphosphatfabrik
in M iihlgraben bei R ig a“ und das A ktienkapital 750 000 Lat 
(geteilt in 5000 A ktien zu je  150 Lat) betragen.

Die „Linu Zentrale“ wird liquidiert, die Biicher sind 
noch nicht abgeschlossen, dah er kann  die H ohe der V erluste  
nicht festgestellt w erden.

D er V ersuch eine neue A ktiengesellschaft ,,L a tv ija s  
Linu Ze'ntrale“ zu griinden scheiterte, da vom nótigen A ktien- 
kap ita l von 100 000 Lat bloB 15 000 Lat gezeichnet w u r d e n -

Buchbesprechung. L e t t l a n d s  E  x p o r t u n d  _E x - 
p o r t f i  r m e n  v o n E. T a  u b e (R edakteur der „R igaei 
W irtschaftsze itung“ ) R iga 1929. -— D ieses W erk, das s o w o h  
den landw irtschaftlichen wie industriellen  E xpo rt L ettland?  
umfaBt, g ibt eine U ebersicht iiber die von der R egierung 
L ettlands getroffenen  M aBnahm en zur Forderung  des E xports, 
stellt die E ntw ick lung  des E xpo rts  auch nach W arengruppen 
d a r und geh t dann  zur Schilderung d e r A usfuhr d e r e in
zelnen E rzeugn isse  d e r L andw irtschaft und Industrie  iiber. 
w obei auch die w ichtigsten in F rag e  kom m enden F irm en gc- 
nannt w erden. E in  S achreg ister erleichtert das Auffinden 
der ^ew unsch ten  W aren  und Firm en.

D ie A rbeit g riindet sich auf am tliches M ateriał und 
M itteilungen der w irtschaftlichen O rganisationen L ettlands- 
E in V orw ort des Syndikus des L itauer B orsenkom itees und 
L and tagsabgeo rdne te r J . H ahn  weist auf den Zw eck und die 
B edeutung d ieser w ertvollen A rbeit hin.

istland.
Der Handelsvertrag zwischen Finnland und Estland sol) 

revidiert werden. Seit Jah ren  verlangen die I n d u s t r i e l l e n  
Finnlands eine A banclerung des fiir sie ungiinstigen  Ver- 
trages. N un sollen von beiden Seiten D eleg ierte  e r n a n n  
w erden, d ie  priifen sollen, w ie weit d ie W iinsche der In ' 
dustrie  F innlands bferiicksichtigt w erden kónnen.

Diskonterhohung. D ie ,,E  e s t i - B a  n .k “ erhohte ain 
1. O k tober den  D iskontsatz  auf 8o/0 (D reim onatsw echsel), 
d er K on tokorren tsatz  wurcle auf 91/2% festgesetzt. D ie Dis- 
kon terhóhung  ist eine F o lgę  der G eldverteuerung  auf dem 
in ternationalen  G eldm arkt. D ie P rivatbanken  d iirften  dem 
Beispiel d e r S taatsbank  folgen.

Butterausfuhr im August 1929. D ie B utterausfuhr ist 
im  A ugust d. J . im V ergleich mit dem  Y orjah r gróBer1. 
D ie A usfuhrkontrollstation  fiir M ilchprodukte hat im Augus 
dieses Jah re s  d u rch g eseh en : „

38 304 FaB od er 1 947 343,2 kg* N etto , A ugust I9a» 
29 943 FaB.

Von der im  A ugust d. J. ausgefiihrten  B utter g ing nacn 
Deutschland 17,824 FaB oder 905 748,5 kg 
England 20,467 „ „ 1040 962,3 „
Finnland 3 „ „ 152,4 „ 
Afrika - 10 „ „ 480,0 „

Eierausfuhr im August 1929. Von der K ontrolle der 
E ierausfuhr w urden durchgesehen  und im A ugust d. J- 
A usfuhr fiir tauglich befunden: insgesam t 3 888 200 StiicK- 
Von dieser A nzahl g ingen  nach:

D eutschland 3 726 000 Stiick,
E ng land  - 162 000 Stiick.

Im  A ugust des vorigen Jah res  w urden 3 036 600 Stuc 
E ier, im Ja h re  1927 2 456 640 Stiick ausgefiihrt.

Lifauen.
Der AuBenhandel im A u g u s t  d. Js . ist bei einem  Ein 

fuhrw ert von 30,2 Mili. Lit und einem A usfuhrw ert voi
30,8 Mili. Lit mit 0,6 Mili. Lit a k  t i v (gegenuber cin^ ’al 
Passivum  von 3,5 Mili. Lit im  Y ergleichsm onat d. Js . 19-oj-
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Fiir die e r s t e n  a c h t  M o n a  t e d. Js. 'ergibt sich ein 
A k t i v u m von 4,5 Mili. Lit (gegeniiber einem  Passivum  
von 35,2 Mili. Lit in den ersten  ach t M onaten 1928). D ie 
E infuhr betrug  193 Mili. Lit, die A usfuhr' 197,5 Mili. Lit (ge- 
geniiber 195,(5 bzw. 160,4 Mili. Lit).

Der Ruckganj? des Flachsexporfs im  1. H a l b j a h r  
19 2 9 ist bei der a llgem ein  schlechten L age auf dem  inter- 
nationalen F lachsm ark t nicht verw underlich. Im m erhin  fallt 
der hohe P rozen tsa tz  der V erringerung  auf, der gegeniiber 
der V ergleichszeit von 1928 fast 30o/o und gegeniibre  dem  
1- H alb jah r 1927 sogar 62o/o betrag t. D er G esam texport von 
Flachs, W erg  und A bfallen belief sich im 1. H a lb jah r 1929 
auf 6 752,5 to, in den  V ergleichszeiten von 1928 9 591,8 to, 
von 1927 17 639 to, von 1926 15 558,4 to. Auf F l a c h s  
entfallt in d e r B erichtszeit 4 710,4 to i. W. v. 16 768 500 Lit 
(gegeniiber 7 067,8 to i. W. v. 27 105 600 Lit in den ersten  
6 M onaten 1928), auf W e r g  1950,6 to i. W. v. 4 424 600 L;. 
(2 427,4 to i. W. v. 7 050 700 Lit) und auf A b f a 11 e 91,5 to 
i- W. v. 99 600 Lit (96,6 to i. W. v. 160 500 Lit). An^chei-’ 
nend haben auch die  am  15. Jan u a r d. Js . in K raft getrete- 
nen staatlichen K ontrollm aBnahm en, iiber dereń  Zweckm aBig- 
keit in den heim ischen Fachkre isen  allerd ings die M einungen 
verschieden sind, den  rap iden  S turz d e r Flachsausffu.hr 

'n icht aufzuhalten  verm ocht. F iir diefneue A usfuhrsaison 
Hiirften, auf G rund der d iesjah rigen  guten  E rn te  etw a 25 00(1 
to F lachs fiir d ie  A usfuhr zur V erfiigung stehen.

Eierausfuhr. D as H andelsdepartem en t hat A usfiihrungs- 
bestim m ungen zur R egelung  d e r E ierausfuhr erlassen, die, 
nach d e r Rig. R undschau, insbesondere die A nm eldung der 
zu reg istrierenden  E xportfirm en, A rt und A nbringung der 
vorgeschriebenen S ignierungen tisw. behandeln. F ern er sind 
darin nahere  B estim m ungen iiber d ie B eschaffenheit und 
AusmaBe der E ie rk isten  en thalten . Die Sortierung und Ver- 
Packung der E ier muB von eigens dazu bestim m ten K ontroll- 
Pęrsonen beaufsichtig t w erden, d ie  iiber die vorschrifts- 
maBig verpackte  S endung eine B escheinigung ausstellen. 
H iese B escheinigung, die in d e r Zeit vom 1. A pril bis 30. 
^ep tem ber eine G iiltigkeitsdauer von 4 T agen  und in der 
Zeit vom 1. O ktober bis 31. M arz eine solche von 6 T agen 
”a t, bew irkt, daB bcim  D urchgang  der Sendung durch das 
^o llam t eine Revision nicht m ehr erfolgt und Z ollfreiheit 
gew ahrt w ird.

Die Zahl der Wechselproteste im  1. H a l b j a h r  d. Js . 
hat sich gegeniiber d e r V ergleichszeit 1928 m ehr ais v e r -  
. °  p p e 11. W iihrend in d e r 1. H alfte  1927 43 246 W echsel 
lrn B etrage von 17,4 Mili. Lit und im  1. H a lb jah r 1928 40 556 
W echsel in H óhe von 13,6 Mili. Lit zu P ro test gingen, 
Waren es in d e r B erichtszeit 82 285 W echsel iiber eine 
p m in e  von insgesam t 30 Mili. Lit. D er durchschnittliche 
W ert des p ro testierten  W echsels hat sich in der B erich ts
zeit von 334 Lit auf 366 Lit erhóht. ’

Frete Siadł Danzig.
Im Generalhandel im  Ju li d. J . hat, wie die D. N. N. 

jnelden, nach am tlichen A ngaben die  seew artige W arenein- 
J^hr 1564 813 D z., d ie  seew artige W arenausfuhr 6 962 891 

2- umfaBt. Auf d ie  einzelnen W arengruppen  entfielen hier-.
v°n  folgende M engen:

H afen-

Leb ens- und GenuBmittel

e ingang ausgang
in Dz.

108 288: 473 956
227 265 7 092

5 422 649 650
25 312 50 228
27 343 5 759 031.
54 319 18 840

1 102 923 2 666
8 690 941
5 213 466

38 21.

jY .  cne E rzeugnisse , W aren  darai 
und H olzw aren  

T austoffe, keram ische E rzeugnisse  
, lennstoffe usw.
phernische S toffe und E rzeugnisse 
p rzę, M etalle, M etali w aren 
g aPIer, P ap ierw aren  usw.
' Pinnstoffe und W aren  daraus
o f^dung, K nópfe usw .

chieBpulver, E xplosivstoffe  — —
k . H er D anziger G eneralhandel ist im Ju li d. J . in der 
; 1 u h r  um  insgesam t 418 154 Dz. k leiner gew esen ais
• ' orm onat, w iihrend die  A u s f u h r  gegeniiber derjenigen 
tle J ' um  435 Dz. gestiegen  ist. D er R iickgang
v r Ę infuhr beruh t in d e r H aup tsache  auf der um  190 401 Dz. 
„ J ^ in d e r te n  Schrotte infuhr sowie auf d e r um 167 875 Dz. 
^ g e r  gew ordenen  E infuhr k iinstlicher D iingem ittel. In  
jv r A usfuhr ist d ie  Z unahm e des K ohlenexports um  509 262 
Vv-e ' fiir die S teigerung  im Juli d. J . ausschlaggebend ge-

Schiffahrt. I m S e p t e m b e r  liefen ein 534 Schiffe mit 
372114 N rgt. und g ingen aus 528 Schiffe mit 371 780 N rgt. 
Im  V ergleich zum  A ugust ist ein R iickgang d e r Schiffahrt um  
36 Schiffe im E ingang  und 57 Schiffe im  A usgang, zu ver- 
zeichnen.

Die Danziger Aarhus-Oelfabrik (F iliale der A arhus- 
O elfabrik in D anem ark) ist von dcm  hollandischen M argarine- 
konezrn  ,,N. V. M a r g a  r i n e - U n i e “ gekauft w orden. 
D erselbe K onzern  hat bekanntlich  vor einiger Zeit a u th  die 
D anziger „A m ada A.-G. fiir M argarinefab rikation“ erw orben, 
dam it beherrsch t d ie  M a r g a r i n e - U n i e  den  Speise- 
ól-M arkt in D anzig  und Polen.

Konkurse. In  den ersten  9 M onaten d. J . sind beim 
A m tsgericht D anzig  45 K onkurs- und 19 V ergleichs.antrage 
gestellt w orden. In  d e r g leichen Periode 1928 w urden fiir 
K onkurse 31 und V ergleiche 13 Antriige gestellt.

Polen.
Herstellunj? von Automobilkarosserien in Polen. N ach 

den D. N. N. b ring t die „G azeta  H and low a” einen U eber- 
blick iiber den gegenw artigen  S tand dieses P roduktions- 
zw eiges in Polen. D as B latt bem erkt, daB, w ahrend  Spezial- 
karosserien  auf gróB eren polnischen W erken  in seh r gu te r 
Q ualitat hergestellt w erden, die Seriener^eugnisse auf diesem  
G ebiet qualitativ  sehr viel zu w iinschen iibrig lassen und im 
V ergleich zu den  auslandischen E rzeugn issen  sehr teuer sind 
Von gróB eren K arosseriefabriken  bestehen  gegenw artig  in 
Polen vier in W arschau, drei in Posen, eine in Lublin. Zy- 
sam m en mit d e r in D anzig  bestehenden  F abrik  w erden von 
diesen W erken  etw a 120 K arosserien  m onatlich gebaut, hinzu 
kom m en m ehrere  k le inere  Fabriken , die etw a 80 Stiick im 
M onat liefern. D ie Tschechisch-M ahrische-K olben D anek A.-G. 
in K rakau  beabsichtig t, auf ih ren  W erken  in O swiencim  in 
d er ersten  Zeit einige H undert K arosserien  im  Ja h re  fiir die 
Personenw agen  ,,P rag a“ zu bauen. Von d e r Lubliner Firm a 
,,P lagę  i L askiew icz“ w erden K arosserien  fiir die Buick- 
W agen hergestellt.

D ie G enerald irektion  d e r  in Polen zu errichtenden 
A utom obilw erke d e r F o r d "  M o t o r  Co .  hat einer M eldung 
der „A jencja W schodnia11 zufolge Ingenieur F iirst M. Swia- 
topolk-M irski, friiher L eiter der A utom obilabteilung bei der 
A.-G. ,,E lib o r“ , ubernom m en.

Im  AnschluB h ieran  sei darau f hingew iesen, daB die 
W arschauer „R zeczpospolita  “ behaupte t, die V erhandlun- 
gen mit F o r d  w egen E rrich tung  einer A utom obilfabrik in  
G d i n g e n seien nun zum AbschluB gekom m en.

Automobilimport aus Deutschland. In den  ersten  acht 
M onaten des laufenden Jah res  w urden nach Polen fo lgende 
E rzeugnisse  d e r deu tschen  A utom obilindustrie e ingefiihrt: 
L astk raftw agen  fiir 2 310 000 Zloty, P ersonenw agen  und Auto- 
busse fiir 1 760 000 Zloty, A utom obiłteile fiir 2 180 000 Zltoy. 
D ie G esam teinfuhr d e r genannten  E rzeugnisse nach Polen 
stellte sich im Januar/A ugust d. J . auf 4 183 000 Z loty bei 
L astkraftw agen , auf 17 580 000 Zloty bei P ersonenw agen  und 
A utobusscn, auf 28 353 000 Zl. bei A utom obilteilen.

Das deutsch-polnisćhe Holzprovisorium ist am  1. O k
tober n i c li t g e k ii n d  i g  t w orden, es lauft somit auf 
ein Jah r, bis zum 1. D ezem ber 1930, w eiter.

Aufhebung von Ausfuhrzollen. Mit W irkung vom  1. 
O ktober d, J . w erden au fgehoben :

a) d e r A usfuhr zoil f ii r r o l i e  H a u t e  je d e r  Art,
b) d e r A usfuhrzoll fiir K 1 e i e u n d  O e l k u c h e n ,  

nur vom 1. D ezem ber bis 1. Jun i wird ein A usfuhrzoll von 
R oggen- und W eizenkleie im  B etrage  von 5 Z loty und von 
Leinen- und R apsolkuchen (m it iiber 2 o/0 F ettgeha lt) im B e
trage  von 10 Zloty je  Dz. erhoben.

Ein Ausfuhrzoll von 6 Zloty je  D z. w ird mit dem  1. 
O ktober d. J . fu r rohe, gem ahlene und ungem ahlene 
K n o c h e n  festgesetzt.

Bau des Exportschlachthofes in Gdingen. An dem
B aupro jek t eines groBen E xportsch lach thofes in G dingen 
ist angeblich  auslandisches K apitał in teressiert. G egenw artig  
ist bereits eine G esellschaft zur U ntersuchung  der F inanzie- 
rungsfrage  gebildet w orden, die sich mit d en  in teressierten  
A uslandsgruppen in V erbindung setzen soli, um  g re ifbare  
G rundlagen fur die F inanzierung zu schaffen. B eteiligt an 
d ieser G esellschaft sind der polnische B aconverband, das pol- 
n ische S chw eineexportsyndikat und der M agistrat der S tad t 
Gdingen. D as K apitał d e r G esellschaft ist schon gezeichnet 
worden.
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Rufjdand.

D eutschland 
selben Zeit 
Mili. (1.89,0 
A usfuhr mit

Der Aufienhandel iiber die europaischen G renzen hat im 
A u g u s t  d. Js . w ieder ein P a s s i v u m ergeben, nachdem  
d e r  Ju li sow ohl wie der Jun i d. Js . mit einem  Aktivum  abge- 
schlossen hatten . Bei einer A usfuhr von 67,7 Mili. Rbl. 
und einer E in fuh r von 68,4 Mili. Rbl. ste llte  sich das 
Passivum  auf 0,7 Mili .Rbl. (gegenuber einem  solchen von 
32,3 Mili. Rbl. im A ugust d. Vorj.).

F iir die e r s t e n  11 M o n a t e  des lfd. W irtschafts- 
•jahres ist die Bilanz mit 27,4 Mili. Rbl. a  k t i v (g eg en 
uber einem  Passivum  von 178,6 Mili. fiir d ie  gleiche Zeit 
1927/28). D er A usfuhrw ert betrug  in d ieser Zeit 654,2 Mili., 
d e r E in fuh rw ert 626,8 Mili. Rbl. B em erkensw ert ist hierbei 
d ie Z unahm e des E x p o rts  von Industrieartike ln  auf 323 602 000 
Rbl. (gegen  289 651 000 Rbl. in der Y ergleichszeit 1927/28). 
D ie A usfuhr iiber d ie  europaischen G renzen in den ersten
11 M onaten und iiber d ie  a s i a t i s c h e n  G renzen in den 
ersten  10 M onaten 1928/29 belief sich auf zusam m en 769,3 
Mili. Rbl. (gegenuber 693,8 Mili. in den V ergleichszeiten 
1927/28).

U n ter den L ieferan ten  und A bnehm ern RuBlands behielt 
D e u t s c h l a n d  in den  ersten  9 M onaten (1. O ktober 1928 
bis 30. Jun i 1929'' d ie  e rs te  Stelle. A usgefiihrt w urden nach 

W aren i. W. v. 145,7 Mili. (127,6 Mili. in der- 
1927/28), eingefiihrt aus D eutschland fiir 136,2 
Mili.') Rbl. E n g l a n d ,  das in d e r russischen 
122,1 (94,6^ Mili. an  zw eiter Stelle steht, rang iert 

in der E in fuh r mit 29,4 (32,9) Mili. auf dem  dritten  Platz, 
nach den  V e r  e i n i g t e n S t a a t e n  von N ordam erika, 
d ie  fiir 85,4 (108,S'' Mili. lieferten  und fiir 26 (16,5) Mili. 
russlsche W aren  em pfingen. L e 111 a n d  erscheint mit 60,3 
Mili. (68,Ó') in d e r russischen A usfuhr und mit 10,5 (3,5) Mili. 
in d e r russischen E infuhr, F rank re ich  mit 32,6 (31,5) Mili. 
bzw . 22,3 (26,7^ Mili., d ie T schechoslow akei mit 4,9 (3,1.) 
Mili. bzw . 14,6 (12,0) Mili., P o l e n  mit 9,1 (10,7) Mili. 
bzw. 10,2 (5,1) Mili. R bl. „W ie m an sieht, ist d ie  E in fu h r 
aus D eutschland verhaltnism aB ig am  starksten  zuriickgegan- 
gen  (um  52,8 Mili. R bl.), w ahrend d ie  A usfuhr nach 
D eutsch land  in derselben  Zeit um  18,1 Mili. R bl. wuchs.

Das Verbot der russischen Baumwollausfuhr ist lt.
einer soeben in der ,,Sobr. Z ak .“ (N r. 50) veroffentlichten, 
vom 23. Ju li d. Js . da tierten  V erordnung des R ates d e r 
V olkskom m issare der U nion a u f g e h o b e n  w orden.

Der Holzexporthafen von Leningrad soli mit mecha- 
nischen L adevorrich tungen  versehen w erden. D ie H afen- 
verw altung beschloB zu diesem  Z w eck einen i n t e r n a t i o -  
n a l e n  W e t t b e w e r b  auszuschreiben.

Verkehrsstockungen ayf den Eisenbahnen. D er vom
H andelskom m issariat un ternom m ene V ersuch zur Forcierung  
des G etre ideąb transports  ha t zu einer v o l l i g e n  D e s o r -  
g a n i s a t i o n  a u f  d e n  E i s e n b a h n e n  gefiihrt. Infolge 
der stockenden, ja  sogar vielfach ausbleibenclen R ohstoff- 
zufuhr sind d ie  P roduktions- und B auarbeiten  der Sow jet- 
industrie  schw er gefah rde t, w obei auch  d e r A b transport der 
F ertigp roduk tion  mit den gróB ten Schw ierigkeiten  zu kam pfen  
hat. A ber auch d ie  G etre idetranspo rte  verlaufen auf den 
E isenbahnen  durchaus nicht reibungslos, w obei die allge- 
m eine V erw irrung noch w eiter geste igert wird. Inzw ischen 
h a t sich auch die  E rn łih rungslage  in den  G roBstiidten stark  
kom pliz iert und d e r V erlauf d e r G etre idekam pagne ist nicht 
dazu  angetan , eine w esentliche M ilderung der E rniihrungs- 
k rise  herbeizufiihren.

In der Getreidekampagne d. J. hat sich d ie  Sow jetre- 
g ierung  die A ufgabe gestellt, bis zum  1. F eb ru a r 1930 bereits 
d ie jen ige  G etreidem enge bereitzustellen , die friiher im  Laufe 
des ganzen  Jah re s  angesam m elt w urde, und ferner in d iesen 
w enigen M onaten d ie  gesam te  G etreidem enge abzu transpor- 
tieren und eine H ąlb jah resreserve  an  G etreide zu schaffen. 
Z ur D urchfiihrung d ieser ungeheuren  A ufgabe is t d e r An- 
kau fsappara t des S taates und d e r G enossenschaften  keines- 
w egs vorbereitet. D ie M iBstande, die nun seit Ja h re n  in 
je d e r  G etre idekam pagne w iederkehren, sind auch in diesem  
Ja h r , wom oglich in noch starkerem  MaBe ais bisher, zu ver- 
zeichnen. „U nsere  G etreideaufkaufer haben  nichts g e le rn t“ , 
heiBt es in d e r w irtschaftsam tlichen ,,E k. Sh,isn“ , „unsin- 
niges D urcheinander, w ilde K onkurrenz, leichtsinnige H off- 
nungen auf die sogenannte  autom atische G etreidezufubr.. 
m angelhafte  technische V orbereitung  der G etreideabnahm e 
und dergleichen, d ies sind die Zeichen, in denen  die G etre ide
kam pagne  s teh t.“ T atsachlich  fehlt es nahezu an  a llem r an

Geld zur F inanzierung  des G etreideankaufs, an S a c k c n ,  
W aagen , und anderem  m ehr. B esonders deprim ierend w irk t 
in Sow jetkreisen  das V ersagen  der Sow jetlandgiiter und Kol- 
lektivw irtschaften , d ie  bisher nur 30o/o der vertrag lich  ausge- 
m achten  G etreidem engen abgeliefert haben. D a s  V e r s a g e n  
des „sozialistischen S ek to rs“ der L andw irtschaft, auf den  be
reits in d ieser K am pagne so groBe H offnungen  g e s e t z t  
w urden, laBt d ie  Sow jetpresse steigende B esorgnis um das 
Schicksal der G etreidekam pagne auBern.

Politisch steht die G etre idekam pagne in diesem  Jah r 
im  Zeichen einer ungew ohnlichen V erscharfung des groft- 
bauerlichen T erro rs  gegen  die ,,D orfarm ut“ und die Sowjęt- 
funktionare. D er „schw arze  T e rro r"  der G roBbauern 
sta rk er denn je . Allein im G ouvernem ent P o lta w a  (U lcrainc' 
haben sich in den le tz ten  M o n a ten  1.40 M o rd ę  u n d  B rand- 
stiftungen ereignet. B e so n d e rs  grausam  wiiten die B auern  
gegen  die von der S ow jetreg ierung  in jedem  D orf gebildeten 
K om m isśionen zur Fórderung  d e r G etreidebercitstellungen, 
die hauptsachlich  aus der D orfarm ut bestelien. ,,D er Kulak 
(GroBba.uer'1 ist im  A ngriff!“ ; d iese U eberschrift k eh rt i11 
den S ow jetb lattern  nahezu  an  jedem  T ag e  w ieder. A ngc" 
sichts d ieser L ago k iindigt die Sow jetreg ierung  eine Ver- 
scharfung des K am pfes gegen  d ie G roB bauern an. D ie „Dorf- 
offen tlichkeit“ w erde fiir den F eldzug  gegen  den  K ulak mobi- 
lisiert. D ie D orfsow jets sind angew iesen  w orden, „ e r n s t e  
M afinahm en“ zur E rzw ingung  von G etreidelieferungen der 
K ulaken zu ergreifen . D iese scharfen M aBnahm en werden 
zw eifellos e in e  noch s tarkere  E rb itte rung  un ter den B aucru 
h e rv o rru fe n .

Die Kollektivwirtschgften enttauschen. Aus allen Teilen 
der Sow jetunion kom m en im m er neue M eldungen iiber d a ?  
V ersagen  d e r K ollektivw irtschaften bei d e r G e t r e i d e a b -  
lieferung sow ie iiber die von den K ollektivw irtschaften  bc- 
triebene G etreidespekulation . Im  K uban-G ebiet (N ordkauka- 
sus) w urden w eitere d re i K ollektivw irtschaften aufgelóst. Alle 
d re i K ollektivw irtschaften  schulden dem  S taat sehr g ro B e  
B etrage . D ie Leitungen von 15 K ollektivw irtschaften werden 
vor G ericht gestellt. Auch in d e r Sow jetukraine sind m e h r e r e  
K ollektivw irtschaften  aufgelóst w orden; zahlreicbe L eiter der 
K ollektivw irtschaften  sind ebenfalls zur strafrechtlichen Ver- 
an tw ortung  gezogen  vvorden. ^

Die Schichauwerft soli 6 Fischdampfer fiir Sowjet- 
ruBIand bauen. E s w urde ein V orvertrag  iiber den  Bau v°n
6 H ochseefischdam pfern  abgescldossen. D ie B aukosten  be- 
tragen  3,7 Mili: M ark, zahlbar in R aten  im Laufe vor) 
21/2 Jah ren . D ie L ieferung  soli in 7 M onaten erfolgen.

E in  ahnlicher A uftrag  w urde an  die N o r d s e e w e r k e  
A.-G. in E m den  vergeben.

vvr* "Tłwsywaiw
In  diesem  Z usam m enhang sei erw ahnt, daB an einen 

A u s b a u  der k leinen W erft de r Schichauw erke i n  R i g a 
n i c h t  g e d a c h t  w ivr d ;  diese W erft, d ie 35—40 Mann 
beschaftig t, a rbe ite t im iibrigen durchaus rentabel.

Der russische Eisbrecher „Krassin“ h a t im  V o rjah rc  
dem  H am burg-S ud-D am pfer ,,M onte C ervantes“ auf J 0'1 
N o rd la n d re ise  H ilfe aus Seenot geleistet und d a fiir  eine Ent- 
schadigung von nicht w eniger ais D/o Mili. M ark ver- 
langt. D ie w egen H erabsetzung  d e r Sum m ę in H am burg  g c' 
fiihrten Y erhandlungen  haben ein E rgebn is nicht g e h ab t.

Kursnotierungen der Finlands-BanK.
FinnlSndische Mark. Verkauter.

2. Okt. 3. Okt. 4. Okt. 5. Okt.
N e w - Y o r k .................................  39,70 39,70 89,70 39,70
London .....................................  193.30 193,20 193,35 193,30
S to c k h o lm .................................  1067,75 1067.25 1067,25 1067,00
B e r l i n ..........................................  949,00 948,50 948,50 948,50
P a r i s ..............................................  156,50 156,50 156,50 156,50
Brttssel . . . . .  555,00 555,00 555,00 555,00
A m s te rd a m ................................. 1598,00 1597,00 1598,50 1598,00
B a se l..............................................  768,00 768,00 768,50 768,00
O s l o ..............................................  1062,50 1062,50 1062,50 1062,00
K o p en h ag en ................................  1062,50 1062,50 1062,50 1062,00
P r a g ..............................................  118,00 118,00 118,00 118,00
Rom ..........................................  208,50 208,50 208,50 208,50
R e v a l ..........................................  1063.00 1063,00 1063,00 1063,00
Riga .....................................  767,00 767,00 767,00 767,00
M adrid ......................................592,00 592,00 592.00 592,00
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n n n l a t M i
Die gegenwiirtige Wirtschaftslage in Finnland. LJebcr 

die E ntw icklung der w irtschaftlichen L age F innlands w ahrend 
der letzten  Zeit finden w ir in ,,B órsen“ eine Iv. E . D . ge- 
zeichnete D arstellung, die wir nachstehend ungekiirzt in 
deutscher U ebersetzung  w iedergeben.

„H elsingfors, M itte Septem ber. D er G e  ld  m a r l e  t 
I'innlands, der sonst w ahrend d e r H erbstm onate seinen 
diissigsten S tand zu haben pflegte, ist nach wie vor auBerst 
angespannt und zeigt uberhaupt kein A nzeichen der Besse- 
rung. Ja , m an kann  sogar annehm en, daB d ie letzte Ver- 
scharfung d e r L age erst noch bevorsteht. B egreiflicherw eise 
bereitet der d au e rn d e  M angel an  verfiigbarem  K apitał dem  
L rw erbsleben  d ie  gróB ten Schw ierigkeiten. F iir groBe wie 
kleine U nternehm en ist die B eschaffung von B argeld  gleich 
schwer, und in d e r M aschinerie des W irtschaftsgetriebes 
rnerkt m an iiberall das feh lende Oel.

U m  den augenblicklichen Schw ierigkeiten begegnen  oder 
sie w enigstens lindern zu kónnen, bem iiht sich seit langer 
Zeit eine g anze  A nzahl óffentlicher und privater Institute, 
^b ligationsan leihen  zu annehm bkren B edingungen vom Aus- 
lande zu bekom m en. M an hat seine A ufm erksam keit zu 
nachst auf d ie  Verein. S taaten  gelenkt, die in den  letzten  
Jahren  bedeutende finnlandische A nleihen aufgenom m en und 
nach und nach die R olle ais H aup tge ldgeber F innlands iiber- 
nomm en haben. D ie plótzlich auf dcm  am erikanischen An- 
lęihem arkt entstandenen  Schw ierigkeiten  un terbrachen  jedoch 
die V erhandlungen  und .bew irk ten , daB m an gezw ungen war. 
bessere Zeiten abzuw arten  oder seine Fiihler nach anderen 
M arkten auszustrecken. B eispielsw eise verfiigen sow ohl die 
Jndustriehypotheksbanken, w elche A nleihen gegen  Sicher- 
heit in Industriean lagen  gew ahrt, ais auch „F in lands Hy- 
Potheksf o ren ing" iiber eine giiltige S taa tsgaran tie  iiber 400 
Mili. Fm k., oline daB d ie  A nleihen zustande gekom m en 
'varen. N icht nur d ie  G em einde H elsingfors S tadt, die eben- 
'alls seit N eu jah r eine O bligationsanleihe iiber 80 Mili. D ollar 
‘̂ fg en o m m en  haben sollte, sondern  auch „A ndelskasses 
C entralk red itanstalt“ , die zur Zeit der D iskonterhohung in 
New-York beinahe eine A nleihe iiber 12 Mili. D ollar k la r  
hatte, sahen sich genótigt, d ie  schw ebenden V erhandlungen 
abzubrechen und dereń  F ortse tzung  bis auf w eiteres zu ver- 
sęhieben. -— D agegen  haben  Abo und W iborg kiirzlich aus- 
andische A nleihen aufgenom m en, und T am m erfors S tad t 

'jat soeben in London eine Gi/aprozcntige O bligationsanleihe 
durchbekom m en, und zw ar zu einem  E m issionskurs, der 
*napp 8 P rozen t effektive R en te  gew ahrt. D iese ist im 
^ugenblick  ais angem essen  anzusehen, um so m ehr ais die 
AnleUie ohne S taa tsgaran tie  bew illigt w orden war. — Auch 
dem groBen W arenhaus von H elsingfors, A /B Stockm ann, 
das gegenw artig  im B egriff steht, einen eigenen groBen „Ge- 
Sch;iftspalast“ zu errichten, ist es geg liick t,. durch Stock- 
holms E nsk ilda B ank eine A nleihe von 25 Mili. Fm k. zu er- 
Jalten und zw ar in G estalt von „partic ipating  deb en tu res“
, h. eine A nleihe mit yeranderlicher R ente, berechnet nach
A?.r jew eiligen D m d e n d e  der G esellschaft (die neuzeitliche
Jf&chung ' ' "
V°rbilde).
J isch u n g  von A ktie und O bligation nach dem  K reugerschen

W ie verlautet, wird F in lands B ank in der nachsten  Zeit 
7-u einer w eiteren E r h ó h u r i g  d e s  D i s k o n t s  schreiten, 
^ iie  MaBnalime, d ie  wohl kaum  gróB ere p rak tische Bedeu- 
Ung crląngen wird, denn  d ie  K red itgew ahrung  ist schon 

d erartig  beschrankt, daB es selbst gegen  vielfache 
lc-herheit iiuBerst schw ierig ist, bei den Ba.nken B arkapital 

.^‘^utreiben. K redite, d ie  schlieBlich bew illigt w erden, be- 
^lngcn bei den  B anken 11 bis 12 P rozen t und un te r Pri- 

soli eine V erzinsung von 15 P rozent durchaus nicht 
s d reiste F o rderung  betrach te t w erden. 

s . D ie Stellung von F i n l a n d s  B a n k  ist ununterbrochen  
k 11 angespann t. D ie  V a j  u t a r e s;e r  v e n , w elche im 
j,.<lriuar 1928 — ais der R iickgang  einsetzte — 1245 Mili- 
go? • erreichten, w aren bis M itte S ep tem ber vor. Js. auf 

Mili. zuriickgegangen  und belaufen sich je tz t auf nur 
, cli 546 Mili. 'D ie R e d i s k o n t i e r u n g e n  der Privat- 
1907 en bei d e r S taa tsbank  beliefen sich M itte Septem ber 
y  . aut 27, zur selben Zc.it 1928 auf 456 und zum  gleichen 
i j^ P u n k t  ds. Js. auf 651 Mili. Fm k. D iese Z ahlen sprechen 

deutliche S prache  iiber die gegenw artigen  Schw ierig- 
Llten. i

p-. " ^ i e  geste igerte  T atigkeit der R ussen a,uf dem  euro- 
di *SC ■ 1 H o l z m a r k t  wird aller W ahrscheinlichkeit nach 

( linnische S agew erksindustrie  zw ingen, na,ciulem sie dic

A usfuhr in diesem  Ja h re  bereits um  etw a 150 000 S tandards 
verringern  inuBte,- eine w eitere E inschrankung  d e r Siige- 
produktion in diesem  W inter um  ru n d  200 000 S tandards 
vorzunehm en. D as w iirde angesichts d e r gegenw artigen  
H olzpreise  ebensoviel bedeuten  wie ein M indereinkom m en um  
iiber 400 Mili. Fm k. w ahrend des nachsten  Som m ers. Schlim- 
m er ab e r noch ist, daB d e ra rtig  um fangreiche P roduktions- 
einschrankungen d as  G espenst d e r A rbeitslosigkeit zw angs- 
laufig zitieren wiirde, von dem  F innland  bis je tz t gliicklicher- 
weise so ziem lich frei geb lieben  ist.

E in  Lichtblick in d ieser etw as d iisteren  Zukunfts- 
perspek tive ist andererse its  d ie bessere K onjunktur auf dem  
Z e 11 u 1 o s e - H o l z m a s s e -  u n d  P a p i e r m a r k t ,  
wo d ie  V erhaltn isse je tz t w esentlich freundlicher aussehen  
ais im vorigen Jah re . Von d e r Z ellu loseproduktion des kom - 
m enden Jah re s  ist iiber die H alfte  bereits zu angem essenen  
P reisen  un tergebrach t, und durch die im vorigen Ja h r  ein- 
geleitete Z usam m enarbeit zw ischen den norw egischen, schwe- 
dischen und finnlandischen H olzm assefabrikan ten  ist schon 
erreicht w orden, die P reise zu stabilisieren, so daB m an d e r 
Zukunft mit R uhe und V ertrauen  en tgegensehen  kann. A uch 
d e r Z eitungspap ierm ark t des nachsten  Jah re s  scheint sich 
befriedigend zu entw ickeln mit w esentlich hóheren  Preisen  
ais im  vorigen Ja h re  zu d ieser Zeit.

W enn auch die A usfuhr d ieser P roduk te  vielleicht in 
bezug auf M enge keine w esentliche S teigerung  aufw eisen 
wird, so ist es doch w ahrscheinlich, daB d ie  hóheren  P reise  
fiir d iese W aren  irgendw ie  den  W ertriickgang  d e r Sagew erks- 
p rodukte, mit dem  m an zw eifellos im nachsten  Ja h re  wird 
rechnen miissen, aufw iegen  w erden.

D ie B u t t e r a u s f u h r ,  w elche verglichen mit dem  
vorigen Ja h re  eine erhebliche S teigerung  erkennen  laBt, wird 
sicherlich w eiterhin nach M óglichkeit gefó rdert w erden. D as 
Ile rb ste rg eb n is  d ieses Jah res , das allem  A nscheine nach z iem 
lich giinstig  ausfallen  wird, kann  ebenfalls ais w ichtiger 
F ak to r in d ie  R echnung gestellt w erden. E ine eigentliche oder 
g a r bald ige A ufhellung d e r gesam ten  W irtschaftslage ist 
jedoch im  A ugenblick unm óglich zu erkennen, denn  dazu 
sind d e r W olken zu viele.

Von den diesjahrigen Holzauktionen. *) O bgleich die 
H olzyerkaufe in d iesem  Ja h r  in B ezug auf die M enge b e 
friedigend w aren, w ar d ie G eschaftslage doch hauptsachlich 
durch einen R iickgang  der P roduktion  gekennzeichnet. Im  
letzten  W inter w ar d e r A btrieb von H olz um  rund 100 Millio- 
nen KubikfuB zuriickgegangen, das bedeu te t eine um  etw a 
400 000 S tandard  verm inderte  P roduktion , wovon etw a 
300 000 auf d ie  Saison 1930 entfallen w erden.

D ieser erhebliche R iickgang  der P roduktion  w ird na- 
tiirlich den  Preis des R ohm aterials beeinflussen. Bei den  
staatlichen H olzauktionen  w ar eine P re issenkung zu be- 
m erken, dic zur Zeit anhalt. E s  scheint, ais ob d ie  Zuriick- 
haltung d e r Kiiufer sogar gróBcr ist ais im  vergangenen  
Jah r. Z ur Zeit sind d ie A uktionen auch schon in U leaborg  
im G ange, auf denen  d ie  R eg ierung  H olz in den  allernórd- 
lichsten G ebieten F innlands und in O sterbo tten  zum 
V erkauf stellt. In diesem  Ja h r  w erden 337 457 S tam m e 
auf dem  Stoclc und 440 395 S tam m e L ieferholz aus 
den yerschiedenen W aldungen  des N ordens zur A uktion gc- 
bracht. In  O strerbo tten  w erden 592 213 S tam m e auf dem  
Stock und 420 209 S tam m e L ieferholz angeboten . Insge- 
sam t sind m ehrere  T ausend  B irkenstam m e, Papierholz und 
S tiitzen ausgezeichnet.

Am ersten  T a g e  der A uktionen w urden H ólzer von allen  
nórdlichen G ebieten F inn lands und einigen T eilen  O ster- 
bottens verkauft. F iir H olz von den N ordgeb ie ten  w urden 
A ngebote fiir 284 526 Stam m e lebender B aum e gem acht. D as 
hóchste A ngebot w ar 27 M ark und das n ied rigste  5 :  50 
w ogegen d ie en tsprechenden  A ngebote des le tz ten  Jah res 
52 : 25 und 10 M ark w aren. Auf sam tliche L ieferhól/.er 
w urden A ngebote gem acht, sie schw ankten  zw ischen 3 : 50 
und 3 : 85 je  KubikfuB (im letzten  J a h r  3 : 65—5 ': 50). 
F iir 163 078 S tam m e lebender B aum e in den  G ebieten  O ster- 
bottens w aren A ngebote zu verzeichnen, die zw ischen 27 : 95 
und 5 : 25 schw ankten, und es w urden  fiir 139 345 S tam m e 
L ieferholz O fferten  gem acht, d ic  sich zw ischen 2 : 95 und 
3 : 65 je  KubikfuB bew egten . Auch die A ngebote  fiir' S tam m e 
aus O sterbo tten  w aren betrach tlich  n ied riger gehalten  ais die 
entsprechenden  A ngebote des le tz ten  Jah res. W as Papier-

*) M ercator vom 27. Sept. 1929. Nr. 39 .
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holz betrifft, so lagen fiir 9 500 K ubikm ęter A ngebote vor. 
D as H óchstgcbot \var ‘20 : 25 und das n iedrigste  8 M ark.

D ie gróB ten K aufer des ersten  T ages w aren A. B. 
Kcm i O. Y. und Kemi T ra industri A. B. N eben  d iesen  
F irm en  w aren noch verschiedene andere  H olzgesellschaften  
vertreten . D ie N achfrage w ar sehr schwach, und es kam  
keine  nennensw erte  K onkurrenz auf.

Bei B eginn d e r A uktionen des nachsten  T ages w urden 
429 135 S tam m e lebender Baum e und 386 743 S tam m e Liefer- 
liolz von den  verschiedenen T eilen O sterbo ttens verzeichnet. 
An Papierho lz  und Stiitzen w urde insgesam t nur w enig 
angdboten. E s w urden fiir alle  H olzer, d ie  zu r A uktion 
gem eldet w aren, geboten . Am zw eiten A uktionstage w ar 
das In te resse  ein w enig lebhafter, besonders in B ezug auf 
H olzer aus den siidlicheren W aldungen. E s kam  sogar 
zw ischen den  K aufern  einige K onkurrenz auf. D er Preis- 
stand w ar ab e r betrachtlich  n iedriger ais im letzten  Jah re . 
D as H óchstgebot fur lebendes H olz w ar 36 M ark per Stam m  
(im letzten  J a h r  44 : 25) und das n ied rigste  G ebot 7,: GO 
(10 : 75). F u r L ieferholz w ar das hochste A ngebot 5 M ark 
■je KubikfuB (4 : 60) und d as  n ied rigste  2 : 70 (3 : 90).

E s is t unm dglich, w ahrend d ie  A uktionen fo rtgese tz t 
w erden zu entscheiden, w elche iiuB ersten  P reise  erzielt 
w orden sind; aber es ist offensichtlich, daB d e r d iesjah rige  
P reis fiir H olz n iedriger ais im  Y orjah re  sein wird.

Fournierholzfabrik niedergebrannt. E ine  dem  Fournier- 
ho lzkonzern  „W ilh. S chaam an“ gehdrende, m odern ein- 
gerich te te  F ourn ierho lzfabrik  in N yslott w urde durch Feuer 
zerstórt. D er Schaden b e trag t etw a 50 Mili. Fm k. Mit 
dem  W iederaufbau  soli unverziiglich begonnen  w erden.

Griinduńg einer deutschen HolzexportgeselIschaft. In 
H ełsingfors w urde un ter der F irm a O/Y. H. B ohnekam p 
A/B. eine deu tsche IIo lexpo rt A.-G. gegriindet. D ie G esell
schaft wird sich mit der H olzausfuhr aus F innland befassen. 
D as G rundkapita l b e trag t 0,5 Mili. F m k.; eine E rhohung 
des K apitals auf 1,5 Mili. Fm k. ist vorgesehen.

Zollerhohung fiir Grammophone und dereń Teile. D e r
Finnisch-D eutsche H andelskam m er-V ercin  in H ełsingfors teilt 
uns fo lgendes m it:

D er F innisćhe S taa tsra t erhohte unerw arte t mit Wir- 
kung ab  4. O k tober 1929 in Position 714 a des finn isch icn  
E infuhrzo lltarifs „G ram m ophone und T eile“ d e n  G rundzoll 
von Fm k. 25.— auf Fm k. 100.— beziehungsw eise fiir m eist- 
begiinstig te V ertragslander auf Fm k. 43,75 per kg. Der 
erhohte Zoll trifft auch schw im m ende W are und W are 
un ter Y erzollung.

Bućhbesprechung.
Finnland vom Helsinkifjord zum Eismeer. Im  A u ftrage  

der staatlichen S telle fiir N atu rdenkm alpflege in  PreuB en 
herausgegeben  von P r o f e s s o r  D r .  W a l t  h e r  S c h o e 
n i e  h  e n. V erlag Plugo B erm iild e r, B erlin -L ich te rfe ld e , 
W ilhelm str. 16. — Preis 20 M ark.

V or uns liegt ein P rach tw erk , das auf 152 T afeln  B ilder 
aus dem  L ande der vieltausend Seen bringt. E in  G eleitw orf 
zeigt, vom geologischen Aufbau des L andes ausgehend  u n d  
die klim atischen V erhaltn isse beriicksichtigend, wie in den 
verschiedenen T eilen  des Landes die B edingungen fiir die 
Entw ick lung  d e r  W ald- und L andw irtschaft und der jn- 
dustriellen  T atigkeit liegen; eine ku rze  Schilderung" der Ein- 
w ohner und der m arkan testen  B auten folgt und dann  lassen  
wir auf uns die B ilder von d e r unberiih rten  N atu r des 
Landes, unendliche W iilder und Seen, schnellstrom ende Fliisse 
und tosende W asserfiille, von tro tzigen  B urgen und nor- 
dischen B auten w irken.

W ir hoffen, dieses W erk  erreicht das, was die V e rfa s s e r  
desselben bezw ecken: die Lust zur R eise zu w ecken bei 
denen, die die H errlichkeit dieses Landes noch nicht ge- 
schaut und ein E rinnerungszeichen  fiir d ie  zu sein, d ie  be- 
reits eine N ord landfahrt m achen durften , dam it die freund- 
schaftlichen B eziehungen zw ischen dem  finnischen und d eu t
schen Volk stets wach erhalten  w erden.

D e u £ s d i = r  i n n l a n d i s c h e r  V  e r e i n  z u  S f e £ i : i n
z u r  P f l e o e  u n d  F o r d e r u n g  d e r  g e g e n s e i ć i g e n  H a n d e l s b e z i e h u n g e n  e . V .

Meldnng n eu e r  Miiglieder werden direhf an die 
Gesdiaifssielle: Sieliin, Sdiulisir. 16-17, Borse, erbeien.

Die Mićgłieder erhalten kosćenlos Auskunftuber wirćschaftliche Fragen Finnlands, Lećtlandsu. Estlands. 
Der „Os£see=Handela gehć den Mifgliedern kosćenlos zu.

Revaler Bdrsenkurse.
Estlandische Kronen.

K urie .

Gemach t 3. Okt. 4. Okt. 5. Okt.
Kaufer Verk. Kaufer Verk. Kaufer Yerk.

Neuyork . . . _ 373.75 374.75 373.90 374.90 373.70 374.70
London . . . — 18.17 18.22 18.17 18.22 18.17 18.22
Berlin . . . . — 89.10 89.70 89.10 89.70 89.05 89.65
Hełsingfors — 9.40 9.45 9.40 9.45 9.39 9.44
Stockholm  . . _ 100.30 100.90 100.30 100.90 100.25 100.85
K openhagen . -- 99.80 100.40 99.80 100,10 99.75 100.35
Oslo . . . . -- 99.80 100.40 99.80 100.40 99.80 100.40
Paris . . I . — 14.65 14,90 14.65 14.90 14.65 14.90
A m sterdam 150.10 150.90 150.15 150.95 150.15 150.95
Riga . . . . - 72,10 72.60 72.10 72.60 72.05 72.55
ZOnch . . . -- 72.15 72.75 72.20 72.80 72.15 72.75
B rassel . . . -- 52.10 52.60 52.10 52.60 52.10 52.60
M ailand . . . -- 19.60 20.00 19.55 19.95 19.55 19.95
Prag  . . . . -- 11.10 11.30 11.05 11.25 11.05 11.25W ien . . . . -- 52.60 53.20 52.60 53.20 52.55 53.15B udapest . . - 65.25 65.95 65.25 65.95 65.30 66.00W arschau  . . -- 41.75 42.95 41.75 42.95 41.75 42.95
Kowno . . . --- 36.90 37.50 36.90 37.50 36.85 37.45
Moskau (Sclieck) ---- 192.50 194.- 192.50 194.— 192.50 194.-
Da nz i g . . . . 72.70 73.30 72.70 73.30 72.65 73.25

Rigaer BOrsenttnrse
Lettlandisdie Lat. (Ls.)

1 am erik. D oIIar. . .
1 Pfund S te r lin g . . .

100 franz. F rancs . . .
100 belg. Belga . . . . 
100 schw eizer F rancs
100 ita lien ische L ire . .
100 schwed. K ronen . . 
100 norweg. K ronen . 
100 danisene Kronen .
100 ósterr. Scliilling . . 
100 tschecho-slow ac. Kr.
100 liolliind. Gulden . .
100 deutsche Mark . .
100 finnland. Mark . .
100 estland. K ronen . .
100 poln. Zloty . . . .
100 litau ische L its . . . 

1 SSS Il-Tscherw onez

3. Okt.
Kauf. Verk.

5.181
25.19
20.28
72.00
99.80
27.06

138.85
138.15
138.15 
72.75 
15.33

207.85 
123.35
13.—

138.10
57.55
51.10

5.191
25.24
20.43
72.55

100.55 
27.27

139.55
138.85
138.85 
73.45 
15.48

208.90
124.00
13.12

138.80
58.75
51.80

4. Okt.
Kaut. Yerk.

5.181
25.195
20.28
72.00
99.80
27.06

138.85
138.15
138.15 
72.75 
15.33

207.85 
123.35
13.—

138.10
57.55
51.10

5.191
25.215
20.13
72.55

100.55 
27.27

139.55
138.85
138.85 
73.45 
15.48

208.90
124.00
13.12

188.80
58.75
51.80

5. Okt.
KSut. V e r jo

5.181
25.19
20.27
72.00
99.80
27.05

138.80
138.15
138.15 
72.75 
15.33

207.85 
123,35 
13 — 

138.10 
57.55 
51.10

5.101
25.24
20.42 
72.53

100.55
27.26

139.50
13S>5
138.8*?
73.43 
15.48

208.9°

138.80
58-75
51.'
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Ł i s e n b a h n  ~ G i i t e r v e r k e h r s  -  T i a c h r i e h t e n .
Bearbeitet vom Verkehrsbiiro der Industrie- und Handelskammer zu Stettin. 

a) Deutsche Tarife.
Deutscher Eisenbahn-Gutertarif, Teil I Abt. B. Mit

G iiltigkeitt vom 1 . O ktober 1929 w urde in die K lasse F fol- 
gende neue T arif stelle aufgenom m en:

„T abak lauge, gebrauchte,
T ab ak w asse r.“

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 1 (Verkehr Polen, 
Tschechoslowakei—deutsche Seehafen und umgekehrt). Mit 
G iiłtigkeit vom 26. S ep tem ber 1929 w urde u. a. im Ab- 
schnitt D des S. D. 1 un ter B (15 000 t M indestm enge) 
P luder G renze mit F rach tsa tzen  nachgetragen . D ie F rach t
satze fiir S tettin  be tragen :

10 t H aup tk lasse
fiir H olz d e r Abt. 1 0,94 RM . 0,84 RM.
fur H olz d e r Abt. 2 0,84 RM . 0,81 RM.
fiir 100  kg.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr deutsche 
Seehafen—Polen und umgekehrt). D er D urchfuhr-A us
nahm etarif S. D. o vom 5. Ju li 1928 tritt mit G iiłtigkeit vom 
1- D ezem ber 1929 auBer K raft und wird durch eine Neu- 
ausgabe ersetzt.

Nottarif. D ie G ultigkeitsdauer des N ottarifs erhiilt 
folgende F assung : „G iiltig  bis auf jederzeitigen  W iderruf. 
łiingstens bis zum 31. D ezem ber 1929.“

Reichsbahn-Giitertarif, Heft C II b (Ausnahmetarife). 
D er Ausnahmetarif 5 o (Klinker) w urde zum 1. O k 

tober 1929 neu herausgegeben . D ie A usgabe vom 1. Jun i 1929 
trat zum gleichen Z eitpunkte  auB er Kraft.

Im  Ausnahmetarif 16 a (Kartoffeln, frische) w urde der 
G iiltigkeitsverm erk wie folgt geandert: „G iiltig vom 1 . Jun i 
1929 an  bis auf 'jederzeitigen W iderruf, liingstens bis zum 
31. M arz 1930.“

Im  Ausnahmetarif 16 c (Kartoffeln, getrocknete usw.) 
wurde der G iiltigkeitsverm erk wie folgt g ean d ert: „G iiltig 
vom 1. Jun i 1929 an  bis auf jederzeitigen  W iderruf, liingstens 
bis zum 31. M arz 1930.“

Im  Ausnahmetarif 16 f (Heu, Stroh usw.) w urde mit 
G iiłtigkeit vom 30. Sep tem ber 1929 die A ugsburger Lokal- 
bahn un ter den  ausgeschlossenen B ahnen gestrichen.

D er Ausnahmetarif 30 (Jute) w urde 'm it G iiłtigkeit vom 
O ktober 1929 unter A ufhebung der A usgabe vom 1. Jun i 

1929 neu herausgegeben .
D er Ausnahmetarif 31 (Baumwolle usw.) w urde zum 

k  O ktober 1929 un ter A ufhebung der A usgabe vom 1. Jun i 
1929 neu herausgegeben .

D er Ausnahmetarif 32 (Schafwolle) w urde zum 1. 
O ktober 1929 neu herausgegeben . D ie A usgabe vom 1. Juni 
1929 tra t zum  gleichen Z eitpunkte  auBer Kraft.

D er Ausnahmetarif 33 (Thuringische usw. Waren) w urde 
*um 1. O ktober 1929 un ter A ufhebung der A usgabe vom 

Jun i 1929 neu herausgegeben . D er A usnahm etarif ist 
durch  die deu tsche a llgem eine G utertariferhohung vom 

'• O ktober 1928 und den W egfall der franzósischen Ver- 
kehrssteuer eingetretenen  neuen W ettbew erbslage angeglichen 
\vorden. Im  allgem einen sind h ierdurch  im  siidw estdeutschcn 
Gebiet w eitere E rm iiB igungen eingetreten . N ur in einigen 
Vvenigen V erkehrsverb indungen  sind d ie F rach tsa tze  gering 
erhóht w orden. D ie erhóhten  Siitze tre ten  erst am  1. De- 
Zcm ber 1929 in K raft.
. . Im  Ausnahmetarif 34 (Hanf usw.) w urden mit Giiltig- 
'jcit vom 26. S ep tem ber 1.929 die Sonderfrach tsatze fur 
^ ‘9 B ahnhofe B lankenstein (R uhr), H alle (W estf.) und 

iedenbriick durch neue ersetzt. D ie F rach tsatze betragen  
ln R eichspfennig fiir 100  kg

n a c h : von S t e t t i n ,
B lankenstein (R uhr) 292
H alle  (W estf.) 288
W iedenbriick Zu 12(5 292 
in d e r H auptk lasse.

D er Ausnahmetarif 35 (Eisen und Stahl usw.) w urde 
yUrr{ L O ktober 1929 unter A ufhebung der A usgabe vom 1. 
Juni 1909 neu herausgegeben .

Im Ausnahmetarif 35 a (Eisen und Stahl usw.) w urde 
*y lt G iiłtigkeit vom 7. O k tober 1929 ,,D orsten“ un ter den 

ersandbahnhófen nachgetragen .
Im  Ausnahmetarif 35 c (Eisen und Stahl usw.) w urden 

lt: G iiłtigkeit vom 1. O k tober 1929 sam tliche F rach tsa tze  
j 1 H>ht. N iiheres ist beim  V erkehrsbiiro  der Industrie- und 

‘indclskam m er zu Stettin  zu erfragen.

D er Ausnahmetarif 49 (Flachglas usw.) w urde zum 
1. O ktober 1929 un te r A ufhebung der A usgabe vom 1. Jun i 
1929 neu herausgegeben .

Im  Ausnahmetarif 122 (Kaffee) w urde der G iiltigkeits- 
verm erk wie folgt g eandert: „G iiltig vom 1. Jun i 1929 an  
bis auf jederzeitigen  W iderruf, liingstens bis zum  31. D e 
zem ber 1929.“

Im  Ausnahmetarif 159 (Papier usw.) w urde mit Giil- 
tigkeit vom 26. S ep tem ber 1929 „W ^althersdorf (E rzg eb .)“ 
un ter den V ersandbahnhófen  aufgenom m en.

Im  Ausnahmetarif 161 (Porzellanwaren usw.) wurcłe mit 
G iiłtigkeit vom 3. O k tober 1929“ O ffstein Zu 129“ und 
mit G iiłtigkeit vom 7. O k tober 1929 j,E rfu rt“ u n te r den 
V ersandbahnhófen nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 182 (Steine usw.) w ird mit Giiltig- 
keit vom 3. D ezem ber 1929 „F ried lan d  (M eckl.) Zu 65“ 
un ter den V ersandbahnhófen  gestrichen.

Im  Ausnahmetarif 183 (Sulfitablauge) w urden mit Giil- 
tigkeit vom 30. Sep tem ber 1929 fo lgende V ersandbahnhófe 
nachgetragen : „H irschberg  (Schlesien) W est, M altsch und 
W arth ą -F ran k en b erg “ .

Im  Ausnahmetarif 186 (Mortelmischungen) w urden unter 
den V ersandbahnhófen  nachgetragen : mit G iiłtigkeit vom 26. 
Sep tem ber 1929 „S tockstad t (M ain)“ und mit G iiłtigkeit vom 
7. O ktober 1929 ,,Klein O stheim , M arienrachdorf und R uhr- 
o rt H afen .“

I 'e r  ner wird mit G iiłtigkeit vom 3. D ezem ber 1929 
„F ried land  (M eckl.) Zu 65“ un ter den V ersandbahnhófen 
gestrichen.

Im  Ausnahmetarif 187 (Gips und Spat) w urden mit 
G iiłtigkeit vom 26. S eptem ber 1929 un ter den V ersandbahn- 
hófen zu Z iffer 1 des W arenverzeichnisses ,,M arkt E im ers- 
heim “ und zu Z iffer 2 des W arenverzeichnisses „G ottes- 
b e rg “ nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 188 (Bestimmte Artikel bei Einfuhr)
w urde mit G iiłtigkeit vom 26. S ep tem ber 1929 in der Abtei- 
lung II des W arenverzeichnisses die S telle „F e tte  und Oele. 
tierische usw .“ wie folgt neu gefaB t: ,,F e tte  und Oele, tie- 
rische, auch gerein ig t und gehiirtet, fo lgende: Schm alz; Talg, 
wie H irsch-, H am m el-, R inds- und Schaftalg, O leom argarin, 
Prem ierjus, Sekundajus, PreBtalg, PreBlinge, U nschlitt (Roh- 
talg ); T ra n .“

F ern er w urden mit G iiłtigkeit vom 7. O ktober 1929 ver- 
schiedene E m pfangsbahnhófe  un ter den  Sonderfrach tsatzen  
n ach g e trag en .'

b) Deutsche Verbandtarife. 
Deułsch-Oesterreichischer Verbandtarif, Teil II Heft 2.

Mit G iiłtigkeit vom 1. O ktober 1929 tra t an  Stelle des mit 
19. S ep tem ber 1929 auBer K raft ge tre tenen  A rtikeltarifs 
Nr. 74 fiir P flaum en (Zw etschgen), ge trocknet oder gedó rrt 
ein neuer T a rif mit erhóhten  F rach tsa tzen  in K raft. Die. 
F rach tsa tze  betragen  u. a. von W ien L agerhaus und W ien 
K aiserplatz nach S tettin  H gbf. und F reibcz. fiir 10 t
4,08 RM. und fiir 15 t 3,43 Rm.

Deutsch-Schweizerischer Giitertarif, Teil II Heft 3 
(Kohlentarif). Mit G iiłtigkeit vom 1. O ktober 1929 w urde 
zum obengenann ten  T arif de r N ach trag  I herausgegeben .

Deutsch-Schweizerischer Giitertarif, Teil III. Mit Gul
tigkcit vom 1. O ktober 1929 w urde zum  obengenann ten  T arif 
der N achtrag  I herausgegeben.

Deutsch-Tschechoslowakischer Giiterverkehr (Verkehr 
mit deutschan Seehafenstalionen) Heft 8. Mit G iiłtigkeit vom 
I. O ktober 1929 w urden in die T arife  N r. 2 (G etreide. 
Iliilsen fruch te  usw.) und Nr. 8 (Seefische) verschiedene 
B ahnhofe mit F rach tsa tzen  nachgetragen .

Deutsch-Ungarischer Giitertarif, Heft 1. Mit Gultig- 
keit vom 1. O ktober 1929 tra t an  Stelle des m it 19. S e p 
tem ber 1929 auB er K raft ge tre tenen  A rtikeltarifs N r. 31 fiir 
P flaum en (Zw etschgen), ge trocknet o der gedó rrt ein neuer 
T arif mit erhóhten  F rach tsa tzen  in K raft. D ie F rach tsa tze  
betragen  von B udapest MAV. nach S tettin  H gbf. fiir 5 t 
5,73 RM., fiir 10 t 4,59 RM. und fur 15 t 3 85 RM  fiir 
100 kg.

Deutsch-Ungarischer Giiterverkehr. Anhang zum Tarif
w urden im A rtikeltarif 130 (O bst) S tettin  H gbf. und S tettin  
Freibez. ais E m pfangsbahnhófe nachgetragen .
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c) Auslandische Tarife. 
Oesterreichische Bundesbahnen. Mit G iiltigkeit vom

1. O k tober 1929 ge lang te  d e r N ach trag  I zum  A nhang des 
G iitertarifs der O esterreichischen B undesbahnen, enthaltend 
T arifnachlasse, zur E infiihrung.

Oesterreichischer Eisenbahnverband. Mit G iiltigkd t vom 
t. O k tober 1929 tra t der N achtrag  I zum G iitertarif, T eil II 
H eft 3 (T arifnachlasse) in K raft.

d) Verschiedenes. 
Aenderungen von Bahnhofsnamen. Mit G iiltigkeit voffl

(S. O k tober 1929 w urden nachstehende B ahnhofsnam en ge- 
a n d e r t:

von auf
Neu P etershain
Sachsenberg-G eorgenthal-

P etershain
U n terfa  lisenbe g-G cor j entlial

'Sffitteili&n&en 
d er Industrie- mm«S H andefskcuniiier zu Stettin

Seesdiiffahri.
Abgabentarif fiir den Eisbrechdienst der Industrie- und 

Handelskammer zu Stettin. D er R eichsverkehrsm inister hat 
un ter dem  1. O k tober d. Js . den A bgabentarif fiir den  E is 
brechdienst der Industrie- und H andelskam m er zu S tettin  auf 
dem  F ah rw asser vom E ingang  in den Sw inem iinder H afen  
(beim  O stm olenkopf) b is , S tettin  wie fo lg t festgese tz t:

„E s  sind zu zahlen ln  d e r Zeit vom 15. D ezem ber bi? 
15. M arz einschlieBlich — ohne  R iicksicht darauf, ob die 
E isb recher in  T a tigke it sind oder nicht — von allen  F ahr- 
zeugen w elche das vorbezeichnete F ah rw asser oder einen 
T eil davon befaliren  und von dereń  L adung beim  E in- und 
A usgang

I. von dem  N etto raum gehalt de r F ahrzeuge fiir
das cbm j e ..................................................................4 R pL

II. von d e r  L adung und zw ar
a) von W aren, dereń  M engen nach G ewicht 

angegeben  w erden, nam lich
1. E rze , auch au fbere ite te  sow ie durch 

R osten, Gliihen, A usw ittern usw . zur 
V erhiittung vorbereite te  einschlieBlich 
Blende, Schw efelkies, G alm ei (Z inkerz)
K upferk ies;

2. E isenerz, auch agg lom eriert o d e r bri- 
ke ttie rt (E isenschw am m  fiillt nicht hier- 
un ter);

3. M anganerz (B raunstein);
4. Schw efelkies- und K upferk iesabbrande, 

nicht kup ferha ltige  oder en tkupferte  
(purp le  o re) sow ie Abbriinde, eisenhal- 
tige, von A rsenerzen ;

5. Abfalle, eisenhaltige, de r chem ischen In 
d ustrie ;

6. E isenschlacken, fo lgende: P uddel- und 
H erdfrischschlacken, Luppen-, SchweiB- 
ofen-, H am m ersch lacken  und eisenhaltige 
K onvertenschlacken, H ochofen- und Mar- 
tinschlacken, auch m anganhaltige sowie 
M ischerschlacken;

7. Eisen- und S tahlham m erschlag  und W al- 
zensin ter (W alzenschlacken); sjimtlich zur 
E isen- und S tah lerzeugung iiber See cin- 
gefiih rt;

8. R ohphosphat;
9. Schrott (A lteisen);

10. B rennstoffe, K ohlen, K oks, B riketts fiir
je  100 k g ...........................................................2

11. von allen  anderen  G iitern fiir jetOO k(g 4 ,,
b) von W aren, dereń  M engen nicht nach Gc- 

wicht angegeben  sind, nam lich:
Leinsam en, fiir das FaB o d er denS adk  . 4 ,, 
G em ahlenem  Zem ent, je  FaB . . . . 7,2 „
H eringen, je  F a B ....................................... t 6 „
Spiritus und E ssig , fiir je  200 1 . 9,4 ,,
S teinkohlen und B raunkohle, je  40 hl. . . (50 ,, 
Koks, B riketts und H olzkohlen , je  40 hl 30 ,, 
M auer- und D achsteinen, fiir je  1000 Stiick 120 „ .
W eichem  B rennholz, je  c b m .......................... 26 ,,
W eichem  Bau- und N utzholz einschlieBlich
B rettern , je  c b m .............................................. 30 ,,
H artem  B rennholz, je  c b m .................................30 ,,
H artem  Bau- und N utzholz, einschlieBlich
B rettern , je  c b m .................................................... 40 ,,
E ichenem  Stabholz, 5,23 cm und dariiber 
s ta rk :

76
60
48
40
24

•Jc 100 Stiick

}je 100 Stiick

38
30
26
20
12
60

13,4
8

1,4

0,8
0,4

P ipenstaben \
B ranntw einstaben I 
O xhoftstaben je 100 Stiick
T onnenstaben 
B odenstaben /

E ichenem  Stabholz un ter 5,23 cm stark (ge- 
beilten B o ttcherstaben):

P ipenstaben 
B ranntw einstaben 
O xhoftstaben  ̂ jc  100 Stiick 
T onnenstaben 
B odenstaben )

E ichenen LagerfaB staben 
E ichenen B lam isen-Tonnen- 
staben
E ichenen B ierfaBstaben 
E ichenen BranntweinfaB- 
stiiben
Zem entstaben (aus weichem 
H olz)
T o n n en b an d ern :

3 m lang und dariiber 
k leinere

A u s n a h m e  n.
Zu I und II:

Von Binnenschiffen wird nur in den Zeit- 
riiumen, in denen das F ahrw asser ohne Hilfe 
der E isbrecher nicht befah rbar sein wiirde, 
beim  E ingang  und beim  A usgang d ie  Ab- 
gabe  erhoben.

Zu II a.
W ahrend der G eltungsdauer der von der 
R eichsbahn erstellten W ettbew erbstarife w er
den von den  in vollen Schiffsladungcn 
eingehenden Schm elzm aterialien, Schrott (A lt
eisen) und K iesen (II a 1—7 und 9) fiir je
100 k g  nur ...........................................................
erhoben.

Z u s a t z l i c h e  B e s t i m m u n g e n .
1. Die A bgabenbetrage w erden auf volle 10 R p f .  a u f g e r u n d d -
2. A ngefangene E rhebungseinheiten  gelten ais voll.
3. Bei den nach T ragfah igkeit verm essenen Schiffen g ' 'c 

1 to T ragfah igkeit gleich 2 cbm  N ettoraum gehalt.
B e f r e i u n g e n .

Befreit von den A bgaben sind
1. F ah rzeuge  und Giiter, welche dem  Reiche oder dcm 

L ande gehoren oder ausschlieBlich auf cleren Rech- 
nung befórdert w erden, sofern sie W asserbau- odet 
sonstigen zugleicli d ie  Kanał-, Strom - und Hafen* 
anlagen fordernden Z w ecken des R eiches oder <lcS 
Landes dienen,

2. die zw ischen S tettin  und den oberhalb  des H a n s 
belegenen O rtscliaften verkehrenden Schiffe,

3. die von See nur bis in den  Sw inem iinder H afen um* 
um gekehrt fahrenden Schiffe, sofern sie diese Streck^ 
ohne B eistand d e r E isbrecher zuriicklegen,

4. die ohne L adung ein- und ausgehenden, zu Schlepp ' 
und B ugsierzw ecken verw endeten  Schiffe, soweit si®. 
nicht fiir ilire F ahrten  unm ittelbar die H ilfe von Eis* 
brechern  in A nspruch nehm en.

5. Schiffe, w elche bei ihrem  E ingange die E isbrecb ' 
ab g ab e  entrichtet haben, von der E ntrich tung  d er Ab* 
gabe  fiir den A usgang und dem nachstigen W iederein- 
gang, sofern die Schiffe nach ordnungsm aB iger Lósung 
eines Z w ischentourenzettels lediglich zum Zweck der 
V erholung w ieder ausgehcn und tatsachlich nicht iibf’1 
Cavelvisch hinaus verholen.

1 Rpf-
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(i. Schiffe, welche lediglich zu A usbesserungszw ecken łecr 
ein- und leer w ieder ausgehen, o der zu A usbesserungs
zw ecken mit Ladung ein- und mit derselben  L adung 
w ieder ausgehen , sow eit sie nicht unm itte lbar die H ilfe 
der E isb recher bei ihren F ah rten  in A nspruch nehm en.

7. Ladungen, w elche in sonst abgabepflich tigen  Schiffen 
in S tettin  eingehen, ab e r ohne entlóscht zu sein, iiber 
See w ieder ausgefiihrt / w erden.
D ieser T arif tritt an  Stelle des b isherigen vom 13. D e

zem ber 1927 am  1. N ovem ber 1929 in K raft.“

Post, Telegraphie.
Verbesserung der Briefbeforderung nach Japan und 

China. D ie unm itte lbare  E isenbahnverb indung  zw ischen d e r 
Union der Sozialistischen Sow jet-R epubliken und China 
Jst bekanntlich seit M itte Ju li unterbrochen. D ie Post fiir 
Ostasien ist vom 18. Ju li ab  einige W ochen lang teils iiber 
A.merika, teils iiber Suez-S ingapore geleitet w orden. Seit 
dem 30. Ju li w erden die B riefposten  nach Japan , seit dem  
16. A ugust auch diejen igen  nach China w ieder iiber Sibirien 
abgesandt, und z w ar unter U m gehung der M andschurei, iiber 
die A m urbahn und die  Schiffslinie W ladiw ostok-T suruga.

A bgesehen von dem  groBen U m w eg, der besonders fiir 
Sendungen nach China ins. G ewicht fallt, hat diese Post- 
verbindung unter dem  U m stande gelitten, daB die Post- 
^arnpfer auf d e r S trecke W ladiw ostok-T suruga wóchentlich 
nur einm al verkehrt haben. Seit dem  14. S eptem ber fahren 
nun die •japanischen D am pfer zw eim al, am  Mittwoch. und 
am Sonnabend, von W ladiw ostok nach T suruga ab. Die 
l'o lge ist, daB d e r PostschluB fiir Briefe und Postkarten  
nach Jap an  und China in Berlin je tz t ebenfalls wóchentlich 
zweimal, M ittwoch und Sonnabend 1862 U hr ab Schles. Bahn- 
hof, eintritt (vor dem  russisch-chinesischen S treitfall dreim al. 
namlich M ontag, D onnerstag  und Sonnabend). F iir d ie  
Sendungen, d ie  den P ostabgang  am  M ittwoch nicht m ehr 
^ re ich en  und d ie Berlin bis Sonnabend 1852 verlassen, bc- 
^eutet die N euerung  einen Z eitgew inn von 4 T agen. D ie 
Jahrplanm aBige B efórderung dauert je tz t von Berlin bis 
Jo k io  17 T age, bis Schanghai 21 T age, doch ist noch 
lrUmer mit V erzogerungen  zu rechnen.

Unzulassige Briefumschlage. Die A ufbrauchfrist fur 
“ H efum schlage mit unzulassigem  A ufdruck lauft E nde De- 
^em ber ab. E s em pfiehlt sich deshalb, bei der Hers-tellung 
neuer U m schlage schon je tz t die B estim m ungen der Post- 
° rdnung genau zu beachten :

D ie A bsenderangaben  sowie W erbeanzeigen  m iissen bei 
Sewóhnlichen und eingeschriebenen B riefsendungen auf d:e 
R iickseite und d a s  l i n k ę  D r i 1 1  e 1 d e r  V o r d  e r  s e i t e 
^er B riefum schlage usw. beschrankt bleiben. D ie Bestim- 
^ n n g en  beziehen sich auch auf Streifbiinder (fiir Druck- 
^achen usw.), T aschen (fiir W arenproben), aufzuklebende 
^nschriftzette l und derg l.

U m schlage usw. mit A ufdrucken, d ie  sich iiber dae 
| anze R iickseite erstrecken, miissen am  oberen R ande der 
Riickseite einen m indestens 21/2 cm breiten  freie R naum  
laben. D ies ist nicht erforderlich, wenn sich auf der Riick- 
Seite nur A bsenderangaben  befinclen oder an anderer Stelle 
1 er R iickseite ein entsprechend  groB er R aum  freigelassen ist. 
j. . Zur V erm eidung von U eberstem pelungen  durch die 
^icfstem pelm aschinen wird em pfohlen, mit den  A bsender- 

VVerbeaufdrucken auf d e r V orderseite d e r Briefuin- 
iliige etw a 3,5 cm unter dem  oberen R ande zu bleiben. 

j. Fiir F e n s t e r b r i e f e  besteht folgende A usnahm e: 
^m schliige mit einem Fenster, das in das linkę D rittel der 
o ^ d e rs e ite  hineinragt, konnen  bis auf w eiteres in dem  Raum  
^ erhalb des F ensters bis zur H alfte  des U m schlags und in 

etn R aum  unterhalb  des F ensters bis zum linken D rittel des 
^ ^ sch lag s mit A bsenderangaben  und W erbeanzeigen  be- 
j r,Jckt w erden. D ie A nschrift kann  in d e r ganzen  Breite 

es 1  ensters erscheinen.
£  In Zvveifelsfallen em pfiehlt es sich, vor E rteilung  von 
J-u ck au ftrag en  fiir B riefum schlage usw. A uskunft beim Post- 

einzuholen.
<r{, Code-Telegramme. D ie Beschliisse der letzten  W elttele- 
^ ap h en k o n fe ren z  von Briissel iiber T elegram m e der verab- 
^ eten Sprache (C ode-T elegram m e) sind zum 1. O ktober 

J- in K raft getreten .
D ie w ichtigste N euerung  ist die E infiihrung von Tele- 

1 arnmen d e r verabredeten  S prache mit b e l i e b i g  bild- 
q  r̂ .n W órtern  bis hochstens 5 B uchstaben zu erm afiigter 
p;ii û lr> nam lich 2/ :i d e r vollen G ebiihren im auBereuro- 

S(-'hen und %  der vollen G ebiihren im europiiischen Be-

reich; m indestens wird die G ebiihr fiir 4 W órter erhoben. 
D er ennaB igte G ebiihrensatz gilt fiir das g  a n z e T elegram m . 
einschl. A nschrift un)d U nterschrift, obgleich die W orter 
der A nschrift und der U nterschrift hinsichtlich der Buch- 
stabenzahl wie in T eleg ram m en  d e r offenen Sprache zahlen, 
d. h. 15 B uchstaben od er ein B ruchteil davon gleicli einem  
G ebiihrenw ort. Z iffern und G ruppen von Z iffern  sind im 
I ext der I e legram m e d ieser K lasse nicht zugelassen, wohl 
aber aus Z itfern  und B uchstaben zugleich geb ildete  H andels- 
m arken. W órter der offenen. Sprache zahlen im  T ex t eben 
falls fiir je  5 B uchstaben oder einen Bruchteil davon ais 
ein G ebiihrenw ort. D ie Beim ischung von verab redeten  W ó r
tern mit m ehr ais 5 B uchstaben oder von chiffrierten Stellen 
ist in I elegram m en d ieser K lasse nicht zulassig. Die Telc- 
gram m e w erden vom A nnahm ebeam ten im  K opf mit dem  
gebuhrenfreien  V erm erk =  CDP2 =  versehen, der mit- 
te leg raph iert und auch in d ie  T eleg ram m ausfertigung  fiir 
den E m pfanger aufgenom m en wird.

AuBerdem ist noch eine zw eite K lasse von T eleg ram m en  
in verab redeter S prache zugelassen, in dereń  T ex t verab- 
redete  W órter der b isherigen  L ange,, nam lich bis hochstens 
10 B uchstaben, verw endet w erden ; fiir d erartige  T elegram m e 
gilt die y o l l e  G ebiihr. D abei zahlen W órter d e r offenen 
Sprache im I ext ebenso wie die verab redeten  W órter, d. h ‘. 
1Ó B uchstaben oder ein Bruchteil davon gleich einem  Ge- 
biih renw ort; auch chiffrierte  S tellen sind zugelassen, jedoch 
rechnen hierbei je  5 Zeichen oder ein B ruchteil davon ais 
ein G ebiihrenw ort. D ie V orschrift iiber die A ussprechbar- 
keit der verabredeten  W órte r ist w eggefallen, statt dessen 
miissen die W órter eine M indestzahl von S elbstlau tern  ent- 
halten, nam lich bis zu 5 B uchstaben w enigstens einen Selbst- 
lauter, bis zu 6, 7 und 8 B uchstaben w enigstens 2 Selbst- 
Iauter und bis zu 9 und 10 B uchstaben m indestens 3 Selbst- 
lauter. In den W órtern  mit m ehr ais 5 B uchstaben muB 
w enigstens einer der ersten  fiinf und w enigstens einer der 
iibrigen B uchstaben ein Selbstlau ter sein, der d ritte  Selbst- 
lauter kąnn an  beliebiger S telle stehen. W órter, die diesen 
B edingungen nicht entsprechen, w erden ais chiffriert be- 
handelt.

D a das F iinfbuchstabenw ort w egen seiner besseren  
U ebersehbarkeit eine gróBere G ew ahr fiir richtige und 
schnelle te legraphische U eberm ittlung  bietet und sich auBer- 
dem  in vielen F allen  billiger stellt ais das Z ehnbuchstaben- 
wort, ist anzunehm en, daB in w eitgehendem  U m fang von 
dieser neuen A rt verschliisselter T eleg ram m e G ebrauch ge- 
m acht w erden wird.

N iihere A uskunft erteilen die T elegram m annahm estellen .

Handel und Gewerbe.
AdreBbiicher fur Industrie und Handel. D ie K am m cr 

weist erneut darau f hin, daB es sich em pfiehlt, vor dem  
E ingehen  auf W erbungen  fur sogenannte A dreBbiicher fiir 
Industrie  und H andel, die von V erlagsanstalten  herausgegeben  
w erden sollen, die ih ren  Sitz auB erhalb des K am m erbezirks 
haben , z u n a c h s t  E r k u n d i g u n g e n  b e i  i h r ii b e r  
d i e  A d r e B b i i c h e r  e i n z u z i e h e n .

M anche A dreB buchverleger b ieten  in ihren  Ankiindi- 
gungen in besonders auffalligem  D ruck kostenlos erfo lgende 
E in tragung  an. G utglaubige U nterzeichner solclier V ordrucke 
erfahren  h in terher, daB un ter d e r kosten los erfo lgenden  
E in tragung  der F irm a nur der reine H andelsnam e zu ver- 
stehen sei und daB die uberschieB enden A ngaben, selbst die 
verkehrsnotw endigen  B estim m ungen, wie G eschaftszw eig, 
StraBe, H ausnum m er, Fernsprechnum m er, berechnet w erden! 
E inreden  w egen Irrtum s oder T auschung  iiber den  Inhalt 
der v,ielfach unklar gehaltenen  F ragebogen  w erden nicht an- 
erkannt.. D ie Industrie- und H andelskam m er zu B erlin hat 
sich in einem G utachten auf den S tandpunk t gestellt das 
A ngebot: „E in trag u n g  der F irm a erfo lg t kosten lo s*1 habe 
handelsiiblich die B edeutung, daB sam tliche A ngaben unent- 
geltlich 'aufgenom m en w erden m iissen. A llen E m pfangern  
solcher F ragebogen  kann  nur g era ten  w erden, sie mit Sor<r- 
falt daraufh in  zu priifen, ob nicht ein versteck tes V ertra (j-s- 
angebot vorliegt, dessen A nnahm e durch die U nterschrift 
nicht beabsich tig t ist.

Innere Angelegenheifen.
Verleihung von Ehrenurkunden. Von de r  Industrie- und 

H andelskam m er zu S tettin  sind E h renu rku nd en  fiir lang-jah- 
rige und treue D ienste verliehen worden an:

1 . H errn  H e r m a n n  P a g e l s  (25 Ja h re  bei der Stet-
tiner D am pfer-C ornpagnie - A.-G., S tettin);
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2. H errn  W i l h e l m  B r  e h  m e r  (40 Ja h re  bei der F irm a 
H errm ann  Bum cke, G. m. b. H ., S ta rgard  i. Pom .);

3. H errn  W i l h e l m  B r a n d t  . (40 Jah re  bei der Firma 
H errm ann  Bum cke, G. m. b. H ., S targard  i. Pom .);

4. H errn  E m i l  G l a  s e r  (40 Jah re  bei der F irm a H e rr
m ann Bum cke, G. m. b. H ., S ta rgard  i. Pom .-;

5. H errn  H e r m a n n  H o f f m ii 11 e r  (25 Jahre. bei der 
F irm a H errm ann Bumcke, G. m. b. H ., S targard  i. 
Pom .);

6 . F rau  H u l d a  G u t  k n e c h t  (25 Ja h re  bei d e r F irm a 
H errm ann  Bum cke, G. m. b. H ., S targard  i. Pom .);

7. H errn  W a l t e r  W  e n d 1 a n d t (25 Jah re  bei der F irm a 
J. Gollnow  & Sohn, S tettin);

8 . H errn  K a r l  K r a u s e  (25 Ja h re  bei der S tettiner 
B ergschloB -B rauerei A.-G., S tettin);

9. H errn  K a r l  E n g f e r  (40 Ja h re  bei d e r F irm a M ax 
R etzlaff, S tettin);

10. H errn  W i l h e l m  M e y e r  (30 Jah re  bei der F irm a 
H einrich H orn, A nklam );

11. H errn  W i l h e l m  K o r t h  (25 Ja h re  bei d e r F irm a 
Carl Fr. B raun, Stettin).
Beeidigung von Sachverstandigen. In der S itzung des 

geschaftsfiih renden  A usschusses der Industrie- und H an d els
kam m er am 8 . O ktober sind fo lgende H erren  offentlich an- 
gestellt und beeid ig t w orden:
F ritz  B o d i n ,  Stettin, ais Sachverstandiger fiir PreiBel- 

beeren ;
Al win K o h l e r ,  Stettin , ais Saohverstandiger fiir Island- 

m oos;
II. G. K r u e g e r ,  Jarm en , ais P robenehm er von R ohzucker 

und M elasse.
Aenderung des § 13 der Priifungsordnung der Industrie- 

und Handelskammer fiir Bewerber um offentliche Anstellung 
und Beeidigung ais Biicherrevisor. D ie K am m er hat be- 
schlossen, den § 13 der P riifungsordnung wie folgt zu andern :

§ 13.
D ie G ebiihren fiir die Priifung betragen  Rm. 300.— ; 

sie sind vor B eginn der Priifung an  der K asse d e r Industrie- 
und H andelskam m er zu S tettin  einzuzahlen. W ird der Priif- 
ling w egen ungeniigenden E rgebn isses der H ausarbeit bezw. 
der beiden scbriftlichen A rbeiten  zuriickgew iesen, so erhalt 
er die H alfte  d e r  P riifungsgebiihr zuriick.

Versdiiedenes.
-— W ie d e r PreuB ische M inister fiir H andel und Ge- 

w erbe m itteilt, ist D r .  A r  c a d i o  O r  t i z S a d o v a 1 zum 
Generalkonsul von El Salvador fiir das D eutsche Reich mit 
dem  A m tssitz in H am burg  ernannt w orden. D em  G eneral
konsul D r. A rcadio O rtiz Sandoval ist nam ens des R eichs das 
E xequa tu r erteilt w orden.

N ach einer w eiteren  M itteilung ist de r argentin ische 
S taa tsangehórige  A l e j a n d r o  d e 1 C a r r  i 1 an S telle des 
b isherigen K onsuls Ju s to  E. D iana zum  Argentinischen 
Konsul und L eiter des A rgentinischen K onsulats in Berlin 
ernannt w orden.

Internationale Gesellschaft fiir das kaufmannische Bil- 
dungswesen. D er Industrie- und H andelskam m er g ing ein 
E xem plar eines V ortrages zu, den P rofessor D r. K alveram , 
F ran k fu rt a. M., auf dem  KongreB d e r In ternationalen  Ge- 
sellschaft fiir das kaufm annische B ildungsw esen in A m ster
dam  am  2. Sep tem ber 1929 gehalten  hat. D as T hem a des 
V ortrages lau tet: „D ie  in ternationalen  V erflechtungen der 
W irtschaft und ihre A usw irkungen auf das kaufm annische 
B ildungsw esen '1. In teressen ten  kann  der V ortrag  leihw eise 
zur V erfiigung gestellt w erden.

flessen und Ausslellungen.
Die Leipziger Messe und ihre Organisation. Das Leip 

ziger M eBamt h a t eine Schrift „D ie L eipziger M esse und 
ih re  O rgan isa tion *1 in zw eiter erw eiterter A uflage he rau s
gegeben , die ein w ertvolles N achsch lagew erk  fiir alle an 
der L eipziger M esse in teressierten  K reise ist. T e i l  I hanclelt 
von der L eipziger M esse im allgem einen und bringt u. a. 
genaue  U ebersichten  iiber die Z usam m ensetzung der Aus- 
stellerschaft, nach B ranchen und H erkunft georclnet. Aus 
einem  V ergleich, den das statistische R eichsam t zur G ew erbe- 
ziihlung 1925 durchgefiih rt hat, g eh t hervor, daB iiber zwei 
M illionen A rbeitnehm er in den B etrieben der deutschen Aus- 
steller der L eipziger M esse beschiiftigt sind. A ngaben iiber 
W erbcbeitrag  und M ieten, iiber d ie  einzelnen M eBhiiuser und

die in H allen  verfiigbaren  A usstellungsflachen verm itteln  ein 
Bild iiber clie Jfiir die A ussteller w ichtigen D aten. SchlieBlicb 
sind die im In teresse  der A usstellerschaft vorgenom m enen 
Propagandam aB nahm en kurz erlautert. D er E rfo lg  der Wer- 
bearbeit wird in den Z ahlen der E inkaufer aus dem  In- und 
A uslande dargestellt. D en AbschluB des ersten  Teiles bildet 
ein A bschnitt iiber alles fiir den  M essebesuch W issen sw erte . 
wie A bzeichenverkauf, Sonderziige, M eBadreBbuch, Messe- 
zeitung (W. E. Z.) usw. T e . i l  I I  b ring t eine ausfiihrliche 
D arstellung der O rganisation  des L eipziger MeBamts, seines 
satzungsm aB igen Zw eckes, d e r Quelien, aus denen seine 
M ittel flieBen usw. Auch die Z usam m ensetzung der Zen- 
tra lste lle  fiir In teressen ten  der L eipziger M esse e. V., die 
den AnstoB zur G riindung des M eBamts gegeben  hat und zu 
seinen T rag e rn  gehort, wird ausfiihrlich geschildert. Iw  
A nhang der B roschiire finden sich die G rundgesetze tles 
M eBamts in urkundlichen W ortlaut w iedergegeben. E in  ge- 
naues S achreg ister sowie ein Personenverzeichnis am  Schlusse 
erleichtern die B enutzung des Buches wesentlich.

Bericht iiber die 21. niederlandische Messe in Utrecht. 
D er Industrie- und H andelskam m er g ing ein Bericht iiber 
diese M esse zu, die vom 3. bis 12. S ep tem ber 1929 in 
U trech t abgeha lten  w orden ist. In teressen ten  kónnen den 
B ericht von der K am m er beziehen.

Budibesprediung.
Lloyds Directory. Die soeben erschienene A usgabe 1929 

des bekannten  W eltadreB buches, das von der F irm a Lloyds 
Publishing Co. Ltd., B irm ingham , gedruck t und veróffen t- 
licht wird, enthiilt F abrikan ten , H and ler und S pediteure  w 
allen T eilen  der W elt. Seit dem  E rscheinen  der letzten  Auf- 
lage ist das AdreBbuch vollstandig revidiert worden, so daB 
das W erk allen  In teressen tenkreisen  ein w ertvolles H ilfs' 
m ittel ist.

D as Buch enthiilt im einzelnen:
F irm en  aus E ngland  und den englischen D om inien, I(ir ' 
m en sam tlicher europaischen S taaten , ferner F irm en au? 
China, Japan , Siid- und N ordam erika sowie auch Ver- 
zeichnisse der H andelskam m ern  in K anada, den V erein ig tel1 
Staaten  von A m erika usw.

Das B u c h  kann a u f  dem  B u r o  der K am m er e i n g e s e h e n  
w erden.

ARgebote und Nadifragen.
5542 P a l m a  d e  M a  l l o r  c a  (Spanien) sucht G e s c h a t s -  

verbindung mit W ein-Im portfirm en sowie mit Mar- 
zipan- und Schokoladenfabriken, die fiir den Impoi'1 
von M andeln, 'A pfrikosenkernen usw. In teresse  haben- 

5588 A t h e n  m ochte V ertre tungen  erster deu tscher Tex- 
tilfabriken iibernehm en.

5583 K o l n  wiinscht G eschaftsverbindung mit I m p o r t e u r e n  
von H ulsenfriich ten ; ferner auch mit. anderen  Fu- 
men -— gleich  w elcher B ranche —, die an  cincr 
V erbindung mit den  g r o B e n  K onzernen des Rhein- 
landes In teresse  haben.

5618 R o z d z i e n  (Poln. O berschlesien) m ochte V ertre- 
tungen erster deu tscher F irm en fiir Poln. O ber
schlesien iibernehm en. U nter anderen  A rtikeln kamen 
auch ,insbesondere Salzheringe  in F rage, weil darin 
gu te  V erbindungen mit den  G roB verbrauchern u n t e r -  
halten  w erden.

5641 W i e n  m ochte fiir O esterreich  D epot einer pha r ' 
m azeutischen oder chem ischen Spezialitat uberneh ' 
men, d ie bereits in D eutschland und in an d eren  
L andern  eine gew isse B edeutung erlangt hat.

5645 B a r n s d o r f  b. N iirnberg  sucht G e s c h a f t s v e r b n i '  
dung  m i t  Stettiner G roB handlungen fiir I C a r n e v a  
und K otillon-A rtikel, Saal- und S c h a u f e n s t e r - D e k o '  
rationen.

5689 B r ii s s e 1 sucht tuchtige V ertre ter fiir den  V e^ 
trieb von flandrischen handgek loppe lten  Spitzen zU 
S to refab rikation  pp.

D ie A dressen  d e r  an fragenden  F irm en sind im  Bur0 
der Industrie- und H andelskam m er zu Stettin , Borse 2 I'rP 
fu r legitim ierte V ertre te r e ingetragener Firm en, w erk taghc 
in d e r Zet von 8—1 U hr vorm ittags und 3—6 U hr n ac ^  
m ittags (auBer Sonnabends nachm ittags) zu erfahren  (onn 
G ew ahr fiir die B onitat d e r einzelnen F irm en).



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

‘H e i c ł i m u c h r i c M e n s t e t l e  
f i i r  ^ . u f i e n h a n t l e l  i n  S t e t t i n  f f i e z i r l e  T e m m e r n ,  G r e n z m u r B c .

Bei der R eichsnachrichtenstelle  fiir A uBenhandel in 
Stettin, B órse II, sind u. a. d ie  nachfolgend aufgefuhrten  
N achrichten eingegangcn. D iese kónnen von in teressierten  
Firm en in d e r G eschaftsstelle der R eichsnachrichtenstelle 
e ingesehen ' oder abschriftlich bezogen  w erden.
R u  m a  n i  e n :  D ie T extilindustrie  in d e r B ukow ina. — Das 

G enossenschaftsw esen. 
fi u I g a  r i  e n :  D ie allgem eine W irtschaftslage.
S c h w e i z :  B eitreibung von Forderungen.
N o r w e g e n :  A bsatzm óglichkeiten  fiir Schuhw erk.

Warnung vor auslandischen Firmen. E s  w i r d  d a r -  
a u f  a u f  m e r  k s a m  g e m a c h t ,  d a B  b e i  d e r  R e i c h s .  
N a c h r i c h t e n s t e l l e  l a u f e n d  W a r n u n g e n  v o r 
a u s l a n d i s c h e n  F i r m e n  e i n g e h e n ,  m i t  d e n e n  
D e u t s c h e  F i r m e n  u n g i i n s t i g e  E r f  a h r u n g e n

g e m a c h t  h a b e n .  D i e  e i n g e g a n g e n e n  W a r n u n 
g e n  w e r d e n  v o n  d e r  R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l l e  
i n  e i n e r  b e s o n d e r e n  K a r t e i  g e s a m m e l t ,  d i e  
v o n  I n t e r  e s s e n t e n  i n  v o r k o m m e n d e n  F a l  1 e n  
e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .

Die wirtschaftliche Lage Siziliens. D er N achrichten- 
stelle liegt ein B ericht iiber die w irtschaftliche L age S i
ziliens vom Sep tem ber d. Js . vor, den  In teressen ten  in Ab- 
schrift von der N achrich tenstelle  erhalten  kónnen.

Brąsilianische AulSenhandelspolitik. D er N achrichten- 
stelle liegt ein e ingehender B ericht iiber d ie brasilianische 
A uBenhandelspolitik und d ie  G estaltung des brasilianischen 
Z olltarifs vor. In teressen ten  kónnen  den B ericht von der 
N achrichtenstelle erhalten.

' F r u c h t e n m a r M .
Stettiner Seefrachtenmarkt. S t e t t i n ,  11. O ktober. 

Der F rach tenm ark t zeig te im  allgem einen eine riicklaufige 
Bewegung. D ie E rzfrach ten  von Lulea nach Stettin  betruger. 
Kr. 4,10 bis Kr. 4.15, von O xelósund Kr. 3.25. Von Lulea) 
nacli R o tterdam  w erden R aten  von Kr. 4.15 bis 4.20, von 
Narvik eine R ate  von Kr. 3.60 fio genannt'.

D ie H olzfrach ten  von Siidfinnland nach H olland haben 
prheblich nachgelassen ; es w urden R aten  von fl. 20.— bis 
“6.5 erzielt. D ie K ohlenfrachten  von der T yne sind mit 6/— 
bis 6/3 unverandert geblieben.

K ohlenladungen in das  M ittelm eer haben rucklaufige 
Raten aufzuw eisen. Von Cardiff w ird eine F rach t von 8/S 
bis 9/—, yon der O stkiiste von 9/—, von R o tterdam  von 
°/6 bis 8/9 genannt. F iir riickkehrende L adungen aus dem  
M ittelm eer w ar die F rach tlage  unverandert.

Im  iibrigen sind noch fo lgende F rach ten  zu nennen: 
Stettin—M istley 2/300 tons H afer 13/— 14/— p p t; S tettin  - 
Surte  G othenberg  4/1200 tons Sand Kr. 61/2 7.— per ton

p p t; S tettin—K alm ar 5/700 tons Sand Kr. 61/2 ; S tettin— 
W estervik 500 tons W alzdrah t Kr. 7.— 7i/2 per ton pp t; 
S tettin—W iborg 5/1000 tons R oggen  8/ — per ton ca. 27/9.; 
S tettin—U leaborg  1000 tons R oggen  9 /— O ktober; S tralsund 
— London 500 tons H afer 11/— ; S tra lsund—H ull 400 tons 
H afer 11/— ; S tra lsund—R otte rdam  5/700 tons H afer Hfl. 
6-— pp tj H ernósand—Stettin  300 F aden  P apierholz 37/— 
15/9.; G reifsw ald-M istley 250/300 tons H afer 14/— ppt.

M o t o r - S e g l e r :  S tettin—Gefle 1./400 tons Cha- 
m ottesteine Kr. 7.— pp t; S tettin—A ndernach 150 tons 
G erste Hfl. 81/2 p p t; S tettin—nórdl. A arhus 1/150 tons B ri
ketts Kr. 6 .— ; :—A alborg Kr. 6 1/2'; —Lim fjord Kr. 7 1/2 ; 
Stettin—nórdl. A arhus 80/125 tons R oggen  Kr. 6.50, nórdl. 
A alborg  Kr. 7.50; Stettin^—K ónigsberg  2/300 tons Cem ent 
RM. 6.— per ton p p t; D em m in—U trecht bis 350 cbm  Rund- 
eichen Hfl. 8.— 8.50 per cbm pp t; W olgast— U trecht bis 
350 cbm R undeichen Hfl. 8 .—- 8.50 per cbm pp t; K óping—• 
S tettin  1/400 tons Feldspat Rm. 8 .— pp t; F a x e —Stettin  
2/300 tons K alksteine Rm. 4.— 41/2-

Blfle bei Anfragen sfcls auf den 
Ostsee-Handel Bezug zu nehmen

1
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Nadirldifen des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V. Sleflin.
Kolner Schulungskurs fiir Einzelhandelslehrer. D as Be-

tiiiebsw irtschaftliche Institu t fiir E inzelhandelsforschung an 
der U niversitat Koln veranstaltet einen Schulungskursus fiir 
E inzelhandelslehrer.

D urch V ortriige, K olloąuien, U ebungen, Lehrproben, 
B esichtigungen und ein Sem inar iiber G egenw artsfragen des 
E inzelhandels soli erreicht w erden, daB die K ursusteilnehm er 
eine ausreichende Schulung fiir die besonderen  Belange des 
E inzelhandelsunterrich ts erw erben. Um das zu gew ahr- 
leisten, ist d ie  D auer des K urses auf dreieinhalb W ochen 
bem essen w orden. E r findet in der Zeit vom 7.-—31. O ktober 
1929 im  E inzelhandelsinstitu t statt. D ie T eilnehm ergcbiihr 
be trag t Rm. 50.— AuBer  im Amt befindlichen H andels- 
leh re rn  und H andelslehrerinnen  und S tudierenden des H an- 
delslehram ts in vorgeschrittenen Sem estern kónnen in Aus- 
nahm efallen auch mit Schulungsaufgaben betrau te  P rak tiker 
von der K ursleitung zugelassen werden.

U eber den K ursbesuch wird eine Teilnahm ebescheini- 
gung ausgestellt. Auf Y erlangen erhalten  die K ursusteil
nehm er auBerdem  ein einzelhandelspadagogisches T hem a zur 
B earbeitung innerhalib sechs W ochen gestellt. T hem a und 
B eurteilung der Sechsw ochenarbeit w erden in die Teilnahm e- 
bescheinigung aufgenom m en.

D er Schulung skurs umschliefit eine verkaufskundliche 
W oche (21.—26. O ktober), die den F rag en  der Verkaufsl- 
kunde in V erbindung mit Geschm acks- und W arenkunde ge- 
w idm et ist. E s besteh t d ie M óglichkeit, sich nur a n  diesem  
Teil des K urses zu beteiligen. In  diesem  Falle be trag t die 
T eilnehm ergebiihr Rm. 20.—.

D er A rbeitsausschuB fiir V erkaufsw esen des Instituts, 
d e r sich vornehm lich aus V ertre tern  der E inzelhandels- und 
Schulpraxis zusam m ensetzt, hat in seiner Sitzung vom 13. 
Jun i 1929 das K ursprogram m  durchberaten .

Keine EinrechnuTig der Fortbildungsschulzeit in die 
Arbeitszeit. D as B ayerische O berste L andesgericht hat un ter 
dem  5. M arz 1928 (Rev. Ger. II Nr. 42/1928) entschieden, 
daB die Fortb ildungsschulzeit in d ie  A rbeitszeit nicht einzu- 
rechnen ist. D er A rbeitgeber rnacht sich deshalb nicht straf- 
bar, w enn er die durch den  Besuch d e r Fortbildungsschule 
beanspruchte  Zeit in  die A rbeitszeit nicht einrechnet und die 
L ehrlinge iiber d ie  zulassige H ochstgrenze d er wochentlichen 
A rbeitszeit hinaus so viele Stunde nbeschaftigt, ais die L eh r
linge durch den  Besuch d e r Fortbildungsschule d er betrieb- 
lichen A rbeit en tzogen w aren. (§§ 1 und 2 der A rbeitszeit- 
verordnung  vom 14. April 1927.) Aus den Entscheidungs- 
griinden ist folgendes hervorzuheben:

N ach den  fiir das Revisionsgericht bindenden tatsach- 
lichen Feststellungen d e r S trafkam m er betrug  die Beschaf- 
tigungsdauer d er E .K . nach Abzug der durch den Besuch 
d er Fortbildungsschule beanspruchten  Zeit von wdchentlich 
9—91/2 S tunden in d er W oche 51—5 U/2 S tunden. E ine U eber- 
schreitung d er zulassigen H ochstgrenze d er wochentlichen 
A rbeitszeit von 54 S tunden erg iibe . sich daher nur dann, 
wenn diese Schulzeit in die A rbeitszeit eingerechnet w erden 
miiBte. D ie Revision des S taatsanw alts hali d iese  E in rech 
nung, entgegen d er A nnahm e d er S trafkam m er, fiir ge- 
boten. D er R echtsauffassung der S trafkam m er ist jedoch 
beizupflichten. D ie V erordnung selbst gibt keine A nhalts- 
punk te  fiir eine gegente ilige R echtsansicht. Ih r Zweck ist, 
den A rbeitnehm er vor iiberm aBiger A usbeutung seiner Ar- 
be itsk raft durch den A rbeitgeber zu schiitzen, richtet sich 
d ah e r gegen  A uswiichse des privatrechtlichen Dienstver^ 
tr a g e s /  auf dem  die A rbeitsverpflichtung des A rbeitnehm ers 
gegenuber dem  A rbeitgeber beruht. W esensverschieden von 
dieser V.erpflichtung aus dem  privatrechtlichen Dienstver'- 
trag  ist d ie  óffentlichrechtliche V erpflichtung zum Besuch 
d er Fortbildungsschule, d ie  alle  jugendlichen  Personen trifft, 
insow eit sie nach ih re r E ntlassung  aus der Volksschule keinen 
anderen , von d ieser V erpflichtung befreienden U nterrich t 
genieBen, ohne U nterschied, ob sie ihre A rbeitskraft ver- 
w erten oder nicht. E s fehlt daher an einem  inneren Zu- 
sam m enhang und dam it an einem aus Sinn und Zw eck der 
A rbeitszeitverordnung zu fo lgernden R echtfertigungsgrund fiir 
die G leichstellung d ieser beiden V erpflichtungen. So we- 
nigstens nach dem  geltenden  Recht (vgl. auch Landm ann- 
R ochm er, Gew.-O. 7. Aufl. Bd. II, S. 581, Anm. 3 zu § 1 
AZVO 1923 und S. 343, Anm. 2 f  zu § 120 G ew .-O .; ferner 
OLG. D resden  in JM  1922 601, 3: 1057, 13 nebst A nmer- 
kungen); ob sich de lege  ferenda aus allgem einen sozialen 
G riinden die E inrechnung der Schulzeit in die hochstzulassige 
A rbeitszeit em pfiehlt, ist h ier nicht zu priifen. Im  vorlie- 
genden  Falle  tritt noch die w eitere E rw agung  hinzu, daB der 
m aB gebende T arifvertrag  vom 11. Jun i 1924 A rbeitshochst-

dauer ąusdrucklich nach reinen A rbeitsstunden bemiBt. Hier- 
un ter a  uch die Schulstunden zu verstehen, verbietet schon der 
Sprachgebrauch.

V erm ie tu n g  von Ladenraum an K o n k u rren zg esch a fte . 
'Yielfach haben wir neuerdings A nfragen erhalten, ob es zu- 
liissig ist, daB der V erm ieter eines Ladens nachtragUch 
einen zw eiten in seinem H aus befindlichen Ladenraum  an 
ein K onkurrenzgeschaft verm ietet. E in vertraglicher Aus- 
schluB von V erm ietungen an  K onkurrenzgeschafte wiirde 
diese S tre itfrage  von vornherein beseitigen; die M ietvertrage 
mit E inzelhandlern  sehen ihn jedoch nur selten vor. —'  
D ie F rage, ob auch ohne vertragliche K lausel die V errn ie -  
tung von L adenraum  in unm ittelbarer N iihe an  K onkurrenz
geschafte  zuliissig ist, kann  nach d er neueren  Judicatur ais 
entschieden angesehen  werden.

E in  R eichsgerichtsurteil vom 3. Jan u a r 1928 — 152/2 <
III — (vergl. Ju r. W ochenschrift, H eft 8, S. 471, 1928) hat 
den G rundsatz aufgestellt, daB auch ohne besondere Ab- 
m achung die Vrerm ietung an  ein K onkurrenzgeschaft oder 
die E rrich tung  einer neuen V erkaufsstelle gleicher B r a n c h e  
unzulassig sein kann. D enn d er vertrągsm aB ige Gebraucli 
des M ietraum s, zu dessen E rhaltung  der V erm ieter ver- 
pflichtet ist, k an n  durch eine solche M aBnahme g e f i i h r d e t  
w erden. Im  EinzeMalle ist nach T reu  und G lauben und 
nach der V erkehrssitte  zu entscheiden. D as erw ahnte R eichs
gerichtsurteil kom m t zu diesen allgem einen N orm en aut 
G rund eines Falles, in dem  eine V erm ietung an die 
K onkurrenz schon vertraglich ausgeschlossen war. E s hebt 
ab er hervor, daB — auch ohne vertraglichen Konkurrenz- 
ausschluB — auf G rund § 536 BGB. d e r V errnieter zum 
Schutz des vertragsm aB igen G ebrauchs des verm ieteten La- 
denraum s verpflichtet ist (vgl. auch A nm erkung zum Urteil, 
Ju r. W ochenschrift, H eft 8, S. 471).

D as K anunergericht bcgriindete die U nzulassigkeit dei 
V erm ietung an  K onkurrenzgeschafte in einem neueren Ur- 
teil vom 1. Ju li 1929 —  17. U. 13 974/28 — (vergl. Koln-' 
Zeitung Nr. 440 a  vom 13. 8. 1929) folgenderm aBen:

„W enn durch den  M ietvertrag d er gew erbliche Ver- 
w en d u n g sz w e ck  fiir d ie  Riiume g erade  auf den Betrieb 
einer K leinhandelsm ilchw irtschaft abgestellt war, so war 
dam it nach T reu  und G lauben bei Beriicksichtigung d er m 
Berlin herrschenden V erkehrssitte  dem  K lager auch ohne 
ausdriickłiche A ufnahm e d e r K onkurrenzklausel in den Miet_ 
vertrag  d ie  Fernhaltung  von K onkurrenzunternehm en, ais 
zum vertragsm aB igen G eb rau ch  d er M ietssache gehorig, v°n 
dem  V erm ieter gew ahrleistet. D er B eklagte ist daher dem 
K lager gegenuber verpflichtet, w ahrend der D auer des Miet- 
verhaltnisses zur E rhaltung  des vertragsm aB igen G eb rau ch 5 
der M ietraum e K onkurrenzunternehm en fernzuhalten. D a
durch, daB, wie der B eklagte behauptet, neuerdings in den 
StraBen GroB-Berlm s vielfach gleichartige G eschafte dê > 
E inzelhandels, auch der Lebensm ittelbranche, in ein un<‘ 
dem selben H ause  zu finden seien, kann  die dem  B cklag tcn_ 
nach g 536 BGB. obliegende Pflicht zur E rhaltung  de^ 
M ietsache in dem  bisherigen, zum vertragsm aB igen S c' 
brauchsgeeigneten  Z ustand nicht beriihrt werden. Ebenso- 
wenig wird durch d ie  von dem  B eklagten  im  zweiten 
R echtsgang vorgetragene B ehauptung, der K lager fiihre sei 
einiger Zeit in seinem  L aden Brot, obw ohl ein Backerladen 
im H ause vorhanden  sei, d ie  dem  B eklagten  obliegende 
Pflicht zur F ernhaltung  von K onkurrenzunternehm en gegem 
iiber dem  K lager ausgeraum t, ganz abgesehen  davon, dal> 
dieser E inw and neben d e r Sache liegt, weil nach der ąU- 
gem einen E rfah rung  auch K leinhandelsm ilchw irtschaften viel" 
fach Brot, vor allem  L andbrot, zu verkaufen pflegen .“

Eii;en im G rund satzlich en ahnlichen S tandpunkt ha 
auch das Landgericht I Berlin in seinem  U rteil vom 7. Ok
tober 1928 (24. 0. 189. 28) eingenom m en. .

Auf G rund d er vorstehenden E ntscheidungen ist 
gendes festzustellen: _

1. W enn ein V erm ieter duldet, daB dem  M iete r auf cinen 
dem  V erm ieter gehórigen G rundstiicke K o n k u rren z  Se 
m acht wird, kann  ein VerstoB gegen den M ietvertrag  
auch dann vorliegen, wenn im M ietvertra'g kein Ko11 
kurrenzverbot vereinbart ist.

2. Ob die V erm ietung an  ein K onkurrenzgeschaft den ye s 
tragsm aB igen G ebrauch des M ietraum es (§ 536 BO#:' 
gefahrdet, entscheidet sich nach T reu  und Glauben ni 
R iicksicht auf die V erkehrssitte  (§ 242 des BGB.)- ^ 
F iir die richterliche A uffassung von T reu und G laube

und d er V erkehrssitte  nach § 242 BGB., geben  die v° f ^ e 
nannten  U rteile sehr gute A nhaltspunkte und g r u n d s i i t z l i c n  
Richtlinien.
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Aiustellung im Mdbeiiiaus M. Blumenreidi.

W eiter g eh t es dann  durch  die Flucht von R aum en. 
N ichts G efulltes, keine Schablone, alles durchdacht und er- 
fiihlt. E del das M ateriał oder schlicht, aber rein  in d e r 
Form  und jedes D ing prazis in der Z w eckbestim m ung.

W ieder huscht Skepsis um die schónen L ippen einer 
Besucherin. „D ie Z im m er sind ab er nicht kom plett, h ier 
fehlt die W aschkom m ode, da die A nrichte. U nd d ieser 
T isch! D as N ickelgestell — na schon, aab er die G lasp la tte!“

Im  zw eiten Stockw erk- des um fangreichen, m odernen 
G cschaftshauses m acht der Fahrstuh l Halt. U eberrascht 
betrete  ich den  V orraum  einer W ohnung. E ine K leiderablage. 
f'in Tisch, ein p aar Sessel — das ist alles. W andę in Leim- 
farbe. R aum w irkung  in edelster Vollkom m enheit.

Um die Sessel g rupp iert einige D am en. E in freund- 
l i c h e r  junger M ann gibt E rk larungen . E r sieht es ihnen an : 
Mit diesen exak t konstru ierten  N ickelstahlróhren, bespannt

Stoff aus E isengarn , konnen sie sich noch nicht be- 
feunden. E ine ein ladende H andbew egung , eine der skep- 

^schen B esucherinnen sinkt, sinkt buchstablich in den Sessel 
Und — i st iiberzeugt.

,,Sitzen tut m an vorziiglich d rin “ , sagt sie. U nd d;e 
anderen versuchen es auch und besta tigen  das U rteil.
7 Liichelnd m eit der jungę M ann: „D as ist nam lich der 
^Weck d e r Sessel.“

,,U nd billig, das muB man sagen, nicht halb so teuer 
'Vle ein K lubsessel.“

,,D as Zw eckm aB igste b rauch t nicht das T euerste  zu 
(̂;in. Aber, meine D am en, sehen wir uns etw as anderes an.

sehen hier eiti kom beniertes Zim m er, H errenzim m er und 
.'B zim m er in einem Raum . Bei der heu tigen  W ohnungsnot 
st m ancher darau f angew iesen. A ber es geht, G ropius zeigt 

J^nen, wie m an es m acht.“

„E s g ib t nichts, was prak tischer und hygienischer w are 
ais Glas. Und was die fehlenden M obelstiicke anbelangt, so 
liegt nichts im W ege, die zu beschaffen. W ir w ollen jh n e n  
nur zeigen, daB das W ohnen eine A ngelegenheit des per- 
sonlichen G eschm acks sein soli. E s ist nicht notw endig. 
daB Sie, ohne R iicksicht auf die R aum lichkeit Ih re r W oh
nung zu nehm en, ein Z im m er vollpfropfen miissen, nur um 
es ,,kom p lett“ zu haben. U nd w eiter w ollen wir Ihnen 
zeigen, daB Sie mit dem  „N euen  W ohnen*1 sofort beginnen 
konnen. S ie brauchen  sich nicht auf spater zu vertrósten. 
nicht glauben, daB eine ganzliche Nfeueinrichtung dazu n o t
w endig ist. R angieren  Sie U nzw eckm aBiges aus Stiick fiir 
Stiick und erganzen  Sie nach Ihrem  G eschm ack, oder so. 
wie Sie es h ier sehen, ebenfalls Stiick fiir S tiick .“

D as leuchtete w iederum  ein, und m an g ing weiter. 
In die Kuchen. H ier gab es keinen  W iderspruch. D iese 
Schranke! Alles handlich, griffbereit, ubersichtlich und ge- 
ordnet. N ichts an blinkenden K asserollen-, T opf- und

, „A ber,11 w endet eine der B esucherinnen ein, „die 
<>bel sind ja  nicht einhoitlich im S til.“

„D as ist auch g a r nicht no tig ,11 beschw ichtigt der 
^ lcerone. „E s  kom m t darau f an, daB jedes D ing seinem  
, 'veck entspricht. H ier d ieser einfache W iener Sessel vor 

Schreibtisch ist beąuem  und darum  schon. W eshalb soli 
s ^ e r  typisierte, in  M assen fabrizierte und darum  billige 
j. dessen K onstruktion  durchdacht, dessen  Zweckm aBig- 

eit erw iesen ist, nicht besser sein ais ein einm alig her- 
ubSt° ^ tes Mobel, au f dem  m an nicht sitzen kann, das dafiir 
~ e.r Urn so teurer ist?  A uch dieses Sofa ist zum Sitzen ein- 

.e t- Bitte, versuchen Sie es. Sie ru tschen nicht ab . 
^ dieses vernickelte U ngelieuer von Sessel, paBt er nicht

T ópfchenzierat an  den W iinden. E in  A rbeitsraum , zeit- und 
kraftesparend . AuBer dem  Schrank ein Hercl, ein Spiilstein. 
ein Tisch, ein Stuhl — fertig .

Ja , so sollte es sein. A ber nur langsam  bricht die 
neue W ohnkultur sieli B ahn. E s  ist nicht w ahr, daB neues 
W ohnen abhang ig  von einem  groB en G e l d b e u t e l  ist. E s i s t  
eine F rag e  des guten  G eschm acks, eine E rz iehungsfrage . 
D ie A usstellung bei B lum enreich w irkt erziehlich, m ehr ais 
d icke B ticher es verm ógen.

hom o novus.

A usstellungen tragen  m eist den  C harak te r von Schau- 
stellungen. M an sieht sie an —- erledigt. D iese Ausstellung. 
zusam m engestellt von dem  bekannten, einstm als vielumslrit- 
tenen L eiter des B auhauses P r o f e s s o r  G r o p i u s ,  ist 
eine A nregung. Derm es w erden Mobel gezeigt, dereń  Preis 
erscli winglich ist. K eine Luxusm óbel, sondern  G ebrauchs- 
móbel fiir Beam te, A ngestellte  und A rbeiter. Sessel, auf 
denen man sitzen kann, Mobel, die B ehaglichkeit ausstrahlen . 
Dinge, dereń  Form vollendung in der Schónheit der Zweck- 
miiBigkeit gipfelt.

w underschon da hinein? D er EBtisch? Ja , der ist etw as 
n iedriger wie gew óhnlich, weil m an beąuem er d aran  s itz t.“

Und m an p rob ier te jedes M obel und d ie  G esichter 
hellten sich auf. M an ging in den  nachsten  Raum . Ein 
Schlafzim m er. Auch hier w ieder ged iegenste  Sachlichkeit. 
E infach, zweckm aBig, und darum  schon. Auch hier -W orte 
der A nerkennung.

U nd nun das K inderzim m er. Zwei B etten. Mit einem 
Griff an d ie  W and gek lapp t, einen V orhang dariiber ge- 
zogen, und der T um m elp latz  fiir die Ju gend  ist fertig . E in 
Schrank fiir Spielzeug, ein T ischchen, ein paar Stiihlchen. 
liiii K inderparadies.
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Wiegels
Die Firma

Wiegels & Riegel
entstand vor etw a 20 Jah ren  aus tlen denkbar k leinsten An- 
fangen, wie selten ein anderes G eschaft g leicher Art.

D urch eigener H ande A rbeit ist das H aus W iegels & 
R iegel heute zu einem  der gróBten, w enn nicht sogar zum 
gróBten H ause  Pom m erns herangew achsen, das den besten 
Ruf weit iiber d ie  G renzen der Provinz genieBt. Seit Griin- 
dung des V erbandes „D eu tsche  W ohnungskunst“ , kurz W .K.- 
 ̂ erband genannt, an der auch d ie F irm a W iegels & R iegel 

fiihrend beteiligt war, ist sie M itglied desselben  und nicht 
zuletzt dadurch  in die L age versetzt, allen A nspriichen in 
Bezug auf Q uahtat und kiinstlerische Form gebung, dabei zi; 
billigsten Preisen, gerech t zu werden.

D ie deutschen W .K .-M obel sind ob ih rer besonderen 
P reisw iirdigkeit und Giite in aller W elt bekannt und sind ein 
^ 'ah rze ich en  deutscher W ertarbeit. Die F irm a W iegels & 
R iegel hat an  ihrem  T eil gew altig  zu der V erbesserung  des 
‘dlgem einen G eschm acks beigetragen , nicht zuletzt durch die 
ln 'jedem Ja h re  durchgefiih rten  groB zugigen A usstellungen 
ln ihrem  fast 90 R aum e um fassenden A usstellungshause 
K antstraBe 3. D iese von T ausenden  im m er w ieder gern  be- 
suchten A usstellungen entziicken alle Besucher, und durch 
sie wird vielen die G elegenheit gegeben, sich von dem  Fort- 
schritt auf dem  G ebiete der W~ohnkultur selbst zu iibcrzeugen. 
D iese A usstellungen haben  fiir die S tad t S tettin  wie fiir die 
I rovinz einen hohen kulturellen  W ert, der besonders von den 
Schulbehórden richtig erkannt w orden ist. D er Besuch von 
Schulen wird stiindig groBer aus dem  G edanken heraus, daB 
Serade die Jugend  auch in B ezug auf W ohnkultur richtig  er-

& Riegel.
zogen w erden soli, dam it der G eschm ack d e r A llgem einheit 
sich verjiingt und endlich einm al m ehr L iebe und Kunstsinn 
bei der G estaltung des H eim s m itsprechen. E s ist darum  
sehr zu raten , die mit groB er Sorgfalt und M iihe durchge- 
fiihrten A usstellungen der F irm a W iegels & R iegel nur 
w ieder zu besuchen; ein ’jeder w ird etw as W ertyolles an 
A nregung mit nach H ause nehm en kónnen. D ie F irm a zeigt 
in ihrem  H ause stiindig, wie m an sich mit w enig M ittel 
eine form enschóne, ged iegene E inrich tung  anschaffen  kann, 
die dem  W echsel der M ode nicht un terw orfen  ist. Auch 
W enigerbem ittelten  ist du rch  ein R atenzah lungssystem  und 
nicht zuletzt du rch  d ie  iiberaus billigen P reise die Móglich- 
ke.it gegeben, das  zu erreichen, was friiher nur kapita lk raf- 
tigen V olkskreisen móglich war. D as H aus ist w ie ein 
M useum jederzeit kosten los zu besichtigen. E in  H aus wie 
W iegels & Riegel, daB soviel A usw ahl an gu ten  und in 
billigen P reislagen  gehaltene  Zim m er, die in w underschón 
gestalte ten  R aum en gezeig t w erden, hat, d iirfte selbst in 
Berlin daher ein zw eitesm al nicht zu finden sein. N iem and 
hat nótig, seinen B edarf anderw eitig  decken zu mussen. 
H eu te  kann selbst jed e r A rbeiter die W ohnkultur in sein 
H eim  tragen, besonders durch W .K .-M obel.

W .K .-M obel sind nach E ntw iirfen  anerkann te r deu tscner 
K iinstler geschaffen, zeichnen sich durch edle L inienfuhrung 
und ausgeglichene F orm en aus, sind infolge eines w ohlduch- 
dach ten  A rbeitssystem s auBerst wohlfeil im Preise. W .K .- 
M óbel w erden mit voller G arantie frei H aus geliefert; sie 
iiberdauern  G enerationen. W. K .-M obel, durch  W .K .-Stoffe,
1 eppiche und Tapeten erganzt, schaffen das behagliche 

d e u tsc h e , Heim .

liOi

Nach dem Norden 
iiber Stettin

K openhagen
Abgang S tettin : Dienstag', Mittwoch, 
Freitag, Sonnabend 1800. Abgang 
Kopenhagen: Sonntag, Montag, Mitt

woch, Donnerst. 1600 Fahrpreise: Stettin-Kopenhag. I. RM. 27.-, 
U. 18.50, Deck 12.50. Billige Vergniigungsreisen S tettin— 
Kopenhagen u. zuruck 2 bis 5 Tage. I. RM. 40.-, II. RM. 28.-

[n  I I S tettin : Dienstag und Freitag 1800. —
|  Abgang Oslo: Dienstag und Sonnabend 1400.

~ Fahrpreise: Stettin-Oslo I. RM. 88.-, II. 62.50,
Deck RM. 3 3 .- .

Abgang S te ttin : Mittwoch u. Sonn
abend 18 00. Abgang Gothenburg: 
Mittwoch und Sonnabend 1600. Fahr

preise: Stettin-Gothenburg I. RM. 50.-, II. 35.50, Deck 24.-.
bis Drontheim. Abgang Kopen

^ G othen burg  |

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

Island

hagen alle 10 Tage. Dauer der 
Rundreise 20 Tage. Retourbil. 

Kopenhagen Drontheim— Kopenhagen, mit demselben Schiff, 
h Kajutę Kr. 150,00 plus Kostgeld.

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

h. Kr. 180.00, plus Kostgeld.
^ e lte r e  Einzelheiten durch die Reisebiiros, Herrn 
G u s t a v  M e t z l e r ,  Stettin  oder das Hauptkontor 

der G esellschaft.

Det Forenede Dampskibs-Selskab
A k t i e s e l s k a b
K openhagen

DRUCKE 
NUR BEI

FISCHER
SCHMIDT
BUCHDRUCKEREl

S T E T T I N
6R . WOLLWEBERSTR. Nr. 13 

F E R N S P R E C H E R  Nr. 21666
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© f e f t i t t e r  3 n & u j l r t e *  unO & < m i > e f e f i r m e n
dfyDa&efifd? georimef

Allianz und Stuttgarter Verein
V ers icherungs-A ktien-6ese llschaft 

Filia ld irektion Stettin

Sammel-Nr. 354 71 Marienplatz 3

J. Gollnow & Sohn
Eisenhoch- und Bruckenbau 

EisengroBhandel
Buro: Prutzstr. 1 

Sammel-Nr. 25111 W erk: Lange Str. 6c

...........  ....... ............... ............................. ........—

Hagen & Co.
Gegr. 1853 

Samtliche Oele □ Maschinen-Bedarf 
Asbest □ Gummi 

21673 Bollwerk 3

Louis Lindenberg
Fabrik der Vereinigte Dachpappenfabriken 

A ktiengesellschaft

Sammel-Nr. 35356 A ltdammer Str. 5

Erich Mascow
Buchdruckerei und PapiergroGhandlung 

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

S i n n  Jur k i in s i le r is c h e  A r i
L le b e  z u  b e s le r  W e r k a r b e l i  M T
s i n d  d ie  G r u n d l a g e n  f i i r  jagOlnlydrocK. HOĤDRUCK®
S le l l in ,  K o r n e r s l r a l ie  75 a  wk M

Dieses Feld ist frei und kostet RM. 12.—

F e r n r u f  2.7098 
u n d  2 8 9 9 2

B u c h '  u n d  S i e l n d r u c l c e r e l
T H E O D O R  O H L Y
B u c h b i n d e r e i  • B u r o b e d a r i


