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GesdiaNssfellen in Pommcrn:
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B e r g e n  (Riigen), BahnhofstraBe 52
B u b litz , PoststraBe 144
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S c h iv e lb e in , SteintorstraBe 24
S ta r g a r d  i. P o m ., Holzm arktstrafle 3
S te ttin , GieBereistraBe 23
S te ttin , B reite StraBe 58
S to lp  i. P o m ., M ittelstraBe 5
S tr a lsu n d , A pollonienm arkt 7
S w in e m iin d e , Farberstrafle 5
W o lg a s t , W ilhelm straB e 4 I
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Kunstler-Konzerte im FDRSTENSAAL!

y/s/s/jys/?/s/s/s///s/s/S/7///J&/J/J!7/s*xj:xy/s/jy/y/s/s//w .xx> ’y///sysyy#xy:/'/Jy/s/s/s///jPS/s/JW/s/s/JY/jmr̂
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Pommersdie Ziegeleien.
®SI§ to VŁindtte & CO., Dampfziegelwerke, Sfolzenliâ en-Hrafzwieck

Ziegel- und Drainrdłirenwerke 
Kiaizow

Frhr. H einrich v . Seckendorff
F ern ru f: Stargard  i. Pom . Nr. 21 —  P ost- und B ah n station  K liitzow  

T elegram m -A dresse: Z iegelw erk e K liitzow

F abrikation: Masch. - Mauersteine, por, Langlochsteine 
Forstersche und Kleinsche Deckensteine

Speziaiitat: Drainrdhren mif glail gepufzfen 
Sfogftódien von 4 bis 31 cm l. W.

M a u e r ste in e , D a c h z ie g e l, H o h lp fa n n en , F lie s e n , F a lz s te in e , L o c h ste in e , R a d ia ls te in e  s o w ie  F o r m ste in e  
a lle r  A rt, D e c k e n s te in e , D r a in r o h r e . Speziaiitat: V e r b le n d z ie g e l. Jahresproduktion

^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n ą s j

IPaulKorner!
i i i i i i i i i i i i m i i i m i i m i i m i i i i i m n H i i i u i i i n i i i i i i i

STETTIN

Herings- f 
1 Import und Export |

Eigene Kuhlhaus-Anlagen
Te leg r amm -Ad res se :  MPeka“ 
Fernspr.: Sammelnummer 35161

Iscliert Me ‘Dampianlaę/en
______  n

Pom m ersches Iso lie rw erk

‘F .S c h a lle h n
S tettin , K aiser-W ilhelm -Str. 26

F ernsprecher 20877

Ausfuhrung jeder Ar! von Isolierungen
mit neuzeitlichen Isoliermitteln 

„Leichtkieselguhr, 85 % Magnesia, Glasgespinst"

K orkstein-Isolierungen
Platten und Schalen fur Kalteleitungen, Kuhlraume, 

Eiskeller

S p e z ia iita t:
Schiffsisolierung-en: Rohrleitg-., Kessel, Kuhlraume, 

Fabrikisolierungen

Jsclieruny spart JCchlen

SillliiiiiH iiiiiiiiiiiiiiH iiiiiiim iiiiiiiiiiiiim iiiijS  ■■■■lllliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii
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Steffiner Dampfer-Compagnie
A k tie n g e s e lls c h a ft

G egrQ n d et 1856

STETTIN, Bollwerk 21
D rah tan sch rift: „D am p ferco“ —  F ern sp rech er: Sam m el-N r. 3 5 3  01

Passagier' und Fradiflinien
zw isch en

S te t t in —R e v a l jed en  Freitag yon  Stettin  
jed en  F reitag von  Reval 

S te t t in —S to c k h o lm  jed en  10. und 25. von  Stettin  
jed en  3. und 18. von  S tockholm

S o la n g e  e s  d ie  E is v e r h a ltn is s e  g e s ta t te n :
S te t t in —L e n in g r a d  jed en  Freitag von  Stettin

jed eii Sonnabend von  Leningrad
S te ttin  —W ib o r g  jed en  2. Freitag von Stettin

jed en  2. D onnerstag von  W iborg  
S te t t in —K o tk a  jeden 2. Freitag von  Stettin

jed en  2. D onnerstag von  Kotka
R e g e lm a B ig e r  F r a c h td ie n s t .

S tettin—K ón igsb erg ........................................................10 tagig
S tettin —D a n z ig ................................................................ 14 tagig
S tettin —M e m e l.......................................................... .. • • 14 tagig
S te tlin —M alm ó/G othenburg............... 2 m ai w ó ch en tlich
Stettin —W estsch w ed en —W estn o rw eg en . .  w óch en tlich
Stettin  -  London .................................................... w ó ch en tlich
D anzig—L o n d o n ....................................................w ó ch en tlich
D anzig—M e m e l.................................................... ............ 14 tagig
R otterdam —F in n la n d ........................ • . , .  d reiw óch en tlich
R ev a l—W ib o r g ............... ............................zw e iw ó ch en tlich
R eval—K o tk a ................................................zw e iw ó ch en tlich
S te t t in -L e v a n  t e ...............................................................14 tagig

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ

<$♦ 1

23» u d tf? e t& e s $ a ftr fe n  |  
# e r e t n $ * 5 o f ? r < e n  |  
& a f e n r u n f t f a f y r f e n  |  

?̂onWemfâ r<ett |
$ertuiefung uou ©ompfern fur |  

©efeftfić&aftefafyrfen §

♦ i
STETTIN, Bollwerk 10 /  Fernruf 30291, 30292 |  

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii#

..... ........................... i .......... m m .......................m m i i ............ m i m

Gu$tav Mefzler
Befrachtung Schiffsmakler Bunkerung

S t e t t i n  u n d  S w i n e m u n d e
Fernsprech - A nschlufi 355 71 — T elegr.-A dr.: M etzler

Direkte Verbindung fur Passagiere und Giiter 
von Stettin nacŁ Revai-Helsingfors:

Jeden Miiiwodi 
mii Luxu§«§dinelidampfer „Ariadnę"
V on Stettin nach Kopenhagen-Oslo, W e s t-  
norwegen bis Drontheim u. nach Gothen^ 
burg mit den Luxusdampfern der „Forenede 

Dampskibs-Selskab" Kopenhagen 

D i r e k t e  Guterverbindung nach R o t t e r d a m  
und dem R h e i n  

Passagier ~Verbindung nact Westindien, 
N o rd ^  und Sudamerika

Louis Liitdcnberg
Fabrik der Vereinigte Dachpappen-Fabriken

A ktiengesellschaft

Sleffln, AHdammcrcfr. 5
T elephon  Nr. 35356.

L iefern:

Asptialfdadipappcn 
feerfreie Pappe, g r a u , r o t  u. g ru n  

Muffen und PflasJerhill 
desi. Tccre 
Carbolinium, au ch  fa rb ig  

Isoliermaferialien
Fiihren a u s :

Pappdedtungen, aUch  fa rb ig  

Asphaltierungen 
Asphalfplafienbeiage 
Holzpflasfer 
Isolicrungen 
Abdidiiung. geg. Grundwasscr
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Hugo Stinnes, S:Hm; Stettin
K o h le n g ro B h a n d lu n g

Auto-Benzln, B. V. Benzol, B. V. Aral
ab6roBtankanlagen Stettin, Rostock.Warnemunde 
Stralsund, Neubrandenburg, Swinemunde, Kolberg, 
Stolpmunde, Stolp, Dt. Krone, Neustettin, SaBnitz,
ab zahlreichen Zapfstellen in Mecklenburg, 
Pommern, Grenz- und Uckermark,

Gasole und Traktorentreibole
ab obengenannten GroBtankstellen.

Cylinder- und Schmierole, Fetłe
in Fassern und Kannen ab den verschiedenen 
Verkaufsstellen.

Gargoyle- und Veedoi-Ole
an allen Zapfstellen.

Alle Sorten Oungemittel und 
ausISndisches Thomasmehl
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Gustav Sehl

i

M1TTWOCHSTRASSE 18—20 

FERNSPRECHER : 32611, 32612 

DRAHTANSCHRIFT: SEHL STETTIN

KOHLEN BRIKETTS 
KOKS 

BUNKERKOHLEN 
ANTHRAZIT 

6RUDE

I

FRANZ MANDT
MINERAŁ- MAHLWERKE 

STETTIN
Eigene Grubenbetriebe in Skandinavien

OUARZ / FELDSPAT / RUTIL
Flusspat, Kalkspat, Dolomit
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‘ B c h r i s c h

das

C u u l i tU ts b ie r .
‘Bvfori$ch-‘Strauerci Stettin

NORD-OSTSEE
SCHIFFAHRT - und TRANSPORT - GESELLSCHAFT 

MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

STETTIN, K3NIGSTOR 6
FER N SPREC H ER 28696 >t T E L .-A D R .: „NO RD O STSEE

BEFRACHTUNG, SPEDITION UND KLARIERUNG
Ob ERNAHME SAMTL. SEE- UND BINNENTRANSPORTE

GEBR. KOLBE
S T E T T I N

MARIENSTRASSE 1 FERNSPRECHER 3 0 8 8 3

M asch inen fab rik  ♦ Kessel- 
Schmiede ♦ Schiffsreparaturen

ntassen - f ranspcrte
25 Seedampfer mit ca. 75 000 Ladetonnen 

10 Schlepper — 17 Leichterfahrzeuge — 5 Personendampfer

Ł m i l  ‘S t c z t z i n f f ,  R e e d e r e i
Schiffsmakler, Bunkerkohlen, Schlepp- und Personenschiffahrt

Stettin und. Swinemunde
K onigsto r 8 -  Fernsprecher Sammelnummer: Stettin 25371, Swinemunde 2057 -  Telegr.-Adresse: Carmen-Stettin
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J t o e w e e ł
K L E I N  - S C H R E I B M A S C H I N E

F U R  D I E  R E I S E .

Preis 250,- RM.
mit Koffer und Zubehór. ▼▼ Die moderne Schreibmaschine fiir das Buro.

Verlangen Sie bitte unverbindliche Vorfuhrung von der

nSSt,: Buro-Maschinen Zentrale Wilhelm Mttller
Telefon 216 63/64 :: S T E T T I N  :: Konigstor 1

|  l  

l Cohrs& Ammó Nachfolger i
i
i

STETTIN
Telegramm-Adresse: Cohrsam / Fernruf: Sammel-Nr. 35291

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
S p e d i t i o n  * L a g e r u n g  * W e r s i c h e r u n g
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ia i i i i i i i i i

GroBe Lagerraume mit d i r ek t em Bahnansch l uB an seetiefen Kais.

Besondere Speziaiabieiiungen fur die Spedifion, Lagerung und 
Yeriradifung von Zudter, Gefreide, Fuller- und Diingemiffein, 
ierner fiir die Durdifiihrung von Massenfransporien wie Eisen- 

erzen, Hoiz, iiofiien, Eisen usw.

i ii



O f t f e e - $ a t i & e l

W i r t s c h a f t s z e i t u n g  f u r  d i e  G s f s e e / d n d e r ,  d a s  S t e t t i n e r  W i r ł s  e h  a f t s g e b  i  e t  

u n d  s e i n  3 { i n t e r l a n d

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

des Verbandes des Stettiner Einzelhandels e. V. 
und des Grol3handelsverbandes Stettin e. V.

H e ra u sg e b e r  D r . H. S c h r a d e r ,  S y n d ik u s  d er  I n d u s tr ie -  u n d  H a n d e lsk a m m e r  zu  S te tt in  
H a u p tsc h r ift le ite r  u n d  v e r a n tw o r t lic h  fQr d ie  B e r ic h te  t lb er  d as A u s la n d  W . v. B u l m e r i n c ą ,  v e r a n tw o r tlic h  fd r  d ie  B e r ic h te  a b e r  d as  In la n d

Dr. E . S c h o e n e ,  d e n  A n z e ig e n te i l  H. J a e g e r , a lle  in  S te tt in .
---------------------------------------------------- B ez u g sp re is  v ie r te lja h r lich  2,50, A u s la n d  3,— R eich sm a rk . — A n z e ig e n p r e is  it. T arit. ----------------------------------------------------
V er la g : B a lt isc h e r  V erlag  G. m . b. H., S te tt in . D ru ck : F is c h e r  & S ch m id t, S te tt in . S c h r if t le itu n g  u n d  I n s e r a te n -A n n a h m e :  S te t t in , B 6 rse , E in g a n g  
S ch u h straB e, F e r n sp r e c h e r  S a m m el-N r . 35341. D ie  Z e itsc h r if t  e r sc h e in t  ara 1. u n d  15. j e d e n  M onats. Z a h lu n g en  a u f  d a s  P o s ts c h e c k k o n to  d es  B a lt isc h e n

V er la g es  G. m . b . H., S t e t t in  Nr. 10464. B a n k v e r b in d u n g : W m . S c h lu to w , S te t t in .
G e sc h a fts s te lle  in  H e ls in g fo r s : A k a d em isk a  B o k h a n d e ln , A lex a n d ersg a ta n  7. F iir  n ic l i t  erb e .ten e M a n u sk r ip te  t lb e r n im m t d ey V er lag  k e in e  Y era n tw o r tu n g .

f l r .  1 Stettin, 1. Januar 193C W. Jahrg.

a
l e h n ( J d lir e  / / C )s t s e e =  H & n c le t .

Mit der vorliegenden Ausgabe triłł der ,, Ostsee-Handel11 in das zehnte Jahr seines Bhiehens Mfi. Der 
,,Ostsee-Handelu hat es sich seii seiner Grilndung zur Aufgabe gemachi, Aufklarung uber 'hi&Sfesthlńmg 
der Wirtschaftslage in den nord- und osteuropciischen Landem und uber die Beziehungen diełfcr 'Tjfij&lefr zu 
Deutschland und seinem hervorragendem Mittler fiir  diese Beziehungen, dem Seehafen StettiiMj zu^Bfitfi. — 
Seit dem Uebergang der Redaktion und des Verlages des „Osisee-Handel11 a u f die amtliche Handtt'$vertretung 
Stełtins und des Stettiner Wirtschaftsbezirkes hat sich der „Ostsee-Handel<( besonders bemuht, unter Wahrung 
seines Charakters ais Wirtschaftszeitschrift fiir  die Ostseelander, auch die Firmen des Kammerbezirks uber 
alle fu r  sie wichtigen Yorgange des Wirtschaftslebens und die Arbeiten der Kammer zu unterrichten und 
nicht nur dem Verkehrsgewerbe und den am AufJenhandel beteiligten Firmen, sondern auch allen anderen 
Geschaftszweigen, namentlich auch den Einzelhandel\ Unterstiitzung bei Durchfuhrung ihre Geschafte zu 
bieten. — Die erste Aufgabe des „Ostsee-Handel“ ist es indessen nach wie vor geblieben, den Wirtschafts- 
interessen der deutschen Oslseeprovinzen und ihres Hinterlandes einerseits und der baltischen und skandi- 
navischen Lander andererseits zu dienen und insbesondere zur Fórderung der von Stettin ausgehenden 
mannigfalligen Handels- und Schiffahrtsbeziehungen beizutragen. — Das zunehmende Interesse, das der 
„Ostsee-Handel11 in weiten Kreisen des In- und Auslandes in den letzten Jahr en gefunden hat, beweist, daji 
er mit den von ihm verfolgten Zieleń a u f dem richtigen Wege ist und daj] er nicht nur im Rahmen der 
periodischen Verdffentlichungen Pommerns und der von hier aus betriebenen Propaganda, sondern daruber 
hinaus auch im Rahmen der ganzen deutschen Publizistik a u f wirtschaftlichem Gebiet eine wichtige Stellung 
einnimmt, die er auch weiterhi7i sorgsam zu verwalten und auszubauen bestrebt sein wird. Die Beachtung, 
die der „ Ostsee-Handelu insbesondere in den Ostseelandern findet, geht zur Evidenz aus den nachfolgenden 
Aeuflerungen der diplomatischen Yertreter dieser Staaten hervor, die samtlich den „Ostsee-Handel“ ais ein 
wichtiges Bindeglied der sich standig vertiefendem guten wirtschaftlichen Beziehungen Stettins und Deutsch-

lands zu ihren Landem anerkennen. Książnica Pomorska

'e r & u s $ e b e r  u n d  S c h r i f t l e i t u n g .

i#*
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STETTINER OELWERKE A.-G. ZDUCHOW i.POM.

BOH N E NSCHROTi
MARKĘ IMPERIAL

Das Unhrersalfutter
fur alle landwir£scbafćlichen Nu£z£iere- U n en tb eh rlich  fur in £ e n s iv e  M i l c b w i r f s c h a f i 
und m o d e r n e  V ie b z u c b ć . Zu M asfzwecken fur R indvieb, Schafe u. Schweine, ganz besonders 
aber zur V erbesserung und V erbilligung der E r n a b r u n g  d e r  P f e r d e .  V on nam baffen Land» 
wirćen u. Au£ori£a£en landwir£scbafćlicber Hocbscbulen a n e r k a n n f  u- a u f  s b e s f  e e m p f  o h le n .

Verlangen Sie beim Hau! von Soya - Sdirol ausdriiddidt „Markę imperial" 
der SieUIner Oelwerke A.-G.

damić S ie  w issen , was S ie  bekommen. Verkauf durcb alle Grofibandler

Sfefflncr Oelwerke A.-G. Ziilldiow bel Sfettin.
Vertreter in Helsingfors: Firma Soren Berner & Co.

i
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Z u m  G e l e i t

Der Austausch materieller und geistiger Giiter zwischen Schweden und Deutschland hat in dem 
jetzt abgeschlossenen Jahrzehnt, dessen Anfang noch von den Nachwirkungen des Weltkrieges iiber- 
schattet wurde, einen groBen und erfreulichen Aufschwung genommen. An dieser Entwicklung haben die 
deutschen Ostseestadte einen erheblichen Anteil. Ich benutze mit Freude die Gelegenheit des Beginns des
10. Jahrgangs Ihrer Zeitschrift, um Ihnen die besten Gluckwiinsche fiir die Zukunft auszusprechen, in 
der Hoffnung, daB der „Ostsee-Hander* auch fernerhin erfolgreich dazu beitragen wird, die Beziehungen 
zwischen den beiden Nachbarvolkern nórdlich und siidlieh der Ostsee zu festigen und auszubauen.

B e r l i n ,  den 24. Dezember 1929.
i E. af Wirsen,

Koniglich Schwedischer Gesandter.

Zwischen Stettin und anderen Ostseehafen und Niorwegen bestehen seit Jahrhunderten rege Han- 
dels- und Schiffahrtsbeziehungen. Sie unterliegen wohl Schwankungen. Im Augenblick ist die nor- 
wegische Schiffąhrt in der Ostsee etwas zuruekgegangen. Sie wird sich aber wahrscheinlich*i2Źld wieder 
erholen. Der yorziiglich redigierte „Ostsee-Handel“ enthalt immer wertvolle Nachrichten uber die nor- 
wegischen Ostseebeziehungen. Die Nachrichten sind fiir die norwegischen Geschaftskreise v<m groBem 
Interesse. Die Gesandtschaft Niorwegens in Berlin studiert und verwertet sie fleiBig. Ich begriiBe den 
„Ostsee-Handel“ zu Beginn des 10. Jahrganges und wiinsche ihm auch eine bluhende Zukunft.

A. Scheel,
Koniglich Norwegischer Gesandter.

Fur den danischen Handel auf der Ostsee ist Stettin stets einer der wichtigsten Verkehrspunkte 
gewesen. Schon in friiheren Jahren haben deutsche und danische Schiffe, schwer beladein mit Fracht, das 
Meer zwischen Stettin und Kopenhagen sowie den iibrigen danischen Hafenstadten befahren, und be- 
sonders nach der Anlage der Freihafen in Kopenhagen und in Stettin und der Errichtung all der mo- 
dernen Lade- und L6sch-Vorrichtungen in beiden Hafen nahm dieser Verkehr einen starken Aufschwung. 
Bereits vor dem Kriege waren auch feste 1. Klasse-Passagierrouten zwischen Kopenhagen und Stettin 
etabliert.

Es ist mir eine groBe Freude gewesen zu konstatieren, daB die bedeutenden Handelsverbindungen; 
die vor dem Kriege zwischen Danemark und Deutschland via Stettin bestanden haben, nach dem Kriege
— trotz der sehr schweren Jahre sowohl fiir das deutsche ais fiir das danische Wirtschaftsleben — nicht 
nur aufrechterhalten, sondem sogar ausgedehnt worden sind. Im Jahre 1913 wurden iiber Stettin von 
Deutschland nach Danemark 97126 to ausgefiihrt; aber im Jahre 1928 war diese Ausfuhr auf 139151 
to gestiegen, so daB Danemark fiir Stettin das groBte nordische Exportland geworden ist. Im Jahre 
1913 betrug dier danische Export iiber Stettin 68 210 to; aber im Jahre 1928 war er auf 74 889 to ange,1' 
wachsen.

Beim Eintritt in das neue Jahr ist es mein Wunsch und meine Hoffnung, daB dieser reiche 
Wechselverkehr und die Freundschaft, wioflir derselbe Ausdruck gibt, sich in der Zeit, die kommt, weiter 
entwickeln mogę zum gegenseitigen Gliick und Nutzen sowohl fiir Deutschland ais fiir mein Vaterland.

H. Zahle,
Koniglich Danischer Gesandter.
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Ais Finnland sich aufmachte wirtschaftlichen und kulturellen Austausch im westlichen Europa zu 
suchen, lemkte es seine Schritte zu den Stadten an Deutschlands Ostsee-Kiiste, welche von der Zeit 
an die wichtigsten Vermittler gewesen sind.

Neben die alten Hansestadte, Hamburg und Liibeck, welche seit dem Mittelalter und moch 
heutigentags die Hauptplatze fiir den finnischen Handel sind/ ist noch Stettin hinzugekommen, dessen 
Bedeutung fiir den Handel Finnlands und v.or allem fiir den Reiseverkehr von Jahr zu Jahr gestiegen ist. 
Die gegenseitige griindliche Kenntnis erleichtert den Handelsverkehr. Aus diesem Grandę hat man 
finnischerseits der Aufrechterhaltung und Hebung dieses Austausches groBes Gewicht beigelegt, auf 
dessen Gelingen auch die Zeitschrift „Ostsee-Hander, welche jetzt ihr Jubilaum feiert, in den ver-> 
fliossenen Jahren ihre Arbeit gerichtet hat. Es war erfreulich wahrzunehmen, daB nach einer Art des Zu- 
sammenwirkens gesucht wiorden ist, welche die Vorteile der Gesamtheit wahrt und wenn sio fortge- 
fahren wird, bringt das nun beginnende Jahrzehnt der Zeitschrift sicherlich immer mehr Erfiolg und Be-
friedigung. : ! i

Ich entbiete dem „Ostsee-Hander‘ meinen Grufi zu diesem Festtage.
' r i *;; Waino Wuolijoki,

Gesandter Finnlands.

Ęin Blick’ auf die Kartę geniigt, um zu erkennen, daB die kurzeste und beąuemste Verbindung zu 
Wasser zwischen den Hafen Lettlands und der Hauptstadt Deutschlands, mit ihrem groBen Handels- und 
Wirtschaftsk-reis, iiber Stettin fiihrt. Fiir den Warenverkehr ist das von groBter Bedeutung. Daher ist 
auch gerade dieser Weg nach dem Weltkriege ais erster wieder aufgenommen und der regelmaBige 
Schiffsverkehr zwischen Riga und Stettin erneuert worden.

An dem Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den anderen Ostseestaaten 
hat das amtliche Organ der Industrie- und Handelskammer zu Stettin, der „Ostsee-Hander, regstein 
Anteil genommen und die Grundlage jeglichen Wirtschaftsverkehrs — namlich die Kenntnis der gegen- 
seitigen Wirtschaftsmoglichkeiten 'durch gewissenhafte und objektive Berichterstattung in den 9 Jahren 
des Bestehens eifrig .gefordert. Der Erfiolg ist auch nicht ausgeblieben, und vo;n Jahr zu Jahr hat der 
Waren- und Reiseverkehr auch zwischen Riga und Stettin eine erfreuliche Zunahme zu verzeichnen.

Ich begluckwiinsche die Zeitschrift zum zehnten Jahr des Bestehens. Mogę ihr auch in den kom- 
menden Jahren der beste Erfolg beschieden sein.

Dr. O. Woit,
Gesandter Lettlands.

Die Wirtschaftszeitung „Ostsee-Handei; 1 tritt in den 10. Jahrgaing ihres Bestehens und darf mit 
voller Berechtigung die Aufmerksamkeit all der Wirtschaftsgebiete fordern, fiir dereń Beziehungen zu 
Deutschland sie in ihrem ersten Dezennium gearbeitet hat. Wenn ich mich gem in die Reihe der Gliick- 
wunschenden stelle, so geschieht es in Erinnerung an die wichtige und in den ersten Jahren so auBer- 
ordentlich schwierige Aufgabe, die sich die Zeitschrift gestellt hatte. Galt es doch damals am Aufbau von 
Handelsbeziehungen mitzuarbeiten, die teils vollkommen zerstort, teils lahmgelegt und nur unter ganz 
neuen und am Anfang nicht uberblickbaren Bedingungen herzustellen waren. Die Industrie- und Handels
kammer zu Stettin, ais dereń amtliches Organ der „Ostsee-Handel“ diese wichtige Tatigkeit begann, 
darf mit Stolz auf die verflossenen Jahre zuriickblicken. Stettin hat eine sehr wichtige Rolle ais Handels- 
und. Verkehrsvermittler nach Osten gespielt, und gerade fiir Estland war Stettin Jahre hindurch d e r  
Hafen Deutschlands. Es ist zu bedauern, daB diese zielbewuBte Arbeit nicht mit dem wllen Erfolg einer 
gradlinigen Hinaufentwicklung Stettins zu voller Entfaltung verbunden war, sondern daB in das be- * 
ginnende neue Jahrzehnt Sorgen und Aufgaben hineinreichen. Aber es ist nicht zu zweifeln, daB die 
Einsicht und Energie der Industrie- und Handelskammer zu Stettin und ihres Organs des ,,Ostseeha;ndels 
auch diese Schwierigkeiten iiberwinden werden. Dazu Wunsche ich Gliick und Erfolg.

K. Menning,
Gesandter Estlands.
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Zum Beginn des 10. Jahrgangs der Zeitschrift „Ostsee-Handel“, die sich im Laufe der letzten 
Jahre groBe Verdienste um die Fórderung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den 
Ostseestaaten erworben hat, beeile ich mich, der Industrie- und Handelskammer zu Stettin meine aufrich- 
tigsten Gluckwunsche zu ubermitteln. Von der Absicht geleitet, die deutsche Oeffentlichkeit iiber die 
wirtschaftliche Struktur und Entwicklung der Ostseestaaten in eingehender Weise zu informieren, 
hat der „Ostsee-Handel“ wesentlich dazu beigetragen, das Interesse fur diese Staaten auch auBer- 
halb des Kreises der unmittelbar interessierten Persbnen zu wecken. Dieses Verdienst kann in den 
heutigen Zeitlauften, wo eine strenge Abgrenzung zwischen Politik und Wirtschaftspolitik kaum noch 
durchfiihrbar ist, nicht hoch genug eingeschatzt werden. Wenn ich angesichts der w m  „Ostsee,- 
Handel" ausgelosten Wirkungen den Wunsch ausspreche, daB es der Zeitschrift beschieden sein 
mogę, weitere Erfolge auf dem segensreichen Wege der wirtschaftlichen Verstandigung zu erzielen, 
so erfiille ich das Gebot des politischen kategorischen Imperativs, der die Annaherung der Nationen 
auf dem Umwege iiber die wirtschaftliche Verstandigung erfordert.

Sidzikauskas,
A. o. Gesandter und bevollmachtigter Minister Litauens.

Sdiwedens Wfrlsdiaffslage.
Von Professor Dr

Schwedens Wirtschaftslage und seine Aus- 
sichten fiir die nachste Zukunft kónnen im allge
meinen ais giinstig bezeichnet werden. Die Ten- 
denz einer langsam fortschreitenden Besserung, die 
wahrend der letzten Jahre fiir das schwedische 
Wirtschaftsleben charakteristisch war, macht sich 
nach wie vor geltend. Besonders in den letzten 
zwei Jahren hat die schwedische Wirtschaft Proben 
auBerordentlicher Widerstandsfahigkeit abgelegt. 
Die Folgen der schweren Arbeiterkonflikte, die i,m 
Jahre 1928 die Holz-, Zellstoff- und Papierindustrie 
iiber vier Monate und die Eisenerzindustrie sogar 
sieben 'Monate lahmlegten, sind verhaltnismaBig 
leicht iiberwunden worden. Der diesjahrige Krach 
der Allgemeinen Sparkassen und der Run auf die 
Jordbrukarebanken (Landwirte), die monatelang die 
Oeffentlichkeit beschaftigten und zu lebhaften Aus- 
e inajn d er setzungen im Reichstag fiihrten, haben 
keine bemerkenswerten Folgen fiir das allgemeine 
Geschaftsleben gehabt.

Unter den fiihrenden Industrien, die haupt- 
sachlich auf den Export eingestellt sind, erfreut 
sich die Z e 11 u 1 o ,s e - 1 n d u s t r i e , besonders die 
Sulphitzellulose, einer sehr giinstigein Marktlage. 
Die Steigerung der Produktion und die zunehmen- 
den Kapitalinyestierungen in diesem Wirtschafts- 
zweig gelten in den Kreien der schwedischen In
dustrie ąls ein gutes Zeichen fiir die kiinftige Ent
wicklung. Dieser Industriezweig ist etwa 50 Jahre 
alt, hat sich aber gewaltig entwickelt von 62 000 to 
im Jahre 1886 bis zu der jetzigen Jahresproduktion 
von mehr ais zwei Millionen to. Die Z e l l s t o f f -  
m i i h l e n  befinden sich hauptsachlich in den nórd- 
lichen Landesteilen, wo gnoBe Walder den Roh- 
stoff liefern u,nd die Abfallprodukte der Śagemiihlen 
verwendet werden koni)en. Schweden liefert 40o/0 
der auf dem Weltmarkt verkauften Zellstoffmengen. 
Die P a p i e r m i i h l e n  sind dagegen in Mittel- und 
Sudschweden gelegen, wo billige Wasserkraft, eis- 
freie Hafen und gute Verkehrswege diese Indu
strie begiinstigen. Die schwedische Papier- und 
Pappefabrikation hat sich in den letzten 30 Jahren 
von 86 000 to zu ihrer jetzigen Jahresproduktion 
von 610 000 to entwickelt.

Z a d ó w ,  Berlin.
Die E i s e n i n d u s t r i e  hat heute noch mit 

gnoBen Schwierigkeiten zu kampfen und scheint 
eine befriedigende Rentabilitat bei weitem noch 
nicht erreicht zu haben. In der T e x t i l -  und in 
der L e d e r i n d u,s t r i e war die Lage bisher ge- 
driickt; dioch lassen sich in der Textilindustrie An- 
zeichen einer geringen Besserung erkennen. Der 
Export an e l e k t r i s c h e n  M a s c h i n e n  und 
A p p a r a t e n  ist in den letzten Jahren bedeutend 
gestiegen.

Im schwedischen Reichstag wurde im Jahre
1928 ein Plan aufgestellt, der den Export von 
E i s e n e r z e n  aus den lapplandischen Bergwerken 
bezweckt, an den en der schwedische Staat ais Be- 
sitzer in starkem MaBe interessiert ist. In der 
Durchfuhrung dieses Programms werden erheblich 
groBere Mengen von Eisenerzen in den nachsten 
Jahren ihren Weg ins Ausland nehmen.

Wahrend seit Beendigung des Krieges sich in 
den groBen Industrielandern die Tendenz zur Bil- 
dung von Trusts und Kartellen zeigt, ist die 
s c h w e d i s c h e  I n d u s t r i e  im allgemeinen auch 
heute noch nicht vertrustet. Die Staatsmonopole 
fiir Branntwein und Tabak wurden seinerzeit aus 
sozialen und steuerpolitischen Griinden ins Leben 
gerufen. Auch in der Zuckerindustrie, im Miihlen- 
gewerbe und in der Eisenindustrie bestehen GroB- 
konzeme. In den groBen schwedischen Exportin- 
dustrien aber, die sich mit der Produktion vo:n Holz- 
waren, Zellulose, der Ausfuhr von Eisenerzen und 
Maschinen befassen, bilden die einzelnen Unter- 
nehmungen in der Regel noch unabhangige Wirt- 
schaftseinheiten. Eine Ausnahme bildet die Zi i nd-  
h o l z i n d u s t r i e ,  die von der Svenska Tand- 
sticks-actiebolaget beherrscht wird und ein einziges 
Gebilde monopolartigen Charakters darstellt.

Die Expansion groBer schwedischer Untemeh- 
mungen im Ausland (Kreuger-Konzern, Elektrolux- 
Konzern, Kugellager-Konzem S.K.F., Telefon- 
Konzern Eriksson etc.) stiitzt sich hauptsachlich 
auf 3 Kapitalausfuhrąuellen, namlich den normalen 
UebersohuB aus der laufenden Zahlungsbilanz, die 
Mobilisierung des Wertzuwachses aus fruher billig 
erworbenen auslandischen Anlagen und endlich den
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Export schwedischer Aktien, die zu giinstigen Be- 
dingungen im Ausland plaziert werden konnen. Ent- 
scheidend bleibt dabei die Tatsache, daB die schwe
dische Zahlungsbilanz jetzt normal einen jahrlichen 
fiir Kapitalausfuhr verfugbaren UeberschuB von 150 
bis 250 Millionen Kr. aufbringen kann, dessen loh- 
nende Umwertung im Inlande angesichts der hohen 
Lóhne und des geringen Bevolkerungszuwachses 
auf groBe Schwierigkeiten staBt.

Der A u B e n h a n d e l  Schwedens bewegt sich 
in einem Rhythmus, der durch die natiirliche Lage 
des Landes bedingt ist. Wahrend der Winter- und 
der ersten Friihjahrsmonate liegt die wichtige 
Schiffahrt darnieder, die Ausfuhr ist verhaltnis-< 
maBig gering und die Einfuhr hoch. Ende Mai 
oder Anfang Juni beginnt die eigentliche Ausfuhr- 
zeit, die bis in den Dezember zu dauern pflegt. 
Das Auf und Nieder des AuBenhandels spiegelt 
sich auch im Wirtschaftsleben an vielen Stellen 
wider.

Die G e s a m t e i n f . u h r  Schwedens betrug 1928 
dem Werte nach 1707,9 Millionen Kr., wahrend 
die G e s a m t a u s f u h r  sich auf 1574,7 Millionen 
Kr. belief. An erster Stelle der Einfuhrlander 
Schwedens steht nach wie vor D e u t s c h l a n d  
(31,06o/o der Gesamteinfuhr). Es folgen E n g 1 a n d 
(16,13o/o), U .S .A . (14,74o/o), D a n e m a r k  (6,72o/0), 
N i e d e r l a n d e  (4,06o/0), F r a n k r e i c h  (3,460/0) 
und A r g e n t i n i e n  (3,08o/0). Der beste Abnehmer 
schwedischer Waren war wie bisher E n g l a n d  
(24,75o/o d e r schwedischen Gesamtausfuhr). Die 
nachsten Stellen nehmen ein : D e u t s c h l a n d  
(12,60/0), U .S .A . (10,45o/o), D a n e m a r k  (6,370/0), 
F r a n k r e i c h  (5,720/0), N i e d e r l a n d e  (4,45%) 
und F i n n  l a n d  (3,810/0).

Der d e u t s c h - s c h w e d i s c h e  S p e z i a l -  
h a n d e l  hat sich weiter giinstig entwickelt. 
D eutschland konnte nach schwedischen Statistiken 
im Jahre 1928 den Wert seines Warenexpiorts von 
485 Millionen Kr. (1927) auf 530,5 Millio»nen Kr. 
(1928) steigern. Fast alle Warengruppen weisen eine 
gleichmaBige Erhohung auf. Allein deutsche Stein- 
kohle und deutscher Koks haben eine geringeje 
Abnahme in Schweden gefunden. Die Ausfuhr vón 
Schweden nach Deutschland ist dagegen von 270,9 
Millionen Kr. (1927) auf 198,5 Millionen Kr. (1928) 
gesunken. Diese Abnahme ist fast ausschlieBlich 
auf das Konto des schwedischen Grubenarbeiter- 
streiks zu setzen, da sich die Differenz nahezu' 
allein auf die Warengruppe i Mi n e r a l i e n  be- 
schrankt, die einen Riickgang vion 124,9 auf 57,2 
Millionen Kr. zeigt. In diesem Zusammenhang ist

es bemerkenswert, daB der deutsche Import von 
phosphorarmen Erzen aus anderen Landem ais 
Schweden wahrend der letzten Jahre mehr und 
mehr gewachsen ist, vior allem der Import n o r d -  
a f r i k a n i s c h e r  E r z e .  Diese Erze konnen in 
Deutschland und den iibrigen europaischen Landem 
besser konkurrieren, ais die mittelschwedischen 
phosphorarmen Erze, denn sie verbinden eine gute 
Qualitat mit billigen Produktionskosten und Frach- 
ten, vor allem bedingt durch den bedeutend nied- 
rigeren Lohnstandard der nordafrikanischen Arbei- 
ter gegenuber den europaischen. Die fiir die mittel
schwedischen Erze erschwerten Absatzmóglichkeiten 
werden sich aber allmahlich bessern, da die Gran- 
gesberggesellschaft wichtige Gruben in Algier und 
Marokko erworben und so den Uebergang in deut
schen oder englischen Besitz verhindert hat. Zur 
Beleuchtung dieser Verhaltnisse mag angefiihrt wer
den, daB Deutsehlands Einfuhr von mittelschwe
dischen phosphorarmen Erzen im Jahre 1927 rund 
450 000 tio betrug, wahrend dagegen sein Import 
an nordafrikanischen Erzen in demselben Jahre 
beinahe das Vierfache =  1,6 Millionen to betrug.

Deutscherseits war bekanntlich der Handels- 
und Schiffahrtsvertrag mit Schweden vom Mai 1926 
gekiindigt worden, um die Landwirtschaft von der 
in diesem Vertrag enthaltenen Bindung der G e- 
t r e i d e -, V i e h - und F 1 e i s c h z o 11 e vollig zu 
befreien. Nach dem nunmehr am 30. November
1929 unterzeichneten Ab kio mm en f alit die Bindung 
des Zolles fiir G e t r e i d e  v611ig fort, ebenso die 
Zollbindung fiir S c h w e i n e ,  S c h w e i n e f l e i s c h  
und anderes F r i s c h f l e i s c h .  Der Zoll auf 1 e - 
b e n d e s  R i n d v i e h  wird allgemeim auf 24,50 M. 
erhóht; Schweden wird jedoch ein Kontingent von 
5000 bis 7000 Stiick Rindvieh jahrlich zum bis- 
herigen Zollsatz von 16 M. belassen.

E r l e i c h t e r u n g e n  fiir die s c h w e d i s c h e  
Landwirtschaft sind durch Herabsetzung der Zoile 
fiir eine Reihe v>on F l e i s c h  p r o d u k t  en  yorge- 
sehen. Der Zoll fiir Hummer wird auf 200 M. 
herabgesetzt. Im iibrigen bleiben die Vereinbarun- 
gen des Handelsvertrages von 1926 bestehen. Ueber 
i n d u s t r i e l l e  Zoile sind keine neuen Verein- 
barungen getroffen.

Da das Abkommen dem deutschen und dem 
schwedischen Reichstag vorgelegt werden muB, der 
schwedische Reichstag aber erst im Laufe des Ja- 
nuar zusammentritt, ist mit dem Inkrafttreten des 
neuen Zollschutzes nicht vor Ende Januar 1930 zu 
rechnen.

i s o p o w  e w m b , m m m
Drahtanschrift: Spedition Fernsprecher Nr.

Spedierwald Stettin 30917 und 31776
Rudolf Mosse code Rollfuhr- und Lagerbetrieb

gegr. 1854
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Die norwegisdie elehfro-diemisdtc Industrie.
Von Dr. Ax e l  A u b e r t ,  Generaldirektor der Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskap, Oslo.
Den „Norwegian Trade Review“ entnehmen 

wir folgenden interessanten Bericht:
In Norwegen, das bislang hauptsachlich Land

wirtschaft und Fischfang trieb, ist der Uebergang 
zur Industrie verhaltnismaBig neuen Datums. Aber 
diese Entwicklung geht jetzt unaufhaltsam weiter.

Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts zahlte 
Niorwegens Bev61kerung ungefahr 900 000; davon 
entfielen 700 000, also 80o/o, auf Land- und Forst- 
wirtschaft und Fischerei und nur 50 000 oder 5 o/o 
auf Fabrikarbeit.

Im Jahre 1920 war die Bevó!kerungszahl auf 
2 700000 angewachsen und auf die oben genannten 
Berufsgruppen entfielen 39 bezw. 29o/o.

Diese- Zahlen zeigen, wie wichtig die Rolle der 
Industrie in Norwegen geworden ist.

Norwegens Fabrikation ist hauptsachlich auf 
den Export eingestellt. Von dem gesamten Ekport 
der norwegischen Industrie entfielen auf mecha- 
nische und chemische Papiermasse und Papier im 
Jahre 1900 33o/o, 1925 dagegen 39%. Die ent- 
sprechenden Zahlen f ur elektro-chemische und 
elektro-metallurgische Erzeugnisse sind l°/o und 
21 o/o, fiir Konserven, Tran und Walfischfett 7 o/o 
und 18 o/o und fiir alle iibrigen Industrieerzeugnisse 
60% ibezw. 24o/o.

Hieraus geht vor allem die starkę Entwicklung 
der elektro-chemischen und elektro -metallurgischen 
Industrie hervor. Die unmittelbare Ursache dafiir 
ist in gro Ben Fortschritten zu sehen, die die Elektro
technik seit dem Beginn des Jahrhunderts ge- 
macht hat.

Der elektrische Strom wird in Norwegen v>or- 
wiegend aus der Wasserkraft gewonnen. Schatzungs- 
weise wiirden sich in Norwiegen insgesamt 
12 000 000 Turbinen P.S. zu durchaus annehmbarem 
Preise erzeugen lassen. 1521000 P.S. waren bereits 
im Jahre 1928 nutzbar gemacht, davon entfielen 
ca. 900 000 P.S. auf den Verbrauch der elektro - 
chemischen Industrie.

Die Erzeugung von elektrischem Strom aus 
der Wasserkraft ist hauptsachlich auf die siidóst- 
lichen Provinzen beschrankt, aber selbst dort ist 
erst ungefahr ein Viertel der verfiigbaren Wasser
kraft ausgenutzt. In den westlichen und nórdlichen 
Distrikten findet sich noch eine Menge ungenutzter 
Wasserkraft, hier ist bisher erst ein ganz geringer 
Bruchteil davon zur Verwendung gekommen.

Die groBe Menge ungenutzter Wasserkraft in 
den westlichen und nórdlichen Gebieten findet sich 
zumeist mehr oder weniger in der Nahe von ge- 
schiitzten und eisfreien Hafen. Sie bietet da- 
her ausgezeichnete Entwicklungsmóglichkeiten fiir 
elektro-chemische und elektro-metallurgische Fa- 
briken. GroBe Kraftąuellen und gute Bedingungen 
fiir Hafen, die das Aus- und Einladen der Schiffe 
dicht bei der Fabrik ermóglichen, sind die haupt- 
sachlichen Viorteile, die Norwegen dieser Industrie 
bieten kann, da die Rohmaterialien zum' groBten 
Teil importiert und die fertigen Produkte exportiert 
werden miissen.

Wie schon bemerkt, haben die elektro- 
chemische und die elektro-metallurgische Industrie

in Norwegen wahrend der letzten Jahrzehnte einen 
sehr starken Aufschwung genommen.

Die Nutzbarmachung der Walder durch Verar- 
beitung des Holzes zu chemischer und mechanischer 
Papiermasse, sowie zu Papier, ist schon seit langem 
ein bedeutender Faktor im industriellen Leben Nor
wegens. In diesem Industriezweig sind fiihrend A/S 
Union und A/S Borregaard in Sarpsborg.

Der Fischfang, besonders der in den westlichen 
und mordlichen Distrikten, liefert der Industrie das 
Rohmaterial zur Herstellung von Konservon, Leber- 
tran und anderen Tranarten. Die beiden zuletzt 
genannten und die elektro-chemische Industrie 
haben gegenwartig die gróBte Bedeutung in Nor
wegen.

Ferner miissen noch genannt werden Erzeug
nisse der elektro-technischen Industrie ais da sind: 
Sprengstoffe, schwefelsaures Phosphat (Kunstdiin- 
ger), Lacke und mineralische Farben. Letztere wer
den neuerdings hergestellt vion der Titan Compani 
A/S in Fredriksstad, die Titan weiB und Ilmenit- 
in den Handel bringt. Die Rohmaterialien dazu 
finden sich in der Umgegend von Stavanger.

S t i c k s t o f f - 1 n d u s t r i e.
In der elektro-chemischen Industrie ist Norsk 

Hydro-Elektrisk Kraelstof A/S in Oslo der gróBte 
und einer der altesten Konzerne. *Er ist 1905 ge- 
griindet und besitzt Fabriken in Notodden in Tele- 
marken zur Herstellung von salpetersaurem Kalk 
(Norgesalpeter), sowie eine ebensolche in Rjukan, 
die zusammen iiber ca. 400 000 PS verfiigen. Diese 
Fabriken haben bisher die Birkeland-Eyde Methode 
angewandt und neuerdings z. T. die Schonherr 
Methode.

Die dort aus der Luft erzeugten nitrosen Oxyde 
werden in Salpetersaure verwandelt, die zusammen 
mit Kalkstein salpetersauren Kalk ergibt.

Die Fabriken des Konzems sind auch einge- 
richtet fiir die Herstellung von synthetischem Am- 
moniak aus durch Elektrolyse gewonnenem Wasser- 
stoff. In Rjukan und auch in den neuen Werken, 
die jetzt an der Kiiste in der Nahe von Porsgrund 
errichtet werden, wird der so gewonnene Ammoniak 
zu Salpetersaure oxydiert, durch dereń Verbindung 
mit Kalkstein dann der salpetersaure Kalk herge
stellt wird.

AuBer diesem Hauptprodukt( bringt der Kon- 
zern Soda-Nitrat, Ammoniak-Nitrat, konzentrierte 
Salpetersaure und gemischten Kunstdiinger auf den 
Markt. Durch die baulichen Erweiterungen, die 
im Jahre 1929 zu Ende gefiihrt wurden, wird der 
Konzern seine Produktionsmóglichkeit von ca. 30000 
Tonnen Stickstoff jahrlich auf etwas iiber 80000 
Tonnen erhohen.

Die wichtigsten Rohstoffe dafiir finden sich im 
Lande: Luft, Wasser, Kalkstein.

Der Konzern baut neuerdings noch eine 
Fabrik in Tyin in der "Nahe des Sognefjord, die 
mit 120000 PS arbeiten soli.

C a r  b i d.
Ais erstes Calcium-Carbidwerk wurde 1899 in 

Norwegen die Hafslund Carbid Fabrik in Sarpsborg 
eroffnet, die der A/S Hafslund in Oslo gehort. Sie
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produziert Carbid und Eisenlegierungen, besonders 
Silicium-Eisen.

Odda Smeltwerk A/S in Hardanger wurde 1908 
gegriindet. Es stellt Carbid her, das zum groBten 
Teil zur Erzeugung von Calcium, Cyanamide zu 
Kunstdungerzwecken verwandt wird.

A/S Meraker Brug in der Nahe von 
Trondhjem, 1900 gegriindet:, besitzt drei Kraftsta- 
tionen und ein Schmelzwerk zur Herstellung von 
Carbid, Silicium-Eisen und Chrom-Eisen.

Die beiden zuletzt genannten Werke unterstehen 
der A/S Hafslund. Die drei Compagnien arbeiten 
mit ungefahr 60 000—70 000 PS.

Carbid wird auch von der Notodden Kalcium 
Karbidfabrik hergestellt; A/S Bjolvefossen erzeugt 
Carbid und Silicium-Eisen, ebenso A/S Kvine Car
bid og Smelteverk in der Nahe von Flekkefjord.

Eisenlegierungen werden vion folgenden Fa- 
briken hergestellt: A/S Porsgrund Elektrome- 
tallurgiske Fabrik; Ila iog Lilleby Smelteverk, 
Trondhjem, und Det Norske Nitrid A/S in Eyde- 
havn bei Arendal. Det Norske A/S Elektrokemisk 
Industri ist u. a. Hersteller der Soderberg^chen 
Elektrode. Die Compagnie fiir elektrische Schmelz- 
ófen (Electric Fumace Company) stellt Eisenmangan 
und Silicium in Sauda her.

Silicium Carbid (Carborundum und ,,Sika“) und 
geschmolzenes Aluminiumoxyd stellt Arendals 
Smelteverk her.

E l e k t r i s c h e  E i s e n w e r k e .
Nachdem sie langere Zeit hindurch Versuche 

anstellten, produzieren die folgenden Werke jetzt 
Roheisen in elektrischen Schmelzofen: Ulefos Verk, 
Telemarken; Tinfos Jemverk, Notodden; Christiania 
Spigerverk, Oslo.

Die A/S Norsk Aluminium Company stellt in 
Hóyanger reines Eisen ais Nebenprodukt bei dier 
Gewinnung vo,n Aluminiumoxyd in ihren Alu- 
miniumwerken her.

Das Stavanger Elektrostaalverk stellt besonders 
harten Stahl her.

Die A/S Strommens Verksted besitzt eine elek- 
sche GieBerei. A/S Bremanger Kraftselskap in Ber
gen liefert Roheisen und elektro-metallurgische Pro- 
dukte.

A/S Hardanger Elektriske Jern- og Staalverk 
in Hardanger hat elektrische Eisen- und Stahl- 
schmelzwerke.

Im Zusammenhang mit der Herstellung von 
Roheisen muB die Aktieselskabet Norsk Staal in 
Oslo genannt werden. Diese Gesellschaft stellt Ver- 
suche an iiber neue Methoden von Eisengewinnung 
aus eisenarmem Eisenerz.

P ho s p ho r.
Seit 1925 stellt die Jan Compagny in Fredriks- 

stad weiBen und roten Phosphor auf elektro-thermij 
schem Wege her.

L e i c h t m e t a 11 e.
A/S Vadheim Elektrgchemiske Fabriker, Vad- 

heim Sogn, gewinnen durch Elektrolyse metallisches 
Soda, Chlorate und dereń Nebenprodukte.

A/S De Norske Saltverker, Bergen, befassen 
sich seit 1919 mit der Gewinnung von Salzen aus 
dem Seewasser und stellen im Zusammenhang da- 
mit Leichtmetalle, besonders Magnesium her.

Zi nk .
In Norwegen gibt es zwei Zinkwerke, eines da- 

von in Sarpsborg, das der Norsk Elektrisk Metal- 
industrie A/S gehórt, und eines in Tyssedal in 
Stardanger, Det Norske Zinkkompani A/S.

A l u m i n i u m .
Die elektrolytische Gewinnung dieses Metalls 

wird von yerschiedenen Fabriken betrieben. Die 
alteste davon, A/S Vigelands Bruk in Kristianssand 
S. ist 1900 gegriindet. Die anderćn sind: A/S 
Stangfjordens kemiske Fabriker, Det norske Ni- 
tridaktieselskap in Arendal, dereń Werke in Eyde- 
havn und Tyssedal sind. Diese Gesellschaft stellt 
auch ihre eigenen Elektroden her. Haugvik Smelte- 
verk A/S, Glomsfjord, und A/S Norsk Aluminium 
Company mit Fabriken in Stoyanger, Sognefjord. 
Die letztgenannte Compagnie stellt Aluminium-Oxyd 
her, das fiir die Aluminium-Elektrolyse gebraucht 
wird.

Z i n n u n d  N i c k e 1.
A/S Stavanger Tinfabrik gewinnt wieder Zinn 

aus Metallresten der Konservenbuchsenfabrikation.
A/S Kristianssand Nikkelrafineringsverk war 

mehrere Jahre lang geschlossen, arbeitet aber wie
der seit 1926. Das Werk verarbeitet Nickel aus 
eigenen Min en.

W a s s e r  E l e k t r o l y s e .
AuBer der Norsk Hydro-elektrisk Kvaelstof- 

aktieselskab, die Wasserstoff fiir die Ammoniak- 
synthese durch Zerlegung des Wassers gewinnt, 
wird die Wasserelektrolyse von De Nordiske Fa
briker (De-No-Fa) in Fredriksstad ausgefiihrt. 
Letztere Fabrik yerwendet den Wasserstoff zur Er- 
hartung von Fetten.

Folgende Tabelle zeigt Menge und Wert der 
von der elektro-chemischen und elektro-metallur- 
gischen Industrie exportierten Waren:

Export im Jahre 1927.
P rodukt T onnen Kronen

C alcium  Carbid 30 523 6 370 000
C alcium  C yanam ide 32 230 3 533 000
M angan-Eisen 71000 14 816 000
S ilic iu m -E isen  29 445 7 215 000
C hrom -E isen 4 010 1712 000
A lum inium  22 076 38 327 000
Zink 5 695 3 467 000
P hosphor 229 594 000
Salpetersaurer Kalk (N orgesalpeter) 136 546 20 752 000
Soda-N itrat 33 905 6 513 000
Soda-N itrit 2 749 913 000
A m m oniak-Nitrat 7 764 2 779 000
Salpetersaure, konzentriert 7 718 2 335 000

Die starkę Entwicklung der elektro-chemischen 
und der elektrometallurgischen Industrie hat da- 
durch, daB sie Tausenden yonArbeitern denLebens- 
unterhalt bietet, auf das gesamte Wirtschaftsleben 
des Landes einen groBen EinfluB ausgeiibt. Be- 
zirke, die friiher von der AuBenwelt abgeschnitten 
waren, haben jetzt in diesen neuen Industriezentren 
gute Absatzgebiete fiir ihre Produkte gefunden.

In Ąnbetracht der groBen Menge bisher noch 
ungenutzter Wasserkraft ist ein weiteres Fort- 
schreiten der industriellen Entwicklung zu erwarten, 
vorausgesetzt, daB der Industrie Moglichkeiten ge- 
boten werden, ‘ die natiirlichen Krafte des Landes, 
die sogenannte „weiBe Kohle“ nutzbar zu machen.
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Der deufsdi-dfinisdie Warenumsaiz.
GemaB der wirtschaftlichen Struktur Deutsch

lands und . Danemarks besteht der Warenaustausch 
ganz iiberwiegend darin, daB danische Agrar- 
pnodukte in Deutschland und deutsche Industrie- 
produkte in Danemark Absatz finden. Nach der 
deutschen Statistik stellte sich der Wert des Waren- 
verkehrs mit Danemark im Jahre 1928 in vier 
Hauptgruppen zusammengefaBt folgendermaBen:

I. L ebende T iere  
II. L ebensm ittel und Getranke

III. Rohstoffe und halbfert. W aren
IV. Fertige W aren

Spezialliandel
E infuhr Ausfuhr

Mili. RM. Mili. RM.
80,5 0,7

232,1 44,6
36,6 104,4

9,6 280,9
358,8 430,6

Die Differenz zwischen Ein- und Ausfuhrwerten ist 
alsio in Wirklichkeit etwas groBer, ais die statisti' 
schen Zahlen angeben.

* i k 
AuBer diesem direkten Warenumsatz findet

noch ein Transitverkehr iiber Deutschland statt
und z war in einem Werte von 150—200 Mili. RM.
jahrlich, wesentlich mit Hamburg ais Umschlag-
platz nach Danemark, wogegen der Transit iiber
Danemark nach Deutschland nur einen Wert von
etwa 10 Mili. RM. hat.

Insgesam t Mili: RM. 358,8

Aus Danemark wurden also lebende Tiere, vor 
allem Schlachtrinder, zusammen im Wert von v80,5 
Miii. RM. eingefiihrt. Die gróBte Gruppe aber 
waren Lebensmittel und Getranke, vornehmlich 
Butter, Eier, Fische, Schmalz, Fleisch u. a. mit 
insgesamt 232 Mili. RM. Die Gruppe Rohstoffe 
und halbfertige Waren betrug dagegen nur 36,6 
Mili. RM. und von Fertigwaren, d. h. veredelten 
Industrieerzeugnissen war die Einfuhr minimal, 
namlich nur 9,6 Mili. RM.

Von Deutschlands Ausfuhr nach Danemark war 
die groBte Gruppe: Fertige Industriewaren mit ins
gesamt 280,9 Mili. RM., namentlich Textilien mit 
93, Eisenwaren mit 44, Chemikalien mit 17 Mili. 
RM. Danach folgt die Gruppe: Rohstoffe und 
halbfertige Waren mit insgesamt 104,4 Mili. RM. 
Lebensmittel und Getranke machten 44,6 Mili. RM. 
aus, wogegen die Ausfuhr von lebenden Tieren 
naturgemaB ganz unbedeutend war und nur einen 
Wert von 0,7 Mili. RM. aufwies.

Der Totalumsatz belief sich auf Waren fiir 
358,8 Mili. RM. aus Danemark und Waren fiir 
430,6 Mili. RM. nach Danemark, was eine Mehr- 
ausfuhr von 71,8 Mili. RM. nach Danemark er- 
gibt. Hierbei ist noch in Betracht zu ziehen, daB 
die Ausfuhrwerte auf Grund der fob-Preise ange- 
schrieben werden, wahrend die Einfuhrwerte cif- 
Preise sind und somit Unkosten fiir Fracht, Ver- 
sicherung usw. sowie Handelsgewinne einschlieBen.

a /U ^S

1 9  2 . 8

A A m fi n9m ^m um P

0 \m a w &w w  m /  IfB & IllM ffiC ./Q<vxVv\N\.V-v\Vv

3 5 g.g M M M M .  4 3 P,6

Der Warenaustausch zwischen Deutschland und 
Danemark ist somit recht betrachtlich, und aus 
obigem diirfte heryorgehen, daB er fiir beide Lander 
eine nutzbri,ngende wirtschaftliche Erganzung mit 
sich fiihrt.
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Finnisdie Wirfstiiattsiragen.
Von Dr. Otto von Z w e h l ,  Helsingfors.

Das Jahr 1928 hatte eine ungewóhnliche Leb- 
haftigkeit des finnischen Wirtschaftslebens mit sich 
gebracht, die sich bekanntlich in einer gewaltigen 
Steigerung des finnischen Importes (Einfuhr 8013, 
Ausfuhr 6245 Mili. Fmk.) auBerte. Leichtere Geld- 
lage hatte zu einer ubersteigerten Bautatigkeit und 
wohl iiberhaupt allzu schnellen Bindung groBer 
Kapitalien in Neuanlagen gefiihrt, was im Laufe 
des Jahres 1929 zu einem scharfen Umschwung 
fiihrte, der auBerst mannigfaltig besonders in der 
2. H alf te des Jahres in Erscheinung trat.

Der KapitalbildungsprozeB, soweit er sich aus 
den in den Banken angelegten Geldem ablesen laBt, 
erfuhr eine Unterbrechung. Die Einlagen in den 
Banken verminderten sich (Jan. 1929 7562 Mili. 
Fmk., Oktober 7487), die ausgeliehenen Gelder da- 
gegen vermehrten sich (Jan. 1929 9560 Mili. Fmk., 
Oktober 9801). Der Bórsenindex sank von 221 
(Januar) auf 181 (Oktober), die Bórsenumsatze selbst 
waren minimal und betrugen mit ganzen 129 Mil
lionen Fmk. fast nur ein Viertel der des Vorjahres 
(10 Mionate), Trotz starker Krediteinschrankung, 
welche sowohl v»on der Staatsbank ais auch von 
den Handelsbanken vornehmlich gegen die Bau
tatigkeit und den Automobilimport ausgeiibt wurde, 
zei^te der AuBenhandel erst ab Monat Juni die 
gewohntem Expor.uberschiisse. Die Handelsbilanz 
ist auch in diesem Jahre noch passiv und zwar 
mit 510 Mili. Fmk. per Oktober (Einfuhr 5890, Aus
fuhr 5380, 10 iMionate), wird aber immerhin bei

JahresabschluB um rund 1 Milliarde gegen 1928 
verbessert sein.

Wahrend bei der Ausfuhr die wichtigsten Ex- 
portgruppen wie Butter, Kase, Holzschliff und 
Zellulose steigende Ausfuhrmengen- und -werte 
zeigten, ging der Schnittholzexport, der ja ca. ein 
Drittel der Totalausfuhr ausmacht, infolge der be
kanntlich riicksichtslos in alle Preise eintretenden 
zunehmenden russischen Konkurrenz, nur zu Ver- 
lustpreisen vor sich, was zahlreichen kleineren fin- 
nischen Sagen das Leben kostete und zur Stillegung 
sehr vieler Sagebetriebe fiihrte.

Besonders trug zur Anspannung der Lagę der 
Umstand bei, daB es im Laufe des Jahres nicht 
gelang die geplanten Obligationsanleihen von iiber 
1 Milliarde Fmk. im Auslande aufzulegen, wobei 
sich die Vorgange in Wallstreet hinderlioh zeig
ten; erst jetzt nach Zusammenbruch der amerikani- 
schen Hausse besteht wieder Hoffnung auf allmah- 
lichen ZufluB angelsachsischen Anleihekapitals.

Von den finnischen Industrien hat auBer der 
Sageindustrie in erster Linie die Textili'tndustrie zu 
leiden, die zu nicht unerheblichen Betriebsein- 
schrankungen iibergehen muBte. Eine gewisse Ar- 
beitslosigkeit, in den letzten Jahren eine unbekannte 
Erscheinung in Finnland, steht bevor, vor allem mit 
AbschluB der noch im Gange befindlichen Bauvor- 
haben, welche trotz veranderter Konjunktur in fast 
gleichem AusmaBe wie 1928 unter Anspannung
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der letzten Kreditmoglichkeiten gegenwartig ntoch 
unter Dach gebracht werden.

Die Zahlen der Konkurse (1929 9 Monate 894, 
Viorjalir 9 Monate 621) und der Wechselproteste 
(1929 10 Monate, 13109 Wechsel, Wert 78,5 Mili. 
Fmk., Vorjahr 5500 Wechsel, Wert 30 Mili. Fmk.) 
verdeutlichen die veranderte Lagę.

Nicht zu yergessen ist auch der EinfluB des 
ungewohnlich kalten Winters und der Eisblockade 
des Friihjahres, welche zu Verlusten vielfacher Art
— vor allem fiir die Schiffahrt — fiihrte.

Der finnische AuBenhandel mit Deutschland er- 
fuhr im Rahmen der Gesamteinschrankung der 
finnischen Einfuhr naturlich ebenfalls eine Minde 
rung, doch blieb er anteilsmaBig behauptet. Aller- 
dings diirften die in diesem Jahre von deutschen 
Exporteuren erlittenen Kreditverluste nicht unbe- 
trachtlich sein. Das neue Zusatzabkommen zum 
deutsch-finnischen Handelsvertrage sichert fiir 
Deutschland den Weiterbestand der bestehenden 
Ausfuhr, wird aber das AusmaB derselben nicht 
yermehren.

Aus lettlands Volhswirf§diaff.
Von Oskar G r o s b e r g ,  Riga.

Das schlechte Erntejahr 1928 liegt hinter Lett- 
land, doch zeigen sich seine Auswirkungen, wie das 
gar nicht anders sein kann, noch immer in der 
lettlandischen Volkswirtschaft, wenngleich nicht in 
dem MaBe, wie man das eigentlich befiirchten 
muBte. Am deutlichsten treten die Folgen des 
schlechten Emtejahres in der P a s s i v i t a t  d e r  
A u B e n h a n d e l s b i l a n z  des laufenden Jahres zu- 
tage. Man nimmt an, daB diese Passivitat zum 
Schlusse des Jahres die erhebliche Summę von 108 
Millionen Lat erreicht haben wird. Die Folgę dieses 
starken Ausfalles im AuBenhandel ist der Ruckgang 
der D e v i s e n b e s t a n d e  d e r  B a n k  v o n  L e t t 
l a n d  von 86 Millionen Lat im Juni auf 43 Millionen 
Lat im Oktober d. J. gewesen. DaB die Valuta- 
bestande zum SchluB des Jahres eine Auf besse
rung erfahren konnten, ist um so weniger zu er- 
warten, ais der Absatz von Flachs, der sonst groBe 
Devisenbestande in die Bank brachte, ins Stocken 
geraten ist und keine Anzeichen dafiir yorliegen^ 
daB die Konjunktur auf dem Weltmarkte anziehen 
wird. Wenn somit die Ausfuhr sehr wesentlich Ein- 
buBen erlitten haty so hat sich die Einfuhr nicht un- 
wesentlich verstarkt. Auf das Drangen des Finanz- 
ministeriums hat sich daher die Bank von Lettland 
entschlossen, weitere K r e d i t r e s t r i k t i o n e n  
durchzufiihren, imd zwar sollen Wechselkredite stark 
eingeschrankt und neue vorab nicht eroffnet wer
den; des weiteren soli die Lombardierung von 
Waren eine bestimmte Einschrankung erfahren, und 
schlieBlich wird die Bank sich inbezug auf Ge- 
wahrung von Krediten zu Zwecken des Imports 
die Zuriickhaltung auferlegen, die bereits vor zwei 
Jahren stipuliert worden ist.

Hierzu muB bemerkt werden, daB derartige 
drakonische MaBnahmen der Bank von Lettland 
insgemein nicht von langer Dauer zu sein pflegen; 
nach einigen Monaten werden die scharf angezo- 
genen Ziigel wieder gelockert. Hinzu kommt noch, 
daB die Privatbanken keineswegs gesonnen sind, 
Importkredite einzuschranken, sondern zu diesem 
Behufe fortlaufend groBe Posten Devisen von der 
Bank von Lettland anfordern. Immerhin muB ge- 
sagt werden, daB die Einschrankung der Einfuhr 
eben nur auf dem Wege der Kreditrestriktion er
reicht werden kann, da Erhóhung der Zoile allein 
deshalb auBerhalb des Bereiches der Móglichkeit 
liegt, weil bestimmte Waren sc"hon mit Zóllen 
belegt sind, die in vielen Fallen das Drei- und 
Vierfache ihres Wertes iibersteigen.

Beachtenswert ist, daB trotz der starken Ein
fuhr und verminderter Ausfuhr die Z a h l u n g s -

b i l a n z  Lettlands a k t i v  ist. Hieriiber liegen An- 
gaben in dem vom Finanzministerium herausge- 
gebenen Journal „Ekonomists“ vor, die umsomehr 
Beachtung verdiene:n, ais das Jahr 1928, wie be
reits gesagt, sehr schwer war. Das angezogene 
Journal berechnet die Aktivitat der Zahlungsbilanz 
fiir das gesamte Jahr mit rund 16 Millionen Lat, 
und zwar ist diese Aktivitat bewirkt wlorden durch 
yerstarkte Ausfuhr einzelner landwirtschaftlicher 
Produkte; ferner durch den Zuwachs des Umschlag;- 
verkehrs, durch die groBeren Einnahmen der Han- 
delsfliotte, die sich gegen das Vorjahr beinahe ver- 
doppelt hatten, und durch die Einnahmen aus dem 
Fremdenverkehr, die freilich stark zuruckgegangen 
waren, dennoch aber mit rund 14 Millionen Lat in 
Rechnung gest elit werden konnten. Die Aktivitat 
der Zahlungsbilanz betrug im Jahre 1927 rund 
23 Millionen Lat, wahrend die Bilanz im Jahre 1926 
mit rund 15 Millionen Lat passiv gewesen ist.

Unter diesen Umstanden kann die S t a b i 1 i - 
t a t  d e s  L a t k u r s e s  ais vollstandig gesichert an- 
gesprochen werden, umsomehr, ais gegenwartig die 
Golddeckung mehr ais hundert Prozent betragt und 
man fiir die nachste Zukunft einen bestimmten Zu- 
fluB von Devisen erwarten muB, da das Finanz
ministerium iiber 10 000 Tonnen Flachs auf Lager 
hat und groBe Partien Hółzer, da der Ausfuhrzoll 
auf bestimmte Sortimente mit dem 1. Januar 1930 
aufgehoben wird, zur Verschiffung gelangen wer
den. Was die Flachsvorrate des Finanzministeriums 
anlangt, so wird dieser Stelle der nicht unberechV 
tigte Vorwurf gemacht, daB sie diese Vorrate nicht 
rechtzeitig abgestoBen und auf *diese Weise einen 
Verlust von 300 000 Pf. St. erlitten hat, der nun ais 
uneinbringbar betrachtet werden muB.

Die Stabilitat des Latkurses ist insofem von 
Wichtigkeit, ais sie keineswegs den Interessen der 
zahlreichen Untemehmen entspricht, die sich iiber- 
kreditiert haben und aus dem Zusammenbruch der 
Valuta vorteilen wiirden. Tatsachlich ist im Jahre
1926 ein Druck in dieser Richtung ausgeiibt wor
den, doch ist nicht anzunehmen, daB weitere Mi- 
nierarbeit von Erfolg sein konnte.

Der unverkennbare Aufschwung, den das Wirt- 
schaftsleben Lettlands nach der guten Ernte des 
laufenden Jahres genommen hat, auBert sich na- 
mentlich in der Gestaltung des B i n n e n h a n -  
d e 1 s , der greifbare Anzeichen der Gesundung 
zeigt. Wie man weiB, krankte der Binnenhandel in 
erster Reihe an der U e b e r z a h l  v o n  H a n d e l s -  
u n t e r n e h m e n ,  die nicht nur sich gegenseitig 
das Wasser abgruben, sondern auch die alten so-
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liden Firm en an die Wand driickten, Wenn sich 
nun auch der GroBhandel von abenteuernden Ele- 
menten der Nachkriegszeit so gut wie restlos hat 
befreien konnen, so. wuchern diese umso iippiger im 
K l e i n h a n d e l .  Freilich muB man annehmen, daB 
ein gewisser nicht unbetrachtlicher Prozentsatz 
dieser ungesunden Unternehmungen in der einen 
oder anderen Weise bereits von der Bildflache ver- 
schwunden ist, doch setzt sich der Reinigungspro- 
zeB, allerdings nicht in turbulenter Weise, sondern 
in aller Stille fort. D ie  Z a h l  d e r  F a l l i s s e -  
m e n t s  u n d  W e c h s e l p r o t e s t e  hat im Jahre 
1928 stark abgenommen, und es ist mehr ais wahr- 
scheinlich, daB die gute Ernte des laufenden Jahres 
die Kaufkraft der Bevolkerung erheblich steigem 
wird. Freilich kann von einer Flochkonjunktur 
keine Re de' sein, da insbesondere die Bev61kerung 
des flachen Landes stark iiberkreditiert ist und 
sich kaum weiter engagieren wird. Allerdings treten 
gerade an dem Bauern in dieser Beziehung Ver- 
suchungen heran, indem ihm von allen Seit en Ware 
und Kredit angeboten wird. Dieses Angebot ist 
eben auf die Ueberzahl von Handelsunternehmun- 
gen zuriickzufuhren. Wenn die Zahl der in Riga 
registrierten Firmen im Jahre 1913 6700 betragen 
hatte, so stellte sie sich in 1928 auf nicht węniger 
ais 13 000 ! Aehnlich steht es auch mit industriellen 
Unternehmungen, die ihre Waren unter jeder Be- 
dingung abstoBen wollen und eine unverzeihliche 
Kreditschleuderei treiben. Die Kreditschleuderei hat 
zu einer ungesunden Steigerung des L e b e n s -  
s t a n d a r d s  gefiihrt, die sich unter anderem darin 
ausdriickt, daB Dorfmadchen, die weder lesen noch 
schreiben konnen, einen starken Verbra.uch nicht 
etwa von Seife, sondern von Lippemstiften und an
deren kosmetjischen Artikeln haben.

Die stadtischen Lieferanten sind bestrebt, den 
Umsatz um jeden Preis zu heben, und sie geraten 
bei diesem Beśtreben nur zu oft in eine Situation, 
dereń Kosten letzten Endes die auslandisohen Liefe- 
ranten zu trągein haben.

Um dieses ungesunde und das Ansehen des 
łettlandischen Handels in bohem MaBe gefahrdende 
Treiben einzuschranken, haben die gr-oBen wirt- 
schaftlichen Spitzenorganisationen verschiedene 
MaBnahmen, so etwa gegen die Kreditschleuderei 
und andere Auswuchse gętroffen. Auch legt sich

der Klęinhandel neuerdings in Bezug auf das in 
Schwung gekommene A b z a h 1 u n g s g e s c h a f t  
eine starkę Reserve • auf. Tatsachlich handelt es 
sich bei der Unzahl von Wechselprotesten (im Jahre
1928 nicht weniger ais 1 155 697 Wechsel iiber die 
Gesamtsumme von 42 Millionen Lat) im wesent- 
lichen nicht um Handels-, sondern um Verbrauchs- 
wechsel, von denen nicht wenige iiber Summen 
zwischen zehn und funfzig Lat lauteten.

Die I n d u s t r i e  ist im allgemeinen gut be- 
schaft.igt, und es fehlt ihr auch nicht an Absatz, 
wenngleich gesagt werden muB, daB auch die In
dustrie unter einer Ueberzahl von Unternehmungen 
leidet, die einander das Wasser abgraben und sich 
in der Weise zu helfen suchen, daB sie Kredite 
schleudern.

Die mit groBen Erwartungen begruBten r u s s i -  
s c h e n  Auftrage haben in versehiedenen Branchen 
Enttauschungen hervorgerufen, denn einerseits 
laufen die Auftrage nicht im vorgesehenen Um- 
fange ein, andererseits werden aber bei der Ab- 
nahme Schwierigkeiten gemacht, die mitunter den 
Charakter von bewuBter Schikane tragen.

Die L a n d w i r t s c h a f t  hat sich nach dem 
guten Erntejahr 1929 erholen und die dringendsten 
Verpflichtungen abstoBen konnen, was ihr umso 
leichter gefallen ist, ais sie viele kurzfristige Ver- 
pflichtungen dank der Hypotheken- und Staats- 
agrarbank in langfristige hat umwandeln konnen. 
Nach wie vor ist die Landwirtschaft bestrebt, die 
Hektarertrage zu erhohen und die Gestehungskosten 
herunterzudriicken, zu welehem Behufe man die 
Rationalisierung und die Mechanisierung der Be- 
triebe weiter entwickelt. Da Kórnerbau im Hin- 
blick auf die machtige Konkurrenz iiberseeischer 
Staateń nicht lohnend ist und die Konjunktur fiir 
Flachs sich fortlaufend verschlechtert, so ist man 

. bemiiht, den Viehstapel zu vergroBern, und .zwar 
wird in den letzten Mbnaten recht viel Milchvieh 
aus Deutschland bezogen. Unter diesen Umstan- 
den wiirde es sich empfehlen, eine gróBere Ver- 
kaufsherde in Lettland zu halten, denn die wenlg- 
sten Bauern, die gutes Vieh anschaffen mochten, 
sind geneigt, eine Reise in ein Land zu, unter;- 
nehmen, dessen Sprache nicht alle von ihnen be- 
herrschen. Man muB sich dariiber wundern, daB 
deutsche Viehziichter diese giinstige Chanće bisher 
noch nicht ausgenutzt haben.

I Pom m ersche Feuersozietat |I
Feuer- (6ebaude-,lnhalt-, Ernte-, Vieh-)

Einbruchdiebstahl- 
AutO- (Kaśko-, Unfal!-, Haftpflicht-)

Unfall-Haftpfllcht- 
Reisegepack-T ransport- 
Lebens-, Sterbegeld-

Erbschaftssteuer-
Versorgungs-
Kranken-

Niedrige
Beitrage Versicherungen

G ro liłe  S icherheif durch Hafftung d e r  P rov inz Pom m ern
Bedingungen

Provinzial-Lebensver$icherungf-Anstalt
Gemeinnutzige Kórperschaften des óffentl. Rechts, behórdlich verwaltet unter Haftung des Provinzial-Verbandes (Landes- 
hauptmann) von Pommern, Stettin, Pólitzer Str. 1, Fernruf 25441. Kostenlose Auskunfte durch die Anstalten und die 
Kreisversicherungskommissare bezw. 6eschaftsfuhrer in den Landratsamtern sowie die zahlreichen Yertrauensmanner.
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Die Koniunktur in Esfland.
Von H. v o n S c h u l m a n n ,  Reval.

Wie in allen osteuropaischen Staaten war die 
Ernte in Estland in diesem Jahr im Durchschnitt 
eine recht gute. Der .Menge nach iibertraf sie 
die MiBernte des vorigen Jahres um 35o/o. Insbe- 
sondere die Ernte an Gerste und Hafer hat ein 
sehr gutes Resultat gegeben, wahrend die Ertrage 
an Kartoffel, Feldheu, Flachs sowie auch an Roggen 
und Weizen Resultate iiber mittel ergeben haben. 
Nach den vorjahrigen Preisen ist die Ernte auf 
205 Mili. Kr. geschatzt worden, wahrend der Wert 
der Ernte von 1928 152 Mili. Kr. betragen hatte. 
Im Jahre 1929 hat sich indessen die Preiskonjunktur 
fiir landwirtschaftliche Produkte wesentlich ver- 
schlechtert, so daB das finanzielle Ergebnis der 
Ernte ein bedeutend niedrigeres sein diirfte ais die 
obige Schatzung. Parallel mit dem Preissturz fiir 
Getreide auf dem Weltmarkt hat durch das starkę 
Angebot das inlandische Kom einen bedeutenden 
Preisriickgang erfahren. Im Friihjahr haben die 
Landwirte zur Beschaffung von Saaten betracht- 
liche Darlehen aufnehmen miissem, wobei sie zum 
Teil sehr hohe Preise fiir importierte Saaten haben 
zahlen miissen. Der Termin fiir diese Darlehen, 
ebenso wie auch fiir andere, infolge der MiB
ernte des Jahres 1928 aufgenommene Kredite, riickt 
heran, und es steht auBer Frage, daB eine Ab- 
deckung aller dieser Verpflichtungen zu den in 
Frage kommenden Zeitpunkten nicht móglich sein 
wird. Um in dieser Beziehung die Lage der Land
wirte zu erleichtern, hat die Regierung beschlossen, 
zu Vorzugspreisen einen gróBern Vorrat an Getreide 
fiir die Militarintendantur anzukaufen. Diese MaB- 
nahme .diirfte indessen schwerlich geniigen, daher 
wird von Seiten der Landwirte mit aller Energie auf 
die Einfiihrung von Getreideschutzzollen und eines 
Mahlzwanges fiir die inlandischen GroBmiihlen nach 
deutschem Muster gedrangt. Die Konjunktur auf 
dem europaischen Buttermarkt hat sich nament- 
lich in letzter Zeit wesentlich versehlechtert, was 
fiir den estlandischen Landwirt von schwerwiegen- 
der Bedeutung ist, da die Butter 25% vom estlan
dischen Gesamtexport ausmacht. lin Anbetracht der 
Erhóhung des Einfuhrzolls auf Butter in Deutsch
land diirften die Preise in Zukunft noch weiter sin- 
ken, da der Verkauf der Butter in England doch auf 
wesentliche Schwierigkeiten stóBt und da der eng- 
lische Preis sich zweifellos der Abwartsbewegung 
anschlieBen wird. Es kommt ferner noch hinzu, 
daB Finnland die Einfuhrzólle auf Kartoffel, Fleisch, 
lebende Tiere etc. erhóht und gleichzeitig eine Re- 
vision des Handelsvertrags mit Estland verlangt 
hat. Die diesbeziiglichen Verhandlungen haben be- 
reits begonnen und es ist mit Sicherheit anzunehmen 
daB Estland der ihm im Vertrage von 1921 ein'- 
geraumten Zollvergiinstigungen zum groBen Teil 
verlustig gehen wird.

Wenn auch in Bezug auf die landwirtschaft
liche Konjunktur die Aussichten durchaus keine 
giinstigen sind, so hat doch das gute Ernteergebnis 
auf dem Lande eine optimistische Stimmung er- 
zeugt. Diese auBert sich in einer Vergr5Bierung des 
Umsatzes und in dieser Hinsicht in einer Verbesse- 
rung der allgemeinen Geschaftslage gegeniiber dem

Yorjahr. Hierbei muB aber eine bedeutende Ein- 
schrankung gemacht werden. Das bare Geld nam- 
lich ist vielleicht noch knapper geworden alś im 
vorigen HerbiSt, und die Zahlungen werden fast aus- 
sehlieBlich in Wechseln geleistet, wobei dereń Lauf- 
zeit eine bedeutend langere geworden ist und Pro- 
longationen an der Tagesordnung sind. In den 
ersten 9 Monaten dieses Jahres wurden insgesamt 
61367 Wechsel im Betrage von 14 66)6 000 Kr. pro- 
testiert, gegen 30 874 Wechsel fiir 7 257 000 Kr. im 
selben Zeitraum des Vorjahres. In diesen Ziffern 
spiegęlt sich deutlich die Wirkung der MiBernte 
w m  Jahre 1928 wieder. Um den Kreditmarkt wie- 
der auf eine gesunde Grundlage zu stellen, sind die 
Banken an eine Reśtriktion der Kredite gegangen. 
In der Zeit vpm 1. April bis zum 1. Dezember; 
dieses Jahrćs sind die Ausleihungen der Eesti Bank 
von 31,6 auf 28,3 Mili. Kr. zuruckgegangen, wahrend 
die vier groBten Aktienbanken ihre Kredite von 
55 Mili. Kr. gekiirzt haben. Der Notenumlauf der 
Eesti Bank betrug am 1. Dezember 35,2 Mili. 
Kr. gegen 37,7 Mili. Kr. im selben Zeitraum 1928, 
wahrend in der selben Zeitspanne die Einlagen in 
der Bank einen Riickgang von 22,7 auf 15,1 Mili. 
Kr. aufweisen. Namentlich die Guthaben der Re
gierung bei der Bank haben sich infolge der Ge- 
wahrung landwirtschaftlicher Subventionsdarlehen 
stark verringert. Die Vorrate an Gold und 
Deckungsfahigen Devisen betragen 25,3 Mili. Kr. 
gegen 33,1 Mili. Kr. am 1. Dezember 1928.

Dieser Riickgang der ’ Valutabestande ist in 
erster Linie auf die passive Gestaltung der Handels- 
bilanz zuriickzufiihren. In den ersten 10 Monaten 
der beiden letzten Jahre war die Bilanz folgende:

1 Q9Q 1 QOQ

Einfuhr 105,0 108,8 Mili. Kr.
Ausfuhr 98,0 108,5 „
Um satz 203,5 217,3 „
B ilanz 6,5 0,3 „

Eine nahere Analyse der Bilanz zeigt, daB die 
Einfuhr von Getreide bedeutend zugenommen hat, 
wahrend namentlich der Import von Fertigwaren 
einen betrachtlichen Riickgang zeigt, der wohl un- 
mittelbar im Zusammenhang mit der Riickziehung 
der Kredite steht. Der Export weist in allen Grup- 
pen einen Riickgang auf, der besonders augenfallig 
bei landwirtschaftlichen Produkten zu Tage tritt. 
Die Konjunktur fiir den industriellen Export war 
wenig giinstig, da einmal die Konkurrenz auf dem 
internationalen Markt scharfere Formen angenom- 
men hat und andererseits die wichtigen Absatz- 
markte in den Nachbarstaaten mehr und mehr 
durch hohe Zoile geschiitzt werden. Der Handels- 
verkehr mit Deutschland hat sich seit Inkrafttreten 
des Handelsvertrages merklich belebt und zwar 
besonders hinsichtlich des deutschen Warenimports 
nach Estland. Diese Wendung hat offenbar dazu 
Veranlaśsung gegeben, daB von Seiten des eng- 
lischen Handelsdepartements eine besondere Kom- 
mission nach Estland entsandt worden ist, um eine 
Grundlage fiir die Belebung des Handelsverkehrs 
mit Estland zu schaffen. Unter anderem soli der 
Plan vorliegen, in Estland Warenkredite zu ge- 
wahren. Ein solcher Kredit im Betrage von 130 000
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Pfund ist bereits vor einigen Jahren in Form von 
Eisenbahnmaterial an Estland zur Verfiigung ge- 
stellt worden. Eine Gewahrung von Warenkrediten 
seitens Deutschland wiirde das Geschaft zweifellos 
fordern, wobei indessen auf ausreichende Sicber- 
heiten Gewicht zu legen ware. In dieser Beziehung 
ist insofern eine Erleichterung eingetreten, ais in 
diesem Herbst in Reval eine Filiale der Deutschen 
Treuhand-A.-G. fiir Warenyerkehr mit der Tatig- 
keit begonnen hat.

Der Handelsyerkehr mit der Sowjetunion hat 
sich in diesem Jahr ungiinstig fiir Estland ent- 
wickelt. Die Hoffnungen, die man auf den kiirzlich 
in Kraft getretenen Handelsvertrag gesetzt hat te, 
scheinen nicht in Erfiillung zu gehen, da vion den 
in Aussicht gestellten groBen russischen Bestellun- 
gen an die estlandische Industrie wenig mehr die 
Rede ist. Estland liefert an RuBland nach wie yor 
fast ausschlieBlich Papier, doch ist dieses Geschaft 
wegen den schwierigen Kreditbedingungen von Jahr 
zu Jahr weniger rentabel geworden.

Im Hinblick auf die schwierige Lage der In
dustrie sind yerschiedene MaBnahmen in Aussicht 
genommen worden, um ihre Stellung zu starken. 
Ein Gesetz uber die staatliche Garantie yon Export- 
krediten soli noch in dieser Session vom Parlament 
yerabschiedet werden. Von groBer Bedeutung ist 
ferner die kiirzlich in Angriff genommene Revision 
des gesamten Zolltarifs, dessen Satze in den letzten

Jahren mehrfachen, recht erheblichen Veranderun- 
gen unterworfen worden sind. Der neue Tarif soli 
aus einem Maximal- und einem Mkiimaltarif be- 
stehen, wobei die Satze des Minimaltarifs den jetzi- 
gen Grundzollsatzen mit den konventionalen Ver- 
anderungen entsprechen sollen, wahrend der Maxi- 
maltarif 50o/o hoher sein wird und auf Staaten ange- 
wandt werden wird, mit denen Estland keine Han- 
delsvertrage besitzt. Im groBen Durchschnitt sollen 
die Zollsatze in der bisherigen Hohe bestehen 
bleiben, d. h. die Einnahmen des Staates aus den 
Zollen sollen sich nicht verandern. Im Einzelnen 
wird nach Móglichkeit dem Prinzip der zoll- 
freien Einfuhr industrieller Rohstoffe Geltung ver- 
schafft werden. Die Zoile auf Lebensmittel und 
Fertigfabrikate, welche im Inlande nicht hergestellt 
werden, sollen unverandert bleiben, wahrend die 
Zollsatze auf solche Waren, die von der einheimi- 
schen Industrie hergestellt werden, im allgemeinen 
erhoht werden, soweit eine solche Erhohung nicht 
schon in ausreichendem MaBe stattgefunden hat. 
Ob es zur Einfiihrung vion Agrarschutzzollen kom- 
men wird, laBt sich gegenwartig noch nicht be- 
antworten. Die Nomenklatur des neuen Zolltarifs 
wird wesentlich von der bisherigen abweichen, dereń 
Grundlage eben noch der alte russische Żolltarif 
bildet. Was die Ausfuhrzolle anbetrifft, so ist dereń 
Abschaffung soweit yorgesehen, ais sie nicht die 
Interessen der Industrie beriihrt. SchlieBlich sei 
noch erwahnt, daB der neue 'Żolltarif, anstatt wie 
bisher auf Goldfranc, auf 'Kronen lauten wird.

Deufsdiland und Sleffin im Handel mii den Osfseelandern.
Von D r. H a n s  S c h r a d e r ,  Syndikus der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

Wenn vom deutschen AuBenhandel die Rede 
ist, pflegt man in erster Linie an die deutsch-ameri- 
kanischen, deutsch-afrikanischen, deutsch-asiatischen 
Handelsbeziehungen zu denken und ist geneigt, den 
Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und den 
Ostseestaaten eine untergeordnete Bedeutung beizu- 
messen. Diese Vorstellung ist grundfalsch. 51 o/0 
der deutschen Gesamteinfuhr im reinen Waren
yerkehr und 74,8 o/0 der Gesamtausfuhr im reinen 
Warenyerkehr entfallen auf die europaischen Lan- 
der. Die Einfuhr Deutschlands im reinen Waren- 
.yerkehr aus Danemark, Danzig, Estland, Finn- 
land, Lettland, Litauen, Norwegen, RuBland und 
Schweden belauft sich allein auf l.;o/o der deutschen 
Gesamteinfuhr. Was diese 10 o/0 bedeuten^ lehrt 
ein Vergleich mit der Einfuhr aus Afrika, die nur 
5,1 o/o} aus Asien, die 11,8 o/0 und aus den Verei-. 
nigten Staaten von Amerika, die nur 14,4 o/0 der 
deutschen Gesamteinfuhr ausmacht. D e r  a u f  d ie  
O s t s e e s t a a t e n  e n t f a l l e n d e  A n t e i l  a n  d e r  
d e u t s c h e n  G e s a m t e i n f u h r  i s t  a i s  o d o p -  
p e l t  so g r o B ,  a i s  d i e  g e s a m t e  E i n f u h r  
a u s  A f r i k a ,  b l e i b t  n u r  mi t  1, 8 o/0 h i n t e r  
d e r  E i n f u h r  a u s  A s i e n  u n d  nur m it  4, 4 o/0 
h i n t e r  d e r j e n i g e n  a u s  d e n  V e r e i n i g t e n  
S t a a t e n  zur i i ck .  A e h n l i c h  i s t  es mi t  
d e r  A u s f u h r .  V o n  d e r  G e s a m t a u s f u h r  
D e u t s c h l a n d s  i m r e i n e n  W a r e n y e r k e h r  
e n t f a l l e n  a u f ' d i e  O s t s e e s t a a t e n  1 5 , 8 % ,

w a h r e n d  n u r  2, 3 o/0 a u f  g a n  z A f r i k a ,  7, 7 o/0 
a u f  g a n z  A s i e n ,  14 , 6  o/0 a u f  g a n z  A m e r i k a  
u n d  0, 6 o/o a u f  A u s t r a l i e n  e n t f a l l e n .  Nach 
dem Wert der Einfuhr nach Deutschland geglie- 
dert ergibt sich folgende Reihenfolge:

RuBland 378 M illionen R eichsm ark
D anem ark 359 9J
S ch w ed en  253
F innland 126 /

55
N orw egen  121 55
L ettland 66 55
L itauen 55 55
E stland 33 55
D anzig 20 55
Insgesam t 1411 M illionen R eichsm ark

Ein Vergleich mit den Vorjahren zeigt bei 
RuBland begreiflicherweise ein starkes Schwanken 
der Einfuhrwerte. Verglichen mit dem Jahre 1913 
hat RuBland erst 1/4 seines Vorknegsanteiles an der 
deutschen Einfuhr wieder erreicht. Der danische 
Anteil ist im standigen Steigen begriffen und iiber- 
trifft den Vorkriegswert um das Doppelte. Das 
Gleiche gilt fiir Finnland, das seinen Vorkriegs- 
absatz nach Deutschland dem Werte nach ver- 
dreifachen konnte. Auch Norwegen hat gegeniiber 
dem Jahre 1913 eine Steigerung yon 50 % aufzu- 
weisen. Die Einfuhranteile der neuen Ostseestaaten 
Estland, Lettland, Litauen und Danzig weisen mit 
Ausnahme des Letzteren gleichfalls eine steigende 
Tendenz auf.
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Nach dem Werte der deutschen Ausfuhr ge- 
gliedert ergibt sich folgende Reihenfolge: 

Sch w ed en  733 M illionen R eichsm ark  
D anem ark 431 „
RuBland 403 „
F innland 216 „
N orw egen  169 „
D anzig 96 „
L ettland 79 „
L itauen 53 „
E stland  41_ . ' ~ „
Insgesam t 2221 M illionen R eichsm ark

Ein Vergleich mit den Vorjahren zeigt bei 
allen der erwahnten Staaten eine steigende Tendenz

der Einfuhr aus Deutschland. Gegeniiber dem. 
Jahre 1913 hat dem Werte nach die deutsche Aus
fuhr nach Schweden sich fast verdoppelt, fiir Da
nemark gilt das Gleiche, wahrend die deutsche Aus
fuhr nach RuBland kaum die Halfte der Vorkriegs- 
zeit betragt. Nach Finnland hat dem Werte nach 
die deutsche Ausfuhr eine Vermehrung vion iiber 
100 o/o erfahren, wahrend bei Norwegen der Vor- 
kriegsstand fast erreicht ist. Nach Danzig, Lett
land, Litauen und Estland zeigt die deutsche Aus*- 
fuhr steigende Tendenz. Gliedert man Einfuhr und 
Ausfuhr zwischen Deutschland und den Ostsee
staaten nach Mengen, so ergibt sich folgendes Bild:

S ch w ed en
Finnland
Danem ark
RuBland
N orw egen
Litauen
L ettland
E stland
D anzig
Insgesam t

E infuhr I Ausfuhr 
aus I nach  

(in t zu 1000 kg im  
Spezialhandel)

4 724 389 
1 459 897 

472 240 
1111 226 

921 904 
331 350 
211 602 

42 731 
135 391

9 410 729

1 573 793 
639 647 

1 475 273 
308 379 
367 552 
146 704 
211 297 
103 441 
193 559

Insgesam t

5 019 645

6 298 182 
2 099 544 
1 947 513 
1 414 605 
1 289 456 

478 054 ) 
422 898 \ 
146 172 J 
328 950

D urchfuhr

1 271 490 
472 501 
187 999 
343 785 
315 475

548 064

141 264

Einfuhr, 
Ausfuhr u. 
D urchfuhr 
zusam m en

D avon iiber 
den See- 

hafen Stettin

14 425 374 3 280 578

7 569 389 
2 572 045 
2 135 512 
1 763 390 
-1 604 931

1 595 188

470 214
17 710 669

848 922 
381 534 
214 040 

87 900 
228 012

207 271

12 323
1 980 007

in o/o

11,2
H ,7

9.9
4.9 

14,2

13,0

2,6
11

Im Jahre 1928 betrug die Gesamteinfuhr und 
-Ausfuhr Deutschlands im Spezialhandel 127 Mil
lionen to. Die gesamte Einfuhr und Ausfuhr 
Deutschlands von und nach den Ostseelandern 
macht davon 14,4 Millionen oder 11 o/0 aus. Der 
AuBenhandel Deutschlands mit den Ostseestaaten 
im Spezialhandel war der Menge nach somit groBer, 
ais der Ein- und Ausfuhrverkehr Deutschlands mit 
den Vereinigten Staaten, GroBrBritannien und Ca- 
nada (13,5 Millionen to gegen 14,4 Millionen to) 
und zuziiglich des Durchfuhrverkehrs fast so groB, 
ais die Ein- und Ausfuhr Deutschlands im Spezial
handel mit den Vereinigten Staaten, GroB-Britanien, 
Canada und Argentinien (18,3 Millionen to gegen 
17,7 Millionen to).

Der Seehafen Stettin war an diesem Verkehr 
mit 11 o/o beteiligt. Am starksten war seine Be- 
teiligung am finnischen Umschlag, 14,7 o/0, wah
rend die Beteiligung Stettins am RuBlandverkehr 
mit 4,9 % noch weit vom Vorkriegsstand ent- 
fernt ist.

Von 4686 im Stettiner Hafen eingetroffenen 
Seeschiffen mit 6 465 745 cbm kamen von

Es gingen von Stettin nach diesen Landem 
insgesamt 2525 Fahrzeuge mit 3 053147 cbm. Nach 
Flaggen geordnet ergibt sich folgendes Bild:

S ch w ed isch e  Flagge 924 Fahrzeuge
D anische >5 770 99
F inn ische 267 99
N orw egisch e 5? 193 99
L ettisch e >> 148 55
D anziger 5* 72
E stn isch e 55 60 1 55
R ussische 35 59 99
L itau ische 55 32 99

S ch w eden 924 mit 1 054 481 cbm
Finnland 267 yt 609 401 99
D anem ark 770 545 000
N orw egen 193 228 547
L ettland 148 217 884
RuBland 59 168 729
D anzig 72 118 446
E stland 60 90 790 55
M emel 32 29 858
Insgesam t 2 525 m it 3 063136 cbm

Es fuhren somit von 4686 in Stettin eingegan- 
genen Seeschiffe 2525 unter den Flaggen der vor- 
erwahnten Ostseestaaten. Erwahnt muB noch wer
den, daB vom Stettin ein regelmaBiger Linienveri- 
kehr nach schwedischen, danischen, finnischen, 
norwegischen, lettischen, estnischen, russischen 
Hafen sowie nach Memel und Danzig zum Teil 
von Stettiner Reedereien zum Teil von Reedereiein 
der vorerwahnten Ostseestaaten unterhalten wird.

Die ^orstehende, auf Grund amtlichen sta- 
tistischen Materials gegebene Darstellung beweist 
die groBe Bedeutung der Ostseestaaten fiir den 
deutschen AuBenhandel und die europaisehe W irt
schaft und laBt erkennen, wie eng der Seehafen 
Stettin ais einer der Hauptmittler dieses Handels 
mit den Wirtschaftsinteressen der beteiligten Staaten 
yerkniipft iąt. Im Ausbau dieser entwicklungsfahi- 
gen Handels- und Verkehrsbeziehungen liegt die 
Zukunft des Seehafens Stettin.

Ihr bcsler und billigsfer Verire(er
Isf der „OSTSEE-HANDEL", denn er ttomm! monailidi zweimal 
zu Ihren Knnden im In- und Ausland.
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Die Enlwidflungsiendenzen des Stettiner Hafenverhehrs in der Vor* 
und NadtkriegszeU.

Von Dr. sc. poi. E 
Das aufbliihende Wirtschaftsleben Deutsch

lands in dem letzten Jahrzehnt der Vorkriegszeit 
fand auch in der Entwicklung des Stettiner Hafens 
seinen lebhaften Ausdruck. Sprunghaft stieg der 
seewartige Giiterumschlag von 3,3 Mili t im Jahre 
1900 auf 4,8 Mili. t im Jahre 1910 auf 6,2 Mili. t 
im Jahre 1913, um mit dieser Ziffer den bisher er- 
reichten Hóchststand der seewarts in Stettin ein- 
und ausgegangenen Waren zu erhalten.

Im Gegensatz zu den sofort bei Kriegsausbruch 
blóckierten Nordseehafen fand in Stettin auch wah
rend der Kriegszeit ein immerhin noch recht leb- 
hafter Giiteraustausch statt, weil von hier aus eine 
Verbindung mit den neutralen Nordstaaten und iiber 
sie der Weg zum Weltmarkt offen war. Immerhin 
war im Jahre 1918 der seewartige Giiterumschlag 
Stettins auf 2,5 Mili. t gesunken.

Die Entwicklung der Nachkriegszeit-ist ebenso 
wie die der Vorkriegszeit durch eine ansteigende 
Tendenz gekennzeichnet. Der nach Kriegsende im 
Jahre 1919 nur noch 1,1 Mili. t betragende Guterum- 
schlag hat sich im Jahre 1929 wieder auf rd.' 5 
Mili, t erhoht, das sind rd. 80 o/o des Verkehrs von 
1913. Die Hauptziffern des Schiffs- und Giiterver- 
kehrs in einer Tabelle zusammengefaBt ergeben das 
folgende Entwicklungsbild.
Die Entwicklung des Stettiner seewartigen Giiter- 
und Schiffsverkehrs in der Vor- und Nachkriegszeit.

A ngekom m ene SchifTe G esam t-G uternm schlag in  
cbm  N etto- l zu 100() kg

Jahr Zahl raum gelialt (E in -u . Ausgang zus.) 
1900 ”4582 ; 4  392 972 3 280 889~
1905 4934 5 247 924 3 840 063
1910 5177 5 746 532 4 803 914
1911 5569 6 909 298 5 589 336
1912 5496 6 558 286 5 434 654
1913 5926 7 553 334 6 245 538 
1919 1571 2 080 341 1 169 595 
1921 2585 2 731 854 1 521766
1923 3227 6 272 9S2 4 300 642
1925 3936 5 726115 4165 330
1927 4160 5 566 092 4 045 777
1928 4686 6 465 745 4 596 959
1929 4472 6 598 310 5 023 000 

Beriicksichtigt man die mannigfaltigen Ein-
fliisse politischer und wirtschaftlicher Art — ge- 
meint sind der raumliche Verlust von Hinterland, , 
der unser Vaterland besonders im Osten schwer ge- 
troffen hat und die Strukturwandlungen der osteuro- 
paischen Wirtschaft ais Folgę dieser politischen 
Verschiebungen —1- so ist die offensichtlich zuneh- 
mende Tendenz der Verkehrsentwicklung nicht nur 
ais ein giinstiges Anzeichen fiir die Wettbewerbs- 
fahigkeit des Stettiner Hafens iiberhaupt anzu- 
sprechen, sondern sie ist ein Kennzeichen fiir die 
natiirlichen und gesunden Grundlagen, auf die sich 
die mannigfaltigen Verkehrsaufgaben des Stettiner 
Hafens aufbauen.

Freilich der Ausbau und die Entwicklung von, 
Gdingen, ein beunruhigender Faktor im Verkehrs- 
leben der Ostsee, bedeutet wie iiberhaupt fiir die 
Óstęeehafen so auch fiir Stettin eine nicht zu unter- 
schatżende Konkurrenz. Yorlaufig li eg en die Dinge 
aber noch so, daB das Schwergewicht des Gdinger 
Iiafenverkehrs in der Kohlenausfuhr liegt. • Und

r n s t  O l d e n b u r g .
zwar handelt es sich bei dieser Kohlenausfuhr um 
die Verladung nach Marktein, die nicht Deutsch
land und der Stettiner Hafen yerloren haben, son,-; 
dem die England seit dem Bergarbeiterstreik im 
Jahre 1926 zwangslaufig an Polen abtrat. Es darf 
aber nicht iibersehem werden, daB im Jahre 1928 
erstmalig auch die Einfuhr iiber Gdingen gróBeren 
Umfang, wenigstens im Vergleich zu den Vorjahren, 
annahm. In den ersten 9 Monaten von 1929 wur- 
den bereits rd. 289 000 t eingefuhrt.

Der seewartige Warenverkehr von Gdingen.
Mengenangabe in t zu 1000 kg'.

Jahr_________E inluhr_______  Ausfuhr_________ Insgesam t
1924
1925
1926
1927

635 9 086 9 717
1586 50 142 51728

179 413 826 414 005
6 702 889 439 896 141

davon
K ohlen 878 153

189 100 1 796 000 1985100
davon

K ohlen 1 747 797
■) 289300 1 767 000 2 056 300

davon
K ohlen 1 702 153

1928

Stettins Vorzugsstellung in der Ostsee ist durch 
das gliickliche Zusammentreffen aller see- und bin- 
nenwartigen Verkehrsmittel in seinem Hafen be- 
griindet. So hat namentlich Stettin auch unter den 
deutschen Seehafen nach Hamburg den gróBten 
Kahnumschlag, wahrend sein ostlicher Konkurrenz- 
hafen Gdingen binnenwartig nur auf den • An- und 
Abtransport durch die Eisenbahn angewiensen ist. 
Vergleicht man die in Stettin in der Vor- und Nach
kriegszeit auf den WasserstraBen ein- und ausge
gangenen Gutermengen, so ist auch hier in der 
Nachriegszeit gleichfalls wie in der Seeschiffahrt) 
eine ansteigende Tendenz zu beobachten.

Die Entwicklung des Stettiner Kahnumschlags 
einschl. Durchgangsverkehr in der Vor- und Nach

kriegszeit.
M e n g e n a n g a b e  in t zu  1 0 0 0 k g -

Jahr Eingang Ausgang Insgesam t
1902 706 345 1045 981 1 752 326
1905 792 564 1 677 857 2 470 421
1910 1 236182 1 770 270 3 006 452
1912 1 458 927 2 102 017 3 560 944
1913 2 313 432 2 740 265 5 053 697
1919 1 379 111 909 169 2 288 280
1923 1 283 690 1107 5-0 2 *91 270
1325 1 330 522 1 512 583 2 843 105
1927 1 947 287 1 387 334 3 334 621
1929 1 469 321 1 533 582 3 002 904

Z u s a m m e n fa s s e n d  w ir d m a n  d ie E n tw ic k lu n g
des Stettiner Hafens in der Nachkriegszeit dahin 
beurteilen miissen, daB es in gleicher Weise fiir die 
Gunst der geographischen Lage zum Hijnterland 
wie auch fiir einen sichtbaren Erfolg der gemachten 
Anstrengungen zur Hebung der Wettbewerbsfahig- 
keit durch Hafenausbau — iiber den neuen Schup- 
penspeicher im Freibezirk mit einem Fassungsver- 
mógen \^on .65 000 t, der in der Mitte des ver- 
gangenen Jahres in Betrieb genommen ist und das 
jiingste Wahrzeichen der aufwarts strebenden Ver- 
kehrsentwicklung Stettins ist, wurde friiher ausfuhr-
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lich berichtet —- spricht, wenn trotz Versailles und 
trotz des des anfanglichen Riickganges nach Kriegs- 
ende wieder Verkehrsergebnisse wie im Jahre 1929 
erreicht wurden. Die folgenden Zahlein stellen 
bereits die vorlaufigen Hauptergebnisse des speben 
erst zu Ende gegangenen Jahres dar. Wenn nach 
endgiiltiger Aufbereitung des Zahlenmaterials auch 
noch kleine Verbesserungen vorzunehmen sind, so 
diirfte sich doch an dem Gesamtbild, das sie ver- 
anschaulichen, wenig andern.

Sfeliins Hafenverhehr
im Jahre 1929 (wrlaufige Zahlen).

Seewartiger Schiffsverkehr

Eingang Ausgang
Jahr Zahl N bcm Zahl N cbm
1929 4 472 6 598 310 4 382 6 555 002
1928 4 686 6 465 745 4 517 6 386 535
1927 4160 5 566 092 4 111 5 493 704
1913 5 926 7 553 334 6 200 7 650 190

Seewartiger Giiterverkehr.
Mengenangabe in t 

Eingang
1929 3 515 500
1928 3 505 961
1927 2 994 539
1913 4 254 563

zu 1000 kg.
(\usgang Insgesam t
1 507 500 5 023 000
1 090 998 4 596 959
1 051 238 4 045 777
1 990 975 6 245 538

Die Einfuhr der wichłigsten Giiterarten. 
Giiterart 1929 1928 1927

t t t
Erze und Sch lacken  973 800 857 078 902 578
K ohlen, Koks, B riketts 901300 1055 868 597 986

Bau- nnd N utzholz, 
einsch l. P apierholz  

G etreide (einsch l. Mais)
L einsaat 
Soyabohuen  
Ileringe
Steine und Erden  
Phosphat 
T hom asm ehl
E isen, A lteisen, E isenw aren  

M aschinen  
Papier und Pappe  
Z ellu lose

Die Ausfuhr der
Giiterart

G etreide 
Kartoffeln  
Mehl
D extrin  und Starkę 
Zucker 
Ileringe  
Zem ent
K ohlen, Koks, B riketts 
Superphosphat 
E isen  und M aschinen  
Zink 
B lei
P apier und Pappe 
Bau- und N utzholz

Der Giiterverkehr auf der BinnenwasserstraBe.
Mengenangabe in Tonnen zu 1000 kg.

Eingang Ausgang Insgesam t
1929 1219 321 1483 583 2 702 904
1928 1161587 1498 255 2 659 842
1927 1379 759 1292145 2 671904

298 600 339 712 235 014
29 700 53 436 92 263
22 100 28 336 27 426

148 300 15 l 237 106 294
76 100 70970 71 616

141 000 132 323 197 331
116 800 86 816 114 320
38 600 32 923 42 685

274 600 273 702 232 352
27 900 25 126 21 249
49 400 42139 56161

wichtigsten Giiterartan.
1929 1928 1927

t t t
553 000 189 830 43 599

4 400 6 927 702
79 000 34 914 36 352
29 300 30 945 22 674

203 300 165 995 150 324
3 400 5 506 7145

39 600 38 299 38 054
55 100 • 93 072 188 648
47 600 29 502 31006
81 800 99 950 83 521
40 600 25 956 18 580

251 567 681
81400 93 813 87 096

8 200 59 323 154 519

Im Stettiner Freibezirk.
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FELDMUHLE,
P A P I E R -  UND ZELLSTOFFWERKE A K T I E N G E S E L L S C H A F T

STETTIN
KÓNIGSTOR 6

Werke in Odermunde und Hohenkrug bei Stettin, Liebau in Schlesien,
Reisholz bei Dusseldorf,

Utersen in Holstein, Flensburg und Arnsberg in Westf. (Ruhrwerke).

Produktion taglich ca. 720000 kg Papier und Pappen.

Feldmiihle Special-Bank-Post
mit dem Wasserzeichen

srm m m
ist das vornehme und reprasentative Geschafts- und Privatpapier.

Das neueste Erzeugnis, die durchsichtige Viscosehaut

„Heliozell“
ist das ideale Verpackungsmaterial und das vornehmste Ausstattungsmittel

fiir alle Branchen.

Druckpapiere /  Tapeten-Rohpapier /  Zellstoffpapiere /  Cellulose-Seiden- 
papiere 7 Pergamyn und Pergament-Ersatz /  Hochfeine und feine holzfreie 
Papiere /  Normalpapiere / Holzkartons /  Graukartons / Chromoersatz- i 
kartons /  Sulfitzellstoff / Spiritus /  Sulfitablauge /  Atznatron-Lauge / Ziegel. j r
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Rud.Christ.Gribel
Stettin

Regelmaftige Frachtdampferlinien
zwischen Stettin und nachstehenden Ost- und Nordseehafen

Stettin-Danzig............................................7-tagig
Stettin-Elbing .................................... ...  7-tagig
S te tt in -K ó n ig s b e rg .................................3-tagig
S te tt in -L ib a u ............................................7-tagig
Stettin-Riga . .....................................7-tagig
S tettln -R eva l-H e ls ing fo rs......................7-tagig
Stettin-Kotka-Wiborg ......................14-tagig
Stęttin-Abo-Mantyluoto-Wasa . . . . .  14-tagig

Stettin-Norrkóping-Stockholm .............. 15-tagig
S te tt in -K ie l...................... .....................  7-tagig
S te ttin -F lensbu rg .....................................14-tagig
Stettin-Hamburg .....................................7-tagig
Stettin-Bremen ..................  7-tagig
Stettin-Rotterdam .............................  . 7-tagig
S tettin -Antw erpen.....................................7-tagig
Stettin-Rheinhafen bis Koln direkt . . . 14-tagig

Stettin- anderen Ost- und Nordseehafen nach Bedarf.

RegelmaBiger Passagierdampferdienst
zwischen

Stettin-Reval-Helsingfors
im Winter

Schnelldampfer „N o rd lan d **
Abfahrten von Stettin jed. 2. Sonnabend 151/2 Uhr.

im Sommer
Doppelschrauben-Schnelldampfer l fR iigen“  
Abfahrten von Stettin jeden Sonnabend 16 Uhr.

Stettin-Riga
Schnelldampfer „ N o rd la n d " , „R eg ina**, „ O s ts e e “ . Abfahrten von Stettin jeden Sonnabend 151/* Uhr.

Stettin-Stockholm
Dampfer „ V ic to ria “ . Abfahrten von Stettin am 5 und 20. jeden Monats 18 Uhr.

Auskiinfte in allen Fracht- und Passageangelegenheiten durch die Reederei

Rud. Christ. 6ribel, Stettin.
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l*6 0 LLN 0 W
MONTAGEHALLEN 
KDANBAHNEN  

STAH LS KELETTBAUTEN

IOHN
STAHL-BAU

FEJTE BRUCKEN 

BEWEGLICHE BRUCKEN

■

Oderbrucke bei 6artz.
Ersatzbau in Stahl fiir die eingesłurzte Eisenbetonbrucke.
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Ste tt in
Das Tor der Osfsee

D e r  S e e h a f e n  f i i r  B e r l i n
O s t= u n d  M i ite 1d e u t s c h l a n d

Modernsle llmsdtlags- und lager- 
einridilungen fiir Slttdf- 

und Massengfller 
Billige lafenfariie

• Groftterosteuropaiscber Binnenschiffahr£s= 
hafen. Die Oder, etwa 700 km von Stettin 
aus schiffbar, isć durch Kanalsysteme mi t 
Elbe und Weicbsel verbunden. Direkte 
Kanalverbindung mit Berlin (Hohen= 
zollernkanal).
180ha Indusćriebafengelande, Vermietung 
und Verkau£ von Grundstucken an see= 
schifftiefem Wasser zu billigen Preisen 
und gunstigen Bedingungen.

Eigene H a fe n b a h n , KiilHanlagen lisw.
Frcibezirk

Slelfincr Haiengesellschaff m. b. H.
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Deufsdie Handels- und zollpolifik im Jahre 1929.
Die handelspoliłische Lage in Nord= u n d  O steuropa.

Von D r. E . S c h o e n e .
D ie E ntw icklung der deutschen H andelspolitik  im  Ver- 

haltnis nam entlich zu den  osteuropaischen L andern, hat 
im  Ja h re  1929 gew isse, teilw eise nicht unbetrach tliche Be- 
un ruh igungen  aufzuw eisen gehabt. D ie A usw irkungen der 
deutschen A grarzollpolitik  im  Jah re  1929, d ie auf d ie groBe 
N otlage  der L andw irtschaft zuriickzufiihren ist, haben  zeit- 
w eise d ie  A ussichten auf eine Festigung  d e r handelspoliti- 
schen B eziehungen zu den  nord- und osteuropaischen  L an 
d e m  em pfindlich getriibt. Am E nde  des Jah res  konnte  
a llerdings, gerade  h ier vom  S tettiner S tandpunk t aus, mit 
G enugtuung festgestellt w erden, daB, nachdem  m an d e r L and 
w irtschaft den  voń ih r gew iinschten Zollschutz in verschie- 
deńen  B eziehungen gegeben  hat, doch auch die handels- 
politische Lage, nam entlich im  N ord en und N ordosten , w ieder 
zu einer Stabilisierung in F orm  von neuen bez w. abgeanderten  
V ertragen  mit den in F rag e  kom m enden L andern  gefiihrt 
hat. D ie  A ussichten hierfiir schienen nicht im m er sehr gut 
zu sein. So hat d ie  schw edische P resse seinerzeit die Kiindi- 
gung  des deutsch - s c h w e d i s c h e n  H andelsvertrages vom 
Ja h re  1926 teilw eise mit ziem licher Scharfe aufgenom m en; 
auch w urden schw edischerseits fiir d ie neuen V erhandlungen 
G egenforderungen erhoben, nam entlich auf industriellem  Ge- 
biet, d ie bei ih re r ernsthaften  V erfolgung d ie W iederbereini- 
gung  des V ertragsverhaltn isses zw ischen D eutschland und 
Schw eden zum indest sehr erschw ert hatten . Auch in F i n n 
l a n d  hat die E r hohung des deu tschen  B utterzolles Beun- 
ruh igung  hervorgerufen, und d ie  Stim m en, die zur Zeit der 
V erhandlungen aus der finnischen P resse nach D eutschland 
hinuberkam en, w aren teilw eise unfreundlicher, ais d e r  ge- 
gebene AnlaB es vielleiclit notig gem acht hatte. E benso  hat 
E s t l a n d  und  L e t t l a n d  d ie E rhohung  des B utterzolles 
eine gew isse V erstim m ung hervorgerufen, wenn diese sich auch 
nicht mit einer solchen Scharfe geauB ert hat, wie dies gerade  
von Seiten F innlands d e r F ali gew esen  ist. U m  das G esam t- 
bild der handelspolitischen L age D eutschlands gegeniiber den 
nord- und  osteuropaischen S taaten  abzurunden, muB auch d e r 
im m er w ieder aufgenom m enen V erhandlungen mit P o l e n  
gedacht w erden, die ja fiir d ie ganze w eitere w irtschaftliche 
E ntw icklung, nam entlich der Provinzen Schlesien, Pom m ern 
und OstpreuBen, wie auch fiir ,den  Seehafen S tettin, von 
ganz  besonderer B edeutung sind. D iese V erhandlungen haben 
nunm ehr anscheinend zu gew issen ersten  E rgebn issen  ge- 
fiihrt, d ie vielleicht nicht allseitig  einheitlich beurteilt w erden, 
die jedoch jedenfalls zu einer B efriedung des w irtschaft
lichen V erhaltnisses zw ischen D eutschland und  Polen fiihren 
konnen  und dadurch  auch d e r  ostdeu tschen  W irtschaft neue 
Im pulse zuzufiihren und zur E rle ich terung  ih rer heutigen 
schw ierigeń L age beizu tragen  geeignet sein diirften. Auch 
mit Schweden* ist es zu einem  V ertrage  gekom m en, auf den  
w eiter un ten  noch eingegangen wird, und ebenso habeh  
auch d ie  V erhandlungen  mit F innland zu einem  befriedigen- 
den  AbschluB gefiihrt, so daB am  E nde des Jah res  die 
handelspolitische L age D eutschlands gegeniiber den hier 
in  R ede stehenden  L andern  w ieder erheblich entspannt und 
erleichtert war.

D ies kann, w ie gesag t, gerade  vom , S tettiner S tand 
punkt aus nu r lebhaft begriiBt w erden, denn  in d e r heutigen  
schw ierigeń Lage, in der sich — nicht zum w enigsten in 
A usw irkung der katastropha len  N otlage d e r L andw irtschaft 
—: groB e T eile der S te ttiner W irtschaft befinden, ha tte  eine 
ernsthafte  und d auernde  T riibung des V erhaltnisses bei- 
spielsw eise gerade  mit F innland und Schw eden, mit denen  
S tettin  so w ichtige und enge B eziehungen verbinden, die 
Situation S tettins und seiner V erkehrsw irtschaft, ab e r auch 
seines H andels und seiner Industrie, erheblich beeintrach tigen  
miissen. D iese G efahr ist durch  den  V erląuf der V erhand- 
.lungen nunm ehr abgew endet w orden, und dariiber hinaus 
darf von d e r  B ereinigung des handelspolitischen V erhaltnisses 
m it Polen er w art et w erden, daB g erade  d ie S te ttiner V er- 
kehrsw irtschaft h ierdurch neu befruchtet w ird und daB wich- 
tigen  und fiihrenden S tettiner Industrie- und H andelszw eigen  
ih re  a lten  A bsatzgebiete in Polen w ieder eróffnet w erden.

W as das nunm ehr geltende Y ertragssystem  im  O sten 
anbetrifft, so konnen hier d ie V ertrage  mit E stland, L ettland, 
L itauen und RuBland uneró rtert bleiben, da mit allen d iesen  
L andern  den  vorhandeneń w irtschaftlichen B ediirfnissen ge- 
niigende M eistbegiinstigungsvertrage bestehen, die m eist schon 
seit langerer Zeit in G iiltigkeit sind. W as S c h w e d e n  an- 
geht, so ist der bereits efw ahnte Y ertrag  vom Jah re  1926

bekanntlich im  Som m er nach ungefahr d re ijah rigem  B e
stehen seitens d e r deu tschen  R eg ierung  mit R ucksicht auf 
die in  ihm  gebundenen  A grarzólle gekiindigt w or
den. D ie gepflogenen  V erhandlungen haben  gegen  
E nde  des Jah res  zur U nterzeichnung eines neuen 
z w e i t e n  Z u s a t z a b k o m m e n s ,  dessen  iiber den alten  
V ertrag  h inausgehende B estim m ungen ausschlieBlich land- 
w irtschaftHche P roduk te  betreffen , gefiihrt. H ierdurch  ist 
ein vertragsloser Z ustand zw ischen D eutschland und Schw e
den  verm ieden w orden. H insichtlich d e r  neuen V erein- 
barung, neben d e r und abgesehen  von den  durch  sie fest- 
geleg ten  A enderungen der a lte  H andelsvertrag  von 1926 und 
das erste  Z usatzabkom m en vom 11. D ezem ber 1928 in K raft 
bleiben, is t im  iibrigen zu sagen, daB sie von den  In ter- 
essenten  auf beiden  Seiten giinstig  aufgenom m en w orden 
sind. W enn d ie neuen deufschen G etreidezólle d ie  V erhand- 
lungen nicht w esentlich erschw ert haben, so diirfte dies im  
iibrigen auch darauf zuriickzufiihren sein, daB Schw eden, 
das bekanntlich  nur einen verhaltnism aB ig geringen  A cker- 
bau hat, h ieran  unm itte lbar nicht so sehr in teressiert ist. 
D agegen  sind Schw eden auf anderen  G ebieten ag rarischer 
P roduktion  deu tscherseits gew isse Z usicherungen gem acht 
w orden, nam entlich was die A usfuhr von Vieh und Fleisch 
nach D eutschland angeht. D urch Z usicherung eines g e 
w issen K ontingents. fiir die A usfuhr lebenden R indviehes 
nach' D eutschland ist Schw eden bis zu einer gew issen G renze 
ein gereg e lte r A bsatz nach D eutschland gew ahrleiste t w or
den, w enn auch andererse its  einem  etw aigen k iinftigen U eber- 
schuB d e r schw edischen E rzeugung  auf diesem  G ebiet d e r 
W eg nach D eutschland m ehr oder w eniger versperrt ist. 
W ichtig, g e rad e  vom S te ttiner S tandpunk t aus> ist fe rn er 
noch, daB L ebern  von Vieh ais frisch mit einem  Zollsatz von 
M. 16.— pro dz und nicht ais einfach zubereite t verzollt 
w erden, w enn sie lediglich zur E rhaltung  w ahrend d e r  V er- 
sendung durch  B estreuen  mit Salz oder durch BegieBen 
mit Salzw asser eingesalzen sind. Im  ganzen  ist jedenfalls 
festzustellen, daB die K undigung des b isherigen  V ertrages 
le tz ten  E ndes von Schw eden doch nicht ais eine U nfreund- 
lichkeit aufgefaBt w orden ist und  daB aus dem  Z ustande-1 
kom m en des neuen A bkom m ens, das deutscherseits iibrigens 
schon ratifiz iert w orden ist, in verhaltnism aBig k u rze r Zeit 
auf das F o rtdauern  d e r von jeher gu ten  B eziehungen zw ischen 
d e r deutschen und d e r schw edischen W irtschaft zu schlie- 
Ben ist.

D as Z usatzabkom m en zu dem  b isher giiltigen vor- 
laufigen H andelsabkom m en mit F i n n l a n d  vom 26. Jun i
1926 ist in  Berlin gleichfalls gejgen E nde des Jah re s  un terze ichnet 
und vom R eichstag  bere its genehm igt w orden. D as finnlandische 
A bkom m en beschrankt sich im  G egensatz zu dem  mit S chw e
den  geschlossenen nicht nur auf land w irtschaftliche Posi- 
tionen des deutschen Zolltarifs, sondern leg t auch eine R eihe 
von Industriezollen  fest. D er Zoll fiir B u tter is t bis zum  
1. Jan u a r 1934 auf 50.— RM. pro  dz festgese tz t w orden, 
von diesem  T erm in ab erm aBigt er sich auf 40.—  RM ., 
um  dann ab  1. Jan u a r 1936 auf RM. 30.— zu sinken. Im  
iibrigen enthalt das A bkom m en nam entlich, was fiir den  
S tettiner B ezirk mit seiner hervorragenden  Papier- und Zell- 
stoffindustrie von b esonderer B edeutung ist, eine R eihe von 
Zóllen auf dem  G ebiet d e r Papier- und Zellstoffindustrie. 
So sind die Zoile fiir P ackpap ie r und D rućkpap ier (5.—Mk.), 
fiir H olzm asse, Zellstoff und P appen  neu festgeleg t. D ie 
V erhandlungen, die zu dem  neuen A bkom m en gefiihrt haben, 
sollen dem  V ernehm en nach ziem lich schw ierig gew esen  
sein. M an kann  ab e r wohl erw arten , daB das neue A b
kom m en, das hoffentlich eine w eitere g iinstige E ntw icklung 
der gegenseitigen  H andelsbeziehungen  zur F olgę hat, auch 
vom finnischen Parlam ent bald ratifiz iert w erden wird.

Bei den  Verhandliungen mit P o l e n  ist zw ischen dem  
deutsch-polnischen L iąuidationsabkom m en, iiber das N aheres 
noch nicht bekann t ist, und den  V erhandlungen zur Be- 
seitigung des Z ollkrieges und  dem  AbschluB eines H andels- 
vertrages zu unterscheiden. E s sei h ier noch einm al g e 
sagt, daB hier in  Stettin , ge rad e  auch von d e r S te ttiner H an- 
delskam rąer aus, stets d e r S tandpunkt vertre ten  w orden ist, 
daB eine B ereinigung des handelspolitischen V erhaltn isses zu 
Polen, d ie  sich naturlich nicht auf dem  V erzicht d e r fiir die 
ostdeutsche L andw irtschaft lebensw ichtigen S icherungen auf- 
bauen  darf, im  ganzen  genom m en doch fiir eine B ehebung- 
der schw ierigeń L age d e f ostdeu tschen  W irtschaft von auBer-
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ordentlicher W ichtigkeit ist. E s ist deshalb  h ier in S tettin
— ebenso w ie beispielsw eise in Breslau — auch begriiBt 
w orden, daB nach dem  R ucktritt des M inisters H erm es von 
der V erhandlungsfiih rung  auf deutscher Seite d e r deutsche Ge- 
sandte in W arschau, R auscher, d ie B em iihungen um  das 
Z ustandekom m en einer V ertragsbasis mit Polen mit groB er 
T a tk ra ft w ieder aufgenom m en hat. So w iinschensw ert nun 
d e r AbschluB eines den  In teressen  be ider T eile  g erech t 
w erdenden H andelsvertrages w are, so muB, ehe nicht uber 
das endgiiltige E rgebn is d e r neuen V erhandlungen  Positives 
bekann t ist, noch einigerm aBen bezw eifelt w erden, ob es 
angesichts d e r polnischen In transigenz gelingen wird, nun 
nach jah re langen  V erhandlungen in  verhaltnism aB ig ku rze r 
Zeit zu einem  brauchbaren  A bkom m en zu gelangen. W as 
andererse its  das L iquidationsabkom m en angeh t, so ist — ver- 
mutlich mit ein iger B erechtigung — aus dem  langen Schwei- 
gen  d e r deutschen R egierung  uber den  Inhalt der getro ffenen  
V ereinbarungen  von der deu tschen  O effentlichkeit stellenw eisę 
d e r SchluB gezogen  w orden, daB d ie Liquidationsabm.ach.un- 
gen  m it Polen auB erordentlich ungiinstig  sind. E s w are im 
hochsten G rade zu bek lagen , w enn durch  d ie neuen Ab- 
m achungen g erade  je tz t wo d e r Y oung-Plan, an dessen 
A nnahm e wohl kaum  zu zw eifeln sein diirfte, eine endgiiltige 
R egelung  aller von D eutschland auf . G rund des Friedens- 
schlusses iAbernommenen L asten  bedeuten  soli, neue schw er- 
w iegende V erpflichtungen von D eutschland eingegangen  w e r
den. E s ist h ierbei zu erw iihnen, daB der R eichsbankpnisiden t 
D r. Schacht in seinem  bekann ten  M em orandum  zum Young- 
P lan  vom  D ezem ber d. J . in dem  V ersuch einzelner Re- 
g ierungen, iiber den  Y oung-Plan hinaus noch w eitere finan- 
zielle und w irtschaftliche L eistungen aus D eutschland heraus- 
zupressen, einen VerstoB der betreffenden  R eg ierungen  gegen  
die ihnen ausdrucklich im  Y oung-Plan zur Pflicht gem achte 
Z usam m enarbeit erblickt, und daB er hierbei g erade  auch 
des deutsch-polnischen V ertragsen tw urfs, in dem  Deutsch* 
land auf auB erordentlich hohe E igentum sanspriiche gegen  
Polen  verzichten  soli, gedenkt.

Im  iibrigen scheinen auch d ie H andelsvertragsverhand- 
lungen letzth in  nicht m ehr so g la tt voranzugehen, wie es 
anfanglich  den A nschein ha tte ; so soli m an in d e r Schw eine- 
frage  auf neuerliche Schw ierigkeiten  gestoBen sein. Ab- 
schlieBendes ist jedenfalls im  A ugenblick der A bfassung 
dieser Zeilen iiber den  ganzen  K om plex der Polenverhand- 
lungen noch nicht zu sagen.

Auch fiir d ie  w eitere G estaltung des d e u t s c h e n  Z o l l 
t a r i f s  w ar das Ja h r  1929, insbesondere seine letzten  Mo- 
nate, von entscheidender W ichtigkeit. D as G esetz iiber 
Z ollanderungen  vom 17. 8. 1925, d ie sogenannte Zolltarif- 
novelle, hat bekanntlich  nur eine G iiltigkeit bis zum  31. 12. 
1929) gehabt, so daB es erforderlich  war, zu d iesem  Zeit- 
punkt den  geltenden  Zolltarif — mit o d e r ohne A enderun- 
gen  — entw eder w ieder zu verlangern  oder, wie m an ur- 
spriinglich vorhatte, zu d iesem  Z eitpunkt einen neuen d e u t
schen Zolltarif zu schaffen. M an hat es nun aus den yer- 
schiedensten  G riinden nicht fiir zw eckm aBig gehalten , je tz t 
einen vollstandigen N euaufbau des Zolltarifs vorzunehm en. 
E inm al hat h ierbei d ie  E rw agung  eine R olle gespielt, daB 
zahlreiche Positionen des Zolltarifs in d e r  Zw ischenzeit seit 
1925, dem  Z eitpunkt des W egfalls d e r B indungen des Ver- 
sailler V ertrages, du rch  einzelne G esetze und insbesondere 
durch .handelspolitische A bm achungen (gegeniiber 16 L an 
dem ) g eań d ert w orden sind. D er Z eitraum , seit dem  die 
Z olltarifnovelle und d ie  spater vorgenom m enen A enderungen 
der Zoile in  K raft g e tre ten  sind, ist nach A nsicht d e r  R e 
g ierung  zu kurz, um  schon abschlieBend beurteilen  zu 
konnen, inw iew eit d ie  je tz t geltenden  Zollsatze des deutschen  
Zolltarifs im  einzelnen den  w irtschaftlichen B ediirfhissen 
entspreehen. F e rn e r spricht gegen  um fassende A enderung 
des Z olltarifs zw eifellos auch d ie  T atsache, daB zur Zeit 
auf A nreguneg des V ólkerbundes ein in ternationales Zoll- 
tarifschem a ausgearbeite t wird, daB die B eendigung d ieser 
A rbeiten gegenw artig  noch nicht zu iibersehen ist und daB 
gegebenenfalls das in ternationale  Zolltarifschem a ais. G rund
lage  eines N euaufbaues auch des deutschen  Zolltarifs w ird 
dienen konnen. In dem  E nde des Jah re s  vorgeleg ten  E nt- 
wurf eines G esetzes iiber Z ollanderungen  ist nun regierungs- 
seitig vorgeschlagen w orden, die G eltung d e r Z olltarifnovelle 
a u f  u n b e s t i m m t e  Z e i t  z u v e r l a n g e r n .  D er er- 
w ahnte R egierungsen tw urf hat im  iibrigen A enderungen d e r 
geltenden  Z ollsatze nur do rt vorgesch!agen, wo ganz be- 
sondere G riinde dafiir sprechen, also insbesondere auf dem  
G ebiet der A grarzolle. G rundsatzlich ist verm ieden w orden, 
E rhóhungen  der Zoile auch fiir solche Positionen 
durchzufiihren, bei denen die Zoile handelsvertraglich  ge-

bunden oder h erabgesetz t sind. E s ist dabei d e r  Gesichfs'- 
punkt m aB gebend gew esen, daB eine K iindigung d e r  H an- 
delsvertrage, auf denen d ie  en tsprechenden  V ertragszuge- 
stiindnisse beruhen, nicht in B etracht kom m en kan n  und daB 
d ie  A ufrechterhaltung des deutscherseits m iihsam  aufgebauten  
H andelsvertragssystem s und d a ru b er hinaus sein w eiterer 
A usbau w iinschensw ert auch ,vom S tandpunkt d e r deutschen 
W irtschaft aus erscheint.

Auf dem  G ebiet d e r  I n d u s t r i e z ó l l e  b ring t das G e
setz vor a llen  D ingen  den  Zoll auf Aluminium und zw ar fiir 
R ohalum inium  in H ohe von 1.25.— M. pro  100 kg  ent- 
sprechend einer Z ollbelastung von 13,1 °/o, fiir A bfalle und 
von B ruchalum inium  einen Zoll von 20.—- M. F e rn e r w erden 
auch d ie  Z ollsatze auf Spielzeug erhóht, schlieBlich und vor 
allem  d ie Schuhzólle, wie dies voni d e r deutschen Schuhindustrie 
insbesondere ais K am pfm aBnahm e geg en  d ie  Tschechoslow a- 
kei gefo rdert w orden ist: D agegen  hat sich die. R egierung  
zu einer E rhohung  d e r Zoile fu r Ka.mmgarne, Strickgarn, 
und baum w ollene G arnę nicht verstanden  m it R iicksicht 
darauf, daB, w iirden sie G esetz w erden, d ies eine D urch- 
brechung  des Y ertragssystem s an einem  w ichtigen Punkt 
bedeuten  w urde. D er R eichsrat hat ab e r seinerseits eine 
Z ollerhóhung fiir baum w ollene G arnę und eine V erdoppe- 
lung fiir K am m garnzólle vorgeschlagen. D iese V orschlage, 
d ie auf den ausgesp rochenen  N otstand d e r  T extilindustrie  
zuriickzufiihren sind, ebenso wie die A ntrage auf E rhohung 
des A utozolls sind vorlaufig zuriickgestellt w orden, w erden 
aber voraussichtlich schon A nfang 1930 w eiter behandelt, 
w erden.

Im  V ord er g rund  der Z ollvorlage steht ab e r d ie F rage  
der A g r a r z o l l e ,  insbesondere d e r  G etreidezólle. D ie 
V orlage d e r R eichsreg ierung  b rach te  zunachst g leitende Zoile 
fu r R oggen, W eizen, Spelz, G erste und H afer, w eiterhin 
neue Z ollsatze fu r Schlachtvieh und neue B estim m ungen 
iiber die E infuhrscheine. D er gleitende Zoll bedeute t, daB 
mit Sinken der G etreidepreise d e r Zoll in einem bestim m ten 
MaBe ansteig t, w ahrend bei • einem  S teigen  d e r G etre ide
preise  eine erhebliche Z ollsenkung eintritt. In  d e r Begriin- 
dung des G esetzentw urfes ist darauf h ingew iesen w orden, 
daB der P reis fiir deu tschen  W eizen m aB gebend durch die 
W eltm ark tp re ise  beeinfluBt wird, da D eutschland von seinem  
gesam ten  B edarf von 5 1/2 M illionen T o n n en  fast die H alfte  
aus dem  A uslande beziehen muB, und daB am  W eltm ark t 
schon seit geraum er Zeit ein erhebliches U eberangebo t von 
W eizen, w elches natiirlich preisdriickend w irkt, besteh t. D a- 
mit nun der W eizenpreis in D eutschland nicht einen so 
tiefen S tand erreicht, daB dadurch  die R entabilitat des An- 
baues gefiihrdet wird, schlug d ie  R egierungsvorlage, davon 
ausgehend, daB bei einem  Preis zw ischen 250.— und 270.— 
M ark p ro  T onne d ie  R entab ilita t fiir den  W eizenbau ausi- 
reichend gesichert erscheint, Z ollerhohungen fiir den  F a li einer 
U nterschreitung  des P reises von 250.— M. und ZollermaBir 
gungen  bei einer U eberschreitung  des P reises -von 270— M. 
vor. D ie V orlage be ton te  ferner, daB bei R oggen  d ie L age 
noch schw ieriger sei ais bei W eizen und daB deshalb  beifrn1 
R oggen  erst recht eine S tabilisierung des P reises (h ier von
250.— bis 240.-..  M ark) angestreb t w erden miiBte. Im
Z usam m enhang hierm it w ar fiir den  G etre ideexporthandel 
von besonderer W ichtigkeit, daB d e r R egierungsen tw urf den 
W ert d e r E infuhrscheine fiir R oggen, W eizen und H afer 
nicht den B ew egungen der G leitzólle folgen lassen wollte, 
sondern die W ertbem essung  der E infuhrscheine abw eichend 
regelte.

G erade hinsichtlich d ieser Zollvorschlage hat die Vor- 
Iage fast uberall m ehr o d e r m inder scharfe K ritik gefunden. 
So hat sich insbesondere  d e r R e i c h  s w.i r t s c h a f t  s r a  t 
grundsatzlich  gegen  d ie E in fuhrung  eines G leitzollsystem s 
fiir G etreide ausgesprochen. Sam tliche Sachverstandigen  aus 
d e r . M iillerei, dem  H andel und d e r L andw irtschaft haben im 
R eichsw irtschaftsrat ein G leitzollsystem  fiir G etreide und 
M iihlen-E rzeugnisse abgelehnt. H ierbei w urde in erster Linie 
darauf hingew iesen, daB gleitende Zoile unyereinbar mit 
T erm ingeschaften  in G etreide und Mehl seien, da jede 
K alku lationsgrundlage zerstó rt w iirde und daB ein g leitendes 
Z ollsystem  u n te r keinen  U m standen  mit dem  bestehenden  
E i n f u h r  s c h e i n s y s t  e r a  kom biniert w erden konne, ohne 
daB eines der beiden  System e in seinen W irkungen nahezu 
vóllig aufgehoben  wiirde. D er ZolltarifausschuB des Reichs- 
w irtschaftsrates stellte sich dem gem aB auf den  S tandpunkt, 
daB die E infuhrscheine auch in  Z ukunft iiber den  vollen 
W ert des Z ollbetrages ausgestellt w erden  sollten. W ahrend 
im  G egensatz zu d ieser S tellungnahm e des R eichsw irtschafts- 
ra ts  d e r R eichsrat dem  System  der g leitenden  Zoile iiber- 
raschender- W eise be itra t und die Zollvorlage d e r  R eg ierung
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im  ganzen  mit e in igen M odifikationen annahm , ist es w eiter - 
hin im  handelspolitischen AusschuB des R eichstages und in 
den  neben  den  P lenarsitzungen  des R eichtages einhergehen- 
den B eratungen  der P arte ien  iiber die Z ollvorlage w ieder 
zu heftigen A useinandersetzungen gerade  iiber die F rag e  der 
A grarzólle gekom m en. Zeitw eise hatte  es den Anschein, daB 
die Zollvorlage ganz o d e r teilw eise auf das nachste J a h r  ver- 
tag t w erden sollte. Im m erhin  kam  es dann  zu einem  Kom- 
promiB zw ischen den  R egierungsparteien , das ein M ittelding 
zw ischen festen  und G leitzollen ist, w odurch ab er die Schat- 
tenseiten  d e r G leitzólle kaum  ganz verm ieden sein diirften. 
D as KompromiB sieht folgenderm aB en aus:

W enn d ie E ntw icklung des R oggenpreises es erfordert, 
hat die R eichsreg ierung  den  Zollsatz bis auf den  B etrag  von
3.— Rm. fiir einen Dz. herabzusetzen  oder bis auf den  B e 
trag  von Rm. 9.— fiir einen Dz. heraufzusetzen. H ierbei 
hat ein Preis von 230.— Rm. je  T onne ais • D urchschnitts- 
preis zu gelten . W as den  W eizenpreis angeht, so soli d e r 
Zollsatz fiir W eizen und Spelz bis auf den  B etrag  von 3,5Q 
Rm. p ro  Dz. herabgesetz t bez w. bis zu 9,50 Rm. pro  Dz. 
herau fgesetz t w erden, wobei ein P reis von 260.— Rm . je 
T onne ais D urchschnittspreis zu gelten  hat. D ie N otw endig- 
keit einer A enderung d e r Z ollsatze ist jew eils nach A blauf 
einer F rist von 4 M onaten zu priifen. D ie erstm alige Prii- 
fung erfolgt au f G rund d e r  durchschnittlichen Preisentw ick- 
lung vom  1. Sep tem ber bis 31. D ezem ber 1929. Bei I la fe r  hat 
m an einen festen  Zoll von 8.— Rm. festgese tz t und so das 
G leitzollsystem  w ieder durchbrochen. W as die E infuhrscheine 
angeht, so ist ih re r W ertbestim m ung im  allgem einen der nie- 
d rigste  Zollsatz der be treffenden  F ruch tgattung  zugrundezu- 
leg.en. Bei H afer ist jedoch d e r B etrag  von 6.— Rm . fiir 
einen D z., bei R oggen  ebenfalls ein B etrag  von
6.— Rm . p ro  Dz., bei W eizen und Spelz ein B e
trag  von 6.50 Rm. fiir einen Dz. zu Grunde, zu legen, fu r 
R oggen  und W eizen bezw . Spelz mit d e r  MaBgabe, daB d ie 
W ertbestim m ung so lange in  d ieser W eise zu bem essen ist, 
w ie d e r Zollsatz fiir R oggen  nicht den  B etrag  von Rm. 6.— 
und fiir W eizen und Spelz nicht den  B etrag  von Rm. 6.50 
un terschreitet. Im  Falle  n ied rigerer Preise, also bei hoherem  
Zoll, kom m t also ein verhaltnism afiig n ied rigerer W ert des 
E infuhrscheins in F rage , w odurch die gerade  in diesem  
Augenblick w ichtige E xportm óglichkeit beschrankt wird. F e rn e r 
wird bei der E rzeugung  von im  Inlande erzeug ter G erste mit 
einem  H ekto litergew ich t von m ehr a is  67 kg  bis zu einer H óchst- 
m enge von 500000 Dz. in einem K alenderjahre  d e r W ertb e 
stim m ung des E infuhrscheins ein B etrag  von Rm. 6.50 zu 
G runde g e leg t; d iese E infuhrscheine d iirfen  nicht zur Be- 
zahlung des Zolles fiir G erste, die zur V iehfutterung bestim m t 
ist, benutzt werden. D er F u ttergerstenzo ll is t iibrigens fur das 
Ja h r  1930 auf 5 .— Rm. festgesetzt, von 1931 ab auf 2.— Rm.

Mit d iesen  A banderungen ist dann  die V orlage am  21. 
D ezem ber schlieBlich vom R eichstag  angenom m en w orden, so 
daB also die deutsche W irtschaft mit einer auf zunachst un- 
bestim m te Zeit geltenden  zolltariflichen R egelung  rechnen  kann, 

D ie A enderungen der Zoile auf agrarischem  G ebiet sind 
nicht zum w enigsten der R iicksicht auf d ie  besonders im
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Das ffiihrende

H e r r e n h u t g e s c h a f t
O sten fast unertrag lich  verscharfte  N otlage d e r L an d w irt
schaft en tsprungen. N un kann  m an ja  a llerd ings, w ie ab- 
schlieBend und grundsatzlich  noch zu bem erken  ist, d e r Auf- 
fassung sein, daB der L andw irtschaft in ih re r gegenw artigen  
L age auch mit Zóllen noch verhaltnism aB ig wenig geholfen  
ist. E s is t der L andw irtschaft denn  auch von vielen Seiten 
en tgegengehalten  w orden, daB eine verscharfte  Schutzzoll- 
politik D eutschlands auf agrarischem  G ebiet den  N otstand  
der L andw irtschaft kaum  o d er g a r  nicht beseitigen wiirde, 
und daB es zu einer B esserung d e r L age d e r deu tschen  L and 
w irtschaft, nam entlich im  O sten, an d erer M aBnahm en sow ohl 
seitens d e r R egierungsstellen  ais auch seitens d e r  L andw irte 
selbst bediirfe. DaB im  Z usam m enhang mit einer allgem einen 
grund legenden  F inanz- und V erw altungsreform , zu d e r  sich 
das Reich b isher noch im m er nicht hat entschlieBen konnen, 
auch ein um fassendes P rogram m  groB ztigiger und dauern- 
d er H ilfsm aB nahm en die V erhaltn isse in d e r L andw irtschaft 
bessern  kann, soli nicht bestritten  w erden. So lange ein der- 
artiges Program m ' ab er nicht vorliegt, d iirften  erhóhte Zoile 
im m erhin in et was geeignet sein, d e r L andw irtschaft eine ge- 
wisse S tetigkeit des inneren  M arktes zu garan tieren , und so' 
ist denn auch d ie neue R egelung  des T arifs mit ihren  E rr 
hóhungen auf ag rarischem  G ebiet von der L andw irtschaft im 
m erhin ais ein gew isser Fortsch ritt begriiBt w orden. F rag- 
lich muB allerd ings erscheinen, ob die Z ollaktion zu einer 
vollen W irkung kom m t, w enn andererse its  die E infuhrscheine 
n iedriger ais d ie Zoile bem essen w erden. G erade d ie E in 
fuhrscheine hat m an zur H ebung  des E xpo rts  geschaffen. 
D er p rivate  G etreideexporthandel, d e r gerade  in S tettin  so 
groBe B edentung hat, ist durch  d ie  N iedrigerbem essung  d e r 
P^infuhrscheine m ehr oder m inder lahm gelegt, und auch d e r 
L andw irtschaft selbst diirfte  m it d ieser R egelung  kaum  g e 
holfen sein.

Der „Osisee-Hander 
das Inserflonsorgan 
(lir Handel u. Industrie

Das Arbeitsamf Stef lin
verm itte lt

tiichtige Arbeitskrafte aller Berufe
unparteiisch  und k osten lo s

Anruf: Sammelnummer 25616
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Das Seglerhaus zu Sfeffin und der aHe Grundbesifz der Korporation 
der Kauftnannsdtaft.

N ach einem  V ortrage  auf dem  K orporationsabend  am  16. N ovem ber 1929 von D. D r ,  C. F r e d r i c h .  *)

II.
D as a lte  Seglerhaus erw ies sich ais zu k lein  und unge- 

eignet, ais im  18. Jah rh u n d ert d ie  A nforderungen an  die 
K aufm annschaft stiegen. D ie Kriegs* und D om anenkam m er 
reg te  im  Ja h re  1754 an, eine B órse einzurichten; ab e r die 
A ltersm anner sprachen  sich gegen  den  V orschlag aus, weil 
e r das E ingehen  der W irtschaft im  un teren  S tockw erk  und 
den  V erlust d e r M iete zur F o lgę haben  muBte. Sie w ollten 
auch nicht, daB eines d e r  S ellhauser — das un terste  Sellhaus 
B ollw erk 12—14 — zur B órse eingerichtet w erde, wie die 
K am m er spa te r yorschlug, weil ke in  Geld vorhanden  sei.

E rs t gegen  E n d e  des Jah rhunderts , in Jah ren  des W ohl- 
standes, in  denen d ie bis dah in  gróB te E in fuhr und A usfuhr 
S tettins zu verzeichnen war, kam  d e r V orschlag  d e r  K am 
m er zur A usfuhrung. E s wird im  J a h re  1790 gew esen  sein, 
daB die groB e D iele unten  in  einen B órsenraum  verw andelt 
w urde; W utstrack  (N r. 24 S. 15) spricht d aher 1793 von 
„dem  S eg lerhause mit d e r  B orse“ , und in d e r Feuerver- 
sicherungspolice von 1793 heiBt es: ,,D as Seglerhaus-, w elches 
vorn in d e r SchuhstraB e 32 FuB breit is t und bis an  den 
B orsensaal 50 FuB tie f; d ieser ist 491/2 FuB tie f“ . A ber im  
Ja h re  1797 tadelt Sell es w ieder, daB eine B órse nicht vor-. 
handen  sei und  daB d ie  Bem iihurigen ein iger K aufleute, vor 
einigen Ja h re n  eine solche zu schaffen, gescheitert s,eien; 
das groBe Z im m er sei bald  lee r geblieben. In  das J a h r  1790 
gehórt auch der BeschluB, den  alten  K om ódiensaal zu einem 
T h ea te r um zubauen  und N ebenraum  zu schaffen, so daB 
die W irtschaft im  S eg lerhause iiberfliissig w urde. D ie beiden 
G rundstucke (B uden) zw ischen dem  K om ódienhause und 
dem  Schw eizerhofe (Abb'. 1 N r. 212) w aren  schon 1781 von 
der Fam ilie P lacotom i gekauft w orden; dazu ers tand  m an 
1792 auch  N r. 211 von dem  S trum pffab rikan ten  WeiB. D er 
N eubau  des T heaters, der im m erhin  90 FuB lang und 45 FuB 
breit war, w urde so gefórdert, daB er schon im  Jan u ar des 
fo lgenden Jah res  (1793) von d e r  T ru p p e  des D irek tors 
D óbbelin  eingew eiht w erden  konnte . E s ist d e r  Bau, den  
Z óllner erw ahnt. E r  nahm  den  auf Abb. 7 mit 
A B C D bezeichneten  R aum  ein und erhielt auch zw ei Zu- 
g an g e  vom  Schw eizerhof, ab e r d e r H aup te ingang  blieb d e r 
durch d as Seglerhaus. In  dem selben  Ja h re  w urden eine 
gróB ere S eegerich tsstube iiber dem  B orsensaal im  hin teren  
T eil des oberen  S tockw erkes und neue T reppen  geschaffen.

D ie .B liite des H andels hielt an, die K aufm annschaft 
w ar w ohlhabend, m an konn te  auf auB erordentliche B eitrage 
rechnen  und dach te  d ah er im  Ja h re  1805 ernstlich an einen 
N eubau  in d e r SchuhstraB e. D as heu tige G rundstuck N r. 19 
(vgl. d en  GrundriB Abb. 1) w urde von dem  H utm acher 
L udew ig fiir 3075 T ą le r gekauft, und m an w ollte in  einem  
N eubąu  (N r. 18 und 19) einen B orsensaal, einen neuen R aum  
fiir da,s Seegerich t und  einen bequem eren  Z ugang  zum 
T h ea te r gew innen. D ie F ranzosenzeit vernichtete d ie Bliite 
und  alle B auplane, das Schauspielhaus b rach te  nicht m ehr 
d ie  a lten  E rtra g e ; das Seegericht w urde ba ld  d e r K aufm ann
schaft genom m en.

D ie G rundung d e r  K orporation  am  15. N ovem ber 1821 
w irk te  belebend und  ha,tte neue B auplane im  G efolge. Schon 
1822 erstand  m an von dem  B ackerm eister M onin fiir 5000 
T a le r das G rundstuck N r. 20, benu tz te  ab e r zunachst den  
groB en prach tigen  Saal des Schutzenhauses, das in den  
Jah ren  1822—24 von d e r Schutzengilde in d e r H eiligen- 
geiststraB e N r. 5 geschaffen  w urde und im  groB en und 
ganzen , w enn auch verbaut, noch erhalten  ist. D as S eg le r
haus k o n n te  d ah e r 1826 an  den  K onditor K obelt auf sechs 
Ja fire  verm ietet w erden. E he  d ieser K on trak t ablief, be- 
gannen  1830 d ie  E rw agungen , d ie  zum  Bau der heutigen 
B órse fuh rten ; a,ber sie erstand  erst auf dem  d ritten  in 
A ussicht genom m enen G elande. Zw eim al in den  Jah ren  1830 
und 1831 w andte  d ie  K orporation  sich an d ie  S tad t m it d e r  
B itte, ih r  den  N euen M ark t zu verkaufen ; d iese r w ar nach 
dem  B rande d e r N ikolaik irche (1811) 1821 in d e r heutigen 
*Weise hergerich te t w orden, ab e r die S tad t hielt ihn dei^ 
W ochenm ark te  w egen fiir unverkauflich. Dafiir, daB m an 
w ieder an  d ie  SchuhstraB e dachte , spricht eine Punktation  
w egen eines eventuellen K aufes, die 1831 mit dem  B esitzer 
von N r. 21, W ilsnach, fiir 8000 T a le r geschlossen  wurde. A ber
“  *) S ."N r. 24 vom 15. 12. 29, S. 15 ff.

schon 1830 h a tte  m an von dem  W undarzt Beuchel fiir 
13 000 T a le r das E ckhaus (Abb. 1 N r. 210) d e r S chuh
straBe und d es H eum ark tes erstanden, und im  fo lgenden 
Ja h re  (1831) fiigte m an das N ebenhaus (N r. 209) von Leut- 
nan t W iem ann fiir 16 400 T a le r hinzu.

Abb. 4. 
SchuhstraBe und H auser an der S te lle  der Bórse. 

G em alde von  L. G rischow  1829.

U m  ab er einen geńiigenden B auplatz an  dem  H eum ark t 
zu gew innen, bedurfte  mai> auch des k leinen S tad thofes (N r. 
208), auf dem  eine B auschreiberw ohnung und eine R em ise 
standen. D ie S tad t iiberlieB ihn d e r K orporation  (1831) fiir 
3000 T a le r und fiig te nur noch d ie V erpflichtung hinzu, daB 
bei N eubau ten  die SchuhstraB e um  vier FuB verbreitert w er
den miiBte. U nerfreulich  fiir den  Bau am  H eum ark t blieb 
d ie  H aup t wachę, die, an  den Giebel von FrauenstraB e 29 ge- 
lehnt, vor d e r B órse lag. Zu G,ustav Adolfs Z eiten w ar sie 
do rt h ingesetzt w orden und hatte  1828 einen N eubau erfahren.

Abb. 5. 
H eum arkt um 1790. S tich  von  Scheursk .



1. Januar 1930 O S T S E E - H A N D E L 35

Abb. 6. 
H eum arkt um 1860. S tich  von  Frank.

Bei dem  A bbruch des E ckhauses ergaben  sich ver- 
schiedene S chw ierigkeiten : da es mit dem  gegeniiberliegen- 
den H ause, H eum ark t 9, das im  B esitze der Fam ilie K aiser 
war, durch einen dreifachen Schw ibbogen verbunden war, so 
muBten beide H auser g leichzeitig  abgerissen  w erden (1832). 
U nangenehm er w ar es, daB die beiden in d e r SchuhstraB e 
angrenzenden  H auser (SchuhstraB e 16/17) einzufallen drohten , 
da das H aus N r. 16 keine  eigene G iebelw and hatte. D ieses 
H aus ha tte  der B uchbinder und K alenderfak to r T óllner im  
Jah re  1784/85 aus den  beiden B uden (Abb. 1, 1—2) in eins 
gebaut. J e tz t geho rte  es dem  B uchbinder M uller, w ahrend 
N r. 17 E igen tum  des P osam entiers Pust war. N ach langen 
S treitigkeiten  und vielen U eberlegungen  erstand  d ie Kauf- 
m annschaft das M iillersche H aus fiir 6 800 T aler, das 
Pustsche H aus fiir 3 400 T aler und baute  an ih re r Stelle das 
heutige G ebaude SchuhstraBe 16/17, das fiir sich verm ietet 
wurde. V on d e r E rbauung  der heutigen  B orse in den  Jah ren  
1833 1836, au f d ie d ie  K orporation  mit R echt stolz war, 
braucht h ier nicht gesprochen  zu w erden; d ie K osten  be- 
trugen  154 000 T aler.

Z ur D eckung d e r  K osten fiir den  B órsenbau ent- 
schloB sich d ie  K orporation , den  gróB ten T eil des alten  
G rundbesitzes zu verauBern. D as alte  Seglerliaus (N r. 18) 
w urde bis au f das h in tere  Stiick, in dem  au f d e r  Abb. 1 
der N am e „B orse" steht (24 FuB lang und vorn 27 FuB 3 
Zoll breit, h inten 24 FuB 10 Zoll breit) 1834 an  den 
V iktualienhandler Joh . H einr. D eutsch fiir 4500 T a le r ver- 
k au ft; auB erdem  iibernahm  d e r K aufer die V erpflichtung, 
„daB d e r B esitzer des H auses fiir den  F ali einer eintr.etenden 
B edachung des T heaterhofes das E in tragen  d e r dazu  nótigen 
B alken in seine H aus- und H ofm auer gesta tten  m iisse.“ 
VerauBert w urden fe rner (1833) die G rundstiicke N r. 19 und 
Nr. 20 a n  den  Schlosserm eister Jiidecke, nachdem  1832 ein 
vorlaufiger V ertrag  mit dem  K aufer abgesch lossen  war. 
D ieser h a tte  1833 schon die beiden alten  H au ser a b g e 
rissen  und d en  heutigen Bau geschaffen. F iir N r. 20 zahlte 
er 4900 T aler, fiir Nr. 19 nu r 900 T aler, weil er einen im  
B esitze d e r K aufm annschaft bleibenden D urchgang  zum  The- 
a te r , schaffen muBte. In  § 5 des V ertrąges heiBt es: „b e i 
diesem  V erkauf lag  die A bsicht zugrunde, zu dem  hiesigen 
Schauspielhause einen bequem eren  E ingang  zu schaffen. In  
d ieser B eziehung behalt sich d e r  H e rr V erkaufer fo lgende 
R ech te  vor: von dem  R aum  des H auses (N r. 19) b leibt d e r 
kaufm annischen K orporation  parte rre  ein E ingang  von 121/2 
FuB B reite reserviert, vor die ganze T iefe des H auses neben 
dem  Seglerhkus in d e r H ohe des E rdgeschosses. E r  ist 
bereits so angeleg t und w ird von d iesen auf ih re  K ostren 
un terhalten  und ais Z ubehor des Schauspielhauses dem selben 
zugeschrieben .“ . D ieser D urchgang  ist auf Abb. 7 mit a, b,
c, d  (iiberdachter H of) c, d, e, f )(Durchgang durch  das H aus) 
bezeichnet; d ie  auf d iesem  Plan ais „ H o f“ bezeichneten  
S tellen sind die heute vorhandenen H ófe. D ie K orporation

GOjulj' GKasse

\ s \»

Abb. 7. 
M oderner Plan von  Schuhstr. 18—20. 

P unktiert sind  die alten Grenaen von  Nr. 19 und 20.

gab ferner (1836) die von ih r (1739) auf d en  W unsch F rie d 
rich W ilhelm  I. g ebau te  zw eite K asem atte  rech ts vom Ber- 
liner T o r an  den  B rigadeschneiderm eister B ecker fiir 3400 
T a le r a b ; sie enthielt zwei S tuben, zw ei K am m ern, zw ei 
W ohnkeller und eine dunk le  Kiiche. E ndlich  uberlieB sie ihre 
vier W iesen d e r S tad t S tettin.

So stólz d e r N eubau sich darste llte , um  das J a h r  1850 
erschien er bei der w achsenden Z ahl d e r M itglieder d e r K or
poration  zu klein. Ais das H in terhaus von FrauenstraB e 29, 
dessen B esitzer S attlerm eister F aust war, abbrannte , w urde 
das G rundstuck fiir 5500 T a le r gekauft (1855); und ais im  
Ja h re  1859 d e r G rund und B oden des abgerissenen  Jo- 
hannisklosters zw ischen K loster- und N eue K onigstraB e zum  
V erkauf stand, scheiterte d ie  E rw erbung  hauptsachlich daran , 
daB das G elande, das in F rag e  kam , zu k lein  war. A.ber 
die H aup t wachę, d ie  AnlaB von vielen U nannehm lichkeiten  
gew esen  w ar, w urde 1866 fiir 23 600 T a le r gekauft und 
1868 abgerissen ; den  P latz  iibernahm  d ie S tad t gegen  eine 
E ntschadigung  zur E rw eite rung  des H eum ark tes.
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Abb. 8. B erliner Tor und

1849 w urde das a lte  T hea te r iiberfliissig. Zunachst verm ietete 
m an das Schauspielhaus (1850) an  den  Schlosserm eister
H . K olesch und verka,ufte es an  ihn 1852 mit dem  Durch,- 
gangsrech t durch N r .19. D ie B aulichkeiten w urden fiir eine 
Schm iede benutzt. 1872 aber bau te  Kolesch am  Schw eizer- 
hof das heu tige G ebaude Nr. 2/3 und auf dem  H ofe an der(

K ąsem atten. Z eichnung 1768.

das H aus Nr. 19 w urde zu einem  Laden. Je tz t ist dais 
G ebaude auf dem  H of M obelm agazin. D er K eller, der von 
dem  H ofe des G ebaudes Schw eizerhof 2/3 zuganglich ist, 
enthalt a lte  P feiler und Bogen, die z. T. vielleicht ncich 
von dem  T heaterbau  herriihren, spa ter ab e r stark  ver- 
bau t sind.

D am als ha tte  d ie  K orporation  schon mit bew underns- 
w erter T a tk ra ft das heu tige T h ea te r auf dem  K ónigsplatz 
geschaffen, denn  das a lte  T h ea te r erw ies sich m ehr und 
m ehr ais unzulanglich und seine Z ugange ais gefahrlich. 
N ach d e r E inw eihung  des neuen G ebaudes am  21. O ktober

S telle des siidlichen Teiles des T hea te rs (Abb. 7 A, B, E , F) 
zunachst ein R estauran t. 1881. w urde es zu einem  russisch- 
róm ischen B ade um gebaut, iiber dem  oben  eine W asch- 
ansta lt lag ; d e r uberdeck te  H of des a lten  E ingangs von d e r 
SchuhstraB e her w ar A nkleideraum , d e r  D urchgang  durch

Sieuerkalender fiir den Nonaf lanuar 1930.
Von Rechtsanwalt D r. D e l b r i i c k ,  Stettin.

5. (6.) Januar:
Abfuhrung der im Monat Dezember 1929 
einbehaltemen L o h n a b z u g s  b e t  r a g e ,  
soweit sie nicht schon am 20. Dezember
1929 abzufiihren waren. Gleichzeitig Ab- 
gabe einer Erklariing iiber den Gesamt- 
betrag der im Monat Dezember 1929 ein- 
behaltenen Betrage..

10. Januar:
1. Yorauszahlung eines Vierteljahresbetra- 

ges auf die E i n k o m m e n s t e u e r  und 
K o r p e r s c h a f  t s s t e u e r  1929.

2. Vorauszahlung eines Vierteljahresbetra- 
ges auf die U m s a t z s t e u e r  1929 unter 
gleichzeitiger Abgabe einer Voranmel- 
dung. Schonfrist bis zum 15. Januar.

.3. Zahlung eines Vierteljahresbetrages auf 
die K i r c h e n s t e u e r 1929.

15. Januar:
1. Ablauf der Schonfrist fiir die Voran- 

meldung und Vorauszahlung der U m 
s a t z s t e u e r  1929.

2. Zahlung der L o h n s u m m e n s t e u e r  
fiir den Monat Dezember 1929, soweit 
eine solche Steuer erhoben wird. In 
Stettin ist die Zahlung erst am 20. Ja
nuar 1930 fallig.

3. Zahlung der G r u n d v e r m o g e n s -  
s t e u e r  fiir den Monat Januar 1930 fiir 
alle nicht land- oder forstwirtschaft- 
lich genutzten Grundstiicke.

4. Zahlung der H a u s z i n s s t e u e r  fiir 
den Monat Januar 1930.

20. Januar:
1. Abfuhrung der in der Zeit vom 1. bis 

15. Januar einbehaltenen L o h n a b -  
z u g s b e t r a g e ,  wenn sie fiir den gan- 
zenBetrieb 200 Reichsmark iibersteigen.

2. Zahlung der L o h n s u m m e n s t e u e r  
in Stettin.

Ob und in welchem Umfange im 
Monat Januar 193Ó Steuerklarungen ab- 
zugeben sein werden, steht noch nicht 
fest.
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W ir is c h u f i l ic h e  t ia c h r ic h te n
Sdiweden.

Die Ostseekonferenz tag te  in Stockholm  vom 2.—9. 
D ezem ber v. Js . E s w aren folgende S taa ten  vertre ten : 
Schw eden, N orw egen, D anem ark , D eutschland, H olland, 
F innland, Lettland, E stland , Polen. — D ie V erhandlungen 
fiihrten zur A nnahm e einer R e s o l u t i o n ,  in der den  Re- 
gierungen  der O stseestaaten  verschiedene M aBnahm en zur 
E rhóhung  der Sicherheit der Schiffahrt in der O st
see em pfohlen w erden, insbesondere w ird eine e i n  h e i t - 
l i c h e  L a d e l i n i e  angestreb t. D ie bestehenden  Bestim- 
m ungen iiber „ F re ib o rd “ sollen aufrecht erhalten  und falls 
noch nicht vorhanden eingefiihrt w erden mit dem  Ziel, daB 
Schiffe, die dem  in tęrnationalen  T ranspo rt von W aren und 
F ah rgas ten  d ienen nicht uberladen w erden diirfen. — U m  die 
K ontrolle zu erleichtern sollen alle Schiffe mit einer F r e i - 
b o r d m a r k e  u n d  e i n e m  F r e i b o r d z e r t i f i k a t  ver- 
sehen werden. E ine A u s n a h m e  soli fiir Schiffe un ter 100 
To. gelten , falls eine praktische K ontrolle auf andere  W eise 
sichergestellt und der geringste  zulassige F reibord  durch  ein 
an  B ord befindliches am tliches D okum ent festgese tz t wird.

E s wird em pfohlen die R egelung  d ieser F rage  bis zum 
1. Jan u a r 1932 vorzunehm en. —

Fiir den Fali, daB es gelingen  sollte ein i n t e r n a  - 
t i o  n a 1 e s A b k o m m e n  iiber die Freibordbestim m ungen  
in die W ege zu leiten w ird em pfohlen, die in D eutschland, 
D anem ark  und N orw egen  gem achten praktischen E rfah rungen  
zu iberucksichtigen.

Nordische Hafenkonferenz in Kiel im Sommer 1930. Im  
Som m er 1930 wird in Kiel eine „N ord ische H afen-, Schiff- 
fahrts- und V erkehrsausstellung veranstalte t w erden, an der 
sich sam tliche nordischen H afen, R eedereien  und W erften  
mit M odellen, Bildern, Z eichnungen usw. beteiligen wollen. 
D em  P rogram m  w erden sich eine N ordische H andelsw oche 
sow ie eine Z usainm enkunft von V ertre tern  der nordischen 
H afenverw altungen  anschlieBen. Auf d ieser K onferenz, soli 
dann der V orschlag betreffs G riindung eines N ordischen 
H afenverbandes ero rtert w erden.

Fortschritte der schwedischen Erzindustrie. D ie weltum- 
fkssende H olding-G esellschaft K reuger & Toll ist neben den 
Ziindholz- und Z ellsto ff-In teressen  auch in der schw edischen 
E isenerzindustrie  stark  beteiligt, dereń  w ichtigster F ak to r 
der G rangesberg-K onzern  ist. D ieser K onzern liiBt die lapp- 
landischen E rzgruben , die von aussch laggebender B edeutung 
fiir den E x p o rt sind, durch eine T ochtergesellschaft Luossa- 
vaara-K iirunavaara bearbeiten , die je tz t die R esu ltate  ihres 
B etriebsjahres, das am  30. S ep tem ber auslauft, veróffentlicht. 
F iir 1929 wird e ineND ividende von 17 v. H . ausgezahlt. Die 
gesam te E rzverschiffung betrug  im  vergangenen  B etriebs- 
jah r 7,789,379 t. M an erw artet, daB die V erschiffung in den 
folgenden zwei Jah ren  auf 9 Mili. t pro J a h r  steigen wird. 
D ie G esellschaft zahlt an  die R egierung  an T antiem en und 
D ividenden 12 514 828 Kr. nach dem  U ebereinkom m en mit 
dem  S taate  iiber einen gem einsam en Besitz d e r E rzgruben . 
An d ie  M uttergesellschaft G rangesberg  zahlt Luossavaara- 
K iirunavaara an  T antiem en und D m d en d en  20 578 967 Kr.

D er G rangesberg-K onzern  ist d e r groBte P roduzent von 
E isenerz in E uropa und b ring t von allen g leichartigen  Fir- 
m en die groBte E isenerzm enge auf den  W eltm arkt. D er 
K onzern besitzt in Schw eden die groBten, kom m erziell ver- 
w erteten  E isenerz lager der W elt, d e reń  R eserven auf 2 000 
Mili. t geschatzt w erden. D er K onzern  verkauft ungefah r 
die H alfte  des hochw ertigen E isenerzes, das auf dem  offenen 
W eltm ark te  feilgeboten  wird und dessen  durchschnittlicher 
E isengehalt 60—70 v. H. betriigt. AuBerdem hat ab e r der 
G rangesberg-K onzern  w esentliche In teressen  in den nord- 
afrikanischen E rzgruben .

Kreuger erweitert seinen Zellstoffkonzern. D ie Svenska 
C ellulosa A ktiebolaget, d ie d ie H olz- und Z ellstoffin teressen 
der K reuger & Toll-G esellsehaft vertritt, hat d ie Zellstoff pro- 
duzierende F abrik  „S u n d s v a 11 s C e l l u l o s a  A k t i e -  
b o l a g “ mit einem  A ktienkapital von 3 Mili. Kr., einer 
Jah resp roduk tion  von 35 000 t Sulphit-Zellstoff T rockenge- 
w icht und 1,35 Mili. L iter Sulphit-A lkohol erw orben. AuBer
dem  hat der K onzern d ie  A ktienm ajoritat in  „W  i i  E  1 e k - 
t r i s k a  A k t i e b o l a g “ in Sundsvall erw orben, d ie  die 
K raftsta tion  W ii am  Ljungan-FluB besitzt. D iese le tz tere  wird 
von der E lek trischen  K raftgesellschaft H am m arforsen  ver- 
w altet w erden, die zum  K reuger & T oll-K onzern  gehórt und 
eine w iclitige Stiitze seiner Z ellstoff-Industrie ist.

Weitere Zunahme der Auslandsschiffahrt nach Goten- 
burg. Z ufolge „H andelstidn irigen“ wird d e r  S eeverkehr im  
H afen  von G otenburg, im  vergangenen  N ovem ber, um fassend 
sam tliche Schiffe iiber 10 N .R .T . nach den  Festste llungen  
des H afenkontors durch fo lgende Ziffern- gek en n ze ich n e t:

Vom  A uslande angekom m en 319 995 N .R .T ., nach dem  
A uslande gefah ren  292 573 N .R .T . oder zusam m en 612 568 
N .R .T .

Vom Inlande angekom m en sind 173 314 N .R .T . und 
nach inlandischen H afen  gefahren  sind 218 296 N .R .T ., also 
zusam m en 391610 N .R .T . D er gesam te S chiffsverkehr um- 
faBte dem nacli w ahrend des B erichtsm onats 1004 178 N .R .T .

D er Schiffsverkehr der ers ten  elf M onate dieses Jah res  
belauft sich nunm ehr auf 9 716 102 To. gegen  9 239 782 To. 
im  gleichen Z eitraum  1928. D ie Z unahm e betriigt dem nach 
476 320 T onnen. — D er A uslandsverkehr erfuhr eine E r 
hóhung um  593 818 T onnen und d e r In landsverkehr einen 
R iickgang um 117 498 To.

Der Frachtindex um 1 auf 129 gefallen. D er von 
Svenska H andelsbanken  fiir N ovem ber errechnete  Fracht- 
index betrag t 129 gegen 130 im  O ktober und 143 im  No- 
vem ber 1928.

Senkung der Haashaltungskosten in Schweden. Die
schw edische R ichtzahl fiir den S tand der L ebensm ittelpreise 
ist, wie „S tockholm s D agb lad“ schreibt, im N ovem ber von 
150 auf 148 zuriickgegangen. D ie L ebensm ittelrichtzahl, 
w elehe auch die K ost en fiir B rennstoff und Licht umfaBt, darf 
nicht mit der R ichtzahl fiir d ie  H aushaltungskosten  ver- 
wechselt w erden. D iese w ird v ierteljahrlich berechnet und 
betrug  am  1. O ktober d . Js. 170.

Errichtung einer schwedischen Handelskammer in Polen. 
Z ufolge ,,H andelstidn ingen“ ist am  5. D ezem ber in  W arschau 
auf einer un ter dem  V orsitz des schw edischen G eneralkonsuls 
Carl H erslow  abgehaltenen  V ersam m lung, an der sich sam t
liche in W arschau ansassigen  V ertre ter d e r schw edischen E x- 
portindustrie  beteiligt hatten, d ie Schw edische H andelskam m er 
in Polen gegriindet worden. Ais M itglieder d e r V erw altung 
w urden gew ah lt: K onsul H. Axell ais 1. V orsitzender, S. 
U iiggberg  und S. N orrm ann  ais V izevorsitzende, F ritz  Ge- 
lo tte  ais Schatzm eister und D irek to r Felix  M ally ais Se- 
k re ta r. D ie neue K órperschaft hat ih re  T iitigkeit unm itte lbar 
aufgenom m en.

Neues statistisches Warenverzeichnis. Nach einer Be- 
kanntm achung d e r Kgl. G eneralzolld irektion  vom 11. Novem- 
ber 1929 in ,,T ullverkets F orfattn ingssam ling“ vom 19. No- 
vem ber 1929 Nr. 235 wird am  1. Jan u a r 1930 in A nlehnung 
an  d ie  E inteilung des neuen, am  gleichen T age  in K raft tre- 
tenden Zolltarifs ein neues statistisches VVarenverzeichnis mit 
dem  T ite l: ,,T ulltaxa m ed S tatistik  V arnfórteckning jam te 
T ara tariff gallande fran  och m ed den  1. Jan u a r 1930“ in 
G ebrauch genom m en und kann  von dem  V erląge „P . A. 
N orsted t & Sóner, Kungl. B oktryckeriet, S tpckholm “ bezogen  
w erden.

Norwegen.
Monatsbericht der Bank von Norwegen. D er N otenum - 

lauf der Bank von N orw egen  hat sich pr. U ltim o N ovem ber 
um  3,9 Mili. Kr. auf 302,7 Mili. verringert; L om bards sind 
um  3,6 Mili. Kr. auf 242,4 Mili. Kr. und A uslandsguthaben tum
1.4 auf 52,1. Mili. Kr. zuriickgegangen, w ahrend die. taglich 
falligen G elder um  5,7 auf 101,0 Mili. Kr. und d e r Bestancl 
d e r W ertpap iere  sich um 1,9 auf 25,4 Mili. Kr. erhóhten. D er 
G oldbestand war unverandert mit 146,7 Mili. Kr. D er W ech- 
seldiskont der B ank von N orw egen  w urde vom  22. N ovem ber 
ab um  1/2 °/o auf 51/2% pro  J ą h r  herabgesetzt.

D er D evisenm arkt w ar et was knapp  yersehen, ab e r 
Pfund w urde unverandert zu 18 205 in Oslo notiert, w ahrend 
der U .S.A .-D ollar durchschnittlich von 3,74 Kr. im  O ktober 
auf 3,73!/2 im  N ovem ber zuriickging.

D er G roB handelsindex cles . S tatistischen Z entralbiiros 
(P reise  von 1913 — 100) ist im  N ovem ber um 2 Point auf 
152 gesunken, w ahrend der L ebenshaltungsindex (Basis Ju li
191.4 — 100) unverandert war, nam lich 180 mit und 172 ohne 
Steuern.

D er EinfuhriiberschuB  im  O ktobei' w ar dieses Ja h r  nur 
25,8 Mili. Kr. gegen  41,6 Mili. voriges Jah r. D urch einen be- 
deu tend  gróB eren W arenum satz mit dem  A usland ist d e r 
EinfuhriiberschuB  in den  10 ersten  M onaten 1929 durchschnitt
lich 25,8 Mili. Kr. geg en  27,1 Mili. p ro  M onat in dem selben 
Z eitraum  1928.
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D er F rach tenm ark t w ar zum  T eil etw as lebh after in d e r 
G etre idefah rt; ab e r im  groBen ganzen  ist d e r  iiberseeische 
F rach tenm ark t ziem lich schlecht. D ie K leinschiffahrt m acht 
es fo rtw ahrend  yerhaltnism aB ig am  besten.

D ie F ischereien  w urden im  N ovem ber durch  schlechtes 
W ette r foehindert.

D ie norw egischen W alfanggesellschaften , den  norw egi- 
schen W alfangverband angeschlossen, haben  ih re  P roduktion  
an W alól fiir d ie  Saison 1929/30, schatzungsw eise ca. 
1600 000 FaB, auf Basis von 25 Pfund pro T onn  fiir N r.; 
Ó /l verkauft.

A nfang D ezem ber sind laut B erechnung des norw egischen 
V eritas, 128 Schiffe in  ganzem  auf ca. 1023 000 T onn  d. w. 
(w ovon 65 M otortankschiffe in  ganzem  gegen  700 000 T onn
d. w.) im  Bau und fiir norw egische R echnung kon trah iert.

D er E ta t fiir d en  T erm in  Ju li/S ep tem b er 1929 zeigt 
eine g iinstige Bilanz.

U n ter den  T ariferneuerungen  im  N ovem ber muB das
2 jah rige  V erlangerungsabkom m en der Losch- und H afenar- 
be iter in den m eisten H afenstad ten  erw ahnt w erden, w o
durch auch eine G ehaltsverbesserung einzelner G ruppen er- 
zielt w urde. D er industrielle  A rbeitsm arkt ist nach B ranchen 
von sehr g u t auf w eniger gu t einzuschatzen, ab e r im  ganzen  
gesehen  zufriedenstellend, obgleich die erzielten P reise oft 
geringer sind.

In der K onservenindustrie hórte im  N ovem ber d. Js . das 
E in legen  von B risling (Spro tten) und  K leinheringen auf, 
w ahrend d ie Z ufuhr an  K leinhering. gu t war. D ie A usfuhr 
im  O ktober w ar seh r gu t und iibersteig t bedeutend  d ie A us
fuhr im  O ktober 1924, w elches ein R eko rd jah r war.

D ie Z ahl der A rbeitslosen bei den  A rbeitsam tern  ist g e 
ringer ais im  V orjahr, nam lich 20 546 im  N ovem ber und 
18 420 im  O ktober 1929, gegen  bezw . 23 0 3 3 ’ im  N ovem ber 
und 20 464 im  O ktober 1928.

128 Schiffe im Bau. N ach einer (T T )-M eldung aus Oslo 
an ,,Sydsv. D agb l.“ befinden  sich nicht w eniger ais 128 n o r
w egische Schiffe gegenw artig  im  Bau. Zahlt m an die fiir 
norw egische R echnung bereits in A uftrag  gegebenen  Schiffe 
hinzu, dann  orgibt sich eine G esam ttonnage von 1023 000 
T onnen  T ragfah igkeit, H iervon sind 26 D am pfer von zusam 
m en 75 000 T onnen  und d ie  ubrigen M otorsehiffe.

DanemarK.
Die Wirtschaftslage Danemarks im November. D ie Na-

tionalbank in  K oepnhagen  und das S tatistische D epartem ent 
des D anischen S taates erteilen  fo lgende A uskiinfte iiber d ie  
w irtschaftlichen V erhaltn isse  in  D anem ark  im  N ovem ber:

D i e  d a n i s c h e  L a n d w i r t s c h a f t s a u s f u h r  w ar 
fiir d ie  m eisten  W aren, besonders fiir B u tter und Speck 
gróB er ais im  N ovem ber 1928. D i e  P r e i s e  w aren  fiir fast 
a lle W aren  etw as hóher ais im  V orjahre, nu r die B u tterpreise  
w aren  etw as n iedriger.

D ie E in fuhr be trug  im  O ktober 167 M illionen K ronen, 
d ie  A usfuhr 146 Mili. K ronen, so daB ein E infuhriiberschuB. 
von 21 Mili. K ronen  gegen  7 Mili. K ronen im  O ktober y. J . 
zu iverzeicnen war.

D i e  E n g r o s p r e i s z a h l  ging im  N ovem ber von 
149 auf 147 um  zw ei Points herun ter. D ie F r a c h t r a t e n -  
z a  h 1 w ar 110,2 gegen, 115,6 im  O ktober, w ahrend sie im  
N ovem ber v. J . 114,6 betrug .

In  den drei p rivaten  H aup tbanken  sind d ie  D arlehen  im  
L aufe des N ovem bers mit 4 M illionen K ronen, d ie A nleihen 
mit ca. 14 Mili. K ronen herun tergegangen . D eckung fiir 
d iese V erschiebungen haben  d ie B anken teils durch V erkauf 
frem der V aluta, w odurch d ie N ettogu thaben  bei auslandi- 
schen K orresponden ten  im  ganzen  um  gut 4 Mili. Kronem 
herun te rgegangen  sind, teils dadurch , daB d e r K assenbestand 
um  ca. 51/2 Mili. K ronen verm indert w orden ist, zuw ege 
gebrach t. D ie D arlehen  d e r N ationalbank  sind im  N ovem ber 
um  15 Mili. K ronen herun te rgegangen ; gleichzeitig  sind auch 
d ie  auslandischen G uthaben  der B ank um  5 Mili. K ronen 
herun tergegangen . D ie im  U m lauf befindliche N otenm enge 
ist um  zw ei M illionen K ronen verringert w orden.

D i e  A r b e i t s l o s u g k e i t  w ar ausgangs N ovem ber 
bedeutend  n ied riger a is im  yorigen  Jah re , indem  d e r  Arbeits- 
lo senprozentsatz  12,5 gegen  17,7 in  1928 w ar; in den  eigent- 
lichen Industriefachern  w ar d e r P rozen tsa tz  in d iesem  Ja h re
10,5 g eg en  15,0 im  yorigen Jah re .

Zunahme der Schiffahrt nach Danemark. W ie „B orsen“ 
den am tlichen A ngaben iiber d ie  E rgebn isse  d e r Schiffahrt 
nach den  danischen H afen  w ahrend des d ritten  V ierteljahrs
1929 entnim m t, be trug  d ie  Z ahl d e r A nlaufe in diesem  Zeit- 
raum  32 200 und d ie  T onnage  d ieser Schiffe belief sich au f
4 569 000 N etto reg istertonnen . D ie M enge d e r gelóschten

G iiter erreich te  3 766 000 T onnen  gegen  3 447 000 im  V iertel- 
jah r zuvor. V erladen w urden w ahrend  des B erich tsąuartals 
1282 000 T onnen. D ie Z unahm e d e r A nlaufe und d e r  T o n 
n ag e  im  V ergleich mit dem  vorhergehenden  Vierteljah,r 
hang t mit der saisonm aBigen S teigerung d e r  L inienfahrt 
zusam m en, w elche dem  P assag ierverkehr d ient. D iese Schiff- 
fah rt erreicht bekanntlich  ih ren  H óhepunkt im  Ju li und 
August. V erglichen jedoch mit dem  en tsprechenden  V iertel- 
jah r 1928 ergib t sich ebenfalls eine rech t erhebliche S te ige
rung, d ie  bei den  A nlaufen vier und beziiglich d e r  T onnage 
sogar acht sow ie hinsichtlich des G iitertransports zehn bezw . 
zwólf P rozen t ausm acht fiir E in- bezw . Ausfuhr.

D er H afen  von K openhagen  w urde w ahrend  des dritten  
V ierteljahrs angelaufen  von rund  5900 Schiffen von 1670 000 
N ettoreg istertonnen , und die d o rt gelóschte bezw . verladene 
G uterm enge be tru g  1281 000 bezw . 354 000 Tonnen. D ie 
Z unahm e des V erkehrs nach K openhagen  ist gróB er ais d e r 
D urchschnitt der S te igerung  in  den  Provinzhafen.

In  d e r a llgem einen A nlaufstatistik  ist nicht enthalten  
die Z ahl der Schiffsbesuche, d ie lediglich erfo lg t sind zw ecks 
K ohlen- o d e r O eleinnahm e, R epara tu r, einfache Touristen- 
besuche usw .

Lettland.
AuBenhandel. Im  O k t o b e r  betrug  der W ert der 

E i n f u h r  31,6 Mili. Lat, d e r W ert der A u s f u h r  33,8 
Mili. Lat, m ithin d e r A usfuhriiberschuB 2,2 Millionen. — 
Im  V ergleich mit dem  O ktober v. J . ist d ie E in fuh r sichl 
g leichgeblieben, die A usfuhr hat aber im  O ktober d. J . um
10,5 Mili. L at zugenom m en. —

In  d e r E i n f u h r  ist im  V ergleich zum O ktober 1928 
ein erheblicher R uckgang  bei N ahrungsm itteln  und eine 
Z unahm e bei R ohstoffen  und H alb fab rikaten  zu yerzeichnen. 
In  der A usfuhr steigen d ie  R ohstoffe und H alb fab rikate  (um
6,7 Mili.), d ie F ab rik a te  (um  2,1 Mili.) und d ie  N ahruągsi- 
m ittel (um  2,1 M ili.); — allein  B utter zeigt eine Z unahm e 
von 4,2 Mili. Lat im  O ktober 1928 auf 6,1 Mili. L at im  
O ktober 1929.

Schiffahrt. In  den M onaten Septem ber und O ktober 
ds. Js . g esta lte te  sich d e r V erkehr in  den  H aup thafen  L e tt
lands folgenderm aB en:

Eingang Ausgang
R iga Schiffe Nrgt. Schiffe Nrgt.

Septem ber 314 141 382 278 119 224
Oktober 236 120 110 240 124 058

L ib au
Septem ber 81 24 982 78 23 042
Oktober 78 35 036 75 34018

W in d a u
Septem ber 40 11489 40 11786
Oktober 42 15 692 37 12 695

Der Transit iiber Libau und Windau. D ie B udget- 
kom m ission des Parlam ents hat beschlossen, w ahrend d e r 
E is^perre  im  R igaer H afen  d ie T ransitta rife  nach den  
H afen  L ibau und W indau , den jenigen nach R iga gleichzu- 
stellen. D ieser BeschluB bedarf noch d e r B estatigung des 
Parlam ents.

EinfUhrung einer einheitlichen Schiffahrtsabgabe in Lett
land und E stland . Ais E rgebn is d e r  B eratungen  des lett- 
landis-chen S eedepartem ents mit dem  D irek to r des estnischen 
Seedepartem ents sollen die A bgaben fiir T onnage, Leucht- 
tiirme, R ettung  Schiffbriichiger und des Seem annshauses 
zu einer Schiffahrtsabgabe zusam m engelegt w erden. D ie 
L otsenabgabe fallt dagegen  nicht u n te r diese A bm achung. 
Ih re  H óhe bestim m t jeder S taa t nach seinem  E rm essen. 
Schiffe fiir T ouris ten  sind von d e r A bgabe befreit, ebenso 
Schiffe, d ie  w egen H avarie  o d e r durch  d ie E isverhaltn issq  
gezw ungen  oder zur E innahm e von L ebensm itteln  und K ohlen 
den  H afen  aufsuchen.

Ausfuhrkontrolle der Lein- und Kleesaat. Die Regie- 
rung  hat u n te r dem  18. O k tober 1929 eine V erordnu?i^ 
iiber d ie  K ontrolle d e r A usfuhr von Lein- und K leesaat 
erlassen, d ie  im  D eutschen H andels-A rchiv m itgeteilt w er
den  wird. D ie V erordnung  ist am  15. N ovem ber 1929 in  
K raft ge tre ten .

Die Butterausfuhr im Oktober. N ach am tlichen D aten 
hat die B utter- und  F leischausfuhr im  O ktober d. J . eine 
R ekordziffer erreicht, w obei d e r  B u tterexport eine besonders 
sta rkę  S teigerung  aufw eist. Im  ganzen  sind im  B erichts- 
m onat 31334 FaB B utter durch  d ie  staatliche B utterkon- 
tro lle gegangen  gegeniiber 19 863 FaB im  O ktober 1928 
und 19 609 FaB im  gleichen M onat des Jah res  1927. Auf- 
f allend ist d ie f o r c i e r t e  B u t t e r a u s f u h r  n a c h
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D e u t s c h l a n d .  Im  B erichtsm onat g ingen 97,27o/0 der 
gesam ten  B utterausfuhr nach D eutschland, w ahrend E n g 
land mit 2,67o/o an  zw eiter Stelle steht.

Vom Holzmarkt. Im  H inblick auf d ie bevorstehende 
A ufhebung des A usfuhrzolles auf Schnittw are am  1. Jan u ar 
1930 lafit sich eine grofie Z uriickhaltung in der E xport- 
tatigkeit feststellen. Z ur V erschiffung ' kom m t vornehm lich 
diinneres R undholz, welches d e r  Z ollaufhebung nicht untet- 
liegen wird. D ie gegenw artigen  L agcrbestande w erden auf 
m ehrere  zehntausend S tandards im W erte von m indestens
10 M illionen L at geschatzt.

RuBlandauftriWe an die Rigaer ,,Phoenix-W erke“ . Ge-
nannte  F irm a hat in der V orw oche w ieder 13 neue Kiihl- 
w aggons nach Sow jetrufiland abgefertig t, so daB von d e n  
insgesam t bestellten  180 W aggons nur nóch 12 zu liefern 
sind. E s liegt ein w eiterer russischer A uftrag  auf 150 Eis- 
w aggons vor, d e r bereits in A ngriff genom m en ist. D ie 
Phoenix-W erke sind zurzeit im stande, bei einschichtiger Ar- 
beit m onatlich 80 W aggons herzustellen, d. h. doppelt so- 
viel, wie laut V ertrag  mit Sow jetruBland zu liefern sind.

Bau von Lokomotiven in Lettland. Die lettlandische 
E isenbahnoberverw altung  hat mit den  E isenbahnw erksta tten  
in Libau und D iinaburg Y ertrag e  iiber d ie  L ieferung von 25 
bis 30 L okom otiven fiir F rach tziige abgeschlossen.

Mitauer Zuckerfabrik. D ie von der M itauer Zucker- 
fabrik  in  d ieser Saison hergestellte  Z uckerm enge betrag t 
3526 T onnen. Im  V ergleich zum Z uckerim porte Lettlands, 
der jahrlich ca. 40 000 T onnen  ausm acht, ist dies noch ein 
verschw indend geringes Q uantum .

Der Minimaltarif fiir Litauen bleibt in Krafl. D as Mi-
n isterkab inett hat in seiner letzten  S itzung beschlossen, beim 
Parlam ent eine V erlangerung  des T erm ins fiir die A n w e n -  
d u n g  d e s  M i n i m a  11 a r  i f s g e g e n i i b e r  L i t a u e n  
auf ein w eiteres halbes Jah r, gerechnet vom  16. 1. 1930 ab, 
zu ibeantragen.

Soręen um die Ges*altjng der Zwirnausfuhr. D ie R i
g aer Z eitung ,,L atvis“ wieś kiirzlich darau f hin, daB in 
D eutschland d ie  E infiihrung eines Schutzzolles auf Zw irn zu 
befiirchten sei. Jedenfalls sei die M óglichkeit einer Zoll- 
erhohung nicht ausgeschlossen, da die protektionistische Stró- 
m ung in d e r deu tschen  Zollpolitik in d e r letzten  Z eit die 
O berhand gew onnen habe. I n  D e u t s c h l a n d s  Z w i r n -  
i m p o r t  s t e h e  L e t t l a n d  a n  s i c h t b a r e r  S t e l l e ;  
es fiihre jahrlich  fiir m ehrere  M illionen Lats nach D eu tsch 
land aus. D eshalb  konne L ettland nicht gleichgultig  bleiben 
gegeniiber den V ersucheń, lettlandischen Zw irn vom deuU 
schen M arkt zu verdrangen. L ettland  fiihre gerade  T  e x t i 1 - 
i n d u s t r i e m a s c h i n e n  z u m  g r o B t e n  T e i l  a u s  
D e u t s c h l a n d  ein und w erde deshalb zw eifelsohne M ittel 
finden, gegen  einseitige T endenzen  der deutschen  W irtschafts- 
politik zu reaerieren. G leichzeitig diirfe m an ab e r ąuch eine 
E rscheinung, d ie  sich in d e r  letzten  Zeit in d ieser Industrie- 
branche bem erkbar mache, nicht unbeach tet lassen, namlich, 
daB d ie  gróB te d e r lettlandischen Z w irnspinnereien ihre 
R ohstoffe zum groBten T eil nicht in Lettland, sondern in  
einem  N achbarstaat einkaufe, der w eniger und schlechteren 
F lachs erzeu<?e ais Lettland. D ies sei eine kurzsichtige Ein- 
tagspolitik , die d ie  Position L ettlands gegeniiber den even- 
tuellen deutschen Zollerhohungen schw ache.

Statistisches Jahrbuch der Sfadt Riga 1927/28, R iga
1929. Kiirzlich ist d e r 4. Jah rgang  d ieses Jah rbuchs er- 
schienen. Auf 241 Seiten wird eine Fiille von statistischen 
D aten  geboten, die einen tiefen E inblick in das L eben d e r 
H andels- und  Industriestad t R iga verm itteln. D a das Buch 
in lettischer und deutscher Sprache erschienen ist, gew innt 
es an  B edeutung, d ie weit iiber L ettlands G renzen hinaus- 
re ich t; b ring t es doch auch viele U ebersichten  von inter- 
nationalem  Interesse, wie z. B. iiber V erkehrsw esen, H andel 
und Schiffahrt. Industrie, Preise, Lohne, K osten d e r Lebens- 
haltung u. a.

F iir alle, d ie  m it R iga in geschaftlicher B eziehung 
stehen, diirfte das Jah rbuch  in vielen F ragen  ein guter: 
R a tg eb er sein. W ir wiinschen d ieser fleiBigen A rbeit w eiteste
V erbreitung.

Estland.
Um die Revision des estlandisch-finnlandischen Ha^idels- 

vertrages. D ie V erhandlungen der V ertre ter der estlandischen 
und finnlandischen L andw irtschaft in R eval haben vorliiufig 
zu keinem  R esultat gefiihrt und w aren abgebrochen  w orden. 
D ie von F innland vorgenom m ene Z ollerhohung auf lebende

Tiere, F leisch und K artoffeln  bedeuten  einen schw eren Schlag 
fiir die estlandische L andw irtschaft, d a  d e r E x p o rt d ieser 
W aren  nach Finnland jahrlich den  W ert von 4—6 Mili. Kr. 
erreicht. B ekanntlich ist insbesondere Heląjingfors uberw ie- 
gend mit estlandischen K artoffeln versorg t w orden, da  die 
Seefracht fiir die k u rze  S trecke R eval—H elsingfors sich 
weit n iedriger stellte ais d ie E isenbahn frach ten  aus d e r 
finnlandischen Provinz. — D ie Verha,ndlungen iiber die 
Revision des H andelsvertrages sind nach R iickkehr d e r 
finnlandischen D eleg ierten  w ieder aufgenom m en w orden.

Der neue Zolltarif. U eber den neuen Zolltarif, d e r  
gegenw artig  im  estlandischen W irtschaftsm inisterium  ausge- 
arbeite t wird, da d e r a lte  T arif sow ohl d e r  F orm  ais auchj 
dem  Inhalt nach veraltet ist, w ird bekannt, daB d ie  SatzQ 
im  allgem einen nicht erhóht, aber auch nicht herabgesetz t 
w erden; doch sollen d ie  In teressen  d e r  einheim ischen In 
dustrie  in starkerem  Mafie ais b isher gew ahrt w erden. F erner 
sollen d ie Zoile auf Luxusartikel eine E rhohung  erfahren. 
D ie N om enklatur des Zolltarifs soli e iner w esentlichen Ver- 
anderung  un terw orfen  w erden.

Der S',ałus der E es‘i Bank. Im  Lauf des M onats O k  - 
t o  b e r  haben die Gold- und D evisenbestande der B ank von
28,5 auf 25,3 Mili. Kr. abgenom m en, w ahrend d ie  Aus-* 
leihungen gleichzeitig  eine Z unahm e von 27,5 auf 28,3 Mili. 
Kr. aufw eisen. D er N otenum lauf ist von 38,3 auf 35,2 Mili. 
Kr. zuriickgegangen, d ie E in lagen  von 15,7 auf 15,1 Mili. Kr. 
D ie D eckung der Gesa.m tverpflichtungen ging von 51,0 auf 
50,3<>/o zuriick. D er R iickgang d e r V alu tabestande ist, da  
d ie  H andelsbilanz fo rtgese tz t ak tiv  ist, auf d ie E inlósung 
der im  F riih jah r eingegangenen auslandischen V erpflichtungen 
zuriickzufiihren.

Die baltische W irtschaftskonferenz. Am 7. und 8. D e 
zem ber v. J . fand in R eval d ie  zw eite baltische W irtschafts^ 
konferenz statt, an d e r V ertre te r d e r P rivatw irtschaft E st- 
lands, L ettlands und Litauens teilnahm en. D ie Z ahl d e r 
K onferenzteilnehm er betrug  etwa. 120. D ie von der Kon- 
ferenz gefafiten E ntschliefiungen beziehen  sich zum groBen 
T eil auf F ragen  der w irtschaftlichen Z usam m enarbeit d iese r 
Staaten. E ine besondere B edeutung is t d e r  K onferenz in 
in form atorischer H insicht beizum essen. D ie nachste, d ritte  
K onferenz w ird voraussichtlich schon im  nachsten- Som m er 
in K ow no stattfinden.

Erwerb von zwei Kuhldampfern. D ie A.G. E stlandisch- 
E n^lische Schiffahrtslinie beabsich tig t im  Som m er zwei Kiihl- 
schiffe zu er w erben, w elche in den V erkehr auf d e r  Liniet 
R eval—E ngland  gestellt w erden sollen. D ie B estellung auf 
einen neuen D am pfer mit K iihlvorrichtungen wird voraus- 
sichtlich schon im F eb ru a r yergeben  w erden. B isher sind 
13 auslandische A ngebote eingelaufen.

Die Gesellschaft der Zintenhofer Tuchmanufak^ur hat 
mit d e r estlandischen R egierung  einen V ertrag  iiber die 
A usnutzung der S trom schnellen des Flusses P ernau  a b g e 
schlossen. D ie G esellschaft verpflichtet sich, im  Laufe von 
15 Jah ren  ein W asserk raftw erk  mit einer K rafterzeugung 
von 1800 PS. zu errichten. In  den ersten  5 Jah ren  zahlt 
sie d e r R egierung  fiir jedes PS. eine K rone im  Ja h r  und 
in d e r F o lgę  3 K ronen bis zum A blauf d e r K onzession, der 
nach 75 Jah ren  erfolgt.

Schvvieri<?e Laofe auf dem Holzmarkt. D urch die groBen 
ru ssisch en , H olzverkaufe nach E ngland  haben  sich die H olz- 
preise  auf dem  W eltm arkt erheblich gesenkt. D ie starkę 
K onkurrenz d e r H olzfirm en un tere inander hat dagegen  die 
P reise  auf den estlandischen W aldauktionen betrachtlich  her- 
aufgetrieben, so dafi dam it zu rechnen ist, daB einige gróBere 
F irm en in Schw ierigkeiten  gera ten  \verden, um som ehr, ais 
feste  L ieferungsvertrage mit E ngland  zum F riih jah r nu r in 
beschrank ter A nzahl vorliegen.

Die Tatigkeit der A.G. „Eesti Marmor“ auf dem  G ebiet 
der E xp lo ita tion  d e r K alksteinbriiche auf O esel hat einen 
so groBen U m fang arigenom m en, daB an den  B a u  g r o  - 
f i e r e r  H a f e n a n l a g e n  in der B ucht K ielkond ge- 
schritten  w orden ist. D er K alkstein, w elcher seiner hohen 
Q ualitat w egen ,,estlandischer M arm or“ genannt w ird, wird 
vorw iegend an Zellulose- und Z uckerfabriken  sowie an 
H ochófen in D eutschland, Schw eden, F innland und in an- 
deren  S taaten  verkauft. Im  nachsten  Ja h r  soli d ie  Pro- 
duktion  auf ca. 110 000 to geste igert w erden.

Liquidation. Die seit 67 Jah ren  in Reval bestehende 
deutsche F irm a ,,R. R e i c h m a n n “ (K onfektion) befindet 
sich bereits seit liingerer Zeit in Z ahlungsschw ierigkeiten . Am
1. Jan u ar 1930 wird sie ih re  T atigkeit einstellen.
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Schwierigkeiten einer englischen Firma in Reval. D ie
m it K ohlen und K oks handelnde R evaler F irm a ,,A rtos L td .“ 
befindet sich in Z ahlungsschw ierigkeiten  und soli dem nachst 
liąu id iert w erden. D er D irek to r d ieser F irm a C. I. Sw atridge 
ist au f V eranlasśung d e r L ondoner K ohlenfirm a B urness ver- 
hafte t w orden, da er angeblich etw a 12 000 Pfd. Sterlingj 
veruntreut haben soli.

Litauen.
Die Auslandsbeziehungen der Genossenschaften. D er D i

rek to r des V erbandes litauischer G enossenschaften S u t k u  s 
ist d ieser T ag e  von seiner G eschaftsreise nach D eutschland, 
D anem ark  und Schw eden zuriickgekehrt. U eber die E rgeb- 
nisse seiner R eise auB erte er sich sehr befriedigt. E s s'ei 
ihm  gelungen, fiir den V erband die V ertretung  yerschie- 
dener ausland ischer Industriefirm en zu erhalten, sov daB d e r 
V erband  nunm ehr seine W aren  un te r U m gehung des GroB- 
handels d irek t von den  F abriken  beziehen w erde. In  D an e
m ark hat Sutkus fiir 500 000 Lit G em iisesam ereien einge- 
kauft. F e rn e r w urden in Schw eden und D anem ark  m ehrere 
K unstd iingerfabriken  besichtigt. N ach Ansicht von Sutkus 
w erden sich die litauischen Im port eu^e von K unstd iinger 
nach n e u e n  L i e f e r a n t e n  um sehen miissen. D er Ver- 
b rauch an  K unstd iinger in den skandinavischen L andern  sei 
dauernd  im  S teigen begriffen, so daB die do rtigen  F abriken  
gróB ere M engen nach Litauen kaum  w erden liefern konnen. 
B isher w aren die H ollander die H aup tlieferan ten  von S u p er- 
phosphat nach Litauen, indessen w erde auch H olland in 
d iesem  Jahre kaum  in d e r L age sein, bedeutende M engen 
von Superphophat nach L itauen zu liefern. Ais wenig er- 
freulich sei es zu bezeichnen, daB in  den skandinavischen 
L andern  ein gew isses M iBtrąuen L itauen gegeniiber bestehe 
und viele F irm en d aher zaudern , H andelsbeziehungen  mit 
L itauen anzukniipfen.

Holzauktionen. Auf den d ieser T age  abgehaltenen  
W a l d a u k t i o n e n ,  d ie unter s ta rker B eteiligung der in- 
und auslandischen  H olzfirm en verliefen, ge lang ten  166 908 fm 
im  T axationsw erte  von 1,6 Mili. Lit zur V erteilung. E s 
w urden 2,3 Mili. Lit erzielt.

Ein Konflikt w egen der Besteuerung der Kownoer Sow- 
jethandelsvertretung. Z w ischen der K ow noer Sow jethandels- 
vertre tung  und d e r  S teuerinspektion  des litauischen F inanz- 
m inisterium s ist ein S treit dariiber entstanden, ob die H andels- 
vertre tung  d e r  B esteuerung in L itauen unterliegt. D a die 
S ow jethandelsvertre tung  diese B esteuerung ablehnt, so soli 
je tz t d ie  F rag e  einer. hoheren  Instanz zur E ntscheidung  vor- 
g e leg t w erden.

Griindung einer Hypothekenbank. W ie verlautet, steht 
e ine R e o r g a n i s a t i o n  d e r  L a n d b a n k  in eine H y p o 
thekenbank  bevor. E s sollen verzinsliche Pfandbriefe  aus- 
gegeben  w erden und d e r langfristige landw irtschaftliche Kre- 
dit nach den P rinzipien d e r auslandischen H ypo thekenbanken  
gesta lte t w erden. B isher hat es in L itauen keinen H ypo- 
thekark red it gegeben , was die langfristige F inanzierung der 
L andw irtschaft sehr erschw ert hat.

Neukonstituierung des Zigarettenkartells. D as litauische 
Kart-ell d e r Z igare tten fabrikan ten  hat sich neu konstitu iert. 
H aup tsitz  des K artells, zu dessen G eschaftsfiihrer Dr. Solo- 
w'eitschik ausersehen  ist, w ird M em el sein. D as K arteli 
w ird Z w eigstellen  in Kowno, Schaulen und Ponew esch 
unterhalten .

In  K ow no w urde vor ku rzem  eine V e r t r e t u n g  d e r  
s o w j e t r u s s i s c h e n  Z i g a r e t t e n i n d u s t r i e  er- 
dffnet.

Bedarf an Telefonapparaten. D ie K ow noer Postd irek tion  
veranstalte t einen W ettbew erb  betreffend  L ieferung von 700 
T isch- und  200 W andte lefonapparaten . O fferten sind bis 
zum  21. Ja n u a r 1930 einzureichen. N ahere A uskunft erteilt 
d ie  A bteilung fiir technischen D ienst (K owno, M isko 
gatve 22).

Flachsexport. N ach Inform ationen  d e r litauischen H a n 
delskam m er w urden vom A nfang d ieses Jah re s  bis zum 
O ktober aus L itauen 5835 to Flachs im  W erte  von 20 Mili. 
Lit gegeniiber 7995 to im  W erte  von 30,5 Mili. Lit im  
gleichen Z eitraum  des V orjahres ausgefiihrt. E ń tsp rechend  
hat sich auch der H edeexport gestalte t. D er standige 
P reisriickgang  fiir F lachs und d ie flaue N achfrage m achten 
es unm óglich, d ie im  L ąnde vorhandenen R este d e r  vor- 
jahrigen  E rn te  selbst zu herabgese tz ten  P reisen  zu realisieren. 
D ąher ist gegenw artig  info lge d e r gu ten  E rn te  im L ande ein 
gróBer U eberschuB von F lachs yorhanden.

Freie Stadt Danzig.
Geschaftsstille am Holzmarkt. D ie L age am  D anziger 

Schnittholzm arkt ist gegenw artig  ganz unbefriedigend. D as 
A usland zeigt ke in  K aufinteresse, da  den B edarf fast aus- 
schlieBlich RuBland deckt. In  den  K reisen d e r D anziger E x- 
p o rteu re  herrsch t die A nsicht vor, daB E ngland , sobald die 
9kandinavischen H afen  durch E is fiir d ie  Schiffahrt ge- 
sperrt sein w erden, gezw ungen  ist, seinen B edarf an  ver- 
schiedenen ihm  fehlenden Sortim enten  in  D anzig  zu decken. 
D er D anziger E x p o rteu r halt sich vorerst vom E inkauf in  
Polen zuriick, da m an mit einem  Fallen  der P reise  d o rt rech- 
net. B esser steht es mit dem  E  i c h e n geschaft. E s w ird 
davon gesprochen, daB einige gróBere D anziger F irm en in 
le tz ter Zeit gróBere A bschliisse in R undeiche mit den 
R ussen geta tig t haben. M an deck t sich also in D anzig je tz t 
schón mit R undeiche ein, um  nicht auf die unsichere M arkt- 
lage in  Polen angew iesen  zu sein. In  Sćhw ellen ist das 
G eschaft vorerst noch gering. S leeper w erden w eiter auf der 
Basis 8/10 bis 9 sh. gehandelt. D er B ankero tt d e r  polnischen 
F irm a B erenow ski hat auch einige D anziger F irm en mit 
einem  B etrage von 1800 Pfd. Sterl. betroffen. F e rn e r ist 
die solide D anziger F irm a B a r t e l s  & ' C o . , G r u b e n -  
h o l z - E x p o r t  einem  B etrug bei d e r F irm a H . N unberg  
in B andzin (Polen), d ie  seit 60 Jah ren  ihre K undschaft reell 
bediente, zum  O pfer gefallen. B artels kaufte  bei N unberg  
ein gróBeres Q uantum  G rubenholz und zahlte darau f 20 000 
D ollar. Mit diesem  G elde ist N unberg  jun. verschw unden, 
ohne daB das G rubenholz geliefert w urde. D urch diesen Ver- 
lust und andere  in  Polen noch erlittene k le inere  V erluste sah 
sich d ie F irm a B artels & Co. gezw ungen, ih re  Z a h l u n g e n  
e i n z u s t e l l e n .

D ie H olzausfuhr nach D anzig w ar im  N ovem ber g e 
ring er ais im  M onat zuvor; m an zah lte  2 304 W aggons ge- 
geniiber 3 355 im  O ktober.

Der Danziger Getreidehandel und das polnische Ge- 
treidesyndikat. D er D anziger G etreidehandel, d e r auf G rund 
privater A bm achungen dem  polnischen G etreideexportsyndikat 
in Posen ais geschlossene K orporation  beigetre ten  ist und 
in dem  R at des Syndikats einen Sitz erhalt, h a t mit d e r  
V ertretung  seiner In teressen  in dem  R at den  K aufm ann L e o  
A n k e r  aus D anzig betrau t. D er Anteil von 15o/o der Ex- 
portpram ien, der dem  D anziger G etreidehandel eingeraum t 
w orden ist, bedeu te t noch nioht das gesam te E xportquantum , 
w elches iiber D anzig seinen W eg nach dem  A uslande nim mt. 
V ielm ehr spricht die T atsache, daB die polnischen H and ler 
durch die „C en tra le  R oln ikow “ iiber D anzig exportieren  und 
daB ferner der D anziger G etreidehandel G etreide mit 
Pram ienschein auch w eiterhin in Polen einkauf en kann, dafiir, 
daB im  groBen und ganzen im  D anziger G etreidehandel ge- 
geniiber dem  bisherigen  U m fang des E xpo rts  kaum  eine 
A enderung eintritt.

Russische Auftrage an Danziger Werften. Die am  16. 
D ezem ber in D anzig eingetroffenen Sow jetvertre ter haben 
der Schichau-W erft A uftagre im  W erte  von rund  6,25 Mili. 
D anziger G ulden erteilt, und  z w ar auf L ieferung von 11 
Schleppern fiir den H olz transpórt auf d e r  N orddiina und von
3 S chleppern  fiir d ie  H ochseesch iffahrt auf dem  K arischen 
M eere. Zusam m en mit den  6 bereits in  A uftrag gegebenen  
F ischdam pfern  hat Schichau-D anzig je tz t S ow jetauftrage im  
W erte  von 10,75 Mili. Gulden. E in  AbschluB mit der Kla- 
w itter-W erft iiber w eitere 6 F ischdam pfer is t zu erw arten. 
E s finden w eitere V erhandlungen  mit d e r Schichau-W erft 
iiber 14 w eitere F ischdam pfer statt.

Konkursstatistik. Im  N o v e m b e r  gab es im  Amtsge- 
richtsbezirk  D anzig 10 K onkurs- und 7 V ergleichsantrage, 
was sow ohl fiir K onkurs-, ais auch V erg leichsan trage .in  
diesem  Jah re  d ie  H óchstziffer bedeutet.*- In  den   ̂ ersten
11. M onaten 1929 sind im  A m tsgerichtsbezirk  D anzig in s
gesam t 60 A ntriige auf E roffnung  des K onkursverfahrens 
sow ie 21 A ntrage auf G rund des G esetzes iiber den  Vergleich! 
zur A bw endung des K o n k u rses , gestellt w orden.

Polen.
Die vorlaufigen Ergebnisse der Getreideexportpramien.

R i i c k l a u f i g e  P r  e i s  e n t w i c k l u n g .  In  einem U eber- 
blick iiber d ie  mit d en  G etre ideexportpram ien  erzielten 
E rgebn isse  stellt d ie  „G azeta  H and low a14 fest, daB seit der 
E infiihrung des Pram iensystem s am  16. N ovem ber d. J . eine 
A ufw artsbew egung der Preise sta ttgefunden  habe, d ie  in 
W estpolen  den E xpo rtp re is fiir R oggen  auf etw a 31 Zl. 
p ro  dz frei H afen  Posen, bei G erste auf. 30—31 Zl. pro d,z
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frei B ahnhof Posen (bei A uslesew are sogar auf 32—33 Zl.) 
einschliefilich der P ram ie brachte. D ie L andw irtschaft habe 
jedoch aus dem  ersten  A usfuhrkontingent nur in geringem  
M afie N utzen  gezogen, da d e r E xp o rtb ed a rf in d e r H aup t- 
sa.che aus den  L agerbestanden  der G etreidehandler gedeckt 
w orden sei. An d e r P osener B órse sei d e r  H óhepunk t mit 
28,10—28,35 Zl. pro dz, an  d e r W arschauer B órse mit 
27 Zl. erreicht w orden. In  den  letzten  T agen  sei jedoch in 
fo lge des verstark ten  A ngebots eine erneute P reissenkung  bei 
R oggen  um  2,50—3 Zl. pro dz, bei W eizen um  1,25 Zl. 
eingetreten. D er E x p o rt w erde durch eine enge Kontin- 
gentierung  des zu pram iierenden G etreides kiinstlich ge- 
hem m t. Im  Zusam m enhang mit der soeben vom H andels- 
m inister K w iatkow ski einberufenen K o n f e r e n z  d e r  G e - 
t r e i d e e x p o r t  e u r e  erhofft das B latt eine sofortige E r- 
wei,terung der K ontingente und auch die A bstellung gew isser 
M angel in der b isherigen  H andhabung  der E xportpram ien , 
vor allem  d e r allzu ku rzeń  einm onatigen G ultigkeitsfrist der 
A usfuhrbescheinigungen.

Der Kleieajusfuhrzoll suspendiert. W ie die „A jencja 
W schodnia*1 m eldet, ist der polnische A usfuhrzoll fiir Kleie 
(5 Zh pro dz) mit W irkung vom 14. D ezem ber ab bis zum 
15. A pril 1930 suspendiert worden.

Schwierige Lage der Lodzer Textilindustrie. Die iiber- 
aus schw ierige L age der L odzer T extilindustrie hat die 
iiberw iegende M ehrzahl der F irm en zu dem  Beschlufi veran- 
lafit, ih re  W erke in der W eihnachtszeit fiir eine ganze W oche, 
zum  Teil fiir 11 und sogar 17 T ag e  (bis nach dem  D rei- 
kónigsfest) stillzulegen. D ie B aum w ollw ebereien arbeiten  ge- 
genw artig  d re i T ag e  in der W oche in einer Schicht und nu r 
w enige W erke in  zw ei Schichten; die Fabriken  haben trotz- 
dem  betrachtliche L agerbestande aufzuw eisen. Auch die 
W ollw ebereien  haben ih ren  B etrieb auf hóchstens 25«/o des 
norm alen U m fanges reduziert. D er U ltim o von N ovem ber 
w ar aufierst schw er und d ie  F iu t der W echselpro teste  scheint 
in unaufhaltbarem  A nsteigen begriffen  zu sein: sollte nicht 
eine B elebung der N achfrage in nachster Zeit eintreten, so 
ware, w ie d e r „G azeta  H and low a“ aus Lodz geschrieben 
wird, mit m ehreren  neuen K onkursfallen bezw . A ntragen auf 
G eschaftsaufsicht zu rechnen. Auf dem  privaten  D iskont- 
m arkt w ird erstk lassiges W echselm aterial, bei einem  Djs- 
kontsatz  von 1,4—1,5 o/o monatlich, nur wenig angeboten . 
F iir zw eitkiassiges M ateriał stellt sich der D iskontsatz  auf 
1,7—1,8o/q m onatlich; d rittk lassiges M ateriał w ird zum Dis- 
kon t uberhaupt nicht angenom m en. D ie in im m er g ró fierer 
Z ahl aufkom m enden vordatierten  Schecks w erden zu 2—3%  
m onatlich d iskontiert.

Kritische Lage der Jute-Industrie. D ie H offnungen, 
dafi sich d ie  A bsatzverhaltn isse fiir d ie Ju teindustrie  im  Laufe 
des M onats N ovem ber bessern  w erden, haben sich nicht in 
vollem U m fange erfiillt. D ie Z uckerproduktion  hat z w ar 
in der laufenden K am pagne eine nam hafte  S teigerung  er- 
fahren und w ird auf 780 000 to geschatzt, ab e r d ie  Kunst- 
d iingerindustrie leidet infolge d e r niedrigen G etreidepreise 
un ter A bsatzm angel, und auch der B edarf d e r M uhlenin- 
dustrie  an  Ju tesacken  ging erheblich zuriick, da  d e r Mehl- 
export einen starken  R iickgang aufzuw eisen hat. Ob die 
G ew ahrung von A usfuhrpram ien fiir R oggenm ehl den B e
darf an  Sacken erhóhen  wird, steht noch dahin. Auch die 
A bschlusse mit der T extilindustrie  fiir V erpąckungsm aterial 
haben sich gegeniiber dem  V orjahre erheblich verm indert. 
D ie A usfuhr der P roduktionsuberschiisse vornehm lich nach 
Rum iinien kónn te  einen gu ten  E rsa tz  bieten, wenn die 
L iquiditat des rum anischen Im porthandels 'g iinstiger w are. 
D ie k ritische L age der Ju te industrie  wird verscharft durch  
die schleppenden Zahlungseingang’e, obw ohl die Laufzeit 
der A kzepte von drei M onaten im  V orjahre au f sechs 
M onate erhóht w orden  ist. D adurch wird das B etriebs- 
kap ita l stark  angespannt, da  d e r  R uckgriff auf d ie N oten- 
bank, die nur D reim onatsw echsel d iskontiert, unm óglich ist.

Die Ląge der Baumwollindustrie. A u s , dem  G eschafts- 
bericht, d e r in d e r  d ieser T ag e  abgehaltenen  G eneralversam m - 
lung d e r Ż y r a r d ó w  e r  B a  u m w o 11 f a  b r  i k  e n A.G. 
ersta tte t w urde, geh t hervor, dafi die K rise in  d e r polnischen 
B aum w ollindustrie w ahrend  des ganzen* G eschaftsjahres 
1928/29 angehalten  hat. D ie P roduktion  konn te  infolge d e r 
schlechten W irtschaftslage nur teilw eise im  Inlande un ter - 
gebrach t w erden; aber auch d e r E x p o rt ist stark  zuriick- 
gegangen . T ro tz  d ieser ungiinstigen  L»ge haben  d ie F a 
briken  d ie  P roduktion  nicht e ingeschrankt. G earbeitet w urde 
in den  Spinnereien 5, in den  W ebereien  4i/2 T ag e  wócherit- 
lich. D ie Fabriken  w urden neuzeitlich organisiert, auch 
w urden neue A bteilungen eroffnet. D ie Bilanz ergab einen

R eingew inn von 166 176 Zl., d er auf neue R echnung vorge- 
trągen  wurde.

Zuckerproduktion. — Bau von Lagerhausern in Gdingen.
Fiir die Z uckerproduktion  in Polen wird in d e r  lau 

fenden K am pagne mit einer R ekordziffer von etw a 780 000 to 
gerechnet, wovon etw a 415 000 to auf die w estpolnischen 
Fabriken  entfallen wurden. In  ganz Polen  sind gegenw artig  
70 Z uckerfabriken  tatig. Im  Z usam m enhang mit der er- 
w arteten  P roduktionssteigerung  diirften sich betrach tliche La- 
gerungsschw ierigkeiten  ergeben. Von den  w estpolnischen 
F abriken  ist kiirzlich d e r Beschlufi gefafit w orden, den 
B au von zwei mit neuesten  technischen V orrichtungen ver- 
sehenen L a g e r h a u s e r n  i n  G d i n g e n  in A ngriff zu 
nehm en, die auf den  U m schlag von etw a 80 000 to Z ucker 
berechnet w erden sollen. Seit B eginn d e r laufenden K am 
pagne bis zum  20. N ovem ber w urden iiber D anzig  und 
G dingen insgesam t 102 000 to Kristall- und R ohzucker 
versandt.

Kapitalerhohung der Warschauer Commerzbank. Die
W arschauer C om m erzbank (B ank ‘ H andlow y) hat soeben 
eine E rhohung  des G rundkapitals von 20 auf 40 Mili. Zl. 
beschlossen. D ie N euem ission soli von der w estpolnischen 
Z uckerindustrie  iibernom m en werden.

Wechselinflation in Polen. D ie Zahl der W echselpro teste  
in Polen ist nach d e r soeben veróffentlichten am tlichen 
S tatistik  im  O k t o  b e r  d. J. im  V erg le ich 'zu m  Septem ber 
w ieder erheblich gestiegen , und zw ar auf 502 796 Stiick im  
G esam tbetrage von 118,5 Mili. Zl. D er H óhepunk t dieses 
Jah res w ar im  Juli mit 512 691 (118,9 Mili. Zl.) erreicht 
w orden. In  den folgenden beiden M onaten tra t eine Sen- 
kung au f 461 665 (99,9 Mili. Zl.) bezw . 452 722 (105,2 Mili. 
Zl.) ein. B em erkensw ert ist d e r verhaltnism afiig  hohe Pro- 
zentsatz d e r W echselpro teste  im  P o r t e f e u i l l e  d e r  
B a n k  P o l s k i ,  dessen A uswahl doch mit besonderer 
Sorgfalt getroffen  wird. So g ingen  im  O ktober d. J . 4,71 o/0 
ih rer W echsel zu P ro test gegen  nur 2,08o/0 im  O ktober 1928.

Auslandische Anleiheofferten an Gdingen. D er S tadt 
verw altung von G dingen liegen, polnischen P ressem eldungen  
zufolge, zwei k onk re te  auslandische A nleiheofferten fiir in s
gesam t rund  48 Mili. Zl. vor, und zw ar eine engli^ćhe 
O fferte  auf? 800 000 Pfd. Sterl. und eine am erikanische auf
2 Mili. D ollar. D ie Anleihe, dereń  B etrag  zum A usbau der, 
stadtischen E inrich tungen  in G dingen bestim m t ware, w iirde 
zunachst ku rzfristig  erteilt w erden, doch sei nach A blauf 
von zwei Jah ren  ih re  K onvertierung in eine langfristige A n
leihe Yorgesehen.

Rufjtland.
Importplan fiir 1929/30. E r w e i . t e r u n g  d e s  G e -  

s a m t i m p o r t s .  — S t e i g e n d e r  A n t e i l  d e r  I n d u -  
s t r i e a u s r i i s t u n g e n .  — R i i c k g a n g  d e s  R o h -  
s t o f f a n t e i l e .  D er bekann te  russische A ufienhandelsfach- 
m ann P r o f .  K a u f m a n n  erk lart in der w irtschaftsam t- 
lichen „E konom itscheskaja  Shisn“ , dafi d ie  zu erw artende 
S teigerung des russischen E xpo rts  im  laufenden W irtschaft,s- 
jah r 1929/30 . voraussichtlich eine E rw eite rung  des Im ports 
erm óglichen w erde. D ie Industrie  Stelle 1929/30 sehr grofie 
A nforderungen an  d en  Im port, d ie auf d ie  fo rcierte  D urch- 
fiihrung der Industria lisierungsp lane zuriickzufiihren seien. 
Im  laufenden W irtschaftsjahr w erden Industrieausrustungen  
eine noch grófiere Rolle im  Im port sp ielen  ais bisher. Auch 
der B edarf des „sozialistischen Sektors d e r L andw irtschaft11 
an  ausliindischer A usriistung nehm e standig  zu. D er Bau 
von T rak to ren  bleibe h in ter dem  B edarf seh r stark  zuriick, 
so dafi die T rak to renein fuh r 1929/30 nach' wie vor erheblich 
sein w erde. D ie S teigerung  des Landm aschinenbaues habe 
eine starkę  E inschrankung des Landm aschinenim ports er- 
m óglicht. D er Anteil de r R ohstoffe an  d e r  G esam teinfuhr 
w erde 1929/30 eine V erringerung  erfahren, da die V ersorgung 
mit einheim ischen R ohstoffen  zunehm en soli. E ine der 
H aup tau fgaben  des russischen Im ports sei 1929/30 d ie Ver- 
einfachung der N om enklatur d e r Im portsto ffe  und d e r U eber- 
gang  zu billigeren R ohstoffarten .

Schnittholzverkaufe 1928/29. D ie russischen Schnittholz- 
verkiiufe haben im  abgelaufenen  W irtschaftsjahr 1928/29 (O k 
tober 1928 bis Sep tem ber 1929) die R ekordziffer von 869 354 
Stds. erreicht. G egeniiber dem  V orjahre, in dem  die Ver- 
kaufe 504 645 Stds. betrugen, bedeute t dies eine S teigerung  
um iiber 72o/0.

Auf d ie  w i c h t i g s t e n  L i i n d e r  verteilen sich die 
russischen Schnittholzverkaufe wie fo lg t (in Stds.): -
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England
H olland
D eu tsch lan d
F rankreich
B elgien
Sudam erika
N ordam erika

O S T S E E - H A N D E L Nummer '1

1928/29 1927/28 1928/29 in o/0 zu 1927/28
574 153 
126 150 

79 326 
2" 739 
32 849 

8 452 
8 300

343125  
59 851 
54 792 
1 408 
14 332 
7 328 
7 356

167.3 
210 8
144.8 
252,0
223.9 
llń,3 
112,8

M ithin sind d ie  V erkaufe nach E ngland, dem  H aupt- 
abnehm er des russischen H olzes, um  etw a 67o/0 gestiegen. 
E ine  noch gróBere S teigerung  haben  die russischen H olz- 
verkaufe nach H olland, F rankre ich  und Belgien erfahren, 
w ahrend d ie  V erkaufe nach D eutschland nicht in so starkem  
MaBe zugenom m en haben.

Elevatorbau. Im  H afen  von C hersoń soli dem nachst 
mit dem  B a u  e i n e s  n e u e n  E  1 e v a t o  r  s mit einem  
F assungsverm dgen  von 30 000 to begonnen .werden. D ie 
B aukosten  sind auf 5 Mili. Rbl. yeranschlagt w orden.

Erzgewinnung. Im  N ovem ber stellte sich die E isenerz- 
gew innung des Sudrussischen E rz tru sts  , , ,Ju r t“ auf rund  
529 000 to. M ithin w ar im  V ergleich zum O ktober d. J . ein 
R uckgang  um  5 o/o und gegeniiber N avem ber 1928 sogar ein 
R uckgang  um  40o/o' zu verzeichnen. Auch die M anganerz- 
gew innung ging um  17o/0 im. V ergleich zum V orm onat zu- 
riick. D ieser R uckgang  d e r E rzgew innung  w ird auf Strom - 
m angel und d ie  Schw ierigkeiten  der L ebensm ittelversorgung 
zuruckgefiihrt.

Starkę Zunahme der Staatsschuld. Infolge der for- 
cierten A nleiheem ission hat die Staatsschuld  d e r Sow jetunion 
im abgelaufenen  W irtschaftsjahr 1928/29 auB erordentlich stark

zugenom m en. N ach A ngaben des Fina.nzkom m issariats er- 
re ich te  sie zum 1. O ktober d. J . 2 5 4  7 ,5  Mi l i .  R b l .  
gegeniiber 1300,7 Mili. Rbl. am  1. O ktober 1928. D er Be- 
vólkerung schuldete der Sow jetstaat am  1! O ktober d. J. 
1525,9 Mili. Rbl., d. s. 59,9o/0 d e r gesam ten  S taatsschuld, 
w ahrend d ie restlichen 1021,6 Mili. (40,1 o/o) auf den  „ver- 
gesellsehafteten  S ek to r“ der V olksw irtschaft entfallen. D a 
die S ow jetanleihen in erster Linie bei den  A rbeitern  und An- 
gestellten  der S ow jetbetriebe un tergeb rach t w erden, so be- 
trag t die Staatsschuld  an  d ie S tadtbevólkerung  nicht w eniger 
ais 1138,2 Mili. Rbl., w ahrend d e r S ow jetstaat der Land- 
bevólkerung nur 387,7 Mili. Rbl. schuldet. Auf den K opf 
der S tadtbevolkerung  entfallen von der S taatsschuld  39,2 Rbl., 
auf den K opf der L andbevólkerung 3,1 Rbl.

W eitere Zunahme des Geldumlaufs im November. Aus 
dem  yeróffentlichten Ausweis des F inanzkom m issariats der 
Sow jetunion zum 1. D ezem ber d. J . geh t hervor, daB d e r 
S taatsgeldum lauf im  N ovem ber gegeniiber dem  V orm onat 
w eiterhin gestiegen ist. D er G esam tum lauf an  S taatsgeld  
stellte sich zum 1. D ezem ber auf 1386,1 Mili. Rbl. gegen- 
iiber 1359,3 Mili. am  1. N ovem ber. M ithin ist im  No- 
vem ber S taatsgeld  im  B etrage von 26,8 Mili. Rbl. neu 
em ittiert w orden gegeniiber 102,9 Mili. im  O ktober. D er 
U m lauf an S taatskassenscheinen betrug  am  1. D ezem ber 
1138,8 Mili. (1116,5 Mili.), der an S ilberm unzen 226,8 Mili. 
(222,8 Mili.), der an K upfergeld  9,6 Mili. (9,7 Mili.), d e r an 
B ronzem im zen 10,8 Mili. (10,5 Mili.). D a im  N ovem ber 
T scherw oneznoten  im  B etrage von 11,6 Mili. Rbl. em ittiert 
w urden, so hat d e r gesam te russische G eldum lauf im  No- 
vem ber eine Z unahm e u m '3 8 ,4  Mili. Rbl. erfahren  gegen- 
iiber 202,5 Mili. im  O ktober.

‘f in n la n d
AuBenhandel. Die E infuhr stellte sich im  N o v e m b e r  

auf 571,2 Mili. Fm k. gegeniiber 735 Mili. im  N ovem ber 1928. 
D ie A usfuhr be trug  dem gegeniiber 595,1 Mili. gegeniiber 
625,3 Mili. im  entsprechenden  M onat des V orjahres. M ithin 
w ar die finnlandische H andelsbilanz im  B erięhtsm onat mit 
rund  24 Mili. Fm k. ak tiv  gegeniiber einer Passivitat von nicht 
w eniger ais 109,7 Mili. Fm k. im  N ovem ber 1928. Im  Zu- 
sam m enhang dam it hat sich d ie  Passivitat d e r d iesjah rigen  
H andelsbilanz F innlands zum E n d e  N ovem ber auf 490 Mili.. 
Fm k. verm indert, w ahrend die Bilanz in den  ersten  11 Mo- 
naten  1928 bekanntlich  mit 1677,6 Mili. Fm k. passiv war.

Zunahme der Zellstoffausfiihr. D ie Z ellstoffausfuhr 
F innlands erreichte in den ersten  11 M onaten 1929 insgesam t 
433115 to gegeniiber 416 856 to im  entsprechenden  Zeitab- 
schnitt des Jah res  1928. Von d e r d iesjah rigen  A usfuhr ent- 
fielen etw a 100 000 to auf Sulfatzellstoff und 333 000 to auf 
Sulfitzellstoff. Mit A usnahm e von 23 126 to Sulfatzellstoff, 
d ie durch d ie ,,D iesen W ood C o.“ exportiert w urden, ist die 
gesam te  Z ellstoffm enge durch  das E x p o rtk arte ll F ińska Cellu- 
losafóreningen ausgefiih rt worden.

Aenderung der Yerkehrsofdnung fiir den direkten Eisen- 
bahnverkehr zwischen Finnland und RuBland. D urch eine in 
,,F inlands F órfa ttn ingssam ling“ vom Ja h re  1929 S. 918 Nr. 304 
yeróffentlichte V erordnung vom 20. S eptem ber 1929 sind 
B estim m ungen in der V erkehrsordnung , be treffend  den  d i
rek ten  Personen-, G epack- und G iiteryerkehr zw ischen F inn-' 
land und der R ussischen Sow jetunion hinsichtlich d e r Be- 
fórderung  von E xprefigu t (vgl. I und H Nr. 115 voin 
19. M ai 1929), geandert w orden. D anach konnen H andels- 
w aren und P assag ierg iite r ais E xpreB gut mit E xpreB gut- 
ąu ittungen  im  V erkehr zw ischen bestim m ten Stationen be- 
fó rdert w erden, yorausgesetzt, daB das Stuckge\yicht 250 kg  
nicht ubersteig t.

Finnland-Siidamerika-Linie. E nde O ktober hatten  die 
V ertre te r der D am pfschiffsgesellschaften, die den  regelmaBi- 
gen  S chiffsverkehr zw ischen siidam erikanischen und europai- 
sc5hen I ia fen  au frech terhalten , eine Z usam m enkunft in Paris. 
D iese S itzung, d ie a is ,,D ie H eim fracht-K onferenz d e r 
D am pfschiffs-L inien Brasilien—E uropa*1 bekannt ist, und die 
ein virtuelles M onopol des K affeetransports von Brasilien 
nach E u ropa  inne hat, beschloB, d ie  F innisch-Siidam erika- 
L inie in d ie  K onferenz aufzunehm en. D ie Schiffle d ieser 
L inie sind d ah e r je tz t dazu bestim m t, K affee von 
brasilianisehen H iifen nach allen finnlandischen H afen  und 
O stseehafen  óstlich von G dingen und G dingen zu befórdern . 
D er BeschluB besag t ferner, daB diese Linie auch einen T eil

des ausw iirtigen Schiffsverkehrs der K onferenz nach Brasilien 
und A rgentinien erhalten  wird.

D ieser BeschluB, der nach langw ierigen U nterhandlungen  
gefaBt w urde, w ird einen bedeutenden  EinfluB auf die E n t
w icklung der F innland-Siidam erika-L inie ausiiben. B isher ist 
es schw er gew esen  fiir diese Linie, die die U nterstiitzung der' 
R egierung  genieBt, R iickfracht zu verschaffen. Zu bem erken  
ist, daB sich der K affee-Im port von B rasilien nach Finnland 
allein im  letzten  Jah re  auf 5 758 to belief.

Staatsschulden. E nde O ktober belief sich der B uchw ert 
der S taatsschulden auf 2978,4 M illionen Fm k. H iervon ent- 
fielen 2573,3 M illionen auf fundierte auslandische Schulden,
351,7 Millionen auf fundierte  in landische Schulden und 53,4 
M illionen auf zeitw eilige kurzfristige V erpflichtungen. Seit 
B eginn dieses Jah res  ist d ie fundierte G esam tschuld um  
14,6 M illionen Fm k. reduziert worden.

Die neue Amerika-Anleihe der Stadt Helsingfors. Die 
zustande gekom m ene neue am erikanische Anleihe d e r S tadt 
H elsingfors wird von einem  am erikanischem  K onsortium  
un ter F iihrung des N ew  York er B ankhauses B row n & 
B ro thers & Co. gew ahrt. E s handelt sich um eine Obli- 
gationenanleihe im  G esam tbetrage von 8 Mili. D ollar oder 
320 Mili. Fm k., d ie  Zu 6i/2°/o zu verzinsen ist. D er Em issions- 
kurs soli verhaltnism aB ig giinstig sein. D ie S tadt H elsing
fors besitzt ein K onvertierungsrecht. D ie A nleiheobligationen 
w erden in A m erika erst im neuen Ja h r  em ittiert w erden, doch 
stellt das K onsortium  vorschuBw eise sofort einen Teil der 
A nleihesum m e zur V erfiigung. D aś A bkom m en w urde durch 
den  skandinaviśchen V ertre te r der N ational City Bank 
Mr. N e l s o n  abgeschloąsen, der sich zurzeit noch in H e l
singfors aufhalt.

Ueberzeichnung der Neuemission der Helsingfors Ma- 
gasn.ins A /B . D ie N euem ission der „H elsingfors M agasnins 
A /B .“ , durch die das A ktienkapital d ieser G esellschaft yon
7,5 auf 15 Mili. Fm k. erhoht wurde, ist mit 10o/0 iiberzeichnet 
w orden. B ekanntlich hat sich die G esellschaft im  Zusam m en- 
hang  mit dem  w achsenden V erkehr im  H elsingforser H afen  
stark  erw eitert.

Der Bau einer neuen Miihle in Helsingfors. D ie groBe 
finnlandische Im portgenossenschaft „T  u o n t i k  u n t a “ beab- 
sichtigt im  H elsingforser W esthafen eine gróBere Miihle 
fiir die V erm ahlung von eingefiihrten F utterm itte ln  usw . zu 
errichten. D ies hat den Bau einer 103 m langen neuen Teil- 
strecke, sowie die P lanierung einer 6000 qm  groBen F lachę 
zur V oraussetzung. D ie K osten der vorbereitenden A rbeiten, 
mit denen dieser T ag e  begonnen w erden soli, w erden  auf 
6 Mili. Fm k. yeranschlagt.
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Seilerei A.G. Manila. In  Abo w urde vor kurzem  unter 
der F irm a A/B M a  n i l  l a  eine neue A ktiengesellschaft fiir 
die H erstellung  von Seilereiw aren gegriindet. D er H aupt- 
ak tionar der neuen Gesellschaft, d ie ein K apitał von 3 Mili. 
Fm k. aufw eist, ist d e r bekann te  T abakindustrie lle  H. v. 
R e t t i g .  D ie Seilerei der G esellschaft befindet sich zurzeit 
im  Bau.

Bildung einer finnisch-deutschen Gesellschaft fiir den 
Renntierfleischexport nach Deulschland. Im  Z usam m enhang 
mit der H erabsetzung  des deutschen E infuhrzolls auf Renn- 
tierfleisch ist in  F innland eine -finnisch-deutsche A ktiengesell
schaft fiir den E x p o rt von R enntierfleisch nach D eutschland 
gegriindet w orden. D ie R enntierfleischausfuhr aus F innland 
ist in den letzten  Jahren  zuriickgegangen und b e trag t etw a 
100 000 k g  im  Jah r.

Exportsyndikat fiir Tischlerarbeiten. U ngefahr dreiBig 
Zim m er- und T isch lerw erkstatten  haben  beschlossen, eine G e
sellschaft unter dem  N am en „O.Y. Suomi E x p o rt L td .“ 
zu griinden, zw ecks A usfuhr von P rodukten  der T ischlerei 
und verw andter G ew erbe, sowie zw ecks A nschaffung von 
M aschinen, R ohm aterial etc. fiir diese G ew erbebetriebe. Ge- 
maB den B estim m ungen fiir d ie V ereinigung belauft sich, das 
K apitał auf 1 M illion Fm k.

Ein gemeinsames Einkaufskontor der Eisenhandler. 
D ieser T age  ist von den finnischen E isenhandlern  ein g e 
m einsam es E inkaufskontor in H elsingfors errichtet w orden. 
D as K ontor, w elches die F orm  einer A ktiengesellschaft hat 
und von D irek to r O. N urm i geleite t wird, w ird ais z en tra le  
E inkaufsstella  sam tlicher E isengroB handler F innlands arbeiten. 
Di.e G esellschaften F ińska Spikkontoret und R au takauppojen  
O stokunta, d ie  friiher zu ahnlichen Z w ecken gegriindet 
waren, jedoch nie den AnschluB aller E isenhandler erreichen 
konnten, stellen gleichzeitig ih ren  B etrieb ein.

Aenderungen im
Finnlands Zolltarifanderungen fiir das Jahr 1930. U eber 

die neue R egierungsvorlage, betreffend  die Z ollsatze fiir das 
Ja h r  1930, schreibt d ie  I. u. H .-Z tg ., kam  es w ahrend d e r 
V erhandlungen im  R eichstag zu lebhaften  A useinandersetzun- 
gen. Schon im  StaatsausschuB, der verfassungsgem aB  dem  
R eichstag  sein G utachten abzugeben  hat, w urden d ie w esent- 
lichsten Forderungen  der R egierung, nam lich die vor- 
geschlągenen Sternzolle fiir G etreide- und T extilw aren, ab- 
gelehnt, w ahrend den  Z ollerhohungen fiir Fleisch, K artoffeln, 
Zw iebeln und E ie r sow ie fiir A utom obile und G ram m ophone 
zugestim m t wurde. N ach dem  E rgebn is der. ersten  Lesung 
sollten die Textilzólle unverandert bleiben. In  d e r H off- 
nung, d ie  A grarier fiir d ie E infiihrung erhóhter fester Textil- 
zólle zu gew innen, w urde von d e r schw edischen V olkspartei 
die E rhóhung  d e r festen  Zollsatze fu r eine R eihe von Ge- 
treidew aren, und zw ar die Positionen 30—33, 40—46 um  
durchw eg 25 penni je k g  vorgesehlagen. D ieser E rhóhung  
w urde in  zw eiter Lesung zugestim m t. Y erfassungsgem aB  
muBte nach diesem  Ausfall d e r  AusschuB in  erneute B ehand- 
lung seines G utachtens eintreten, und bei d e r zw eiten Lesung 
im  AusschuB erfolg te  dann  ein plótzlicher U m schw ung auch 
hinsichtlich der Textilzólle. D er AusschuB beschloB nam lich 
mit 23 gegen  22 Stim m en d ie Sternzolle fiir TextilW aren an- 
zunehm en. Bei der zw eiten Lesung im  Plenum  w urden 
diese Beschliisse bestatig t, so daB nunm ehr feste  hohere Ge- 
treidezólle und ferner S ternpositionen fiir die T extilzolle ein- 
gefiihrt w urden. D ie E rhóhung  des Zollsatzes fiir G luhlam pen 
w urde nicht angenom m en; dagegen  fand eine E rhóhung  des 
Zoll es fiir Z iegelsteine von 30 penni auf 1 Fm k. fiir 100 kg  
Annahm e. F erner w urde beschlossen, den  G ram m ophonzoll 
(T arifn r. 714) in d rei A bteilungen, statt wie b isher 2 Abtei- 
lungen einzuteilen, w onach G ram m ophone und Teile dazu  
einem  G rundzoll von 50 FM und Schallp latten  einem  Grund- 
zoll von 30 FM  fiir 1 k g  un terw orfen  w erden sollen. In: 
d ritte r endgiiltiger Lesung w urden sodann die Beschliisse d e r 
zw eiten Lesung unverandert angenom m en.

Bei d e r T arifnum m er 46, R eism ehl und geschah lter 
Reis, bleibt der jetz ige Zollsatz von 1 Fm . fiir das kg. So 
w ird also kiinftig  fiir veredelten  Reis der gleiche Zoll zu 
zahlen sein wie fiir R ohreis (T arifnum m er 33), dessen E r 
hóhung von 75 penni auf 1 Fm . fiir das k g  beschlossen 
w orden ist. D ie Absicht d e r R egierung  in ih rer V orlage 
vom A ugust 1929, nam lich einen Schutz fiir die inlandischei 
R eism iihlenindustrie, ist h ierdurch nicht verw irklicht, so daB 
die R egierung  wohl gezw ungen sein wird, eine besondere  
Y orlage iiber d ie R egelung des R eiszolls spater vorzulegen.

Finnlands Beteiligung an der Internationalen Ausstellung 
(n Barcelona. Je tz t, wo die Schiedsrichter auf der In te rn a tio 
nalen A usstellung in B arcelona ih re  A ufgabe, die A uśsteller 
zu beurteilen, beendet haben, stellt sich heraus, daB finn- 
landische W aren fo lgende P reise zugesprochen w urden: 10 
GroBe Preise, 10 E hren-D iplom e, 9 G oldene M edaillen, 
5 S ilberne M edaillen, 15 M itarbeiter-D iplom e.

Finnland. N atur, M ensch, L andschaft von P ro fesso r 
D r .  H a n s  S c h r e p f  e r ,  F re iburg  im  B reisgau 1929, 
V erlag H erd e r & Co. Preis 5,80 M.

N ur etliche M onate ist es her, daB wir das umfang* 
reiche Buch von P ro fesso r Dr. W alter Schoenichen „ F in n 
land vom H elsin ldfjord  zum E ism eer“ besprachen  und 
nun liegt w iederum  ein W erk  eines deu tschen  P rofessors 
iiber F innland vor, das bew eist, wie lebhaft das In teresse  fiir 
F innland ist.

W ahrend das Buch des P rofessors Schónichen h au p t
sachlich durch  seine 152 B ildtafeln das In teresse  fiir F inn 
land zu w ecken sucht, will das W erk von P ro fesso r D!r. 
Schoepfer, wie er in  d e r E in leitung sagt, „denen , d ie Finn,- 
land kennćn lernen wollen, ein handlicher B era te r in ver- 
standlicher S prache sein. E s will eine G e o g r a p h i e  d e s  
L a  n d e s sein, die auf die E ró rte ru n g  schw ebender wissen- 
schaftlicher P roblem e bewuBt yerzichtet und auf d ie B e - 
s c h r e i b u n g  der fes tstehenden  T atsachen  den  H aup tw ert 
legt. E s will ais E infiihrung in N atur, K ultur und L an d 
schaft F innlands vor der R eise gelesen  w erden .“ Z ahlreiche 
A bbildungen und ein K artenanhang  mit 10 K arten  begleiten  
den lebendig geschriebenen T ex t des Buches, das sicher 
allen F reunden  F innlands und  denen, d ie es w erden wollen, 
eine w illkom m ene G abe sein wird. — M an nehm e es zu r 
H and, lese und  re ise  ins Land d e r  viel tausend  Seen.

Zolliarif iiir 1930.
Im  geltenden Zolltarif w erden hiernach fo lgende Z usatze 

und A enderungen eingefiihrt. (D er am tliche T ex t w ird erst 
gegen  E nde D ezem ber 1929 in F in lands Fórfattningssam - 
ling veróffentlicht w erden):
Tarif- Finnm ark
Nr E infuhrw aren Menge (neu) (bisher)

4 Schw eine, L ebendgew icht 1 kg 1,40 (1,05)
Schw einefleisch, nicht in luft-
dicht verschlossenen Behalt-

• nissen:
3 gesalżen  oder gerauchert 1 kg 2,40 (1,80)

10 an d ere r Art 1 kg 2,00 (1,35)
Fleisch, nicht besonders ge-
nannt. nicht in luftdicht ver-
schlossenen B ehiiltn issen:

12 gesalzen , gerauchert oder ge- 
trocknet 1 kg 1,80 (0,90)

13 an d ere r Art 1 kg 1,20 (0,60)
G etreidę, u n gem ah len :

30 R oggen, G erste, Buchw eizen
und H irse 1 kg 0,75 (0,50)

31 H afer 1 kg 0,25 .0,15)
32 W eizen 1 kg 1,00

1,00
(0,75)

33 R eis 1 kg (0,75)
g em ah len :
R oggenm ehl:

40 nicht gebeute lt P*1 kg 0,90 (0,65)
41 gebeute lt P 1 kg 1,30 <1,95)
42 a) H aferm ehl und H aferg riitzeP 1 kg 0,80 (0,55)

b) G erstenm ehl, sowie G ersten-,
B uchweizen- und H irseg riitzcP 1 kg 1,00 (0,80)

W eizenm ehl: ,
43 nicht gesichtet (G raham -) P 1 kg 1,25 (1,00)
44 gesichtet, auch G ranularm ehl P 1 kg 1.50 (1.20)
45 W eizengrieB P 1 kg 1,25 (1,20)

K artoffeln :
60 R ohe: a) von d e r E rn te  des 

Jah res und vor Mo- 
nat Sep tem ber ein-
gefiihrt 1 kg 0,75 (frei)

b) an d erer Art 1 kg 0,15 (frei)

*) P vor der A ngabe d e r G ew ichtseinheit bedeutet, daB 
die Um schlieBung ganz oder teil weise in d a s  W arengew icht 
einzurechnen ist.
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61 geschnitten  und getrocknet
K uchengew achse, nicht b e 
sonders genann t. nicht in luft- 
dicht verschlossenen Behalt-

M enge

1 kg
(n eu ) (b isher)

0,20 (frei)
Stand iibersteigen w ird, auf dem  dieselben  sich am  
vom ber 1929 befanden.

kg  1,50 (0,90) 

kg 5,00 (3,50) 

frei (0,40)

frisch :
82 Z w iebeln  1

107 E ie r; ferner E igelb , auch ge- 
trocknet und gepulvert, sowie 
flussiges EiweiB, auch mit Zu- 
satz von erhaltenden  M itteln 1 

G arn  aus K okosfasern  ohne 
B eim engung von anderen  
Spinnstoffen:

228 E infach oder zw eidrahtig
A n m .: M ehrdrah tiges G arn 
wird ais Seilerw are verzollt.

*708 F ah rzeu g e  und B efórderungs- 
m ittel sow ie T eile  dazu :
a) K raftw agen  (A utom obile):

1. Personenautom obile, wenn 
ih r W ert hóchstens 80 000 
Fm k. das Stiick ausm acht, 
sow ie L astautom obile und 
U ntergeste lle  nebst ajide- 
ren  Teilen, nicht b eso n 
ders genannt, zu allen 
A utom obilen

D er M indestzoll be trag t 
'2  Fm k. das kg.

2. Personenautom obile im 
W erte  von m ehr ais 
80 000, ab e r nicht iiber 
160 0 0 0 — Fm k. das Stiick

D er M indestzoll be trag t
3 Fm k. das kg.

3. Personenautom obile im 
W erte  von m ehr ais 
160 0 0 0 -  Fm k. das Stiick

D er M indestzoll be trag t
4 Fm k. das kg.

b) an d e re r Art 
A nm .: Luftschiffe und Flug-

zeuge, die fiir den offentlichen 
F ah rgast- und P ostverkehr be- 
stim m t sind, b leiben zollfrei.

*714 a) G ram m ophone u. T eile dazuP  1
b) Schallp latten  P  1
c) Spieldosen und andere  In 

strum ent e zur m echanischen 
W iedergabe von M usik so 
wie T eile  dazu. P 1

Z iegel:
786 M auerziegel, gew óhnliche, un- 

g lasiert (auch porós); ferner 
K alk sand ziegel 100

806 D ecks-, T rotto ir-, D raht-, Opal- 
* eszent- und O rnam entglas sowie

anderes in Scheiben gegossenes 
R ohglas mit oder ohne K anten- 
schliff P  1

807 (Position aufgehoben.)
Anm. zu N r. 806. , H ie rher 

gehóren  auch A labaster- und 
O palglas, ungeschliffen oder ge- 
schliffen.
AuBer den  im  geltenden  Zolltarif mit einem S tern  ver- 

sehenen Positionen w erden die Positionen 230 (B indegąm ), 
234—248 (B aum w ollgew ebe), 25”) (G ew ebe aus F lachs pp.), 
274—276 (G ew ebe aus W olle), 292—297 (S trum pfstuh lw aren), 
330 und 332 (K leider an d ere r Art), 492 (K autschukschuhe/), 
876—878 (SchieBpulver) und 882 (P atronen) mit einem S tern  
yersehen.

D er S taa tsra t hat das R echt, die Zollsatze fiir daa 
J a h r  1930 auf den  hóchstens vierfachen B etrag  fiir solche 
W aren  zu erhóhen, d ie  in  dem  Zolltarif mit einem S tern  ver- 
sehen sind, jedoch derart, daB d e r Zollsatz fiir die un te r den 
Positionen 230, 234—248, 255, 274—276, 292—297 und 492 
aufgefiih rten  W aren nur dann erhóht w erden soli, wenn von 
den  H erste lle rn  der frag lichen  einheim ischen W aren eine Ga- 
ran tie  dafiir ge leiste t wird, daB d e r Preis fiir die in den  
erw ahnten  Positionen aufgefiihrten  E rzeugnisse  nicht den

8 %  v.'W erte (8 % )

1 2 n/ 0 v .W e rte  ( 8 % )

16%  v .W erte  (8%) 

1 0 ° /o  v .W erte ( 1 0 % )

kg 5 0 , -  i 2 5 , - )  
kg  30 -  (2 5 ,- )

kg 100,— (1 0 0 ,- )  

kg  1 -  (0,30)

kg 1,60 (0,80) 
u n d  4,—)

A u s fu h r w a r e n :
H olzw aren : M enge
N utzholz aus N adelhólzern, 
unbearbeitet. gebalk t oder 
b eh au en :

S tam m e 1 m8
2 Balken, Bauholz, Sparren , 

Spieren, T eleg raphenp fah le  und 
anderes g róberes N utzholz uber
2 m  Lange, auB er S tam m enl „

3 Schw ellen, G rubenholz, Papier- 
oder Schleifholz, H andspeichen,

• H ebebaum e und anderes klei- 
neres N utzholz; auch g róberes 
N utzholz bei einer L ange von 
2 m  und darun ter 1 „

Anm. zu den  N um m ern 1—3. 
U n ter S tam m en ist unbear- 
beitetes, ungebalk tes o d e r un- 
gehauenes N utzholz von N a 
delhólzern  zu verstehen, 
dessen S tarkę in d e r M itte 
un ter der R inde m indestens 
15 cm und dessen Lange 
m indestens 3,5 m betrag t.

Bei d e r A usfuhr zu Schiff 
kann  d e r A usfuhrzoll fiir d ie 
im  MeBbrief des Schiffes 
verzeichneten N ettoreg ister- 
tons mit einem  B etrag  ent- 
rich tet w erden, der dem  
4-fachen der in d iesen  T arif- 

• num m ern yorgesehenen Zoile 
entspricht.

4 E spenholz, unbearbeite t oder 
unbehauen 1 n i3

5 B irkenholz, unbearbeite t oder 
unbehauen 1 m 3

6 F urn iere  von E spenholz, nicht 
geleim t 1 kg

7 H olzdrah t zu Z iindhólzern 1 kg
Anm. zu den  N um m ern 1—5. 
B esteht die L adung des 
Schiffes aus H olzw aren  ver- 
schiedener Art, so ist dem  
L adung seigentiim  er unbenom - 
men, den  A usfuhrzoll fiir die 
ganze Ladung, o hne  nahere 
B erechnung des Zolles der 
verschiedenen G ąttungen, 
nach dem  Satze zu entrich- 
ten, der fiir den  mit dem  
hóchsten Zoll beleg ten  Teil 
der L adung gilt.

F iir behauenes N utzholz 
ist der K ubikinhalt nach der 
Lange, D urchschnittsbreite 
und D urchschnittsstarke zu 
berechnen, fiir rundes N u tz
holz nach der L ange und 
dem  D urchm esser in der 
Mitte, jedoch mit der MaB- 
gabe, daB bei ungeschaltem  
N utzholz d e r erm ittelte  K u
bikinhalt um  15 o/o n iedriger 
festzusetzen  ist. W enn indes 
diese A rt der B erechnung 
Schw ierigkeiten begegnet 
od e r wenn derartiges N u tz 
holz in  L andhafen ohne Be- 
w achung eingeladen oder in 
FlóBen ausgefuhrt o d e r auf 
der See unm ittelbar in Schiff e 
ge laden  wird, so ist d e r Aus-

(neu)

3 -

2 ,-

20 —

5/—

0,05

0,10

1. No-
j

(b isher)

(5 ,~ )

(3,-)

(2,-)

(20,-)

( 5 , - )

(0,05)

(0,10)
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fuhrzoll auf der G rundlage 
des vom A usfiihrenden selbst 
angem eldeten  K ubikinhalts, 
d e r durch das K onossem ent 
oder in  an d e re r zuverlassiger 
W eise beleg t ist, zu berech- 
nen. D abei ist indes zu be- 
achten, daB 1,33 R aum m eter 
gleich 1 Festm eter zu rechnen 
ist. D er zustandige Z ollbeam te 
kann  das N utzholz, wenn An- 
laB dazu  vor liegt, lóschen 
lassen od er gesondert yer- 
m essen.

D er K ubikinhalt ist nach 
F estm etern  zu berechnen.

Kursnoiierungen der Finlands-BanK.
F in n la n d is c h e  M ark. V erkfiu ter.

18. Dez. 19. Dez. 20. Dez. 21.D ez.
N e w - Y o r k ......................................  39,70 39,70 39,70 39,70
L o n d o n ...........................................  194,05 194,10 194,10 194,10
S t o c k h o l m ......................................  1073,25 1073.25 1073,25 1073,25
B e r l i n .................................................  953,00 953,00 953,00 953,00
P a r i ś ......................................................  157,00 157,00 157,00 157,00
B r d sse l . . . . .  557,00 557,00 557,00 557,00
A m s t e r d a m ...................................... 1605,50 1605,50 1605,00 1604,50
B a s e l ......................................................  773,50 774,00 774,00 774,00
O s l o .....................................................  1067,00 1067,00 1067,00 1067,50
K o p e n h a g e n ...................................... 1068,00 1068.00 1067,50 1068,00
P r a g ......................................................  118,50 118,50 118,50 118,50
B o m  .................................................  208,50 208,50 208,50 208,50
B e v a l .................................................  1066.00 1066,00 1066,00 1066,00
B ig a  ...........................................  769,00 769,00 769,00 769,00
M adrid  ............................................554,00 554,00 553.00 553,00

Revaler BorsenKurse.
Estlandische Kronen.

Jiurse. Rigaer BorsenKurse
Lettlandisćbe Lat. (Ls.)

G em a ch t

N e u y o rk  . . 
L o n d o n  . . 
B er lin  . . . 
H e ls in g fo rs  
S to c k h o lm  . 
K o p en h a g en  
O slo . . . 
P a r is  . . . 
A m ste rd a m  
B ig a  . . . 
Z d rich  . . 
BrO ssel . . 
M ailan d  . . 
P ra g  . . . 
W ie n  . . . 
B u d a p e st  
W a rsch a u  . 
K o w n o  . . 
M oskau  (S ch eck ) 
D a n z ig . . .

19. Dez.
K aufer Y erk.

372.65 
18.19 
89.25 

9.36 
100.55 
1 0 0 -  

99.90 
14.70 

150.35 
72,— 
72.45 
52.15
19.50 
11.05
52.50 
65.55 
41.00
36.75 

191.75
72.75

37365
18.24 
89.85

9.41
101.15 
100.60 
100.50

14.95
151.15 

72.50 
73.05 
52.65 
19.90
11.25 
53.10 
66.20 
42.80
37.35 

193.25
73.35

20. Dez.
K aufer Y erk .

372.40 
18.18 
89.20 

9.35 
100.45 

99 95 
99.90 
14.65 

150.25 
71.95
72.45 
52.15 
19.50 
11.05
52.45
65.45 
41.60 
36.75

191.50
72.70

373.40
18.23
89.80

9.40
101.05 
100.55 
100.50

14.90
151.05 
72.45
78.05 
52.65
19.90 
,11.25
53.05 
66.15 
4280  
37.35

193.-
73.30

21. Dez.
K aufer Y erk.

372.40
18.18
89.20

9.35
100.45
99.95 
99.90
14.70 

150.20
71.95
72.45 
52.15 
19.50 
11.05
52.45
65.45 
41.60 
36.75

191.50
72.70

ScMder & Co.
G. m. b. H.

S T E T T I N
Grilnsir. 10-17 - Fernspr. 23027128
V ereinigte Betriebe von Sehr oder & Co., G.m.b.H. 

und Wiese & Co., G. m. b. H.

Werk fur Papierverarbei(ung
Karionnagen- u. WeBpappenfabriK

Budi- und Sfeindrudterei
A i s  S p e z i a i i t a t  l i e f e r n  w i r :

Karionnagen 
Falfsdiadifeln * Beuiel * Elitteffen 
Gesdiatts- und WerOe - Drndtsadien
fiir die pharmazeutische, Genufi- u. Lebensmittel-Industrie

In unserer Steindruck-Abteilung fertigen w ir  
gediegene ansprechende Drucksachen nach 

eigenen kiinstlerischen Entwiirfen an.

373 40 
18.23
89.80 

9.40
101.05 
100.55 
100.50 

14.95 
151.—  

72.45 
78 05 
52.65 
19.90 
11.25 
53.05 
66.15
42.80 
37.35

193.—
73.30

1 a m erik . D o lla r  . .
1 P fu n d  S t e r l in g . . . 

100 fran z. F r a n c s  . . . 
100 b e lg . B e lg a  . . . .  
100 s c h w e iz e r  F ra n cs  
100 i ta l ie n is c h e  L ire . . 
100 sc h w e d . K ron en  . . 
100 n o rw eg . K ron en  . 
100 d a n is e n e  K ron en  . 
100 ó sterr . S c h ill in g  . . 
100 ts c h e c h o -s lo w a c . Kr. 
100 h o lla n d . G u ld eu  . . 
100 d e u tsc h e  Mark . . 
100 f in n la n d . M ark . . 
100 e stla n d . K r o n en  . . 
100 p o ln . Z lo ty  . . . .  
100 li ta u isc h e  L its  . . . 

1 SSS B -T sc h e r w o n e z

19. Dez.
Kauf. Y erk .

5.17
25.23
20.32
72.20

100.30
2 7 . -

139.35
138.50
138.60

72.60
15.31

208.40
123.65

12.96
138.15

57.55
51.30

5.18
25.28
20.47
72.75

101.05 
27.21

140.05 
139.20
139.30 

73.30 
15.46

209.45
124.30 

13.08
138.85

58.75 
5 2 . -

20. Dez.
K auf. Y erk.

5.17
25.22
20.32
72.20

100.30 
27.—

139.30 
138.50 
138.55

72.60
15.31

208.30 
123.65

12.96
138.15

57.55
51.30

5.18
25.27
20.47
72.75 

101.05
27.21

140.—
139.20
139.25
73.30
15.46

209.35
124.30

13.08
138.85

58.75 
52.—

21. Dez.
Kftut. Y erk;

5.17
25.23
20.32
72.30

100.30 
26.99

139.30 
138.50 
138.55

72.60
15.31 

208.25 
123.65

12.96
138.15

57.55
51.30

5.18
25.28
20.47
72.75 

101.05
27.20

1 4 0 .-
139.20
139.25

73.30
15.46

209.30
124.30 

13.08
138.85

58.75 
52.—

J. Goldfarb
T A B A K F A B R IK E N

STARGARD
i n  P o m m e r n

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

KAUTABAKE 
RAUCMTABAKE 

SC HNUPFTABAKE
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Sisenbuhm  ~G §iterverkehrs  * 'tlach richten .
B earbeitet vom  Y erkehrsbiiro der Industrie- und Itandelskainm er zu Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Durchfuhr-Aiusnahmelarif S. D. 1 (Holzverkehr Polen, 

Tschechoslowakei—deutsche Seehafen). D ie G eltungsdauer 
vorgenannten  D urchftihrtarifs w ird bis zum  30. Ju n i 1930 
einschlieBlich verlangert.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 2 (Verkehr deutsche S ee
hafen—Schweiz und umgekehrt). Die G eltungsdauer dieses 
D urchfuhrtarifs w ird bis zum  30. Ju n i 1.930 einschlieBlich 
verlangeirt.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 3 (Holzverkehr Oester- 
reich und daruber hinaus gelegene Lander bzw. Donauum- 
schlagstellen—deutsche Seehafen). D ie G eltungsdauer vor- 
stehenden D urchfuhrtąrifs w ird bis zum  31. M arz 1930 e in 
schlieBlich verlangert.

Durchfuhr-Aiusnahmetarif S. D. 4 (Verkehr deutsche See
hafen—Oesterreich bzw. Donauumschlagstellen und um ge
kehrt). D ie G eltungsdąuer dieses D urchfuhrtarifs w ird bis 
zum  31. M arz 1930 einschlieBlich verlangert.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr deutsche See- 
hiifen—Polen und umgekehrt). D ie G eltungsdauer dieses 
D urchfuhrtarifs w ird aberm als um  einen w eiteren  M onat, bis 
zum  31. Jan u a r 1930 einschlieBlich verlangert (vgl. „O stsee- 
H an d e l“ Nr.. 23, S. 25 v. 1. 12. 29).

Durchfuhr-Aiusnahmetarif S. D. 6 (Verkehr deutsche See
hafen—deutsch-tschechoslowakische Grenziibergangsbahnhofe 
und umgekehrt). D ie G eltungsdauer w ird bis zum 31. M arz
1930 einschlieBlich verlangert.

Nottarif. D er G ultigkeitsverm erk wird wie fo lg t g e 
an d ert: „G ultig  bis au f jederzeitigen  W iderruf, langstens bis 
zum  31. M arz, 1930.“

Reichsbahn-Gutertarif Heft C II b (Ajusnahmetarife).
D er Ausnahmetarif 9 a (W ein) w ird mit G iiltigkeit vom 

1. Ja n u a r 1.930 neu herausgegeben . E ine A enderung gegen- 
iiber den  b isher giiltigen F rach tsa tzen  tritt durch  den  neuen 
T arif nicht ein; dag eg en  bring t d e r neue T arif eine N eu- 
fassung des W arenverzeichnisses und eine E rw eite rung  d e r 
A nw endungsbedingungen.

Im  Ausnahmetarif 11 (Dungemittel) w ird d e r Giiltig- 
ke itsverm erk  wie folgt g eandert: „G ultig  vom 1. Ju n i 1929 
an bis auf jederzeitigen  W iderruf, langstens bis zum  30. Jun i 
1930.“

Im  Ausnahmetarif 30 (Jute, rohe) w urden mit Gultig- 
ke it vom  12. D ezem ber 1929 die F rach tsa tze  fiir d ie Bahn- 
hófe Ahaus, B urgsteinfurt, E m sdetten  und M esum  bedeutend  
erm aBigt.

Im  Ausnahmetarif 33 (Thiir. Waren usw.) w urde mit 
G iiltigkeit vom 19. D ezem ber 1929 un ter den  V ersandbahn- 
hófen zu II „D resden-R eick“ mit S onderfrach tsatzen  nach
getragen . .

Im  Ausnahmetarif 34 (H anf usw.) w urde mit G iiltigkeit 
vom 19. D ezem ber 1929 „W itten  O st“ u n te r den  E m pfangs- 
bahnhófen zu I mit S onderfrach tsatzen  nachgetragen .

Im Ausnahmetarif 35 (E isen, Stahl und Metallwaren 
usw.) w urden mit G iiltigkeit vom 19. D ezem ber 1929 un ter 
den  V ersandbahnhófen, fiir d ie d e r  F rach tsa tzze iger gilt, 

B eckum  O st Zu 126 mit F rach tsa tzzeiger 1,
T ub ingen  W est mit F rach tsa tzzeiger 2

nąchgetragen .
Im  gleichen A bschnitt wird mit G iiltigkeit vom 19. F e 

b ru a r 1930 der B ahnhof „D eggendorf H afen “ mit dem  dazu- 
gehórigen  F rach tsa tzzeiger gestrichen.

F ern er w urde mit G iiltigkeit vom 19. D ezem ber 1929 
u n te r den  Sonderfrach tsa tzen  „S te ttin -P om m erensdorf“ ais 
V ersandbahnhof nachgetragen .

D er Ausnahmetarif 37 (Linoleum) sieht mit G iiltigkeit 
vom 19. D ezem ber 1929 auch F rach tsa tze  fiir 5 t-Sendungen 
vor. D ie ' U m w andlung d e r  H aup tk lassensatze  geschieht fiir
5 t nach R eihe 4 der T afe l I der N ebenklassensatze des 
H eftes C II a.

Im  Ausnahmetarif 41 (Kali usw.) w ird d e r G iiltigkeits- 
verm erk  wie fo lg t gean d ert: „G ultig  vom 1. Ju n i 1929 an  
bis auf jederzeitigen  W iderruf, langstens bis zum  30. Jun i 
1930.“

Im  Ausnahmetarif 52 (Papier und Pappe usw.) w urde 
mit G iiltigkeit vom 19. D ezem ber 1929 der B ahnhof „L ichten- 
fe ls“ un te r den  V ersandbahnhófen  mit F rach tsa tzen  nach 
getragen .

Im  Ausnahmetarif 53 (Garnę, Bander usw.) w urde mit 
G iiltigkeit vom  19. D ezem ber 1929 das W arenverzeichnis 
wie folgt erganzt:

IV. Schlauche, roh, auch innen gum m iert, fo lgende:
Baumwoll-, Flachs-, Leinen-, Ram ie-Schlauche.

V. T reibriem en fo lgende:
Balata-, Baum  woli-, K am elhaar-T reibriem en.

VI. A sbestbrem sbander.
Ausnahmetarif 60 (Kleiderbiigel usw.) Druckfehlerberich- 

tigung: In  N r. 24 des „O stsee-H andel“ vom 15. D ezem ber 
1929 muB es auf S. 23 richtig  heiBen: Mit G iiltigkeit vom 
28. N ovem ber 1929 wurde- im A bschnitt „G eltungsbereich  
und F rach tberechnung“ in der T ab e lle -u n te r b) (B ildung d e r 
N ebenklassensatze) n ach g e trag en : 

un ter I 5 t: R eihe 6
unter II I  5 t: R eihe 8.

Im  Ausnahmetarif 61 (Tonwaren usw.) w urde mit Giil-. 
tigkeit vom 19. D ezem ber 1929 un ter den V ersandbahnhófen, 
fiir d ie der F rach tsa tzzeiger gilt, „R ositz  (T h u r.)“ n ach 
getragen .

Im  Aiusnahmetarif 62 (W asserglas) w urde mit G iiltig
keit vom  19. D ezem ber 1929 un ter den V ersandbahnhófen 
„G ernsheim “ nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 91 (phosphorsaures Ammoniak) wird 
der G iiltigkeitsverm erk wie fo lg t g eandert: „G ultig  bis auf 
jederzeitigen  W iderruf, langstens bis zum  31. D ezem ber 
1930.“

Im  Ausnahmetarif 92 (Zyannatrium) w ird d e r Giiltig- 
keitsverm erk  wie fo lg t g ean d ert: „G iiltig bis auf jederzeitigen  
W iderruf, langstens bis 31. D ezem ber 1930.“

Im  Ausnahmetarif 95 (Borax usw.) wird mit G iiltigkeit 
vom 19. F eb ru a r 1930 der B ahnhof „Z ittau “ u n te r d en  
E m pfangsbahnhófen , fiir d ie  d e r  F rach tsa tzzeiger gilt, 
gestrichen.

Im  Ausnahmetarif 101 (Kartoffeln, frische) wird d e r 
G iiltigkeitsverm erk wie folgt gefaB t: „G ultig  vom 1. Jun i 
1929 an bis auf jederzeitigen  W iderruf, langstens bis 31. M arz
1930.“

Im  Ausnahmetarif 125 (Bleizucker usw.) w erden mit 
G iiltigkeit vom 19. F eb ru a r 1930 die aufgefiih rten  Sonder- 
frach tsatze fiir B leizucker ab Zw ickau gestrichen.

Im  Ausnahmetarif 126 (W aren aus Hanf usw.) w urden 
m it G iiltigkeit vom 19. D ezem ber 1929 im  W arenverzeichnis 
h in ter N etze : Schlauche, roh, auch innen gum m iert, und 
hin ter T aue : T reibriem en aufgenom m en.

Im  Ausnahmetarif 145 (Azeton usw.) w ird d e r Giiltig- 
keitsverm erk  wie folgt g eandert: „G ultig  vom 1. Ju n i 1929 
an  bis auf jederzeitigen  W iderruf, langstens bis zum  31. D e 
zem ber 1930.“

Im  Ausnahmetarif 181 (Rohkupfer und Metallabfalle)
w urden mit G iiltigkeit vom 16. D ezem ber 1929 un te r den  
E m pfangsbahnhófen , fiir die der F rach tsa tzzeiger gilt, nach
ge tragen  :

D illenburg 
L aucherthal Zu 50 
M iinchen-M oosach 
R ein ickendorf-R osenthal Zu 87. '

F ern e r w urde zum  gleichen Z eitpunkte auf Seite 2 
am  SchluB des F rach tsa tzzeigers nachgetragen : „D ie Zu- 
schlagsfrachteen im R eichsbahn-G utertarif H eft C I b, Tfv.
4 a  un terliegen der K iirzung nicht.“

Im  Ausnahmetarif 182 (Steine usw.) w urden mit G iiltig
keit vom 12. D ezem ber 1929 un ter den  V ersandbahnhófen 

E rm sleben  
K alteneck 
K erkerbach  W est
O ker
R udersdorf (K r. Siegen) 

und mit G iiltigkeit vom 19. D ezem ber 1929 
H olzhau
Pockau-L engefeld
Scheibenberg

nachgetragen .
Im  Ausnahmetarif 194 (Siliziumkarbid usw.) w urden 

mit G iiltigkeit vom 19. D ezem ber 1929 unter den V ersand- 
bahnhofen

B ietigheim  (W iirtt.)
H anau  N ord 
H ilden
V elten (M ark)

nachgetragen.
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Im  Ausnahmetarif 195 (Isoliersteine usw.) w urden mit 
G ultigkeit vom 12. D ezem ber 1929 un ter den V ersandbahn- 
hofen

nachgetragen.

A ltm iigeln 
M iigeln b. O schatz 
N ebitzschen

b) Deutsche Verbandtarife. 
Deutsch-Italienischer Guterverkehr. Mit G ultigkeit vom

1. F eb ruar 1930 tritt zum T eil I der N achtrag  2, zum Teil.
II und IV der 'N achtrag  3 und zum Teil I I I  d e r N ach trae  4 
in K raft.

T eil V, H eft A wird infolge d e r zahlreichen A enderun
gen  neu ausgegeben.

D ie N ach trage  zu T eil III  und IV bringen  neben d e r  
E infiihrung neuer T arife  in d e r H auptsache E rganzungen  
des T arifs du rch  A ufnahm e neuer B ahnhofe und *die durch  
die A enderungen der deutschen  A usnahm etarife hervorge- 
rufenen E rhohungen.

D ie S tationsfrach tsatze im  T eil IV  fiir das ost- und 
m itteldeutsche Gebiet erfahren  fast du rchw eg geringe E r 
hohungen.

Deutsch-Tschechoslowakischer Giiterverkehr (Verkehr 
mit deutschen Seehafenstationen) Heft 8. Am 1. Jan u a r 1930 
tritt d e r N achtrag  II in K raft. E r  enthalt neben d e r E in- 
arbeitung  der seit A usgabe des N achtrags I vom 1. Novem- 
ber 1928 im  V erfugungsw ege durchgefuhrten  A enderungen 
und E rganzungen , insibesondere die A ufnahm e w eiterer 
t sch echo sio waki sch er V ersand- und E m pfangsstationen, die

E infiihrung von 10 t-F rach tsatzen  fur G etreide und Mahl- 
p roduk te  (T arif Nr. 2) und fiir Reis (T arif N r. 7), d ie  E r- 
\veiterung der W arenverzeichnisse d e r  T arife  N r. 1 und 31, 
d ie U m arbeitung  des T arifs Nr. 31 fiir M etallw aren sowie die 
N eufassung des A bschnittes H . (B esondere Frachterm aBi- 
gungen).

Im  T arif Nr. 12 w erden fur gedo rrte  Pflaum en im  
V erkehr von H elem ba G renze nach den  Seehafen d ie Fracht- 
satze ermaBigt.

c) Auslandische Tarife. 
Oesterreichischer Eisenbahnverband. Zum  Teil II, H eft

1 erscheint mit G ultigkeit vom  1. Jan u ar 1930 der N achtrag  I.
Polnisch-Rumanischer Eisenbahnverband. Zum  Giiter- 

tarif T eil II, H eft 3 erschien nićht, wie im  „O stsee -H an d eP  
Nr. 24 vom 15. D ezem ber 1929 auf S. 24 angegeben, N ach 
trag  IV, sondern Nachtra.g III.

Rumanische Eisenbahnen. M it G ultigkeit vom 1. J a 
nuar 1930 wird der L okaltarif d e r  R um anischen E isenbahnen 
neu hefausgegeben .

Tschechoslowakisch-Polnischer Verbandtarif. Zum  
E isenbahn-G utertarif Teil II, H eft 3, fiir die B efórderung von 
Giitern zw ischen B ahnhófen der Tschechoslow akischen 
S taatsbahnen  einerseits und den  Seehafenbahnhófen d e r P o l
nischen S taatsbahnen  in D anzig usw. andererseits erscheint 
mit G ultigkeit vom 1. Jan u ar 1930 N ach trag  I.

d) Verschiedenes. 
Aenderungen von Bahnhofsnamen. Mit G ultigkeit vom

12. D ezem ber 1929 w urde d e r  B ahnhofsnam e „C all“ in 
„K all“ igeandert.

m i t t e i i K n ^ e n  
der Industrie- untl Handelskammer zu Stettin

Seesdiiflahrt.
Expertengebuhrentarif. D er E xpertengebuh ren ta rif ist 

von  d e r K am m er wie fo lg t geandert w orden:
„D ie E xpertengeb iih ren  be tragen  bei Partien  

unter 2 000 kg 3 Pfg. fiir 100 kg
m in d esten s jed ocli 10 „

von m in d esten s 2 000—50 000 kg 2 „ 100
m ind esten s jed o ch  60

von  m indestens 50 000—100 000 kg 2 „ „ 100
fiir jed e  w eiteren  angefangenen 10 000 kg 75 ” 
bis zu einer P artie von 1 000 000 kg fiir 

jed e  angefangenen w eiteren  100 000 kg 34 „
D ie B ezahlung d e r E xpertengeb iih ren  hat in R eichsm ark 

zu erfolgen und zw ar unverziiglich nach E rteilung  der R ech 
nung .“

AuBenhandel.
Griindung einer Deutsch-Rumanischen Handelskammer 

in Berlin. Am 18. N ovem ber 1929 ist in  Berlin eine D eutsch- 
R um anische H andelskam m er (B erlin  W. 8, B ehrenstr. 45) 
gegriindet w orden, die es sich zur A ufgabe gem acht hat, die 
W irtschafts- und H andelsbeziehungen  zw ischen D eutschland 
und Rum anieri zu fordem . V orsitzender d e r K am m er ist d e r 
ehem alige R eichsw irtschaftsm inister H ans von R a-u m e r.

Post, Telegraphie.
Fernsprechbuch fiir den Oberpostdirektionsbezirk Stettin.

D as am tliche Fernsprechbuch  fiir den O berpostd irek tions
bezirk  S tettin  wird je tz t neu herausgegeben . N ur diesesl 
V erzeichnis wird auf G rund am tlicher U nterlagen  aufgestellt 
und b ietet somit a is einziges d ie G ew ahr fiir zuverlassige An- 
gaben. Vyer sich A erger iiber falsche V erbindungen usw. er- 
sparen will, benutze nur d ie am tlichen Fernsprechbucher. In 
dem  ais A nhang beigefiig ten  Branchen- (H andels-, G ew erbe- 
und Berufs-) V erzeichnis b ietet es auB erdem  ein bequem es 
N achschlagew erk  iiber F irm en, Geschafte, B ehórden usw. 
M an yersaum e auch nicht, von den  so w ichtigen V orbem er- 
kungen  K enntnis zu nehm en, die iiber die richtige und g latte  
A bw icklung des Fernsp rechverkehrs AufschluB geben.

Paketverbindungen von Stettin nach fremden Landern.
Im  M onat Ja n u a r 1930 bestehen  folgende P ostpaketver- 
b indungen von S tettin  nach F innland, E stland  und L ettland :

Bestim -
m ungs-

land

Finnland

Estland

L ettland

P ost-

schluC

Einschif-
fungs-
hafen

S tettin

d e s  S c h i f f e s

A b gan g  
(ungefahr i

4 . Januar 
18 . „
1 5 .3 0  U hr

4 . ,1 1 . ,1 8 .  
u. 2 5 , Jan
1 5 .3 0  U hr

1 1 . Januar 
2 5 . „
1 5 .3 0  Uhr

4 . Januar 
1 8 . „
1 5 .3 0  Uhr

1 1 . Januar 
25 . .,
1 5 .3 0  Uhr

3. Januar 
10 . „
17 . „  
2 4 . „  
3 1 . „  
1 8 ,1 5  Uhr

4 . Januar 
11. „ 
1 8 . „  
2 5 . „  
1 5 ,1 5  Uhr

N am e

N ordland

N am e  
n. nicht 
bek ann t

Ilm atar

Nordland

Ilm atar

Strafibg.
W artbg.
Strafibg.
W artbg.
Strafibg.

R eg in a
O stsee
Rejfina
O stsee

E igentiim er
Schiffs-

gesellschaft

Rud. C hrist. 
Gribel 
S tettin *)

F innische  
D am pfsch iffs-  

gesellsch aft  
in H elsin gfors

Rud. C hrist. 
Gribel 

S te tt in * )

Finnische  
D am pfsch iffs-  

gesellsch aft  
in H elsingfors  

Stettin er  
D am pfer- 

C om pagn ie  
A .-G . 

S tettin

Rud. C hrist. 
G ribel 

S tettin * )

O berfahrtsdauer

bis
H afen

H elsingfors

A bo

H elsin gfors

R eval

R iga

T age

*) A nderungen  vorbehalten .
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Aenderung der Formblatter zur Auslands-Paketkarte und 
zur Zollinhaltserklarung. D urch Besehltisse des W eltpost- 
kongresses in London, die am  1. Ju li 1930 in K raft treten, 
sind d ie F orm bla tter zu den A uslands-Paketkarten  und zu den 
Z ollinhaltserk larungen  fiir zollpflichtige Sendungen nach dem  
Ausland geandert w orden. D er w esentliche U nterschied der 
neuen P ake tkarten  gegeniiber den jetz igen  besteh t darin , daB 
sie auf w e i B e m  Steifpapier hergestellt sind und daB die 
V orauęverfiigung des A bsenders fiir den  Fali d e r U nzustell- 
barkeit seiner Sendung schriftlich o d e r  d u r c h  U n t e r -  
s t r e i c h u n g  oder V ervollstandigung des V ordrucks auf 
der R uckseite der P ak e tk arte  abgegeben  w erden kann. M uster 
fiir die neuen F orm bla tter sind in einiger Zeit bei den  Ober- 
postd irek tionen  zu haben. H erstellung und V ertrieb der neuen 
Z ollinhaltserklarungen bleiben wie b isher der P rivatindustrie 
iiberlassen. D ie neuen P ake tkarten  und die neuen Z ollin
haltserk larungen  konnen schon vor dem  1. Ju li 1930 ver- 
w endet w erden. F orm bla tter b isheriger Art konnen aufge- 
b raucht w erden.

Iiuiere Angelegenheiten.
Anstellung und Beeidigung von Sachverstandigen. In

der Sitzung des geschaftsfiihrenden ■ A usschusses am  10. D e 
zem ber 1929 ist H err T heodor W i n k l e r ,  S tettin, ais Sach- 
verstandiger fiir D u n g e m i t t ę l  óffentlich angestellt und 
beeidigt w orden.

In der Sitzung des geschaftsfiihrenden A usschusses der 
Industrie- und H andelskam m er am  1.7. D ezem ber d. Js. sind 
folgende H erren  ais Sachverstandige fiir M o t o r f a h r -  
z e u g e  óffentlich angestellt und beeidig t w orden: 

Z ivilingenieur H einrich S y d o w  , S tettin; 
O beringenieur F ranz S t o i  t z e ,  Stettin.
Verleihung v on Ehrenurkunden. Von der Industrie- und 

H andelskam m er zu S tettin  sind fiir lang jahrige und treue 
D ienste E h renurkunden  an folgende H erren  verliehen w orden:

1. W ilhelm  B artel (55 Jah re  bei der F irm a J. H irschberg
und  dereń  N achfolgerin , der F irm a M. H. Cohn, 
B ahn i. Pom m .);

2. O tto  B eise (25 Jah re  bei der S tettiner D am pfer-
Com pagnie, A.-G., S tettin);

3. R obert K opp (28 Ja h re  bei d e r F irm a T heod. Hellm .
Schróder, S tettin);

4. E rnst B randt (25 Ja h re  bei der F irm a T heod. H ellm ,
Schróder, S tettin);

5." W ilhelm  H olz gen. G ottschalk (29 Ja h re  bei d e r F irm a
T heod. H e llm .‘Schróder, S tettin);

G. Christian W all (29 Ja h re  bei der F irm a H erm ann Pieck, 
Pyritz  i. Pom m .);

7. E m il W itt (34 Ja h re  bei der F irm a Theod. H ellm .
Schróder, S tettin);

8. K arl H eller (35 Ja h re  bei den  G erm ania-V ersicherungs-
G esellschaften zu S tettin);

9. R obert K ram er (25 Ja h re  bei der F irm a Dr. M. Lehm ann,
G. m. b. H ., S tettin);

10. Paul KloB (25 Ja h re  bei der F irm a Em il K irst, S te ttin );
11. O tto  G ruskow ski (25 Ja h re  bei d e r F irm a Em il Kirst,

S te ttin );
12. H einrich W ilke (30 Jah re  bei dem  L ąbes’er land w. Ein-

und V erkaufs-V erein, e. G. m. b. H. in Labes
i. P om m .);

13. R obert N aase (50 Jah re  bei dem  Spediteur-V erein  H err-
m ann & Theilnehm er, Stettin).

Versdiiedenes.
— N ach einer M itteilung der B otschaft .der V ereinigten 

S taaten  von A m erika in Berlin ist H err R aym ond H. G e i s t  
anstelle  des Konsuls P ark er W. B uhrm ann zum K onsul beim 
G eneralkonsulat d e r V erein ig ten  S taaten  von A m erika in 
Berlin ernannt worden.

Budibesprediungen.
„R egenhardfs Geschaftskalender fiir den Weltverkehr.“

D as H andbuch fiir d irek te  A uskunft und Inkasso. 55. Jah r- 
gang  1930. C. R egenhard t A.-G., Berlin N. 24, Friedrich- 
straBe 1.10/12. Preis RM. 11,—.

F iir den  K aufm ann bedeute t es eine recht schatzbare 
A nnehm lichkeit, wenn er fiir K reditauskiinfte, Inkasso- 
geschafte  und sonstige geschaftliche, A ngelegenheiten  unver- 
ziiglich iiber zuverlassige V erbindungen an jedem  P latze des 
In- und A uslandes verfiigen kann. D iesen Zw eck erfiillt d e r 
neue „R egenhard t"  w ieder durch sein ganz erheblich ver- 
m ehrtes und auf den  neuesten  S tand gebrach tes A dressen- 
m aterial. Auf die a llerorts befindlichen A uskunftspersonen, 
die schnell und vorteilhaft K reditauskiinfte ohne A bonne- 
m entsabschluB erledigen, sowie auch Inkassogeschafte be- 
sorgen, sei besonders aufm erksam  gem acht, denn bei der 
heutigen W irtschaftslage fallt d iesen F ragen  eine erhóhte B e
deutung im  G eschaftsleben zu. W ertvoll sind auch die 
A dressenangaben fiir B anken, Spediteure, R echtsanw alte usw., 
die sonst nur in  vielen teuren N achschlagew erken zu finden 
sind. DaB der „R eg en h ard t11 gleichzeitig  ein O rtslexikon fiir 
die ganze  W elt nebst E inw ohnerzahlen , Bahn- und Schiffs- 
verbindungen und  allerle i w ichtigen kaufm annischen A ngaben 
ist, erhóht seine B rauchbarkeit fiir geschaftliche Zwecke.

Deutscher Reichspost-Kalender 1930. H erausgegeben  
mit U nterstiitzung des R eichspostm inisterium s. K onkordia- 
Verlag, Leipzig C 1, G oethe]r. 6. Preis RM. 4,—.

D er D eutsche R eichspost-K alender ist in zw eiter F o lg ę  
erschienen. Auch diesm al hat er die A ufgabe: die O effen t
lichkeit in knapper und anschaulicher Form  ii^er die viel-. 
seitigen E inrichtungen der D eutschen R eichspost aufzuklaren  
und die zw eckm aBigste, beąuem ste und wohlfeilste- Aus- 
nutzung d e r V erkehrsm ittel zu zeigen. E r bringt ais T itelbild  
in B untfarbendruck eine Landschaft am  deutschen Rhein, 
die durch neuzeitliche V erkehrsm ittel der R eichspost belebt 
ist. D ie dann fo lgenden 159 B latter fiihren durch Bild und 
T ex t dem  B eschauer vor Augen, wie sich die Deutsche; 
R eichspost mit ihren  m odernen E inrichtungen dem  W irt- 
schafts-, G eistes- und G em iitsleben des deutschen Volkes an- 
paBt und die neuesten  F ortschritte  der W issenschaft und 
Technik in ih ren  D ienst stellt. D er K alender ist mit seinem 
vielseitigen und gediegenen Inhalt eine Quelle re icher An- 
regung  und B elehrung. N ach Giite, A ufm achung und  Form  
wird auch der 2. Jah rg an g  den Beifall aller V olkskreise 
finden.

Angebote und Nadilragen.
8064 B u l g a r i e n  m óchte V ertretungen  deutscher E r- 

zeuger- oder E xportfirm en  fiir K upfervitriol iiber- 
nehm en.

8227 H a m b u r g  sucht V ertre ter fiir den  V ertrieb von 
chinesischen E iprodukten , wie auch G efrier-E i.

8270 C h e m n i t z  zucht tiichtigen V ertre ter fiir den  Ver- 
kauf von G um m ibadehauben, G um m ischurzen, Bade- 
schuhen und G ummiballen.

8295 K l a f f  e n b a c h  i. E rzgeb . sucht fiir hiesigen Be- 
zirk gut eingefiihrten Y ertre te r fiir S trum pfw aren, 
insbesondere kom m en F lor-H errensocken  mit Kunst- 
seide in  F rage.

8388 A t h e n  m óchte V ertre tungen  chem ischer F abriken  
in D eutschland fiir Fu tter- und D iingem ittel iiber- 
nehm en.

8389 - S a o  P a u 1 o (Brasilien) sucht V ertreter fiir den
V erkauf von geróste tem  Kaffee.

8449 V i 1 a  N o v a  d e G a i a  (Portugal) sucht fiir hiesigen 
B ezirk V ertre ter fiir D ouro Portw eine.

8488 B u r g s t a d t  i. Sa. sucht fiir d ie  Provinz Pom m ern 
Y ertre ter fiir den V ertrieb  von S toffhandschuhen.

8489 P a r m a  (Italien) m óchte fiir Italien V ertretungen 
ers ter deutscher F irm en ubernehm en und zw ar in 
folgenden A rtikeln : A usriistungen fiir Automobile, 
A rtikel fiir elektrische E inm ontierung der A utomobile, 
K ugellager, W erkzeuge, B enzinm otore fiir L andw irt
schaft und Industrie.

D ie A dressen der an fragenden  F irm en sind im  Biiro 
der Industrie- und H andelskam m er zu Stettin, Bórse 2_Trp., 
fiir legitim ierte V ertre te r e ingetragener F irm en w erktaglich in 
der Zeit von 8—1 U h r vorm ittags und 3—6 U hr nachm ittag^ 
(auBer Sonnabends nachm ittags) zu erfahren  (ohne G ew ahr 
tu r d ie Bonitat der einzelnen Firm en).
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‘R e ic h s n a c h r ic M e n s t e t t e
fiir Zlufienhantlet in Stettin ‘iłezirk ‘Pcmmern, Grenzmurtc.

Bei der R eichsnachrichtenstelle fiir A uBenhandel in 
Stettin, Bórse II, sind u. a. d ie nachfoigend aufgefiihrten  
N achrichten eingegangen. D iese konnen von in teressierten  
F irm en in der G eschaftsstelle der R eichsnachrichtenstelle ein- 
gesehen oder abschriftlich bezogen w erden.
J  a p a n. A bsatzm ógliehkeiten fur StraBenbau- und StraBen-

reinigungsm aschinen.
B o 1 i v i e n. D ie A usw irkung der Z innpreisbaisse. 
B u ł g a r i e  n. D ie L age der Lederindustrie.
T  s c h e c h o  s l o  w a k e i  Zahlungsbilanz 1928.

Adressenmaterial. D er R eichsnachrichtenstelle fiir 
AuBenhandel, S tettin, Bórse II, liegen A nschriften von in 
A lgerien ansassigen Speditions- und T ransitar-F irm en  vor, 
die auf dem  Buro der S telle eingesehen, bezw . abschriftlich 
bezogen w erden konnen.

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 f ,  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 l e n  
e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .

Die polnischen Finanzvorschriften uber den Betrieb 
landlicher Brennereien. D er I-Iauptrat 'der Industrie Land- 
w irtschaftlicher B rennereien  in Polen (Rada Naszelna  
Przem yślu G orzelń Rolniczych w Polsce), die Spitzenorganisa- 
tionen der W ojew odschaftsbrennereiorganisationen in W ar- 
schau, hat eine um fangreiche Zusam m enstellung der Finanz- 
vorschriften iiber den Betrieb der landlichen B rennereien  in 
Polen ais A nleitung fiir die B esitzer und B eam ten von 
B rennereien herausgegeben. D ie Posener G eschaftsstelle der 
deutschen A bgeordneten im Sejm  und Senat fiir Posen und 
Pom m erellen beabsichtigt, die A rbeit in die deutsche Sprache 
zu iibersitzen und sie in Form  einer Broschiire herauszugebęn. 
B estellungen dieser Broschiire sind an die G eschaftsstelle 
Posen der deutschen Sejm- und Senatsabgeordneten , Poznan, 
W ały Lesczynskiego 3, zu richten.

Die freie Zone von Barcelona. U eber die „freie Zone 
von B arcelona1' liegt der R eichsnachrichtenstelle eine Auf- 
zeichnung vor, die In teressen ten  von d e r S telle beziehen 
konnen. E s 'w ird  hier u. a. ausgefiihrt, daB der Freihjafen 
von Barcelona mit seiner F reizone denjen igen  U nternehm un- 
gen groBe Y orteile bietet, die spanische E rzeugnisse  ge- 
brauchen, um sie mit anderen, nichtspanischen zu verarbeiten. 
D ariiber hinaus eróffnet er auch den neuen Industrien. 
Spaniens gute Aussichten, sowie solchen Industrien, die in der 
H auptsache spanisch sind, zu ih rer E ntw icklung aber frem de 
R ohstoffe benótigen.

Der Einzelhandel in der Industrie- und Handelsttammer zu Sfeffin.
Kiindigungsfrist fiir Aushilfsverkauferinnen. Mit einer 

E ntscheidung vom 1. Jun i 1929 hat das R eichsarbeitsgericht 
festgestellt, daB eine A ushilfsverkauferin, die regelm aB ig nur 
zwei T ag e  in der W oche beschaftig t ist, keine H andluiigs- 
gehilfin im  Sinne des G esetześ ist, und daB die K undigungs- 
fristen des H andelsgesetzbuches daher bei derartigen  Arbeits- 
yerhaltnissen nicht A nw endung finden. D ie Aushilfe w urde 
im yorliegenden Falle regelm aB ig an F re itagen  und Sonn- 
abenden beschaftigt, ein Fali, d e r in unseren  E inzelhandels- 
geschaften  mit teilw eiser A rbeitsbereitschaft und teilw eiser 
A rbeitsiiberlastung sehr haufig ist, so daB das R eichsarbeits- 
gerichtsurteil wórtlich w iedergegeben sei:
RAG. 636/1928. Im  N am en des Reichs.

V erkiindet am  1. Jun i 1929.
In Sachen des Fleisctyermeisters A, B eklagten  und Re- 

visionsklagers, gegen  die V erkauferin  B, K lagerin und Revi- 
sionsbeklagte, hat das R eichsarbeitsgericht auf die miind- 
liche V erhandlung vom 1. Jun i 1929 fiir R echt erkann t:

D as U rteil des L andesarbeitsgerichts in Berlin (6. 
K am m er) vom 28. N ovem ber 1928 wird aufgehoben und 
es wird un ter A banderung des U rteils der K am m er 7a 
des A rbeitsgerichts in Berlin vom 9. O ktober 1928 die 
K lage abgew iesen.

D ie K osten des R echtsstreits w erden der K lagerin 
auferlegt.

Von R echts wegen.

T a t b e s t a n d .
Die K lagerin war beim  B eklagten, der im O sten Berlins 

ein F leischergeschaft betreibt, seit dem  10. Septem ber 1926 
Freitags und Sam stags ais Y erkauferin  tatig. Sie wie auch 
der B eklag te  gehóren  den Parteien  an, die am  1. O ktober
1927 den T arifvertrag  fiir V erkauferinnen und K assiererinńen 
im  B erliner Ladenfleischergew erbe geschlossen haben. Nach 
§ 3 dieses V ertrages betrag t die K iindigungsfrist fiir die 
A rbeitnehm erin wie fiir den A rbeitgeber ein M onat zum 
M onatsschluB. D ie Gehiilter sind im  § 6 des V ertrages ge- 
regelt, und zw ar in der W eise, daB „A ushilfen fiir den  T ag  
mit B ekostigung 9 RM., ohne B ekóstigung 10 RM. erhalten ," 
D er B eklag te  hat der K lagerin am  8. Sep tem ber 1928 auf 
sofort gekiindigt. Sie ist der Ansicht, daB ihr zufolge jener 
Bestim m ung des § 3 nur zu E nde O ktober 1928 gekiindigt 
w erden konnte. Vor dem  A rbeitsgericht hatte  sic G ehalts- 
zahlung, E ntschadigung fiir vereinbarte Kost und A bgeltung 
eines erw orbenen U rlaubsanspruchs sowohl fiir Septem ber 
wie auch fiir O ktober 1928 gefordert. D er B eklagte vertrat 
den  S tandpunkt, daB d ie  K lagerin zu ihm  in keinem  dau- 
ernden A rbeitsverhaRnis gestanden  habe, mit ih r vielm ehr an 
jedem  Sonnabend fiir den kom m enden F re itag  und Sams-

tag ein neuer A rbeitsvertrag  ais abgeschlossen arizusehen sei, 
eine \ Aerpflichtung zum w eiteren AbschluB solcher V ertrage 
fiir ihn aber nicht bestanden habe. D ie K lagerin hat dern- 
gegeniiber behauptet, da|3 sie zw ar in den  ersten  W ochen 
ihrer T iitigkeit auf Probe angenom m en gew esen  sei mit der 
jedesm aligen V ereinbarung der W eiterbesehaftigung fiir die 
fo lgende W oche, daB aber spater das V ertragsverhaltn is in 
ein dauerndes ubergegangen  sei. N achdem  das A rbeits
gericht der K lage im vollen U m fange zugesprochen hatte, 
hat die K lagerin auf die B erufung des B eklagten  ih re  An- 
spriiche fiir den S eptem ber 1928 fallen gelassen. F iir O k 
tober sind sie auch vom L andesarbeitsgerich t zuerkannt. Mit 
der vom L andesarbeitsgericht zugelassenen Revision bean trag t 
der B eklagte, un te r A banderung des angefochtenen U rteils, 
die K lagerin  mit der K lage abzuw eisen. D iese b ittet um 
Zuriickw eisung der Revision.

E n t s c h e i d u n g s g r i i n d e .
Die K lagerin ist der Ansicht, daB ih r gegeniiber die 

K iindigungsfrist des § 3 des T arifvertrags fiir d ie Ver- 
kiiuferinnen und K assiererinnen im B erliner L adenfleischer
gew erbe vom 1. O ktober 1927 Platz zu greifen  habe. H ilfs- 
weise m acht sic geltend, daB nach den  §§ 69, 66 H GB. ih r 
A nstellungsverhaltnis nur unter E inhaltung einer K iindigungs- 

• frist von . sechs W ochen fiir den SchluB eines K alender- 
vierteljahrs habe gekiindigt w erden konnen. Sie geh t davon 
aus, daB sie urspriinglich nur auf bestim m te Zeit z u r . P robe 
angestellt gew esen sei, daB dann  aber das D ienstverhaltn is 
ohne w eiteres in ein solchęs auf unbestim m te Zeit iiber- 
gegangen  sei; von einer voriibergehenden A ushilfetatigkeit im 
Sinne des § 69 konne mit R iicksicht darauf, daB ih re  Ta- 
tigkeit nicht fiir eine verhaltnism aBig kurze  Zeit erforderlich 
gew esen sei, sich vielm ehr auf die Zeit vom 10. Septem ber 
1926 bis 8. Septem ber 1928 erstreck t habe, keine R ede sein. 
D er B eklagte ist dagegen  der M einung, daB sich aus der. 
Sachlage ohne w eiteres ergebe, daB zw ischen ihm  und der 
K lagerin jew eils neue V ertrage fiir zwei T age, narrflich 
fiir den F re itag  und Sam stag d e r W oche, geschlossen w or
den seien, daB daher jedesm al ein neues V ertragsverhaltn is 
auf bestim m te Zeit, namlich fiir die beiden T age, ais vor- 
liegend angenom m en w erden miisse. E r verw eist in der 
B eziehung insbesondere darauf, daB die K lagerin stets den 
hóheren Lohn einer „A ushilfe11 erhalten habe, d ieser ih r auch 
jedesm al nach AbschluB ihrer T atigkeit ausgezah lt w orden 
sei. D ie Y orinstanzen haben der K lagerin R echt gegeben, 
indem  sie davon ausgegangen  sind, daB ein fiir unbestim m te 
Zeit eingegangenes D ienstverhaltnis a is vorliegend a n g e 
nom m en w erden miisse. D em  kann, wie. d ie Revision mit 
R echt riigt, nicht beigepflichtet w erden. Z utreffend sind
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zw ar d ie  V orinstanzen davon ausgegangen, daB die Ver- 
kauferinnen  in einem F leischerladen ais H andlungsgehilfinnen 
anzusehen  sind. Auch darin  muB ihnen beigepflichtet w er
den, daB mit R ucksicht auf d ie Z eitdauer d e r  V ertrags- 
beziehungen der B arteien von einer A nstellung auf P robe 
z. Zt. der K undigung nicht m ehr die R ede sein konnte*. 
D ie B eschaftigung auf P robe erfo lg t mit R ucksicht darauf, 
daB d e r  A rbeitgeber sich zunachst von der Fiihigkeit d e r  
A rbeitnehm erin iiberzeugen will. D azu hatte  der B eklagte 
lange genug  Zeit gehab t; er hat die K lagerin  durch  zw ei 
Ja h re  beschaftig t und ih r den  hohen Lohn einer Aushilfe 
gezahlt, also dam it zum A usdruck gebracht, daB die K lagerin 
den  an sie zu stellenden A nforderungen hinsichtlich ih rer 
L eistungsfahigkeit entsprach. A ber die V orinstanzen haben 
nicht genugend beachtet, daB auch eine Probeanstellung, die 
nach d e r B ehauptung d e r K lagerin urspriinglich vorgelegen 
haben  soli, auf eine bestim m te Zeit eingegangen w erden 
kann. W ird iiber eine vereinbarte Probezeit hinaus das 
A rbeitsverhaltnis fo rtgese tz t so ist a llerdings fiir den  R egel- 
fall anzunehm en, daB nunm ehr der V ertrag auf unbestim m te 
Zeit verlangert w orden ist (§ 624 BGB.). A ber .das gilt in 
der H aup tsache  nur fiir A rbeitsverhaltnisse, die ais standige 
gedacht sind. Im  vorliegenden F a lle  kann unter Beriick- 
sichtigung d e r ganzen  U m stande nicht angenom m en w erden, 
daB eine solche G estaltung der V ertragsbęziehungen  gew ollt 
w orden ist.

Kundigung von erkrankten Arbeitnehmern. W ir stoBen 
im m er w ieder auf die A uffassung, daB einem erk rank ten  
A rbeitnehm er w ahrend der D auer seiner E rk rankung  nicht 
gekiindigt w erden diirfe. D ie s e . A nschauung ist unrichtig. 
Z w ar ist d ie  frist 1 o s e E ntlassung  w e g  e n  K rankheit nur 
zulassig, wenn es sich um  eine anhaltende K rankheit handelt, 
w obei an diesen T a tbestand  strenge A nforderungen gestellt 
w erden. E ine frist g e m ii B e K undigung w a h r e n d  der 
K rankheit wird aber hiervon nicht betroffen. D ie K rankheit 
eines A rbeitnehm ers beein trach tig t vielm ehr das R echt des 
A rbeitgebers zur fristgem aB en K undigung in keiner W eise.

Zustellung des Kundigungsschreibens an abwesende 
Arbeitnehmer. E s ist tiblich, einem abw esenden (beurlaubten, 
erkrankten) A rbeitnehm er die K undigung durch eingeschrie- 
benen Brief zuzustellen. Da aber ein E inschreibebrief nur an 
den  E m pfanger selbst, einen erw achsenen Fam ilienangehó- 
rigen  oder einen ausdrucklich B evollm achtigten ausgehandigt 
w erden darf, so besteh t in diesem  Fali die G efahr, daB 
die K undigung nicht m ehr fristgerech t ausgesprochen w er
den kann, wenn keine  der genannten  Personen  vom Post- 
bo ten  angetroffen  wird.

D ieser G efahr kann  sich der A rbeitgeber entziehęn, 
indem  er die K iindigung durch den  G erichtsvollzieher zu- 
stellen laBt. Zu diesem  Zw eck iibersendet er dem  Gerichts- 
vollzieher die zuzustellende E rk la rung  mit einer Abschrift 
und der B itte um  Z ustellung  an den E m pfanger. D urch diese 
A rt der Z ustellung wird d ie K undigung sicher und mit Zu- 
stęllungsnachw eis besorgt. E s kann  nun d ie Z ustellung 
auch dann erfolgen, wenn d e r E m pfanger oder seine Ange- 
hórigen .nicht anzutreffen  sind. D ann iibergibt nam lich d e r 
G erichtsvollzieher d ie A bschrift der E rk la rung  dem  H aus- 
wirt oder V erm ieter o d e r er stellt durch N iederlegung  des' 
B riefes bei einer B ehórde zu.

Betr. Arbeitslosenversicherung. Aus den in N r. 38 cles 
R eichsgesetzblatt veróffentlichten A enderungen des A rbeits- 
losenversicherungsgesetzes, welche mit W irkung vom 1. No. 
vem ber 1929 in K raft sind, sind d ie  fo lgenden Punkte fiir. 
unsere  M itglieder von W ichtigkeit:

1. § 69, U m f a n g  d e r  V e r s i c h e r u n g , lautet 
n u n m eh r:

Fiir den  Fali d e r A rbeitslosigkeit ist versichert:
1. w er auf G rund der R eichsversicherungsordnung oder 

des R eichsknappschaftsgesetzes fiir den  Fali d e r K rank 
heit pflichtversichert is t;

2. w er auf G rund des A ngestelltenversicherungsgesetzes 
pflichtversichert ist und d e r  Pflicht zur Krankenycr-- 
sicherung nur deshalb nicht unterliegt, weil er die V er- 
d ienstgrenze d e r K rankenversicherung uberschritten  hat.

N eu kom m t dazu:
3. w er ais A ngestellter in hóherer oder le itender S tellung 

auf G rund des A ngestelltenverśicherungsgesetzes pflicht- 
versiehert ist, sofern er nicht nach dem  § 70—75 c, 
§ 80, §' 208, § 209 von der V ersicherungspflicht ausge- 
nom m en ist. ,
2. V ersicherungsfrei sind wie bislang Lehrlinge auf 

G rund eines schriftlichen L ehrvertrages von m indestens zwei- 
jiihriger D auer. Jedoch  erlischt nunm ehr die V ersicherungs- 
freiheit 12 M onate vor dem  T age, an dem  das L ehrverhaltnis 
durch Zeitablauf endet. (B islang w ar es 6 M onate.)

H ierzu  ist zu bem erken: D er schriftliche L ehrvertrag  
ist d e r O rtsk rankenkasse  oder der zustandigen Ersatzkassfe 
vbrzulegen und gleichzeitig auf besonderem  V ordruck eine 
v o m ' A rbeitgeber und A rbeitnehm er gem einsam  erfolgende 
A nzeige beizufugen. D ie B efreiung gilt nur, wenn diese 
Form alitaten  erfiillt sind.

3. E s  wird da ran  erinnert, daB nach § 85 f. f .:
a) fiir V ersicherungspflichtige, die auch fiir den  Fali d e r 

K rankheit pflichtversichert sind, die An-, Um- und_ Ab- 
m eldungen den  V orschriften der K rankenkassenversiche- 
rung  entsprechend erfolgen m iissen;

b) V ersicherungspflichtige, die .angestelltenversicherungs- 
pflichtig, ab er nicht k rankenversicherungspflichtig’ sind, 
von dem  A rbeitgeber derjen igen  Stelle zu m elden sind, 
an  d ie d ie  B eitrage zu entrichten sind. F iir d ie An-, 
Um- und A bm eldung gelten  die V orschriften d e r Kran- 
kenversicherung entsprechend (d. h. also an  die O rts
k rankenkasse  o d e r eine E rsatzkasse).
„Wirtschaftliche Geschaftsfuhrung im Einzelhandel44

(abgekiirz t ,,W G E “ ). H erausgegeben  von Dr. W alter, g e 
m einsam  mit d e r ,,V erkaufsberatung“ der H auptgem einschaft 
des D eutschen E inzelhandels. V erlag fiir W irtschaft und 
V erkehr, S tu ttgart, P fizerstr. 20, und W ien I, H eBgasse 7. 
M onathch 1 H eft .von 32 Seiten. P robeabonnem ent auf
3 U efte  RM. 4,50.

W er nicht k la r sieht, w elche V eranderungen mit dem  
E inzelhandel vor sich gehen, kann  sein G eschaft nicht in die 
H óhe bringen. Jed e r G eschaftsm ann muB also bei dem  
A usbau seines G eschafts sich fragen, ob dessen  C harak te r 
bei den heutigen W irtschaftsverhaltnissen und der E igenart 
des m odernen K unden erfolgversprechend ist. E ine Anlei- 
tung, w elche U eberlegungen  dabei notw endig  sand, gibt das 
D ezem berheft in dem  in teressan ten  Aufsatz „W ie b ring t man 
das1 G eschaft in die H óhe?“

D urch m arktanalytische U ntersuchungen muB man her- 
ausfinden, welche W are bei d e r L age des G eschafts ver- 
kauft w erden kann. D ie richtige Z usam m ensetzung des 
W aren lagers geniig t jedoch nicht, sondern es muB auch 
diejenige V ertriebsform  gew ahlt w erden, die den  W iinschen 
und B ediirfnissen des Publikum s am  m eisten entgegenkom m t. 
Auch hierfiir g ib t d e r A ufsatz w ertvolle R atschlage.

D as H eft enthalt w eiterhin folgende anregende B eitrage: 
„W as konnen  wir von A m erika lernen?“ — „W irtschaftliche 
Innenbeleuchtung11 — „W as m an tun kónn te“ — „Personal- 
O rganisation im  W arenhaus“ . AuBerdem bringt das H eft 
noch ein um fangreiches S tichw ortverzeichnis — ein w ert- 
volles H ilfsm ittel beim  N achschlageń friiherer Aufsiitze. Sein 
U m fang zeigt die Fiille des in d ieser Zeitschrift G ebotenen.

‘FruchtcnmarM.
Stettiner Seefrachtenmarkt. Stettin, den 21. D ez. 1929. 

S tettin—M iintyluoto 700 tons C hlorkalk 12/— pp t.; S tettin— 
M antyluoto 3/5000 Ballons Salzsiiure RM. 1.30 per Ballon; 
S te ttin—Stockholm  11/1200 tons R oggen Kr. 71/2 28./30. 12. 
oder A nfang Jan u ar; Stettin-—K alm ar 2 x300 tons R oggen 
Kr. 8.̂ — 81/2 per ton  Jan u a r; S tettin—E sb je rg  3/350 tons 
R oggen  Kr. 13.— per ton pp t.; S tettin—^Esbjerg 350 tons 
R oggen  Kr. 10.— E n d e  D ezem ber/A nfang Januar, 150 tons 
H afer Kr. 11.— ;. S te ttin—E sb je rg  500 tons R oggen Kr. 9.— 
Anfang Jan u a r; S tettin—nórdl. A alborg 500 tons Soyaschrot 
Kr. 9.— ; S tettin—Reval option  H elsińgfors Abo 8/1000 tons 
R oggen  Kr. 9.—" spo tppt.; S tolpm iinde—K olberg—B rem en 
5/700 tons W eizen RM. 63/4 fio; Stolpm iinde—G arston Dock

3/500 F aden  Props 51/ 53/ per F aden  20./12.; Stolp- 
m unde—G hent 3/500 Faden  Props 33/— 34/— per Faden  
pp t.; Stolpm iinde—E sb jerg  3/325 tons R oggen Kr. 12. 
per ton pp t.; B allangen— Stettin  2000 tons E rz  5/6 fio.
M o t o r  - S e g 1 e r : S tettin—H elsingborg  200 tons Sonnen- 
blum enkuchen Kr. 10.— ; S tettin—K alm ar 250 tons Sand 
Kr. 6.— pp t.; S tettin—Frederikshavn  4/500 tons B riketts 
Kr. 8.— B altcon pp t.; S tettin—A arhus 300 tons B riketts 
Kr. 6 .—  61/1 pp t.; S tettin—riórdl. A arhus 1/150 tons B riketts 
Kr. 61/2; S tettin—A alborg Kr. 7.—, Lim fjord Kr. 81/2; S tettin— 
nórdl. A arhus 80/125 tons R oggen  Kr. 91/2, nórdl. A alborg 
Kr. IO1/2; Stettin—R ónne 220. tons T hon  Kr. 6 . —  6 i/2-

S c h l u O  d e s  r e d a k l i o n e l l e n  T e i l s .
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Aus der Wirfsdiatt.
Stettiner Dampfer-Compagnie AKiien-Gesellsdiaff.

Die
Stettiner Dampfer-Compagnie Aktien-Gesellschaft,

eine der altesten deutschen R eedereien, w urde im  Jah re  1856 
gegriindet. D er Ausbau der F lo tte  w urde in dem  MaBstabi 
vorgenom m en, wie der H andel S tettins sich hob. D ie G esell
schaft bau te  einen L inienverkehr von S tettin  ausgehend, vor- 
neljmlich nach Petersburg , Reval, S tockholm , D anzig, K ónigs
berg  und London, auf und stellte in diese T ourfah rten  so viel 
Schiffsraum  ein, daB d e r regelm aB ige A blauf d e r G iiterbe- 
fórderung gew ahrleistet war. D rei groBe D am pfer wóchent- 
lich von S tettin  nach London, ebenso nach Petersburg , w ur
den in den letzten V orkriegsjahren  regelm aBig abgefertig t. 
D ie nicht in d e r T ourfah rt beschaftig te  T onnage w urde in 
d e r T ram pfahrt der N ord- und O stsee verw andt, d ie gróB eren 
D am pfer auch im M ittelm eer. Im  Jah re  1914 w ar die F lotte 
d er G esellschaft auf 22 Schiffe mit insgesam t 31185 To. 
T ragfahigkeit angew achsen. D er K rieg brachte dem  Be- 
stande der F lo tte schw ere V erluste, d ie durch D am pferab- 
lieferungen auf Grund des V ersailler D iktats noch vergróBert 
w urden. D er Schiffsbestand konnte ab e r bald w ieder auf die 
alte  H óhe gebrach t und dariiber hinaus vergróBert w erden; 
d ie G esellschaft besitzt zur Zeit 20 D am pfer mit 47 900 To. 
T ragfah igkeit. Infolge des besonders pfleglieh behandelten  
A usbaues des L iniennetzes kann  die R eedere i heute den  An-

spruch erheben, das w eitestgespannte. L iniennetz zu befahren, 
und zw ar iiber das N ord- und O stseegebiet hinaus bis zu den  
H iifen des M ittelm eeres und des Schw arzen M eeres. D ie se.it 
Jah rzćhn ten  von der G esellschaft allein befahrene Linie S tettin  
—L eningrad wird zur Zeit von den  beiden m odern ausge- 
sta tte ten  Schnelldam pfern ,,PreuB en“ und ,,Sachsen“ wóchent- 
lich bedient, die Linie S tettin—R eval zw eim al w óchentlich von 
den schnellen Passagier- und F rach tdam pfern  „B randen- 
b u rg “ , „W artb u rg "  und „S traB burg” . E ine  regelm aB ige 
T ourfahrt zw ischen Stettin  und Stockholm  wird von dem  
Passagier- und F raćh tdam pfer „N iirnberg“ unterhalten . R ege l
maBige F rach tfah rt treib t die G esellschaft fe rner zw ischen 
S tettin—Kónigsberg,. S tettin—D anzig, S tettin—M emel, Stettin  
—Sudfinnland (K otka- W iborg), S tettin—London, D anzig— 
London, R o tterdam —Sudfinnland (Abo, H elsingfors, K otka, 
W iborg) und R o tterdam  und D unkirchen—Stockholm . F erner 
ist die L evante-Fahrt d e r R eederei hervorzuheben; ais sich 
das B edurfnis herausstellte, eine gróBere Zahl von D am pfern  
in der L evante-Fahrt zu beschaftigen, w urde im  Jah re  1921 

' d ie „D eutsche O rient-L inie“ gegriindet. . Im  Som m er ' 1924 
verband sich d ie  D eutsche O rient-Linic mit d e r H am b u rg - 
A m erika-Linie und dem  N orddeutschen  Lloyd zu einem Ge- 
m einschaftsdienst, d e r von den genannten G esellschaften durch 
eine besondere Spitzenorganisation  in H am burg  un ter d e r 
F irm a „D eutsche Lcvatite-L inie“ in D eutschland geleitet wird.

Neuzeiflidie Energieauellen in der Sdiiffahrf.
Von den W irtschaft szw eigen, die besonders von den 

Folgen des Krieg.es betroffen w orden sind, stehen die 
deutsche Schiffahrt und die Seefischerei mit an oberster Stelle, 
und zw ar die FluB- und K analschiffahrt ebenso sehr wie 
d ie U ebersee-, und d ie K iistenschiffahrt und die H ochsee- 
fischerei, ebenso sehr wie die K uśtenfischerei. — D am it diese 
m iteinander verw andten W irtschaftsgebiete d ie K risenzeiten 
iiberstehen konnten und konnen, hat sich” eine g rundlegende 
R ationalisierung im  B etriebe ais notw endig erw iesen, die vor- 
w iegend in den  neuzeitlichen A ntriebsm itteln  d e r Schiffe 
ihren  A usdruck findet. In  den durch  diese B etriebsrationali- 
sierung gem achten E rsparn issen  in Form  von Zeit, K apitalien 
und M enschenarbeit liegt ein erheblicher G ewinn fiir ‘ d ie 
deutsche V olksw irtschaft.

D er S iegeslauf des R ohólm otors (G luhkopfm otor) ist 
bezeichnend fiir d ie  neuzeitliche E ntw icklung d e r Kiisten- 
fischerei und der FluB-, Kanał- und K iistenschiffahrt iiber- 
haupt. V iele FluB- und K analkahne, d ie  friiher geschleppt 
wurden, fahren heu te  mit dem  billigeren eigenen Rohólm otor. 
Dio m alerischen „E w e r“ der K iistenschiffahrt und die Fischer- 
fahrzeuge an  ,den  M eereskiisten, d ie friiher m eistens durch  
ihre Segel in. hohem  MaBe vom W.ind und W etter abhangig  
w aren, haben ebenfalls heute ihren  k leinen R ohólm otor; 
auch sie konnen heute  rationell und schneller a rbeiten  und 
durch den M otor Zeit und Geld sparen. G erade d e r g ru n d 
legende U m schw ung in dieser K leinschiffahrt ist besonders 
augenfallig  und veranschaulicht am  allerbesten  die vollzogene 
M otorisierung d ieser W irtschaftsgebiete.

D iese ganze E ntw icklung erforderte die Erftillung einer • 
w esentlichen V orbedingung, nam lich die K larung der Betriebs- 
stoffrage. E s ist die D eutsch-A m erikanische Petroleum -G e- 
sellschaft, d ie  dieses P roblem  durch ih re  E inrich tungen  gelóst 
hat und dadurch d ie  E ntw icklung uberhanpt erst móglich 
m achtc: durch d en  Bau der B unkerstationen und d e r Bunker- 
tank lager und die Schaffung einer vorbildlichen rieśigen und 
zuverlassig arbeitenden  V ersorgungsorganisation . W ie die 
D apolin-Pum pen sich uberall an den  LandstraBen fiir den  
„ trockenen“ M otorverkehr befinden, so zieht sich eine K ette 
von D .A .P .G .-B unkerlagern  an  d e r deutschen Kiiste, an den  
deutschen F lussen und den Kaniilen entlang. D ie Riesenan- 
lage auf der „C olum bus-K aje“ in Brem erhaven. mit ihren  
Heizól-, D iesel- und G asóltanks, das groBe B unkerlager in 
N ordenham  erm óglichen die V ersorgung z. B. d e r W eser 
GroBschiffahrt. In  H am burg besteh t die groB e Anlage im  / 
Petroleum hafen, und auch fiii* die O stsee sind B unkergelegen- 
heiten  fiir Seeschiffe vorhanden.

D ia groBte A nlage an  d e r O stsee befindet sich in Stettin. 
D ie D eutsch-A m erikanische Petroleum -G esellschaft unterhalt 
in S tettin  seit Jah rzehn ten  eine groBe V erladestelle  fiir alle 
Sorten M ineralól, w elche in groBen und k leinen oberird ischen 
T anks gelagert w erden. D urch d ie vorbildliche E inrichtung 
des L agers kann  d ie B elieferung der Schiffe mit B etriebstdff 
in k iirzester Zeit und auf bequem stem  W ege erfolgen. D ie 
A nlage liegt an d e r P a rn itz  und das beigefugte Bild zeigt die 
groBen T anks, welche sich auf der A nlage befinden.

Rud. Clirisi. Gribel.
D ie R eederei Rud. Christ. G r i b e l ,  S tettin, w urde im 

Ja h re  1773 ais Segelschiffsreederei gegriindet und verm ehrte 
dio Zahl ih re r Schiffe standig. Im  Ja h re  1850 w urden diq 
ersten  D am pfer eingestellt. Ih ren  H aup taugenm erk  rich te te  
die R eederei seit d ieser Zeit auf d ie E inrich tung  und den 
Ausbau von regelmiiBigen F rachtdam pferlin ien  von Stettin  
nach allen w ichtigcn H afenplatzen  d e r Ost- und N ordsee. 
D ie Z ahl der D am pfer erhóhte sich standig und d ie Verluste„ 
w elche d ie R eederei durch den  W eltkrieg  erlitten hatte, wur^ 
den  durch N eubauten  etc. nicht nur ausgeglichen, sondern) 
noch uberholt. W ahrend d ie R eederei am  1. A ugust 1914 iiber 
23 D am pfer mit 18109 B rutto -R egister-T ons verfiigte, setzt 
sich d ie  Zahl der D am pfer am  1. Jan u a r 1930 aus 2(5 
D am pfern^ mit 26 000 B rutto-R egister-T ons zusam m en. Mit 
m odern eingerichteten  Schiffen w erden F rach tdam pferlin ien  
von S tettin  nach D anzig, E lbing, K ónigsberg, Libau, R iga, 
Reval, H elsingfors, K otka, W iborg, Abo, M antyluoto, W asa. 
Stockholm , N orrkóping, Kiel, F lensburg , H am burg, Brem en,

R otterdam , A ntw erpen, sowie nach den' R heinhafen bis Koln 
unterhalten . AuBerdem ist die R eederei in  d e r Lage, neben 
dem  auf den T ourlin ien  beschaftig ten  Schiffsraum  auch 
D am pfer fiir M assentransporte in d e r europaischen F ahrt 
stellen zu konnen.

AuBcr dem F rach tdam pferd ienst w erden mit groBen, 
mit allen B eąuem lichkeiten eingerichteten Passagierdam pfern  
regelm aB ige Linien von S tettin  nach Riga, Reval, H elsing 
fors und S tockholm  unterhalten. B esonders zu erw ahnen 
sind der groBe D oppelschrauben-Schnelldam pfer „R  ii g  e n “ 
und d e r vor einigen Jah ren  fertiggestellte  D am pfer „N ord- 
l a n d “ , w elcher nach d en  neuesten E rrungenschaften  d e r 
Technik in E isbrechcrform  gebaut wurde, um  auch in stren-

- gen W in tem  d ie  V erbindung mit F innland aufrecht' zu er- 
halten. D ie erw iihnten Passagierdam pferlin ien  erfreuen sich 
bei dem  reisenden Publikum  einer standig w achsenden Be- 
liebtheit, so daB der W eg iijDer S tettin  nach den genannten  
H afen  gern  gew ah lt wird.
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Sloewer-WerKe.

D ie siegreichen  Stoew er-A ch tzylind er vor dem  K olner Dom  

nach der schw eren G ebirgs-L angstreckenfehrt auf dem  Niirburg-Ring am 2 9 . 9 . 1 9 2 9 . Team -Ehrenpreis und konkurrenzlos 7 gold en e M edaillen.

des B rem sfuBhebels und deshalb ungeniigende W irkung der 
B rem se zu erreichen ist, w urde von vornherein abgesehen.

D ie serienmaBig eingebaute, spielend leicht zu be- 
tatigende, vóllig gestangelose O eldruckbrem se mit san fte r ' 
aber doch gew altiger B rem sw irkung erm oglicht durch ihren 
autoraatischen B rem sausgleich scharfes B rem sen auf feuchter 
AsphaltstraBe, ohne daB das F ahrzeug  zu dem  so1 sehr ge- 
fiirchteten Schleudern neigt.

A ber nicht auf diese die Fahrsicherheit d irek t beein- 
flussenden g rundlegenden  konstruktiven E lem ente w urde 
hochster W ert geleg t, es galt vielm ehr auch den F iih rer des 
F ahrzeuges w ahrend langerer F ah rten  vor E infliissen zu 
schiitzen, die korperliche Ermiićlung und geistige E rschlaf-

iibertragen. D ie stark  beanspruch ten  Teile des Lenkm echa- 
nism us wie Lenk-, Spur- und A chsenschenkel sind stark 
dim ensioniert und aus allerbesten  E delstah len  hergestellt, 
so daB Briiche d ieser auBerst w ichtigen T e ile .a u s  dem  Be- 
reich d e r M óglichkeit geriickt sind.

D as Sicherheitsgefiihl des F ahrers wird w eiterhin da- 
durch erhoht, .daB d e r K nopf zur S ignalhornbetatigung  und 
die H ebel fiir Z iindverstellung sowie d e r H ebel zur Abblen- 
dung in denkbar beąuem ster L age auf dem  H andrad  ange- 
o rdnet sind, desgleichen sorgen bei N achtfahrten  starkę und 
richtig angeordnete  Scheinw erfer dafiir, daB alle H indernisse 
auf gróB te E n tfernung  ohne A nstrengung der A ugen erkannt 
werden. Serienm aBig gelieferte  elektrische Scheibenw ischer 
erm óglichen freie Sicht bei regnerischem  W etter.

D ie von den  Stoewer-V\Jerken vor etw a I 1/2 Jah ren  her- 
ausgebrach ten  beiden hervorragenden  und tausendfach be- 
w iihrten 8-Zylinder-M odelle erregen  in Fachkreisen  im m er 
w ieder berech tig teś Aufsehen. D iese sind mit d e r allen 
S toew er-F abrikaten  zugew endeten  L iebe und Sorgfalt vor 
allem  aber auch in B ezug auf Fahrsicherheit, konstru iert und 
entw ickelt.

A uBerordentliche tiefe Schw erpunktlage w urde durch 
A nw endung eines kostsp ieligen an  beiden  E nden  hochgekrópf- 
ten R ahm ens erzielt. D ie tiefe Schw erpunktlage im  V erein 
mit gróB er Spurw eite sind d ie  G rundbedingungen fiir die 
iiberragend sicheren Fahreigenschaften  auf g la tter und auf 
ho lpriger StraBe sowie in den Kuryen.

fung und somit V erm inderung d e r so oft notw endigen blitz- 
schnellen EntschluB fahigkeit hervorrufen kónnten.

D er F iihrersitz ist durch einfache H andhabung ver- 
stellbar angeordnet, so daB jeder F ah rer die gew iinschte 
beąuem ste K orperhaltung einnehm en kann.

D ie einschlafernde W irkung des H itze ausstrahlenden 
M otors und A uspuffrohres und d ie  U ebertragung  von ein- 
tónigen Y ibrationsgerauschen w erden durch filzbelegte Spritz- 
w and und durch eine G um m ifuB bodenm atte mit Isolierschicht 
vollkom m en beseitigt. H ierbei ist auBerdem  zu beriicksich- 
tigen, daB der A chtzylinderm otor selbst sowie dessen  Gummi- 
aufhangung und die G um m ilagerung der T rag federn  an  und 
fiir sich schon jede  V ibrationsbildung verm ieden. D as Ein- 
dringen von unangenehm en O eldam pfen in  das W ageninnere

A llergróB ter W ert w urde jedoch auf das B rem ssystem  
gelegt, d. h. auf die O rgane des W agens von dereń  soforti- 
gem  und unbeding t zuverlassigem  A rbeiten in Fallen  gróB ter 
G efahr im m er das W ohł und W ehe der W ageninsassen 
abhiingt. Von einer m echanischen B rem sano rdnung ,, bei der 
infolge Vrerschm utzens oder V errostens der vielen Gelenk- 
bolzen und L agerzapfen  nur zu oft eine schw ere B etatigung

wird durch eine w irksam e bis unter den  M otorschutz 
reichende E ntliiftung und durch dichten AbschluB aller durch 
den FuB boden ragenden  H ebel verhindert.

D ie V orderrader sind bei allen G eschw indigkeiten frei 
von F lattererscheinungen  und die U ebersetzung  der wunder- 
bar leicht zu bedienenden L enkung ist so gew ahlt, daB die 
StóBe der holprigsten  StraBe sich nicht auf das Lenkrad
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Die beiden Slaiilshelefl-Grofjfbaufen des Jahres 1929 im BezirK der Sladl Sfellin.
O bige beide Bauten, d e r  N e u b a u  d e r  B e r u f s -  

u n d  K u n s t  g e w e r b e s c h u l e n  u n d  d e r  N e u b a u  
d e s P o s t l a g e r g e b a u d e s ,  liegen sich am  E nde d e r 
PólitzerstraB e gegeniiber. Beide sind im  Laufe dieses Jah res 
bis auf die V ervollstandigung des inneren A usbaues fertig- 
gestellt. E s handelt sich bei ihnen, sow óhl hinsichtlich ihreij

U ebergang  zu der von allen Schulen gem einsam  zu benutzen- 
den Aula.

B ekanntlich setzt sich im m er m ehr der G rundsatz durch, 
die F unktion des T ragens und der Raum um schlieBung hin- 
sichtlich der zu w ahlenden B austoffe scharf zu trennen, wo- 
durch m an in die L age versetzt wird, fiir je d e  d e r beiden.

zum achen und die B erufsschulen und K unstgew erbeschule 
in einem  entsprechenden N eubau unterzubringen. D as E rgeb- 
nis dieses Vorsafczes ist der am  G riinhofer M arkt inzw ischen 
aufgefiihrte  N eubau. D ieser enthalt in d re i Fliigel gegliedert 
die Fachschule I, II und III sowie in einem  vierten Fliigel 
die K unstgew erbeschule. E in fiinfter F liigel verm ittelt den

folgę des geringen R aum bedarfes des eigentlichen T ragw erkes 
den Vorteil, mit denkbar geringem  um bauten R aum  ausge- 
kom m en zu sein.

E in  anschauliches Bild von dem  zur V erw endung ge- 
langten  S tahlskelett zeigt die A bbildung 1, die eine Aufnahm e 
von dem  Fliigel der Fachschule III darstellt.

raum lichen , A usdehnung ale auch hinsichtlich der in ihnen 
verbauten  E isenkonstruktionen, um Bauten, die zu den  be- 
achtlichsten ih rer Art im  Laufe des verflossenen Jah res  ge- 
hóren.

D er N e u b a u  d e r  d r e i  B e r u f s s c h u l e n  u n d  
e i n e r  K u n s t g e w e r b e s c h u l e  einschlieBlich des W erk- 
statten-G ebaudes hatte  sich ais nótig herausgestellt, weil 
die fraglichen Schulen bisher in R aum en un tergebrach t 
waren, d ie eigentlich fiir G em einde-Schulen bestim m t w aren. 
N achdem  nun der B edarf fiir G em eindeschulraum e gestiegen 
war, schien es zweckmaBig, die bisher benutzten  R aum e frei-

Funktionen die am  m eisten geeigneten  Baustoffe heranzu- 
ziehen.

Die groBte T ragfah igkeit bei geringstem  R aum bedarf 
besitzt nun der Stahl, und m an entschloB sich daher, aucli 
im vorliegenden Falle das eigentliche T ragw erk  ais .S tah l
skelett auszufiihren und d ie Mauern- ais diinne nicht tragende 
W andę mit K linkerverblendung dazw ischen zu ziehen. M an 
w ar so in der Lage, fiir die K lasśenraum e grofie F enster- 
flachen mit denkbar groBtem  Lichteinfall zu schaffen, hat die 
M óglichkeit je nach den auftretenden  Bediirfnissen die W andę 
im Innern  beliebig ver^etzen 'zu konnen, und hat ferner in-
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E inen gew issen G egensatz zu dem  vorstehenden Bau 
stellt das von d e r O berpostd irek tion  S tettin  aufgefiihrte 
L agergebaude dar, insofern, ais es seiner H auptbestim m ung 
nach groBe L asten aufzunehm en hat. Dies p rag t sich in den 

., A bm essungen des S tah lskelettes aus, die in allen Teilen 
w esentlich schw erer gehalten  w erden muBten, und von denen 
die A bbildung 2 eine anschauliche V orstellung gibt.

D ie A nw endung eines S tahlskelettes ais T ragw erk  bietet 
im  vorliegenden Falle  besonders den  Vorteil, daB m an tro tz 
der groBen L asten n iedrige D eckenkonstruktionen erzielen 
konnte, ferner schlanke Stiitzen auch in den m eist be- 
lasteten  unteren  Geschossen, und w eiter d ie M óglichkeit hat, 
nach B edarf beliebige A enderungen im  Innern  yorzunehm en,

z. B. fiir H erstellung  von D eckendurchbriichen fiir T rans- 
port-E inrich tungen  und ahnliches.

'  E ine  genaue B eschreibung d e r beiden B auten ist er- 
schienen, und zw ar fiir den ers teren  in d e r Zeitschrift „ D e r 
S tah lbau“ , Jah rg an g  1929, H eft Nr. 24, und fur den  zw eiten 
in d e r . Ż eitschrift „D er B auingenieur“ , fahrgang  1929, H eft 
Nr. 49/50.

Im  H inblick auf den  herrschenden A rbeitsm angel war 
die L ieferung des S tahlskelettes der beiden B auten auf 
m ehrere ortsansassige F irm en verteilt. D ie H auptlieferung  
und G esam tm ontage beider B auten  lag in den  H anden  der

Eisenbauanstalt J. Gollnow & Sohn, Stettin.

Slefliner Seeliaienspedition Leopold Ewald.
Am 1. Jan u ar 1929 blickte d ie weit iiber D eutschlands 

G renzen hinaus bekann te  S tettiner Speditionsfirm a Leopold 
E w ald  auf ihr 75 jahriges B estehen zuriick.

D ie F irm a w urde am  1. Jan u ar 1854 von H errn  Leopold 
Ewald, dem  GroBvater des jetzigen  Inhabers, zusam m en mit 
H errn  H erm ann Beuck gegriindet, zu einer Zeit, ais noch der 
S pediteur gleichzeitig K om m issionar war. D ie F irm a E w ald 
hat aber sof o rt vorausschauend erkannt, daB d e r Seehafen- 
spediteur in e in e r ' arbeitste iligen  W eltw irtschaft so w ichtige 
F unktionen  zu erfiillen hat, daB er seine uneingeśchrankte 
A ufm erksam keit ihnen w idm en muB. Auch so w ar es nur 
moglich, ein Fachpersonal sich zu erziehen, das — mit allen 
E inzelheiten  des F racht- und T arifw esens vóllig vertrau t - 
dem  E x- oder Im porteu r wirklich mit R at und T at zur Seite 
stehen kann.

Im  Ja h re  1876 erteilte  d e r V ater dem  Sohne A lexander 
Ew ald, seinem  langjahrigen  M itarbeiter, P rokura und zog 
sich zwei Ja h re  spater ganz von d e r G eschaftsleitung zuriick, 
um  sie in  die H ande des Sohnes zu legen. So blieb, durch  die 
S tabilitat in der Leitung, auch d ie Soliditat des G eschaftsge- 
barens gew iihrleistet und die F irm a konnte  sich, auf alterj 
T raditionen fuBend und alte E rfah rungen  im  In teresse ihres 
groBen F reundeskreises ausnutzend, zu ihrer heutigen GroBe 
entw ickęln. T ro tz  der politisch und w irtschaftlich oft triiben 
und schw eren Zeiten, tro tz Zollkriegen, hat sich das U nter-

nehm en durchgesetzt. W enn es auch sich oft vóllig um stellen 
muBte, so hat, doch der alte K undenśtam m  stets w ieder es er- 
móglicht, die B eziehungen zw ischen den  einzelnen L andern  
auszubauen.

D ie w ichtigste E tappe  in der E ntw icklung des H auses 
Leopold E w ald  fiillt in die le tz ten  D ezennien und steht in 
engem  Zusam m enhang mit dem  persónlichen W irken des 
jetzigen Inhabers, H errn  Leopold Ew ald, d e r auch bereits 
25 .Jah re  lang. d ie Leitung des G eschafts innehat. Seinam  
langjahrigen A uslandsaufenthalt — besonders im  O sten aber 
auch in den siidlichen N achbarstaaten  D eutschlands -— ver- 
dankt die Firm a die heutigen V erbindungen mit erstklassigen 
Speditionshausern, die ais G rundlage fiir die E inrichtung der 
frachtyerbilligenden Sam m eldienste V oraussetzung sind. Alles 
w urde daran  gesetzt, um  auf d ieser Basis einen kom binierten  
D urchgangsdienst aufzuziehen, der in seiner heutigen vorbild- 
licjien O rganisation der K undschaft V orteile sichert, die eben 
nur bei einer so regen  T atigkeit und nach solcher E n tw ick 
lung, wie sie das H aus L eopold E w ald  durchgem acht hat^ 
moglich sind. N eben den  reinen V erkehrsverm ittlungsdiensten  
w idm et sich d ie Firm a dem  bankm aB igen Inkassogeschaft 
und dem  R eiseverkehr iiber deutsche Seehafen.

Standig ' in F iihlung mit dem  Stam m hause stehende 
A uslandsvertreter aorgen dafiir, daB die -Wunsche der Kund- 
^chaft ordnungs- und sinngemaB ausgefiihrt werden.

SdirOder & Co., G. m. b. H., Sfeffin.
E inen  ersten R ang in der norddeutschen K artonagen-In- 

dustrie  nim m t die Firm a

Schróder & Co., G. m. b. H.,
ł

W erk fiir Papierverarbeitung , K artonagen- und W ellpappen- 
fabrik, L ithographie, Stein- und B uchdruckerei, H andlung 
mit pharm azeutischen B edarfsartikeln  und F laschen aller 
Art, S t e t t i n ,  G riinstr. 16/17 ein. — Sie stellt jede Art 
K artons, Packungen, Beutel, E tiketten , W erbedrucksachen 
fiir die pharm azeutische-, chemische-, N ahrungsm ittel- und 
jede  andere  Industrie  her, von d e r einfachsten bis zur feinsten  
A usfiihrung.

D as U nternehm en ist mit neuzeitlichem  M aschinen- 
m aterial ausgesta tte t und verfiigt iiber einen gróBeren Stam m  
gu ter Facharbeiter, so daB es jederzeit in d e r Lage ist, 
schnell, preisw ert und  gjut zu liefern.

In der S teindruckerei-A bteilung sind .erste kiinstlerische 
K rafte  angeste llt; die hervorragend  w irkungsyollen E ntw iirfe 
und ansprechenden, ged iegenen  D ruckausfiihrungen sind an- 
erkannt.

E ine  w eitere Speziaiitat b ildet die H erstellung von W ell- 
pappen, sow ohl einseitiger in Rollen, ais auch zw eiseitiger in

Tafeln. — D ie F irm a S chróder & Co., G. m. b. H. isC die 
cinzigste F abrik  in Pom m ern, welche W ellpappe fertig t und 
in der L ieferung derselben, wie auch aus solcher herge- 
stellter K artonagen, w irklich leistungsfahig ist.

N eben der Fabrikation  betreib t die genannte Firm a auch 
ausgedehnten  H andel mit M edizinglasern, Form flaschen, Por- 
zellankruken und B lechdosen mit und ohne T irm adruck , 
Utensilien, G eraten  und StandgefaBen, wie solche in  Apothe- 
ken und D rogerien  benótig t w erden.

D urch um fangreichen E xport, nam entlich nach den 
nordischen Landern, ist die F irm a Schróder & Co., G. m. b. H ., 
auch iiber d ie deutschen G renzen hinaus gu t bekannt und 
genieBt das- beste  A nsehen.

D ie G eschaftsleitung liegt in durchaus fachkundigen 
H anden ; es ist ih r gelungen, das U nternehm en gut au szu 
bauen und sie ist bestreb t, den  vorziiglichen Ruf w eiter zu 
fórdern.

D as H au p tp rin z ip : L ieferung w irklicher Q ualitatśarbeit 
zu angem essenen  P reisen und Inanspruchnalim e nur ku rzer 
L ieferzeiten bieten d ie  G ew ahr nach jeder R ichtung hin vor- 
teilhafter und zufriedenstellender Bedienung.

A ngebote stehen jederzeit gern  zur Yerfiigung.

C. Koehn, Stettin.
D ie K om m aiiditgesellschaft

C. Koehn
w urde am  1. N o  v e  m b e r 1 8 7 3 gegriindet. Ihre h e u 
t i g e n  I n h a b e r  sind die H erren  W i l l i  u n d  K a r l  
K o e h  n. Sie v erfiig t, iiber einen P a r k  v o n  7 S c h l e p p -  
d a m p f e r n ,  darun ter einen Seeschlepper u n d 'e in e n  P rahm  
mit einer G e s a  m t - - P.S. - Z a h l  v o n 1 6 0 0. AuBerdem 
verfugt sie iiber eine R e p a r a t u r  w e r k s t a t t  f i i r  k l ^ e i -  
n e r e  A r b e i t e n .  D ie F irm a fuhrt S c h l e p p a r b e i t e n  
jeder Art aus, wie V erholen von Seeschiffen, Kahnen, 
Schuten und Seglern  im  H afen; leistet A ssistenz im  Stettin- 
Sw inem iinder R evier und iibernim m t Schleppfahrten  fiir

Kiihne nach den  Haff-, Peene- und B oddenstationen. Auch 
S c h l e p p f a h r t e n  i i b e r  S e e  w erden m i t  d  e m , c a.
4 0 0  P.S. s t a r k e n  D a m p f e r  , , T o n i “ ausgefiihrt. D ie 
S c h i f f e  s i n d  m i t  E i n r i c h t u n g e n  z u m  P u m p e n  
v e r s e h e n .  Di e F a h r z e u g e  sind auch a i s  E  i s - 
b r e c h e r  v e r  w e n d b a r  und es ist hervorzuheben, daB 
sie im  W inter bei den  E isb recharbeiten  oderaufw arts fiir die 
R egierung  erfolgreich mit andcrn  zusam m en m itw irken.

D er P e r  s o  n e n  v .e r k  e h r  wird von d e r F irm a im  
S o m m e r  a n  S o n n -  u n d  F e s t t a g e n  r e g e l r e c h t  
z u r  B u c h h e i d e  (A nlegestelle B adeanstalt Podejuch) un 
terhalten. Auch • V e r  e i n s f a h r t e n  w e r d e n  v o n  d e r  
R e e d e r e i  a u f  W u n s c h  a u s g e f i i h r t .
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Natimasdiinen- und Fahrrader Fabrihation.

im  L aufe der Jah re  in stetig  au fsteigender Lmie entw ickelt. 
N achdem  zunachst nur N ahm aschinen hergestellt w orden 
waren, w urde im Jah re  1893 auch die F abrikation  von 
F ah rradern  aufgenom m en. E nde der neunziger Ja h re  w urde 
fiir d ie  im  Ja h re  1895 inzw ischen in eine A ktiengesellschaft 
um gew andelte  Fabrik  ein w eiteres groBes A rbeitsgebiet durch 
die A ufnahm e der Fabrikation  von Schreibm aschinen er- 
schlossen. D ie ersten  S toew er-Schreibm aschinen kam en 1901

der O stsee —■ hat m an sich d ie  Pflege des E xpo rtgeschaftes  
besonders angelegen  sein lassen. H eute  versorgt d ie  B ernh. 
S toew er A.G. die M arkte  der ganzen W elt. Sie verdankt d ies 
auBer ih rer geographisch  gunstigen  L age nicht zuletzt d e r  
erstk lassigen Q ualitatsarbeit ih re r P roduk te  (der S toew er 
N ahm aschinen, F ah rrader und Schreibm aschinen), an denen  
heute  m ehr ais 1000 A rbeiter und A ngestellte  beschaftig t 
w erden.

E ine  bedeutende Rolle in  der S tettiner Industrie  spielt 
die N ahm aschinen- und F ah rrader-F ab rik  B ernh. S toew er 
A ktiengesellschaft, die a is zw eitalteste N ahm aschinenfabrik  
D eutschlands auf ein einundsiebzigjahriges B estehen zuriick- 
blicken kann. Ih r B egriinder B ernhard . S toew er sen. hat 
das W erk in zaher ausdauernder A rbeit aus kleinen A nfangen

auf den  M arkt und haben  sich in ih re r B ranche ebenso wie 
die N ahm aschinen bald eine fiihrende S tellung ero bert.

Mit der dauernden  V ergroB erung der W erksan lagen  und 
der V ervollkom m nung ih rer P roduk te  ging H and in H and  
ein A usbau der V erkaufsorganisation , die ihre F iih ler erfo lg- 
reich in alle E rd te ile  streckt. In  rich tiger E rkenn tn is d e r  
L age in der H andels- und Industriestad t S tettin  — dem  T o r

Roh-
Woiifiiz- -

filz-
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Eisenwerh witkowitz.
D as seit 1828 bestehende

Eisenwerk W itkowitz
zahlt heu te  zu den  groBten U nternehm iingen  d ieser Art 
ganz E uropas. D as E isenw erk  W itkow itz umfaBt neben 
eigenen K ohlen- und E rzgruben , K oksofen mit N eben- 
p roduktengew innung, H ochófen, E isengieB ereien, Stahl- und 
W alz w erke, StahlgieB ereien, Schm iede- und PreB w erke, 
R ohrenw alzw erke, eine M aschinenfabrik, W eichenw erkstatte , 
B riickenbauanstalt und K esselfabrik, eine Schrauben- und 
N ietenfabrik , F ab riken  zur E rzeugung  feuerfester S teine und 
eine A nzahl von N ebenbetrieben .

D as E isenw erk  W itkow itz, w elches auf d iese W eise 
vom  R ohsto ffm ark te  unabhiingig ist, ist in  der Lage, mit 
S toffen  eigener Provenienz und bekann te r E igenschaften  zu 
arbeiten  und so E rzeugn isse  e inw andfreier Q ualitat auf den 
M arkt zu bringen . D ies ist der G rund, w arum  sich W itko- 
w itzer E rzeugn isse , tro tz  frachtlich ungiinstiger L age des

Eisen werkes, auf allen Markten der Weit mit Erfolg be- 
haupten.

Ais hauptsachlichste Absatzgebiete fiir W itkowitzer 
Exportartikel k o m m e n  auBer den Landern der e h e m a l i g e H  
ósterreichisch-ungarischen Monarchie in erster R eihe die Bal- 
kanlander, England, RuBland, Italien, die Schweiz, die Nord- 
staaten und Siidamerika in Betracht.

Hamburg, Stettin und Triest sind die hauptsachlichstea  
Hafen, von denen aus W itkowitzer Erzeugnisse nach allea  
Kontinenten verfrachtet werden.

Hinsichtlich des Stettiner Hafens ware besonders z u 
bemerken, daB dieser Hafen fiir das Eisenwerk W itkowitz 
nicht bloB ais Export-, sondern auch ais Zufuhrhafen, bezw. 
Umschlagplatz dient. D ie in Stettin umgeladenen aus eigenen  
Gruben in Schweden kommenden Erze werden auf der Oder 
bis Koselhafen und von dort per Bahn nach W itkowitz 
weiterverfrachtet,.

Pommersdies Isolierwerk F. Sdiallehn.
Das Pommersche Isolierwerk F. Schallehn, Stettin,

K aiser-W ilhelm -StraB e 26, vor 25 Jah ren  in S tettin  ge- 
griindet, hat seinen W irkungskreis in d en  von D am pf und 
K alte abhangenden  Industrien .

D urch sachgem aB e B ekleidung mit den verschiedensten  
Iso lierm aterialien , wie M agnesia, K ieselguhr, G lasgespinst, 
Isolierschniiren, A sbestfabrikaten  u. a. m. bei R ohriso lierungen 
und K esseln und  mit K orksteinschalen  und K orksteinp latten  
bei K uhlanlagen wird d ie gróB te A usnutzung des D am pfes 
und der K alte  erw irkt.

In allen Fabriken und Werften arbeitet die Firma 
und fiihrt z. Zt. d ie Isolierung der neuen H ochdruckkessel 
in dem GroBkraftwerk Stettin, Werk II, Altdammer Str„ 
und die Isolierung der gesam ten Neuanlage in der Pomm. 
Provinzial-Zuckersiederei, Stettin, aus,

D ic Firma ist langjahriger Lieferant fiir samtliche Iso- 
lierungen in der F e l d m i i h l e ,  Papier- und Zełlstoffwerke 
A. G., Werk Odermunde, und Hohenkrug.

in schonen Formen 
in bester Verarbeitung 
aus edien Hóizern 
in passenden Raumen gezeigt

WIEGELS & RIEGEL
STETTIN, KANTSTR. 3


