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Union Acftien-Gesellschafft 
für See- und Fluss- 
Versicherungen in Stettin

G e g rü n d e t  1857

Transportversicherungen
aller W

Fernsprecher: N r. 27060 Drahtanschrift: Seeunion
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Von ile ilS m cm Jie Ostsee
mit den größten und schönsten Schnelldampfern der Rügenlinie

» R Ü G  A R D «  

» H E R T H A «

» O D I N «

» F R I G G A «

Im Sommer tägliche Fahrten nach:

^ n i f n e m u n J c )  H e r i n g s J o r t ^  Z i n n o t v i l z

®**scl Stugeiif ^crnliolm  und Kopenliageni

J  Illustrierte Prospekte und nähere Auskünfte durch =

( SfeinnerDampl§dill(s Gcsellsdiaftl.f. Braeunlldi o. m.u. 1
|  S tettin , B ollw erk  l b  T el. 2 0 0 3 0  u. 21415  |
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B M auersteine, D achziegel, Hohlpfannen, F liesen , Falzsteine, Lochsteine, R adialsteine sow ie  Form steine g  
$  a ller  Art, D eckensteine, D rainrohre. Spezialität: V erblendziegel. Jahresproduktion: ca. 10 M i l l i o n e n  Ziegel

Cohrs & Amme Nachfolger
Stettin

Telgr.-Adr.: Cohrsam /  Fernruf: Ortsgespräche Sammel-Nr.35291 (4 Anschlüsse), Ferngespräche 24740/41

Spedition * Lagerung - Versicherung
Große Lagerräume mit d irek tem  Bahnansch luß  an seetiefen Kais.

Spezialverkehr von und nach Oberschlesien, 
besonders in Massengütern wie Eisenerzen, 
Holz, Kohlen, Eisen. Spedition, Verfrachtung 
und Lagerung von Zucker, Getreide, Futter 

und Düngemitteln.

Krüger & Scherping ♦ Stettin
W e i z e n -  u n d  R o g g e n - W a l z e n m ü h l e

Fabrikation erstklassiger 
Weizen- u. Roggenmehle

S p e z i a l m a r k e n ;  W eizenm ehle: Preciosa, Sedina, M elio r. R o g g e n m e h l :  P o m m e r n s te r n .

O S T S E E - H A N D E L  Nummer 12

Gustav LindHe & CO., öampfziegel werhe, SfolzeiHiagen-KrafzMedf
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Cechoslovakische 
Oderschiffahrts-Aktiengesellschaft

Repräsentanz Stettin <Gr. Lastadie 90 /92 , Hansahaus) 

in Betriebsgemeinschaft mit der

Ostreederei G. m. b. H. Stettin
Stettin, Berlin, Hamburg, Fürstenberg, Breslau, Oppeln, Cosel-Oderhafen,

V ertretung in der C ech o slo v a k e i: Frachtagentur der C echoslovak ischen  Oder- 
Schiff ahrts A . G., M ährisch-Ostrau 10. (V itk ov ice-ze lezärn y).

S c h le p p -  und  F r a c h t v e r k e h r : von und nach allen Plätzen der Strecke Cosel-O. H. Stettin 
und darüber hinaus bis Stralsund, ferner Cosel-O. H -Berlin-Hamburg-Lübeck.

D u r c h f r a c h t e n :  von der Donau zur Oder und Ostsee.
G ü t e r a n n a h m e :  auch durch die Oppelner Verlade- und Lagerhausgesellschaft Albert 

Koerber m. b. H. in Oppeln.

15 Schleppdam pfer, 2 H afen b u gsierd am p fer, 3 M otorhafensch lepper, 75 Fracht
k ähne, 8 L agerkähne und Schuten.

nun?

Gauger & Schünke
Automobil-Reparatur-Anstalt
V e r t r a g s w e r k s t a t t  f ü r  H a n s a -  
L o y  d , H a n s a  u n d  S t u d e b a k e r  
Reparaturen an Kraftfahrzeugen aller A rt

STETTIN
Sannestr.12a(Galgwiese) 

Fernsprecher Nr. 31485

Tag- und Nachtdienst ohne Unterbrechung 
Bearbeiten und Ausschleifen von Zylindern 
mit neuesten amerikan. Maschinen, Ventile
schleifen nach der Black & Decker-Methode
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Eugen Rüdenburg
STETTIN

Telegramm -Adresse: „Konsulrüdenburg“ 

Gegründet 1859

Hugo Minack Nachf.
Stettin und Hamburg
Telegramm-Adresse: „Konsul Minack“  

Gegründet 1889

Spediteure 
fü r G ütertransporte  

aus der Tschechoslowakei über Stettin

Hochofenwerk Lübeck A .-G
Z e n tra le : H e rre n w y k  im  L ü b eck isch en

ZWEIGNIEDERLASSUNGEN:
H ütte K raft, Stolzenhagen-Kratz wieck bei Stettin /  R olan d sh ü tte , Weidenau a. d. Sieg

E R Z E U G N I S S E :
Der H ochofenbetriebe:

Hämatit, Gießerei I und III, Cu-armes Stahleisen 
Spiegeleisen und Walzengußeisen

Der K okere ib e tr ie b e :
Koks, s. s. Ammoniak, Benzol, Teer, Pech, Anthra- 
zenöl, Imprägnieröle, Rohnaphthalin, Rohanthrazen

Der K upferhütten:
Elektrolytkupfer

D er G laubersalzan la g e :
Eisenfreies Natriumsulphat ca. 99,5 °/Cr N as, S0 4 

Spezialmarke für die Farbenfabrikation, 
Wollfärbereien, Spiegelglasfabrikation

Der Zem entfabriken:
Eisenportlandzement Marken „Granit“, „Tres Torres“ 

und „Kraft“

Der Zem entw arenfabrik :
Zementwaren aller Art, inSonderheit: Dachsteine, Rohre, 

Fußbodenplatten ^Granitoid, und Terrazzoplatten), 
Treppenstufen, Kabelkästen, Zaunpfähle usw.

Der W andplattenfabrik:
Wandplatten in verschiedensten Farben und Aus

führungen für Außen- und In n e n -Architektur

Der Schlackensteinfabrik:

Schlackensteine (Normalformat)
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Hautz & Schmidt
Stettin und Hamburg

G e g r ü n d e t  1 872

Spedition • Lagerung • Versicherung 
Spezialverkehre für Heringe, Malz, Papier, Kartoffel

fabrikate, Holz, Zellulose usw.
Transporte von und nach dem Rhein, Belgien und Holland.

Eigene eiserne Leichterfahrzeuge

Stettin:
T e l e g r a m m - A d r e s s e :  H a u t z i u s  

Fernsprecher: Nr. 35011

Hamburg:
T e l e g r .  - A d r . : H a u t z s p e d i t i o n  

Fernsprecher: Bismarck C 2, 7258

Werkstätten für
Stahlhoch- und Brückenbau

Kunstschmiede
Großes Lager in

I-Trägern • U-Eisen
Baueisen a lle r Art

Stettiner Träger* und 
Baueisen - Gesellschaft
0e0r. 1865 m. b. H. 
S T E T T IN , HOLZMARKTSTRASSE 7—9 
Fernsprecher 37792-93 / Postscheckkonto 
S te tt in  1099 / Reichsbank - Girokonto

C. F. Weber
F a b r i k  d e r  V e r e i n i g t e  D a c h p a p p e f a br i k e n 
Aktien-Gesellschaft Stettin Stammhaus gegr. 1846

Teerdesf i l la f ion
Dachpappeniabrik H l

l ie fe rn  p re is -  u. f r a c h tg ü n s t ig  
f ü r  d e n  E x p o r t ;

Destillierten Steinkohlen- 
eer, Poch, Karbolineum , H

K a l t a s p h a l t  „ W e b a s “ H H I
° Wie a,,e Teer- und A sp h a lt-E rze u g n isa e

S p e z i a l i t ä t :  Talcumierte Teerdachpappen

Sfetiincr Dampfer - Compagnie
A ktiengesellschaft

G e g r ü n d e t  1856

STETTIN, Bollwerk 21
Drahtanschrift: „Dam pferco“ —  Fernsprecher: Sammel-Nr. 353  01

Passagier- und FradUlinien
zwischen

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

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

Stettin—Leningrad jeden Sonnabend von Stettin
jeden Sonnabend von Leningrad 

S tettin -W ib org  jeden.Sonnabend von Stettin 
jeden Donnerstag von Wiborg 

Stettin—Kotka jeden Dienstag von Stettin 
jeden Montag von Kotka

R egelm äßiger Frachtdienst.
Stettin—Königsberg.................................................. 10 tägig
Stettin—D anzig ..........................................................14 tägig
Stettin—M em el..........................................................14 tägig
Stettin—W estschweden—W estnorwegen.. wöchentlich
Stettin—London ............................................. wöchentlich
Danzig—L ondon.............................................. wöchentlich
Danzig—M em el............................... .......................... 14 tägig
Rotterdam—Finnland.............................dreiwöchentlich
Reval—W ib org................................................wöchentlich
Reval—Kotka................................................. .wöchentlich
Stettin—Levante........................................................14 tägig
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Zndcerverfriebsgesellsdiaff der 
Baifischen Rübenzudferfabrlken
G e s e l ls c h a f t  m it  b e s c h rä n k te r  H a f tu n g  zu B e r l in ,  Z w e ig n ie d e r la s s u n g  S te t t in

Marke:

liefert durch die Vermittlung des Großhandels alle Sorten 
Hartraffinaden und gemahlene Raffinaden aus edelsten Zucker
säften sowie gemahlenen Melis und Kristallzucker.

Adler P . P . Z . bleibtführend!
T ä g l i c h e  V e r a r b e i t u n g :

Zehntausend Doppelzentner Rohzucker.

a u d i i n  m c n ia tß ic h e n  l la te n  
v o n  VI . 10- - ' 

gegen  bäJinu/L 7!fL.260r 
V r u y e M n d J ^ ^

n a a B B i s i

Gesdiäffssfellen ln Pommern:
Anklam, Peenstraße 7 
Barth, Lange Straße 50 
Belgard (Persante), Karlstraße 27 
Bergen (Rügen), Bahnhofstraße 52 
Bublitz, Poststraße 144 
Bütow, Lange Straße 68 
Dem m in, Lüisenstraße 28 
Gollnow i. Pom ., Wollweberstraße 7 
G reifswald, Lange Straße 15 
Köslin, Bergstraße 1 
Kolberg, Kaiserplatz 6 
Labes i. Pom ., Hindenburgstraße 57 
Neustettin, Preußische Straße 2 
Pölitz, Baustraße 7 
Polzin, Brunnenstraße 17 
Pyritz, Bahnerstraße 50 
R ügenw alde, Lange Straße 32 
Schivelbein, Steintorstraße 24 
Stargard i. Pom ., Ilolzmarktstraße 3 
Stettin, Gießereistraße 23 
Stettin, Breite Straße 58 
Stolp i. Pom ., Mittelstraße 5 
Stralsund, Apollonienmarkt 7 
Sw inem ünde, Färberstraße 5 
W olgast, Wilhelmstraße 4
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Wirtschaftszeitung für die 6 st seeländer, das Stettiner Wirtschaftsgebiet 

und sein Jfintertand
AMTLICHES ORGAN DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU STETTIN

Mitteilungen des Deutsch-Finniändischen Vereins e. V. zu Stettin.
H e ra u sg e b e r  D r . H. S c h r ä d e r ,  S y n d ik u s  d er  In 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  fü r  d ie  B e r ic h te  ü b e r  d a s  A u s la n d  W . v . B u l m e r i n c q ,  v e r a n tw o r t lic h  fü r  d ie  B e r ic h te  ü b e r  d as  I n la n d
Dr. E. S c h o e n e  (b e u r la u b t) , 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 t t in .

~  ---------------------------------------  B e z u g sp r e is  v ie r te ljä h r lic h  2,50, A u s la n d  3 , -  B e ich sm a r k . — A n z e ig e n p r e is  lt. T arif. ___________, ______________________
Schififc’t ^ n Ä s c h e r  V erla g  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 ö rse  E in g a n g  

u h stra ß 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 ift  e r sc h e in t  a m  1. u n d  15. je 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 te t t in  Nr. 10464. B a n k v e r b in d u n g :  W in . S ch lu to w . S te tt in ,

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 le x a n d ersg a ta n  7. F ü r  n ic h t  e r b e te n e  M a n u sk r ip te  ü b e r n im m t d er  V erla g  k e in e  V er a n tw o r tu n g .

jjr »  ^  _________ S te t t in ,  IS . J u n i  1 9 3 C IC . J a h r g .

Ich begrüße lebhaft den Besuch meiner Landsleute in Stettin und gleichfalls Ihre freundliche Absicht, daß 
£ anläßlich des Besuches, den Vertreter der tschechoslowakischen Handels- und Gewerbekammern au/  
mladiing der Industrie- und Handelskammer zu Stettin Ih rer schönen und altehrwürdigen Stadt abstatlen 

werden, eine Sonderausgabe des „Ostsee-Handels“ herausbringen wollen, denn beides, der Anlaß und seine 
Publizistische Vorbereitung, sind gewiß geeignet, die schon bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 

tadt and Hafen Stettin und der Tschechoslowakei in glücklicher Weise enger zu knüpfen. — Die Tschecho- 
s owakische Republik weiß als Binnenstaat die Wasserwege, die sie m it den großen Meeren verbinden, als 
natürliche Straßen des W irtschaftsverkehrs besonders hoch zu schätzen. Die Oder und die Elbe weisen den 

arenhandel unseres industriell hochstehenden Landes nach Norden. Stettin und Hamburg sind die beiden 
nächsten Seehäfen, über die unsere A usfuhr und E infuhr geht, soweit diese sich a u f  die Uebersee beziehen.

'vermittelt uns den Güteraustausch m it den skandinavischen und den östlichen Ländern, und wenn 
r j î teiiiner Güterverkehr a u f  der Binnenwasserstraße sowie seewärts von Jah r zu J a h r wächst und die 

^Öffnung begründet ist, daß er die vor kriegsmäßige Höhe demnächst erreichen, j a  überschreiten w ird, so ist
16 Tschechoslowakei m it einem hervorragenden Prozentsatz daran beteiligt. — Unter diesen Umständen ist 

e* naheliegend, daß sich die tscheloslowakischen W irtschafts kreise fü r  Stettin und seine Anlagen ungemein 
erressieren. E s w ar ein sehr dankenswerter Gedanke, daß die Herren von der Stettiner Industrie- und 

Jtndelskam m er ihre tschechoslowakischen Kollegen zu dem Besuch eingeladen haben. D er unmittelbare 
i ib e tnSCheiU Und dey £ ersönliche Kontakt spielen im Wirtschaftsleben eine eminente Rolle. Ich bin davon 
haUZeHgt} da^  ^  Veytretey der tschechoslowakischen Handels- und Gewerbekammern während ihres Aufent- 

der M ündung des herrlichen Oderstromes die besten Eindrücke von der Modernisierung und dem 
die H des Stettiner Hafens und zahlreiche nützliche Anregungen empfangen werden U7id  daß auch
Werd enSWÜrdiZen Gastgeber in der gemeinsamen Aussprache manche wissenswerte Einzelheit erfahren  
Tsch*1)  ^  dCm Ze&enseiiiZen I nteresse dienen kann. — Beziehungen, wie sie zwischen Stettin und der  
Zeit 6C" °8l°Wakei S te h e n , sind nicht vorübergehender Natur, sondern verdienen vom Standpunkt großer  
fassen me êurtei^  zu werden. Ihre geographische Bedingtheit und wirtschaftliche organische Notwendigkeit 
Wenn ^  ^  dauerhafte Beziehungen erscheinen. Sie lassen sich ohne Zweifel intensivieren und ausbauen. 
Von”d ^  beiderseitiZem Interesse dienstbar sein können, w ird  die Zukunft sie im m er glänzender gestalten.— 
icfo Fühlungnahme zwischen den Stettiner und den tschechoslowakischen W irtschaftskreisen verspreche 
Z w eck 'h *1 dl6Sent ^ inne sehr viel Gutes. Ich freue mich ihrer umso m ehr als sie über den unmittelbaren 

unaus zu r  Festigung der freundnachbarlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Tschecho
slowakei überhaupt beitragen werden.

J)r. Qhvalkowsky
Außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter M inister der Tschechoslowakei in Berlin.
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Das lor der
daher der b e g ü n s t i g t e  Seehafen für 
Rumänien, Ungarn, Jugoslavien, Österreich, 
Ostdeutschland u. die T sch ech o slo v ak e i

Modernste limsdilags- und Lager- einridtfungen Iflr Siüdt- n. Massengüter / / Billige flaienlarile
Es betragen beispielsweise die E n t f e r n u n g e n  

der T sch ech o slo v ak e i an die See:
Nach Stettin  Hamburg Gdingen 

von Prag 493 km 664 km 794 km 
„ Brünn 607 „ 836 „ 918 ,,
„ Witkowit* 551 „ 8Ö7 „ 847 „
„ OJmüt* 592 „ 820 „ 908 „

Eigene
H afenbahn, Kühlanlagen, Elevatoren §Freibezirk J
Verhanfu.Verpaditungv.Grundsffl<KenimlnfluslriehafenanseetiefemWasser 3

Hafenverwaltung Stettin j
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii111111̂



15. Juni 1930 O S T S E E . H A N D E L 9

Tsdtedto§lowähei-Deufsdtland'Sieftin.
Von D r. H a n s  S c h r ä d e r ,  Syndikus

Die tschechoslowakische Republik verdankt ihre 
Entstehung den Verträgen von Versailles, St. Ger- 
inain und Trianon. Nach dem Zusammenbruch der 
Habsburger Doppelmonarchie wurde das frühere 
Königsreich Böhmen, das Markgrafentum Mähren 
und ein Teil des Herzogtums Oesterreich und 
Schlesien unter Berufung auf historische und wirt
schaftliche Gründe zum Kern der heutigen 
Tschechoslowakei zusammengefaßt. Kleine Teile 
von Niederschlesien sowie das vom Deutschen 
Reich abgetrennte Huldschiner Ländchen kamen 
uinzu und schließlich fügte man unter dem Namen 
^lovakei und Karpatha Rußland die nördlichen 
feile des Königreichs Ungarn hinzu. Die Tscheche 
Slowakei ist somit ein Staat, der sich aus verschie
denen Nationalitäten zusammensetzt. Nach der 
Volkszählung von 1.921 bestand die Bevölkerung 
^ s  65,5 o/o Tschechoslow akei 23,4 o/o Deutschen, 
5,6 o/0 Madijaren, 3,4 o/0 Ruthenen, Ö,6o/0 Polen und 
v  % Juden. Die Tscheslowakei besitzt ein Ge- 
iet von 140 408 qkm mit 13,6 Millionen Einwoh

nern. Die Längsachse des tschechoslowakischen 
Landes hat eine Ausdehnung von über 930 km, 
^ährend die Breite im Osten unter 70 km herab 
smkt und an keiner Stelle 280 km übersteigt. Die 
-änge der Grenze wird auf 3800 km berechnet. Das 
Gebiet cler tschechoslowakischen Republik gehört 
^  dem klimatisch am meisten bevorzugten Teile 
Mitteleuropas. Sein Kernland Böhmen wird als der 
&e°graphische Mittelpunkt Europas betrachtet. Die 

schechoSlowakei ist ein Binnenstaat und besitzt 
w  keine das ganze Staatsgebiet durchströmende 

asserstraße. Oder und Elbe verbinden das Land 
^ lt: 9 st' und' Nordsee und die Donau stellt die 

erbindung nach dem Schwarzen Meere her. Die 
eruf liehe Gliederung der Bevölkerung zeigt trotz 
er m Böhmen und Schlesien überwiegenden In 

custrie, Land- und Forstwirtschaft mit dem hoch 
^  Prozentsatz, nämlich 44o/0, Industrie und Ge 

p?rbe mit 31,5o/o, Handel und Verkehr mit 8,1 o/o. 
ci-UrjJas Wirtschaftsleben der Tschecholsowakei ist 
j.1? Tatsache der W iedererstarkung und wirtschaft- 
c ] ^ n ^ esunclung der Landwirtschaft von entschei- 
ender Bedeutung gewesen. Die Roggeneinfuhr ist 
Ur noch verschwindend gering, die Weizeneinfuhr 

fih  standig zurück. Das Gleiche gilt für die Ein- 
ünd V° n dagegen hat die Ausfuhr von Gerste
- Hopfen stark zugenommen. Von den der 
^andwirtschaft nahestehenden Industrien sind die 
gichtigsten eine blühende Mühlenindustrie in Preß- 

^ ra£ unc  ̂ Brünn, eine hochberühmte Brau
ch Malzindustrie mit dem Hauptsitz in Böhmen, 

[ und Pilsen), in Mähren (Oelmütz und Brünn), 
bu n Ostrau), in der Slovakei (bei Preis
l i c h -  Unter den Brauereien befinden sich bekanntj- 
o. ,. Unternehmungen von Weltruf, wie das Bür- 
Srn‘1C B/auhaus Pilsen, die Aktienbrauerei in 
Unri^iu erste Brünner Aktienbrauerei
un l ^ a ẑ^abrik in Brünn, die Moravia Braueref 
k ' Malzfabrik in Brünn, das Böhmische Aktien- 
sen a*S -*n Busweis und die Erste Pil-
Mäfr . ^ en^ rauerei. Als das bedeutendste Export- 
fai ?®reiunternehmen werden die E xport-M alz

t e n  Schindler & Stein Aktiengesellschaft in

der Industrie- und Handelskammer, Stettin.
Brünn, die 4 Betriebe unterhalten, angesehen. Tat 
sächlich ist, verglichen mit der Vorkriegszeit, die 
Biererzeugung in der Tschechoslowakei zurückge
gangen. # So waren 1913 681 Brauereien mit einem 
Ausstoß von 12,6 Millionen hl, 1927 492 Brauereien 
mit einem Ausstoß von 10,0 * Millionen hl tätig. 
Seit 1922 ist jedoch der Ausstoß ständig gewach
sen und zwar von 6,1 Millionen hl auf 10 Millionen 
hl. Die Biereinfuhr Deutschlands aus der Tschecho
slowakei betrug im Spezialhandel

1926 163 287 hl
1927 182 289 hl
1928 206 422 hl

im Werte von 8,5 Millionen Mark.
Außerdem führte Deutschland 1928 42 750 to 

Malz im W erte von 18,4 Millionen Mark und 
2,345 to Hopfen im Werte von 11,8 Millionen Mark 
aus der Tschechoslowakei ein. Zu erwähnen ist 
ferner eine erhebliche Spirituosenindustrie; sehr be
deutend ist die Zuckerindustrie. Es ergeben sich 
für 1927/28 folgende Zahlen:

In Tätigkeit waren 152 Rüben verarbeitende 
Fabriken und 10 Raffinerien, die 7,6 Millionen to 
Rüben verarbeiteten. Die erzeugten Zuckermengen 
beliefen sich auf 1,25 Millionen to, die Ausfuhr 
auf 770000 to. Deutschland nahm 1928 aus der 
Tschechoslowakei in Tonnen zu 1000 kg folgende 
Mengen Zucker a u f:
Rübenzucker 46 396 to, Wert 12,9 Millionen RM
Würfelzucker 1 876 „ „ 726 000 RM.
Gemahlene Melis 1 769 „ ,, 531 000 „
Raflinade 2 726 „ „ 919 000 „
Brotzucker 873 „ „ 26i  000 „
Farine 261 „ „ 69 00J „
Kandis 65 „ ,, 38 000
Rohzucker 15 244 „ „ 4,2 Millionen RM.
Melasse 1 143 „ „ 76 C00 RM.

Von den Kartoffel- und W eizenstärkefabrika
tionsunternehmen sind die landwirtschaftlichen F a 
briken Aktiengesellschaft. Amylon in Ronow, Süd
west-Mähren, zu erwähnen. Zu nennen sind ferner 
eine nicht unbedeutende Fruchtmarmeladen- und 
Konserven-Industrie, Zucker- und Schokoladen 
industrie und die weltberühmte Schinken- und 
Wurstindustrie, die im Jahre 1926 für 31 Millionen 
Kc. Prager Schinken, davon 6,3o/0 nach Deutsch
land exportierte. Der Waldireichtum der Tschecho
slowakei macht dieses Land zu einem ebenso be
deutenden Holzausfuhrland, als es die Möglichkeit 
der Entwickelung bedeutender Holzindustrien ge
boten hat. In Bezug auf die Abnahme von Holz 
ist Deutschland der beste Kunde der Tschechoslo
wakei. Deutschland führte im Spezialhandel im 
Jahre 1928 in Tonnen zu 1000 kg aus der Tschecho
slowakei e in :

ert 3 Millionen RM. 
, 5 
• 0,2
» 59 „ „, 0,6 
, 1 , 7
, 0,15 
, 0,4 , 0,6
i, 10,13 „ ,

Die tschechoslowakische Handelsbilanz der 
Land- und Forstwirtschaft und ihrer Nebengewerbe

Eichenholz 25 793 to.
Buchenholz 70 762 99
Laubholz 3 113
Nadelholz 968 419 5*
Grubenholz 16 446
Tränkholz 15 758
Nußbaumholz 1073
Schwellen 32182
Faß holz 2 899
Papierholz 26 173 V
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und Industrien ergibt erhebliche Ausfuhrüber
schüsse, die auf der Ausfuhr von Malz, Hopfen, 
Holz und Holzprodukten beruhen.

Mit Bodenschätzen ist das tschechoslowakische 
Land reich gesegnet. Gold wird in geringem, 
Silber und Blei in erheblichem Umfange gewonnen 
(Pribam, Birkenberg). Auch Radium is t,in  nicht 
geringem M aße in Joachimsthal gewonnen worden. 
Reich sind die Eisenerzlager Böhmens und der 
Slowakei (Nutschitzer Erzgebirge, Zipser, Gömörer 
Erzgebirge). Die aufgeschlossenen Eisenerzvou- 
kommen werden auf 61 Millionen to, die w ahr
scheinlichen auf 400 Millionen to geschätzt. Trotz
dem ist die Tschechoslowakei, wie später darge
legt wird, infolge einer hochbedeutenden Eiseni- 
hüttenindustrie, zur Einfuhr ausländischer E isen
erze in erheblichem Maße genötigt.

An sonstigen anorganischen Mineralien kommen 
vor Graphit (Budweis), Kaolin (Karlsbad, Pilsen), 
feuerfeste Töpfertone, Quarz sand, Asbest, Granit, 
Basalt, Schiefer. Mineralquellen (Karlsbad, M arien
bad, Franzensbad, Joachimsthal, Teplitz, Pistyan, 
T rentschin-T eplitz).

Von Brennstoffen sind in reichem Maße Stein
kohlen (das Schatzlar-Schadowitzer Revier in Nord- 
ost-Böhmen, das Pilsen-Mies-Nürschaner Revier und 
das bedeutendste, das Ostrau-Karwiner Revier) vor
handen. Von den großen Steinkohlenbergbauunter
nehmen sind die bedeutendsten: 
die Berg- und Hüttenwerks-Gesellschaft Mährisch 

Ostrau in Mährisch Ostrau, 
die Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerk

schaft in Mährisch Ostrau,
Ferdinands-Nordbahn in Mährisch Ostrau, 
die Steinkohlen-Bergbau Orlau-Lazy in Dombrau 

(Schlesien),
die Larisch-Mönnich’sche Kohlen und Kokswerke 

in Karwin,
die Johann Wilczek’sche Ostrauer Kohlen- und 

Kokswerke in Schlesisch Ostrau.
Ferner sind sehr bedeutend die böhmischen 

Braunkohlenbergwerke Brüx, Teplitz, Schönau, 
Aussig, Reichenau, Karlsbad und Preßburg.

Ganz kurz sind noch die Hauptindustrien dieses 
für die mitteleuropäische W irtschaft so bedeutungs
vollen Landes zu streifen und sodann sind die 
Handels- und Verkehrsbeziehungen und die Be
teiligung Stettins an ihnen darzutun. Als wichtigste 
Industrie ist in erster Linie die E i s e n h ü t t e n 
i n d u s t r i e  zu nennen, die in Stare Kladno und 
Königshof (Kraluv Dvur), Prager Eisen-Industrie - 
Gesellschaft, in Komorau, C. F. Petzold & Co.,- 
und im Ostrau-Karwiner Revier ihren Sitz hat. Die 
bedeutendsten Eisenhüttenwerke sind die. des 
Ostrau-Kärwiner Reviers, die Witkowitzer Bergbau- 
und Eisenhüttengewerkschaft in Mährisch-Ostrau, 
die im Jahre 1928 das Fest des 100jährigen Be
stehens feiern konnten und als größtes schwerindu
strielles Unternehmen der Tschechoslowakei anzu- 
sehen ist. U nter der hervorragenden Leitung seines 
Generaldirektors Dr. ing. Sonnenschein hat dieses 
Unternehmen, dem Kohlengruben, Kalksteinbrüche, 
Ton und Chamottewerke angegliedert sind, einen 
großen Aufschwung genommen. Im Jahre 1928 
wurden 23 600 Arbeiter, beschäftigt. D er Frachten
verkehr belief sich auf 7 Millionen to, die Produk
tion betrug an Roheisen 712500 to, Rohstahl

703 000 to, Walzwaren 545 000 to, Schmiederohre 
88 600 to. Außerdem bestehen in Trczynietz 4 Be
triebe der Berg- und Hüttenwerksgesellschaft, die 
ebenfalls über 20 000 Mann Belegschaft aufweisen. 
Drei Fünftel des Erzbedarfs wird durch Inlands
produktion gedeckt und etwa zwei Fünftel werden 
aus dem, Auslande, insbesondere Schweden, Mittel - 
meerländer, Oesterreich usw. eingeführt.

Zu erwähnen sind noch die berühmten Skoda
werke in Hradek, die auch in Hradek Walzwerks
erzeugnisse aller Art hersteilen, die Poldi-Hütte 
in Komotau, die Mannesmann-Coburg’schen Werke 
in Tyrnau, Nowa-Masa und Hammer, das Walz
werk Krompaoh und andere.

Die Tschechoslowakei verfügt des weiteren über 
eine bedeutende Eisengießerei-Industrie und zahl
r e i c h e  -Betriebe der Eisen- und S t a h l w a r e n i n d u s t r i e ,  
unter denen besonders die E m a i l l e w a r e n i n d u s t r i e  
mit 17 Betrieben eine hervorragende Stellung ein
nimmt. H a u p t s i t z  dieser Industrien sind Budweis, 
Pilsen, Glatz, Brüx, Neschwitz bei Tetschen. Das 
Land verfügt des weiteren über eine bedeutende 
Industrie der Maschinen, Instrumente und Apparate. 
H i e r  sind besonders zu nennen: Die Aktiengesell
schaft vormals S k o d a w e r k e  in Pilsen, die M a s e h i -  
nenbau-Aktiengesellschaft vormals Breitfeld, Danek 
& Co., Prag, und viele andere. Die e l e k t r o t e c h 
nische Industrie hat gleichfalls in den letzten Jahren 
eine beträchtliche Ausdehnung gewonnen. /C h iru r
gische, orthopädische und sonstige in der H e i l 
kunde benötigte Instrumente und Apparate (Fein
mechanik und Optik) werden namentlich in Prag., 
Preßburg und Eger hergestellt: Auch die Fahr
zeugbauindustrie ist mit großen Betrieben ver
treten. Außer einer nicht sehr bedeutenden Stein
industrie ist eine Zementindustrie entwickelt worden, 
die in den Kalk- und Tonvorkommen des Landes 
d a s  beste Rohmaterial findet. 1860 wurde bei Tep- 
litz die 1. Portland-Zementfabrik gegründet. Heute 
bestehen in der Tschechoslowakei 12 Portland- 
zementfabriken, die in dem • sogenannten Königs- 
hofer Konzern zusammengeschlossen sind. Von der 
keramischen Industrie, der Ziegelindustrie, der In
dustrie feuerfester W aren ist der berühmteste u n d  
wichtigste Zweig die Porzellanindustrie. In der 
Porzellanindustrie w e r d e n  zur Zeit s c h ä t z u n g s w e i s e
17 000 Arbeiter beschäftigt. Von den 65 vorhan
denen Porzellanfabriken liegen fast alle in der Karls
bader Gegend. Die böhmische Glasindustrie geht 
in ihrer Geschichte bis weit in das Mittelalter zu
rück. Die Tschechoslowakei besitzt heute etwa 1 
Tafelglasfabriken, eine Spiegelglasindustrie, eine 
Gußglasindustrie, eine Flaschenindustrie und eine 
Preßglasindustrie. Die berühmte Kunstglasindustrie 
hat in Haida-Steinschönau und Gablonz-Morchen- 
stern ihren H a u p t s i t z .  Besonders bekannt sind die 
sogenannten Gablonzer Waren, die über die ganze 
Welt Verbreitung finden und die besonders in 
Gablonz, EisenbrocL, Tannwald, Turnau, Reichen 
berg undi Friedland erzeugt w e r d e n .  Zu e r w ä h n e n  
sind dann noch Perlenfabriken, Fabriken für Kuns 
und Schmucksteine usw. Infolge des Reichtum 
an Mineralien und Brennstoffen hat sich auch ein 
chemische Großindustrie entwickelt. Die industrie 
Gliederung der tschechoslowakischen Volkswir 
schaft ist so mannigfaltig, daß es im Rahmen d ie s e  
Artikels gar nicht möglich ist, alle die bedeu ei
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deren Industriezweige auch nur zu erwähnen. 
Neben der chemischen Großindustrie, besteht eine 
Kunstdünger- und Abfallindustrie, eine Industrie 
der 70ele und Harze, eine Industrie der Teerpro
dukte, der Mineralfarben, der Schuß-, Zünd- und 
Sprengmittel. Hochentwickelt ist die Industrie der 
Ledererzeugung und Zurichterei, wie die Industrie 
der Lederverarbeitung, gleichfalls die Industrie der 
Holz- und Schnitzstoffe und die Textilindustrie 
(Seidenindustrie, Wollindustrie, Baumwollindustrie, 
Wirk- und Strickwarenindustrie), von der im Zu
sammenhang mit dem Seehafen Stettin besonders 
die Leinen-, Hanf- und Juteindustrie zu nennen ist, 
die in Nordost-Böhmen (Trautenau, Hohenelbe, 
Eipel) sowie im Mährisch-Schlesischen Gesenke 
(Mährisch Schönberg) vornehmlich ihren Sitz hat.

Das wichtigste Ausfuhrgut der Menge nach 
ist Holz, dann folgen Braunkohlen, Zucker, Eisen 
und Eisenwaren, Kaolin, Glas, Malz,. Papier, Baum- 
Wolle, Jute und Leinenwaren. Gliedert man nach 
dem Wert, so ergibt sich folgende Reihenfolge :

Anteil Deutschlands 
an der Gesamtausfuhr

I- Baumwolle, Jute und Leinenwaren 
?■ Zucker 
j '  Wollwaren 
4. Glas
5. Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren 
v- IIolz und Kohlen
'• Malz, Getreide und Mühlenfabrikate usw.

ca. 16 %
„ 7 o/0 
„ 21 o/0 
„ 10 o/o 
,, 10 %
»  53 %
„  4Oo/0

Deutschland ist für Holz, Kohlen, Getreide, 
Malz und Mühlenfabrikate, Obst, Gemüse, Pflanzen, 
Leder und Lederwaren, W aren aus Flachs, Hanf, 
Jute, Papier, Holzwaren, W aren aus unedlen Me- 
allen, Mineralien, chemischen Produkten und tie- 

eschen Produkten wichtigstes Absatzland und für 
/Volle und W aren daraus, Eisen und Eisenwaren, 
Maschinen und Apparate, Holz und Kohlen, che
mische Hilfsstoffe, elektrotechnische W aren wicht
igstes Bezugsland der Tschechoslowakei.

Der Gesamthandel der Tschechoslowakei und 
er Anteil Deutschlands an ihm gestaltete sich in 
er* Jahren 1925—1928 in Millionen Reichsmark 

folgendermaßen:
I a^r Einfuhr A nteil Deutschlands

%
Ausfuhr

1925
1926
1927
1928

2 193
1 900
2 237 
2 378

686 31,3 2 340 527 22
402 21,2 2 208 480 20
467 29,9 2 508 603 24
592 24,9 2 628 582 21*)

T- iP eutsc^ ands Einfuhr und Ausfuhr nach der 
schechoslowakei belief sich in Tonnen zu 1000 k g :

Jahr Einfuhr Ausfuhr
1925 6 1O6 498 2 262 351
1926 4 346 380 2 030 113
1927 6 287 098 2 410 092
1928 5 943 375 3 075 538
1928 5 270 941 3 296 105

ziehung der außereuropäischen Staaten als V er
käufer an 7., als Käufer an 4. Stelle.

Die entsprechenden Zahlen im reinen W aren
verkehr in Millionen Reichsmark sind folgende:

Einfuhr aus der in °/o des Ge- Ausfuhr nach der in °/o des Ge- 
Tschechoslowakei samtverkehrs Tschechoslowakei samtverkehrs

Jahr

1927
1928

568
538

4
3

522
649

4,8
5,4

A nteil Deutschlands
%

J^eutschland steht somit, alle übrigen europäischen 
außereuropäischen Länder weit übertreffend, 

, wohl als Käufer wie als Verkäufer im A ußen
andel der Tschechoslowakei an 1. Stelle und be- 

uptet diese Stellung seit 1920. Die gleiche Stelle 
c| . Deutschland bekanntlich im Außenhandel 
g 1 Niederlande, Litauens, Polens und Danzigs, 

gariens, Oesterreichs und der Schweiz ein. 
s i Umgekehrt steht die Tschechoslowakei im deut- 
(Ml .en.. Au^ enhandel als Käufer und Verkäufer der 

iQpäischen Staaten an 4. Stelle und bei Einbe

Aus alledem geht hervor, daß die beiden N ach
barländer wirtschaftlich auf einander angewiesen 
sind und daß ihre wirtschaftliche Verbundenheit 
eine überaus enge ist.

Als kontinentaler, hochqualifizierter Industrie- 
und Handelsstaat ist die Tschechoslowakei an den 
Verkehrswegen, die den Anschluß an den W elt
verkehr durch die Seehäfen des Kontinents ver
mitteln, stark interessiert. Als Seehäfen für den 
tschechoslowakischen Außenhandel kommen in 
erster Linie in Frage Hamburg, Bremen, Stettin 
und Triest. W ährend Hamburg und Bremen im 
Wettbewerb mit Triest der Vermittlung des trans
atlantischen, vorwiegend hochwertigen Stückgutver
kehrs dienen, vollzieht sich über Stettin eingehend 
seit vielen Jahrzehnten ein dichter Verkehr in Roh
stoffen, insbesondere Massengütern, deren die hoch
entwickelte tschechoslowakische Eisenhütten-, che
mische-, Papier-, Textil-, Düngemittel- usw. Indu
strie bedarf. — 31/2 Millionen Tonnen Güter führt 
die Tschechoslowakei jährlich in beiden Richtungen 
durch deutsche Gebietsteile über trockene Grenz
stationen und die Seehäfen hindurch. Davon en t
fallen, soweit der bahnwärtige Verkehr in Frage 
kommt, auf die Seehäfen Hamburg, Bremen und 
Stettin folgende Mengen in Tonnen zu 1000 kg.

Hamburg Bremen Stettin
Jahi Empfang Versand Empfang Versand Empfang Versand
1927 238 822 185 920 91 863 19 609 173 897 33 820
1928 283 627 198 638 87 870 16 153 600 972 33 049
1929 315 771 257 686 98 880 12 842 527 903 31 030
Stettin und .Hamburg sind fast in gleichem Maße 
mit beinahe 600 000 fco an diesem Verkehr be
teiligt.

Der aus der Tschechoslowakei bahnwärts ein. 
gehende Verkehr des Seehafens Stettin setzt sich 
zusammen aus Eisen und Stahl, Eisen- und Stahl- 
waren, Zucker, Getreide und Mühlenfabrikaten, 
keramischen Waren, Erden, Glaswaren, Holz- 
möbeln, Leder, Güter aller Art usw.; der von S tet
tin nach der Tschechoslowakei bahnwärts aus
gehende Verkehr besteht im wesentlichen aus Erzen 
aller Art, Alteisen, Eisen- und Stahlwaren, Steinen 
und Erden, Flachs, Salzheringen, Butter und 
Schmalz, Hanf- und Hanfwerg, H äuten und Fel
len, Roheisen, Holzschliff, Gerbstoffen usw. H ier
mit. ist dieser Verkehr nicht erschöpft. Es voll
zieht sich vielmehr auf dem kombinierten Bahn
Oderwege ein weiterer erheblicher Zusatz verkehr, 
der leider infolge fehlender statistischer Anschrei
bungen nicht exakt zu erfassen ist*

Berücksichtigt man jedoch, daß nach der S ta
tistik der Güterbewegung auf deutschen Eisen, 
bahnen in Tonnen zu 1000 kg von Oberschlesien 
nach der Tschechoslowakei an

*) Der Warenverkehr mit den Freihäfen Hamburg, 
Bremen, Stettin, Triest ist hierin nicht enthalten.
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1928
Eisenerz
Schwefelkies
Phosphaten

521 000 425 000 334 000 9 900 
52 000 57 000 , 34 000 57 000
2 200 15 500 14 900 9 800

versandt wurden und verbindet man diese Zahlen 
mit denjenigen über den Umschlag in Cosel O der
hafen von der W asserstraße zur Bahn, der sich 
wie folgt gestaltete:

1925______ 1926______ 1927 1928
Eisenerz 661 507 486 000 436 000 90 000 to.
Schwefelkies 120 000 79 000 78 000 92 0i>0 „ 
Phosphate 32 000 18 000 15 000 13 000 „
so wird man unter Berücksichtigung des hinzuzu

rechnenden Talverkehrs aus der Tschechoslowakei 
den Anteil der Tschechoslowakei an dem seewär
tigen Umschlag Stettins auf 800 000 bis 1 Million 
Tonnen veranschlagen dürfen.

Aus diesen Ziffern geht nicht nur die Bedeu
tung Stettins als Umschlagshafen für die tschecho
slowakische Volkswirtschaft hervor., es wird auch 
ersichtlich/ weshalb der Seehafen Stettin seinem 
tschechoslowakischen Transit, den er in steigendem 
Maße seit vielen Jahrzehnten bedient, zwecks E r
haltung und weiterer Ausgestaltung besonders pfleg
liche Behandlung angedeihen läßt und angedeihen  
lassen muß,

Der Stettiner Hafen.
S ein e V erkehrslage und se in e

Stadtbaurat a. D. Dr.
Zwei Faktoren sind es in Sonderheit, die die 

Entwicklung der europäischen Großhäfen beein
flussen. Das sind einmal die Auswirkungen des 
Komplexes „H interland“ , das ist zum ändern die 
verkehrstechnische Eignung, Zufuhrstraßen, W asser 
tiefe und hafenbautechnische Einrichtungen für den 
Umschlag und die Lagerei der Güter.

Verweilen wir zunächst einmal bei dem „H in 
terland“, das trotz der Kürze dieses Wortes begriff
lich nicht ganz einfach zu analysieren ist. Soviel 
ist gewiß, daß es ein geographisch fest umgrenztes 
Hinterland für die europäischen Häfen heute kaum 
noch gibt, es sei denn, daß es sich um kleinere 
Häfen von geringerer lokaler Bedeutung handelt.

hafenbautechn ische G estaltung.
Ing. E. h. F a b r i c i u s.

Stettin war zurzeit der Hansa und auch noch 
in den ersten Jahrzehnten des 19. Ja h rh u n d e r ts  
ebenso wie die übrigen Ostseehäfen ein solcher Lo
kalhafen. Erst die verkehrstechnische Erschließung 
des Hinterlandes durch Bau von Eisenbahnlinie11 
und Regulierung .der natürlichen W a sse rlä u fe  
brachte es mit sich, daß Stettin seine Einfluß
gebiete immer weiter auszudehnen vermochte. Der 
heutige Seehafen Stettin weist das typische Kenn
zeichen aller europäischen Großhäfen a u f : P assiv e  
Ladebilanz und die Beherrschung von Vorzugs 
gebieten innerhalb des nach Wettbewerbszonen aut* 
geteilten Mitteleuropas.

Inneres eines Kaischuppens im Stettiner Freibezirk.Jj
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Die erste Erscheinung erklärt sich aus der 
Rohstoffarmut und daher aus dem Rohstoffbedarf 
Europas und insbesondere Deutschlands. Das Vor
dringen in Wettbewerbszonen außerhalb des deut
schen agrarischen Ostens ist eine Folge der V er
kehrslage im Mündungsgebiet der Oder und eine 
Folge der Nähe zu Berlin, das nur 135 Eisenbahn
kilometer von Stettin entfernt ist; hat Stettin in 
seiner Eigenschaft als Seehafen von Berlin doch 
den Vorteil, neben eigenen Eisenbahnlinien sich 
der zentral auf Berlin zulaufenden Strecken ^be- 
dienen zu können.

Zu den umstrittenen Wettbewerbsgebieten im 
Stettiner Hinterland gehört vor allem auch der 
heute industriereichste südosteuropäische Donau 
Staat, die Tschechoslowakei. Dies muß allein aus 
dem Grunde der Fall sein, weil gerade der industrie
reiche Norden und Westen dieses Staates, rein 
kilometrisch betrachtet, zu Stettin gehört. Dazu 
kommen die verkehrsgeographischen Grundlagen in 
Gestalt des Völker verbindenden Oderstromes. In 
dem Maße, wie es gelingen wird, die Oder voll
wertig in das europäische W asserstraßennetz ein
zugliedern — die Erkenntnis dieser Notwendigkeit 
und Vorarbeiten wie Bau des Staubeckens von 
Ottmachau usw. liegen bereits vor —, wird Stettins 
Bedeutung als tschechoslowakisches Handelstor 
wachsen.

Ist also Stettins Verkehrslage zu den wich
tigsten mitteleuropäischen Industriegebieten grund
sätzlich durch die geographischen Gegebenheiten 
und durch den Ausbau des innereuropäischen V er
kehrsnetzes geschaffen, so bleibt also zur W ürdi
gung der Stettiner Hafenbedeutung noch jener 
zweite anfänglich erwähnte Faktor, die hafenbau
technische Gestaltung, zu untersuchen. Dadurch, 

aß sich die Oder bereits oberhalb von Stettin 
gabelt, waren an und für sich günstige Grund- 
agen für den Hafenausbau vorhanden; sei es, daß 

jjie vorhandenen Oderarme und deren natürliche 
Querverbindungen ausgenutzt wurden, sei es, daß 

]nan künstliche W asserarme ausbaggerte, um der 
s ^ ^ ^ a b w ic k lu n g  hierdurch Erleichterungen zu

. Da Stettin sowohl Stückgut- wie M assengut- 
^afen und Seehafen wie auch Binnenschiffahrts- 

afen ist, ist von vornherein eine bestimmte Glie
derung cier hafenbautechnisch zu erschließenden 

eile gegeben. Man unterscheidet in der H aupt
sache drei H afenteile: den Stückguthafen, den 
 ̂ assenguthafen und den Industriehafen. Der
jtuckguthafen zerfällt nach den besonderen Ver- 

ehrsaufgaben wiederum in den Freihafen, in die 
. Unziganlage und den sogenannten Alten Hafen, 

das Stadtgebiet durchfließenden Hafenteil, 
c,er neute vorwiegend Binnenschiffahrtszwecken und 
c em K ü sten n ah v erk eh r (Bäderdienst usw.) dient.

D e r  F r e i h a f e n .  
r , Den Kern der Gesamtanlage bildet der im 
2 , - ,  1$98 eröffnete Freihafen, wo die in der 
zwischenstaatlichen Linienschiffahrt verkehrenden 

ampfer ihre festen Liegestellen haben. E r hat 
a lrle Gesamtfläche von 60,82 ha, wovon 32 ha 
11 die Wasserfläche entfallen. Von seiner nach 

‘ ° . e_? gerichteten Einfahrt aus teilt er sich in 
und*1 ? ec^ en von Je 100 m Breite. Die Einfahrt 

c die beiden Hafenbecken sind mit massiven

insgesamt 3,65 km langen Kaimauern eingefaßt’. 
Seine Wassertiefe beträgt je nach dem Verwen
dungszweck der einzelnen Anlegestellen 8 bis 9 m. 
Eine weitere Vertiefung auf 10 m ist in Aussicht ge
nommen. An jeder Seite des Ostbeckens stehen 
zwei Kaischuppen von je 180 m Länge und 30 m 
Breite, so daß also jeder einzelne Kaischuppen 
5460 qm nutzbar umbaute Grundfläche einnimmt. 
An der Landseite des westlichen Beckens befinden 
sich zwei ebenso große Schuppen, die aber noch 
in ihrer vollen Länge unterkellert sind. An den 
W asserseiten sind die Kaischuppen mit eisernen 
Wellblechtoren versehen, so daß sich längeres 
Strecken für den Umschlag von Gütern freilegen 
lassen. An der Landseite hat jeder Schuppen 14 
eiserne Schiebetore. Die Schuppen haben land- 
und wasserseitig breite Verladerampen. Für den 
Verkehr zwischen Lastauto und Schuppen sind an 
den Giebeln überdachte Anfahrten mit Verlade
rampen vorgesehen, desgleichen befinden sich für 
die landseitige An- und Abfuhr in jedem Schuppen 
überdachte Einfahrten.

H inter dem Schuppen I am Ostkai liegt ein 
sechsgeschossiger, 182 m langer und 20 m breiter 
Warenspeicher. Der Speicher ist massiv erbaut' 
und durch doppelte Brandmauern in sechs Abtei
lungen getrennt. Abzüglich der Räume für Treppen, 
Gänge, Fahrstühle usw. hat er eine nutzbare Lager
fläche von rd. 20000 qm.

Außer den aufgeführten sechs Umschlags
schuppen und dem W arenspeicher steht auf der 
Ostseite des Westbeckens ein 217 m langer und 
47 m breiter Schuppenspeicher. Das Gebäude hat 
ein Keller-, Erd- und vier Obergeschosse und dient 
sowohl dem Umschlag als auch der Lagerung von 
Waren. Der Speicher ist massiv in Eisenbeton g e
baut und hat ausschließlich der Verladerampen! 
rd. 40000 qm nutzbare Lagerfläche. Es können 
dort 65 000 to Güter — das ist der Inhalt von 
mehr als 4000 Eisenbahnwaggons — gelagert 
werden.

Die Bedienung der Kais usw .erfolgt durch 
eigene Hafenbahn mit eigenen Lokomotiven der 
Hafenverwaltung. An der W asserseite der 
Schuppen zwischen Kai und Schuppen und auf 
ihrer Landseite liegen überall zwei Gleise. Die

Erzumschlag in der Stettiner Massengutsumschlagsstelle 
Reiherwerderhafen.
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Hafenbahn hat denkbar günstigsten Anschluß an 
den östlich vom Freibezirk gelegenen Rangierbahn
hof der Reichsbahn.

U eber 100 Hebezeuge, die teils hydraulisch, 
teils elektrisch betrieben werden und eine H ub
kraft bis zu 40 to haben, sind im Freihafen auf- 
gestellt, Spezialgeräte und Einrichtungen, wie 
Schwimmkran, Getreideheber, Kühlanlage, heizbare 
Räume für Südfrüchte usw. sind reichlich vor
handen.

D ie  D u n z i g a n l a g e .
Die West- und die Ostoder haben durch die 

Parnitz und den Dunzig zwei natürliche Querver
bindungen miteinander. An dem dem Stadtkern 
nächstgelegenen Teil des Dunzigs liegt die älteste 
bereits 1878 errichtete Hafenanlage, die mit E isen
bahngleisen, Kaischuppen und Kränen ausgestattet 
ist. Die vier Dunzigkaischuppen haben eine Grund
fläche von 8810 qm. Die Modernisierung dieser 
Anlage durch Aufstellung von elektrischen Kränen 
mit höherer Hubkraft ist zum Teil durchgeführt, 
so daß heute dort 9 elektrische Kräne von IV2 bis
3 to Tragfähigkeit — darunter 6 W ippkräne von 
2 V2 to und 7 Dampfkräne von 1,5 bis 5 to Hufr- 
kraft stehen.

Am Dunzigkai werden insbesondere Schiffe des 
europäischen Küstenverkehrs bis nach den Rhein - 
häfen hin abgefertigt.

D e r  M a s s e n g u t h a f e n .
Getrennt von diesem vorwiegenden Stückgut

hafen liegt im Osten des Haferigebietes in der Nähe

der Ostoder die Massengutumschlagssteile Reiher- 
werderhafen, wo greif- und schüttrechte Güter aller 
Art, wie Erz, Phosphat, Kohlen usw. umgeschlagen 
werden. E r besitzt an Hebezeugen vier Verlade
brücken von je 5 to Hubkraft und 3 Verladebrücken 
von je 15 to Hubkraft. Alle Brücken sind längs 
der Kais verfahrbar. Die 15 to-Brücken sind so 
schwer und stark gebaut, daß sie u. a. grobes' 
Stückerz aus Schweden, das in großen Mengen in 
Stettin umgeschlagen wird', unmittelbar aus dem 
Seeschiff greifen können. Aus den Greifern ge
langt das Erz in Bunker mit automatischen W iege
einrichtungen, die für Großraumgüterwagen ein
gerichtet sind. Auf diese Weise wird es ermöglicht, 
daß die Eisenbahnwagen, ohne noch besonders 
verwogen zu werden, nach der Beladung fertig 
tariert abrollen können.

Für den Umschlag von Kohlen ist ein See- 
schiffskohlenkipper vorhanden, der in der Stunde 
400 to leistet. Die Kais dieses Hafenteiles werden 
zurzeit auf 710 m verlängert. Ein besonderer fast 
gradliniger Kanal führt von der Hauptschiffahrts- 
straße, der Westoder, zu diesem Hafenteil, so daß 
die großen Massengutdampfer eine bequeme Zu
fahrt haben.

D e r  I n d u s t r i e h a f e n .
Zwischen dem Stück- und dem Massenguthafen 

liegt der Industriehafen, an dem sich bereits nam 
hafte Industrien wie Thyssen, Krupp und Stinnes, 
von der Petroleum-Industrie die Deutsch-Amerika
nische Petroleum-Gesellschaft und die Rhenania- 
Ossag und zahlreiche kleinere Unternehmungen an

Im Stettiner Ilafen, Partie auf der Oder.
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gesiedelt haben. Umfangreiches Gelände mit Gleis
anschlüssen an besonderen Hafenbecken, die über
all Tiefe für Seeschiffe haben, ist auf bereitet und 
steht Interessenten noch zur Verfügung. Die Grund
fläche des Industriehafens umfaßt 319 ha, die ein
gebaute Gleislänge beträgt zurzeit 23,62 km.

Alles in allem gilt Stettin als der wichtigste, 
Verkehrsknotenpunkt Osteuropas. Dank der süd
lichen und zentralen Lage werden natürlicherweise 
sämtliche Häfen des Ostseegebietes von Stettin

aus am schnellsten und frachtgünstigsten erreicht. 
Außerdem aber — und das darf nicht vergessen 
werden - ist Stettin vom Standpunkt seiner Ver
kehrsaufgaben aus nicht nur ein Ostseehafen. 
Durch den Nordostsee-Kanal und durch die Belte 
hat Stettin Anschluß an die W eltverkehrsstraßen, 
so daß es sich bei günstigen Vorfrachten im H in
terland Stettins lohnt, auch Transporte im V er
kehr mit Gebieten außerhalb der Ostsee via Stettin 
abzufertigen.

Die Bedeutung der Oderwassersfraße für den fsdiedioslowakisdien 
Außenhandel.

Die Tschechoslowakei ist ein kontinentaler, im 
Herzen Europas gelegener Staat. Der W ert seines 
Außenhandels, berechnet auf den Kopf der Be
völkerung, ist im ständigen Steigen begriffen. 
Seinem Gesamtaußenhandel nach steht er mit einer 
Einfuhr und Ausfuhr von fast 5 Milliarden Mark 
unter den europäischen Staaten an 7. Stelle. Be
rücksichtigt man die Tatsache, daß insgesamt ge
nommen Mitteleuropa an Bedeutung für den 
tschechoslowakischen Außenhandel insofern ver
loren hat, als die tschechoslowakische Wirtschaft 
dazu übergeht, nach Möglichkeit die benötigten 
Rohstoffe unmittelbar aus den überseeischen E r 
zeugungsländern zu kaufen, die Fertigtabrikate 
unmittelbar dorthin zu verkaufen, so ist es 
begreiflich, daß dem Verkehrsproblem steigende 
Bedeutung zukommt. Für den Warenverkehr, um 
diesen handelt es sich in erster Linie, stehen eisen:- 
bahnseitig leistungsfähige Verkehrsnetze und V er
kehrsmittel’ zur Verfügung. Die Tschechoslowakei 
genießt als das Zentrum Mitteleuropas den großen 
Vorzug, von den Verkehrsuntemehmungen darüber 
^eehäfen verfügenden Grenzländer, insonderheit den 
Eisenbahnen, stark umworben zu werden. Abge
sehen von den tarifarisch umkämpften Grenzgebie
ten tendiert ein erheblicher Teil des tschechoslo- 
J^akischen Außenhandelsverkehrs nach Norden 
(Hamburg, Bremen, Stettin), ein anderer Teil nach 
oüden (Triest, Venedig und andere Mittelmeer- 
nafen). Fest steht, daß keiner der genannten Häfen 
verkehrsgeographisch oder anders ausgedrückt, be
rechnet nach Eisenbahnkilometern, zu den tschecho
slowakischen Stationen näher, a’so günstiger liegt, 
als der Seehafen Stettin. Abgesehen von dieser 
günstigen eisenbahntarifarischen Lage stehen der 
y “echoslowakischen Wirtschaft 3 Wasserwege zur 

erfügung, die die Grenze gegen Ungarn bildende 
°nau ab Preßburg (Bratislava), die Oder ab Oder- 

^ rg mit dem Mündungshafen Stettin, die Elbe und 
jloldau mit dem Mündungshafen Hamburg. Auf 
er Elbe besitzt die Tschechoslowakische Elbe- 
chiffahrts-Aktiengesellschaft 314 Fahrzeuge mit 
ö10 PS. und 162000 to, auf der Donau die Tschecho- 

s owakische Donau-Schiffahrtsgesellschaft 126 Fahr- 
?pU£e mit 5890 PS. und 70 861 to, auf der Oder die 
Tschechoslowakische Oder-Schiffahrts'gesellschaft 96 
j E rzeuge mit 5685 PS. und 35 700to Tragfähigkeit.

etztere unterhält einen Gemeinschaftsdienst mit 
^ e r O st-R eederei Aktiengesellschaft, S tettin . Für 

ie V erso rgung  der tschechoslowakischen Indu- 
u riieir-rn^ Rohstoffen, insbesondere Massengütern, 

für den Abtransport der Fertigfabrikate über

die Seehäfen auf den Weltmarkt gewinnt die 
Binnenschiffahrt auch in der Tschechoslowakei stei
gende Bedeutung. Auch in der Tschechoslowakei 
hat man dem in letzter Zeit vielfach propagierter!; 
Märchen von der Unwirtschaftlichkeit der Binnen
schiffahrt auf Strömen und Kanälen allezeit wenig 
Glauben geschenkt. Bekanntlich wurde vielfach be
hauptet, daß man in Amerika von Kanalbauten 
und der Verwendung von Binnenschiffen immer 
mehr abkomme und Eisenbahn und Kraftwagen 
das Feld überlasse. Dem gegenüber hat bekannt
lich der Präsident der Vereinigten Staaten Hoover 
erst vor kurzem auf die Notwendigkeit hingewiesen, 
den Ausbau des ganzen mit dem Mississippi zu
sammenhängenden W asserstraßensystems innerhalb 
von 5 Jahren zu vollenden. E r hat ferner erwähnt, 
daß die Vereinigten Staaten zurzeit etwa 85 Mil
lionen Dollar jährlich für Bau und Unterhaltung 
dieser W asserstraßen ausgeben und daß, um das 
Programm durchzuführen, diese Ausgaben jährlich 
um 10 Millionen Dollar vermehrt werden müßten. 
Die in der Tschechoslowakei vorhandenen W asser
straßen, nämlich die Elbe mit ihren schiffbaren 
Nebenflüssen, die Donau und der nicht schiffbare 
Teil der Oder stehen bekanntlich untereinander in 
keinerlei Zusammenhang. Da ist nun festzustellen, 
daß im Gegensatz zu Deutschland, wo sich Reichs
bahn und Binnenschiffahrt ständig mehr oder we
niger scharf bekämpfen, ein enges Zusammenar
beiten zwischen Eisenbahn und W asserstraßen be
steht und daß versucht wird, mit sichtbarem E r 
folge die nachteiligen W irkungen des fehlenden 
Kanalsystems zwischen Oder, Donau und Elbe we
nigstens zum Teil durch ein durchdachtes, o rga
nisches Sys':em kombinierter Eisenbahn- und Schiff
fahrts-Tarife zu ersetzen. Das Vorhandensein dieses 
Tarifsystems,;das bedauerlicherweise für Stettin nur 
zwischen Donau- und Elbeumschlagsplätzen besteht, 
kann als Beweis für die Notwendigkeit der H er
stellung des Oder-Donau-Elbe-Kanals angesehen 
werden. Vorläufig kann die Oderwasserstraße, die 
als vollwertige Schiffahrtsstraße leider noch immer 
nicht angesehen werden kann, weder für die 
tieutsch-oberschlesische Industrie noch für die 
tschechoslowakische W irtschaft ihre Aufgabe e r
füllen, da die W asserstraße nicht bis in die Indu
striereviere hineinragt und somit ein eisenbahn- 
wärtiger Zu- und Ablauf nach Cosel Oderhafen 
•notwendig ist. Wenn auch eisenbahnseitig für ge
wisse Güter, die ausländischem Wettbewerb unter
liegen, in Bezug auf die Zu- und Ablaufsfrachten 
Entgegenkommen geübt ist, so ist doch die unter
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dem Druck der Reparationslasten hinsichtlich der 
Binnenumschlagsplätze in Deutschland1, namentlich 
aber in Bezug auf die Oder geübte Tarifpolitik 
mit der zweckmäßigen Eisenbahntarif- undW asser- 
straßenpolitik der Tschechoslowakei nicht zu ver
gleichen.

Die am 3. März 1930 in Breslau abgehaltene. 
Tagung aller deutschen Oderinteressentein, die in 
der Forderung des Ausbaues der Oderwasserstraße 
zu einem stets vollschiffigen, leistungsfähigen Groß- 
schiffahrtsweg ausklang, hat gezeigt, daß der 
deutsche Osten die Lebenswichtigkeit der W asser
straße in allen Teilen erkannt hat und daß der end
liche Ausbau dieser W asserstraße die Voraus
setzung für den Anschluß derselben an den Oder- 
Donau-Elbe-Kanal sein muß. Der Bau dieses K a
nals, der die Oder mit dem Schwarzen Meere 
verbindet, eröffnet für die Oderschiffahrt und für 
? e. V? Odergebiet gelegenen Industrien ungeahnte 
Möglichkeiten. Dem Seehafen Stettin wird dieser 
Kanal eine Vergrößerung seines Einflußgebietes: 
bringen, die durch künstliche Tarifexperimente 
seiner W ettbewerber nicht mehr behindert werden 
kann. Nachdem hervorragende Sachverständige so
wohl auf deutscher als auf tschechoslowakischer 
oeite die Wirtschaftlichkeit und die Notwendigkeit 
dieses Baues anerkannt haben und nachdem man 
sich einmütig dahin geäußert hat, daß der Bau 
dieses Kanals vor dem Bau des Rhein-Main- Donau- 
Kanals im Interesse Südosteuropas den Vorzug ver
diene, sollte von den beteiligten Ländern alles g e 
tan werden, um dieses Projekt zu fördern. Es 
scheint, nachdem das Projekt des Rhein-Main-

K u r f  J o n a s
öffen tlich  a n ges£e ll£er  u n d  b e e id e te r  *B ücher-R evisor im  
B ezirk  d er  In d u str ie»  u n d  H a n d e lsk a m m er  zu  S£e££in  

S £eu erbevolIm äch£ig£er b e im  L and es=F in an zam £ zu  S£e££in

S£e££in
F ra u en s£ ra ß e  50, F ern sp rech er  2 1 3 5 9

Donau-Kanals auf der einen, des Mittellandkanals 
auf der anderen Seite der Verwirklichung entgegen
geführt wird, hohe Zeit dafür zu sein, daß sich 
die zuständigen Regierungsstellen und Sachverstän
digen der beteiligten Länder zusammensetzen, um 
in gemeinsamer Arbeit für die baldige D urchfüh
rung dieses für die mitteleuropäische W irtschaft 
ungeahnte Möglichkeiten bietenden Projektes Sorge 
zu tragen. Der Seehafen Stettin wird in voller 
Uebereinstimmung mit den deutschen und tschecho
slowakischen Oderinteressenten im eigenen Inter
esse dafür zu sorgen haben, daß ihm nicht nur 
durch den Mittelland-Kanal sein seewärtiger Rhein
verkehr, sondern nun auch noch durch den D onau- 
Rhein-Kanal sein südosteuropäischer Transitverkehr 
nach Westen abgelenkt wird.

«Stettin
U rfp ru ttg  1 8 5 7  —  7 0 jä l? r ig e  frafcifionette ß r fo f tru n g e n

‘Slftienfapitatien 11000 000 êidjgmarf
Jahreseinnahme an Prämien und Zinsen:

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

100 Millionen RM.
Gesamtbestand in der Lebensversicherung-:

rd. 450 Millionen RM.

Die Gesellschaften schließen ab:

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

Einbruchdiebstahl-, 
Transport-, Reisegepäck-

V ersicherung-en

Auskunft erteilen die G enerald irektion  S tettin , P arad ep la tz  16 und sämtliche Vertreter.



STETTINS 6RÖSSTES HOTEL
DER PREUSSENHOF

Das seit 150 Jahren bestehende Hotel mit seinen vielseitigen Nebenbetrieben kann 
nach dem jetzt beendeten Umbau zu den modernsten deutschen Hotels gezählt werden. 
Das Hotel hat 180 Zimmer, 40 mit Privatbad, jedes Zimmer hat Reichstelefon und 
fließendes warmes und kaltes Wasser, Lichtsignalanlage und elektrische Normaluhren. 
Besonders günstig ist die zentrale Lage der Empfangshalle. Die dem mehr geschäft
lichen Verkehr dienenden Räume, Empfang, Portier, Büro, Kasse, Telefonzentrale, 
Schreibzimmer, Herren- und Damenfriseur, Aufzug und Garderobe, liegen kon
zentriert bei der Empfangshalle. Die dem gesellschaftlichen Verkehr dienenden 
Räume, große Halle, Damenzimmer, Speisesaal, Konditorei-Kaffee und kleines 
Restaurant, sowie der Zugang zu den Sälen liegen im Umkreis der Empfangshalle. 
Um den Hofgarten lagern sich die übrigen Gast- und Gesellschaftsräume, während 
die großen Festsäle im Obergeschoß von dem eigentlichen Hotelbetriebe getrennt 
liegen. — Kein Reisender, der Stettin berührt, sollte versäumen, diese vornehme, 
behagliche und künstlerisch ausgestattete Gaststätte zu besuchen, die wohl zu den 

Sehenswürdigkeiten der Stadt gezählt werden kann.
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OSTSEEBAD ZINNOWITZ 
STRANDMOTEL KURHAUS PREUSSENHOF

Zinnowitz 
ist Schnellzugstation 
und Anlegestelle der 

Dampfer 
Stettin-Rügen.

Das 
Strandhotel 

Kurhaus 
Preußenhof
ist das schönste 

Hotel ersten Ranges 
am Strande gegen
über der Seebrücke 

gelegen.

120 Fremden^Zimmer, eine große Hotelhalle mit Terrasse, Fahrstuhl, ein Kaffee^Konditorei und 
Strandgarten bieten allen Komfort, den man in einem modernen Hotel erwartet.

STETTIN 
HOTEL PREUSSENHOF

G r ö ß t e s H o t e l  a m P l a t z e  
M odernster Komfort 

R e s t a u r a n t ,  g r o ß e  H o t e l h a l l e  
-  Täglich Tanztee ^
Garten,- Kaffee^Konditorei,- Garten 
K o n z e r t ,  t ä g l i c h  T a n z  
W e i n ^  u n d  B i e r r e s t a u r a n t  
K o n f e r e n z z i m m e r ,  F e s t s ä l e

Fernruf: Fernverkehr Sam m el-N r. 35371

OSTSEEBAD ZINNOWITZ
Schnellzugstation und Anlegestelle 
der Dampfer S t e t t i n ^ R ü g e n

KURHAUS PREUSSENHOF

Größtes Hotel ersten Ranges am 
Strande, gegenüber der Seebrücke 
V  orteilhafte Pensionsbedingungen 
besonders in der V o r- u. Nachsaison 

Fernruf N r. 302

Geöffnet vom 1. Juni bis 15. September

Im Ostseebade 
Zinnowitz, einem der 
sdiönsten Bäder der 
pommerschen Ostsee

küste, ist unser

Zweiggeschäft
Strandhotel

Kurhaus
Preußenhof

nach dem vollzogenen 
Umbau mit zu den 

besten Hotels der 
Ostseeküste zu 

zählen.
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E igen tüm er in :  P r e u ß e n h o f  S te t t ine r  H o te lg e se l l s c h a f t  m. b. H.
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A n s  d e r  S i e f f l n c r  W i r f s d i a f i .

Der Seehafen Stettin wird bei der Bewältigung des ihm 
dank seiner geographischen Lage zuströmenden Güter
verkehrs durch zwei Momente besonders unterstützt: einmal 
dadurch, daß seine Umschlagseinrichtungen dem Stande der 
modernsten Technik entsprechend ausgebaut sind, dann^ aber 
auch dadurch, daß er in großem  Umfange eigene Tonnage 
besitzt, wodurch er vor den übrigen Ostseehäfen eine be
sondere Note erhält.

Die letzten Jahrzehnte haben den Stettiner Hafen als 
Um schlagsstätte für die in Stettin sehr bedeutenden M assen
guttransporte auf eine Entwicklungsstufe gebracht, die für das 
Ostseegebiet und darüber hinaus als vorbildlich gelten kann. 
D er für den M assengutumschlag besonders ausgebaute H afen
teil R e i h e r w e r d e r h a f e n  bietet die Möglichkeit, alle 
Sorten von M assengütern vom groben Stückerz bis zur feinen 
Staubkohle in kürzester Zeit zu löschen und zu laden. Drei 
gewaltige Verladebrücken mit je 15 to H ubkraft sind speziell 
für die Behandlung der hauptsächlich aus Schweden in Stettin 
eingehenden groben Stückerze erbaut, und zwar erst im 
Ja h re  1927, so daß also die Konstruktion dieser Brücken 
zu dem M odernsten gehört, was an hafenbautechnischen An
lagen überhaupt geschaffen ist. Die Schwierigkeiten, die noch 
bis vor kurzem die mechanische Löschung von groben Stück
erzen zu einem Problem machten, haben in diesen Anlagen, 
die systematisch den Bedürfnissen entsprechend ausgewertet 
werden, eine glückliche Lösung gefunden. Neben diesen 
Brücken sind vier weitere Verladebrücken vorhanden, die mit 
einer H ubkraft von je 5 to alle übrigen M assengutarten zu 
behandeln vermögen, also Mullerze, Kiese, Köhler?, Phos
phate etc. — Für den Kohlenumschlag aus dem W aggon in 
das See- oder Binnenschiff ist ferner eine Kohlenkippvorrich
tung vorhanden, die den Kohlenwaggon vermittels eines F ah r
stuhles hebt und durch eine Vorwärtsneigung direkt in den 
Schiffsraum hinein ausschüttet. Das Tempo der W aggonent
ladung ist so reguliert, daß alle3 Minuten ein W aggon zur 
Entladung kommt, was etwa eine Leistung von 400 to in der 
Stunde ergibt.

Diese kurzen Angaben mögen genügen, um zu zeigen, 
daß Stettin sich äußerst bemüht hat, für die rasche und 
sparsam-mechanische Abwicklung des M assengutumschlages 
Sorge zu tragen. Auf der anderen Seite haben die an diesem 
V erkehr im überwiegenden Maße beteiligten S t e t t i n e r  
T r a m p r e e d e r e i e n  durch Vergrößerung und M oderni
sierung ihrer Flotten dazu' beigetragen, diese Verkehre aus
zubauen.

Die Reederei E m i l  R.  R e t z l a f f  hat ihren Schiffs
park zu einer Gesamttonnage von 75 450 d. w. to ausgebaut 
und ist somit nicht nur die größte preußische Reederei, son
dern überhaupt die größte deutsche Privatreederei, die an 
G töße nur von einigen Schiffahrts-Aktien-Gesellschaften über
troffen wird. Die F lotte dieser Reederei umfaßt Schiffe 
von recht beträchtlichen Dimensionen, wie D. „G eneral
direktor Sonnenschein“ mit 9000 to, D. „W anaheim “ mit 
6300 to, D. „Y m ir“ mit 6200 to, D. „Yotunheim“ , D. „Alf- 
heim “, D. „F aso lt“ mit weit über 5000 to, um nur die größten 
zu erwähnen. Die Schiffe der Reederei Emil R. Retzlaff sind 
in der Tram pschiffahrt in der Nord- und Ostsee und im 
Mittelmeer beschäftigt und fahren hauptsächlich M assengüter 
wie Erze, Kohlen, Zucker und Phosphate. Besonders stark 
ist der Anteil der Reederei an der Erzfahrt Lulea—Stettin, 
womit die Bedeutung der Firm a speziell für die tschechoslo
wakische Eisenindustrie gekennzeichnet ist.

Die Reederei W. K u n s t  m a n n  ist gleichfalls vor 
allem an der E rzfahrt auf Stettin beteiligt. Sie verfügt über 
eine Gesamttonnage von ca. 50 000 d. w. to. Auch sie besitzt 
Schiffe von erheblicher Größe, z. B. D. „Heinz W. Kunst
m ann“ mit 8700 to, D. „Victoria W. Kunstmann“ mit 7800 
to, D. „C lara Kunstm ann“ (II) mit 7000 to. — Die Kunst
manndampf er sind neben der Schweden- und Norwegenfahrt 
auch an den H olztransporten von Schweden, Finnland und 
Rußland beteiligt, fahren gelegentlich Erze und Getreide, 
vom Schwarzen Meer, Phosphate von Nordafrika, Spanien, 
Portugal, verkehren daneben auch in den Häfen des Mittel- 
tind. Adriatischen Meeres. Auch im Roten Meer hat sich 
bereits die F lagge der Reederei W. Kunstmann gezeigt, um

Zenima nach Deutschland zu 
befördern.

Neben dem Massengutumschlag ist auch der Stückgut
verkehr im Stettiner Hafen sehr bedeutend, der durch die 
regelmäßigen Liniendampfer bewältigt wird. Auch die diesem 
Verkehre dienenden Anlagen sind im Stettiner Hafen neuer
dings modernisiert worden. Zu den schon sehr lange be
stehenden ausgedehnten Umschlags- und Lagerräum en ist ein 
neuer sechsgeschossiger Schuppenspeicher im Jahre 1929 in 
Betrieb genommen, der in einem Gebäude Kaischuppen und 
W arenspeicher zusammenfaßt. Der Um schlagsverkehr wird 
in den unteren Stockwerken durch elektrische W ippkräne 
mit einer H übkraft von 21/2 to erledigt, während das direkte 
Ein- und Auslagern in den oberen Geschossen durch drei 
Dachbrücken mit H ubkraft von je 2 to besorgt wird. Durch 
entsprechende innere Einrichtung des Speichers wird die 
M assenabfertigung der Stückgüter weitgehendst unterstüzt, 
so daß also ein rascher und beweglicher Umschlag und eine 
einwandfreie Behandlung sämtlicher Stückgüter im Stettiner 
Hafen gewährleistet ist.

Der Stückgutverkehr wird; bekanntlich gleichfalls vor
wiegend durch Stettiner Reedereien bewältigt, unter denen 
zunächst die größte zu nennen ist, die Firm a R u d. C h r i s t .  
G r  i b e i ,  die bereits im Jahre 1773 gegründet wurde und 
seitdem sich zu einem äußerst leistungsfähigen und bedeuten
den Unternehm en entwickelt hat. Mit ihren modern und p rak
tisch eingerichteten Fracht- und Passagierdam pfern unterhält 
sie regelm äßige Linien nach Hamburg, Bremen, Flensburg, 
Kiel, Danzig, Königsberg, Libau, Reval, Antwerpen und nach 
den Rheinhäfen bis Köln. Die in die Linie Stettin—Riga und 
die im W echsel mit der Finska Angfartygs Aktiebolag ge
fahrene Linie Stettin—Reval—Helsingfors eingesetzten Passa
gierschiffe entsprechen den m odernsten Anforderungen und 
bieten den Reisenden alle erdenklichen Bequemlichkeiten.

Auch die S t e t t i n e r  D a m p f e r - C o m p a g n i e  
A.-G. hat von jeher das Schwergewicht ihrer Tätigkeit auf 
die Unterhaltung von Linien gelegt. Moderne Schnelldampfer 
fahren auf den Linien Stettin—Reval, Stettin—Leningrad, 
Stettin—Stockholm. W eitere Linien dieser Gesellschaft führen 
nach Danzig, Memel und London mit gemischten Fracht- und 
Passagierschiffen. Daneben werden Linien auch nach den 
Häfen des M ittelmeeres und des Schwarzen Meeres unter
halten, so daß auf diese Weise Stettin auch mit dem Orient 
in regelm äßiger Schiffsverbindung bleibt.

Neben den genannten Stettiner Reedereien fahren 
eine große Zahl auswärtiger und ausländischer Schiffe aut 
Stettin u n d  der B e s u c h e r  Stettins wird bei e in e r  R u n d f a h r t  
durch den Hafen manche fremde Kontorflagge und viele aus
wärtige Landesfarben wahrnehmen. Daneben bestehen noch 
außer den genannten großen Reedereien mehrere kleinere 
Reedereien in Stettin, von denen die Firmen F r a n z  L- 
N i m t z  und R o b e r t  K o p p e n  ihre Frachtschiffe in freier 
F ahrt beschäftigen, während die S t e t t i n e r  D a m p f "  
s c h i f f s g e s e l l s c h a f t  J. F. B r  ä-u n 1 i c h G. m. b. H. als 
ausgesprochene Linienreederei mit ihren großen Passagier
dam pfern den Verkehr von Stettin nach den O s t s e e b ä d e r n  
sowie nach Bornholm und Kopenhagen unterhält. Ein Schn 
dieser Reederei befährt auch die Linie Swinemünde—Danzig 
Königsberg. Ferner betreibt die Reederei H e r m a n n  O t t o  
I p p e n  den Stückgutverkehr in kleiner Küstenfahrt an der 
westlichen Ostseeküste. Endlich seien als kleinere Reedereien 
noch die H e d w i g s h ü t t e  A.-G., die S c h i f f a h r t s 
g e s e l l s c h a f t  m .b .H . E. H a u b u ß ,  die P o m m  e r 
s e h e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  H a u p t g e n o s s e n 
s c h a f t  e.G . m .b .H ., der P o m m e r s c h e  I n d u s t r i e 
v e r e i n  a u f  A k t i e n  und die D . e l p h i n  - S e e v e r 
k e h r s  G. m. b . H.  genannt, zu denen auch die I n d u s t  r 1 e * 
u n d  H a n d e l s k a m m e r  als Besitzerin von vier E is
brechern hinzuzurechnen ist.

Insgesamt bietet der Stettiner Hafen das Bild eines 
aufstrebenden und entwickelungsfähigen Seehafens, der, wenn 
auch seine Entwickelung durch die gegenw ärtige Depression 
und durch ungesunde W ettbewerbsm aßnahm en a u ß e r d e u t s c h e  
Häfen gehemmt wird, infolge seiner vorzüglichen geograpni 
sehen Lage und seiner ausgezeichneten Einrichtungen nieina 
seine Bedeutung für die europäische W irtschaft verliere 
wird.

Seewärtiger Güterumschlag und Seereedereien in Steffin.
von Sinai E rze aus Abu
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W a l t e r  H a u t z ;
Die Bedeutung des Speditionshandels in einer großen 

Seehafenstadt ist durch die Tatsache bedingt, daß die den 
Hafenplatz berührenden Güter hier in überwiegendem Maße 
Transportmittel und Frachtführer wechseln. Der Verkehr der 
Seeschiffe findet hier sein Ende, die Ladung muß gelöscht 
und an andere Transportm ittel — Eisenbahn, Binnenschiff, 
Kraftwagen — abgegeben werden. Oder um gekehrt: die 
Landtransport- oder Binnenwasserwege münden in den See
hafen, wo das Seeschiff die Ladung zum W eitertransport 
übernehmen muß. An dieser Stelle bedarf die auswärtige 
Firma, für die der Transport durchzuführen ist, eines er
fahrenen und zuverlässigen Helfers, der die Abwickelung 
des Umschlages rasch, sicher und billig erledigen und in der 
Auswahl des Frachtführers, Transportm ittels und W eges das 
Interesse des Auftraggebers in jeder Hinsicht wahrnehmen 
soll. Der Seehafenspediteur ist somit ein unentbehrlicher 
Faktor des Außenhandels. Das Speditionsgewerbe hat als ein 
wichtiger und typischer Bestandteil im W irtschaftsbild der 
großen Seestädte, und damit auch Stettins, zu gelten.

W enn man vom Speditions-„handel“ sprechen will, so 
kann man als das Handelsgut dieses Gewerbes die L e i s t u n g  
des Spediteurs betrachten, die in der Ausführung des Auf
trages besteht. Diese Leistung hat ihre Qualität genau so 
wie jede andere W are. Zwei M erkmale sind es, an denen 
sich diese Qualität messen läßt: E rfahrung und Zuverlässigkeit.

Keine schriftlich fixierbaren Fabrikationsmethoden, keine 
Lieferanten- und Abnehmerlisten machen das W esen des Spe- 

itionsbetriebes aus, sondern das W issen um unzählig viele 
inge, das nur die Praxis zu vermitteln vermag, und das in- 

olgedessen an der Person des Inhabers und seiner leitenden 
^gestellten hängt. An die Erfahrungen des Spediteurs wird 

nicht nur bei Erteilung eines Auftrages appelliert, sondern 
auch in den zahllosen Fällen, wo sich der Kunde an Öen 

Pediteur wendet, um A u s k u n f t  über Tariffragen, über 
-ollangeiegenheiten, Seefrachten, Umschlagskosten, Stauer- 
zuh ^  Binnenschiffsfrachten, Versicherungen usw. ein-

Wenn man sich über die Kenntnisse, die der Auftrag- 
f f e r  bei seinem Spediteur voraussetzt, einen ungefähren 
t' verschaffen will, so braucht man nur die S ta
t i k  des Stettiner Hafens zur Hand zu nehmen und die 
b r t  ^ Cr seewärts ein- und ausgegangenen Güter durchzu- 
. attern: Annähernd 1000 Positionen in beiden Richtungen 

b v-ieF aufgezählt, sie alle können also hier den Spediteur 
schaftigen und werden auch mit wenigen Ausnahmen, 

ĵ le Spezialbehandlung einzelner besonders eingearbeiteter 
. nebe Vorbehalten sind, fortlaufend oder gelegentlich zu 
inem Arbeitsgebiet gehören. Die Behandlung einer jeden 

setz.t Sonderkenntnisse voraus, die sich auf die Be- 
atfenheit der W are beziehen, auf die Behandlung beim 

j ransport VOn einem Verkehrsmittel zum anderen, auf E in 
gerung, Art der Verladung oder Verstauung für den W eiter

transport. Der Spediteur muß über Kenntnisse des Tarif- 
Lesens verfügen, über Fuhrwerk- und Kraftwagenbetrieb 
h ientl^ rt sein, er muß das Zollwesen und Steuerwesen be- 
?u[rf C ’ ^ ie Hafengebühren, Frachten etc., — und nicht 
be* 7 mU^ er ” seine Leute kennen“, d. h., mit Behörden 

im und im Hafen ebenso gut zu verhandeln verstehen

Der Stettiner Spedittonshandel.
wie mit Reedereien, Kahnschiffern und Hafenarbeitern. Daß 
zu alledem umfassende Rechtskenntnisse gehören, K ennt
nisse des Geld- und Versicherungswesens, Kenntnisse endlich 
auch des Auslandes und der dortigen W irtschaftsverhält
nisse, bedarf keiner besonderen Erwähnung. So ist das Ge
biet der Erfahrung des Spediteurs außerordentlich weitläufig, 
und es hat im Speditionsgewerbe eine besondere Bedeutung, 
wenn eine Firm a auf langjährige Erfahrung zurückblicken 
kann und wenn der Leiter einer Speditionsfirma des Studium 
seiner „W issenschaft“ lange genug betrieben hat, um allen 
Anforderungen gewachsen zu sein! Ebenso ist selbstverständ
lich ein gut vorgebildetes und eingearbeitetes Personal V or
aussetzung für die Leistungsfähigkeit einer Speditionsfirma.

Die Stettiner Spedition besitzt ihre Tradition. Eine große 
Zahl der hiesigen Speditionsfirmen kann auf langes Bestehen 
zurückblicken und auch von den jüngeren Firm en sind viele 
ausgezeichnet in ihr Gebiet eingearbeitet. Traditionell ist eine 
gewisse Arbeitsteilung unter den Firmen, eine gewisse Spezi
alisierung, die sich — trotz aller Universalität des Spedi
teurs — in Stettin herausgebildet hat. Gewisse Zweige werden 
von bestimmten Firm en allein behandelt. So sind z. B. Ge
treide, Zucker, Erze, Kiese, Phosphate, Kohlen, Eisen und 
Stahl, Eisen- und Stahlwaren, Butter, Käse, Eier, Flachs, 
Hanf und Hede, Kartoffelfabrikate, jugoslavische Pflaumen 
Spezialarbeitsgebiete bestimm ter Firmen. Endlich sei auf die 
vielfältige mühevolle Einzelarbeit hingewiesen, die unter der 
Bezeichnung S t ü c k g u t v e r k e h r  zusamm engefaßt ist. 
Der Stückgutverkehr besteht seewärts von und nach allen in 
Frage kommenden Ländern und nimmt einen so erheblichen 
Umfang ein, daß er das Arbeitsgebiet fast aller Firm en d ar
stellt, die ihn z. T. auch durch Sammelladungsverkehre aus
gezeichnet organisiert haben.

Der Spediteur ist nun zugleich der V e r t r a u e n s 
m a n n  seines Auftraggebers, der die ihm übertragene Ge
schäftsbesorgung zugunsten seines Kunden mit äußerster 
Sorgfalt und unbedingter Zuverlässigkeit auszuführen hat. 
Diese Zuverlässigkeit ist ein Erfordernis, das gerade im Spe
ditionsgewerbe nicht unterschätzt werden sollte, und die auch 
im Gewerbe der Seehafenspediteure stark angewachsene K on
kurrenz macht in dieser Hinsicht die sogenannten „billigsten“ 
Angebote häufig zu einer Gefahr; denn nach einem oft zi
tierten, aber durchaus richtigen Satz ist nicht der billigste 
Spediteur der beste, sondern der vertrauenswürdigste. — 
D er Stettiner Speditionshandel kann T»on sich sagen, daß er 
in dieser Hinsicht dem auswärtigen Kunden das zu bieten 
vermag, was er sucht.

Der Seehafenspediteur — darauf sei zum Schluß noch 
hingewiesen — ist dank seiner Kenntnis des Verkehrswesens 
auch in der Lage, die Mängel des Verkehrswesens oder der 
Verkehrsmittel zu überblicken und ist infolgedessen befähigt, 
auch wertvolle Arbeit im allgemeinen W irtschaftsinteresse zu 
leisten. Auch in dieser Hinsicht ist der Stettiner Speditions
handel stets von Bedeutung gewesen. V ertreter der Stettiner 
Seehafenspedition haben stets in der Industrie- und H andels
kammer, in vielen Kommissionen, Beiräten und sonstigen 
Gremien an der Gestaltung des deutschen Verkehrswesens 
m itgearbeitet.

D- ing. j„hannes GoIInow Eisenindustrie.
zahl Eisenindustrie des Kamm erbezirks verfügt neben 
2 rnftG Cn kleineren Unternehmungen über eine Reihe von 
Gre 6n ^ ? r^ en: Diese haben zum Teil weit über Europas 
s c hinaus einen bedeutenden Ruf erlangt. Die e i s e n -
dur i f , e n d e I n d u s t r i e  wird in erster Linie vertreten 
°fen lf  t”^  Ü *4 e K r a f t “, Zweigniederlassung der Hoch- 
mersWu Lübeck Aktiengesellschaft, welche die ganze pom- 
zeirV. Un^ ostdeutsche Eisenindustrie mit ihrem ausge- 
Tahr neten R o ^ is e n  beliefert. Das W erk, vor rund 30 
niarlf11 Veranlassung des Fürsten Henckel v. Donners-
k ens" erric^ tet, ist wirtschaftlich schon insofern sehr bemer- 
haunt'r”r k r a Ŝ an e*nem ^ rt errichtet wurde, an dem die 
k o m r n a  h in Frage kommenden Rohstoffe nicht V o r
stadt ,*nf°lge der günstigen Lage Stettins als Hafen- 
vorte‘lh f ^ erk a^ cr *n der Lage, die Rohstoffe unter 
ziehen aj t-en Bedingungen auf dem W asserwege zu be- 
die r>’ ie Erze vorwiegend aus Schweden und Spanien,
Dje Fennstoffe in der Hauptsache aus dem Ruhrgebiet, 
anla# ^at erst vor weni£en Monaten ihre Ilochofen-

ge vollständig umgebaut wieder in Betrieb genommen.

Sie verfügt nunmehr über einen Hochofen m odernster Bau
art, mit einer Leistungsfähigkeit bis zu 300 to täglich. Die 
damit in Verbindung stehende Kokerei besitzt eine Leistungs
fähigkeit von ca. 500 to Kohlendurchsatz pro Tag. Ein 
älterer Hochofen mit einer Leistung von 200 to pro Tag 
ist als Reserve vorhanden. Im Laufe der Ja h re  wurden dem 
W erke verschiedene Nebenbetricbe angegliedert, von denen 
vor allem eine große Kupfer-Extraktionsanlage, eine Erz- 
sinterungsanlage, sowie eine den heutigen Anforderungen 
entsprechende Zem entfabrik zu erwähnen sind, in der Port- 
land-Zement M arke „K raft“, ein gesuchter W eltm arktartikel, 
hergestellt wird. Der mit der Stadt Stettin vor 2 Jahren 
abgeschlossene Gaslieferungsvertrag hat ebenfalls dazu bei
getragen, dem Unternehm en eine wirtschaftliche Betriebs
führung zu gestatten, die indirekt wieder der Allgemeinheit 
zugute kommt.

Ein charakteristischer Zweig der Eisen schaffenden 
Industrie hat sich innerhalb des Kamm erbezirks schon vor 
Jahrhunderten im T o r g e l o w e r  Gebiet entwickelt, wo 
infolge des Vorkommens von Raseneisenerzen zahlreiche
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— meist kleinere —- Betriebe, die Gußeisen herstellten, 
entstanden sind. Die Torgelower Industrie stellt in neuerer 
Zeit hauptsächlich gußeiserne Spezialartikel her, da in
folge. der besonderen Verhältnisse des Bezirks M assen
erzeugung weniger lohnend erscheint. Besondere Bedeu
tung besitzt die Torgelower Industrie u. a. auch für die 
Stettiner Schiffbaüindustrie, da diese von ihr in erheblichem 
Umfang mit Schiffsschrauben beliefert wird.

Die hier bestehende E i s e n  v e r a r b e i t e n d e  I n 
d u s t r i e  gliedert sich in drei Teile: einmal in die, als für 
eine Seestadt wichtigste, W erftindustrie, dann in die S tahl
bau- und Maschinenindustrie.

In der W erftindustrie ist die grö'ßle'’’T'n*r'“Stettin be
stehende W erft, nämlich der 1851 gegründete „V u l c a n “, 
einem tragischen Geschick zum Opfer gefallen. E r hatte 
sich im Laufe der Jahre zu einem Unternehmen von W eltruf 
entwickelt, das während seines Bestehens fast 750 Schiffe 
erbaut hat. Neben dem Bau großer Personendampfer wurde 
vor allen Dingen der Kriegsschiffbau gepflegt. Zahlreiche 
Aufträge für die Deutsche Marine und für fremde Staaten 
fanden hier ihre Ausführung. Der. gleichzeitig betriebene 
Lokomotivbau konnte über 4000 Lokomotiven zur- Ab
lieferung bringen.

Die für den Osten verhängnisvollen Veränderungen 
der wirtschaftlichen Verhältnisse in der Nachkriegszeit haben 
das einst so blühende Unternehmen zum Erliegen gebracht. 
Vom gleichen Schicksal wurde auch die älteste Stettiner 
Werft, N ü s c k e  & Co . ,  betroffen, die sich noch kurz nach 
dem Kriege durch großzügigen Umbau die modernsten 
deutschen W erftanlagen geschaffen hatte. Ihre Anlagen w ur
den vor Jahresfrist durch verständnisvolle Zusammenarbeit 
der durch die beiden W erftzusammenbrüche schwer ge
troffenen Stadt Stettin mit einer großen einheimischen 
Reederei und den Stettiner Oderwerken unter der neuen 
Firm a „ M e r c u r w e r f t “ erhalten und durch Verpachtung 
an die Stettiner Oderwerke wieder in Betrieb genommen.

Die leistungsfähigste heute h b r  bestehende W erft, die 
S t e t t i n e r  O d e r  w e r k e  A. - G. , ist besonders auf den 
Bau m ittelgroßer Fracht- und Personendampfer, sowie E is
brecher und Bagger jeglicher Bauart eingestellt. In den 
fast 100 Jahren  ihres Bestehens sind auf ihren Anlagen 
über 3/4 tausend Schiffe zu W asser gelassen worden. Die 
mit der W erft verbundene Maschinenabteilung stellt außer 
Schiffskesseln und Schiffsmaschinen auch Maschinen für 
Industriezwecke her. Auf 5 Schwimmdock-Abteilungen kön
nen Schiffe bis zu 12 000 to gedockt und wieder instand
gesetzt werden.

Im W eltkriege entstand schließlich noch als größeres 
Unternehmen die „ O s t s e e - W e r f t “ , die schnell einen 
beachtenswerten Umfang erreicht hat. Eine beträchtliche 
Anzahl von Fracht- und Personenschiffen sowie von Leich
tern wurde hier erbaut. Außerdem betreibt die Firm a 
ein gutgehendes Reparaturgeschäft.

Als ältestes Unternehmen der Stahlbauindustrie ist hier 
das W erk für Stahl-Hoch- und Brückenbau J. G o l l n o w  
& S o h n ,  Stettin, zu nennen, das im Jahre 1833 gegründet 
wurde. Die Firm a gliedert sich heute in folgender W eise:

Die Abteilung Stahlhochbau befaßt sich mit der Aus
führung von Fabrikhallen, Kesselhäusern, Bahnsteighallen, 
Flugzeughallen, Gaswerkbauten usw. Auch sind in den 
letzten Jahren eine Reihe der bedeutendsten S tahlskelett
bauten für die verschiedensten Verwendungsgebiete aus d ie
ser Abteilung hervorgegangen.

Am bekanntesten wurde die Firm a durch die E rzeug
nisse ihrer Abteilung Stahlbrückenbau, die eine große An
zahl bem erkensw erter Eisenbahn- und Straßenbrücken für 
das In- und Ausland geschaffen hat. Es sei hier nur d e r -  
in Gemeinschaft mit einer anderen Firm a ausgeführte Bau 
einer 300 m langen Donaubrücke bei Novi-Sad, sowie die 
E isenbahnbrücke über den Trollhätta-Kanal in Schweden 
genannt. Ein Modell dieser größten einarmigen K lapp
brücke Europas befindet sich im Deutschen Museum in 
München. Eine Abteilung für Stahlwasserbauten bearbeitet 
Schleusen und W ehranlagen.

In neuester Zeit hat die Firma auch die Schweißung 
to n  Stahlbauten aufgenommen und einen besonderen A r
beiterstam m  zu diesem Zweck ausbilden lassen.

Die S t e t t i n e r  T r ä g e r -  u n d  B a u e i s  e n - G e -  
s e i l  s c h a f t  m. b. H., die vor etwa 75 Jahren g e
gründet worden ist, hat sich im Laufe der Jahre eben

falls auf dem . Gebiete des Eisenbaues einen guten Ruf 
erworben. Als neuere Arbeiten hat die Firm a u. a. die 
Verladebrücke für die städtischen Gaswerke, sowie die 
W irtschaftsbrücke über den Großschiffahrtsweg Stettin—Ber
lin gebaut. Zur Zeit beschäftigt sie ca. 150 Angestellte 
und Arbeiter. ,

Ein bedeutendes Unternehmen der Stettiner Maschinen
industrie sind die S t o e  w e r  w e r k e  A. - G. , v o r m .  
G e b r. S t o e w e r ,  die zu den führenden W erken der 
Automobilindustrie zählen. Die im Jahre 1896 gegründeten 
Stoe wer werke, welche zunächst die Fabrikation von W erk
zeugen und Fahrradbestandteilen betrieben, sahen sich in
folge günstig abgelaufener Versuche mit Motoren schon im 
Jahre 1898 veranlaßt, auch den Bau von M otorfahrzeugen 
aufzunehmen. An dem großen Aufschwung, den die 
Deutsche Automobilindustrie in den vergangenen Jahrzehn
ten genommen h^it, haben die Stoewerwerke ihren vollen 
Anteil. Die Firma war eine der ersten in Deutschland, die 
einen brauchbaren Vierzylindermotor auf den M arkt brachte. 
Das W erk baut in der Hauptsache Personenwagen. Es hat 
namentlich mit dem neuerdings herausgebrachten Achtzy
linder einen im Rahmen der ganzen deutschen Automobil
industrie sehr beachtenswerten Erfolg erzielt. Gerade dieser 
Typ hat auf den internationalen Turnieren von Baden- 
Baden, Hamburg, Berlin und Nürnberg durch hohe Aus
zeichnungen seine verdiente Anerkennung gefunden. E ben
so wie die Erzeugnisse des Stettiner Stahlbaues s p ie l e n  
auch die der Automobilindustrie für den Export eine be
trächtliche Rolle. Zur Zeit wickelt sich die Ausfuhr der 
Stoewer-W erke namentlich nach Belgien, der Schweiz, Spa
nien, Rumänien und Nordafrika ab. Leider beeinträchtigen 
die bestehenden Zollverhältnisse das Auslandgeschäft erheb
lich, da die Automobilzölle fast des gesamten Auslandes be
trächtliche sind. Auf der anderen Seite halten sich die 
deutschen Zölle auf einer so geringen Höhe, daß die aus
ländischen Industrien der deutschen im eigenen Lande einen 
starken W ettbewerb machen können.

Einen nicht geringeren Ruf hat der Name Stoewer auch 
auf dem Gebiet der Nähmaschinen- und Fahrräderfabrikation 
durch die N ä h m a s c h i n e n  - u n d  F a h r r ä d e r f a b r i k  
B e r n h a r d  S t o e w e r ,  gegründet im Jahre 1858, be
kommen. Der Firma gelang es zunächst mit der Fabrikation 
von Nähmaschinen, trotz der amerikanischen Konkurrenz, 
besonders der Singer-Compagnie, ihre Absatzgebiete — auch 
im Auslande - ständig zu erweitern. Im Jahre 1893 be
gann die Firm a mit der Fahrradfabrikation. Trotz vor
übergehender Rückschläge gelang es der G e s e l l s c h a f t  im  
Laufe der Zeit sich gegenüber dem ausländischen W ettbe
werb durchzusetzen. Die Stoewer-Greif-Fahrräder wurden 
in der ganzen W e l t  b e k a n n t  und b e l i e b t .  Im Jahre 18J 
n a h m  d ie  Firm a dann noch d e n  Bau von S c h r e i b m a s c h i n e n  
mit gleichem Erfolge auf. Infolge der veränderten Nach- 
kriegsverhältnisse, insbesondere der neuerdings viel schwie
rigeren Bearbeitung der Auslandsmärkte^ die auf den Zug 
zum Protektionismus in der Zollpolitik fast aller Länder 
zurückzuführen ist, hat auch die Bernhard Stoewer A.-Lr- 
in der Nachkriegszeit mit gewissen Schwierigkeiten zu 
kämpfen gehabt. Infolge einer in jüngster Zeit erfolgten 
Umstellung des W erkes spielt aber die Bernhard Stoewer 
A.-G. heute schon wieder in der Gesamtheit der Stettiner 
Industrie eine wichtige Rolle, sowohl vom Standpunkt des 
Arbeitsm arktes als auch vom Standpunkte der Austum 
Stettiner Industrieerzeugnisse.

Wie es infolge des landwirtschaftlichen Charakters der 
Provinz Pommern nur natürlich ist, finden sich in dem 
Stettiner Bezirk auch zahlreiche größere und kleinere Be
triebe der Landmaschinenindustrie, die in Stettin in erster 
Linie durch die Firma S c h ü t t  & A h r e n s  vertreten is 
Die Firm a Schütt & Ahrens besteht als Bauanstalt und R e 
paraturw erkstatt für landwirtschaftliche Maschinen bereits 
seit über 60 Jahren. I n  neuerer Zeit hit sich u. a. eine 
Straßenzugmaschine dieser Firm a für den modernen Lasten
verkehr ganz besonders bewährt. Im Kammerbezirk is 
außerdem  noch die M a s c h i n e n f a b r i k  R e g e n w a l d e  
als Herstellerin von Landmaschinen in größerem  Umfange 
zu nennen.

Neben den genannten Firmen finden sich sowohl m 
Stettin selbst, als auch im Regierungsbezirk, noch eine 
weiterer Betriebe der Maschinenindustrie. Sie alle sind be
strebt, nach Kräften mitzuarbeiten am wirtschaftlichen W ie
deraufbau des deutschen Ostens.
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Aus der Sfelfiner Industrie der Steine und Erden.
v  *n Sommern recht ausgedehnte Vorkommen von
kreide hat es mit sich gebracht, daß in Stettin und auch an 
anderen Stellen des Pommerlandes sich schon sehr früh 
eine leistungsfähige Zementindustrie entwickeln konnte. Die 
Pommersche Zementindustrie ist die älteste von Deutschland 
und Stettin und seine engere Umgebung ist eigentlich als die 
w iege dieses heute so wichtigen Industriezweiges anzu
sehen. Schon in den 50er Jahren wurden kurz nacheinander 
zwei große, noch heute bestehende Fabriken zur Erzeugung 
.von Portlandzement gegründet und zwar unterhalb Stettins 
in Zuilehow die Stettiner Portland-Zem ent-Fabrik und in der
• r Fundstelle der Wolliner Kreide die Zem entfabrik
T? ♦ • u die also ^ m itte lb a r  an den Rohkreidebrüchen ihre 
1 ^bsstä tte  hatte. Als drittes Unternehmen wurde dann in 
uen 60er Jahren die Portland-Zem ent-Fabrik „S tern“ in Fin- 
Kenwalde erbaut. Kurz darauf sind noch zwei weitere W erke 
i Bredow und Gristow, Krs. Cammin, entstanden, die aber 
« s Kr i eg e stillgelegt sind. Die genannten W erke sind 
sämtlich besonders durch die Tatsache begünstigt, daß das 
Rohmaterial, kohlensaurer Kalk, sich in ihren Gruben als 
reiches .Material findet — als Kreide und ähnliches — das zu- 
f^ P men mit Septarienton nach dem sogenannten Schlämmver- 

ren aufbereitet wird und ein besonders hochwertiges 
-em entfabrikat ergibt.
s a g e n ^  ^ nze n̂en ist über die H auptw erke folgendes zu

ttia ? iCu Stettiner Portland-Zem ent-Fabrik ist die älteste Ze- 
I r f n  a Deutschlands und des europäischen Festlandes. 
Wp , ezember 1853 gelang auf dem jetzigen Grundstück des 
Im tu dem Chemiker Dr. Bleibtreu der erste Zement-Brand. 
du -18'?5 wurde die Stettiner Portland-Zem ent-Fabrik

rch Königliche Kabinettsorder als Aktiengesellschaft aner- 
Die Gruben, in denen das Rohm aterial gewonnen 

2 . liegen in Kalkofen auf der Insel Wollin, in Finken- 
7 .-li in Saßnitz a. Rg. und auf dem Fabrikgrundstück in 
fö H (Gesamt-Grundbesitz ca. 875 M orgen). Die Be-
, ™ er™ g des Rohmaterials wird mit e^ner eigenen Flotte, be- 

enend aus 18 Dampfern und Fahrzeugen, erledigt. Die 
aDrik ist in den Jahren von 1925 -1928 nach den neuesten

- Nahrungen ausgebaut worden. Das neue W erk besitzt 2
sein Ar° fe.n> von denen der eine z- Z t- wohl der g rößte 
56 er Deutschland ist; er hat bei einer Länge von
eine™ A ? en Durchmesser von 4 m /3,30 m. W eiter besteht 
w e U  n Ze'V€rwertimgS' Anlage mit der Kesselanlage, in 
2200 P C  D am pf für eine Turbine mit einer Leistung von 
Strn b;..erzeugt wird. Diese wiederum liefert den gesahnten 
m-A alle Hilfsmaschinen, wie Schlämmwerk, Kom-'
V\7ovf°renian â^ e’ fü h le n  usw. Das Leistungsvermögen des 
Werkes beträgt 1 Million Faß im Jahr.
Porti iß£r der Fabrikation von Zement betreibt die Stettiner 
eine £  ii m ent’Fabrik auf ihrem Grundstück in Züllchow 

e Kalk-Fabrik, in welcher der hydraulische Edelkalk 
” ossius-Delbrück“ hergestellt wird.
Tahr Dlf  P ° rtland-Cem ent-Fabrik „S te rn ‘‘‘ entnahm bis zum 
F unrft- das g esamte Rohmaterial den Finkenwalder 
den H Neuerdings wird ein Teil des Materials aus
R ü p - r *rma gehörenden Kreidebrüchen auf der Insel 
I Und Wollin herbeigeschafft. Mittels eigener Dampfer 

Uud Dampfkähne wird der Transport des Roh- 
bewirkt sowie auch der Transport des fertigen 

diiVr ’ 16 .Portland-Cement-Fabrik „S tern“ hat eine P ro 
ais Mn KVO,n über ^ 2 Millionen Faß aufzuweisen. Ihr sind 
Zem -Z1betriebe eine sehr bedeutende Kunststein- und 
Zem^rnf°Cr^nfabrikation angegüedert. — Die oben genannte 
InHnct • • Lebbin gehört heute zu dem Pommerschen 
schlö ieverein auf Aktien, der insgesam t sieben Kreide- 
u n d Ü T re ijn’ ein Dampfziegelwerk, eine Chamottefabrik 
Wolo- *Ter er Zem entfabrik Lebbin zwei Zem entwerke in 
dem -jn i_der -Peene besitzt. Die Rohmaterialien werden 
die •Vre}de‘Druch in Lebbin und Kreidegruben auf Rügen, 
befind ubervviegend im eigenen Besitz des Industrievereins 
sjn i en’ entnommen. Zum Heranschaffen der Rohmaterialien 
trieh Dampfer, Leichterfahrzeuge und Kähne in Be-

; deren größter Teil in den eigenen Hilfsbetrieben der

Firm a selbst gebaut worden ist. Die Zahl der beschäftigten 
Arbeiter beträgt insgesamt annähernd 1000,während die P ro 
duktion im Jahre 1913 bereits eine Million Faß wesentlich 
überschritt. Neubauten nach dem Kriege haben die P ro 
duktion intensiver gestaltet und die Arbeiterzahl und den 
Verbrauch an Brennmaterial möglichst herabzumindern 
gesucht.

Auch das Eisenwerk Kraft, ein Zweigbetrieb des H och
ofenwerks Lübeck, hat sich eine Zem entfabrik angegliedert, 
in der unter Verwendung von schwedischem Kalkstein und 
granulierter Hochofenschlacke ein Eisenportlandzem ent h e r
gestellt wird. Auch diese Fabrik ist modern mit Drehöfen 
eingerichtet und stellt ungefähr das gleiche Quantum her wie 
die Stettiner Portland-Zem ent-Fabrik.

Die Stettiner Zementindustrie beliefert außer dem deut
schen M arkt in großen Mengen auch das Ausland und zwar 
kommen für die Stettiner Betriebe insbesondere die Anlieger
staaten der Ostsee als Abnehmer für Zement in Frage.

Neben der Zementindustrie hat auch die Chamottein- 
dustrie in Stettin eine hervorragende Bedeutung erlangt. 
Eine der ersten deutschen Firmen, die die Herstellung feuer
fester Materialien aufnahm, war d k  Ziegelei und K alk
brennerei T . Didier in Podejuch, aus der später die Stettiner 
Chamotte-Fabrik vormals Didier hervorgegangen ist. Im 
Jahre 1864 wurde diese Firm a in Stettin gegründet als eine 
Fabrik zur Herstellung feuerfester Steine, die dann -im 
Jahre 1872 in eine Aktiengesellschaft unter dem Namen 
Stettiner Cham otte-Fabrik A.-G. vormals Didier umgewandelt 
wurde. Die Erzeugung von Chamottesteinen und der Bau von 
Gaswerksöfen waren ursprünglich das Tätigkeitsgebiet der 
Firma. Später kam dann der Bau von anderen industriellen 
Oefen und Feuerungsanlagen hinzu. Der Name der Stettiner 
Firma wurde in langjähriger glücklicher Entwicklung weit 
über das deutsche W irtschaftsgebiet hinaus bekannt und 
hat mit dazu beigetragen, Deutschlands technisches Können 
in allen W eltteilen bekanntzumachen. Oefen für die E isen
industrie, für die Glaserzeugung, die keramische Industrie, 
die chemische Industrie usw. wurden von der Stettiner Cha
m otte-Fabrik überall entweder selbst hergestellt oder aus 
dem in ihren W erken erzeugten Material erbaut. Die Firma 
erlangte auf dem Gebiet der allgemeinen Hygiene spezielle 
Bedeutung durch die Schaffung von M üllverbrennungsan
lagen und die im In- und Ausland als beste Ofenart aner
kannten Einäscherungsöfen „Schneider-D idier“ . Der Firma 
wurden eine große Anzahl von Betrieben an verschiedenen 
Orten angegliedert. Im Jahre 1925 wurde die Zentralverw al
tung der Gesellschaft nach Berlin verlegt. Das Stettiner W erk 
mit ca. 600 Arbeitern ist aber noch heute das größte unter 
den der Gesellschaft angeschlossenen Betrieben.

Zu erwähnen sind ferner die Pommerschen K alkstein
werke G. m. b. H. in Zarnglaff die in sehr großem  U m 
fange aus einem härteren Kalkstein Stückkalk, Zem entkalk, 
Branntkalk, namentlich aber D üngekalk verschiedenster Art 
hersteilen und nicht nur Pommern, sondern auch die N achbar
gebiete Pommerns mit Düngekalk versehen.

Endlich sei auch noch auf die M ineralmahlwerke der 
Stettiner Firma Franz Mandt hingewiesen, in denen speziell 
aus Feldspat und Quarz Rohstoffe für Keramit etc. herge
stellt werden. Die Firm a Franz Mandt ist aus der 1878 g e 
gründeten Speditionsfirma Andree & W ilkerling hervorge
gangen. Nachdem im Jahre 1893 das Feldspat- und Q uarz- 
geschäft aufgenommen worden war, ging die Firm a bald 
zur Herstellung gem ahlener W are über. Der Umsatz wuchs 
von Jahr zu Jahr und hat auch nach der zeit weisen U nter
brechung durch die Kriegs- und Inflationsjahre die Vorkriees- 
zahlen längst um ein beträchtliches überschritten Das M ahl
werk verfügt Über ausgedehnte Lagerplätze und eigehe 
Hafenanlagen, und ist äußerst günstig an einen eigenen etwa 

m Gleisanlagen umfassenden Bahnkörper angeschlossen. 
Die I’irma besitzt ferner ausgedehnte Grubenbetriebe in 
Skandinavien, in denen die in Stettin Verarbeitung findenden 
Rohstoffe, vor allem der Feldspat, gewonnen werden. Auch 
hiei handelt es sich um ein W erk, das neben dem bedeu
tenden Inlandabsatz ein reges Exportgeschäft unterhält.

Pommersdie Ziegel' und Harfsfeiirtndusirie.
der Ziegel- und Hartsteinindustrie ist eine verstreut, eine Erscheinung die als äußerst friincr;,*
Tonvorkommen lfn deS L,,an j CS' Da die erforderlichen sprochen werden muß. Neben diesen Einzelziegeleien ist
vorhanden ” nd ?« f  der P r? vinj  j,n e.inzf lnen Gegenden eine besondere Anhäufung dieser In-sind, ist die Ziegelindustrie über das ganze Land dutne festzustellen, so insbesondere in Ueckermünde Stet-
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tin, Falkenburg, Kolberg, Köslin. Die Gesamtzahl der in 
Pommern vorhandenen Ziegeleibetriebe ist auf ca. 120 bis 
130 zu veranschlagen. Die Produktion an Ziegelsteinen belief 
sich im Jahre  1929 auf ca. 300 Millionen, an Drainröhren auf 
ca. 40 Millionen; hinzu kommt eine nicht unerhebliche P roduk
tion an Kalksandsteinen. Bedauerlicherweise ist infolge der 
allgemeinen W irtschaftslage, des ungenügenden Zollschutzes 
gegen Polen, insbesondere aber infolge stark übersetzter 
Löhne und weit übersetzter Steuern die wirtschaftliche Lage 
der Ziegelindustrie zur Zeit eine äußerst ungünstige. Die E in
schränkung der Bautätigkeit in Deutschland, insbesondere 
die durch den Beschluß des Deutschen Städtetages herbeige
führte Drosselung der öffentlichen Bauten, und der außer
ordentliche Kapitalmangel der Privatwirtschaft haben den 
Absatz der Ziegeleien außerordentlich ungünstig beeinflußt 
und lassen auch für die Zukunft keine günstige Prognose zu. 
Berücksichtigt man schließlich, daß trotz ständiger ungün
stigster E rfahrungen die öffentliche Hand angeblich aus 
Sparsam keitsgründen mit der Aufführung von Bauten aus 
Ersatzbaustoffen fortfährt, so wird erkennbar, daß alle 
diese Tatsachen in ihrem Zusammenwirken die Lage der 
pommerschen Ziegel- und H artsteinw erke überaus ungünstig 
beeinflussen müssen. Und doch handelt es sich hier um eine 
Industrie, die für die deutsche W irtschaft und die deutsche 
Bevölkerung lebenswichtig ist. Es ist immer wieder be
tont worden, daß das W ohnbedürfms ein unabweisbares 
menschliches Bedürfnis ist, und daß ein großer Teil der 
Unzufriedenheit und der moralischen und gesundheitlichen 
Schädigungen der Bevölkerung auf das nicht behobene

W ohnungselend zurückgehen. Es scheint beinahe, als ob 
die angewandten Methoden zu einer Beseitigung der W oh
nungsnot nicht führen könnten. Das ist auch nicht weiter 
verwunderlich, wenn man berücksichtigt, daß von dem Auf
kommen an Hauszinssteuern, das lediglich der Behebung der 
W ohnungsnot dienen sollte, der größte Teil für soziale 
Zwecke Verwendung findet. Gänzlich verständnislos steht 
aber die Ziegelindustrie, im besonderen die Bauwirtschaft und 
schließlich aber auch die Bevölkerung Pommerns im allge
meinen der Tatsache gegenüber, daß immer noch von dem 
Aufkommen an Hauszinssteuern in Pommern trotz schwer
ster Notlage der pommerschen Baustoffindustrien in W est
deutschland W ohnhäuser aufgeführt werden, daß man also 
das. wirtschaftliche Notgebiet Pommern dazu benutzt, um 
aus demselben Steuermittel zur Verwendung im W esten 
herauszuziehen. E rst wenn in der pommerschen Ziegel
und Hartsteinindustrie dem tatsächlichen wirtschaftlichen 
Status Pommerns entsprechende Produktionsbedingungen ge
schaffen sind, erst wenn tatsächliche Steuererleichterungen 
—- nicht nur Versprechungen — zu einer Abdeckung der 
Schulden und zu einer erneuten Kapitalbildung 'unserer 
Industrie führen können, erst wenn alle Hauszinssteuer
mittel, die in Pommern aufkommen, in Pommern ver
baut werden und darüber hinaus im W ege der Ueber- 
weisung vom W esten nach dem Osten weitere Mittel für 
Bauzwecke nach Pommern überführt werden, wird auch die 
pommersche Ziegel- und Hartsteinindustrie wieder besseren 
Zeiten entgegengeführt werden können.

W a l t e r  N e u m a n n , ,  Stettin. Die oelindustrie Stettins.
Die Lage Stettins, inmitten eines Anbaugebietes von 

Oelsaaten, ließ bereits in früher Zeit (die Anfänge reichen 
mehr als 200 Jahre zurück) eine Anzahl kleiner Oelschlä- 
gereien entstehen, welche in recht primitiver Art Oel her
stellten. Es handelte sich durchweg um sogenannte H aus
betriebe, die vornehmlich inländische Oelsaaten verarbeiteten 
und nur ausnahmsweise etwas Leinsaat aus Holland im 
portierten; Bedeutung konnten sie nicht erlangen.

Um  die Mitte des vorigen Jahrhunderts führte die E r 
findung der hydraulischen Presse zu einer wesentlichen V er
besserung der Fabrikationsm ethode und machte .den Weg 
für eine M assenverarbeitung ölhaltiger Rohstoffe frei.

Von dem hierauf folgenden Aufschwung der Oelin
dustrie, der durch die Anfang des Jahrhunderts erfolgte 
Einführung des Extraktionsverfahrens noch verstärkt wurde, 
konnten auch die Stettiner Unternehm er profitieren. An 
Stelle der früheren kleinen Oelschlägereien entstanden die 
Großbetriebe

Paul Julius Stahlberg, gegründet 1845,
A. H. Zander, gegründet 1845 (seit E nde 1929 stillieg.),
Stettiner Oelwerke A. G., gegründet 1910, 

die sich in um fangreicher Weise ider Verarbeitung inlän
discher und ausländischer Oelsaaten widmen. Die Stettiner 
Oelwerke besitzen außerdem  noch ein zweites W erk in 
Hamburg.

Durch fortgesetzten Ausbau der W erke haben die 
Firm en Paul Julius Stahlberg und Stettiner Oelwerke eine 
Kapazität von .ca. 300000 to pro Jah r erreicht. Die Zahl 
der beschäftigten Arbeiter beträgt 700 bis 800, bei einem 
Jahresum satz von schätzungsweise 75—80 Mill. RM.

Zur Verarbeitung gelangen in zwei Extraktionsanlagen 
(Stettiner Oelwerke und Stahlberg)

Soyabohnen,
welche in ganzen Dam pferladungen aus der Mandschurei 
eingeführt werden, während die PressenanTagen (Stahlberg) 
mit

Leinsaat,
Rapssaat und 
Erdnüssen,

deren Einfuhr aus Argentinien bezw. Indien direkt oder mit 
Umladung in H am burg erfolgt, beschäftigt werden.

Für tdie W eiterverarbeitung und Veredelung der an 
fallenden Produkte stehen neuzeitliche Raffinationsanlagen 
und Firniskochereien zur Verfügung.

Mit den gewonnenen Oelen werden eine ganze Anzahl 
anderer Industriezweige, wie Linoleum-, Lack-, Seifen- und 
M argarine-Industrie, und der Großhandel beliefert. Das 
Absatzgebiet erstreckt sich nicht nur über das D e u t s c h e  
Reich, sondern auch auf Schweden, Norwegen, O e s t e r r e i c h ,  
Italien, Nord-Afrika, die Levante und Polen.

Die Rückstände bei der Oelherstellung,
Soy aschrot,
Leinkuchen,
Rapskuchen,
Erdnußkuchen,

sind als wertvolle Kraftfutterm ittel geschätzt. Auch hier 
beschränkt sich der Absatz nicht auf die deutsche Land
wirtschaft sondern es findet ein lebhafter Export n a c h  Finn
land Schweden, Norwegen, Dänem ark und den baltischen 
Staaten statt.

Generaldirektor J. H o r n  e m a n n .
Bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts lag der 

Schwerpunkt der chemischen Industrie und der chemischen 
Forschung im W esten Europas. E rst als Gelehrte wie 
v. Liebig, Bunsen u. a. mit großem  Erfolg Forschungsarbei
ten auf diesem Gebiete durchgeführt und der Chemie Ach
tung und Bedeutung verschafft hatten, kam auch in D eutsch
land diese Industrie m aßgebend zur Geltung. Die deutschen 
Laboratorien und Forschungsanstalten entwickelten eine rege 
wissenschaftliche Tätigkeit und bildeten dadurch für die 
Chemie eine wesentliche Grundlage.

So hat sich im Laufe der Zeit die deutsche chemische 
Industrie durch rege intensive Arbeit soweit entwickelt, daß 
sie bis heute — trotz der infolge des W eltkrieges aufge- 
tretenen Schwierigkeiten — W eltgeltung behalten hat und mit 
an* der Spitze der chemischen Industrien aller Kultur
länder steht.

Die diemisdie Großindustrie.
H auptgrundlage für die chemische Industrie sind Kohle, 

Salz und Erz. Hiervon werden die beiden ersteren Stoffe in 
genügendem Umfange, letzterer nur in geringeren Mengen 
im Inlande gewonnen. Hierzu kommen selbstverständlich 
noch eine ganze Reihe anderer wertvoller Rohmaterialien, die 
teilweise im' Lande selbst gewonnen, teilweise auch vom Aus
lände bezogen werden müssen.

Die chemische Großindustrie Stettins hat sich nicht so 
schnell entwickeln könften, weil in Pommern die R o h s t o t r -  
grundlage fehlte. D agegen war Pommern, wie die an 
Ostprovinzen, in erster Linie Agrarland, und es lag deshal 
nahe, daß die Entwicklung der chemischen Industrie sich vor 
allem nach den Bedürfnissen der nächsten Abnehmerkreise 
richten mußte. ,

Es entstanden so in Stettin zwei K u n s t d ü n g e r f a b n k ^ n  • 
im Jahre  1857 wurde die Aktien-Gesellschaft der Chemischen



Produkten-Fabrik Pommerensdorf gegründet, im Jah re  1872 
die „U nion“, Fabrik  chemischer Produkte. Beide U nter
nehmen gelten heute mit als die größten ihrer Art in 
■Deutschland; sie beherrschen den Superphosphatm arkt O st
deutschlands und haben auch für den Export besondere 
-Bedeutung.

Die chemische Fabrik Pommerensdorf liegt oberhalb 
Stettins, die „U nion“ unterhalb der Stadt. E rstere hat
2,e“en dem Stettiner W erk in Pommerensdorf noch zwei 
Fabriken in Danzig und je ein W erk in Oranienburg bei 
Berlin und Nienburg a. Saale, während die „U nion“ außer 
ihrem W erk in Stolzenhagen-Kratzwieck auch noch eine 
Fabrik in Memel besitzt.

Fabriziert werden in beiden Stettiner W erken vor allem 
^uperphosphate — das sind phosphorsäurehaltige Düngemittel 

und Ammonniak-Superphosphat sowie Kali-Ammoniak- 
uperphosphat („Am-Sup-Ka“ ); Beide Fabriken stellen die 

ruy die Superphosphat-Fabrikation benötigte Schwefelsäure 
selbst her.

Pommerensdorf — seit 1927 mit der Chemischen Fabrik 
'Jjich A.G., früher Posen, unter der Firm a Pommer ensdorf- 
^AUch fusioniert — fabriziert außerdem  auf seinen W erken 
^erschienene Schwerchemikalien.

Wie schon bem erkt, sind beide Gesellschaften stark 
m Export interessiert, der durch die günstige Lage Stettins 

ais größtem  Ostseehafen gefördert wird.

Sämtliche W erke hier ijnd im Reiche sind modern ein
gerichtet, leistungsfähig und imstande, den wieder anw ach
senden Bedarf der deutschen Landwirtschaft an phosphor
säurehaltigen Düngemitteln in v o l l e m  Umfange zu decken.

In den letzten Jahren  hatte sich eine Reihe deutscher 
Landwirte verleiten lassen, auf Grund gewisser Irrlehren 
Experim ente zu machen. Man war dazu übergegangen, den 
Verbrauch an Phosphorsäure einzuschränken und hoffte durch 
besonders starke Stickstoffgaben bessere Resultate zu er
zielen. Diese fehlerhafte Düngung, welche zum erheblichen 
Teile die E rnterückgänge — besonders in Bezug auf Quali
tät, aber auch auf Quantität — in Deutschland zur Folge 
hatte, wurde schließlich als Grundübel erkannt, und seitdem 
ist auch die Anwendung von Superphosphat und seinen 
Mischungen erheblich umfangreicher geworden. Es steht zu 
hoffen, daß, nachdem die Regierung endlich zu der Ueber- 
zeugung gekom men ist, daß der Landwirtschaft geholfen 
werden muß, wenn nicht die ganze W irtschaft zusamm en
brechen soll, die Landwirtschaft tatsächlich wieder voran
kommt. Das liegt im allgemeinen volkswirtschaftlichen In ter
esse, _aber auch im Interesse des Handels, des Gewerbes 
und der gesamten Industrie, besonders aber der chemischen, 
solcher Art, wie sie von den beiden Stettiner Gesellschaften 
vertreten wird.

Gefreidemifflerei.
• I o n s  L ü d e r ,  Stettin, Geschäftsführer der K reditge

nossenschaft pommerscher Müller e .G . m .b .H .
Pommerns ausgedehnte Landwirtschaft mit ihren großen 

gebauten Getreideflächen ist eine der Hauptkornkam m ern 
anei\tSCk*anc*s:. Der Oderstrom, der Pommern durchfließt, und 

dessen Mündung die Stadt Stettin liegt, hat als natürlicher 
rachtweg außer einem ausreichenden Getreidehandel und 

A treide-Umschlag bedingt, daß in Pommern eine große 
scu 1 fü h le n  ansäßig sind, die nicht nur für den heimi- 
da ^  darf arbeiten, sondern deren Aufgabe darin liegt,
Ü, S .̂r gewachsene Getreide in veredelter Form  als Mehl, 
dem Odermündung oder den Oderstrom, nach Berlin,
7U westlichen Teil Deutschlands und den nordischen Staaten 

liefern.
Gerade in der jetzigen Zeit der Ueberproduktion von 

eine 6n ^en die Mühlen Pommerns für die Landwirtschaft 
Pom ganZ besondere Bedeutung, da es nur möglich ist, die 
d eu t^ i^ 80*16 K °rnernte und somit einen großen Teil der 
di«. AT-fÜ1 Kornernte richtig zu verwerten, wenn diese durch 

Mühlen veredelt ist.
Deuf k f  Pommersche Mehl ist in allen Bedarfsgegenden 

scnlands und des Auslandes seit langer Zeit ein beliebter

Konsumartikel. Die pommerschen Mehle werden als beson
ders schmackhaft für die Brotberedtung gerühmt.

Die Kapazität der pommerschen Mühlen ist in der 
Lage, die gesam te Ernte Pommerns zu verwerten. Vorwie
gend beschäftigen sich die Mühlen mit dem Roggenmehl- 
geschäft, aber auch das W eizenmehlgeschäft wird besonders 
in den pommerschen W eizengegenden gepflegt.

Die pommerschen Mühlen sind in der Lage, nicht nur 
den Stettiner und pommerschen Bedarf zu decken, sondern 
auch sowohl Weizen- wie Roggenmehl aus dem  pommerschen 
Ueberschußgebiet in die Bedarfs-Gegenden Deutschlands und 
des Auslandes in anerkannt bester Qualität zu liefern.

Die pommersche Mühlenindustrie ist so alt, wie in 
Pommern der Getreide-Bau. Einzelne Mühen sind Jahrhun 
dertelang in der Hand einer Familie.

Stets haben es sich die pommerschen M ühlenbesitzer 
angelegen sein lassen, über ihren W irkungskreis hinaus in 
volkswirtschaftlicher Beziehung an dem  Wohl sowohl der 
eignen Heim at als auch des gesamten Vaterlandes m it
zuarbeiten.

E re k to r  F. B l u m e  Die Zudferindusirie Stettins.
Indus? '6 rovinz Pommern, und namentlich der Bezirk der 
reich* riv ^nd. Handelskammer Stettin, umfaßt eine um fang- 
Rüben ,ck<:rmdustrie. Es befinden sich hier eine Anzahl 
Menp- er*abriken, denen infolge ihres Umfanges und der 
l ie h e  ft j  VOn ihnen verarbeiteten Zuckerrüben eine erheb- 
Mucker'G2eUtUng zukom m t- Die wichtigsten Betriebe der R oh
in Dpm • Strre des Kamm erbezirks liegen in Vorpommern 
fenbero-mi|!n-- ^armen und Anklam, in Hinterpom m ern in Grei- 
bei s t i .. ützow und Friedrichsthal; sodann muß noch die 
^ iese " k  £ e*e&ene Zuckerfabrik Scheune erwähnt werden, 
nur P großen Fabriken, in denen im allgemeinen
Kamr^ er hergestellt wird> beschäftigen während der 
Roh7 nr-une Ca' • ^ • Arbeiter. Ihre Gesamtproduktion an 
v°n 1 fi4rfnnnrre*C*lte *m J ahre 1928/29 die stattliche Menge 
Klüt7 r^ , Z tr: . Zvyei der genannten Fabriken, nämlich
zucker her**  ̂riedrichsthal, stellen gleichzeitig Weiß-

Mittelpunkt findet die Zuckerindustrie des Stettiner 
derei • ezirks in der Pommerschen Provinzial-Zuckersie- 
RohzucV w ber der größte Teil des im Bezirk erzeugten 
'vurdp uS Z-U Verbrauchszucker um gearbeitet wird. Sie 
und zähu J 1 J a^ re 1817 als Aktiengesellschaft gegründet 
Werin r  a”11-- zu den altesten Industriebetrieben Stettins. 
schon f  Anfänge der Raffinationsindustrie Stettins also 
So ist h • 0Il  Beginn des 19. Jahrhunderts zurückgehen, 
dunp- r?ieS ^ b e s o n d e re  auf die Lage Stettins an der Mün- 

aes Oderstroms zurückzuführen, der es ermöglicht,

bis tief in das deutsche Binnenland hinein Güter auf dem 
W asserwege zu verfrachten, und der auf der anderen Seite 
die Möglichkeit zum Bezug von Rohzucker aus den Kolo
nien direkt vom Seeschiff gewährt. Die Pommersche Pro- 
vinzial-Zuckersiederei befaßte sich dann zunächst auch haupt
sächlich damit, Kolonialzucker direkt aus dem  Auslande zu 
beziehen und ihn zu raffinieren. Als dann im Jahre 1817 die 
Rübenzuckerfabrikation solche Fortschritte gem acht hatte, 
um genügend Rüben-Rohzucker zur Beschäftigung der R af
finerien zu erhalten, ging die Siederei auch zur Verarbeitung 
von Rüben-Rohzucker über und hat diese Fabrikation von 
Jah r zu Jah r bis heute mit immer größeren Erfolgen fo rt
gesetzt. Die Siederei ist nach einem im vergangenen Jahre 
durchgeführten Umbau heute in der Lage, täglich 10 000 
Sack oder 1000 000 kg Rohzucker zu verarbeiten, woraus 
sie Würfel-, Hut- und Puderzucker, gem ahlene Raffinaden, 
Kristallzucker, Melis und als Endprodukt Melasse herstellt. 
Ihren Bedarf an Rohzucker bezieht sie in der H auptsache 
aus Pommern, M ecklenburg und Brandenburg. In den letzten 
Jahren ist aber auch ausländischer Zucker aus Polen, der 
Tschechoslowakei und sogar Rohrzucker aus Cuba und San 
Domingo zur Verarbeitung gelangt und in Gestalt von en t
sprechenden Mengen Verbrauchszucker wieder ins Ausland 
gebracht worden.

Infolge ihrer günstigen Lage hat die Pommersche 
Provinzial Zuckersiederei von jeher für die Ausfuhr deutschen
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Zuckers eine besondere Rolle gespielt. So beherrschte sie 
in früheren Jahren  das Zuckergeschäft nach Rußland, Schwe
den, Norwegen und Finnland, woraus sie allerdings durch 
Zolländerungen dieser Länder zum Teil wieder verdrängt 
wurde. In den letzten Jahren  sind beträchtliche Zucker
mengen nach außerhalb der Ostsee hegenden Ländern, ins
besondere nach Frankreich auf Reparationskonto ausgeführt

worden. — Auch für den Absatz nach dem Inlande liegt 
die Fabrik durch ihre Lage an der Oder sehr günstig, da sie 
sowohl durch direkte Beladung ins Seeschiff, wie auf dem 
Binnenwasserwege große Teile Deutschlands billig erreichen 
kann.

Bei vollem Betrieb werden ca. 900 Arbeiter und Ar
beiterinnen beschäftigt.

Die Enlwidflung der Wettiner Bauindustrie.
Brauereidirektor H a n s  S t o f f e  r.

Bis zu den Kriegsjahren 1870/71 war das Brauwesen in 
Stettin wenig entwickelt. Es bestanden wohl eine größere 
Anzahl Braustätten, jedoch war der Umsatz der einzelnen 
Betriebe nur gering. Ein Aufschwung trat nach dem für 
Deutschland günstigen Verlauf des Krieges 1870/71 und nach 
der Reichsgründung ein. Es machte sich eine allgemeine 
Gründertätigkeit bem erkbar, auch führende Männer der Brau
industrie in Stettin hielten den Zeitpunkt zur Eröffnung 
neuer Betriebe für günstig. Es wurden z. B. im Jahre 1871 
die bereits bestehende Stettiner Bergschloß-Brauerei in eine 
Kommanditgesellschaft a. A. umgewandelt und bedeutend 
vergrößert und die Stettiner Brauerei-Aktien-Gesellschaft 
„Elysium “ gegründet und errichtet. Die Aufwärtsentwick
lung ging jedoch nur langsam vor sich und wurde durch 
verschiedene Rückschläge unterbrochen, da der Stand der 
Brautechnik noch wenig vorgeschritten war. E rst seit Mitte 
der 80 er Jahre kann man bis zum Beginn des W eltkrieges 
von einer laufenden Aufwärtsbewegung sprechen. Einige 
Betriebe, bei denen die Vorbedingungen zum Bestehen und 
zur Entwicklung ungünstig waren, schieden inzwischen aus, 
so daß im Jahre  1914 noch 9 Betriebe bestanden, von 
denen 4 einen einigermaßen nennenswerten Umsatz er
zielten, während drei weitere Betriebe im Umsatz zurück
geblieben waren, jedoch unter Berücksichtigung der dam a
ligen Verhältnisse sehr wohl als lebensfähig bezeichnet 
werden konnten. Eine Aufrechterhaltung der restlichen zwei 
Brauereien wäre auch unter normalen Verhältnissen un
möglich gewesen.

Die Kriegsjahre brachten der Brauindustrie infolge 
Rationalisierung der Rohstoffe ganz bedeutende Schwierig
keiten. Die Zuteilung von Gerste und Malz war derartig 
gering, daß ein Produkt, das noch als Bier zu bezeichnen 
war, im allgem einen nur für das H eer geliefert werden 
konnte, während das Publikum sich mit E rsatz-G etränken 
zufrieden geben mußte. Ein nicht unerheblicher A bsatz
rückgang war die Folge.

Nach dem für unser Vaterland unglücklich beendeten 
W eltkriege erhöhten sich die Schwierigkeiten infolge der 
Inflation, so daß sechs 'Betriebe von anderen größeren U nter
nehmungen auf genommen und stillgelegt wurden. Es ver

blieben nur noch die heute bestehenden, mit dem Rück- 
forth-Konzern vereinigten drei Stettiner Betriebe:

Stettiner Bergschloß-Brauerei-Akt.-Ges., 
Bohrisch-Brauerei Aktien-Gesellschaft und 
Stettiner Brauerei-Aktien-Gesellschaft „Elysium“ .

Diesen drei Betrieben kam  die scharfe Zusammenlegung 
zugute, so daß nach Freigabe der Rohmaterialien u n d  nach 
Befestigung der W ährung ein Aufbau derselben stattfinden 
konnte. Es waren jedoch eine fast restlose Erneuerung der 
technischen Einrichtungen und bedeutende V e r g r ö ß e r u n g e n  
n o t w e n d i g .  Hierdurch wurden diese drei Betriebe in die 
Lage versetzt, jeden Ansprüchen, bezüglich B e s c h a f f e n h e i t  

und Menge der Fabrikate gerecht zu werden.
Trotzdem  der Vorkriegskonsum noch lange nicht wieder 

erreicht ist und wohl kaum erreicht werden wird, konnten 
diese drei Brauereien ihren Vorkriegsausstoß um über 50 °/o 
erhöhen, so daß infolge Beschränkung der Arbeitszeit die 
Arbeitnehmerzahl, die vor dem Kriege in den Stettiner 
Brauereien beschäftigt war,' mindestens auch heute Beschäf
tigung in der hiesigen Brauindustrie findet. Die Brauereien 
sind also ein wesentlicher Faktor im W irtschaftsleben der 
Stadt Stettin, und es wäre zu wünschen, daß dieser In 
dustrie mehr Interesse seitens der zuständigen Stellen ent
gegengebracht wird, damit die Betriebe lebensfähig bleiben 
und in der Lage sind, die außerordentlich hohen Steuern 
aufzubringen. Durch eine weitere Belastung dieser Betriebe 
dürfte ein Erfolg für den Steuersäckel nicht erreicht werden, 
da bereits ein Kleinverkaufspreis erreicht ist, der e i n e  E r
höhung nicht mehr zuläßt, wenn nicht der Bierabsatz einen 
rapiden Rückgang erfahren soll. Als Beweis hierfür kann 
angeführt werden, daß die ab 1. Mai 1930 erfolgte E r
höhung der Brausteuer sich im Zusammenhang mit der 
allgemeinen schlechten wirtschaftlichen Lage bezüglich des 
Absatzes äußerst ungünstig bem erkbar macht. Die für die 
jetzige Jahreszeit sonst übliche Einstellung von Aushilfe' 
arbeitskräften mußte aus diesem Grunde zum größten Ten 
unterbleiben; also auf der einen Seite Steuererhöhung und 
auf der anderen Seite eine weitere Belastung durch Un
terstützung der Erwerbslosen. Hoffentlich bringt ein für 
den Absatz günstiges Sommerwetter einen e n t s p r e c h e n d e n  

Ausgleich.

Sfefliuer Spirifuosenhandel und -Industrie.
D irektor G ü n t h e r  H e i n r i c h .

Eines ist sicher: Stettin ist der gegebene Sitz für 
Spirituosenfirmen jeder Art. Schon vor Jahrhunderten hatten 
umsichtige Kauf leute diesen Umstand erkannt; sie g rün
deten Spirituosen-Handelsfirmen und begannen, K ornbrannt
wein zu fabrizieren. Klima, ausgedehnte ländliche Bezirke 
und die N ähe der See waren die günstigen Vorbedingungen 
für den Handel; der natürliche E rtrag  des Bodens, Korn und 
Kartoffeln, bildeten die Grundlage der Fabrikation, die gün
stigen Schiffsverbindungen zu den N ordländern aber boten 
die Möglichkeit der Ausfuhr für später entstandene W ein
brennereien.

So bestand vor dem großen Kriege in Stettin eine blü
hende Spirituosen-Industrie. Ausgedehnter Handel, auch ver
bunden mit W einhandel, und eine bedeutende Fabrikation be
rechtigten zu den günstigsten Erwartungen. Dann kam  aber 
der W eltkrieg und sein unglücklicher Abschluß. Der Friedens
schluß brachte umwälzende Ereignisse auch für unsere 
heimische Spirituosenindustrie. Mit dem gesamten Stettiner 
Handel beklagte auch diese Branche den Verlust eines 
großen Absatzgebietes, der Provinzen Posen, W estpreußen 
und Oberschlesien.

Außer dem Verlust dieses großen Teiles ihres natü r
lichen Absatzgebietes hatte die Spirituosenwirtschaft noch 
mit anderen W idrigkeiten schwer zu kämpfen. D er Staat

selbst fing an, in dieser B r a n c h e  zu experimentieren. Schon 
während des Krieges war aus dem  früheren Züsammenschlul 
der ländlichen Brennereien — besonders der B r e n n e r e i e n ,  
die Sprit aus Kartoffeln erzeugten —, der Spirituszentrale; 
das Monopolamt entstanden. Sämtlicher Sprit war abliefe- 
rungspflichtig, gewisse Ausnahmen waren nur für .Korn- 
und Alkoholerzeugnisse aus Wein gemacht worden, die be
sonders versteuert und für die Kontingente v o r g e s c h r i e b e n  

wurden. Eine Reihe von Stettiner Firm en hatte sich ab- 
finden la ssen ;1 andere hielten nun nur noch ihre R e i n ig u n g s . ' 
anlage für das Monopolamt zur Verfügung. H eute bestehen 
nur noch als spritherstellende Firma in Stettin die Stettiner 
Spritwerke, die dem Staate bezw. dem Monopolamt g e 
hören.

Das Monopolamt, welches ganz gegen jegliche kauf* 
männische Gepflogenheit von jeder individuellen B e a r b e i 
tung seiner Abnehmer absah — mußte doch jeder Abnehme 
zu gleichen Preisen und Bedingungen kaufen, g l e i c h g ü l t i g  
ob er tausend oder eine Million Liter abnahm  —, wollte s i c i
nicht mit dem Absatz von Sprit an die w e ite rv e ra rb e ite n a c  
Industrie begnügen, sondern auch fertige E r z e u g n i s s e  her 
stellen und direkt an die Konsumenten verkaufen. Mit e^ e. 
kläglichen und für die Steuerzahler kostspieligen M i ß e r f o  g 
endete dieser Versuch und mußte in späteren Jahren  au
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gegeben werden. D ieser Versuch hat aber die Spirituosen
industrie stark beunruhigt und ihr durch Preisunterbietungen 
ganz bedeutend geschadet.

Andererseits belegte der Staat den Spritbezug mit 
außergewöhnlich hohen Steuern, um das immer größer 
werdende Loch des Staatssäckels damit zu füllen. Wenn 
vorher durch die rasche Geldentwertung in der Inflation 
diese Mängel verdeckt wurden, so traten sie nach der S tabi
lisierung ganz besonders kraß zutage. D er Konsum war 
durch die hohen Steuern und durch Entwöhnung des Al
kohols a u f  f a s t  d i e  H ä l f t e  d e s  l e t z t e n  F r i e 
d e n s j a h r e s  g e s u n k e n .

Die verlorenen Absatzgebiete, allzu hohe Steuern und 
geringere Konsumkraft mußten wettgemacht werden, und 
so sahen sich d ie Stettiner Firm en gezwungen, andere Ab
satzgebiete zu Suchen und zu schaffen. Eine ganze Reihe 
yon Firm en spannte ihre Verkaufsorganisation über ganz 
Deutschland, es gelang ihnen meistens, auch hier Abnehmer 
für ihre guten Fabrikate zu finden. Aber unvermeidlich war, 
daß sich bei der gleich gebliebenen Anzahl von F abri
kanten und dem auf die Hälfte zurückgegangenen Konsum 
ein ungeheurer und in scharfer Form  geführter K onkurrenz
kampf einsetzen mußte .

Dann kam  ein neuer Schlag: am i. Juni 1929 wurde, 
nachdem fast ein Jah r lang der Kampf um eine Sprit- 
steuererhöhung geführt worden war, diese zur Tatsache, 
und die Abnehmer sollten aberm als eine 20 pro zeitige; 
^teuerheraufsetzung tragen. Das groteske Verhäknis zw i
schen wirklichem W arenpreis und Steuerabgaben wurde noch 
absonderlicher. W ährend das Monopolamt an den Brenner
0 65 Pfg. pro Liter Sprit zahlt, erhält schon das M onopol

agent 1 ,3 5  für Reinigungs- und Verwaltungsgebühren, und das 
Finanzamt sogar weitere 4, - M.

Die früheren Steuererhöhungen hatten nur ein langsa
mes Sinken des Konsums zur Folge und wurden durch den 
noheren Preis im m arktm äßigen Umsatz nicht so rasch 
spürbar. Aber die letzte Erhöhung wirkte katastrophal. 
L*er Umsatz ging gegenüber dem  Vorjahre um weiterd 
yO °/o zurück, und das nicht nur etwa während einer kurzen 
T'eit, in der man annehmen durfte, daß Voreindeckungen den 
P satz hemmten, sondern auch noch 3/4 Jahre nach der 
Erhöhung. Das Monopolamt selbst gibt durch seinen P rä 
sidenten ganz 'offen zu, daß die Steuerschraube sichtlich 
überdreht worden ist, und daß der Absatzrückgang nicht 
nur auf die allgemeine W irtschaftslage, sondern in der H aupt
sache auf die zu hohen Steuern zurückzuführen ist.

Das Bedauerliche bei dieser Tatsache ist, daß nicht 
nur die freie W irtschaft darunter außerordentlich zu leiden 
*at, sondern daß auch der Staatssäckel dabei zu kurz kommt, 

n.n die Steuern sind trotz der 20 prozentigen Erhöhung jetzt 
geringer als vor der Heraufsetzung. Dazu kommt noch,

daß es für das Gewerbe überhaupt fraglich sein wird, ob 
es diesen Rückgang jemals wieder wird aufholen können.

Neben anderen Spirituosenfirmen in Deutschland g e 
hörten auch eine Reihe von Stettiner Firm en zu den ersten, 
die das Brennen des Weines aufnahmen, um anstelle des 
ausländischen Cognac-Produktes gleichartige, dem  deutschen 
Geschmack besonders liegende Erzeugnisse zu produzieren. 
Die deutsche W einbrand-Industrie hat damit einen vollen E r 
folg gehabt. Der Versailler Friedensvertrag, der auch hier 
für einen Teil der deutschen • Industrie eine Fessel werden 
sollte, hat sich durch deutsche Initiative in das Gegenteil 
gekehrt. Das Verbot, daß außer der in Cognac selbst e r 
zeugten W einbrände nichts als „Cognac“ bezeichnet werden 
darf, hat die Deutschen dazu erzogen, daß man unter „W ein
brand“ ein Getränk versteht, das von den Deutschen dem 
Cognac noch vorgezogen wird, nicht nur, weil er billiger 
ist, sondern weil er auch dem Geschmack des Deutschen 
entgegenkommt und entsprechend dieser Geschmacksart b e 
sonders behandelt und gepflegt ist.

Die hohen Spritsteuern haben noch eine andere Gefahr 
für das re e lle . Gewerbe und natürlich auch für das Monopol- 
amt entstehen lassen: das Schwarzbrennen und das Schmug
geln ist durch die hohen Steuern sehr lukrativ geworden,. 
W ährend wir vom Schwarzbrennen bisher ziemlich ver
schont geblieben sind, blüht das Schm ugglergewerbe bei 
der ausgedehnten Küste recht erheblich. Fast in jedem  Jahre 
werden irgendwelche Schmuggler gefaßt, die entweder in 
doppeltem Schiffsboden im Großen Sprit hereinschmuggeln 
oder diesen in kleineren Kanistern an den Küsten auswerfen. 
Das Monopolamt und das Gewerbe befinden sich dauernd 
in schwerem Kampf mit dieser nicht zu fassenden K onkur
renz. Eine Reihe von Maßnahmen, die das reelle Gewerbe 
nur behindern und bedrücken, hat das Monopolamt zur B e
kämpfung der Schmuggler eingeführt, die leider meistens 
bisher ohne nachhaltigen Erfolg geblieben sind. So sind 
auch die Richtpreise, die dem Spirituosengewerbe gleich
zeitig mit der letzten Steuererhöhung gegeben wurden, kein 
brauchbares Mittel, um alle unlauteren Elem ente auszu
schalten und dem Gewerbe wirklich zu helfen.

Das Spirituosengewerbe, das zur Zeit schwer zu leiden 
hat, hat auch heute noch seine Daseinsberechtigung. Im 
mer wieder wird bei unserem Klima nicht nur zu Genuß-, 
sondern auch zu Gesundheitszwecken: zur Ergänzung un 
serer Ernährung und zur Vorbeugung gegen Erkältungen 
Alkohol gebraucht und getrunken werden.

Die Fabrikation muß aber unbedingt in Einklang mit 
dem  zurückgegangenen Konsum gebracht werden . Die 
U ebersetzung der Branche muß durch zielbewußte behörd
liche M aßnahmen im Staatsinteresse verschwinden, wenn 
die Rentabilität wieder hergestellt werden soll.

Die Herren- und
W i l h e l m  V o r d e m f e l d e ,  Stettin.

Wenn man von Stettiner Industriebetrieben spricht, 
oenkt man im allgemeinen an die großen schwerindustriellen 
Werke, die für Stettin als Seehafen und Industriestadt typisch 
sind, schon mit ihren ausgedehnten W erkseinrichtungen ar- 
c tu t e k t o n i s c h  jedem Besucher Stettins auffallen und, wie die 

ellinge und Schiffsbauhallen der W erften, der Stadt das 
epräge eines Industrieortes geben. Daß außer solchen 

nuustrien noch andere sehr bedeutende Betriebe vorhanden 
sind, die nach außen hin nicht so in Erscheinung treten, 
st vielfach nicht genügend bekannt. Zu diesen außerhalb

- ’Hhi a?kwelt verhältnismäßig unbekannten Industrien Stettins 
zanlt d ie 'H erren - und Knaben-Bekleidungsindustrie, die trotz

em gerade für Stetting große Bedeutung hat und in ihrer 
f t in Deutschland an erster Stelle steht.

• Der Ursprung der Herrenbekleidungsindustrie Stettins 
y f-LÛ  60 er Jahre, des vorigen Jahrhundert zurück
f U u“ ren. Die Fabrikation entstand aus kleinen Anfängen 
A?raus und entwickelte sich durch allmählichen Ausbau des 
^  satzrnarktes, der mit der zunehmenden Industriealisierung 
1 ê ts<?hlands und der damit verbundenen steigenden Wohl 

at)enheit der Bevölkerung dauernd wuchs, zu der Stettiner 
•°n’ ^ald die Führung auf dem deutschen

- ark te an sich riß, obgleich auch an anderen Orten, so in 
A« W r  *e in Berlin, Breslau, Elberfeld, Frankfurt a. M., 
x, c“a” enburg und München Konfektionsindustrien gegründet 
borden waren.

Ifnaben-Konfehfion.
Stettin zählte im Jahre  1890, nachdem infolge der 

sich entwickelnden W irtschaft seit dem Kriege von 1870 
ein starker Aufschwung stattgefunden hatte, bereits 26 
Firmen, von denen einzelne ihre W aren nicht nur im In 
lande, vor allem im Rheinland und W estfalen absetzten,, 
sondern vor allem nach den nordischen Ländern sowie H ol
land und Schweiz exportierten. Auch in überseeischen Län
dern hatte sich die S tettiner Bekleidungsindustrie ein gutes 
Absatzgebiet erobert. Bis zum Jahre 1913 war die Zahl 
der Betriebe auf 65 gestiegen. Der Krieg brachte selbst
verständlich eine vollständige Umstellung der Bekleidungs
industrie, so daß erst im Jahre 1921 wieder ein reguläre» 
Geschäft einsetzen konnte, nachdem die Lieferungen von 
Stoffen in den Friedenqualitäten wieder begonnen hatten. 
Von den jetzt mehr als 120 Firmen, die sich mit der F a 
brikation von Herren- und Knabenkleidern beschäftigen, sind 
etwa 40 als G roßbetriebe anzusprechen. Die übrigen sind 
Mittelfirmen und große Betriebswerkstätten. Die Zahl der 
in der Stettiner Herrenbekleidung beschäftigten Arbeiter und 
Arbeiterinnen dürfte mit etwa 15 000 nicht zu hoch g e 
schätzt sein.

Die Konfektionsindustrie Stettins war bis vor kurzem  
Heimindustrie und bestand nur in einigen Ausnahmebetrieben 
in der Form  der W erkstättenindustrie. Die Stoffe werden 
in den Geschäftsräumen der Konfektionsfirmen zugeschnitten 
und mit Futter und sonstigen Zutaten versehen und gehen
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dann an einzelne Heim-Arbeiter, die in ihrer W ohnung 
entweder allein oder auch mit Hilfe von Gesellen und Lehr
lingen die zugeschnittenen Stücke anfertigen. Die H erste l
lung  von Kleinstücken (Hose und Weste) wird meistens 
Zwischenmeistern übertragen, die für diese Sachen selb
ständige Unternehm er sind und ihrerseits wieder Arbeiter 
und Arbeiterinnen beschäftigen. Gerade diese Form  der 
Zwisohenmeisterbetriebe hat die Leistungsfähigkeit der S tet
tiner Konfektion erheblich gefördert.

In jüngster Zeit ist allerdings in dieser Beziehung 
eine W andlung dahin zu beobachten, daß führende Stettiner 
Konfektionsbetriebe mehr und mehr von der Heimindustrie 
sich ab wenden und zum kasernierten Fabrikbetrieb über
gehen.

In den letzten Jahren sind eine Anzahl sehr wertvoller 
Spezialmaschinen für die Bekleidungsindustrie geschaffen 
worden, die eine ganz erhebliche Arbeitsverkürzung des 
einzelnen Stückes ermöglichen. Durch Einrichtung des m a
schinellen Betriebes ist die Möglichkeit des besonders ratio 
nellen Arbeitsprozesses gegeben und dadurch wird sich die 
Stettiner Kleiderindustrie in dem großen Konkurrenzkampf, 
in dem sie heute steht, umso leichter behaupten und wird 
auch weiterhin die Führung behalten.

In den früheren Jahren  bevorzugte die Stettiner Kon
fektion im allgem einen die mittleren Preislagen. Nach dem 
Kriege zeigte sich aber eine Entwicklung zur Q ualitäts
arbeit die durch die erhöhten Ansprüche der Kunden und 
auch durch die eingetretenen wirtschaftlichen Umwälzungen 
bedingt war. Auch der Gesichtspunkt des Exportes spielte 
hierbei pine Rolle, denn soweit es sich bei der Stettiner 
Konfektion um Exportindustrie handelt — und dies war vor 
dem Kriege in sehr starkem Umfange der Fall — mußte 
und muß noch heute besonders scharf auf Qualität gesehen 
werden, damit den Anforderungen der ausländischen A b
nehm er genügt werden kann. Auf Grund ihrer Qualitäts
arbeit hat sich die Stettiner Konfektion denn auch die 
alten, zum Teil infolge des Krieges verlorenen Absatz 
gebiete im Ausland zurückerobern und sich neue erschließen 
können. Allerdings hat sich die Situation in einzelnen 
Ländern, namentlich in Dänemark, wo während der K riegs- 
zeit zahlreiche eigene Tuchfabriken entstanden, erheblich 
geändert, so daß nicht mehr wie früher das Produkt aus
schließlich im Eigenhandel nach dem Auslande abgesetzt 
werden konnte. Die Abnehmer machten vielfach; zur Be 
dingung, daß Tuche eigener Produktion zur Verarbeitung 
verwendet wurden, was zur Folge hatte, daß die Stettiner 
Konfektion teilweise auf den Lohnveredelungsverkehr zu

rückgreifen mußte. Auch das Geschäft nach den übrigen 
nordischen Ländern wird in erheblichem Maße durch den 
sogenannten aktiven Eigenveredelungsverkehr, nicht mehr 
allein im W ege des Proprehandels betrieben, da die dortigen . 
Konsumenten sich verpflichtet fühlen, die in ihren Ländern 
entstandenen neuen Tuchfabriken zu unterstützen. Dem von 
der Stettiner Konfektion beantragten Veredelungsverkehr 
sind von .den deutschen Tuchfabrikanten ziemlich viel 
Schwierigkeiten in .den W eg gelegt worden, obwohl diese 
sich doch selbst sagen mußten, daß letzten Endes die 
Stettiner Konfektion nur ungern zu dem Mittel des Ver
edelungsverkehrs gegriffen haben dürfte, da schließlich im 
Eigenhandel stes größere Verdienste erzielt werden können. 
Um aber die Geschäftsbeziehungen zu den nordischen Län
dern wieder zu beleben, war es eben erforderlich, sich 
des Veredelungsverkehrs zu bedienen, um so die deutsche 
Qualitätsarbeit wieder überall einzuführen. Es sei noch d ar
auf hingewiesen, daß der Veredelungsverkehr auch insofern 
auf die Konfektionsindustrie günstig einwirkt, als er zur 
Ueberwindung der regelm äßigen Saisonschwankungen in der 
Beschäftigung, die zweimal mit absoluter Sicherheit im 
Jahre  wiederkehrt, beiträgt. Im übrigen stößt natürlich bei 
den augenblicklichen Zollverhältnissen in fast allen euro
päischen Ländern der Absatz der Stettiner Konfektion die 
teilweise auch unter ungünstigen Lohnbedingungen arbeiten 
muß,auf große Schwierigkeiten. In den Ländern, die heute 
als Abnehmer in erster Linie noch in Frage kommen, näm 
lich den bereits erwähnten skandinavischen Staaten, ferner 
Holland der Schweiz, den Balkanstaaten, England und P or
tugal, begegnet die Stettiner Konfektion erheblicher auslän
discher Konkurrenz. Es darf der Hoffnung Ausdruck ge
geben werden, daß die Stettiner Konfektion, gestützt auf ihre 
großen Erfahrungen, sich trotzdem  auf dem europäischen 
und überseeischen Absatzmarkt durch die vorzügliche Ver
arbeitung, tadellosen Sitz und äußere Eleganz des Beklei
dungsstückes gut behaupten wird und daß ihr zur E r
reichung dieses Zieles namentlich auch von deutscher am t
licher Seite im Hinblick auf den von ihr betriebenen Ver- 
edelungsverkehr keinerlei Schwierigkeiten gemacht werden. 
Nur wenn die Herren- und Knaben-Konfektion Stettins ohne 
jede Einengung durch Verwaltungsmaßnahmen in Zoll 
und steuerlicher Hinsicht arbeiten kann, wird der frische 
Zug, der in diesem Industriezweige Stettins auch heute noch 
zu beobachten ist, wovon die großen Fabrik-Neubauten Zeug
nis ablegen, ihn zu einer neuen Blüte führen. Die Kleider' 
industrie ist heute für Stettin der Lebensnerv, den gesund zu 
erhalten, auch die Behörden alle Veranlassung haben.

Asphalt-, Dachpappen- und Teer-Industrie.P a u l  G o 11 c.
Vor 100 Jahren  wurde die Dachpappe erfunden. Zu

erst wurden Papptafeln in einfachster Weise mit rohem 
Steinkohlenteer gestrichen und zum Trocknen aufgehängt; 
später wurden die Papptafeln durch Tauchen in Teer g e 
tränkt und mit Sand bestreut. D er erste Fortschritt, der die 
fabrikm äßige Herstellung der Dachpappe ermöglichte und 
ihr eine allgem eine Verwendbarkeit verschaffte, war die. 
Anwendung der Rohpappe in Form langer Bahnen und 
deren Tränkung mit abdestilliertem Steinkohlenteer.

In Pommern war es vor ca. 70 Jahren H err Wilhelm 
M eißner in S targard; er hatte erkannt, daß Dachpappe für 
die Gebäude landwirtschaftlicher Betriebe unbedingt als b il
liges haltbares Dachdeckmaterial Verwendung finden würde. 
Zehn Jahre  später folgte H err Louis Lindenberg in Stettin 
mit der fabrikmäßigen Herstellung der Dachpappen und der 
erforderlichen Klebemasse und Dachteer.

Der Absatz an Dachpappe für Dachdeckungen flacher 
Gebäude steigert sich von Jahr zu Jahr, so 'daß in Pommern 
14 größere und kleinere Betriebe mit der H erstellung von 
Dachpappe, Teerprodukten und Asphalt beschäftigt sind. 
Millionenwerte werden jährlich aus deutschen Rohstoffen 
an Rohpappe (W ollumpenpappe) und Steinkohlenteer g e 

schaffen und Hunderten von Arbeitern und Angestellten hier
durch Gelegenheit gegeben, Verdienst zu finden.

In Stettin wird die Rohpappe durch die Stettiner P a
pier- und Pappenfabrik Aktiengesellschaft hergestellt und ge
liefert. Steinkohlenteer durch Vergasung der Steinkohle im 
Städtischen Gaswerk und „H ütte K raft“ ; auch den P ro
vinzgaswerken ist Gelegenheit geboten, ihren Anfall an Stein
kohlenteer an die Dachpappen-Industrie abzusetzen.

Vielseitig ist die Verwendung von D achpappe; nicht 
nur Dächer werden eingedeckt, auch Isolierungen gegen 
Feuchtigkeit und Abdichtungen gegen Grundwasser werden 
mit Dachpappe ausgeführt.

Im Gartenbaubetrieb wird Dachpappe zur B o d e n a b 
deckung für Gemüsebau usw. mit Erfolg verbraucht.

Abhängig von der Rentabilität der Landwirtschaft ist 
auch der Absatz an Dachpappe für unsere landwirtschaft
liche Provinz Pommern. Leider hält die Landwirtschaft 
infolge ihrer Notlage und Geldknappheit mit A u f t r ä g e n  
zurück, so daß das D achdeckerhandwerk ebenfalls wenig 
beschäftigt ist.

Export von Dachpappen und Teerprodukten k o m m t  
leider wenig in Frage, Schutzzölle der Einfuhrländer m a c h e n  
die Ausfuhr von Stettin fast unmöglich.

C a r l  We n z e 1.
Aufbereitung der Nährstoffe aus Tier- und Pflanzenwelt 

für den Verkauf durch den Einzelhandel ist das vielseitige 
Arbeitsgebiet der Nahrungsmittel-Industrie.

In allen ihren Zweigen ist die Nahrungsmittel-Industrie 
in Pommern durch leistungsfähige und gut geleitete Betriebe 
vertreten.

Die Nahrungsmittel-Industrie.
Entsprechend der günstigen Lage Stettins durch seine 

weitreichenden Schiffahrtsverbindungen in der Binnen- und 
Seeschiffahrt ballt sich diejenige Industrie, welche hochwer
tigere Rohstoffe verarbeitet, im Stadtgebiet Stettins zusam
men, wahrend die Kartoffelstärke-Industrie in den H auptan
baugebieten der Industrie-Kartoffeln zerstreut liegt.
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D i e  G e w ü r z m ü l l e r e i  S t e t t i n s  besteht aus vier 
leistungsfähigen Betrieben, welche neben dem Betriebe der 
Gewürzmüllerei in neuester Zeit auch das gemahlene Produkt 
hygienisch, von Menschenhand unberührt, kleinhandelsfertig 
gepackt in den Verkauf bringen.

In der F a b r i k a t i o n  v o n  M o s t r i c h  finden wir 
drei Betriebe tätig, deren Fabrikate weit über die Grenzen 
der Provinz Pommern den besten Ruf genießen.

D i e  K a f f e e -  u n d  G e t r e i d e -  G r o ß r ö s t  ere i 
wird in Stettin im allgemeinen als Nebenbetrieb des Kolonial- 
waren-Großhandels betrieben. Aber auch auf diesem Ge
biete gibt es einige Unternehmungen, welche man nach ihrem 
Umfange und nach der Intensität ihres Betriebes als Spezial
betriebe ansprechen kann.

Auch M a l z k a f f e e  wird in zweien dieser Spezial
betriebe erzeugt. Diese Fabriken versuchen, ohne m ark t
schreierische Reklame, durch gute Qualität und durch R e
klame nicht verteuerten, billigen Preis in den Verbrauch ein- 

. zudringen.
Die S t e t t i n e r  S c h m a l z - S i e d e r e i e n  u n d  d i e  

S t e t t i n e r  K u  n s t s p e i s e f e t t - F a b r i k e n ,  letztere 
durch drei moderne und leistungsfähige t r u s t f r e i e  Be
triebe vertreten, verdienen besondere Beachtung. Stettiner 
Bratenschmalz sollte von der sparsam wirtschaftenden H aus
frau wieder in schärferen W ettbewerb mit der unsere H an 
delsbilanz stärker belastenden Butter gestellt werden. Das in 
den Kunstspeisefett-Fabriken hergestellte 1000/oige Kunst- 
speisefett ist billiger und ergiebiger als die wasserhaltige 
Margarine der vertrusteten Groß-Industrie.

Die S t e t t i n e r  Z u c k e r w a r e n - I n d u s t r i e  ist 
umfangreich nach der Zahl der Betriebe und infolge der 
schwierigen Herstellung wohl am bedeutendsten hinsichtlich 
der Zahl der beschäftigten Arbeitskräfte. Diese Industrie 
stand in Stettin einst auf goldenem Boden und deckte den 
Bedarf an Zuckerwaren bis weit hinauf nach Schlesien.

D er Verlust wertvollen Absatzgebietes durch das Diktat 
von Versailles und eine in der Zeit der Zwangswirtschaft ein
getretene starke Uebersetzung der deutschen Zuckerwaren- 
Industrie hat auf diesem Gebiet zu manchem Zusammenbruch 
geführt. Die überlebenden Betriebe dürften aber — wenn 
nicht schon heute — in nicht zu ferner Zukunft wieder unter 
steigenden Umsätzen die notwendige Rente bringen. Dieses 
Um so mehr, als die Stettiner Zuckerwaren-Industrie entspre
chend der geringen Kaufkraft des pommerschen H in ter
landes auf Großerzeugung von Konsum-Qualitäten eingestellt 
ist.

Es kann nicht wundernehmen, daß außer der Zucker
waren-Industrie sich in der N ähe der gewaltigen Pom m er
schen Provinzial-Zucker-Siederei auch andere Zucker ver
arbeitende Industrien ansiedelten. So insbesondere die 
K u n s t h o n i g - I n d u s t r i e ,  welche mit den Stettiner 
Marken „Leckerm äulchen“ und „P api“ das norddeutsche Ab
satzgebiet fast völlig beherrscht.

Die M a r m e l a d e n - I n d u s t r i e  hat sich mangels 
genügender Obstkultur nicht in gleichem Maße entwickeln

können wie die Kunsthonig-Fabrikation. Sie besizt aber im 
Handelskam m er-Bezirk drei rührige Vertreter, die das Ab
satzgebiet ihrer einwandfreien Fabrikate ständig zu erweitern 
bestrebt sind.

Die T e i g w a r e n  haben sich in der Nachkriegszeit 
einen besseren Platz auf dem  Tisch des deutschen V erbrau
chers erworben. Dieser erhöhten Nachfrage entsprechen 
zwei hochmodern eingerichtete, in der Nachkriegszeit in 
Stettin entstandene Teigwaren-Fabriken.

Daß in einem Hafenplatz wie Stettin auch die V e r 
a r b e i t u n g  d e r  F i s c h e  nicht im Hintergründe bleibt- 
beweist die ausgedehnte Aal- und Herings-Räucherei Stettins.

Entsprechend dem  überwiegend mageren Boden des 
Handelskam m er-Bezirkes spielt in der Landwirtschaft die 
Kartoffel die erste Rolle unter den Bodenprodukten. In 5 
K a r t o f f e l m e h l -  u n d  S t ä r k e s y r u p - F a b r i k e n 
des Handelskam m er-Bezirkes wurden im letzten Erntejahr:

192 100 Dz. Kartoffelmehl sowie 
55 100 Dz. Stärkesyrup und Traubenzucker 

neben einer großen Menge Kartoffelflocken hergestellt, so 
daß dieser Zweig der Nahrungsm ittel-Industrie des Handeis- 
kam mer-Bezirks auch im Rahmen der Gesamterzeugung 
Deutschlands eine gewichtige Rolle spielt.

Mit dem  M agdeburger und Liegnitzer Sauerkraut ist in 
der Nachkriegszeit auch p o m m e r s c h e s  S a u e r k r a u t  
Stettiner H erstellung in erfolgreichen W ettbewerb getreten.

Die S t e t t i n e r  F l e i s c h  w a r e n - I n d u s t r i e  um 
faßt eine ganze Anzahl leistungsfähiger Betriebe, und ich 
glaube an dieser Stelle nicht aus der Schule zu plaudern, 
wenn ich darauf hinweise, daß auch der Bedarf der Riesen
stadt Berlin zu einem erheblichen Teil aus Stettiner Fleisch- 
waren-Fabriken gedeckt wird.

Die H e f e - I n d u s t r i e ,  welche die Börsenpresse 
mit ihren mannigfachen Syndikatsbestrebungen in den letz
ten Jahren so reichlich beschäftigte, hat in Stettin einige 
ihrer prominenten Vertreter.

Von der Hefe zum fertigen Gebäck ist es nur ein kurzer 
Schritt, und es sei zum Schluß unserer Uebersicht bem erkt, 
daß der U ebergang von handw erksm äßigen zum F a b r i k -  
b e t r i e b e  i n  d e r  B r o t e r z e u g u n g ,  der allenthalben 
in den beiden letzten Jahrzehnten zu beobachten war, sich 
auch im Handelskam m er-Bezirk raschen Schrittes vorwärts 
bewegt und daß d i e  B r o t f a b r i k e n  im Rahmen der N ah
rungsm ittel-Industrie des Handelskam m er-Bezirkes bereits 
eine erhebliche Rolle spielen.

V e r s t ä n d n i s v o l l e  U n t e r s t ü t z u n g  s e i t e n s  
d e r  V e r b r a u c h e r  durch B e v o r z u g u n g  p o m m e r 
s c h e r  E r z e u g n i s s e  aus> p o m m e r s c h e n  R o h 
s t o f f e n  und aus den v o r z ü g l i c h  e i n g e r i c h t e t e n  
B e t r i e b e n  d e r  p o m m e r s c h e n  N a h r u n g s m i t 
t e l - I n d u s t r i e ,  sollte in steigender Einsicht f ü r ‘die N ot
wendigkeiten unserer Grenzprovinz erw artet werden.

Es ist dies ein Weg, unabhängig von Reichsmitteln die 
notleidende pommersche Landwirtschaft zu stützen.

Generaldirektor J. B u n d f u ß .
Zu den ältesten Handelszweigen Stettins gehört der 

Weinhandel. In einer Chronik wird bereits aus derh 
f r ü h e r e n  M i t t e l a l t e r  berichtet, daß der Stettiner 
Handel am  umfangreichsten mit Heringen, Fischen und 
W e i n  gewesen ist. Für den oderaufwärts nach Frankfurt 
versandten H ering handelten die Stettiner Kaufleute außer 
Kupfer und Eisen vor allem Wein ein, der über See weiter, 
insbesondere nach Dänem ark, Schweden und Norwegen, ge
führt wurde. Im Laufe der Jahrhunderte — schon lange

Der Stettiner Weinhandel.

wohin der Platz Stettin vielfach Holz ausführte, wogegen 
die Segler als Rückfracht Wein eintauschten. Der Wein- 
einf uhrhandel unterhielt zu diesem Zwecke e i g e n e  
ö c h i f f e . So wurden, um nur eine Zahl anzugeben, im 
Jahre 1765 zur See mehr als 31000 Oxhofte „Franzw ein“ 
nach Stettin eingeführt, von denen über 10 000 Oxjhofte 
nach Berlin weitergingen. Auch nach Schlesien und dem 
östlichen H interlande gingen große Transporte. Im Jahre 1794 

aren am  Stettiner W einhandel bereits 34 Firm en beteiligt, 
ueren Inhaber vielfach zu den ersten und angesehensten 

aufleuten Stettins gehörten.

'W aren in den Stettiner Absatzgebieten, entsprechend 
ihrem  Klima, Bordeaux- und Dessertweine in früheren 
Zeiten besonders beliebt, so setzte sich der Stettiner W ein
handel später mit ganzer Kraft dafür ein, auch d e u t 
s c h e n  E r z e u g n i s s e n  den M arkt in den ö s t l i c h e n  
P r o v i n z e n  in höherem Maße zu erschließen. Auf diese 
W eise entstanden zahlreiche nahe Beziehungen zwischen 
dem  Stettiner W einhandel und den deutschen W einproduk- 
tionsgebieten, die sich bis heute naturgem äß immer mehr 
verengert haben. Auf der anderen Seite nahm  aber auch 
die Einfuhr ausländischer W eine stark zu, und der seew är
tige E ingang von Wein stieg von 3200 bis 4500 to in der 
Periode 1880—1890 auf 5300 bis 7800 to in der Zeit von 
1900—1912.

Infolge der durch den W e l t k r i e g  hervorgerufenen 
Abschnürung Deutschlands vom Auslande hatte der Wein- 
handel in den folgenden Jahren  schwere Zeiten durchzu
machen. Nach Ende des Krieges nahm der Stettiner W ein
handel seine altangestam m ten Beziehungen zu den süd
lichen W einproduktionsländern wieder auf, um dem  M arkte 
die lang entbehrten Bordeauxweine sowie die als Kranken- 
und Stärkungsweine unersetzlichen Dessertweine in ursprüng
licher Güte und Beschaffenheit wieder zuzuführen.
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Die Deutschland zu Beginn des Jahres 1925 wieder- 
gegebene Freiheit seiner Handelspolitik, und in ihrem 
Verfolg die H andelsverträge mit Italien, Portugal, Spanien, 
Griechenland und Frankreich mit ihren wichtigen Tarif 
ermäßigungen bei der Einfuhr von Wein ins deutsche .Zoll
gebiet, erleichterten die W i e d e  r e r  S t ä r k u n g  d e r  
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  d e s  S t e t t i n e r  W e i n h a n 
d e l s  mit seinem ausgedehnten östlichen Absatzgebiet in 
hohem Maße. Das endgültige Zustandekommen der g e 
nannten V erträge ist teilweise bekanntlich nur unter bedeu
tenden Schwierigkeiten möglich gewesen, da im Inlande viel
fach die Erkenntnis noch nicht vorhanden war, daß zahl
reiche ausländische Weine, insbesondere die französischen 
Rotweine, sowie die verschiedenen Südweine, die in unserem 
Klima nicht erzeugt werden können, für den deutschen 
Markt unentbehrlich sind, ohne andererseits dem  deutschen 
W einbau das Feld strittig zu machen. Im Gegenteil werden 
gewisse einheimische W einarten erst durch den Verschnitt 
mit kräftigerem  Auslandsweine marktfähig, genau so wie die 
Beimischung kleberreichen ausländischen Mehles zu deut
schem Mehle diese für gewisse Zwecke erst verwendungs- 
fähig macht.

Indem sich nunmehr, nach Abschluß der erwähnten 
Verträge, die Einfuhr der für den deutschen M arkt unent
behrlichen südlichen Weine ohne zu hohe Zollbelastung 
vollziehen kann, ist der W einhandel wieder in die Lage ver
setzt, seiner Aufgabe zu genügen und dem M arkt bei 
mäßigen Preisen gesunde und mundrechte Weine zuzu- 
ftihren.

Der W einhandel hegt die Hoffnung, daß bei aller W ür
digung der berechtigten Forderungen der deutschen Winzer, 
denen aber auf andere Weise, namentlich durch S teuer
erleichterungen zu helfen ist, die handelspolitische Basis 
des deutschen W einimporthandels in Beziehung auf die 
genannten Länder in den nächsten Jahren nicht geändert 
wird, damit hierdurch eine ruhige und stetige Entwicklung 
ermöglicht ist. E s ist hierbei zu beachten, daß dem deut
schen W einbau ja auch die teilweise veränderte Geschmacks
richtung der deutschen V erbraucher, entgegenkommt, indem 
jetzt auch in den östlichen Provinzen Deutschlands im all
gemeinen eine gewisse Abkehr von den früher hier allein 
üblichen Bordeauxweinen und" ein verstärkter Verbrauch von

deutschem W eißwein festzustellen ist. Dies drückt sich in 
den Einfuhrzahlen Stettins nach dem  Kriege aus, die für 
die Jah re  1925/1929 wie folgt lauten:
S e e w ä r t i g e  W e i n e i n f u h r  i n  S t e t t i n  i n  t o  z u  

1 0 0 0  k g :
1925 |965
1926 2197
1927 4226.
1928 2536
1929 2247.

D er Rückgang, der aus diesen Zahlen gegenüber den • 
für die Vorkriegszeit genannten spricht, spiegelt einmal die 
aus verschiedenen Gründen eingetretene starke Abkehr der 
Verbraucher von Bordeauxweinen wieder, dürfte aber in der 
H auptsache auf den Verlust der früher so gut wie ausschließ
lich über Stettin versorgten östlichen Provinzen an Polen 
zurückzuführen sein. — Im übrigen geben die vorstehenden 
Zahlen für die letzten fünf Jah re  ein deutliches Bild von 
der Besserung der W irtschaftslage seit dem Krisenjahr 
1925, über die beiden Jahre  mit günstigerer Konjunktur, 
bis zur Depression, welche im Jahre 1929 einsetzte.

Ein weiterer für den Stettiner W eingroßhandel un- 
gemein wichtiger Umstand darf hier nicht unerwähnt g e 
lassen werden, d. i. die Aufspritzung von Dessertweinen, wie 
sie in einigen Nordseehäfen üblich ist. Es handelt sich 
hierbei um eine Maßnahme, welche von jeher in den in 
Frage kommenden südeuropäischen Häfen ausgeübt worden 
ist, und es ist an und für sich im volkswirtschaftlichen In 
teresse zu begrüßen, daß sie auch in deutschen E ingangs
häfen vorgenommen werden darf. Dagegen muß es als 
ungerecht bezeichnet werden, daß nur einige hanseatische 
P’reihäfen dieses Vorrecht genießen, während der für das 
ganze östliche Deutschland m aßgebende Stettiner Hafen, das 
Tor der Ostsee, welcher schon durch die Abtretung großer 
Absatzgebiete und die Schaffung des Korridors ganz außer
ordentlich schwer geschädigt worden ist, hinter den in Frage 
kommenden Nordseehäfen zuriiekstehen soll. Es muß e r 
hofft werden, daß eine für Stettin günstige Regelung dieser 
lange umstrittenen Frage gefunden wird, vielleicht im R ah
men des Osthilfeprogramms, in welchem die Belange der 
Stettiner W irtschaft leider bisher eine verhältnismäßig unter
geordnete Rolle gespielt haben.

Der Sieffiner Heringshandel.
H andelsgerichtsrat E r n s t  O r t m a n n .

' D er Stettiner Salzheringshandel nimmt im Rahmen 
des. gesamten W irtschaftslebens Stettins eine hervorragende 
Stellung ein und gehört zu seinen ältesten und allerw ich
tigsten Zweigen. Seinen großen Aufschwung erlebte dieser 
Zweig des Stettiner Großhandels, der an und für sich schon 
auf die Zeiten der H anse zurückgeht, dann aber in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, in die auch die Gründungsjahre 
mancher der heute noch bestehenden großen Heringsimport- 
häuser fallen. Mit imm er größerer T atkraft und gestützt 
auf immer größere Kapitalien wurde der Stettiner H erings
handel gefördert. Der Erfolg dieser Bemühungen drückt 
sich in der Tatsache aus, daß in den letzten Jahren vor dem 
Kriege durchschnittlich ca. 700 000 Faß Salzheringe gegen
über nur ca. 75 000 Faß im Jahre  1825 in Stettin eingeführt 
wurden. Damit stand Stettin in Bezug auf den Salzherings- 
import an der Spitze aller W ettbewerbshäfen, wie die Zahlen 
aus den einzelnen Häfen im Jahre 1913 zeigen:

Einfuhr von Salzheringen:
Hamburg 338 647 Faß
Königsberg 594 052 „
Danzig 241964 „
S t e t t i n  724 212 „

Mit dieser Einfuhrm enge war Stettin unter den kontinentalen 
H äfen H auptstapelplatz für Salzheringe. Die Verbindungen 
der Stettiner Einfuhrhäuser erstreckten sich über ganz Ost-, 
Mittel- und Süddeutschland sowie insbesondere . die starken 
Verbrauchsgebiete des ost- und mitteleuropäischen H inter
landes. W er insbesondere in Rumänien, Polen, Ungarn, G a
lizien oder der heutigen östlichen Tschechoslowakei Heringe 
kaufen wollte, der wandte sich nach Stettin, und die Auf
käufer aus diesen Ländern gehörten zu den charakteristischen 
Erscheinungen der Handels- und Hafenstadt Stettin. Zahlen
mäßig s t e l l t  sich die Entwicklung der Stettiner Salzherings
einfuhr wie folgt dar:

Jahr Einfuhr
1880 68 224 t je 1000 kg
1890 84 222
1900 77 897
1910 115 129
1913 109 468
1919 139 000
1920 166 020
1921 122 992
1922 69133
1923 86 538
1924 84 385
1925 85 903
1926 85 794
1927 71 61.6
1928 70 971
1929 73 851

Kriege — abgesehen von einem vorübergehenden bedeuten
den Aufschwung in den ersten Nachkriegsjahren — s e i n e  a l t e  
Stellung als Hauptstapelplatz für S a l z h e r i n g e  nicht in v o l le m  
Umfange aufrecht erhalten und einen Rückgang in s e in e n  
Im porten erleben mußte. W enn der Im port von S a l z h e r i n g e n  
in den Jahren  1919-1921 ein so stattlicher war \m d  den Vor- 
kriegsim port sogar übertraf, so ist dies in erster Linie auf den 
starken ! Nahrungsmittelmangel in den Jahren n a c h  d e m  Kriege 
zurückzuführen, der damals in Deutschland herrschte, sowie 
darauf, daß diesem Mangel gegenüber der S a l z h e r i n g s m a r k  

bei Kriegsende über keine größeren Vorräte mehr verfügte- 
Allmählich, beginnend mit dem Jahre 1922, vollzog sich aber 
auf dem  Salzheringsm arkt der U ebergang in r u h i g e r e  B a h n e n ,  
und im weiteren Verlauf begannen sich auch die Veränderun
gen der politischen Grenzverhältnisse im deutschen Osten, 
wie auf viele andere W irtschaftszweige, auch auf den Salz



RucLChrisLGribel
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Regelmäßige Frachtdampferlinien
zwischen Stettin und nachstehenden Ost- und Nordseehäfen

Stettin -D anzig ................................. alle 7 Tage
Stettin-Elbing . . ...............................  7 „
Stettin-Königsberg.......................... .....  3 „
Stettin-Libau.....................................„ 1 4  „
Stettin-Riga .....................................
Stettin Reval-Helsingfors...............
Stettin-Kotka-Wiborg ..................
Stettin-Abo........................................
Stettin-Raumo-Mäntyluoto-Wasa

7
7
7
7

14

Stettin-Norrköping-Stockholm .
Stettin-Kiel . . . . ......................
Stettin-Flensburg.............................
Stettin-Ham burg.................. ...  . .
Stettin-Bremen . ......................
Stettin-Rotterdam.................. ...  . .
Stettin-Antwerpen..........................
Stettin-Rheinhäfen bis Köln direkt

. alle 15 Tage
• „ 7
• „ 14 
. „ 7
• 7
• „ 7 
. „ 7

7
Stettin-anderen Ost- u. Nordseehäfen nach Bedarf

Dam pfer mit Kühlräumen neuest. Konstruktion für Buttertransporte : Spezlalschlffe fü r langes Elsen.

Regelmäßiger Passagierdampferdienst
zwischen

Stettin-Reval-Helsingfors
im Sommer

Doppelschrauben-Schnelldampfer „Rügen1* 
Abfahrten von Stettin jeden Sonnabend 16 Uhr.

im Winter
Schnelldampfer „N ord land“
Abfahrten von Stettin jed. 2. Sonnabend 15% Uhr.

Stettin-Riga
Schnelldampfer „N o rd lan d “ , „R egina“ , „Ostsee*1. Abfahrten von Stettin jeden Sonnabend 15J4 Uhr.

Stettin-Stockholm
Dampfer „Victoria**. Abfahrten von Stettin am 5. und 20. jeden Monats 18 Uhr.

Auskünfte in allen Fracht- und Passageangelegenheiten durch die Reederei

Rud. Christ. 6ribel, Stettin.
Telephon: Sammelnummer: 355 31. Telegramm-Adr.: Gribel, Stettin.
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Billigster Getreideumschlag
aus Kähnen und Eisenbahnwagen 
in Seeschiffe und umgekehrt durch

schwimmende Elevatoren
mit Leistungsfähigkeit bis zu 100 to. stündlich

Die Elevatorenverwaltung
der Industrie- und Handelskammer zu Stettin

Fernsprecher 35341 und 30090.
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heringshandel auszuwirken. In den Jahren bis 1926 ein- 
schließlich hielt sich die Einfuhrmenge, gegenüber 1913 schon 
beträchtlich verringert, zwar noch stetig auf einer durch
schnittlichen Höhe von ca. 550 000 F aß; im Jahre  1927 sank 
dann aber die Einfuhr auf ca. 465 000 Faß, über welchen Stand 
sie auch seitdem nicht allzu wesentlich hinausgelangt ist. Z u
rückzuführen ist die Verschlechterung der Einfuhrziffern ins
besondere darauf, daß gegenwärtig — wenn auch die alten 
Absatzgebiete in Rumänien, Ungarn und der Tschechoslo
wakei erhalten werden konnten und die Geschäftsbeziehungen 
mit diesen Ländern vom Stettiner Heringshandel besonders 
pfleglich behandelt werden doch gerade die beim Friedens
schluß abgetretenen früheren deutschen Gebietsteile im Osten, 
ferner Kongreßpolen und Galizien als Absatzgebiete völlig 
ausfallen. Seit Beginn des deutsch-polnischen Handelskrieges 
war die Einfuhr von Salzheringen in diese Gebiete, die früher 
als die eigentliche Domäne des Stettiner Salzheringshandels 
anzusehen waren und von Stettin beliefert wurden, verboten, 
was natürlich starke Ausfälle für den Stettiner Handel zur 
Folge gehabt hat. Inzwischen ist es Danzig gelungen, in 
diesem Gebiet teilweise festen Fuß zu fassen, und es ist die 

rage inwieweit es möglich ist, Danzig die in dieser Bezie
hung errungenen Vorteile wieder abzujagen. Der deutsch-pol
nische H andelsvertrag ist ja inzwischen zustandegekomm en 
und damit auch die Aufhebung des Einfuhrverbots für Salz
heringe nach Polen in Reichweite gerückt. Der Stettiner He- 
nngshandel hat die dringende Hoffnung, daß der V ertrag 
baldmöglichst ratifiziert werden wird, damit er seinen Absatz 
in seinen alten polnischen Interessengebieten wieder aufbauen 
kann. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es aber erforderlich, 
daß das deutsch-polnische Handelsabkommen, wie es auch von 
der Industrie- und Handelskam m er zu Stettin bereits m ehr
fach verlangt worden ist, durch ein den deutschen Interessen, 
namentlich auch den Interessen des Salzheringshandels g e 
rechtwerdendes Verkehrsabkom m en ergänzt wird. Durch die 
«'inseitig die W eichselhäfen begünstigende Tarifpolitik der 
Polnischen Bahnen, die die Tarife ohne Rücksicht auf die ta t
sächlich mit dem Transport verbundenen Unkosten gestaltet, 
^  ?s Danzig sogar gelungen, in die weiter entfernt gelegenen 
Relieferungsgebiete Stettins, namentlich nach der Tschecho
slowakei, Ungarn und Rumänien, einzubrechen, so daß 

anzig Stettin ebenso wie auf manchem anderen Gebiet, als 
Nutznießer der wirtschaftlichen und politischen Verschiebun
gen in dem Osteuropa der Nachkriegszeit, auch auf dem 
gebiet der Salzheringseinfuhr überflügeln konnte. Zahlen- 
maßig; stellt sich dies folgenderm aßen dar:

D a n z i g :  E i n f u h r  v o n  S a l z h e r i n g e n :
1913 260 897 Fässer
1923 383 838 „
1924 545 558
1925 268 717 ))
1926 498 908
1927 550 420 >)
1928 560 950
1929 708 500

Vrr U' — W1U 1̂11 aui Uilg UCI
fii Sc,.ledenen Salzungen an der Stettiner Einfuhr. Sie gibt 

die Jahre seit 1911 das folgende Bild:
e r  S t e t t i n e r  S a l z h e r i n g s i m p o r t  n a c h  H e r 

k u n f t s l ä n d e r n :

Jahr

19IT
1912
1913
1922
1923
1924
1925
1926

Groß
britannien

Skandi-
Holland

Insgesamt 
Deutschland Fässer

470 856 166 880 88 169 20 690 746 595
409 069 140 808 60 825 14 367 625 069
424110 148 371 127 632 24 099 724 212
183 000 196 000 225 ____ 379 225
273 157 203 286 3 981 4 000 584424
460 017 162 269 18 961 — 641 247
377 074 168 709 3186 1912 550 881
403 857 155 120 6 262 931 566 170

1927 345 370 114184 4 548 3 060 467 462
1928 355 788 95 280 1 535 3 577 456180
1929 393 700 86 727 284 2 383 483 094

Aus diesen Zahlen geht hervor, daß Großbritannien von 
jeher den größten Anteil an der Stettiner Einfuhr gehabt hat. 
W ährend in der Kriegszeit notgedrungen auf norwegische 
Salzung übergegangen werden mußte, hat sich der Handel 
nach dem Kriege wieder mehr und mehr den Heringen eng
lischen, schottischen und irischen U rsprungs zugewandt, hierin 
den Bedürfnissen der Verbraucher folgend. Aufschlußreich 
sind auch die Zahlen über die Zufuhren deutscher Heringe. 
Aus ihnen geht hervor, daß die Zufuhr deutscher Heringe 
im Rahmen der gesamten Stettiner Salzheringseinfuhr eine 
verschwindend kleine Rolle spielt, was darauf zurückzuführen 
ist, daß der deutsche Hering geschmacklich nicht den An
sprüchen der Verbraucher in demselben Maße wie nam ent
lich der großbritannische Hering entspricht.

Im ganzen genommen bietet der Stettiner Heringshandel 
trotz den nach dem Kriege unverschuldet erlittenen R ück
schlägen, die aus der, Ueberm acht der Verhältnisse resultieren, 
auch heute noch das Bild eines rührigen, unentwegt um die 
Erhaltung seiner W ettbew erbsfähigkeit .kämpfenden Ge
werbes, das sich seines alten bedeutenden Rufes und der ihm 
dadurch auf erlegten Verpflichtungen voll bewußt ist. Hierfür 
spricht die nach dem Kriege durch die eigene Initiative der 
Stettiner Im porteure durchgesetzte Verbesserung der H afen
einrichtungen für den Heringsumschlag durch den Bau von 
H eringsschutzdächern am Sellhausbollwerk und Grünen 
Graben, durch welche die hier gelöschten Heringsfässer vor 
nachteiligen W itterungseinflüssen geschützt sind. Hierfür 
spricht ferner insbesondere der von den bedeutendsten H e
ringsimportfirmen finanzierte 'Bau eines modernen Kühlhauses 
mit 2600 qm Kühlraumfläche für die Lagerung der Heringe.

Wenn die obengenannten Anlagen teilweise durch die 
eigene Initiative und mit Mitteln des H eringshandels selbst 
geschaffen worden sind, so hält sich dieser hierfür zu der E r 
wartung berechtigt, daß auch die dazu berufenen innerdeut
schen Stellen ihm ihrerseits in seinem harten W ettbew erbs
kampf die Hilfe leisten, die er auf Grund seiner Bedeutung 
erwarten kann. Dies betrifft namentlich das Gebiet der Eisen- 
bahntarifpolitik. Den berechtigten Forderungen des Stettiner 
Heringshandels in dieser Hinsicht ist leider bisher seitens 
der Reichsbahn noch immer nicht entsprochen worden, ob 
wohl gerade ihre Erfüllung nachhaltig zu einer Besserung 
der Lage des Stettiner Heringshandels beitragen kann. Es 
handelt sich hierbei insbesondere um die schon seit langem 
geforderte Beförderung von M atjesheringen als Eilgut zü g e 
wöhnlichen Stückgutsätzen, ferner die W iedereinführung eines 
Seehafen-Einfuhr-Tarifs in Anlehnung an den Vorkriegstarif
S 18 c und schließlich, was von besonderer Bedeutung ist, die 
volle Aufnahme des W ettbew erbs auf eisenbahntarifarischem 
Gebiet gegenüber Gdingen und Danzig nach Südosteuropa. 
Der Stettiner Heringshandel hegt ferner die Erw artung, daß 
die sachlich unberechtigten Anträge der Deutschen Treibnetz- 
Herings-Fischerei-Gesellschaften auf eine beträchtliche E r 
höhung des Heringszolles keine Annahme finden. Jede E r 
höhung der Einfuhrzölle für Heringe muß Verteuerung zur 
Folge haben, die einen Rückgang des Verbrauchs dieses 
wichtigen Volksnahrungsm ittels nach sich zöge. Zudem geht 
aus den oben mitgeteilten Zahlen hervor, welche geringe 
Rolle gerade die H eringe deutschen U rsprungs beim Stettiner 
Salzheringsim port spielen. Schließlich muß noch einmal auf 
das deutsch-polnische Handelsabkom m en hingewiesen werden, 
dessen baldige Inkraftsetzung den Stettiner Heringshandel 
sicherlich beleben wird, so daß dieser sich gegen alle V er
suche, das Handelsabkom m en noch nicht zur Ratifizierung zu 
bringen verwahren muß. Der Handelskrieg mit Polen hat 
lange genug gedauert. W enn der Stettiner Heringshandel, 
ebenso wie viele andere Stettiner W irtschaftszweige, seine 
alten Verbindungen in die jetzt polnischen Gebiete wieder 
aufzunehmen versuchen soll, tut angesichts des rücksichtslosen 
W ettbewerbs der Weichselhäfen höchste Eile not.

Der Stettiner Landesprodukfenhandel.
u r t H o f f  m a n n ,  Stettin. •

Ulld AK6 ^ ünst.*ge Verkehrslage Stettins zu den Produktions
in ^ satzgebieten landwirtschaftlicher Erzeugnisse hat schon 
gend a^ sten Zeiten des Stettiner Handels vor wie- 
£iii w •et.n Getreidehandel . zu hoher Blüte gelangen lassen, 
durch 01 ~ erzvve*gtes Netz von Binnenwasserstraßen, ergänzt 
Getreid^UnŜ e Eisenbahnlinien, verbindet Stettin  mit den 

eproduktionsgebieten seines Hinterlandes, so daß die

Dr.

Getreidemengen weit aus dem Herzen Europas heran
geführt werden konnten. Bis zum Ausbruch des Krieges 
war Stettin, abgesehen von einigen kurzen Perioden, in 
denen die Einfuhr die Ausfuhr überwog, ein in hervorra 
gendem Maße Getreide exportierender Hafen, über den die 
Erzeugnisse der Landwirtschaft den Bedarfsländern, haupt
sächlich den Niederlanden; Norwegen, Schweden, Groß-
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Britannien und Frankreich zugeführt wurden. Namentlich 
zu Beginn des" 20. Jahrhunderts nahm der Stettiner Getreide
handel einen außerordentlichen Aufschwung. Als Gründe 
hierfür sind insbesondere die 1894 erfolgte Aufhebung des 
Identitätsnachweises und das Einfuhrsystem  anzusehen.

Die stetige Aufwärtsentwicklung erlitt durch den Aus
bruch des W eltkrieges einen jähen Abschluß. Die Zwangs
wirtschaft während des Krieges, der Frieden von Versailles 
und der N iedergang der deutschen W irtschaft während der 
Inflationsjahre haben die Verhältnisse von Grund äuf g eän d ert 

Für den Getreidehandel sind die Gebietsabtretungen im 
deutschen Osten insofern von ganz einschneidender Bedeu
tung, als Stettin einen großen Teil seiner Bezugsgebiete ver
loren hat. Posen und W estpreußen waren die Kornkammern 
des östlichen Mitteldeutschland und seiner Großstädte. Die 
Getreidemengen aus diesen Gebieten, die zur Versorgung der 
ansässigen Bevölkerung nicht benötigt wurden, wurden zum 
großen Teil durch den Stettiner Getreidehandel den ausländi
schen Bezugsländern zugeführt. Infolge seiner eisenbahn
tarifarisch günstigen Lage war Stettin der gegebene Aus
fuhrhafen für diese Gebiete. Die Grenzziehung im Osten 
hat dann bewirkt, daß sich der Stettiner Getreidehandel an 
der Verteilung der überschüssigen Getreidemengen dieser 
Gebiete nicht mehr beteiligen kann. Das Getreide ist, soweit 
es sich um aus den ehemals deutschen, jetzt polnischen Ge
bietsteilen stammende W are handelt, nach infolge Eisenbahn- 
frachtendumpings billigeren außerdeutschen Häfen abgew an
dert, ja es ist sogar beobachtet worden, daß Getreide aus 
den deutschen Grenzgebieten seinen W eg zur Ausfuhr über 
außerdeutsche Häfen genommen hat. Außerdem steht der 
deutsch-polnische Zollkrieg der Aufnahme deutsch-polnischer 
Handelsbeziehungen auf dem Gebiete des Getreidehandels 
hindernd im Wege.

Neben diesen Gebietsverlusten wurde der Stettiner G e
treidehandel auch durch die Ausschaltung Rußlands aus der 
Reihe der Bezugsländer ungünstig beeinflußt. Vor dem K rie
ge spielte der Veredelungsverkehr in den Ostseehäfen eine 
erhebliche Rolle. Dieser Verkehr ist jetzt in Fortfall g e 
kommen, da Rußland, von dem vor dem Kriege erhebliche 
Getreidemengen zwecks Veredelung mit einheimischem G e
treide bezogen wurden ,ausreichende Mengen, die eine er_ 
folgreiche W iederaufnahme des ehemals blühenden V erede
lungsverkehrs gewährleisten, in den letzten Jahren  nicht 
mehr zur Ausfuhr brachte.

Der Stettiner Getreidehandel hat also einen Teil der 
alten Bezugsländer verloren. Trotzdem  ist es gelungen, 
Schritt für Schritt Stettin seiner überragenden Vorkriegs- 
stellung als Getreideausfuhrhafen wieder zu nähern und auch 
polnisches Transitgetreide wieder über Stettin zu ziehen. Das 
über Stettin zur Ausfuhr gelangende Getreide ist aber g röß
tenteils Speditionsgetreide und stammt nicht nur aus deu t
schen Gebietsteilen, sondern auch aus Polen, (Posen, G a
lizien), Rumänien, Ungarn, Jugoslavien und der Tschechoslo
wakei.

Ueber die Entwicklung der seewärtigen Ein- und Aus
fuhr in den letzten Jah ren  gibt folgende Tabelle Aufschluß: 

E i n f u h r  in Tonnen zu 1000 kg
1913 1926 1927 1928 1929 

Roggen 608 7 022 28 711 13 827 5 096 
Weizen 19 381 8 748 14194 8 553 16 445 
Gerste 2 063 10 089 983 9117 8 436 
Hafer 3 390 6 694 218 2 797 1706 
Insgesamt 25 442 32 553 44106 34 294 31683 

A u s f u h r  in Tonnen zu 1000 kg
1913 1926 1927 1928 1929 19301) 

Roggen 187 305 100 493 2 402 73 996 292 992 189 047 
Weizen 82 864 55 063 3 218 37 143 87 536 25 478 
Gerste 30 512 23138 19 799 21332 50 650 43 367
Hafer 140 804 25 542 12 704 52 058 122 500 59 762
Insgesamt 441 485 204 241 38 114 184 529 553 678 317 654 

Die Bedeutung des Getreideverkehrs zeigen neben den 
Ziffern über den seewärtigen Verkehr auch die Zahlen über 
den V erkehr auf den Binnenwasserstraßen und auf den E isen
bahnen.

D er Binnenschiffsverkehr betrug in Tonnen zu 1000 kg 
Im Eingang 1926 1927 1928 1929 

Roggen 30 572 14 609 38 288 195 212
Weizen 19 797 7 944 16 294 45140
Gerste 7 571 9 897 15137 31418
Hafer 5 434 12 433 23136 54 942
Insgesamt 

x) Januar bis April.

63 374 44 883 92 855, 326 712

Im Ausgang
Roggen 28 016 40 932 38114 5 375 
Weizen 12 210 20 202 13 350 12 812 
Gerste 18 056 19 570 28 084 26 548 
Ilafen 16 067 30 989 10 584 4 816 
Insgesamt '“'74 349 ~ 111 693 90132 49 551

Der bahnwärtige Verkehr kann auf Grund des ver
öffentlichten, amtlichen statistischen Materials nicht genau 
e r m i t t e l t  werden, da die Statistik der Güterbewegung iauf 
deutschen Eisenbahnen unter Gruppe 4 den Verkehr der 
pommerschen Häfen Stolpmünde, Rügenwalde, Kolberg, S tet
tin, Swinemünde, W olgast und Stralsund z u s a m m e n f a ß t .  
Rechnet man auf Stettin im Versand 75O/o, im Empfang 
50 0/o der für die genannten Häfen insgesamt eingegangenen 
Mengen ,so zeigt der bahnwärtige Getreide verkehr des 
Stettiner Platzes folgendes Bild:

Versand Empfang 
1926 24 601 t 139 281 t 
1027 206 636 1 91 941 t 
1928 32 800 t 88 900 t
1929 noch nicht veröffentlicht.

Bei der Abwicklung dieses Getreideverkehrs, die sich 
unter den größten Schwierigkeiten vollzog, machte sich 
namentlich das Fehlen ausreichender Lagerungsmöglichkei- 
ten sehr störend bem erkbar. Dies zeigte sich b e s o n d e r s  zu 
Beginn des Jahres 1929, als die Hafenverwaltung kaum m 
der Lage war ,die ankom menden Getreidemengen zu en t' 
laden. W ährend des harten W inters 1928/29 mußten nicht 
weniger als 12—15 000 W aggons Getreide infolge Fehlens 
jeglichen Lagerraum es in Säcken auf U m s c h l a g s s c h u p p e n  
gelagert werden. Daß durch die entstehenden L a g e r g e l d e r ,  
Standgelder, Zinsen, Sackleihmieten, Q u a l i t ä t s u n t e r s c h i e d e  der 
Exporthandel große Schäden erlitten hat, dürfte ohne wei
teres einleuchten. Was aber nicht zu verstehen ist, ist, daD 
die Verhandlungen mit dem preußischen Staat wegen des 
Baues eines modernen Getreidespeichers, durch den alle 
diese Mißsfände mit einem Schlage beseitigt werden könnten, 
immer noch nicht zum Abschluß gekommen sind. A 
Forderungen des Staates, als da sind Garantie Übernahme* 
Rentabilitätsberechnungen sind von den Interessenten eriu 
worden. Trotzdem  ist der Bau des Speichers, der für Stettin, 
wie das Jahr 1929, das eine große Ernte brachte, mit alle 
Deutlichkeit gezeigt hat, eine L e b e n s n o t w e n d i g k e i t  ist, noc 
nicht gesichert.

Auch auf anderen Gebieten könnte Stettin als Getreide 
handelsplatz geholfen werden. Seit Jahren sind die in Frag 
kommenden W irtschaftskreise bemüht die Z u l a u f b e d i n g u n g e  
für Getreide nach den Seehäfen durch S e e h a f e n a u s l u  

tarife, wie sie vor dem  Kriege in Form  des A.T.S. 3a 
standen.haben, zu erleichtern. Die Bedenken, die £ e£?!1,s,° 
che Tarife bestehen, sind nicht haltbar. Auch das 1 
eines Terminm arktes in Stettin, * dem natürlichen Austu. ^ 
hafen eines großen Getreideüberschußgebietes, wirkt s; 
auf den Verkehr ungünstig aus. Bei der Verwertung 
E rnte des Jahres 1928/29 trat deutlich zutage, daß ^ as,-v j,. 
portgeschäft ohne die Möglichkeit einer t e r m i n m ä ß i g e n  
kung nur Stückwerk ist und zu einer g e d e i h l i c h e n  °  ^  
entwicklung nicht kommen kann, da dem Stettiner Han 
nicht die Möglichkeit gegeben ist, E x p o r t g e s c h ä f t e  aut ^  
gere Lieferung abzuschließen. Der Getreidehandel is > 
weit ihm  zur Zeit überhaupt noch die Möglichkeit zur r 
Betätigung gegeben ist, auf Promptgeschäfte b e s c “r a Qe  ̂
Denn die staatlichen Maßnahmen auf dem G e b ie t e  der 
treidepolitik und der Getreidepreisbildung haben den pnv ^  
Getreidehandel nahezu zum Erliegen gebracht. G e g e n  
Konkurrenz der staatlich subventionierten Gesellschatte 
sich jder private Getreidehandel auf die D auer nicht •
Dazu kommt, daß die Unsicherheit h i n s i c h t l i c h  der 
treide-Gesetzgebung die Entschlußkraft des privaten u an- 
zu lähmen geeignet ist. Das Prinzip der F r e i h e i t  des . 
dels ist durch zahlreiche M aßnahmen der Regierung , efS 
durchbrochen worden, und das Maismonopol ist m c h  a 
als eine E tappe auf dem  W ege zum Getreidemonopo 
werten. Jedenfalls sieht der freie Handel der weiteren 
wicklung auf dem  Gebiete der G e t r e i d e p o l i t i k  und Ge re\ j e 
bewirtschaftung mit großer Besorgnis entgegen. Uniter 
sen Umständen ist die Frage, wie sich d er Stettiner G e  i 
handel in Zukunft gestalten wird, schwer zu entscheide . ^  
Beantwortung dieser Frage wird in erster Linie da^° q c_ 
hängen, inwieweit d e n  l e b e n s w i c h t i g e n  F o r d e r u n g e n  e _  
t r e i d e h a n d e l s  seitens der Staatsbehörden R e c h n u n g  S p r e jn  
wir<i. Jedenfalls ist die S tettiner K a u f m a n n s c h a f t  irn  ̂ . 
mit der Hafenverwaltung bemüht, bereits bestehende
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richtungen, die der Getreidehandel zu einer gedefhlichen E n t
wicklung benötigt, weiter auszubauen. So unterhält die In 
dustrie- und H andelskam m er für den Getreideumschlag vier 
Elevatoren und ferner ein Schiedsgericht zur Entscheidung 
von Streitigkeiten.

Neben dem  Getreidehandel steht auch der Samenhandel 
an wichtiger Stelle, denn Stettin ist einer der wichtigsten 
Plätze Deutschlands für den H andel und Veredelungsverkehr 
mit landwirtschaftlichen Sämereien. E r umfaßt alle Klee- 
arten, Grassaaten, W urzelgewächse und einen großen Teil 
anderer Futterpflanzen, wie Seradeila, Senf, Buchweizen, 
Spörgel, Mais, Kümmel, Leinsaat. D er Stettiner Samenhandel 
steht in regstem  W arenaustausch mit allen bedeutenden P lät
zen der Welt. Die eingeführten Saaten werden in modern 
eingerichteten Reinigungsanlagen veredelt und nicht nur nach 
dem Inlande, sondern auch nach den an der Ost- und N ord
see gelegenen Staaten versandt. U eber den seewärtigen V er
kehr mit Sämereien gibt folgende Zusammenstellung Auf
schluß (in Tonnen zu 1000 kg):

1913 1926 1927 . 1928 1929
E infuhr 37 890 25 704 32 393 39 328 26 428 
A usfuhr 3 538 1 444 2 272 1 990 1 102

Der Verkehr binnenwasserwärts gestaltete sich wie folgt 
(in Tonnen zu 1000 kg):

1913 1926 1927 1928 1929
Eingang 33 483 11 487 20 000 4 456 4 726 
Ausgang 37 465 3 009 4 201 2 026 1 784 

Von größerer Bedeutung ist ferner der Handel mit K ar
toffeln. Pommern erzeugt mehr Kartoffeln, als es zur Dek- 
kung des eigenen Bedarfs benötigt. Die überschüssigen M en
gen werden nach den deutschen Bedarfsgebieten M ittel
deutschland, Bayern, Sachsen und W estdeutschland ver
sandt. Für den Umfang des Handels ist natürlich der Aus
fall der E rnte ausschlaggebend. Doch hat der Stettiner K ar
toffelhandel sehr unter der Konkurrenz Hollands zu leiden, 
das zum westdeutschen Konsumtionsgebiet frachtgünstiger 
liegt, aber auch seine Produkte früher erntet. Als A bsatzge
biete kommen ferner die Randstaaten in Betracht. So betrug 
die Ausfuhr über Stettin in Tonnen zu 1000 kg

1926 1927 1928 1929
3 917 702 6 927 4 278

Eine besondere Bedeutung kommt dem Handel mit F a 
brikkartoffeln zu. Die in Pommern ansässige Kartoffeln ver
arbeitende Industrie nimmt jährlich einen großen Teil der 
E rnte auf.

B r u n o  S t i l l e r t :
Das Stettiner W irtschaftsgebiet und darüber hinaus die 

pommersche Küste bilden im Brennstoffhandel ein Absatz
feld, das man „Bestrittenes Gebiet“ nennt. Der W ettbew erb 
einer ganzen Reihe von Brennstoffen in- und ausländischer 
Provenienz macht den Kohlengroßhandel in Stettin zu einem 
der interessantesten und regsten Handelszweige. H ier treffen 
sich, wie kaum an einem anderen Platze, die Angebote aus 
den Kohlenrevieren Oberschlesiens, Niederschlesiens, der N ie
derlausitz, des Ruhrgebiets, Großbrittanniens und Polens; 
letztere vorläufig nur für Bunkerkohlen. So ergibt sich aus 
diesen Produktionsstätten, mit denen sich der Stettiner. 
Kohlengroßhandel zu befassen hat, ein dauernder mehr oder 
minder scharfer W ettbewerb, der sich vom größten der In 
dustrieabnehmer herab bis zum Kleinverbraucher auswirkt 
und den Beziehern von Kohlen, Koks und Briketts die 
Möglichkeit verschafft, unter Berücksichtigung aller in Be
tracht kommenden Faktoren, namentlich in Bezug auf Quali
tät und Bezugsart, jeweils diejenige Kohle zu wählen, die 
die größten Vorteile bietet.

Der Hafen Stettin ist mit umfangreichen technischen 
Anlagen, Kränen und Verladebrücken ausgestattet, die auch 
einem stark forcierten Kohlenverkehr Rechnung tragen, wie 
es der englische G rubenarbeiterstreik im Jah re  1926 bewiesen 
hat. Der wasserseitige Zufuhrweg von den schlesischen 
Kohlenrevieren ist nur zu gewissen Zeiten des Jahres gün- 

. stig. Das schon viel erörterte Problem der Anlegung aus
g e h e n d e r  Staubecken im oberen Teil der Oder ist leider 
noch ungelöst. Mit einem Teil der Vorarbeiten durch Aus
schachtungen bei Ottmachau ist allerdings begonnen worden. 
Die nur zeitweise im Jahre  beschäftigte Oderschiffahrt über 
die Kohlenumschlagshäfen Cosel, Maltsch und Breslau ver
hindert die so notwendige Senkung der Kahnfrachten. Der 
beschleunigte Ausbau und die Regulierung des W asserstandes 
uer oberen Oder müssen daher auch weiterhin die dringende 

orderung aller derjenigen W irtschaftszweige sein, die an 
em Bezüge schlesischer Kohlen interessiert sind. Auch als

Der Sfefliner Kohlengroffliandel.
Durchgangshafen ist Stettin für den Kohlengroßhandel von 
erheblicher Bedeutung. Große Mengen seewärts eingehender 
Kohlen, sei es von W estfalen oder von England, werden teils 
in Kähne, teils in Eisenbahnwagen umgeschlagen und nach 
den verschiedensten Plätzen, u. a. in größeren Mengen nach 
Berlin weiterverfrachtet. Gleichwohl muß gesagt werden, daß 
gerade der Verbindungsweg Stettin -Berlin, der in dem g ro ß 
zügig angelegten Hohenzollernkanal besteht, bei weitem nicht 
genügend ausgenutzt wird. Abgesehen von unvermeidlichen 
Eisschwierigkeiten in Zeiten stärkeren Frostes, behindert 
kein W asserm angel den Verkehr auf dieser W asserstraße, 
wie es beispielsweise auf dem Elbestrom, der über die 
Havel Berlin mit Ham burg verbindet, der Fall ist. Der 
1 rachtvorsprung, den Ham burg für seewärts ankommende 
und für die Reichshauptstadt bestimmte Kohlenladungen 
gegenüber Stettin aufzuvveisen hat, wird durch den billigeren 
und kürzesten Binnenwasserweg Stettin—Berlin ausgeglichen; 
somit ist S t e t t i n  d e r  S e e h a f e n  v o n  B e r l i n  und 
deshalb gehören auch die jetzt noch für Berlin über Ham burg 
gelieferten bedeutenden Mengen englischer Kohle unbedingt 
nach Stettin. Die Steigerung gerade des Kohlenverkehrs 
zwischen Stettin und Berlin würde jedenfalls dem Zweck und 
Ziel der Schaffung dieser künstlichen W asserstraße und nicht 

■ zuletzt auch der Bedeutung Stettins als dem größten deu t
schen Ostseehafen, mehr gerecht werden. Für jeden Hafen 
ist die Kohlen-Ein- und Ausfuhr der wichtigste Grundpfeiler 
für seine Entwicklung. V erstärkter Kohlenumschlag fördert 
auch den Verkehr mit anderen Gütern. Die mit Kohlen ein- 
und ausgehende Seetonnage schafft zu günstigen Bedingungen 
neue Verfrachtungsm öglichkeiten; das Binnen-Verfrachtungs- 
geschäft wird belebt und bei dauernder und gleichm äßiger 
Beschäftigung zur Verbilligung der Frachten angeregt. So e r
geben sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, durch deren 
Verwirklichung der Stettiner Hafenverkehr einen Aufschwung 
erfahren kann. Deshalb mögen diese Zeilen eine Anregung 
für alle dieejnigen Stellen und Körperschaften sein, in deren 
Hand das Schicksal des Stettiner Hafens gelegt ist.

Der SfeMiner Warengroßhandel.
a r l S p r e n g e r ,  Vorsitzender der Fachkommission

für den W arenhandel.
, p e r  Stettiner W arengroßhandel hat schon im M ittelalter 
ftebliche Bedeutung gehabt, wie dies bei der Stellung Stet- 

vns als eines Seehafenplatzes nur natürlich war. J e  mehr die 
^rkehrsentwickelung in moderne Bahnen einlenkte und da- 

y  ,a MĈ  R ettin  die erhöhte Möglichkeit gab, die natürlichen 
_ r te i le  seiner geographischen Lage auszunutzen, desto mehr 
cj-erden auch die großen Stettiner W arenhandelshäuser in 
ljci a&e versetzt, ihre geschäftlichen Beziehungen, nament- 
niß.f aV°h soweit sie sich auf das Ausland erstreckten, man- 
aus^  k ^er Un<* weitverzweigter zu gestalten. Die von Stettin 
wurd enden Schiffahrtslinien nach dem Aus- und Inlande 
laufeC1? C*en vvir tschaftlichen Verhältnissen entsprechend fort 

end ausgebaut. Diese Bemühungen führten im vorigen

Jahrhundert schon auf vielen Gebieten zu einer U nabhängig
keit von H am burg und geben ein ehrenvolles Zeugnis von 
der Tatkraft und dem  Zielbewußtsein der großen Stettiner 
W arenhandelshäuser. D ie Nachkriegsverhältnisse haben die 
eigene Einfuhr der Kolonialwaren durch den Stettiner W aren
handel zum Teil zurückgedrängt, da H am burg und Bremen 
bessere Dam pferverbindungen mit den für die Ausfuhr dieser 
W aren in Frage kommenden Ueberseeplätzen unterhalten.

In einzelnen W arenarten hat Stettin als Einfuhrplatz 
schon lange vor dem  Kriege eine durchaus führende S tel
lung erreichen können. Dies gilt namentlich für am erika
nisches Schmalz, das vom Stettiner Eigenhandel in sehr b e 
deutenden Mengen eingeführt wurde. Sehr umfangreich hat
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sich das Geschäft neben Schmalz auch in Kaffee, Tee, Reis 
und anderen W aren, insbesondere aber in Südfrüchten und 
Gewürzen entwickelt, die von dem Stettiner W arenhandel 
unmittelbar auf dem  Landwege aus den auf dem Balkan und 
am Mittelmeer gelegenen Produktionsgebieten bezogen wer
den. So konnte die Leistungsfähigkeit des Stettiner W aren
handels auf einen besonders hohen Stand hinsichtlich der 
Lieferung von rumänischen Walnüssen, vor allem aber von 
jugoslavischen Pflaumen gebracht werden. Der Stettiner 
W arenhandel exportiert diese Produkte, teilweise nach vorge
nommener Veredelung, in die die Ostsee angrenzenden Län
der. Stettin muß im Hinblick auf diese Artikel als der g e 
gebene M ittler zwischen den Produktionsgebieten und den 
Ostseeanliegerstaaten angesehen werden. Ueberhaupt ist in 
gewissem Umfange von dem Stettiner W arenhandel innerhalb 
der Ostsee und nach Polen hin schon immer Ausfuhr betrie
ben worden, wenn er auch ursprünglich vor allem Importeur 
ist und als seine H auptaufgabe die Belieferung seiner aus
gedehnten inländischen Absatzgebiete angesehen werden muß. 
Die natürliche Einflußsphäre des Stettiner W arenhandels ist, 
wie dies auch bei vielen ändern Stettiner W irtschaftszweigen 
zu beobachten ist, durch die veränderte Grenzziehung im

Osten und die jahrelang andauernde Unterbrechung der han
delspolitischen Beziehungen zwischen Polen und Deutsch
land empfindlich eingeschränkt worden; hinzu kam  auch, 
daß die heute noch immer krisenhaften Verhältnisse der pol
nischen W irtschaft etwaige Neuanknüpfungen von Geschäfts
verbindungen des Stettiner W arenhandels mit den ihm räum 
lich zunächstliegenden Landesteilen des polnischen Staates 
ebenfalls wenig ratsam  erscheinen ließen. Dem W arenhandel 
ist' es jedoch gelungen, zum Ersatz für die verloren gegange
nen östlichen Absatzgebiete seinen geschäftlichen Einfluß auf 
gewisse andere, von ihm früher nicht belieferte Gebiete des 
Reichs auszudehnen. D arüber hinaus erhofft er von dem Ab
schluß des deutsch-polnischen Plandelsvertrages und einer 
Festigung der polnischen Wirtschaft, seine überragende Stel
lung in den früher preußischen, jetzt polnischen Ostgebieten 
wenigstens teilweise wiedererWerben zu können.

Im Zusammenhang mit dem W arenhandel haben die. 
führenden Handelshäuser auch eine Reihe von Fabrikations
zweigen aufgenommen, auf die hier aber nicht näher einge
gangen werden soll, da sie an anderer Stelle dieser Ausgabe 
ausführlich behandelt werden.

Eisenhandel.C a r l  M e i s t e r :
Die Internationale Rohstahlgemeinschaft hat die M ärkte 

in Europa in allgemeinen und großen Zügen aufgeteilt, so 
daß jedes Land einen gewissen Schutz für seine P roduk
tionen und für seine M ärkte bekommen hat. Bis auf b e
stimmte gegenseitige Kontingente liefert also die Tschecho
slowakei keine Eisenerzeugnisse (z. B. Stab- und Formeisen, 
Röhren, Radsätze etc.) nach Deutschland und um gekehrt 
Deutschland keine solchen nach der Tschechoslowakei. Durch 
die planmäßige Aufteilung ist daher Handel und Industrie vor 
allgemeinen Störungen geschützt, soweit nicht unlautere Eie-, 
mente diese Bindungen durchbrechen und sich durch Seiten
türen unerwünschten Eingang in fremde Gebiete verschaffen!

Für den Stettiner Eisenhandel spielt die Ausnutzung 
des W asserweges eine sehr wichtige Rolle, betrug doch der 
seewärtige Eingang an Eisen und Eisenwaren in den letzten 
Jahren mehr als 250 000 to jährlich im Durchschnitt ein
schließlich Durchgangsverkehr.

Der Hauptanteil wurde von Antwerpen und die nächst
größte Position ven den deutschen Rhein- und Nordseehäfen 
hierher verfrachtet. Die W eiterleitung der Transitposten 
erfolgt zu sehr erheblichem Teil nach Berlin (Großschiff
fahrtsweg), weiter aber auch nach Mitteldeutschland, ja bis 
nach Schlesien herauf.

Das schwedische Material ist so gut wie verdrängt 
aus dem Stettiner Handel. Läger größeren Umfangs exi
stieren in hiesiger Gegend wohl nicht m ehr; heute verwenden 
es nur Spezialfirmen, hauptsächlich der elektrotechnischen 
Branche, wegen seiner antimagnetischen Eigenschaften, der 
sogenannten Remanenzfreiheit.

Oberschlesisches Stab- und Formeisen spielt auf dem 
Stettiner und pommerschen M arkt noch immer eine wichtige 
Rolle. Es gehen ca. 10 000 to Eisen, Stahl und D raht (aus
schließlich D urchgangsverkehr) in Stettin alljährlich ein. Die 
Verfrachtung direkt vom W erk in den Oderkahn, der ohne 
Umladung am hiesigen Bollwerk zu löschen vermag, stellt 
eine ideale Lösung der V erkehrsfrage dar, zumal die nötige 
Rückfracht für den bergw ärtigen Verkehr in Form  von 
Erzen meistens vorhanden ist.

Ebenso befördern die Rhein-Seedampfer das Eisen von

der H ütte direkt vor das Bollwerk des hiesigen G roß
handels, notfalls mit Umschlag am Dunzig. Es handelt sich 
hierbei in der Hauptsache um die Produktion folgender 
W erksgruppen: Vereinigte Stahlwerke, Krupp, G u t e h o f f n u n g s -  
hütte, Klöcknerwerke. Auf dieser Linie verkehren Spezial
dam pfer mit besonders großen Ladeluken, die das mühelose 
Verladen von Langeisen bis zu 20 m Länge gestatten.

Die statistischen Zahlen geben selbstverständlich kein 
genaues Bild von den am Platze umgesetzten Quanten, ein
mal, weil beim seewärtigen Eingang nicht zu ersehen ist, 
wieviel von dem eingeführten Material hier verbleibt, u n d  
ferner, weil die gesamten per Bahn bezogenen Mengen 
mangels einer statistischen, Erfassung unberücksichtigt bleiben 
mußten, obwohl sie sicher gleichfalls m ehrere 1000 to im 
Jahre betragen, denn empfindliche Güter wie E i s e n k u r z  waren 
und Qualitätsmaterial pflegt man nur ungern dem Risiko des 
W assertransports auszusetzen.

Die zur Rohstahlgemeinschaft gehörigen Lothringischen 
und Luxemburgischen W erke, gleichfalls durch den Stahl
werksverband kontrolliert, verfrachten ihr Material v o r z u g s 
weise auch wasserwärts über Antwerpen nach Stettin, oa 
sie zum gleichen cif Stettin-Preise unter Erstattung des 
Einfuhrzolls liefern, steht ihr Material durchaus im W ett
bewerb mit dem einheimischen.

Es wurde eingangs auf die W ichtigkeit der A u s n u t z u n g  
des W asserweges verwiesen, und es versteht sich von selbs , 
daß an der Verbesserung unserer binnenwärtigen W asser
verbindungen unablässig weiter gearbeitet werden m u ß ,  denn 
der Eisenhandel Stettins muß bei seinem Bezüge aus O ber
schlesien wissen, wie er seine Einkaufdispositionen zu trette 
hat. Daß die Fragen jetzt endlich mit der nötigen I n t e n s i t a  
behandelt werden, ist durch die verschiedenen Konferenzen 
zu Anfang dieses Jahres bewiesen worden (Oberschlesiscner 
Oderverein, ferner von den interessierten Provinzen a 
17. 2. ds. Js.). Daß große Partien Stabeisen, Röhren, Ra 
sätze etc. als D u r c h g a n g s g u t  auf dem W ege von der 
Tschechoslowakei nach Finnland und den Randstaaten ote i 
passieren, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.

Das Stettiner Versicherungswesen.
Der Gedanke, sich gegen unvorhergesehene Schicksals

schläge zu sichern, führte — wie überall in Deutschland — 
auch in Stettin dazu, zunächst zu versuchen, sich vor der 
gefürchtesten aller Gefahren — der Feuersgefahr — zu 
schützen. Es entstanden die sogenannten Feuerordnungen. 
Erstm alig hörte man von ihnen im Jahre 1546. Doch da 
diese nur Vorbeugungsmittel zur möglichsten Verhütung 
von B randkatastrophen waren, konnten sie den durch einen 
Brand Geschädigten wenig nützen. D aher entschloß sich 
der .Rat der Stadt Stettin im Jahre  1722 eine Feuersozietät 
einzurichten, eine Versicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit 
mit öffentlich rechtlichem Charakter, der alle G ebäude- 
besitzer mit ihren Gebäuden beizutreten verpflichtet waren. 
Sie beschränkte ihre Tätigkeit lediglich auf d?is S tad t
gebiet und betrieb nur die Gebäudeversicherung.

M it d e m  A u f b l ü h e n  d e s  H a n d e l s  u n d  d e r  S c h i f f a h r t  
k o n n t e  d i e s e  S o z i e t ä t  j e d o c h  d e n  A n s p r ü c h e n  d e r  _K a u  
h e r r e n  n i c h t  m e h r  g e n ü g e n ,  d a  s ie  i h n e n  n i c h t  d i e  M o g u c  
k e i t  g e w ä h r e n  d u r f t e ,  i h r e  S c h i f f e  u n d  H a n d e l s g ü t e r  
V e r l u s t e  b e i  T r a n s p o r t e n  z u  v e r s i c h e r n .  S o  g r ü n d e t e n  e lIp £  
S t e t t i n e r  K a u f h e r r e n  1821 e in e  T r a n s p o r t - V e r s i c h e r u n g s -  
s e l l s c h a f t ,  d i e  S e e - A s s e k u r a n z - G e s e l l s c h a f t  a u f  Aktien.

Von diesem Zeitpunkte an erfolgte mit der Entvvic u g 
Stettins die Gründung weiterer Gesellschaften, da sicn • 
Stettiner Kaufleute davon ein Erstarken ihres Ansehens u 
das der Stadt Stettin versprachen. Es entstanden ,
1845 a) d i e  P r e u ß i s c h e  N a t i o n a l - V e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c l i a  J* _ 

b )  d i e  S t e t t i n e r  S t r o m - V e r s i c h e r u n g s - G e s e l l s c h a t t ,  e
falls Transportversicherer, von denen jed°c 
erstere bereits im folgenden Jahre (1846) das r e
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geschäft aufnahm, um den berechtigten Wünschen 
entgegenzukommen auch die Fahrnis (Mobiliar etc'.) 
gegen Feuer versichern zu können, da die Feuer - 
sozietät bekanntlich nur Gebäudeversicherungen ab 
schloß,

1855 die See- und Fluß-Versicherungs-Gesellschaft „Pome- 
ran ia“ ,

1857 a) die Germania Lebens-Versicherungs-Aktien-Gesell- 
schaft und

b) die Union Aktien-Gesellschaft für See- und Fluß-
V ersicherungen,

1869 die Norddeutsche See- und Fluß -Versieh erungs -Akt. - 
Ges.

1879 die Stettiner Rückversicherungs-Akt.-Ges., die mit der 
Preußischen National Versicherungs-Gesellschaft eng 
verbunden, war,

1886 die Pommersche Feuersozietät durch Zusam m en
schluß von kleinen Sozietäten im Gebiete der P ro 
vinz Pommern, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, 

191L die Pommersche Provinzial-Lebens-Versicherungs-An(- 
stalt ebenfalls mit öffentlich-rechtlichem Charakter, 

1916 die Atlantic Transport-Versicherungs-Akt.-Ges., die 
einer ^bekannten Stettiner Reederei außerordentlich 
nahesteht,

1920 die Sedina Versicherungs-Aktien-Gesellschaft,
1921. die Stettiner Allgemeine Versicherungs-Aktien-Gesell- 

schaft 1922,
1922a) die Anker Allgemeine Versicherungs- und T ransport- 

Aktien-Gesellschaft,
b) die Germania von 1922 Versicherungs-Aktien-Gesell- 

schaft,
1923 a) die Germania-Union Versicherungs-Aktien-Gesellschaft

jetzige Germania Allgemeine Versicherungs-Akt.-Ges. 
und

b) die Germania Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs- 
Akt.-Ges.,

1924 die National Lebens-Versicherungs-Akt.-Ges.
Ein paar Gründungen der Inflationszeit lassen wir un

erwähnt weil diese bald wieder verschwanden und keinerlei 
Bedeutung erlangten.

Von den namentlich aufgeführten 19 Gesellschaften 
existieren heute noch 13, und zwar 3 öffentlich-rechtlich« 
Anstalten und 10 Privat-Gesellschaften. Betrachten wir kurz 
deren Geschäftsgebiet und die Versicherungszweige, die sie 
betreiben.

Zunächst die öffentlich-rechtlichen. Anstalten. Von ihnen 
lst die Feuersozietät der Stadt Stettin mit Versicherungs- 
zwang ausgestattet. Sie betreibt ausschließlich die G ebäude
versicherung und besitzt das Versicherungs-Monopol in der 
Altstadt, Neustadt, der Lastadie, der Silberwiese und dem 
biete des Forts Preußen. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich 
auf den jeweiligen Gemeindebezirk der Stadt Stettin.

Die Pommersche Feuersozietät betreibt dagegen außer 
^er Feuerversicherung (Gebäude und Fahrnis) die Versiehe 
rung gegen Einbruch-Diebstahl, Beraubung, einfachen D ieb
stahl von Vieh auf der W eide und die Haftpflicht-Versiche
rung. Ferner vermittelt sie Versicherungen, und zwar Trans- 

Reisegepäck- und Kraftfahrzeugversicherungen für eine 
Aktiengesellschaft. Ihr Geschäftsgebiet um faßt Pommern.

Ebenso arbeitet in Pommern und außerdem  in dem 
größten Teile von Mecklenburg die Pommersche Provinzial 

ebens-Vfersicherungs-Anstalt, und zwar in den Zweigen: 
ebens-, Renten-, Kranken- und Unfall-Versicherung.

Die Privat-Versicherungsgesellschaften betätigen sich 
Wle folgt:
die „A nker“ Allgemeine Versicherungs- und T ransport-A kt.- 

Ges. im Deutschen Reiche in der Transportversiche
rung, daneben auch in nicht zur Versicherung gehö 
rigen Gewerben,

c le „Atlantic“ Transport-Versicherung-Akt.-Ges. im D eut
schen Reiche und angrenzenden Ländern nur in der 
^ ransportversicherung, 

le »Germania“ Allgemeine Versicherungs-Akt.-Ges. im D eut
schen Reiche, Danzig und Saargebiet in der Feuer-, 
Betriebs-Unterbrechungs-, Einbruch-Diebstahl-, Was. 
serleitungs-, Büromaschinen-, Kasko-, Kredit-, Kau- 
tions-, Transport-, Garderoben-, Funkgeräte- und Ein. 
heitsversicherung,

lC »Germania“ Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs-Akt.- 
Ges. im Deutschen Reiche in verschiedenen Arten der

Unfall-Versicherung, ferner in der Haftpflicht- und 
Kraftfahrzeug-Versicherung, 

die „Germania von 1922“ Versicherungs-Akt.-Ges. im D eut
schen Reiche und Danzig in den verschiedensten 
Arten der Lebensversicherung.

Die drei letztgenannten Gesellschaften bilden einen 
Konzern, dessen Entstehung in das Jah r 1857 fällt. E s ist 
nämlich -als Ursprungsgesellschaft die Germania von 1857 
anzusehen, die zunächst nur die Lebensversicherung betrieb 
und im Jahre 1908 die Unfall- und Haftpflicht-Versicherung 
aufnahm. Allerdings ist diese Gesellschaft heute nicht mehr 
aktiv tätig und wurde daher von uns nicht mehr zu den 
auch heute noch arbeitenden Gesellschaften gerechnet. Die 
neueste Entwicklung in dem Germania-Konzern geht dahin, 
in Stettin nur noch die Lebensversicherung zu betreiben und 
die anderen Zweige nach Berlin zur Iduna zu verlegen, mit 
der die Germania-Gesellschaften fusioniert werden. Damit 
hätte der Germania-Konzern sich in Stettin dann wieder auf 
den alten Geschäftskreis, den bereits die Germania von 1857 
mit Erfolg betrieben hätte, beschränkt.

W enden wir uns nunmehr der Preußischen National V er
sicherungs-Gesellschaft zu. Sie nahm 1891 die Unfall-, 1,900 
die Einbruch-Diebstahl-, Wasserleitungs-, Haftpflicht- und 
Fahrzeug-Versicherung auf und firmiert seit 1919 „N ational“ 
Allgemeine Versicherungs-Aktien-Gesellschaft. Ihr Geschäfts
gebiet umfaßt Europa und die übrigen Erdteile. Sie betreibt 
heute die Transport-, Feuer-, Unfall-, Haftpflicht-, Einbruch- 
Diebstahl-, W asserleitungs-, Aufruhr- und Lebens-Rückver
sicherung. Ihr Geschäftsgebiet ist von allen Stettiner Gesell
schaften das ausgedehnteste. Sie ist in den National-Konzern 
eingegliedert, zu dem die National-Lebens-Versicherungs- 
Akt.-Gesell., die im Deutschen Reich und Danzig die Lebens 
Versicherung in allen Spielarten betreibt, die Stettiner Rück 
versicherungs-Aktien-Ges., die sich der Feuer-, Aufruhr-, 
Iransport-, Einbruch-Diebstahl, Lebens- und Unfall-Rück
versicherung sowie der unmittelbaren Transportversicherung 
im In- und Auslande widmet und eine Bank, die Stettiner 
Kredit-Anstalt Akt.-Ges. gehören.

Endlich sind zu erwähnen die Norddeutsche See- und 
Fluß-V ersicherungs-Akt.-Ges. und die Union-Aktien,-Gesell
schaft für See- und Fluß-Versicherung, die die T ransport
versicherung betreiben. Die eine in Deutschland, Danzig, 
Holland, Skandinavien, Finnland und Randstaaten, die andere 
im Deutschen Reich. Die letztere gew ährt außerdem  auch 
Rückversicherung in allen Zweigen.

Um nun einen kurzen Ueberblick über die Bedeutung 
der einzelnen Stettiner Versicherungs-Gesellschaften geben zu 
können, wollen wir ihre Aktienkapitale und die Präm ienein
nahmen des Jahres 1928, da neuere Zahlen noch nicht von 
allen Gesellschaften vorliegen, betrachten. Bei den öffentlich- 
rechtlichen Anstalten müssen wir uns auf die Angabe der P rä 
mieneinnahmen beschränken, da diese Anstalten kein B e
triebskapital haben.

A. Privat-Gesellschaften.
Prämien- u.

Aktienkapital Gebühreneinnahmen
1928.

RM. RM.
„A nker“ 100 000 10 800
„Atlantic“ 4 000000 906 000
„G erm ania“ Allg. 3 500 000 3 298 000
„G erm ania“ Unfall-

u. Haftpflicht 2 000 000 5 260 000
„Germ ania“ v. 1922 4 500 000 18 108 000
„National“ Allg. Vers. 9 010 000 16 223 C00
„N ational“ Leben 1 000 000 2 253 000
„Norddeutsche“ See

und Fluß 200 000 657 000
Stettiner Rück. 1 810 000 1 278 000
„Union“ 400 000 109 000

B. Oeff entlieh rechtliche Anstalten.
Pommersche Feuersozietät geschätzt 9 300 000, -
Pommersche Prov.-Leb.-Vers.-Anstalt 2 157 000’---
Stettiner öffentliche Feuer-Vers.-Anstalt 182 000!~

Die letzte Zahl gibt die Beiträge des Jahres 1927 an, 
da die Ziffern von 1928 nicht zu ermitteln waren.

U nsere Betrachtungen lassen klar erkennen, ein wie 
wichtiger Faktor das Stettiner Versicherungswesen auch für 
die Stettiner W irtschaft ist.
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Danzig, Gdingen und der VölHeröund.
Künstliche Förderung des Gdinger Hafens. Die subventionierten Schiffslinien. — Immer neue Pläne zur Ausschaltung Danzigs.

Die Entwicklung des Gdinger Hafens nimmt 
für Danzig immer bedrohlicheren Umfang an. Die 
Freie Stadt Danzig, die unter dem Schutz des zur 
W ahrnehmung ihrer Interessen verpflichteten Völ
kerbundes steht, hat sich mit einem dringenden 
Hilferuf an den Hohen Kommissar gewandt, in 
dem darauf hingewiesen wird, daß Polen mit dem 
Ausbau des Gdinger Hafens und durch die mit 
allen staatlichen Machtmitteln durchgeführte Ab- 
ziehung des Verkehrs von Danzig die wirtschaft
liche Existenz der Stadt unterhöhlt. Die Loslösung 
Danzigs aus dem deutschen Staatsverbande ist in 
Versailles auf Grund der Forderung Polens erfolgt, 
daß es den Danziger Hafen unbedingt für seine 
Verkehrsbedürfnisse brauche. Polen hatte sich da
mals verpflichtet, den Danziger Hafen voll aus- 
zunutzen.

Es soll hier nicht auf die politischen H inter
gründe des Vorgehens Polens gegen Danzig ein
gegangen werden, das jedenfalls nicht allein auf 
das Prestige, einen nationalen Hafen zu besitzen, 
zurückzuführen ist. Die Tatsache steht fest, daiß 
die politische und wirtschaftliche Zielsetzung Polens 
die Frage aufgeworfen hat: Danzig oder Gdingen? 
Die Entscheidung ist für Gdingen gefallen, und 
Polen scheut — trotz der großen Kapitalnot — 
keine .Mittel, Gdingen zu einem der ersten Ostsee
häfen zu machen. Danzig hat auf Grund der pol
nischen Verkehrsbedürfnisse seine Hafenanlagen 
ausgebaut und könnte sie infolge der glücklichen 
natürlichen Lage fast unbegrenzt weiter ausdehnen. 
In Polen weiß man genau, daß die volle Aus
nutzung zweier Häfen unmöglich ist. Die Leistungs
fähigkeit des Gdinger Hafens betrug 1929 rund 
8 Mill. to, die des Danziger rund 12 Mill. to. 
Im Jahre 1931 wird die Umschlagsfähigkeit beider 
Häfen auf 27 Mill. to gestiegen sein. Das V er
kehrsbedürfnis Polens nach Uebersee ist aber be
schränkt. Polen hat als überwiegendes Agrarland 
keine so große Masse von Ausfuhrgütern für U eber
see, und seine Einfuhr von dort ist ebenfalls so 
gering, daß es ohne Subventionen keine direkten 
Ueberseelinien erhalten kann. Für zwei Häfen mit 
großen Ausbaumöglichkeiten sind die überseeischen 
Verkehrsgüter Polens viel zu gering.

Mit dem Ausbau des Gdinger Hafens muß des
halb der Verkehr Danzigs immer mehr zurück
gehen. U nd Polen betreibt den Ausbau weiter in 
schnellem Tempo. Vor kurzem hat der polnische 
Handelsminister mit einem französisch-dänisch-pol 
nischen Konsortium einen 'Vertrag über den zweiten 
Bauabschnitt zur Erweiterung der Hafenanlagen 
abgeschlossen. Es wird ein sogenannter Industrie
kanal gebaut, der Vorhafen erweitert, sowie die 
Vertiefung einiger Hafenpartien auf nicht weniger 
als 12 Meter vorgenommen. Die polnische Schiff
fahrtsgesellschaft „Zegluga Polska“, seinerzeit vom 
Staate gegründet, hat durch das Entstehen einer 
polnisch-englischen und neuerdings auch einer pol
nisch-dänischen Schiffahrtsgesellschaft mit beach
tenswertem Schiffsraum eine bedeutende Erweite
rung ihrer Operationsbasis erfahren. Der polnische 
Staat begünstigt den Gdinger Hafen auf jede Weise. 
Die Lösch, und Ladegebühren sind durch staat

liche Unterstützung, in Gdingen im Durchschnitt 
um die Hälfte niedriger als in Danzig. Der im 
April v. J. mit der American Scantic Line abge
schlossene Subventionsvertrag, der für die am eri
kanische Gesellschaft außerordentlich hohe Vergün
stigungen gewährt, gilt nur für den Gdinger Hafen. 
Die polnischen Exportsyndikate werden mit allem 
Nachdruck auf die Benutzung dieses Hafens hin
gewiesen, und der polnische Importhandel beginnt 
jetzt, nachdem eine Reihe von subventionierten 
Schiffslinien Uebersee—Gdingen eingerichtet ist, 
seine W aren über Gdingen zu beziehen. So sind 
bereits Tabak, Baumwolle und kürzlich auch Apfel
sinen über Gdingen zur Einfuhr gelangt. Die w e i 
t e r e n  p o l n i s c h e n  P l ä n e  zur Verkehrs
entwicklung Gdingens rechnen zunächst damit, 
daß im Umschlag Gdingens die Kohle stets do
minieren wird. Sobald die Linie Ostoberschlesien 
Gdingen fertiggestellt sein wird, ist mit einer V er
ringerung des Kohlenumschlags über Danzig zu 
rechnen. 1929 wurden über Gdingen 2,446 Mül. to,. 
über Danzig 5,329 Mill. to ausgeführt. Die führender 
Stellung Danzigs im Holzumschlag wird nicht an
zugreifen sein, es sollen aber die edleren Export
hol zSortimente über Gdingen exportiert werden. Die 
Zementausfuhr, die heute sehr gering ist, für die 
aber eine bessere Konjunktur erwartet wird1, soll 
ausschließlich über Gdingen geleitet werden. Dasi 
gilt auch für den Zuckerexport, den die P osenei; 
Bank Cukrownictwa finanziert. Diese errichtet be
reits in Gdingen grolße Lager. Hinsichtlich der Ge
treideausfuhr herrscht kein großer Optimismus, da
gegen ist schon heute der Export von Fleisch, 
Bacon, Butter, Eier, Geflügel usw. deutlich aufi 
Gdingen eingestellt. Die polnische Einfuhr von 
Hüttenrohstoffen, wie Eisen- und Zinkerze, Pyrit- 
abbrände, Schlacken, Schrott soll ganz auf Gdin
gen konzentriert werden. Die technischen Um
lade V o rr ic h tu n g e n  sind in Auftrag gegeben und: 
werden in den nächsten Jahren ausgeführt. Auch 
der Import von Produktionsmitteln für künstlichen 
Dünger soll durch die Errichtung zweckmäßige^ 
Verladevorrichtungen in Gdingen gefördert werden. 
Im Zusammenhang mit den Bemühungen, Herings
transporte nach Gdingen zu leiten — ein Henngs- 
lager besteht schon — um sich von fremden Liefe
rungsquellen nach Möglichkeit freizumachen, wird 
gegenwärtig der Heringsfang in der Nordsee durch 
polnische Schiffe organisiert. Weiterhin baut das 
polnische Tabakmonopol im H a f e n  eigene große 
Magazine. Heute schon deckt Polen seinen ReiS- 
bedarf über Gdingen. Eine Oelfabrik befindet sich 
im Bau und wird ihre ausländischen Rohstoffe 
über Gdingen beziehen. Es bestehen auch, zwar m 
wenig konkreter Form, Projekte für den Bau von 
Fabriken für die Verarbeitung von Kaffee, Kakao. 
Sehr skeptisch werden in Polen selbst die Pläne 
beurteilt, die B a u m w o  111 r a n  s p o  r t e vo n 
B r e m e n  nach Gdingen zu verlegen. Die tech
nischen und' finanziellen Schwierigkeiten dürften 
so bald nicht zu überwinden sein. Es werden auch 
Vorbereitungen für den Stückgutverkehr getroffen. 
Vieles befindet sich freilich noch im A n fa n g s 
stadium, so die Einrichtung von Hafen-, Zoll-,
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Grenz-, Verkehrs- und Finanzbehörden. Der H aupt
wert ist eben bisher auf technische Einrichtungen^ 
gelegt worden, aber Polen setzt alle Mittel ein, 
Gdingen im Laufe der nächsten Jahre zum ersten 
Hafen der Ostsee zu machen.

Das kann natürlich nur auf Kosten Danzigs 
geschehen. Polens Außenhandel auf dem Seewege 
weist im Jahre 1929 gegenüber dem Vorjahre eine 
Steigerung von rund 700 000 to in der Ausfuhr und

ist restlos dem Hafen von Gdingen zugute ge 
kommen, während in der gleichen Zeit die Ein- 
und Ausfuhr über Danzig sogar eine Einbuße von 
39 000 bzw. 16 000 to erlitten hat. Der Hilferuf 
an den Hohen Kommissar stellt die Völkerbunds- 
instanzen vor eijne schwerwiegende Aufgabe, und 
es wird für die ganze Ostwirtschaft und Ostpolitik 
interessant sein zu verfolgen, wie sich als letzte 
Instanz der Völkerbundsrat die Lösung vorstellt, 
rund 95 000 to in der Einfuhr auf. Diese Steigerung

Polen als Absatzmarkt der deutschen Textilindustrie.
Von D r. E. Kul s <

Durch den Abschluß des deutsch-polnischen H andelsver
trages tritt auch der textilwirtschaftliche Güteraustausch zwi
schen Deutschland und Polen in eine neue Phase. Von einer 
Ideallösung ist die jetzige Regelung weit entfernt. D er pol
nische Wall der allgemein ökonomisch und handelspolitisch 
gar nicht zu rechtfertigenden Einfuhrverbote ist zwar durch
löchert und Deutschland sind in einer ganzen Reihe pol
nischer Zolltarifpositionen Einfuhrkontigente zugestanden wor- 

Von einem freien Spiel der Kräfte im gegenseitigen 
Wettbewerb kann aber trotzdem  nicht die Rede sein. Im m er
hin wird der deutsche E xportreur zunächst zu prüfen haben, 
inwieweit eine rationelle Gestaltung der Ausfuhr nach Polen 
möglich ist, denn daß sich die Absatzbedingungen auf dem 
Polnischen M arkte etwa seit 1925, also seit Beginn des Zoll
krieges wesentlich veränderten, bedarf keines Hinweises.

Um die Struktur und Bedarfsrichtung des polnischen 
extilmarktes zu charakterisieren, wird man die Gestaltung 

Dzw. die Entwicklungstendenzen der Eigenproduktion sowie 
c es Außenhandels nicht unbeachtet lassen dürfen. Zumindest 

nteriiegt keinem Zweifel, daß die Textilproduktion Polens in
Nachkriegszeit und namentlich in den letzten Jahren 

grundsätzlichen W andlungen unterlag, die sich nicht nur als 
k piegelbild einer vollzogenen Bedarfsverschiebung erklären, 
sondern um gekehrt auch in absatzpolitischen Gesichtspunkten 
1 re Begründung finden. Trotz der ausgeprägten Agrar- 
• ru k tu r  Polens ist seine Textilindustrie mit dem gesamten 

irtschaftsapparat organisch so eng verknüpft, daß man sie 
cniechthin als einen bodenständigen Industriezweig betrach 
e • Meist wird bei dieser Beurteilung übersehen, daß die 

Polnische Textilindustrie hinsichtlich ihrer Rohstoffbasis fast 
usschließlich im Auslande fußt und daß sie andererseits ihre 

enskraft aus Quellen schöpfte, die hier heute größtenteils 
erschlossen sind. Diese zwei Faktoren bilden den Ausgangs- 

s h* u der Panischen Textilkrise und bedingen einen Um- 
ctiichtungsprozeß, der noch nicht als abgeschlossen zu 

betrachten ist.
. Dank der zunehmenden Aufnahmebereitschaft des russi- 

Hinterlandes konnte die polnische Textilindustrie vor 
em Kriege einen raschen Produktionsaufschwung nehmen, 
lein die Lodzer Fabriken setzten auf dem engeren Binnen- 

: a*j. e . kaum 100/o ihrer Erzeugung ab, während der Rest 
li h i n̂nerr.ussischen Bedarfszentren abwanderte. Ganz ähn 
ind ? e n .d ie  Dinge in Bielitz und Bialystok, deren Textil- 
di USt£le ^ er HauPtsache dem  nichtpolnischen Konsum 
s t n f f K 1* Ŵ r ’ *ndem also die polnische. Industrie ihren Roh- 

°  fbedarf im portierte, um Fertigfabrikate wieder auszufüh- 
W e trÛ  S*e ^ en Charakter eines typischen Veredlungsge- 
r>i k welches mit dem allgemeinen Charakter des Landes 

cnts gemeinsam hatte.

e Diese wirtschaftlich ungünstige Konstellation zeigte sich 
Cur n5.ch der politischen Umgruppierung des mittel- und ost- 
nati* SC" 0n* Staatenraum es, da jetzt das Absatzproblem ganz 
Pol in den Brennpunkt der Produktionspolitik rückte.
clei.en, “ eien erstens Verbrauchsgebiete zu, die früher von 
den j^tschen bzw. österreichischen Industrie gespeist wur- 
eur ... pherdies hatte sich der innerpolnische M arkt stark 
p r o d ^ ^ lert’ deckte also seinen Bedarf nicht aus der Eigen- 
ßed uv;tlc?n> deren Qualitätsstandard vielmehr dem  geringen 
VVar SIUveau des innerrussischen Konsumenten angepaßt 
nis ’ s°ndern es wurden hauptsächlich ausländische E rzeug
in A Verwendet. Diesen Markt in seiner Gesamtheit für sich 
2u nsPr.!lch zu nehm en und die Auslandserzeugnisse völlig 
tere ran? en> hegt in den Bestrebungen der polnischen In-

• Se-nkreise, worin sie zoll- und handelspolitisch schon aus

h e w s k i , Warschau.
Gründen der Handelsbilanz von der Regierung unterstützt 
werden.

Gefördert von einer protektionistischen Zoll- und plan
mäßigen Reglementierungspolitik ist es der polnischen Textil
industrie immerhin gelungen, sich in hohem Maße dem  Be
dürfnisgrad des einheimischen Konsums anzupassen. F o rt
dauernd sind neue Produktionszweige aufgenommen worden 
und trotzdem  ist der polnische Wunsch einer nationalen 
Selbstgenügsamkeit noch lange nicht erfüllt. Schutzzoll und 
private Initative hätten bei weitem nicht ausgereicht, die am 
polnischen M arkt gleichsam m itberechtigte Auslandsindustrie 
so stark zu verdrängen, wenn nicht die Regierung zu dem  r a 
dikalen Mittel der E infuhrsperre gegriffen hätte. Dadurch 
gewann das einheimische Gewerbe auf Kosten des Konsumen
ten eine Monopolstellung, auf welche es heute seine Existenz 
aufbaut. D er größte Teil der hochwertigen Fertigfabrikate 
unterliegt einer Reglementierung und nur verhältnismäßig g e 
ringe Kontingente werden gegen andere Zugeständnisse aus
gehandelt.

Deutschland ist an der textilen Bedarfsdeckung Polens 
umsomehr interessiert, als einerseits die deutsche Textil 
ausfuhr schlechthin in hohem M aße ostorientiert ist. Ande
rerseits aber fielen Polen Gebietsteile zu, die früher deutsches 
Zollhoheitsterrain darstellten. Stellt man nun Vergleiche zu
nächst der polnischen Textileinfuhr ganz allgemein an, so 
läßt sich bei ihrer Aufteilung in zwei große Gruppen zw eier
lei ermitteln: die Einfuhr an Textilroh- und -halbstoffen sowie 
an Geweben aller Art hat im Verlaufe der letzten Jahre e r 
heblich zugenommen, während gleichzeitig der polnische Ein 
fuhrbedarf an Trikotagen und Konfektion eine ziemlich stark 
sinkende Tendenz aufweist. Am besten läßt sich diese T a t
sache durch folgende Zahlen kennzeichnen, wobei aus G rün
den einer besseren Beurteilung bis auf 1924 zurückgegriffen 
wird. So betrug die polnische Einfuhr in Mill. ZI.

1924 1925 1928 1|929 
II. Textilien aller Art .451,0 452,1 840,5 787,(5
II. T rikotagen u. Konfekt. 68,6 64,0 26,7 24,0

Als naturgem äße Begleiterscheinung der polnischen Zoll
politik in Verbindung mit der systematischen Einfuhrdrossle- 
lung namentlich hochwertiger Ganzfabrikate erklärt sich eine 
relative Verschiebung innerhalb der Einfuhrpositionen. Die 
Strömung verläuft etwa in der Richtung, daß die Einfuhr 
unbearbeiteter Produkte auf Kosten fertiger Erzeugnisse 
steigt wobei letztere vorwiegend dem Luxuskonsum dienen 
oder im Inlande noch nicht herge?tellt werden. Im Rahmen 
der Textileinfuhr entfällt das H auptkontingent auf Rohbaum 
wolle, deren Im portwert sich einschl. der Abfälle von ca. 326 
Mill. ZI. im Jahre 1928 auf 271,4 Mill. ZI. im Jah re  1,929 ver
minderte. Mehr als vier Fünftel seiner Rohbaumwolleinfuhr 
deckt Polen in den Vereinigten Staaten, 8 0/0 in Britisch-In- 
dien, 4o/o in Aegypten und den Rest in Deutschland sowie 
Italien. Eine erhebliche Rolle spielt ferner die Einfuhr von 
Baumwollgarn, welches vornehmlich aus England, O ester
reich und der Tschechoslowakei, in geringerem  Um fange 
auch aus Deutschland bezogen wird. U nter den Fertigfabri
katen treten in erster Linie Kattun- und Perkalgewebe in 
Typen von 10—15 qm je kg Gewicht sowie merzerisierte, 
gefärbte und bedruckte Baumwollgewebe bis 15 qm je kg 
Gewicht in Erscheinung. Die kontingentierte Einfuhr bezieht 
sich zu etwa ein Drittel auf England, etwa ein Viertel en t
fällt auf die Tschechoslowakei und auch Oesterreich setzt 
nicht geringe Mengen nach Polen ab.

W ährend die Baum wolleinfuhr im letzten Jahre gesun
ken ist, was nur den verminderten Produktionsgrad der 
Baumwollspinnereien widerspiegelt, ist die Rohstoffzufuhr
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der W ollindustrie gestiegen. Das Haupt-kontingent entfällt 
hier wiederum auf ungewaschene und gewaschene Wolle. 
Deutschland kommt nur für gewaschene und gekämrnelte 
Wolle als Bezugsgebiet der polnischen Wollspinnereien in 
Betracht. Beim Im port von W ollgarnen steht es sogar im 
Vordergründe der Bezugsländer Polens. Nur unbedeutend ist 
der polnische Import an W ollgeweben und zeigt überdies eine 
stark sinkende Tendenz.

Bei der Einfuhr von Seidengeweben handelt es sich 
hauptsächlich um gezwirnte, ungefärbte Kunstseidegewebe, 
die größtenteils deutschen Ursprungs sind. Frankreich w iede
rum liefert Seiden- und Tülltücher, wobei es vornehmlich mit 
der Schweiz und Oesterreich auf dem polnischen Markte 
konkurriert.

Viel ungünstiger gestaltete sich die Einfuhr an Triko- 
tagen und Konfektion in den le tz ten 'Jah ren . Im polnischen 
Zolltarif gibt es nur wenige Positionen, deren W aren nicht 
einfuhrverboten wären. Die Kontingente wiederum sind mi
nimal und stellen nur einen Bruchteil der Einfuhr in den V or
jahren dar. Im Jahre 1924 betrug der G e s a m t i m p o r t  Polens 
an Trikotagen und Konfektion aller Art 2092 to im W erte 
von 68,6 Mill. ZI. Von dieser Einfuhr entfiel nahezu die 
Hälfte, nämlich 1020 to im W erte von 32,5 Mill. ZI. auf 
Deutschland. Im Jahre  1925 hat sich die polnische G esam t
einfuhr nur unwesentlich vermindert und bezifferte sich auf 
2034 to im W erte von 64 Mill. ZI. Die Einfuhr aus D eutsch
land stand aber bereits, unter dem  Zeichen des Zollkrieges 
und verminderte sich auf 626 to im W erte von 18,5 Mill. ZI. 
Seitdem hat auch die im März 1928 durchgeführte Valorisierung 
der polnischen Zölle in  Verbindung mit dem  Einfuhrverbot 
ihr Teil dazu beigetragen, den Import dieser hochwertigen 
Ganzfabrikate zu unterbinden. 1928 ging der polnische Im 
port bereits auf 462 to im W erte von 26,7 Mill. ZI. zurück 
und der Anteil Deutschlands e r r e i c h t  nur noch 129 to im 
W erte von 7,2 Mill. ZI. Im Jahre  1929 verminderte sich der 
polnische Im port weiter auf 24 Mill. ZI., aber der Anteil 
Deutschlands, dem auf Grund des Holzabkommens gewisse 
Kontingente zugestanden wurden, stieg auf 9,2 Mill. ZI. 
Nimmt man den W ert der polnischen Gesamteinfuhr 1924 
gleich 100, so ging er bis 1929 auf 35O/o zurück und in d e r
selben Zeit hat sich die deutsche Anteilsquote um 720/o ver
mindert, was etwa aus folgenden Zahlen hervorgehen würde-

1924 1925 1928 1929
Trikotagen und Konfektion 68.6 64,0 26,7 24,0 in Mill. ZI
Davon aus Deutschland 32,5 18,5 7,2 9,2 „ „ „
Tn % der Gesamteinfuhr 48 30 27 38

W enn es noch darauf ankommt, den Charakter dieser 
Einfuhr zu ermitteln, um gleich einen Ueberblick darüber 
zu gewinnen, was Polen importiert, so wäre folgendes Zah- 
lenbild bezeichnend:

1924 1925 1928 1929
Weißwaren aller Art 8,4 8,7 6,3 6,7
davon aus Deutschland 2,7 1,8 1,5
Trikotagen aller Art. 22,4 15,1 13,0 7,6
davon aus Deutschland 5,3 8,5 3,4
Konfektion aller Art 20,0 28,7 4,6 2,4
davon aus Deutschland 8,5 3,9 1,4
Kravatten, Gardinen usw. 4,8 2,7 1,1 2,2
davon aus -Deutschland 2,0 1,1 0,7
Hüte, Mützen usw. 12,9 8,8 1,1 5,1
davon aus Deutschland 5,4 3,2 0,3

Ob Deutschland die ihm durch den jetzt abgeschlos
senen H andelsvertrag eingeräumten Einfuhrkontingente wird 
ausnutzen können, bleibt abzuwarten. Mit Rücksicht auf die 
überaus kritische W irtschaftslage Polens wird sich der deu t
sche Exporteur völlig klar sein müssen darüber, daß er bei 
Abschlüssen mit Polen allergrößte Vorsicht wahren muß, 
\vill er nicht das Opfer einer gewissenlosen polnischen Ge
schäftsethik werden, die den Zusammenbruch angesehener 
polnischer Großhändler verursachte. D aß der Umfang des 
deutschen Exports nach Polen in erster Linie von der Kr edit - 
bereitschaft der Exporteure abhängen wird, unterliegt keinem 
Zweifel. Aber eine weitgehende Kreditgewährung, die ja 
im Interesse eines intensiven Austauschverkehrs liegt, setzt 
vor allen Dingen eine Solidität und Zahlungsfähigkeit des 
polnischen Im porteurs voraus. Dieser aber ist durch 
tion, Steuerlast und Krise finanziell so weit geschwächt, daD 
er vielfach seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen 
kann, abgesehen davon, daß jene zwei Kaufmannstugenden in 
Polen auf einem sehr niedrigen Niveau stehen. Die Kurve 
der W echselproteste Polens zeigt eine unaufhaltsame 
wärtsbewegung und namentlich der Textilhandel p a r t i p i z i e r t  

daran in ganz bestimmendem Maße. Der deutsche E x p o r t e u r  
wird also ausreichende Garantien fordern müssen, soll er 
nicht a priori eine zu hohe Risikoprämie einkalkulieren unc 
dadurch seine eigene Konkurrenzkraft untergraben.

Durch d e n  Abschluß des H a n d e l s v e r t r a g e s  w i r d  u m g e 
kehrt auch Polen auf dem deutschen M arkt stärker V o r d r i n 
g e n  können. Polen setzt nach Deutschland neben R o h s t o f f e n  
wie Flachs und H a n f  bzw. Fertigprodukten a u s  d i e s e n  FaS<̂ r 
stoffen in erster Linie Wolle u n d  W o l l g a r n  sowie W o l l g e w e b e  
ab, wrobei z u  bem erken ist, d a ß  sich diese A u s f u h r  im  ver 
flossenen J a h r  beträchtlich gehoben hat. D u r c h  d a s  Zo 
rückerstattungssystem  fließt d e r  polnischen T e x t i l i n d u s  n  
eine Ausfuhrprämie zu, w e l c h e  ihre K o n k u r r e n z k r a f t  e r  e  
lieh stärkt. So erreichte sowohl der Textil- wie a u c h  
Trikotagen- u n d  Konfektionsexport im letzten J a h r  sel!^ t 
Kulminationspunkt, was aus folgenden Ziffern h e r v o r g e

1924 1925 1928 1929 
Textilienausfuhr 168,4 154,6 149,4 239,9 in MiU.
davon nach Deutschland 54,6 32,5 26,1 43,0 „ »( ” 
Trikotagen u. Konfektion

insgesamt 9,5 7,5 7,2 13,2 „ » »
davon aus Deutschland 1,6 1,2 1,3 -1,4 „ „ *
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Dienstags, Donnerstags und Sonnabends Tanz bis 4 Uhr.
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Die Regelung der Verkaufszeiten im Einzelhandel.
Vor Dr. K r u 11 .

Die Fragen, die mit der Regelung der werktäglichen 
Verkaufszeiten und der Sonntagsruhe im Einzelhandel zu- 
asmmenhängen, sind in den letzten Jahren menr denn je 
in den Kreis der Erörterungen des Einzelhandels und
a,uch der Allgemeinheit gezogen worden. In erster Linie 
sind die Vertretungen der Angestelltenschaft, die G ew erk
schaften, die treibenden Kräfte, die behaupten, daß Gesichts
punkte und Rücksichten sozialer Natur Aenderungen auf 
diesem Gebiete durch die Gesetzgebung erforderlich machen. 
Der erste gesetzliche Erfolg dieser Bestrebungen ist in der 
letzten Zeit der im vorigen Jahre zum ersten Male ein- 
geführte 5 Uhr Ladenschluß am 24. Dezember (Heilig 
Abend). Die Verwaltungsbehörden schränken auf den Druck 
zentraler Stellen und der Arbeitnehmerorganisationen den 
Verkauf an den Sonntagen mehr und mehr ein. Die Gesetz'- 
gebung ist allmählich von dem 9 Uhr Ladenschluß der 
Reichsgewerbeordnung bei dem 7 Uhr Landenschluß an 
gelangt, ohne daß dabei die für einzelne Gegenden oder 
Branchen geltenden Sonderbedingungen eine besondere R ück
sichtnahme erfahren hätten.

Im wesentlichen sind bisher bei der gesetzlichen R ege
lung der Verkaufs- und Ladenschlußzeit sozialpolitische G e
sichtspunkte maßgebend gewesen, und es hat den Anschein, 
als ob der Gesetzgeber sich auch in Zukunft von diesen 
Gesichtspunkten wird leiten lassen. Die Gesetzgebung sollte 
aber endlich eine Regelung dieser Fragen allein unter dem 
Gesichtswinkel sozialer Rücksichtsnahme aufgeben und von 
dem Standpunkte eines wirtschaftlichen Problems, daß es 
in VVirklichkeit überwiegend ist, anfassen. Ebenso wenig 
wie in der Industrie und im Großhandel brauchten die G e
schäftszeiten im Einzelhandel gesetzlich geregelt zu sein; 
trotzdem sind die beiden genannten W irtschaftsgruppen zu 
einer Innehaltung der arbeitszeitlichen Bestimmungen ver
pflichtet.

Augenblicklich ist der Ladenschluß noch durch die 
Verodnung des Bundesrats über die wirtschaftliche D em o
bilmachung vom 7. Nov. 1918 geregelt. Sie besagt, daß 
von 7 Uhr abends bis 7 U hr morgens offene V erkaufs
stellen mit Ausnahme der Apotheken für den 'geschäftlichen 
Verkehr geschlossen sein müssen. Diese Verordnung hat 
durch den § [ der Arboitszeitverordnung vom 31. 12. 1923 
erneut Gesetzeskraft erhalten. Unter dem sozialpolitischen 
Gesichtspunkt dieser Verordnung ist die Regelung der L a
denschlußzeit in den Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes 
übernommen worden. § 40 dieses Entwurfs lautete:

„Offene Verkaufsstellen dürfen, auch wenn in ihnen 
keine Arbeitnehmer beschäftigt werden, an W erktagen nur 

der Zeit von 7 Uhr m orgens bis 7 Uhr abends, am 
Dezember jedoch nur bis 5 U hr nachmittags, für den 

geschäftlichen Verkehr geöffnet sein. Nach Schluß der 
^ lässigen  Verkaufszeit dürfen neue Kunden nicht zugelassen, 
die bereits anwesenden jedoch noch während 20 Minuten 
bedient werden.“

Die grundsätzliche Regelung der Verkaufszeit soll also 
Uach dem Entwurf die gleiche wie bisher bleiben. Darüber 
junaus aber enthält der Entwurf einen wesentlichen E in 
bruch in den Grundsatz des 7 Uhr Ladenschlusses, indem er 
ln) Absatz 2 des § 40 bestimmt, daß Verkaufsstellen aller 
oder einzelner Geschäftszweige innerhalb einer öder mehrerer 
Gemeinden dauernd oder zu bestimmten Zeiten schon vor 

Uhr abends, jedoch frühestens um G Uhr abends g e 
f lo s s e n  sein müssen. Die Anordnung eines 6 Uhr Laden
schlusses soll bei den Landesbehörden liegen. Sie, wird 
°n  gewissen Voraussetzungen abhängig gemacht, nämlich, 
aß den beteiligten Gemeindeverwaltungen Gelegenheit zur 

peußerung gegeben wird, daß mindestens 2/ 3 der beteiligten 
gewerbetreibenden der Anordnung zustimmen, oder daß 
^..allgem einverbindlicher Tarifvertrag das Ende der Be
kräftigung der Arbeitnehmer vor 7 IJhr abends vorsieht, 
-j. Mit Rücksicht auf die in dem  Entw urf herrschende 
K adenz, aus sozialpolitischen Gründen den Behörden die 

°glichkeit der Anordnung einer weiteren Verkürzung der

Verkaufszeit (6 Uhr Schluß) zü geben, hat die Haupt- 
gemeinschaft des Deutschen Einzelhandels auf ihrer letzten 
diesjährigen Berliner Tagung eine Kommission beauftragt, 
zweckmäßige Vorschläge für eine Neugestaltung der V er
kaufszeit zu machen. Die Kommission wird sich nach dem 
Willen der Hauptgemeinschaft zur Hauptsache von w irt
schaftlichen Gesichtspunkten leiten lassen Und wird jeden
falls das Offenhalten der Läden während 12 Stunden auf
recht erhalten, aber die Zeitspanne, innerhalb welcher die 
Geschäfte diese 12 Stunden öffnen dürfen, verlängern. Mit 
diesen Vorschlägen wird die Hauptgemeinschaft im w esent
lichen auf die (nicht mehr geltende) Bestimmung der 
Reichsgewerbeordnung (§ 139 e) zurückgreifen, die besagt, 
daß offene Verkaufsstellen von 9 Uhr abends bis 5 Uhr 
morgens für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein 
müssen, nur mit der Bedingung, daß das. einzelne G e
schäft innerhalb dieser Zeit nur 12 Stunden je nach den 
Bedürfnissen seiner Branche und seines Standortes öffnen 
darf. Eine solche Regelung, welche u. E. durchaus zw eck
mäßig wäre und Gesetz werden könnte, würde die A rbeit
nehmerschaft in keiner Weise sozial schlechter stellen als 
bisher, da die Bestimmungen über die Arbeitszeit mit der 
vorgeschlagenen Regelung ebenso in Einklang gebracht w er
den können und müssen wie mit der augenblicklichen R e
gelung der Verkaufszeit. Auch heute sind die Verkaufszeiten 
erheblich länger als die Arbeitszeit der Arbeitnehmer, und 
es ist durchaus möglich, die sozialpolitischen Wünsdhje 
der Arbeitnehmer auf die wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
der Unternehmer abzustimmen, indem man z. B. für J u 
gendliche und Lehrlinge bestimmte Sicherungen hinsichtlich 
ihrer Arbeitszeit etwa durch Feststellung, bis zu welcher 
Stunde diese Arbeitnehmergruppen abends beschäftigt werden 
dürfen, schafft.

Mit diesen Vorschlägen ist auch dem Einzelhandel selbst 
gedient; es würden dringende wirtschaftliche Erfordernisse 
der Einzelhändler berücksichtigt, dadurch, daß die V er
kaufszeit des einzelnen Geschäfts elastischer gestaltet wird 
und der Einzelhändler in die Lage gebracht wird, sich zeitlich 
den Bedürfnissen des Konsums anzupassen. Denn es ist 
nicht zu leugnen, daß der 7 Uhr Ladenschluß eine gewisse 
Einschränkung des Konsums zur Folge gehabt, zum min
destens aber eine Verschiebung herbeigeführt hat, z., B. 
eine Abwanderung der Umsätze bestimmter W aren in das 
Gastwirtsgewerbe (z. B. Tabakwaren, Fleischwaren). Wenn 
auch mit einer Verkürzung der Verkaufszeit keine Verrin
gerung der Kaufkraft verbunden ist, so kann doch mit ihr eine 
Verringerung oder Verschiebung der Umsätze in einzelnen 
Einzelhandelszweigen stattfinden, zumal eine Früherlegung 
des Ladenschlusses immer auf Kosten der Kunden geht, in 
denen gewohnheitsm äßig die bei weitem größten Umsätze 
gemacht werden. Eine uns vorliegende Statistik eines Groß- 
Einkaufsbundes der Hausratbranche, des N ürnberger Bundes, 
zeigt uns z. B., daß bei einer Zugrundelegung von 5 V er
kaufstagen in der Zeit von 5 bis 7 Uhr die Glas-, Porzellan- 
und Luxuswarenbranche durchschnittlich 35 o/o der Kunden 
zählte und 33 o/0 des Umsatzes tätigte, die Geschäfte der 
Haus- und Küchengeräte und der Eisenwarenbranche 29 o/0 
der Kunden und 28 o/0 der Umsätze. In diesen Zweigen 
beträgt also der durchschnittliche Anteil der Umsätze von
o bis 7 Uhr abends 30 °/o. Aehnlich dürfte das V erhält
nis in anderen Einzelhandelszweigen z. B. im Textileinzel
handel und im Schuhwareneinzelhandel sein.

Alle Bestrebungen der Einzelhändler nach Rationali
sierung, nach einem Abbau der Unkosten werden Luftm aß
nahmen sein, wenn der G esetzesgeber aus falscher E in 
stellung daran geht, dem  Einzelhandel die Grundlagen einer 
vollkommenen Vvarenverteilung zu entziehen, wenn ihm die 
Verkaufsgelegenheiten zeitlich mehr und mehr genommen 
werden, ein Umstand, der sich unkostenm äßig schlimmer 
noch als steuerliche Belastung für den Einzelhandel aus
wirken muß.
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Wirtschaftliche 'üachrichten
Schweden.

Schiffahrt. Im M ä r z  1930 zeigte der Ausland-Schiffs
verkehr in den 3 Haupthäfen Schwedens folgende Zahlen 
(Schiffe von 10 Nrgt. und darüber):

Eingang.
Dampf- u. M otorfahezeuge Segelfahrzeuge Insgesamt 
mit Fracht ohne Fracht Prähme u. Böte 

beladen
Anzahl Nrgt. Anzahl Nrgt. Anzahl Nrgt. Anzahl Nrgt.

Stockholm 175 183 816 5 7 857 4 365 184 192 038 
Göteborg 225 246 064 35 59 401 73 3 206 340 308 884 
Malmö 376 246 297 14 5 825 48 5 316 496 259 872

Ausgang.
Dampf- u. Motorfahrzeuge Segelfahrzeuge Insgesamt 
mit Fracht ohne Fracht Prähme u. Böte 

beladen
Anzahl Nrgt Anzahl Nrgt. Anzahl Nrgt. Anzahl Nrgt.

Stockholm 124 106 786 53 66 924 -  — 177 173 710 
Göteborg 183 219 669 80 107 525 41 1 373 339 330 357 
Malmö 339 217 877 37 32 223 59 2 606 457 256 892 

'Entdeckung eines Eisenerzlagers. In der Nähe von
Y s t a d in Südschweden ist ein Eisenerzlager entdeckt w or
den. Der Eisengehalt beträgt 40 Prozent; das Erz kommt 
der Qualität nach der lothringschen Minette nahe. Das Lager 
befindet s ch nahe der Oberfläche und ist leicht zugänglich. 
Es weerden bereits Vorbereitungen zur Ausbeutung der E rz 
lager getroffen.

Kreuger & Toll’s Zellstoffkonzern. Die schwedische A k
tiengesellschaft H o l m s u n d ,  die zum Holz- und Zellstoff
konzern Kreuger & T oll’s gehört, meldet einen Reingewinn 
von 813 000 Kr. gegen 545 000 Kr. 1928 und schüttet eine 
unveränderte Dividende 6 v. H. aus. Die Zellstoffproduktion 
ist von 22 000 t 1928 auf 32 500 t gestiegen. Die Bilanz
summe der Aktiva und Passiva betrug 20,6 Mill. Kr.

Die Aktiengesellschaft S v a r t v i k , die zum Kreuger 
& Toll-Konzern gehört, meldet nach Abschrift von 522 000 Kr. 
einen Reingewinn von 650 000 Kr. gegen 637 000 Kr. 1928. 
Die gesam ten Verkäufe beliefen sich auf 15,2 Mill. Kr. 
gegen 13,2 Mill. Kr. 1928. Die Jahresproduktion der Sulfit
mühlen ist von 50 000 t auf 60 000 t Zellstoff gesteigert 
worden. Die Bilanzsumme der Aktiva und Passiva betrug
43,8 Mill. Kr.

Die Aktiengesellschaft S u n d ,  die zum Kreuger & Toll- 
Konzern gehört, meldet nach Abschrift von 800 000 Kr. 
einen Reingewinn von 272 000 Kr. gegen 246 000 Kr. 1928. 
Die gesamten Verkäufe beliefen sich auf 10,8 Mill. Kr. 
gegen 9 Mill. Kr. 1928. Die Bilanzsumme der Aktiva und 
Passiva belief sich auf 39,65 Kr.

Svartvik und Sund zahlen keine Dividende, sondern 
schreiben den gesamten Nettogewinn auf das Gewinn- und 
Verlustkonto von 1930. Im Vergleich mit 1928 weist der 
Gewinn der drei Gesellschaften eine Vermehrung um
22 v. H. auf.

Der Gesamtgewinn von 1930 und 1931 der Schwedi
schen Zellstoffgesellschaft Kreuger & Toll’s soll zur R eor
ganisierung und Rationalisierung verwandt werden.

Hohe Gewinne bei vier Exportindustriefirmen. Die 
vier bedeutenden schwedischen Exportindustriefirm en: A. B. 
S v e n s k a  K u l l a g e r f a b r i k e n  G o t e n b u r g ,  A. B. 
S e p a r a t o r ,  Stockholm, S v e n s k a  T ä n d s t i c k s  A. B. 
S t o c k h o l m  und A/B. L u x  (E 1 e k t r o 1 u x), Stockholm, 
haben jetzt ihre Berichte über das Geschäftsjahr 1929 ver
öffentlicht. Die genannten Gesellschaften weisen sämtlich 
hohe Gewinne aus. Svenska Kullager hatte einen Reinge
winn von 21 421 130 Kronen, Svenska Tändsticks A/B. von 
54 242 000 Kr., E lektrolux von 8 540 000 Kr., Separator von 
9 982 278 Kr. — Das vorzügliche Geschäftsergebnis dieser 
Exportunternehm en ist symptomatisch für die günstige E n t
wicklung des schwedischen Außenhandels im vergangenen 
Jahre.

L. M. Ericsson, Stockholm, errichtet Verkaufs-A.-G. in 
Deutschland. Wie aus Stockholm gemeldet wird, hat die 
Leitung von L. M. Ericsson mit der W iesbadener Firm a 
C. Th. W agner, welche ein Aktienkapital von 640 000 Mark 
besitzt und elektrische Zähler und Apparate herstellt, ein 
Abkommen getroffen, nach dem diese Gesellschaft unter dem 
Namen C. Th. W agner Verkaufs-Aktiengesellschaft eine T och
tergesellschaft mit einem Aktienkapital von 200 000 Kr. e r

richtet, die gewissermaßen als deutscher Stützpunkt zur V er
wertung schwedischer Lizenzen gelten soll.

Eröffnung und erster Eindruck der Stockholmer Aus
stellung. Bei strahlender Sonne und sommerlicher W ärme 
.wurde die Kunstgewerbe-Ausstellung in Stockholm am 16. 
Mai vom König im Beisein des Hofes, der Regierung, des 
Diplomatischen Korps und einem zahlreichen Publikum er
öffnet. In seiner Rede sagte der Kronprinz, der das E hren
präsidium der Ausstellung übernommen hat, daß der neue 
Stil der Ausstellung vielleicht von vielen bewundert, von 
anderen mißbilligt werden wird-, aber niemand — hoffe er — 
werde gleichgültig daran vorübergehen können. Die W orte 
des Kronprinzen wurden durch die ersten Pressekom m en
tare bestätigt, doch- ist die Bewunderung des neuen Stils 
vorherrschend gewesen. Die Ausstellung liegt an einem 
außergewöhnlich naturschönen Platze — das glitzernde 
Wellenspiel und der reiche Laubschmuck der Bäume bilden 
eine herrliche Umrahmung. Zur Nacht macht die Ausstel
lung mit ihrer Fülle von Licht einen zauberhaften Eindruck. 
Der Andrang des Publikums hat alle Erw artungen über
troffen: in den ersten vier Tagen ist die Ausstellung von 
200 000 Personen besucht worden.

Fieberhafte Bautätigkeit in Stockholm. Gegenwärtig 
hat die Bautätigkeit in Stockholm ihren Gipfel erreicht. In 
den ersten drei Monaten d. J. wurden nicht weniger als 
4000 neue Zimmer und Küchen registriert, außerdem  aber 
waren am 1. April im Bau 15 000 Zimmer und Küchen — 
laut dem Bericht von Dr. Guinchard, dem Leiter des S ta
tistischen Büros in Stockholm. Noch lebhafter ist die Bau
tätigkeit von W arenhäusern und Fabriken, hauptsächlich 
wegen des niedrigen Zinsfußes. Im ersten Quartal 1930 
sind Baulizenzen für 5600 neue Zimmer erteilt worden.

Norwegen.
Außenhandel. Im A p r i l  betrug der W ert der E i n 

f u h r  85,65 Mill. Kr. (90,9 Mill. im März), der W ert der 
A u s f u h r  61,75 Mill. Kr. (63,74 Mill. im März), mithin der 
Einfuhrüberschuß 23,92 Mill. Kr. (im März 27,75 Mill.).

Für die v i e r  e r s t e n  M o n a t e  d. Js. ergaben sich 
folgende Z ahlen : E i n f u h r  335,75 Mill. Kr., A u s f u h r 
247,45 Mill. Kr.; Einfuhrüberschuß 88,30 Mill. (in der glei
chen Zeit 1929 lauteten die entsprechenden Zahlen: 333,84; 
239,5; 94,37). Die Einfuhr ist also im laufenden Jahre wenig 
gestiegen, die Ausfuhr aber hat um rund 8 Mill. Kr. zuge
nommen.

Bau eines Exportschlachthauses in Stavanger und einer 
Gefrier- und Kühlanlage in Oslo. Seitens des L a n d w i r t  
schaftsdepartem ents ist in einem Schreiben an den L a n d w i r t '  
schaftsausschuß des Storfings der Vorschlag gemacht w o r d e n ,  
daß für d e n  g e p l a n t e n  B a u  e i n e s  E x p o r t s c h l a c h t 

h a u s e s  i n  S t a v a n g e r  eine Anleihe von 200000 Kr. und 
für den Bau einer neuen Gefrier- und K ü h l a n l a g e  i n  
O s l o  dem  M eierei-Exportverein eine Anleihe von 500Oüu 
Kr. gew ährt werde. Das Geld soll eventl. einem verfügbaren 
Fonds entnommen und mit 1,5o/o verzinst werden.

Bau einer Gefrieranlage in Bergen. Das für den Bau 
einer großen Gefrier- und Kühlanlage in Bergen eingesetzte 
K o m i t e e  h a t  die erforderlichen Pläne bereits a u s g e a r b e i t e  
Das zur Durchführung erforderliche Kapital wird, wie ver
lautet, ungefähr 450 000 Kronen betragen. Es ist eine Ak
tienemission beabsichtigt, sobald die Zusage kommunale) 
Unterstützung vorliegt. Die Anlage soll der E i s p r o d u k t i o  

und dem Gefrieren von Fisch dienen und eine K a p a z i t ä t  vo 
1 Ton j e  Stunde haben. ,

Walfang an der norwegischen Westküste. Der an de 
norwegischen W estküste von der W alfangstation B lo m v a a g  
aus betriebene Walfischfang hat in diesem Jahre bisher nu 
ein geringes Ergebnis erbracht. Vom Januar bis April d. J • 
wurden nur 3 W ale gefangen. Erst nachher v e r b e s s e r t e  si 
die Lage. W ährend bisher allerdings nur e i n  W a l f a n g b o  
verwendet wurde, soll jetzt deren Zahl auf drei erhöht we 
den. Die Fangsaison wird bis Anfang Septem ber dauern.

Norwegischer Automobilmarkt. Die F a c h z e i t s c h r i f t  
torjournalen“ bringt in Nr. 3 und 4 Uebersichten über die zu 
Zeit in Norwegen m arktgängigen P e r s o n e n -  und L a s t  
wagen, aus denen zu ersehen ist, daß bei beiden r ypen 
amerikanischen M arken bei weitem überwiegen. 7r ncr. 
20 M arken am erikanischer Personenwagen stehen nur 
lische, 2 französische, 2 deutsche und eine italienische 
gegenüber.
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Dänemark
Staatshaushalt für das Jahr 1930/31. Das dänische S taats

haushaltsgesetz für 1930/31 ist jetzt im Druck erschienen. Die 
l a u f e n d e n  E i n n a h m e n  des Staatshaushaltes 1930/31 
werden a u f  331095 654 K r. veranschlagt, dem gegenüber 
stehen A u s g a b e n  in Höhe von 318 207 215 K r., so daß ein 
Ueberschuß von 12 888 439 Kr. vorgesehen ist.

Verglichen mit dem vorjährigen Staatshaushalt sind im 
diesjährigen einige Veränderungen in den E tats der einzelnen 
Ministerien vorgenommen worden. Die Ausgaben des Kriegs
ministeriums und des Marineministeriums insbesondere sind 

.zusam m en um etwa 1600000 Kr. gekürzt worden, während 
man den E tat des Sozialministeriums und des der Oeffent- 
lichen Arbeiten erheblich erhöht hat, und zwar den des er- 
steren um  etwa 1633 000 Kronen und den des letzteren um 
etwa 2 200000 Kr. von dieser Summe sollen etwa zwei Mil
lionen mehr als im Vorjahre für W egebauten verwendet wer
den. Auch in den übrigen Ministerien haben kleine, jedoch 
nicht sehr wesentliche Etatsverschiebungen stattgefunden.

Stand der Auslandsverschuldung. Gegenüber einer Net 
to-Auslandsschuld Ende 1928 in Höhe von 995 Millionen K ro
nen betrug diese nach den Angaben des Statistischen Amtes 
in Kopenhagen Ende 1929 960 Millionen. Im einzelnen: (in 
Mill. Kr.): Dänische Staatsobligationen und dergl. im Aus
lande Ende 1929 625 (Ende 1928: 648), Gemeinedschuld 31,9 
(325), Schulden des staatlichen Wohnungsfonds 93 (97), an 
dere dänische W ertpapiere u. dergl. im Auslande 300 (290), 
geschäftliche Schulden 393 (415), Gesamtschulden 1730 (1775), 
ausländische W ertpapiere u. dergl. in Dänemark 225 (225), 
geschäftliche Guthaben 545 (555), Gesamtguthaben 770 (780), 
Nettoschuld 960 (995).

Zweigbetrieb der Trockenelementefabr'k Hellesens Enke 
& V. Ludvigsen in Deutschland? Die bekannte T r o c k e n 
e l e m e n t e f a b r i k  H e l l e s e n s  E n k e  &’ V. L u d v i g -  
s e n  beabsichtigt in Deutschland eine Fabrik einzurichten. 
In Italien unterhält die Gesellschaft bereits eine Fabrik.

Lettland.
Außenhandel. Die Einfuhr Lettlands betrug im M ä r z 

d- Js. 22,5 Mill. Ls und die Ausfuhr 14,9 Mill. Ls, was >ein 
I assivum der Handelsbilanz von 7,6 Mill. Ls ergibt. Im V er
gleich zum März 1929 hat sich die Bilanz um 2,9 Mill. Ls 
^erbessert, wobei die Einfuhr eine Steigerung um 2,2 Mill. 
^ s, dagegen die Ausfuhr eine solche um 5,1 Mill. Ls ver
zeichnet.

Für den Außenhandel innerhalb der Hauptwarenkate- 
g°rien ergibt sich folgendes Bild:
ö Einfuhr März 1930 März 1929
Rohstoffe und Halbfabr. 5,7 Mill. Ls 3,3 Mill. Ls
Fabrikate 11,1 „ „ 7,1 „ „
^ahrungs- u. Genußmitt. 5,4 „ „ 9,6 „ „

Wie ersichtlich, ist die Einfuhr von Nahrungs- und G e
ld m itte ln  um volle 43 Prozent zurückgegangen, hingegen 
^le Einfuhr von Fabrikaten um 56,3 Prozent und von Roh- 
st°ffen sogar um 72,7 Prozent gestiegen.

Im einzelnen verringerte sich die Getreideinfuhr von 5 
auf 2,4 Mill. Ls und die Zuckereinfuhr von 0,8 auf 0,6 Mill.

Dagegen verzeichnen eine größere Einfuhrsteigerung 
°hstoffe für die chemische Industrie 1,7 (0,5) Mill. Ls und 

1 extilfabrikate 4,7 (3,8) Mill. Ls, darunter Baumwollgewebe 
Ur 1,6 (1,1) Mill. Ls.

Bezüglich der Ausfuhrseite bietet sich folgendes Bild: 
P Ausfuhr März 1930 März 1929
£°hstoffe u. Halbfabr. 6,3 Mill. Ls 1,9 Mill. Ls
J ^ k a te  5,5 „ „ 5,0 „ „
Nahrungsmittel 3,2 „ „ 3,0 „ „
k Es läßt sich somit eine überaus starke Zunahme der 
^.°hst0ffai;sfuhr — um 233 Prozent — feststellen, die haupt- 
*cJ\Kch für Rechnung der Holzausfuhr 3,3 (0,9) Mill. Ls 

Gnd ' Flachsausfuhr (1,9 Mill. Ls) erfolgte. Auf den übrigen 
Mieten sind die Veränderungen weniger bedeutend, 

i B utterexport. Im April d. Js. gelangten 1104,1 t Butter 
J f  W erte von 3,08 Mill. Ls zur Ausfuhr gegen 1139,1. t im 
deerte Von 3,94 Mill. Ls im gleichen Zeitraum 1929. Von
1 r ausgeführten Menge gingen 75,25 Prozent nach Deutsch- 
(34 j März des Vorjahres — 68,86 Prozent), 20,95 Prozent
0 9n Prozent) nach England, 2,44 Prozent nach Dänemark, 
r î Prozent nach Belgien und 0,46 Prozent nach F rank - 
k .Qh> während nach den drei letztgenannten Ländern im 

ar2 v j g ß utter njcht ausgeführt wurde.
der K aren’ deren Menge auf Grund der Frachturkunden bei 

E ingangsabfertigung bestim m t wird. Das Verzeichnis

der unverpackten W aren, die in den W arenanm eldungen lunter 
ihrer einfachen Benennung angegeben werden dürfen, deren 
Menge aber bei der Prüfung auf Grund der Frachturkunden 
zu bestimmen ist (Deutsches Handels-Archiv 1928, S. 2128), 
ist folgenderm aßen zu ergänzen: Artikel 167 P. 4a des E in 
fuhrzolltarifs: Kornfeger, Trieure, Pflüge (mit Ausnahme der 
Motorpflüge), Kultivatoren, Eggen aller Art, Häckselmaschi
nen, Göpeldreschmaschinen, Kartoffelgraber, sowie die B e
stand-, Ersatz- und Auswechselungsteile dieser Maschinen 
und Geräte, zusammen mit oder getrennt von denselben ein
geführt. i

Ergänzung der Verordnung über den Handel mit Kunst
dünger. D er Artikel 4 der Verordnung über den Handel mit 
Kunstdünger ist durch folgende Anmerkung 3 zu ergänzen:

Anmerkung 3. Mit der Maschine zugenähte Säcke mit 
deutschem Stickstoffdünger und Nitrophoscas werden un- 
plombiert zur Einfuhr zugelassen. Die Verordnung über die 
Beaufsichtigung des Handels mit Kunstdünger ist im D eut
schen Handels-Archiv 1930 auf Seite 525 und 965 mitgeteilt.

Rechenschaftsbericht der Bank von Lettland. Nach dem 
Rechenschaftsbericht der Bank V o n  Lettland vom Jahre  1929 
hat die Tätigkeit der Bank im ersten H albjahr 1929 noch 
stark unter dem Einfluß der Mißernte 1928 gestanden, 
und dem gemäß hat die Bank ihre Kreditpolitik auf die B e
wahrung der Landwirtschaft vor einer ernsten Krise ein
stellen müssen. In der zweiten Jahreshälfte mit Einbringung 
der reichen Ernte trat eine wesentliche Besserung der Lage 
ein, die sich auch auf die Tätigkeit ausgewirkt hat. Die 
Vorräte an ausländischer Valuta verminderten sich in der 
ersten Hälfte 1929 um weitere 27 Mill. Lats; in der zweiten 
Hälfte trat wieder eine Besserung ein. Es stiegen die V a
lutavorräte um 4 Mill. Ls. an. Die Banknotendeckung durch 
Gold und stabile Auslandsvaluta betrug zum 1. 1. 30 121,10<>/o. 
Zieht man noch die Sicherung durch kurzfristige Wechsel 
in Betracht, so ergibt sich eine Gesamtdeckung von 316,67o/o. 
Die Umlaufsmittel der Bank beliefen sich Anfang 1930 auf
227.7 Mill. Ls. gegen 229,2 Mill. Ls. im Vorajhre. Im Zu
sammenhang mit den gesteigerten Ansprüchen gegenüber der 
Bank sind staatliche Gelder um 14,7 Mill. Ls. zurück
gegangen, während private Einlagen und laufende Rechnung 
sich um 4,4 Mill. Ls., das Bankkapital um 3 Mill. Ls. und die 
Emissionen um 5,1 Mill. Ls. erhöhten. Auf der anderen Seite 
haben die ausgereichten Kredite eine Steigerung um 15,9 
Mill. Ls. erfahren, obgleich die Bank die Ausreichung von 
Krediten mit großer Vorsicht vorgenommen hat und lang
fristige Kredite der Landwirtschaft durch die Staatliche 
A grarbank zugeteilt wurden. Reserven verminderten sich um
22,8 Mill. Ls., während W ertpapiere auf 3,3 Mill. Ls. an- 
stiegen. Der Gesamtumsatz ist 1929 um 18o/o gestiegen.

Kraftstation Dahlen. Das Finanzministerium hat dem 
M inisterkabinett eine Eingabe eingereicht, mit dem Ersuchen, 
einen Beschluß über die Dringlichkeit der Errichtung der 
Kraftstation Dahlen sowie über den Modus deren Finanzie
rung zu fassen, unter Ausreichung von 218 000 Ls. für die 
Inangriffnahme der ersten Vorarbeiten. Nach Klärung dieser 
Fragen beabsichtigt das . Finanzministerium, Verhandlungen 
mit ausländischen Kapitalisten aufzunehmen, die für Investie
rungen von Kapitalien in der erwähnten Kraftstation leb
haftes Interesse zeigen.

Vergrößerung der Anbaufläche für Zuckerrüben. Laut 
den bisher zwischen der I. Lettländischen Zuckerfabrik und 
den Landwirten abgeschlossenen Verträgen, beträgt die dies
jährige Anbaufläche für Zuckerrüben bereits 2250 ha gegen 
1600 ha im Vorjahre. Angesichts dieses Ergebnisses rechnet 
man mit einer endgültigen Anbaufläche von 2500 ha.

Saatenstand des Wintergetreides. Nach den von der 
Statistischen Verwaltung aufgestellten Ziffern über den Stand 
der W i n t e r s a a t e n  ergibt sich, nach der Rig. Rundsch., 
daß diese fast überall im Lande noch niemals so gut g e 
standen haben wie in diesem Frühling. Nach dem Fünfball- 
systems zusammengestellt, war der Stand des R o g g e n s
4.07 gegenüber einem solchen von 3,03 im Vorjahr, derjenige 
des W e i z e n s  3,88 gegenüber 2,98 und derjenige des 
K l e e s  3,76 gegenüber 3,17.

I< alls die W itterungsverhältnisse im Laufe des Sommers 
weiter günstig sein sollten, so verspricht der gegenw ärtige 
Felderstand der W intersaaten eine reiche Ernte.

Vom Flachsmarkt. Die In teresse lo s igkeit für neue 
Käufe hält, nach der Rig. Rundsch., auf allen Flachsplätzen 
an und wenn heute auch noch keine Veränderung der Preise 
zu verzeichnen ist, so ist immerhin eine fallende Tendenz 
bem erkbar.

Die Sowjets haben sich mit ihren Käufern bezüglich 
der durch den Brand auf dem Prowodnik vernichteten Vor-
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rätc dahin geeinigt, daß sie die Kontrakte erfüllen werden 
und somit den Im porteuren und Spinnern gar kein Schaden 
erwachsen ist, auch nicht hinsichtlich eines veränderten Sor
timents.

Sowjetrussische Flachsexporte über Riga. Der „Sow- 
torgflo t“ bringt zurzeit größere Flachsmengen über Riga zum 
Export in das Ausland.

Bestellung von Waggons. Das lettländische Minister
kabinett hat den Gesetzentwurf betreffend Vergebung von 
W aggonbestellungen in Höhe von 3 Mill. Lat auf K redit
grundlage angenommen.

Estland.
Der Außenhandel. Die Handelsbilanz im April war, 

nach dem „Rev. Boten“, passiv und zwar im Betrage von 
nicht weniger als 2,1 Mill. Kr. Die Einfuhr betrug 8,41 
Mill. Kr., die Ausfuhr 6,32 Mill. Kr.

In den ersten 4 Monaten stellte sich die Bilanz wie folgt:
1930 1929 

Einfuhr 31,58 38,35 Mill. Kr.
Ausfuhr 27,20 27,90 „
Umsatz 61,73 66,25 „ ,,
Bilanz -7 ,3 3  —10,45 „

Die Bilanz hat sich etwas verbessert, da die Passivität 
in diesem Jahre ll,8o;0 vom Umsatz gegen 15,8o/0 vom 
Umsatz im Vorjahr beträgt. Die Ausfuhrziffer hat sich kaum 
verändert, da einerseits die Vergrößerung der Exportquanti
tät den Preisrückgang ausgeglichen hat (Butter), andererseits 
aber einem Rückgang der Holz- und Flachsanfuhr eine 
Zunahme des Exports an Fabrikaten der Textilindustrie 
gegenübersteht.

Der Rückgang in der Einfuhr ist auf Abnahme des 
Bezugs von Lebensmitteln zurückzuführen. An Getreide w ur
den 50 367 Tonnen im W erte von 5,73 Mill. Kr. eingeführt 
gegen 44 085 Tonnen im W erte von 7,71 Millionen Kronen in 
den ersten 4 Monaten 1929. Im ganzen betrug die Einfuhr an 
Lebens- und Genußmitteln 9,77 Mill. Kr. gegen 13,62 Mill. Kr.

Telephonverkehr zwischen Reval und Deutschland. Für 
den Telephonverkehr zwischen Reval und Berlin, Hamburg, 
Stettin und Königsberg sind die Gebühren für ein 3 Minuten
gespräch folgende:

von 8—19 Uhr von 19—8 Uhr 
Königsberg 5,52 Kr. 3.32 Kr.
Stettin 7,44 „ 4,47 „
Berlin 7,92 „ 4.76 „
Hamburg 8,40 „ 5,04 „

Jede weitere Minute kostet 1/3 dieser Gebühren.
Verzeichnis der zur Einfuhr zugelassenen zusammen

gesetzten Heilmittel und abgemessenen Zubereitungen. Das 
Verzeichnis der zur Einfuhr zugelassenen zusammengesetzten 
Heilmittel und abgemessenen Zubereitungen ist, wie folgt, 
zu ergänzen:

Casbis, in Flaschen und Ampullen (I. G. Farbenindu
strie A.-G.). — Cytobaryum (E. Merck). — Cutivaccin Paul 
mitior u. fortrior („Lapopharm a“ Dr. Laboschin G. m. b. H.).
— Diphterieschutzsalbe (W iener Staatliches Serotherapeuti
sches Institut). — Diphteriesera (Behringwerke A.-G.). — 
Dysenterieserum (Behringwerke A.-G.). — Endojodin (I. G. 
Farbenindustrie A.-G., früher Jodisan). — Fantan, Tabl. 
(E. Merck). — Nitroscleran (Tosse). — Pacyl, Tabl. ohne 
beigepackte Reklame (Chem. Fabr. Dr. Joachim W iernik
& Co. A.-G.). — Scharlachserum (Behringwerke A.-G.). — 
Tuberkulin (Behringwerke A.-G.) — Veramon, Tabl. 
(Schering-Kahlbaum).

Die Geschäftslage. Im allgemeinen läßt sich in Estland 
in der letzten Zeit eine gewisse Entspannung der Geschäfts
lage feststellen. Die Zahlungsfristen werden im H andels
verkehr pünktlicher eingehalten und W echselprolongationen 
sowie Proteste haben etwas abgenommen. Immerhin be
fleißigen sich die Banken doch noch einer starken Zurück
haltung, die einesteils durch den Mangel an flüssigen Mitteln, 
andererseits durch die unsichere Geschäftslage bedingt ist.

Jahresbilanz der Estibank. Die Jahresbilanz der Esti 
bank für 1929 weist einen Reingewinn von 2,68 Mill. Kronen 
auf. Der Zinsgewinn beträgt 3,76 Mill. Kronen, die Am orti
sationen 0,18, die Abschreibungen dubioser Forderungen 0,10 
Mill. Kronen. Der Reingewinn soll entsprechend einem 
Vorschlag der Direktion wie folgt verteilt werden: Reserven 
(lOo/ö) 1275 594 Ekr., Dividende (8o/o) 400 000 Ekr., an den 
Staat abzuführen 503 700 Ekr., zur Verfügung der G eneral
versammlung 503 700 Ekr. Die erste ordentliche G eneral
versammlung der Bankaktionäre findet am 31. Mai statt.' —

Die W ochenausweise der Estibank waren im wesentlichen un
verändert.

Tabakmonopol. Einer Einladung der Regierung folgend, 
trifft nächstens in Estland ein Sachverständiger für Fragen 
des Tabakmonopols ein. Die Frage der Einführung dieses 
Monopols in Estland ist bereits im Wirtschaftsministerium 
in bejahendem Sinne entschieden, doch gehen die Ansichten 
darüber, ob das Monopol ein staatliches oder ein privates 
sein soll, auseinander.

Russischer Roggen. In der letzten Zeit sind in Reval 
große Partien russischen Roggens eingetroffen, die zum Teil 
im Lande verkauft, zum Teil ins Ausland weiterbefördert 
werden. Gegenwärtig befinden sich in den Revaler Zoll
speichern der russischen Handelsvertretung ca. 20 000 to 
Roggen. Die Ausfuhr von Getreide aus Rußland wird also' 
fortgesetzt trotz des großen Mangels im eignen Lande!

Bau einer Brennschiefer-Oelfabrik. Zeitungsmeldungen 
zufolge wird die englische Goldfields-Gruppe mit dem Bau 
einer Brennschiefer-Oelfabrik in der Nähe von Kochtel be
ginnen. Die Goldfields-Gruppe, welche die größte Brenn- 
schieferkonzession in Estland besitzt, scheint nunmehr größere 
Kapitalien in Estland investieren zu wollen.

Die Narvaer Tuchmanufaktur hat einen großen eng
lischen Auftrag erhalten. Der W ert der zu liefernden W aren 
beträgt rund 10 000 Pfd. Sterl.

Litauen.
Das Zündholzmonopol in Litauen. Die Litauische Zünd 

holz A.-G., die vom Schwedentrust zur D u r c h f ü h r u n g  des 
Zündholzmonopols gegründet worden ist, verkauft v o r l ä u f i g  
die Vorräte, die sie von den bisher tätigen litauischen Zünd
holzfabriken übernommen hat. Nach Erschöpfung dieser 
Vorräte wird die Gesellschaft mit der eigenen Produktion 
beginnen, die n u r  in  z w e i  F a b r i k e n  erfolgen soll, u n d  
zwar in einer Fabrik in Kowno und einer in Janowo. Die 
übrigen Zündholzfabriken werden stillgelegt, der A r b e i t e r 
s c h a f t  ist bereits gekündigt worden. Die von der l i t a u i s c h e n  
Zündholz A.-G. hergestellten Zündhölzer werden die Auf
schrift „Litauisches Zündholzmonopol“ haben. — Im Zusam
menhang mit dem Abkommen mit dem Schwedentrust a r 
beitet das litauische Steuerdepartem ent g e g e n w ä r t i g  einen Ge
setzentwurf betreffend Einführung einer A k z i s e  a u t  
F e u e r z e u g e  u n d  . ' F e u e r s t e i n e  aus. Jedes Feuer
zeug wird mit einem besonderen Stempel des S teuerdeparte
ments versehen. Die eingeführten Feuerzeuge werden mi 
einem Stempel des Zollamts versehen werden.

Zunahme der Pferdeausfuhr. Die Ausfuhr von P f e r d e n  
aus Litauen betrug 1927: 27 123 Stück für 11 Mill. Lit, 
1928: 21 183 Stück für 10 Mill. Lit und 1929: 26 854 Stuck 
für 11,5 Mill. Lit.

Schweineexport im ersten Quartal. Die litauische E* 
portschlächterei hat im 1. Viertel des laufenden Jahres ms 
gesamt 11928 Schweine, 5253 Rinder, 4056 Kälber un 
Schafe angekauft. Davon wurden ausgeführt: 6950 leben 
Schweine im Gesamtgewicht von 869 000 kg, 24 933 S 
Baconfleisch, 27 000 kg frisches Schweinefleisch und 813 
bende Rinder im Gewicht von 290 000 kg. ,

Stützung der Schweinepreise. In den „ R e g i e r u n g s n a c  

richten“ Nr. 324 vom 16. April d. J. ist das Gesetz über ja 
Stützung der Schweinepreise erschienen. Nach § 1 dlfV . 
Gesetzes dürfen die Schweinepreise nicht unter die Pro u 
tionskosten heruntergehen. § 2 lautet: Die hiernach an 
Landwirte zu zahlenden Mindestpreise und die Maßnanm 
zur Stützung dieser Preise bestimmt der L a n d w i r t s c h a  
minister im Einvernehmen mit dem Finanzminister.

Die Maschinenfabrik „Nemunas“ A.-G., e i n e r  der e 
deutendsten Industriebetriebe Litauens, hat d i e s e r  lä g e  
zehnjähriges Bestehen gefeiert. Aus dem G e s c h ä f t s b e n  > 
der auf der Generalversammlung erstattet wurde, geht nerv > 
daß die Fabrik im Laufe der zehnjährigen Tätigkeit w 
schinen und Geräte für 14,2 Mill. Lit h e r g e s t e l l t  bat. r  jt 
Geschäftsjahr 1929 hat mit einem Reingewinn von 58 
abgeschlossen, woraus eine Dividende von 6o/o ausgesc 
wird. — T-'nf*

Liquidation der Zentralbank der Uklninku Sajunga. ' x 
Generalversammlung der Mitglieder der Z en tra lban ' 
Ukininku Sajunga hat wegen Zahlungsschwiengkeite 
Liquidation der Bank beschlossen. Das Hauptdefizit pesi 
aus einer Schuld in Höhe von 700 000 Lit an die Regie , n 
es wird von den bäuerlichen Mitgliedern gedeck "
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Freie Sfadl Danzig.
Gesteigerter Holzexport über Danzig. Der H olzexport 

über Danzig ist in den letzten Monaten angestiegen, wenn 
er auch nicht das Ausmaß wie im Jahre 1927 erreichte. 
W ährend im Jahre 1929 die Holzausfuhr über Danzig in den 
Monaten Januar, Februar, März, April 34 000, 32 000, 42 000 
und 71000 to betragen hatte, lauten im Jahre 1930 die ent
sprechenden Zahlen: 39 000, 3(5 000, 95 000 und 97 000 to. 
Der Holzexport ist unter den W aren, die über den Danziger 
Hafen verfrachtet werden, gegenwärtig verhältnismäßig noch 
der beste. Das Geschäft in Eiche spielt die Hauptrolle. 
Auch Sleeper werden noch in nennenswertem Maße gehan
delt. Trotzdem nehmen die Anfragen aus England schon ab 
und die wenigen, die eintreffen, können infolge der reduzier* 
len Preise nicht erledigt werden. Es wird nicht mehr lange 
dauern bis die stille Saison einsetzt, da im Juni gewöhnlich 
schon die Verschiffung von nördlichen Häfen einsetzt.

Das G e s c h ä f t  m i t  F r a n k r e i c h  ist im Moment 
das einzig lohnende für den Danziger Ablader. Da in F rank
reich der „englische B roker“ fehlt, bestehen noch gewisse 
Hindernisse in der Entwicklung des Geschäfts, zumal nicht 
jeder französische Im porteur seine Einkäufe in bar begleicht.

In Polen ist gegenwärtig jedes Sortiment leicht erhält
lich, doch der Danziger Ablader zieht es vor, infolge der 
allgemeinen Ungewißheit über die weitere Entwicklung des 
internationalen Holzm arktes sich auf den Bedarfseinkauf zu 
beschränken. Die unerwartete Zahlungseinstellung der Firma 
»Luchtenstein“ ist für den Danziger Holzhandel n i c h t  
c h a r a k t e r i s t i s c h ,  ihren Grund hat sie in anderweitigen 
Geschäften, die sämtlich in Polen, getätigt wurden und einen 
ungünstigen Verlauf nahmen.

Der Generalhandel. Ueber Danzigs Generalhandel im 
M ä r z  1930 ist, nach den D.N.N., soeben folgende Statistik 
ausgegeben w orden: Dz.

Hingang Ausgang
Lebens- und Genußmittel 74 554 659 403
Tierische Erzeugnisse und W are i daraus 167 759 49 916
Holz und Holzwaren 18 756 471613
Baustoffe und keramische Erzeugnisse 11848 36 207 
Brennstoffe, Asphalt, Pech und

Erzeugnisse 30 590 3 465 332
Chemische Stoffe und Erzeugnisse 228 335 11 228 
Erze, Metalle und Metallwaren 434 839 17 641
Papier, Papierwaren und
. Druckereierzeugnisse. 6 680 7 572
Spinnstoffe und W aren daraus 7 254 671
Kleidung, Galanteriewaren, Schreib

tischgegenstände u. dergl. 54 29 
Spreng- und Schießmaterial 1

Insgesamt 980 670 4 719 612
t  Dazu Pferde 701
^ebruar 1930 615 604 5 783 763 
Januar 1930 575 445 5 779 494

Geschäftsabschlüsse Danziger Gesellschaften. Die „Sala- 
rnander“ -Schuh-Aktiengesellschaft Danzig schließt des G e
schäftsjahr per Ende Februar 1930 mit einem V e r l u s t  von 

515,55 Gulden. Auch die Filiale der Danziger Gesellschaft 
1/ a ^ -a 14 °  w i t z verzeichnet einen Verlust von 24 439,30 Zloty 
^Aktienkapital 60 000 Gulden). — S e r o p h a r m  A.-G., Fa- 

‘ rik chemisch-pharmazeutischer Präparate, Großvertrieb von 
lI^ipfstoffen. Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Jahre 
Sunstig gearbeitet. Bei einem Aktienkapital von 50000 Gul- 
. n konnte sie einen Reingewinn von 50 704,17 Gulden er- 

plelen. A l l g e m e i n e  B l e c h e m b a l l a g e n -  u n d
K o n s e r v e n f a b r i k  „C ouronne“ A.-G. Bei einem Aktien
kapital von 200 000 Gulden wurde ein Bruttogewinn von 
*10 029,97 Gulden erzielt. Da sich die Fabrikations- und 
iandIungsunkosten sowie die Abschreibungen ziemlich hoch 

stellen, so ist ein Reingewinn von 1914,76 Gulden erzielt
Worden.

Polen.
i Der deutsch-polnische Handel im 1. Quartal 1930. Der
,eutsch-polnische W arenaustausch im 1. Quartal 1930 ist von 
, er erheblichen allgemeinen Verminderung der Einfuhr Polens 
veeinflußt worden. Deutschlands Lieferungen nach Polen 
ine rten sxc^  au* 159,2 Mill. ZI. gegenüber 212,4 Mill. ZI. 
y  Quartal 1929. Mit Rücksicht auf die bereits erwähnte 

erminderung der Gesamteinfuhr Polens ist aber der pro- 
entuale Anteil mit 26,8 gleich geblieben. Die im allgemeinen 

gestiegene Ausfuhr Polens hat sich wertmäßig auch in der 
^eheferung des deutschen M arktes ausgewirkt. Deutschland 

ez°g  in der Berichtszeit aus Polen W aren im W erte von

173,4. Mill. gegenüber 157,8 Mill. ZI. Sein prozentualer Anteil 
am polnischen Export belief sich aber auf nur 26,4 gegen
über 29 in der Vergleichszeit 1929, woraus erhellt, daß Polen 
mit seiner Ausfuhrsteigerung andere M ärkte stärker als den 
deutschen erfaßt hat.

Deer Handel mit der Tschechoslowakei. Die Entw ick
lung des polnisch-tschechoslowakischen Außenhandels ist für 
Deutschland insofern bem erkenswert, als die Tschechoslo
wakei zu denjenigen Lieferanten Polens zählt, die aus dem 
deutsch-polnischen Zollkrieg Nutzen zu ziehen vermochten. 
In den Jahren 1925- 1929 ist die Ausfuhr Polens nach der 
Tschechoslowakei um rund ein Viertel, die Einfuhr von dort 
um rund die Hälfte gewachsen, wie die nachstehende Tabelle 
zeigt (in Mill. Zloty):

Einfuhr von  der
Ausfuhr nach der Tschechoslowakei Tschechoslowakei

1929 296,2 227,8
1928 295,6 213,4
1927 252,8 167 4
1926 198,6 76,9
1925 240,4 150,5

Polen liefert nach der Tschechoslowakei in erster Linie 
lebende Tiere (1929 für 115,7 Mill. ZI.), ferner Brenn
stoffee, d. h. Kohle und N aphtaprodukte (54,2 Mill. ZI.), und 
Holz (40 Mill. ZI.). Außerdem wären mit Beträgen zwischen
23 und 1.8 Mill. ZI. zu nennen Lebensmittel, Metalle und 
-erzeugn.sse sowie Textilien. Polen bezieht an tschechoslo
wakischen W aren vor allem Textilien (1929 für 49,4 Mill. 
ZI.), ferner Maschinen (29 Mill. ZI.), tierische Produkte 
(28 Mill. ZI.), Metalle und -erzeugnisse (20,5 Mill. ZI.), 
Lebensmittel (15,6 Mill. ZI.), Baumaterialien und keramische 
Erzeugnisse (14,4 Mill. ZI.), Papier und -erzeugnisse (10,2 
Mill. ZI.) usw.

Das M eistbegünstigungsabkommen zwischen Polen und 
der Tschechoslowakei trat erst im April 1925 in Kraft. Der 
Abschluß eines Zolltarifabkommens gelang nach längeren 
Verhandlungen im April 1926, seine Inkraftsetzung erfolgte 
im November des gleichen Jahres. Von diesem Zeitpunkt ab 
datiert - abgesehen von der durch den deutsch-polnischen 
Zollkrieg geschaffenen günstigen Konjunktur — eine wesent
liche Belebung der gegenseitigen Handelsbeziehungen, und 
zwar ist die Bilanz, wenn auch neuerdings in sich verm indern
dem Maße, für Polen aktiv —, zwischen 23 und 18 Mill. ZI.

Ausfuhrprämien für Mehl. Seit dem 1. Mai sind von der 
zuständigen polnischen Regierungsstelle Exportpräm ien für 
Mehl in Höhe vjon 9 ZI. per dz für e in , Kontingent von zu
nächst 2000 to und nach einem soeben zustande gekommenen 
Beschluß für weitere 3000 to zuerkannt worden. Bis zum 31. 
Juli d. J. soll das präm ierte M ehlexportkontingent auf insge
samt 10 000 to erhöht werden.

Neuorganisation des Federn- und Daunenexports. Im 
„Dz. U st.“ Nr. 41, vom 31. Mai wird eine Verordnung veröf
fentlicht, welche eine Abänderung des Zolltarifs für Federn 
und Daunen in der Weise regelt, daß mit W irkung vom 20. 
Juni der Export dieser Produkte einem Ausfuhrzoll unterliegt. 
Dieser Zoll beträgt nach Position 260 des polnischen Ausfuhr
tarifs für Federn aller Art 1000 Zloty je 100 kg. Gereinigte 
bezw. desinfizierte Federn werden auf Grund besonderer Z er
tifikate des Industrie- und Handelsministeriums und alle unge
reinigten oder nicht desinfizierten Federn werden auf dem 
Ausnahmewege mit Genehmigung des Finanzministeriums von 
diesem Ausfuhrzoll befreit. Für Daunen von Federvieh aller 
Art wird der Ausfuhrzoll auf 3000 ,Zloty je 100 kg festge
setzt. Wie bei Federn so wird auch bei Daunen die Aus
fuhr vom Zoll befreit, wenn sie mit ministerieller Genehmi
gung erfolgt. Der Zweck dieser M aßnahme gipfelt in einer 
planmäßigen Standardisierung des Ausfuhrprodukts, wodurch 
eine rationellere Verwendung • und Ausfuhr dieser Landes
produkte erzielt werden soll.

Borsten, sowie Menschen- und Tierhaare werden einem 
Ausfuhrzoll unterworfen, der bei Borsten und ihren Abfällen 
700 Zloty, bei Menschenhaaren aller Art 600 Zloty und bei 
Tierhaaren 150 Zloty je 100 kg beträgt. Mit besonderer G e
nehmigung wird vom Zoll die Ausfuhr befreit.

Der Einfuhrzoll für wollene Gewebe (Pos. 202 Punkt 
2a des Zolltarifs), der bisher 40,30 ZI. je 100 kg betrug, ist 
laut einer im „Dziennik U staw “ Nr. 37/1930 veröffentlichten 
ministeriellen Verordnung e r h ö h t  worden. Die im E inver
ständnis mit dem Finanzministerium festzusetzende Verzollung 
gestaltet sich ab 29. Mai d. J. wie folgt: W ollgewebe, soge
nannte Tylinderstoffe 700 ZI., technische Gewebe, sogenannte 
nichtgummierte Lapings 600 ZI., alle anderen, nicht besonders 
genannten technischen Gewebe 50 ZI.
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Textilsorgen. In der Lodzer W irkwarenindustrie zeigen 
sich noch keine Ansätze zu einer Belebung der Produktion. 
D er größte Teil der kleinen und mittleren Betriebe ist still
gelegt, und die großen W erke haben ihre Produktion gegen
über dem Vorjahre um die Hälfte verringert. Infolge der 
schlechten Absatzverhältnisse sind die Vorbereitungen für die 
Wintersaison, die sonst im Mai beginnen, auf Juli ver
schoben worden. Die Reisenden werden erst im August 
mit den neuen Kollektionen herausgeschickt. Was sie herein
bringen werden, ist noch völlig ungewiß, da auch dieser 
Zweig der Textilbranche nur noch Barverkäufe tätigen will. 
D er E xport ist im laufenden Jahre wesentlich zurück
gegangen.

Roggen für 13 Zloty per dz exportiert. Wie die pol
nische Presse meldet, wurden aus der polnischen Getreide
reserve durch Vermittlung der deutsch-polnischen Roggen
kommission in Berlin dieser Tage 1000 to Roggen verkauft 
zum Preise von 3,65 hfl. frei Grenze, d. h. etwa 13 Z loty 
per 100 kg. Es sei das der niedrigste Preis, der in der pol
nischen Getreideausfuhr seit dem Kriege notiert wurde.

Eröffnung des Gdinger Exportkühlhauses. In Gdingen 
wurde das Exportkühlhaus eröffnet, das in erster Linie zur 
Aufnahme von ins Ausland ausgeführten Lebensmitteln, wie 
Butter, Eier, Käse, Fleisch und Bacons, bestimmt ist. Gegen 
die im Exportkühlhaus lagernde W are sollen den Exporteuren 
W a r r a n t - K r e d i t e  bei den polnischen Banken eröffnet 
werden.

Arbeitszeitabkommen in Gdingen. Die „D. N. N .“
melden nach der „P. A. T .“ : „M it Rücksicht auf die K on
kurrenz Danzigs haben die Gdinger Reeder die Festlegung 
des 12stündigen Arbeitstages gefordert. An den Verhandlun
gen beteiligen sich: die General-Arbeitsförderation, die 90 
Prozent der Handelsm atrosen umfaßt, der Transportarbeiter- 
berufsverband und die Polnische Berufsvereinigung. Nach 
längerem  W iderstand, besonders seitens der General-Arbeits- 
f Öderation, wurden die Verhandlungen durch das E inver
ständnis der M atrosenvertreter mit einem elfstündigen A r
beitstag abgeschlossen, wofür eine Lohnerhöhung erwirkt 
wurde, die rückwirkend für den laufenden Monat in Kraft 
tritt. Die T ransportarbeiter haben beschlossen, das A bkom 
men mit gewissen Vorbehalten zu unterzeichnen. Es handelt 
sich hier um ein Kollektivabkommen für die Küsten
schiffahrt“ .

Gdingen als Basis der Schmalzeinfuhr. Gegenwärtig 
lagern in Gdingen insgesam t 45 000 Kisten oder rund 120 
W aggons amerikanischen Speisefettes, welches früher über 
den Danziger Hafen umgeschlagen wurde. Um nun den pol
nischen Schmalzimport gänzlich von Danzig nach Gdingen 
abzulenken, weilt gegenw ärtig der H am burger V ertreter 
einer großen Chicagoer Packerei in Gdingen, um die M ög
lichkeit weiterer Transporte über den neuen Gdinger Hafen 
zu prüfen. U nter den Schmalzimporteuren herrscht jedoch große. 
Unzufriedenheit darüber, daß die Proben des über Gdingen 
im portierten Schmalzes bezw. Specks im Posener Laboratorium 
z. B. 8 Tage für die Analyse in Anspruch nehmen, während 
in Danzig oder W arschau nur 2—3 Tage nötig waren. Damit 
im Zusam menhang wird die Begründung eines Speziallabora
toriums für die Schmalzeinfuhr in Gdingen angestrebt, um den 
laboratorischen U ntersuchungsprozeß möglichst zu verkürzen 
und sich auch in dieser Hinsicht von Danzig zu emanzi
pieren.

Rußland.
Die Getreidebereitstellungen 1930/31. B i l d u n g  v o n  

K o m m i s s i o n e n  z u r  F ö r d e r u n g  d e r  G e t r e i d e 
b e r e i t s t e l l u n g e n .  — Der  „ K u l a k “ h a t  s e i n e  g e 
s a m t e n  „ U e b e r s c h ü s s e “ a n  d e n  S t a a t  a b z u 
l i e f e r n .  In der letzten Sitzung des Handelskomm issariats 
der Sowjetunion wurde die F rage der Organisation der be
vorstehenden Getreidekampagne beraten. Gemäß Beschluß 
des Handelskomm issariats soll e i n  e i n z i g e r  P l a n  der 
Getreidebereitstellungen aufgestellt werden, während im V or
jahre eine Trennung zwischen zentralisierten und dezentrali
sierten Bereitstellungen bestand. Dieser Plan soll die Ge
treidelieferungen der Sowjetlandgüter, der Kollektivwirtschaf
ten und der bäuerlichen Einzelwirtschaften, die Mahlsteuer, 
die zurückzuerstattenden Saatgutdarlehn und die G etreide
auflagen auf die „Kulakenwirtschaften“ umfassen. Wie im 
Vorjahre wird der Getreidebereitstellungsplan b i s  a u f  d a s  
e i n z e l n e  D o r f  a u f  g e t e i l t .  Die Getreidebereitstei - 
lungspläne der einzelnen Dörfer sind auf gemeinsamen V er
sammlungen der Dorfarm ut und der M ittelbauern zü beraten. 
Nach Annahme des Planes hat die Versammlung eine be
sondere Kommission zur Förderung der Getreidebereitstellun

gen zu wählen, zu deren Aufgaben — Hilfeleistung bei dem 
Getreideankauf durch die Getreidegenossenschaften, Ueber- 
wachung des Getreideabtransports der Kollektive, sowie die 
Kontrolle über die Ablieferung des „kontrahierten“ Getreides 
gehört. Ferner haben die Kommissionen darüber zu wachen, 
daß die Kulakenwirtschaften die für sie festgesetzten Ge
treideauflagen erfüllen, und die Getreideablieferung derjenigen 

.Einzelwirtschaften zu fördern, d ie -k e in e  Lieferungsverträge 
mit dem Staat abgeschlossen haben. Die durchschnittlichen 
Getreidemengen, die von den Kollektivwirtschaften in den 
einzelnen Bezirken abzuliefern sind, werden von den lokalen 
Behörden entsprechend den Rictlinien des Handelskomm issa
riats festgesetzt. Für die Festsetzung der von den e in z e ln e n  
Kollektiven abzuliefernden Getreidemengen werden in den 
Bezirken besondere Kommissionen gebildet. Die „Kulaken
wirtschaften“ sind verpflichtet, ihre gesamten Getreideüber
schüsse an den Staat abzuliefern. Der Ankauf von Getreide
überschüssen über die festgesetzten Norm en hinaus hat im 
W ege von Abkommen mit den Kollektivwirtschaften und den 
Wirtschaften, die Getreidelieferungsverträge abgeschlossen 
haben, zu erfolgen, wobei Prämierung durch Industriewaren, 
Landmaschinen, T raktoren usw. vorgesehen ist. „Um  einer 
Getreidespekulation vorzubeugen“, soll der Kampf mit den 
Kulaken und den städtischen Getreidespekulanten verschärft 
werden. D er Plan der Industriew arenversorgung der Ge* 
treidegebiete soll spätestens bis zum 15. Juni bestätigt w er
den. damit die W arenbelieferung d e r  H a u p t g e t r e i d e g e b i e t e  
zum Beginn der Bereitstellungen erfolgen kann.

Das Ergebnis der Holzbereitstellungen. Die S o w j e t 
presse v e r ö f f e n t l i c h t  d i e  Ergebnisse der Holzbereitstellungen 
in der Kampagne 1929/30. Danach ist der Plan der Bereit
stellungen von N u t z h o l z  bis zum 1. Mai d. J. zu 100,7% 
erfüllt worden, indem insgesamt 109,3 Mill. cbm bereitge* 
stellt wurden. Ungünstiger ist es um den A b t r a n s p o r t  des 
Holzes aus den W äldern bestellt. W ährend der Plan 101,7 
Mill. cbm vorsah, sind tatsächlich nur 87,4 Mill. cbm N utz
holz abtransportiert worden (85,9% des Planes). Der Plan 
der Bereitstellungen von B r e n n h o l z  wurde zu 87,2<>/o er
füllt. Es wurden im ganzen 84 Mill. cbm bereitgestellt. Ab* 
transportiert wurden davon 66,8 Mill. cbm, d. s . 78o/o des 
Planes. Die Nichtausführung des Planes des A b t r a n s p o r t s  
wird auf den späten Eintritt des W inters, Mangel an Arbeits
kräften, an Z u g v i e h ,  ferner auf das Fehlen von R e s e r v e t e i l e n  
zu T raktoren usw. zurückgeführt.

Der Konflikt Sowejtregierung — Lena Goldfields. D a s  
V e r k e h r s k o m m i s s a r i a t  ü b e r n i m m t  d i e  F l o t t e  
a u f  d e m  L e n a - F l u ß .  In einem jetzt v e r ö f f e n t l i c h t e n  

D ekret der Sowjetregierung vom 28. d. M. wird festgestellt, 
daß die Lena Goldfields Co. Ltd. entgegen dem P r o t e s t  
des Hauptkonzessionsausschusses der Sowjetunion ihr Kon
zessionsunternehmen im Stich gelassen und i h r e  V e r p f l i c h t u n 
gen gegenüber dem Verkehrskom m issariat betreffend Aut* 
rechterhaltung eines Schiffsverkehrs auf dem Lena-Fluß n ic n  
eingehalten habe. Infolgedessen sei die Bevölkerung der J a ' 
kutenrepublik der einzigen Möglichkeit für die Zufuhr von 
Lebensmitteln usw. und die Regierungsbehörden der J a k u te n *  
republik der Verbindung mit den anderen Gebieten de 
Sowjetunion und den Zentralbehörden beraubt. Der R a t  de 
Volkskommissare der Sowjetunion weist daher das Verkehrs
kommissariat an, die Flußflotte auf der Lena, die auf ^ rUI\  
eines Pachtvertrages zwischen der Lena Goldfields Co. L* * 
und dem Verkehrskom m issariat von dem Konzessionär be
trieben wurde, im provisorischen Betrieb zu ü b e r n e h m e  > 
ebenso alle vom Konzessionär für die Schiffahrtsaison 1*? 
erbauten Schiffe, sowie auch alle vom K o n z e s s i o n ä r  für dl 
F lotte bereitgestellten Vorräte, Materialien usw., ferner d 
Anlagestellen und R eparaturw erkstätten. Zur Uebernahin 
der Schiffe und der Anlagen wird eine besondere K o m m is s i o  
eingesetzt, die eine genaue Bestandaufnahme, unter Anga  ̂
des technischen Zustandes der Schiffe usw., vorzunehmen na • 
Die gesam te Uebernahm e hat binnen Monatsfrist zu erfolg® ' 
Die V e r l u s t e ,  die durch die Ablehnung des K o n z e s s i o n a  
entstanden sind, seinen Verpflichtungen n a c h z u k o m m e n ,  sovV. 
die B e t r i e b s k o s t e n  der F lotte sind dem K o n z e s s i o n ä r  
Rechnung zu stellen.

Charkows Brotversorgung gefährdet. In der letzten Zei^ 
machen sich fortgesetzt Unregelm äßigkeiten in der Ausga 
der Brotration an die w e r k t ä t i g e  Bevölkerung Charkows 
m erkbar. Eine besonders eingesetzte U n t e r s u c h u n g s k o  
mission ist zu dem Ergebnis gekommen, daß „die g?ge 
w ä r t i g e  Lage der Dinge für die normale V e r s o r g u n g  ^ n  _ 
kows mit Brot bedrohlich“ ist. Dem ist umsomehr Beo 
tung beizumessen, als die Genossenschaftsläden von allen s 
stigen Lebensmitteln — Fleisch, Butter, Eiern, G e m u  >
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Früchten usw. — fast gänzlich entblößt sind. — Die 
F l e i s c h  V e r s o r g u n g  d e r  s ü d r u s s i s c h e n  I n d u 
s t r i e g e b i e t e ,  insbesondere des Donezbeckens und des 
Kriwoj-Rog-Gebiets, hat sich in der letzten Woche erneut 
verschlechtert. Dies wird nicht nur auf den bestehenden Vieh
mangel, sondern auch auf das Versagen vieler staatlicher 
I' leischbereitstellungsorgane zurückgeführt. Der Fleischbereit
stellungsplan für den Monat Mai ist in der Ukraine nur zu 
16o/o ausgeführt worden.

Die schwierige Lage der Fachleute im Uralgebiet. Nach 
Mitteilungen der stellvertretenden Vorsitzenden der Bundes
vereinigung der Eisen- und Stahlindustrie „S ta lj“, Basulin, 
der an der Spitze einer Kommission die Uraler Eisenwerke 
aufgesucht hat, ist die Lage der Ingenieure im Uralgebief 
eine sehr schwierige. Die Verhältnisse, unter denen das 
leitende Verwaltungs- und technische Personal im Uralgebiet 
zu arbeiten hat, seien „außerordentlich ungesund“ . Auf dem 
Nadeshdinski-W erk seien im Laufe der Zeit ca. 40o/o des 
technischen Personals zur gerichtlichen Verantwortung g e 

zogen worden. Die Autorität dieser technischen Leiter sei 
vollkommeen untergraben gewesen. Ein ähnliches „Hin- und 
H erzerren sei auch in Bezug auf die Fabrikdirektoren zu 
beobachten gewesen.

Margarineefabriken. Das Handelskommissariat der Sow
jetunion hat die Bundesvereinigung „Ssojusrasm aslo“ ange
wiesen, unverzüglich mit der Projektierung und den V orbe
reitungen zum B a u  v o n  6 M a r g a r i n e f a b r i k e n  mit 
einei Gesamtproduktion von 40 000 to jährlich zu beginnen. 
Die neuen Fabriken sollen spätestens am 1. April 1931 in 
Betrieb genommen werden.

Kühlhaus. Im Hafen von Mariupol ist mit dem B a u  
e i n e s  g r o ß e n  K ü h l h a u s e s  für die Einlagerung von 
Fleisch und Fischen begonnen worden.

Schreibmaschinenfabrik. In Ligowo (Leningrader Ge
biet) ist mit dem B a u  e i n e r  n e u e n  S c h r e i b m a s c h i 
n e n f a b r i k  begonnen worden, deren Inbetriebsetzung Ende
1930 erfolgen soll. Zum 1. Oktober 1931 soll die Fabrik 
120 000 Schreibmaschinen liefern.

‘Finnland
Außenhandel. In der letzten Nummer des „Ostsee- 

Handel“ brachten wir die Zahlen für den W ert der Aus- und 
Finfuhr im April und in den 4 ersten Monaten 1930. N ach
stehend geben wir nach dem „M ercator“ einige Uebersichten 
über die Mengen der ein- und ausgeführten W aren: 

E i n f u h r :  Januar-A pril Januar-A pril
1929 1930

Ungemahlenen Roggen 38 526 11228
Roggenmehl 3 212 319 
Weizenmehl und -Gries 33 735 18 311 
Reis und Reisgries 3 399 3 416
Kaffee 5 880 6 005
Jucker 26 707 27 955
labak 1246 1179
Raumwolle 2 565 1821
Wolle 409 247
Roheisen 1144 410
Petroleum 938 271 
Steinkohle und Koks 91048 116 449 
Landw. Maschinen 1 534 199 
Mutterkuchen 7 285 4 220
i^eie 19 407 22106
Zement 2 517 4 628

Auffallend ist der Rückgang im Roggen- und Roggen- 
tUehlimport, er erklärt sich zum Teil durch die verstärkte 
Einfuhr Ende 1929 mit Rücksicht auf die befürchtete Zoller- 
nöhung, dasselbe gilt für die verminderte Weizenmehleinfuhr.

Aus der folgenden Uebersicht kann entnommen werden, 
Wle die Ausfuhr sich mengenmäßig in den vier ersten Mo
s t e n  1929 und 1930 gestaltete:

A u s f u h r :  Januar'April Januar-April
1929 1930
to to

gutter 5 940 6 817
ß ase 843 581
i/ol2masse 31772 47 280
£ellulose 143 417 161812
£app 14 411 16 295
£eitungspapier 51495 63 753
j apier andrer Art 20 314 24 551
Unbearb. Iläute 1529 1676
garnrollen 1920 1836
furnier 28 798 30 094
f/reichhölzer 994 327
r ngesägte IIolzwäre, 1000 kbm 11 52
Gesägte Holzware, 1000 kbm 138 165

Was die Preise für die ein- und ausgeführten W aren 
niangt, so kann festgestellt werden, daß im allgemeinen

Preise für die Einfuhrwaren stark gesunken sind, um 
w % ’ von 97 auf 85, während die Preise für die Ausfuhr- 

aren nur wenig zurückgingen, um 3,lo/o, von 96 auf 93, also 
nur um 3 Punkte.
Ve r ^'n û^r gewisser den Bestimmungen der Oplumkon- 
y  *!, ,0n unterliegenden Waren. Laut Rundschreiben der 

oildirektion Helsingfors vom 8. Mai 1930 an die Zollämter 
l9^n^as Ministerium des Innern mit Schreiben vom 30. April 

** ’ auf Grund eines Antrags und in Gemäßheit eines von

dem Ccsunchcitskomitee des Völkerbundes gefaßten B e
schlusses, der dem Ministerium vom Generalsekretär des Völ
kerbundes übermittelt worden ist, der Zolldirektion mitgeteilt, 
daß die Bestimmungen der in Genf abgeschlossenen in ter
nationalen Opiumkonvention keine Anwendung finden sollen 
auf die von der deutschen Firm a Knoll A.-G., Ludwigs
hafen a. R., hergestellten Cardiazol-Dicodid-Tropfen, die min 
destens 10% Cardiazol und höchstens 0,5°/o Dicodidsalze ent
halten, weshalb die erwähnten Tropfen ohne Genehmigung 
des Ministeriums des Innern nach Finnland eingeführt werden 
dürfen. Dagegen sollen die Bestimmungen der erwähnten 
Konvention fortgesetzt auf andere Arzneimittel angewendet 
werden, welche Dicodid enthalten.

Gesetz über die Berechnung von gesetzlichen Fristen. In 
Nr. 150 der Verfassungssammlung Finnlands vom Jahr 1930 
ist das Gesetz über die Berechnung von gesetzlichen Fristen 
enthalten. Es lautet:

In Uebereinstimmung mit dem Beschlüsse des Reichs
tages wird hiermit bestimmt: § 1. Ist im Gesetz oder in einer 
Verordnung eine Frist bestimmt, die bei Gericht oder bei 
einer anderen Behörde gew ahrt werden soll, so soll die Frist, 
sofern nicht für gewisse Prozesse und Angelegenheiten etwas 
anderes bestimmt ist, nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
berechnet werden. -—■ § 2. Ist eine I r is t  nach einer gewissen 
Anzahl von Tagen nach einem angegebenen Tage bestimmt, 
so wird dieser Tag nicht mitgerechnet. — § 3. Eine Frist, 
die nach Wochen, Monaten oder Jahren nach einem angege
benen Tage bestimmt ist, endigt an dem Tage der betreffen
den Woche oder des betreffenden Monats, der der Benen
nung oder der Ordnungszahl nach dem genannten Tage en t
spricht. H at der Monat, in dem die gesetzliche Frist endigen 
soll, keinen entsprechenden Tag, so ist der letzte Tag des 
gleichen Monats der Endtag der bestimmten Frist. — § 4: 
Ist die Frist nach Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren  
vor einem angegebenen Tage bestimmt, so wird die F rist 
von dem genannten Tage ab nach den gleichen Gründen nach 
welchen sie nach den §§ 2 und 3 vorwärts gerechnet werden 
soll, rückwärts gerechnet. — § 5: Fällt ein bestimm ter Tag 
oder der letzte Tag einer bestimmten Frist auf einen F eie r
tag, so kann die Erfüllung am ersten folgenden W ochentage 
er^ ° ^ en‘ ^ ne Beschwerde und die Geltendmachung
von Ansprüchen auf Grund einer solchen sowie Dienstgesuche 
sind vor 12 Uhr zu erfüllen und eine andere, von einer P ro 
p s t  oder einer Dienstfrist abhängige Handlung, ist vor 
Ablauf derselben am letzten Tage der bestimmten Frist vor
zunehmen. — § 7 :  Dieses Gesetz wird unter Aufhebung des 
Punktes 4 der Erklärung vom 23. März 1807 am 1. Januar
1931 in Kraft treten. J
c  die Landwirtschaft -  4,5 Mill. Fmk. für
Frachtunterstutzungen. Laut Beschluß des Reichstages ist ein 
Betrag von 4,5 M i 11. F m k .  f ü r  F r a c h t u n t e r .  
S t ü t z u n g e n  b e i  d e r  B e f ö r d e r u n g  v o n  R o g g e n -  
m e  h l  K o c h s a l z  u n d  K u n s t d ü n g e r  i n  d e n  
n ö r d l i c h e n  B e z i r k e n  F i n n l a n d  s in den N ach
tragsetat für 1930 aufgenommen worden, der aus der K apital
reserve gedeckt werden soll.

Zweck der M aßnahme ist, der unter besonders schwie
rigen klimatischen Verhältnissen arbeitenden Landwirtschaft
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Nordfinnlands eine wirtschaftliche Erleichterung zukommen 
zu lassen.

Maßnahmen zur Hebung der Fischzucht. Eine gemischte 
f i n n i s c h  - s c h w e d i s c h e  F i s c h e r e i k o m m i s s i o n  
ist beauftragt, die Fischzucht im Torne- und Muonlofluß, der 
die finnisch-schwedische Grenze bildet, zu heben. Sie tagt in 
Helsingfors. Mitglieder der Kommission sind auf finnischer 
Seite Fischereirat P. Brofeldt und Assessor W. Wallenius und 
auf schwedischer Abteilungschef Dr. Gunnar Alm und Lehns
assessor Ragnar Sundberg. Bis zur endgültigen Entscheidung 
der Frage soll zunächst das erforderliche Material gesammelt 
werden. Am 23. Juli wird die Kommission sodann wieder in 
Tornea zusammentreten, um an Ort und Stelle einen geeig
neten Platz für die Errichtung einer Fischzuchtanstalt aus
findig zu machen.

Verordnung über die Schonung des Marders und des 
Polarfuchses. Auf Grund der Bestimmungen des § 14 des 
N aturschutzgesetzes vom 23. Februar 1923 wird bestimmt:

§ 1: Marder und Polarfuchs genießen bis zum Ausgang 
des Jahres 1935 im ganzen Lande und während des ganzen 
Jahres Schonung. Es ist verboten, Felle von Marder oder 
Polarfuchs, die während der Schonzeit in Finnland gefangen 
worden sind, zum Verkauf zu stellen, zu verkaufen oder 
zu kaufen.

§ 2: W er während der im § 1 genannten Schonzeit das 
Fell Von vor dieser Zeit in Finnland gefangenen Mardern 
oder Polarfüchsen zu verkaufen wünscht, ist verpflichtet, 
das Fell innerhalb einer Frist von drei Monaten nach In 
krafttreten der Verordnung bei der Polizeibehörde vorzu
zeigen die das Fell in vorgeschriebener Weise zu stempeln 
oder zu plombieren hat.

Die große Tammerforser Schuhfabrik Aaltosen Ken- 
kätehdas O/Y hat mit dem E xport von Schuhen begonnen. 
Es ist ihr gelungen, bedeutende dänische und jugoslawische 
Aufträge zu erhalten. Die Exportm öglichkeiten nach A egyp
ten und Südamerika werden zurzeit untersucht. Der Versuch, 
Schuhe in Rußiand abzusetzen, ist gescheitert.

Revaler Börsenkurse.
Estländische Kronen.

\

G em a ch t 12. Juni 13. Juni 14. Juni
K äufer V erk . K äufer | V erk . K äufer | V erk

N eu y o r k  . . . _ 3.7535 3.7635 3.7525 3.762^ 3.7515 3.7615
L o n d o n  . . . __ 18.23 18.28 18.23 18.28 18.23 18.28
B e r lin  . . . . _ 89.55 90.15 89.55 90.15 89 50 90.10
H e ls in g fo r s _ 9.44 9 49 9.45 9 50 9.44 9.49
S to c k h o lm  . . _ 100 75 101.35 100.75 101.35 100.75 101.35
K o p e n h a g e n  . _ 100.40 101.00 100 40 101.00 100.40 101.00
O slo  . . . . _ 100.45 101.05 10" 45 101.0ö 100.40 101.00
P a r is  . . . . _ 14.75 15.00 14.75 15.ü(i 14.70 14.95
A m ste r d a m _ 150 85 151.65 150 90 151.70 150.9h 151.70
R ig a  . . . . _ 72.25 72.75 72 25 72.75 72.25 72.75
Z ü rich  . . . _ 72.75 73 35 72.70 73 30 72.70 73 30
B r ü sse l . . . 52 35 52 85 52.35 52 85 52.35 52.85
M a ila n d  . . . _ 19.65 20 05 19 65 20.05 19.65 20 05
P r a g  . . . . _ 11.15 11.35 11.15 11 3?» 11.15 11.35
W ie n  . . . . __ 5285 53 45 52.85 53.45 52.80 53.40
B u d a p e s t  . . _ 65. r'5 66.35

43 .-
6565 66 35 65 65 66 35

W a r sc h a u  . . _ 41 80 41 80 43. 41.80 4 3 -
K o w n o  . . . _ 37.05 37.65 37.05 37 65 3 7 . - 37.60
M osk au  (S ch eck ) - 193.— 194 5(1 1 9 3 - 194 50 193 00 194 50
D a n z i g . . . . — 72.90 73.50 72.90 73.50 72.90 73.50

Import auf finnländischen Schiffen. Die Regierung hat 
angeordnet, . daß sämtliche von staatlichen Behörden, staat
lichen Industriebetrieben und Unternehmungen aus dem Aus
lande bezogenen W aren a u f  f i n n l ä n d i s c h e n  S c h i f f e n  
importiert werden müssen.

Auf dem Imatra-Zentralkraftwerk wird dieser Tage mit 
der Montage des fünften Generators begonnen. Die meisten 
Teile sind von der Allmänna Svenska E lektriska A. G., 
Västeras, geliefert worden.

Gesetzliche Regelung des Abzahlungsgeschäftes. Der 
Rechtsausschuß des Riksdags hat den viel erörterten Gesetz
entwurf betreffend das A b z a h l u n g s g e s c h ä f t  nunmehr 
zu Ende beraten. Es werden verschiedene E i n s c h r ä n k u n g e n  
sowie Präzisierungen der Rechte der Schuldner und der Ver
käufer vorgeschlagen. Man ist der Ansicht, daß das Abzah
lungsgeschäft im Handel mit Automobilen sowie mit aller 
Art von Apparaten, Konfektions waren usw. zur Verschärfung 
der W irtschaftskrise in Finnland beigetragen hat. Der Gesetz
entwurf wird dem Plenum des Riksdags nach den F e r i e n  
vorgelegt werden.

Kursnotierungen der Finlands-BanK.
F in n lä n d is c l ie  M ark. V erk äu fer .

11. Juni 12. Juni 13. Juni 14. Juni
N e w - Y o r k ......................................  39,70 39,70 39,70 39.70
L o n d o n ...........................................  192.95 192.95 193,00 193 00
S t o c k h o l m ......................................  1066,25 1066 50 1066,50 1O60./5
B e r l i n .................................................. 948.00 948,00 948,00 948.n0
P a r i s ......................................................  150,25 150,00 156.00 156,00
B r ü sse l ............................................ 555,00 555,00 555,00 555,00
A m s t e r d a m ......................................  1597.50 1597,00 1597.75 l 59^
B a s e l ......................................................  770.00 770 00 770,00 770,00
O s l o ........................... ..........................  1063,50 10H3.25 1063.25 1063.50
K o p e n h a g e n ......................................  1063,25 1063,00 1063,00 1063-2a
P rag  . . ............................................ 118.00 118 00 118.00 118,00
R o m  .................................................  208.50 208,50 208.50 208,50
R e v a l .................................................  1057.00 1057.00 1057,00 1058 00
R iga  ................................................. 766,00 766 00 766 00 766.00
M adrid  ............................................  481,00 477.00 473.00 473,00
W a rsch a u  ...................................... 440.-- 446,— 446,— 446,—

Rigaer Börsenkurse
Lettländische Lat. (Ls.)

12. Juni 13. Juni 14. Juni
K äu f | V erk. Käut. V erk. Käut. V erk ^

1 a m er ik . D o lla r  . . 5.174 5.184 5.174 5.184 5.17« 5.184
25.215
20.44 
7265

100 90 
27.28 

139 60 
139.20 
139.15
73.45
15.46

209.10
124.10 
13.09

13x35
58.75
5210

1 P fu n d  S te r lin g  . . . 25.16 25.21 25.16 25.21 25.165
100 fran z. F r a n c s  . . . 20.29 20.44 20.29 20.44 20.29
100 b e lg . B e lg a  . . . . 72.10 72.65 72.10 72.65 72 10
100 s c h w e iz e r  F ran cs 100.20 100.95 100.15 100.90 100.15
100 i ta l ie n is c h e  L ire  . . 27.H7 27.28 27.07 27.28 27.07
100 s c h w e d . K ron en  . . 138.90 139 60 138 90 139.«0 138.V0
100 n o rw eg . K ron en  . 
100 d ä n is c h e  K ron en  .

138.50 139.20 138 50 139 20 138 50
138.45 139.15 138,45 139.15 138 45

100 ö sterr . S c h ill in g  . . 72 75 73.45 72.75 73.45 72.75
100 ts c h e c h o -s lo w a c . Kr. 15.31 15.46 15.31 15.40 15.31
100 h o llä n d . G u ld eu  . . 208.00 209 05 208 00 209.05 208 05
100 d e u ts c h e  Mark . . 123.45 124.10 123.45 124 10 123.45
100 f in n lä n d . M ark . . 12.96 13.08 12.97 13.09 12.97
100 e s t lä n d . K ro n en  . . 137.65 138.35 137.65 138 3 > 137.65
100 p o ln . Z lo ty  . . . .  
100 l i ta u isc h e  L its  . . .

57.55 5x75 57.55 58.75 57.55
51.40 52.10 51.40 52.10 51.40

1 S SS  R -T sc h e r w o n e z
“

I ^ e u t s J i ^ F i n n l Ä n d i s c h e r ^ e r e i n  z u

lege u n d  Förderung der gegenseitigen Handelsbeziehungen e.

M e l d u n g  n e u e r  M i t g l i e d e r  w erd en  d irek t an d ie  
G esch ä ftsste lle : S te ttin , Schuhstr. 16-17, B örse, erb eten .

Der Verein erteilt seinen Mitgliedern k o s t e n l o s  A u s k ü n f t e  über wirtschaftliche Fragen 
Finnlands/ Lettlands u n d  Estlands. -  Der „ Ostsee=Handel" geht den Mitgliedern kostenlos zu.
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E is e n b a h n  ^ G ü t e r v e r k e h r s  *  It n c h r ic h t e n .
Bearbeitet vom Verkehrsbüro der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Ausnahmetarif K 148. Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1,930 

wurde der Ausnahmetarif K 148 für Sammelgut neu heraus
gegeben. In der Neuausgabe sind die durch die zum glei
chen Zeitpunkte in Kraft tretende Erm äßigung der Klassen 
A. 5 und A 10 bedingten teilweisen Erm äßigungen der 
Frachtsätze für Sendungen zu 5 t und 10 t durchgeführt.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 4 (Verkehr deutsche 
Seehäfen—Oesterreich bzw. Donauumschlagstellen und um
gekehrt). Mit Gültigkeit vom 10. Juni 1930 wurde im Ab
schnitt D W arenverzeichnis eine neue Abteilung 79 für 
Fischmehl mit Sonderfrachtsätzen von den deutschen See
häfen nach Passau Hbf. Uebergang, Passau Donauumschlag- 
stelle U ebergang, Deggendorf Hafen U ebergang und R egens
burg Donauumschlagstelle U ebergang eingeführt.

Gleichzeitig wurde der W ortlaut der Abteilung 201 des 
Warenverzeichnisses wie folgt gefaßt:

,,Kreide, roh, gemahlen, geschlämmt“ . 
Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr deutsche 

Seehäfen—Polen und umgekehrt). Mit Gültigkeit vom 10. 
August 1930 wird die Abteilung 21 des W arenverzeichnisses 
wie folgt gefaßt:
Abteilung 21 I. Baumwolle, rohe,

II .  Linters, rohe,
I II . Kapok (auch Akund), gepreßt;

zu  II und III: sämtlich über See aus 
außerdeutschen Ländern eingeführt; 

zu I, II u. III: a) ohne Unterschied der 
Herkunft,
b) ägyptischer, chinesischer, japani 
scher, levantinischer, ostafrikanischer 
und ostindischer Herkunft. 

Gleichzeitig werden im Abschnitt E die Frachtsätze 
uer Abteilungen 21 und 35 geändert.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 6 (Verkehr deutsche 
^eehäfen—deutsch-tschechoslowakische Grenzübergangsbahn- 

°^e und umgekehrt). Im vorgenannten Tarif wird im Ab
schnitt F „Besondere Frachterm äßigungen für Güter der 
^bteilung 21 (Eisenschrot und Eisenspäne)“ der Gültig- 
^ ‘ltsvermerk wie folgt gefaßt: „Gültig vom 1. Mai 1928 
föls auf jederzeitigen Widerruf, längstens bis zum 30. Sep- 
tember 1930“ .
r. Ferner wird die zu befördernde M indestmenge in 
’ OOOO t geändert.

R eichsbahn-G ütertarif, H eft C [I b (A usnahm etarife). 
v D er Ausnahmetarif 9 a (Wein) wurde aus Anlaß der 
\  ^O rdnung der Stückguttarife unter Aufhebung der Aus
gabe vom 1. Januar 1930 zum 1. Juni 1930 neu heraus- 
&egeben. Für Stückgutsendungen bis 1000 kg sieht der Aus- 
ahmetarif ausgerechnete Frachten in Reichsmark und für 
Endungen über 1000 kg Frachtsätze für 100 kg in Reichs- 

P ennig vor. Die Frachtberechnung für WagenladungVm 
leibt unverändert, 

r - i  • Im. Ausnahmetarif 9 c (Mineralwasser) wurden mit 
^ ujtigkeit vom 26. Mai 1930 Alfter-Roisdorf, Detmold 

lcl Reinbek als Versandbahnhöfe nachgetragen.
Der Bahnhofsname „Bad Perterstal“ wurde in „Bad Pe- 

erstal“ richtiggestellt.
Ferner wurde mit Gültigkeit vom 26. Mai bezw. 9. Juni 

^ 0 im Abschnitt „Geltungsbereich“ unter „nach“ hinter 
B*  P o rte n  „der Deutschen Reichsbahn“ eingefügt: „den 
>}•. nhöfen der Köln Bonner Eisenbahnen und der Lübeck— 

chener E isenbahn“ .
w • Unter den Versandbahnhöfen wurden 

Gültigkeit vom 1. Juni 1930
Bad Nenndorf Nord 
Bad Tölz 
Boppard 
Oker

1Tüt Gültigkeit vom 9. Juni 1930 

A b g e tr a g e n . B e rg e " ^
wird ^  Ausnahmetarif 16 c (Kartoffeln, getrocknete usw.)
I der Gültigkeitsvermerk wie folgt gefaßt: „Gültig vom 

v ! 11 1-929 an bis auf jederzeitigen Widerruf, längstens 
ö[)- Septem ber 1930“ .

IVür Jm Ausnahmetarif 33 (Thüringische, böhmische und 
oerger Waren) wurden mit Gültigkeit vom 26. Mai

Und

1930 unter den Versandbahnhöfen, für die der Frachtsatz
zeiger gilt,

Helm brechts mit Frachtsatzzeiger 2,
Münchberg mit Frachtsatzzeiger 2 

und unter den Sonderfrachtsätzen „W asungen“ nachgetragen.-
Im Ausnahmetarif 35 (Eisen, Stahl und Metallwaren 

usw.) wurde mit Gültigkeit vom 2. Juni 1930 unter den V er
sandbahnhöfen, für die die Frachtsatzzeiger gelten, Christians
stadt mit Frachtsatzzeiger 2 nachgetragen.

Gleichzeitig wurde bei dem Versandbahnhof Brecker- 
feld-Priorei die Frachtsatzzeigernum m er „2“ in „1“ g e
ändert (Druckfehler).

Unter den Sonderfrachtsätzen zu 2 a wurde der V er
sandbahnhof „Rosenthal b. Berlin Zu 87“ nachgetragen.

Der Frachtsatz der Klasse C für die Verbindung 
Wismar (M eckl.)—Hamburg wurde von „124“ in „122“ g e
ändert (Druckfehler).

Mit Gültigkeit vom 2. August werden unter den Bahn
höfen, für die die Anwendungsbedingung Ziffer 3 nicht gilt, 
gestrichen: Bodenbach, Franzensbad, Johanngeorgenstadt, 
Klingenthal, Moldau, Reichenberg, Reitzenhain, Sebnitz (Sa.), 
Tetschen, Weipert.

Gleichzeitig werden unter den Versaridbahnhöfen, für 
die die Frachtsatzzeiger gelten, die Bahnhöfe Bodenbach, 
Franzensbad, Moldau, Reichenberg, Reitzenhain, Tetschen 
und W eipert gestrichen.

Im Ausnahmetarif 61 (Porzellanwaren usw.) wurde unter 
den Versandbahnhöfen des Frachtsatzzeigers „R egensburg“ 
gestrichen und unter den Sonderfrachtsätzen z u ' B I nach
getragen.

Auf Seite 46 vorgenannten Tarifs wird im Kopfe der 
Tabelle unter Saßnitz Hafen nachgetragen „M itte See“ 
(Druckfehler).

Im Ajusnahmetarif 101 (Kartoffeln, frische, zur Aus
fuhr) wird der Gültigkeitsvermerk wie folgt gefaßt: „Gül
tig vom 1. Juni 1929 an bis auf jederzeitigen W iderruf, 
längstens bis 30. September 1930“ .

Im Ausnahmetarif 106 (Kartoffelstärkefabrikate) wurde 
mit Gültigkeit vom 2. Juni 1930 im Geltungsbereich unter" 
den Grenzbahnhöfen und GrenzÜbergangspunkten „B ent
heim“ nachgetragen und mit Gültigkeit vom 2. August
1930 wird „Gildehaus“ gestrichen.

Der Ausnahmetarif 147 (Fette und Oele) wurde mit 
Gültigkeit vom 1. Juni 1930 neu herausgegeben.

Im Ausnahmetarif 156 (Kupfervitriolkalkgipsmehl zur 
Ausfuhr) wird der Gültigkeitsvermerk wie folgt gefaßt: 
„Gültig vom 1. Juni 1929 an bis auf jederzeitigen W iderruf, 
längstens bis 31. Mai 1931,“ .

Mit Gültigkeit vom 1. August 1930 werden unter den 
Versandbahnhöfen „H arbarnsen“ und „Osterwiecker W erke 
Zu 74“ gestrichen.

Im Ausnahmetarif 168 (Holzwaren) wurde mit Gültig
keit vom 5. Juni 1930 unter den Versandbahnhöfen zu Ziffer 
4 des W arenverzeichnisses „Blankenburg (Harz) Zu 43“ 
nachgetragen.

Im Ausnahmetarif 171 (Flußspat) wurde mit Gültig
keit vom 26. Mai 1930 „Breitungen (W erra)“ unter den 
Versandbahnhöfen nachgetragen.

Im Ausnahmetarif 173 (Malz) wurde mit Gültigkeit 
vom 2. Juni 1930 unter den Versandbahnhöfen der Abteilung 
A „Kaiserslautern N ord“ nachgetragen.

D er Ausnahmetarif 177 (Rohtabak) wurde mit Gültig
keit vom 1. Juni 1930 aufgehoben. Es gelten alsdann für 
Rohtabak die Frachtsätze des Ausnahmetarifs 188. Soweit 
hierdurch Erhöhungen eintreten, gelten diese erst vom
1. August 1930 an.

Im Ausnahmetarif 182 (Steine usw.) wurden unter den 
Versandbahnhöfen nachgetragen: 
mit Gültigkeit vom 29. Mai 1.930 

Daaden
mit Gültigkeit vom 2. Juni 1930

Rostock Hafen 
und mit Gültigkeit vom 9. Juni 1930 

Böhlau 
Nebitz sehen 
Niederau 
Priestewitz.

Mit Gültigkeit vom 1. August 1930 wird „O derberg 
Zu 152“ unter den Versandbahnhöfen gestrichen.
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Im Ausnahmetarif 187 (Gips und Spat) wurden mit 
Gültigkeit vom 29. Mai 1930 unter den Versandbahnhöfen 
zu Ziffer 2 des W arenverzeichnisses „W eiherham m er“ und 
mit Gültigkeit vom 2. Juni 1930 zu Ziffer 1 des W aren
verzeichnisses „H einebach“ nachgetragen.

Im Ausnahmetarif 188 (Bestimmte Artikel bei Ein
fuhr) wurden mit Gültigkeit vom 1. Juni 1930 nachstehende 
Em pfangsbahnhöfe unter den Sonderfrachtsätzen nachge 
tragen:

Appenweier
Eichtersheim Zu 127
Heidelberg-Kirchheim
H ugstetten
Köln-Braunsfeld
Niederschopfheim
Orschweier
St. Ilgen
Tiengen
Wiesloch Stadt Zu 127.

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-Jugoslavischer Gütertarif. Am 1. Juni 1930 tra 

ten zum Deutsch-Tugoslavischen Gütertarif die Hefte 1 und
2 in Kraft.

H eft 1 enthält die besonderen Zusatzbestimmungen zum 
Internationalen Uebereinkommen über den Eisenbahnfracht 
verkehr, die Allgemeinen Tarifvorschriften und die Ent 
fernungszeiger;

Heft 2 enthält W arenverzeichnisse und Frachtsätze der. 
in beiden Verkehrsrichtungen geltenden Serientarife für Eil 
S tü c k g ü te r  und Frachtstückgüter.

Die nach den Allgemeinen Tarifvorschriften (Heft 1) 
und den Bestimmungen und Frachtsätzen des Heftes 2 
zu berechnenden deutschen Teilfrachten für Eil- und F rach t
stückgut werden um den festen Betrag von 40 Reichspfennig 
für die Sendung erhöht.

Deutsch-Niederländischer Verbandtarif. Mit Gültigkeit 
vom 1. Juni 1930 wurden ausgegeben:
Teil I Abt. B,
N achtrag 6 zum Teil II Heft 1 a,
Nachtrag 1 zum Teil II Heft lb .

Die teilweise Erhöhung der Stückgutfrachten (regel
rechte Tarifklassen, Ausnahmetarif 16 a für Kartoffeln und 
Nottarif) trat am 1. Juni 1930 in Kraft. Soweit sonstige, 
Erhöhungen und Erschwerungen eintreten, gelten diese von 
den im Tarif oder in den Nachträgen besonders angegebenen 
Zeitpunkten.

Deutsch-Nordischer Verbandtarif, Teil I. Mit Gültig 
keit vom 1. Juni 1930 trat N achtrag V in Kraft. Der N ach
trag enthält nur die infolge der organischen Neuordnung 
der deutschen Stückguttarife notwendig gewordenen Aende- 
rungen und Ergänzungen sowie neue Mindestfrachten für 
Stückgut im Verkehr mit Norwegen.
Deutsch-Dänischer Verbandtarif, Teil II Heft 2. Mit Gül
tigkeit vom 1. Juni 1930 trat der Nachtrag I in Kraft.

D er N achtrag enthält nur Aenderungen der deutschen Stück
gutfrachten und der Sätze der Klassen A 5 und A 10.

Deutsch-Schwedisch-Norwegischer Verbandtarif, Teil II 
Heft 2. Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1930 trat Nachtrag II 
in Kraft. D er Nachtrag enthält nur Aenderungen der deu t
schen Stückgutfrachten und der Sätze der Klassen A 5 
und A 10.

Deutsch-Polnischer Verbandtarif. Mit Ablauf des 30. 
Juni 1930 treten die Deutsch-Polnischen Verbandsgütertarife 
Teil I vom 5. September 1929, Teil II H eft 1 vom 1. Januar
1929 mit den Nachträgen 1 und 2 und Teil II H eft 2 vom
5. September 1929 sowie die zugehörigen Leitungsvor
schriften vom 5. Septem ber 1929 außer Kraft. Die E infüh
rung der neuen Verbandtarife wird besonders v e r ö f f e n t l i c h t  
werden.

Deutsch-Polnisch-Sowjetischer Gütertarif. Mit Gültig 
keit vom 1. Juli 1930 wird zum Gütertarif Teil I und 
Teil III je ein N achtrag 2 herausgegeben.

Deutsche Reichsbahn-Saarbahnen. Eisenbahn-Gütertarif 
Teil II Heft 1 a. Mit Gültigkeit vom 10. Juni trat der 
Nachtrag 2 in Kraft. E r enthält die aus Anlaß der Neuord
nung der Stückguttarife bedingten Neufassungen der Aus
nahmetarife 9, 11, 13, 14 und 17 sowie sonstige Aenderungen 
und Ergänzungen.

Deutsch-Ungarischer Gütertarif. Die Gültigkeit des H ef
tes 1 wird bis zum 30. Juni 1930 verlängert (Vgl. „ O s t s e e -  
H andel“ Nr. 8 v. 15. April 1930 auf S. 31).

Mit Gültigkeit vom 1. Juni 1930 werden die nach den 
Allgemeinen Tarifvorschriften des Heftes 1 und den deut
schen Teilfrachtsätzen des Heftes 2 zu' berechnenden d e u t 
schen Teilfrachten für Eil- und Frachtstückgut um den festen 
Betrag von 40 Reichspfennig für die Sendung erhöht.

c) Ausländische Tarife. 
Polnisch-Rumänischer Eisenbahnverband. M it Ablauf des 

30. Juni 1930 treten außer Kraft:
a) Gütertarif, Teil I, vom 15. Juli 1928 mit den N a c h 

trägen I bis IV,
b) Gütertarif, Teil II, Heft 1, vom 115. Juli 1928 mit den 

Nachträgen I bis V,
c)’ das Heft „Tem poräre Ausnahm etarife“ vom 1. ^ e" 

zember 1929 mit Nachtrag I vom 1. April 1930. 
Tschechoslowakisch-Ungarischer Eisenbahnverband. M1;

Gültigkeit vom 1. Juli 1.930 tritt Heft 5 (Getreidetarif) - u n te r  
Aufhebung, des vom 1. August 1928 gültigen Tarifs für die 
Beförderung von Getreide usw. in Kraft.

d) Verschiedenes.
Aenderungen von Bahnhofsnamen. N a c h s t e h e n d e  B a h n -  

h o f s n a m e n  w u r d e n  b e z w .  w e r d e n  g e ä n d e r t :
von : a u f : al£ : ,,n

Eidelstedt Ost Altona-Eidelstedt Ost L 6. *
Stellingen Altona-Stellingen L (>n
Wimpfen Bad Wimpfen. l -

Der Verkehr im Stettiner Hafen im Monat Mai.
Im Monat Mai 1930 betrug der seewärtige Schiffs

eingang insgesamt 502 Schiffe mit 655 157 cbm NR. Hiervon 
führten 349 Schiffe die deutsche, 51 die dänische, 2 die 
danziger, 8 die englische, 2 die estnische, 4 die finnische, 
14 die holländische, 16 die norwegische. 2 die russische, 
50 die schwedische, je 1 Schiff die amerikanische, g rie
chische, lettische und polnische Flagge.

Die Schifte kamen aus folgenden Ländern: Deutsche 
Häfen 115, Belgien 8, Danzig 7, Dänemark 161, England 17, 
Estland 8, Finnland 30, Holland 20, Lettland 14, Memel 7, 
M ittelmeerhäfen 3, Norwegen 15, Polen 2, Rußland 8, 
Schweden 85 Schiffe und je 1 Sch:ff aus Griechenland und 
Spanien.

D er seewärtige Schiffsausgang betrug im Monat Mai 
1930 519 Schiffe mit 718 735 cbm NR, von denen 356

die .schwedische, je 1 Schiff die amerikanische, lettische und 
polnische F lagge führten.

Die Schiffe gingen nach folgenden Ländern: Deutsche 
Häfen 90, Belgien 5, D änem ark 176, Danzig 17, England 30, 
Estland 10, Finnland 35, Frankreich 2, Holland 26, L ett

land
Schvv

16, Memel 5, Norwegen 6, Polen 2, Rußland 
veden 83, Spanien 2 Schiffe und 1 Schiff nach A m en ' _ 
Umgeschlagen wurden insgesamt 491000 to. Hierv 

entfallen
b) im Ausgang

' 156 000 to 
3 1 000 to 
28 000 to 
3 000 to 
2 000 to 
2 000 to

auf Erze 
Kohlen 
Holz
Phosphate
Eisen
Schrott

a) im Eingang
335 000 to 
166 000 to 
50 000 to 
32 000 to 
15 000 to 
9 000 to 
3000 to

auf Zucker 
Getreide 
Papier 
Briketts 
Zement

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

Teerdestillation, Asphalterzeugnisse

37731, 37732 Telegr.: N o n n e n m ü h le
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M l i t t e i l u n g e n

d er Industrie* und H andelskam m er zu  Stettin
Kredifsdiufz.

Eröffnete Vergleichsverfahren.
Tag der An-

Firma u. G eschäftszweig:
Kaufmann Werner 
Voelzke, i. F. A. Th. 
Rüchel & Co., 
Bankgeschäft 
Offene Handels
gesellschaft 
H. W ittkowski

S itz : 
Stettin, H agen- 
straße 7

Ordnung: 
30. 5 .3 0

Vertrauensperson: 
Rechtsanwalt Georg 
Fließ, Stettin , Lange- 
brückstr 4

Stettin , Marien- 21 . 5 .3 0  Kaufmann 
platz 2 Julius Scherk, Stettin,

Augustaplatz 1

Beendete Vergleichsverfahren.
Jacobi & Morsch, Inhaber Franz Korch, Galanterie-, Kurz- 

und Spiel W arengroßhandlung, Stettin, Gr. Oderstr. 17 
(20. Mai 1930).

Eröffnete Konkursverfahren.

Firma u. G eschäftszweig: S itz! 

Kaufmann Richard Stettin, Gabels- 
P etjke, Alleininhaber bergerstr. 32-33  
der Fa. Richard 
Petzke, Herren- und 
Burschenkleider
Kaufmann Hans Stettin , Pladrin-
Wiedeck, Inh. d. Fa. straße 20  
H. Wiedeck & Co.

Greifenberg i. P. 27.

Stettin

Stettin,
Politzer Str. 30

Tag der A n
ordnung: Vertrauensperson: 

22 . 5. 30  Kaufmann
Julius Scherk, Stettin, 
Augustaplatz 1

23. 5. 30  Diplomkaufmann 
H.' Hodemacher, 
Stettin , Gabelsberger- 
straße 20  

5. 30  Rechtsanwalt
Duncker, Gollnow

5. 30  Bücherrevisor 
Kurt Jonas, Stettin, 
Frauenstr. 50

6. 30 Diplomkaufmann 
H Hodemacher, 
Stettin , Gabelsberger- 
straße 20

23.

3.

4. 6 30 Kaufmann Gustav 
Brandt, Stettin, 
Kaiser-Wilhelm- 
Straße 50

Julius Ziegler, Inh. Gollnow  
Herm ann Ziegler,
Filzw arenfabrik  

Fleischerm eister  
W alter Binder, früher 
jnStettin, Schrhstr. 7, 
jetzt Greifenberg i.P.
Nachlaß des am 5.
Mai 19 3 0  zu Stettin, 
seinem letzten W ohn
sitz verstorbenen 
Kaufmannss O tto  
Marquardt 
Offene H andels
gesellschaft Myska &
Ehrhardt^ Herren- 
kleiderfabrik

Beendete Konkursverfahren.
Kaufmann Max Börner, Strohhülsenfabrik und Bedarfsartikel 

der Getränkeindustrie, Stettin, Gießereistr. 9 11 (1. Mai 
1930).

^ ‘‘uimann Bruno Salomon, Inhaber der Firma S. Salomon. 
^ . Cammin/Pom. (10. April 1930).
Steinmetz Theodor Gloede, Pasewalk, Stettiner Straße 0 

(4. Juni 1930).
achdeckermeister Otto Mastmeier, i. Fa. Mastmeier & 

Co., Baumaterialiengeschäft, Stettin, Apfelallee 23 (4. 
Juni 1930).

Post, Telegraphie.
; _ \ on der Nachrichtenstelle des Reichspostministeriums 

uns folgendes zur Kenntnis gegeben worden:
•vy. Luftpost nach Budapest und Konstantinopel. Der Flug 
o ,1(rn—Konstantinopel ab Wien 7,40, verkehrt jetzt im An- 
Schluß an die Züge

1. FD 37 ab Berlin Schles. Bahnhof 17.47, ab Breslau 
21.56,
D 58/158 ab Frankfurt (Main) 14.36, ab W ürzburg 
17.50, ab N ürnberg 20.20,

3. D 31 ab München 22.0. 
a u mit s’nc* günstige Anschluß Verbindungen für die Post 

s allen Teilen Deutschlands hergestellt. 
s e '  on allen 3 Zügen werden dem Fluge L u f t p o s t  • 
hu; n d u n g e n  und versuchsweise, soweit Laderaum verfüg- 
Za, , 1Sf auch Briefe und Postkarten, füi* die kein Zuschlag be 

ist nach Ungarn und der Türkei zugeführt. Die L u f t
141 ist 

|  *ahh ist

P o s t s e n d u n g e n  w e r d e n  m i t  V o r r a n g  b e f ö r 
d e r t .  Die Auswahl der mitzugebenden zuschlagsfreien Sen
dungen behält sich die Deutsche Reichspost vor. Die Be
förderung der zuschlagsfreien Sendungen hat den Zweck, die 
Verkehrs weit auf die Vorteile, die die Luftpost Wien- 
Konstantinopel bietet, aufm erksam  zu machen. Die Flüge 
beschleunigen die Beförderung nach Konstantinopel um etwa 
I 1/2 , Tage.

Luftpost Moskau—Taschkent. Am 1. Juni ist die Luft
post M o sk au -P en sa—Sam ara—Orenburg—Taschkent eröffnet 
worden. Auf der 3000 km langen Strecke (Beförderungs- 
dauer etwa 22 Stunden) werden die Flüge zunächst nach 
Bedarf ausgeführt, von August bis Dezem ber verkehrt d a s ' 
Flugzeug dreimal wöchentlich. Auf der Linie werden g e 
wöhnliche und eingeschriebene Briefsendungen und g e 
wöhnliche Pakete nach Russisch-Zentralasien, ferner g e
wöhnliche Briefsendungen nach Afghanistan befördert. Die 
Sendungen müssen den Vermerk „Par avion au delä de 
Moscou“ tragen. Der Luftpostzuschlag beträgt für Post
karten 50 Rpf. und für andere Brief S e n d u n g e n  (je 20 g)
1 RM.

Postanweisungen aus Deutschland nach Italien sind jetzt 
bis 2000 italienische Lire zugelassen worden. Für Postan
weisungen aus Italien nach Deutschland bleibt der H öchst
betrag bis auf weiteres auf 250 RM. beschränkt.

Zweite Sommerausgabe 1930 des Reichskursbuchs.
Einige Tage vor dem  1. Juli erscheint die zweite Som m er
ausgabe des Reichskursbuches mit den seit 15. Mai gül
tigen Fahrplänen der deutschen und übrigen europäischen 
Eisenbahnen. D er Verkaufspreis beträgt wie bisher 6,50 RM. 
Bestellungen nehmen schon jetzt alle Postanstalten, die 
Bahnhöfe der Reichsbahn sowie auch Buchhandlungen und 
Reisebüros entgegen. Baldige Bestellung wird empfohlen, 
weil sonst bei dem beschränkten Umfang der Ausgabe auf 
Lieferung nicht zu rechnen ist.

Luftpostverbindungen. Vom 26. ab treten zu den bis
herigen Luftpostverbindungen je eine nach Berlin um 13.40 
und nach Stockholm um 13.55 hinzu. Es bestehen sodann 
folgende Luftpostverbindungen (die Schlußzeiten für Brief
sendungen beim Postam t 1 sind in Klammern angegeben):

1. nach Berlin (6.50),
2. „ Berlin (8.40),
3. ., Stolp -Danzig (9.55),
4. „ Berlin (13.05),
5. „ Stockholm (13.05),
6. ,, D resden—Zwickau (13.05).

Die Luftpostbeförderung bietet gegenüber der Landbeförde
rung erhebliche Vorteile inbezug auf schnelle Ankunft bei 
einem ganz geringen G ebührenzuschlag. und kann daher nur 
immer wieder zur ausgiebigen Benutzung empfohlen werden.

Flugwesen.
•Die Deutsche Luft Hansa A.-G. hat mit Gültigkeit vom 

1. Mai 1930 den Tarif für die Beförderung von Luftfracht - 
und Flug-Eisenbahngütern innerhalb Deutschlands sowie, von 
und nach dem europäischen Auslande ' neu herausgegeben. 
Dieser Tarif ist gültig für die Linien der Deutschen Luft 
Hansa und der im Anschluß fliegenden Luftverkehrsgesell
schaften. Bei den allgemeinen Beförderungsbedingungen sind 
unter die betreffenden Paragraphen die entsprechenden B e
stimmungen für den Flugeisenbahnverkehr miteingerückt. 
Außerdem enthält der Tarif Preistafeln für die Frachtberech- 
nung’ für Luftfrachtsendungen und eine Aufzählung der den 
Auslandssendungen beizufügenden Begleitpapiere. Die nach
stehend abgedruckte Karte gibt einen Ueberblifck über das 
Streckennetz der Deutschen Luft Hansa. Da sich der Luft
verkehr immer steigender ‘ Beliebtheit erfreut, hat die 
Deutsche Luft Hansa den Verkehr in diesem Jah re  weiter 
ausgebaut. Auch der I‘lughafen Stettin ist' mit sehr gün
stigen Verbindungen nach allen Plätzen diesem Streckennetz 
angeschlossen. Fast alle auf der Karte verzeichneten Orte 
sind von Stettin aus an einem Tage zu erreichen.

Auskünfte über Tarife und Flugpläne erteilen die Ge
schäftsstellen der Deutschen Luft Hansa.
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STRECKENNETZ S O  DEUTSCHEN MIFT HANSA
SOMMER 1930

OSLO.GOTHENBUM „ AntNUA, _ .  STOCKHOLM 
"•"^KOPENHAGEN KALMAR 

•MALMÖ

LONDON

LENINGRAD 
RiGA, REVAL

TILSIT KOWNO.MOSKWJ 
SMOLEHSK

PARIS

BARCELONA .MARSllÖ?
MAiLAMD.TRiEttT

ULWAD.SOflA
WHSTAHTi(10PEL

Innere Angelegenheiten.
Verleihung von Ehrenurkunden. Von der Industrie- und 

Handelskam m er zu Stettin sind Ehrenurkunden für langjäh
rige und treue Dienste an folgende H erren verliehen worden:

1. Franz W olter (40 Jahre bei der Firm a Emil F. Henning, 
Stettin);

2. Erich Tornow (25 Jahre bei der Firm a J. Gollnow & 
Sohn, Stettin);

3. Carl Dreblow (25 Jahre bei den Stettiner Spritwerken 
Akt.-Ges., Stettin, bzw. der Reichsmonopolverwaltung 
für Branntwein, Verwertungsstelle, Abt. Stettin. 
Beeidigung und Anstellung von Sachverständigen. In der

Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses der Industrie- 
und Handelskam m er am Dienstag, den 3. Juni 1930, sind 
folgende H erren als Sachverständige öffentlich angestellt und 
beeidigt worden:

1. Fritz W er n e r , Stettin, für „Binnenschiffahrtskunde und 
Schiffahrtsdienst sowie Ausrüstung, Fahrtüchtigkeit, Be
schädigungen und Reparaturen von Kähnen und Fluß- 
dam pfern (mit Ausnahme der maschinellen Einrichtung) 
und für Tiefgangsfeststellungen und Gewichtsfeststel
lungen laut Eichung für Flußschiffe);

2. Arnold A c k e r ,  Stettin, für „Schiffsschäden und -repa- 
raturen (nur für Binnenschiffe);

3. Gustav G a u ß ,  Stettin, für „B aum aterialien“ ;
4. Emil P a r g e ,  Stettin,
5. W alter B o 1 d t , Stettin, 

für „Fischm ehl“ ;
6. Otto A b s h a g e n ,  Anklam, als .W äger, Probenehmer, 

und Abladetaxator für Getreide, Hülsenfrüchte und Oel- 
saaten in Anklam“ .

Zollwesen.
„Rumänien“, Frist zur Anwendung der M indestzollsätze  

auf deutsche Erzeugnisse. Nach einer neueren amtlichen Mit
teilung läuft die Frist der Anwendung der Mindestzollsatze 
des rumänischen Einfuhrzolltarifs zunächst nur bis zum 
9. Juni 1930, so daß vom 10. Juni 1930 ab die Höchstzoll
sätze des rumänischen Einfuhrzolltarifs Anwendung finden 
sollen.

Einzelhandel.
Ausverkaufsmerkblatt. D ie  I n d u s t r i e -  u n d  H a n d e l s -  

k a m m e r  h a t  d i e  f ü r  d a s  A u s v e r k a u f s w e s e n  g e l t e n d e n  ü e *  
S t i m m u n g e n  in  e in e m  A u s v e r k a u f s - M e r k b l a t t  z u s a m m e n g e 
s t e l l t ,  d a s  m i t  e in e r  k u r z e n  E r l ä u t e r u n g  v e r s e h e n  i s t ,  a u s  e 
d ie  G ü l t i g k e i t  d e r  e i n z e l n e n  B e s t i m m u n g e n  f ü r  d e n  e in z e ln e  
A u s v e r k a u f s f a l l  e r s i c h t l i c h  i s t .  D a s  A u s v e r k a u f s m e r k b l a t t  w i 
a u f  d e m  B ü r o  d e r  K a m m e r  a n  I n t e r e s s e n t e n  k o s t e n l o s  a  
g e g e b e n .

Verschiedenes.
Expertengebühren. Die Industrie- und H a n d e l s k a m m e r  

hat in ihrer Sitzung vom 3. Juni 1930 auf Antrag 
schlossen, daß der Artikel L e i m l e d e r ,  unverpac 
ganzen Schiffsladungen, auf die Liste der expertengebuhren- 
freien Güter zu setzen ist. Die Stettiner Hafengesellsc 
m .b .H . ist infolgedessen davon benachrichtigt worden, 
für diesen Artikel die Berechnung von Expertengebu 
künftig nicht mehr in Frage kommt.

I

{ j ( | ) t j £ g Q S  vermittelt schnell und kostenfrei die

ka uf mä n n isches Kaufntännäsdtc Stellenvermittlung des D. H. V.
A I  S tettin , B ollw erk  1B , Fernruf 36685—86

Stralsund, Tribseerstr. 27, Fernruf 2116 — Stolp, Kl. Auckerstr. 26, Fernruf 472
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Messen und Ausstellungen.
Unveränderte Mietpreise zur Leipziger Herbstmesse.

Die Schiedsstelle für Meßsachen beim Rat der Stadt Leipzig 
hat die Mietpreise für die Leipziger Herbstm esse 1930 i n 
g l e i c h e r  H ö h e  w i e  f ü r  d i e  F r ü h j a h r s m e s s e  
1930 festgesetzt. Die Paritätische Mietausgleichs-Kommission 
beim Leipziger Meßamt hat ihr Gutachten im gleichen Sinne 
abgegeben.

Das internationale Plakat auf der 18. Deutschen Ost
messe. Unter allen W erbemitteln ist das Plakat das älteste. 
Seine Anfänge reichen bis in das Altertum zurück. Noch 
heute muß jeder, der dem „Mann- auf der S traße“ etwas zu- 
rufen will, das Plakat benutzen. Die erstaunliche Entw icke
lt111̂  ^ er R eklame in den letzten Jahrzehnten hat auch die 
Ansprüche, die an das Plakat gestellt werden, außerordentlich 
gesteigert. • Um die größte W irkung des Anschlages zu 
erzielen, müssen Entwurf und Ausführung künstlerische und 
reklametechnische Leistung ersten Ranges sein. Es ist von 
großem Interesse, die angedeutete Entwickelung bei den ver
schiedensten Nationen vergleichend zu verfolgen. Daraus 
können nicht nur die Gebrauchsgraphiker und R eproduk
tionstechniker, sondern alle Kreise der Wirtschaft, die sich 
der W erbung bedienen müssen - und wer könnte darauf 
verzichten —, fruchtbare Anregungen und greifbaren Nutzen 
ziehen. Aus diesen Erwägungen heraus wird im Rahmen 
der I. Ostdeutschen Reklameschau, die mit der 18. D eut
schen Ostmesse (17.—31. August) verbunden ist, eine Aus
stellung ,,Das Internationale P laka t“ gezeigt. Diese Aus
stellung, für deren Organisation sich der Städte-Reklame- 
Konzern einsetzt, bringt nicht nur die interessantesten Bei
spiele aus dem im Vorjahr in München anläßlich des In ter
nationalen Reklame-Kongresses zusammengebrachten M ate
rial sie ist bis auf die Gegenwart durchgeführt und gibt 
einen nahezu lückenlosen Querschnitt über die W eltleistungen 
anf dem Gebiete des künstlerischen Plakates. .

Verzeidinis der bei der Industrie' und 
Handelskammer eingegangenen wirlsdiaff- 

Iidien Auslandsberidiie.
Tgb Datum Inhalt__Lancl

Persien

Polen

Norwegen

Pinnland

Syrien

Chjina

5813. Berlin, 21. 5. 30. Eisenbahnmaterial für 
Persien.

5894. Berlin, 21. 5. 30. Niederlassung reichs-
deutscher Interessenten.

5(570. Berfin, 20. 5. 30. W irtschaftslage im 
Lodzer Bezirk.

5781. Berlin, 23. 5. 30. Handelsverträge Polens m.
Griechenland, Egypten u. 
Spanien. Beginn der pol
nisch-rumänischen V er
tragsverhandlungen.

0107. Berlin, 2(5. 5. 30. Polnische Gesellschaft 
für Fernkabel.

(>288. Berlin, 3. G. 30. Neue polnische V erord
nung über das Zollver
fahren.

0098. Berlin, 31. 5. 30. Aussichten für den Ab
satz von Automobilen u. 
Lastkraftwagen in Pol- 
nisch-Oberschlesien.

5815. Berlin, 2. 5. 30. Einreiseformalitäten für 
deutsche Monteure.

5933. Berlin, 22. 5. 30. Kritische Beurteilung der 
Entwicklung des franzö
sisch. Außenhandels 1929, 
insbesondere des deutsch- 
franz. W arenverkehrs.

5006. Berlin, 21. 5. 30. Die Fischerei in der
W oche vom 4. bis 10. 
Mai 1930.

6048. Berlin, 28. 5. 30. Die Fischerei in der
Woche vom 11. bis 17. 
Mai 1930.

4899. Berlin, 19. 5. 30. Neues finnisches Arbeits
schutzgesetz.

4747. Berlin, 22. 5. 30. W irtschaftliche Gesam t
lage der syrischen S taa
ten 1929.

5935. Berlin, 22. 5. 30. Projekt einer Eisenbahn
fähre zwischen Nanking 
und Pukow.

Breite Straße 6 
Ruf 26020

Nordland-
mützen

ges. gesch. 
für Seereisen, für den 

Strandaufenthalt 
5,00 6,00 7,50

Die Mitnahme jeder weiteren  
Kopfbedeckung erübrigt sich

Leidile Herrenhüfe / Leidife Mützen

Land

Italien

Tgb. Datum Inhalt
6386. Berlin, 3. 6. 30. 

(5071. Berlin, 28. 5. 30.

5923. Berlin, 22. 5. 30. 
,, 5394. Berlin, 27. 5. 30.

Britisch-Indien 5839. Berlin, 22. 5. 30.
5j 6503. Berlin, 3. 6. 30.

Ver. Staaten 5698. Berlin, 21. 5. 30.

6275. Berlin, 2. (5. 30.

641(5. Berlin, 4.6.30.

6198. Berlin, 30. 5. 30.

Rumänien 6016. Berlin, 27. 5. 30.

Irak
Belgien

Schweden
Japan

Ostafrika
(Engl.)

Irland

Schweiz

6537. Berlin, 4. 6. 30.

5950. Berlin, 2(5. 5. 30. 
5967. Berlin, 23. 5. 30.

6080. Berlin. 21. 5. 30.

6011. Berlin, 27. 5. 30. 
6319. Berlin, 2. 6. 30.

6046. Berlin, 31. 5. 30.

6097. Berlin, 31. 5. 30.

6009. Berlin, 28. 5. 30. 

6169. Berlin, 31. 5. HO.

Bulgarien 5897. Berlin, 30. 5. 30. 
Griechenland 6194. Berlin, 2. 6. 30.

Niederl.-Indien 6382. Berlin. -!. (5. 30.

Handel mit der Mon
golei.
Zustände in der Mon
golei.
Einfuhr von Maschinen. 
W irtschaftliche Lage. 
Boykottbewegung. 
Boykottbewegung. 
Ankunft der ,,Chichibu 
M aru“ der Nippong 
Kaisha Line. 
Rediskontierung von 
Wechseln am er kanischer 
Banken in Südamerika 
durch die Federal R e
serve Bank.
Pullman Comp. und 
Pullman Car & Mfg. 
Corp.
Vertragliche - V ereinba
rung der ausschließlichen 
Anwendbarkeit deutschen 
Rechts in kaufmännischen 
Verträgen mit den V er
einigten Staaten von 
Amerika.
Auskunft über die finan
zielle Lage der Firma 
Brüder Schiel Maschinen
fabrik A.-G., Kronstadt. 
Aufnahme einer Städt- 
anleihe.
Liste Bagdader Firmen. 
Vergebung von S taats
aufträgen an die auslän
dische Industrie.
Anleihe der Stadt Ant
werpen.
Fischereibericht.
Starke Zunahme der Aus
fuhr japanischer Kunst
seidengewebe nach N ie
der! ändisch-Indien.
Die japanische Stahl- u. 
Eisenindustrie 1929, unter 
besond. Berücksichtigung 
der Einfuhr aus D eutsch
land.
W erbung für die Süd
afrikanische Union in 
Ostafrika.
Aufnahme einer lang
fristigen Anleihe.
Eine neue Automobilsta
tistik.
Außenhandel 1929. 
Wirtschaftliche Jahres- 
iibersicht 1929.
Vergebung der gesamten 
Schiefertafellieferung an 
Amerika.



56 O S T S E E - H A N D E L Nummer 12

Land
Rußland

Tgb. Datum Inhalt

Estland

Mexiko

6153. Berlin, 30. 5. 30. Mangelhafte M aterialbe
lieferung des Trusts As- 
neft.

6041. Berlin, 28. 5. 30. Sowjetische Zuckerindu
strie, Rohstoffversorgung.

6141. Berlin, 28. 5. 30. H albjahr - W irtschaftsbe
richt.

5595. Berlin, 2. 6. 30. W öchentlicher W irt
schaftsbericht.

6372. Berlin, 3. 6. 30. Estländische-Englische 
Schiffahrtslinie.

6104. Berlin, 26. 5. 30. Erteilung von Kreditaus
künften.

zellan, Haus- und Küchengeräte usw. monatliche Vergleichs
zahlen aufgestellt. Der Betriebsvergleich in weiteren Branchen 
ist in Angriff genommen. In allgemein verständlicher D ar
stellung werden in der Arbeit an Hand von bereits 1929 
durchgeführten Vergleichen die einzelnen Richtzahlen b e
sprochen. Die Berichterstattung über die Ergebnisse ist auf 
so einleuchtende Weise dargestellt, daß auch der weniger 
geschulte Einzelhändler nunmehr in der Lage ist, ohne 
Schwierigkeiten sich an dem Betriebsvergleich zu beteiligen 
und vor allem f ü r  s e i n e n  B e t r i e b  N u t z e n  a u s  
den E r g e b n i s s e n  zu zi ehen.

Budibesprediungen.
Merkblatt für den deutsch-polnischen Handelsverkehr.

Die Außenhandelsstelle bei der Industrie' und Handelskammer 
für die Provinz Oberschlesien in O.ppeln, Fesselstr. 8, hat

• ein äußerst wertvolles M erkblatt für den deutsch-polnischen 
H andelsverkehr herausgegeben, das auf dem Büro der 
Kammer für Interessenten zur Einsicht ausliegt. Es enthält 
in kurzer Zusammenfassung sowohl einen Ueberblick über 
den polnischen Staat im allgemeinen, über Staatsgebiet, 
Bevölkerung, Verwaltung, ferner eine ausführliche Liste der 
deutschen Konsulate in Polen sowie der polnischen Konsulate 
in Deutschland, sodann sämtliche geltenden Bestimmungen 
über Einreise nach Polen, Geschäftsverkehr, N iederlassungs
recht, Steuern etc. Endlich wird das Zollwesen ausführlich 
dargestellt unter Anfügung der gegenwärtigen Fassung der 
polnischen Zolltarife. Das M erkblatt ist auch direkt bei 
der genannten Außenhandelsstelle einschließlich zweier N ach
träge, die die während des Druckes eingetretenen Aende- 
rungen enthalten, zum Preise von RM. 1,50 zu beziehen.

Ratschläge für die Handelskammerprüfung. Im Deut 
sehen Kurzschrift-Verlag Göttingen ist eine Broschüre mit 
dem Titel: „Ratschläge für die H andelskam m erprüfung“ 
erschienen, die den bekannten O berregierungsrat Dr. Karl 
Bode, Braunschweig, zum Verfasser hat. Diese Broschüre 
liegt auf dem Büro der Kammer aus und kann von In ter
essenten eingesehen werden. Sie schildert in kurzen Zügen 
die Vorbereitung zur Prüfung sowie den Gang der Prüfung 
selber und dürfte für angehende Bewerber um die K urz
schriftprüfung außerordentlich lehrreich sein.

Die „Fibel“ der Rationalisierung im Handel. Eine neue 
Veröffentlichung der Forschungsstelle für den Handel, Berlin. 
Im deutschen Handel dringt in immer stärkerem  Maße die 
Einsicht durch, wie wichtig der B e t r i e b s  v e r g l e i c h  
a l s  H i l f s m i t t e l  f ü r  d i e  p r a k t i s c h e  R a t i o n a l i 
s i e r u n g s a r b e i t  ist. Die neueste Veröffentlichung der 
Forschungsstelle für den Handel, Berlin C. 2,
H e f t  5,  „ D e r  m o n a t l i c h e  B e t r i e b s v e r g l e i c h “, 
beweist wiederum, wie erfolgreich von diesem Institut 
w i s s e n s c h a f t l i c h e  M e t h o d e n  f ü r  d i e  Z w e c k e  
d e r  P r a x i s  f r u c h t b a r  g e m a c h t  werden. Diese 
Forschungsstelle hat es in dankensw erter Weise unter
nommen, durch f o r t l a u f e n d e  A u f s t e l l u n g  v o n  
R i e h t  z a h l e n  einen Betriebsvergleich zu ermöglichen.

Jeder Teilnehmer an dieser Gemeinschaftsarbeit hat 
bei der Art der Erm ittlung zugleich Gewähr dafür, daß das 
Geschäftsgeheimnis nicht verletzt wird. Auf Grund der von 
zahlreichen Betrieben monatlich bereitgestellten Zahlen w er
den von der Forschungsstelle für den Handel typische Durch
schnittsziffern errechnet für Gehälter und Löhne, Miete, 
Licht, Kraft, Heizung, Gesamtkosten, Umsatz je beschäftigte 
Person und je VeVkaufskraft, Kundenzahl je beschäftigte 
Person und je Verkaufskraft, Umsatz je Kunde. W eiter w er
den monatlich Umsatz, W areneingang und Kosten den ent
sprechenden Zahlen im gleichen Monat des Vorjahres gegen
übergestellt. A u f  G r u n d  d i e s e r  R i c h t z a h l e n  k a n n  
d e r  G e s c h ä f t s l e i t e r  s e i n e n  B e t r i e b  h i n s i c h t 
l i c h  s e i n e r  K o s t e n  u n d  U m s a t z e n t w i c k l u n g  
k o n t r o l l i e r e n  u n d  s e i n e  D i s p o s i t i o n e n  
t r e f f en.

Von der Forschungsstelle für den Handel werden seither 
für die Verbände des Einzelhandels mit Textilschnittwaren, 
W äsche und Posamentierwaren, Damen- und M ädchenklei
dung, Schuhe, Drogen, Eisen, Bauartikel, Glas und P o r

2694

21.ro

2827

2828

2861

2903

Angebote und Nachfragen.
M a n n h e i m  sucht Geschäftsverbindung mit hiesigen 
Herrenmode-Geschäften für den Absatz von Ga
maschen.
L ü n e b u r g  sucht für den Vertrieb von D r u c k f a r b e n  
V ertreter für Stettin und Umgegend, der 

. a )  Fachmann ist, d. h . in der graphischen B r a n c h e  
gelernt hat,

b) nach Möglichkeit schon im Besitze anderer V er
tretungen ist.

M ü l h e i m  a. Ruhr sucht Geschäftsverbindung m it  
Firmen der Industriebranche, die den Vertrieb e in e s  
Glasdichtungsmittels übernehmen wollen. In F r a g e  
kommen hauptsächlich Firmen, die mit größeren 
W erken, Behörden oder Bahngesellschaften in Verbin
dung stehen, welche über, glasbedeckte Hallen ver
fügen.
B u d a p e s t  sucht als Exporteur von Oelsaaten u n d  
Hülsenfrüchten, hauptsächlich Bohnen, G r o ß h a n d e l s 
vertreter für hiesigen Platz.
K ö l n  möchte Vertretungen hiesiger Firmen über
nehmen, die Fleischkonserven, wie W ürstchen m 
Dosen, Sülze in Dosen, Kleinfleisch usw. hersteilen. 
Ferner wird die Uebernahme einer Vertretung einer 
Käsefabrik gewünscht.
B u k a r e s t  möchte Vertretungen hiesiger Firmen 
für Rumänien, Jugoslavien, Bulgarien und Griechen
land übernehmen. In Frage kommen m e d iz in i s c h e  
Spezialitäten, pharmazeutische Erzeugnisse aller Art, 
ärztliche Instrum ente und Einrichtungen, sowie alles, 
was mit Medizin, d. h. mit Heilkunst und HeiL 
mitteln in Zusammenhang s t e h t .

O f f e n b a c h  a. Main sucht f ü r  Pommern Provi
sionsvertreter für den V e r t r i e b  von S c h le i f s c h e ib e n  
und Schleifmitteln.
B e r l i n  sucht für Pommern Provisionsvertreter für 
den Verkauf von Damenkostüm- und M a n te l s to f f e n ,  
der bei einschlägigen Firm en gut eingeführt ist.
I s m a i l  (Rumänien) wünscht G e s c h ä f t s v e r b i n d u n g  
mit hiesigen Bauunternehmungen, die sich mit dem 
Bau von Arbeiterwohnungen befassen.
S z e g e d  (U ngarn) sucht V ertreter zum Verkauf von 
Paprika, der bei Drogen-, Kolonialwaren- und Ge
würzgroßhandlungen gut eingeführt ist.
B e r l i n  sucht Provisionsvertreter für den Verkauf 
von Triebketten und Sicherheitsm uttern „Elastic Stop , 
der bei Auto- und Maschinenfabriken gut eing 
führt ist.
R i g a  (Lettland) sucht Geschäftsverbindung mit hie 
sigen Im porteuren und e r s t k l a s s i g e n  Agenturtirm 
für den Absatz von lettländischer Leinsaat und a 
deren ’lettländischen Saaten, wie Klee usw.
A r p i n o  (Prov. Neapel) sucht V ertreter für den Ver^ 
trieb von getrockneten Früchten und Nüssen 
Schalen und Kernen.

Die Adressen der anfragenden Firmen sind im Büro der 
Industrie- und H andelskam m er zu Stettin, Börse 2 Trp., 
legitimierte V ertreter eingetragener Firm en Werktag.Il<: 
der Zeit von 8—1 Uhr vormittags und 3—6 Uhr nachmi « ^  
(außer Sonnabends nachmittags) zu erfahren (ohne Gew 
für die Bonität der einzelnen Firmen).

2982

3116

3210

3164

3276

3326

3336

S c h l u ß  d e s  r e d a k t i o n e l l e n  T e i l s .
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Wir begrüßen es auf das lebhafteste, daß der „Ostsee- 
H andel“ den Besuch von Abordnungen der tschechoslova- 
kischen Handelskam m ern zum Anlaß genommen hat, in 
einer Sonderausgabe die Bedeutung Stettins als Industrie- 
und Handelsplatz weiten Kreisen zu schildern. Es ist wohl 
müßig noch besonders 'hervorzuheben,, daß unser U nter
nehmen — bisher das einzige fremdländische auf der Oder

- an dem Gedeihen Stettins, insbesondere der Entwicklung 
seines so hervorragend gelegenen Hafens, das größte 
Interesse hat. Der natürliche Zubringer Stettins, sein O der
strom, an dessen Ufern auch uralte Siedlungsstätten sla
wischer Völkerschaften blühten, verbindet Stettin mit unserer 
Heimat und gerade mit seinem machtvollen Industriegebiet 
um Mähr. Ostrau—W itkowitz und in weiterer Folge mit dem 
zukunftsreichen Osten der tschechoslovakischen Republik. 
Die O d e r  ist es aber auch, welche den W eg zur Donau und 
damit jenen von der Ostsee zum Schwarzen Meere weist. 
Stettin Sulina, — welche Perspektiven eröffnet die V er
bindung dieser zwei Umschlagsplätze, wo Binnen- und See
schiffahrt einander die Hände reichen! .

Die Tschechoslovakische Oderschiffahrts-A.-G., 1924 als 
jüngstes der tschechoslovakischen Binnenschiffahrtsunterneh
mungen ins Leben gerufen, mit einem K ahnpark von rund
oo 000 to Tragfähigkeit und rund 5500 PS Schleppkraft, tritt 
auf dem hiesigen Platze besonders im E rztransport in sehr 
beachtliche Erscheinung, indem sie jährlich rund 300 000 
lonnen Uebersee-Erze von Stettin oderaufwärts verfrachtet. 
Auch im Talverkehr ist sie mit 8o/0 an den vom H auptum 

Die csl. Odersdiiffaltrf.
Von Kapitän W i 1 h. W u r d a c k.

schlagsplatz Cosel ausgehenden Verladungen beteiligt. Die
I schechoslovakische Oderschiffahrts-A.-G. ist ständig b e 
müht, den Export aus der Tschechoslovakei nach Norden 
—- soweit er zur Oder und nach Stettin gravitiert —; zu 
heben und begrüßt' jede vom Hafen Stettin ergriffene M aß
nahme, die dieses Ziel fördern soll. Besonders würde sie es 
begrüßen, wenn es gelänge, die Zahl der seewärtigen An
schlüsse ab Stettin, b e s o n d e r s  n a c h  d e m  W e s t e n ,  
zu vermehren, da sich an der geringeren Dichte dieser V er
bindungen schon so manches Transportgeschäft zer
schlagen hat.

Stettin muß aber auch in Zukunft mit allem Nachdruck 
auf dem A u s b a u  d e r  O d e r w a s s e r s t r a ß e  nicht nur 
in seiner derzeit bestehenden schiffbaren Länge, sondern 
b i s  in  s e i n  Q u e l l g e b i e t  bestehen, woraus ihm nur 
t  orderung und Aufstieg und die Möglichkeit, sich erfolgreich 
neben den östl. Seeplätzen der Ostsee zu behaupten, zuteil 
werden können.

Die Anwesenheit so zahlreicher V ertreter aus den 
kreisen der tschechoslovakischen Industrie und der tschecho
slovakischen Handelswelt, welche nicht nur die landschaftlich 
schöne Lage Stettins, sondern seine vorzüglichen Hafen- 
einrichtungen bewundern werden, scheint, uns ein verhei
ßungsvolles Zeichen dafür zu sein, daß die Pflege und die 
Erleichterung der Verkehrsbeziehungen zwischen der 
Tschechoslovakei und Stettin und um gekehrt in den betei
ligten Kreisen große Beachtung finden.

Slelfiner Dampfer-Compagnie Ahiien-Gesellsdiaff.
Die Stettiner Dampfer-Compagnie Aktien-Gesellschaft

eine der ältesten deutschen Reedereien, wurde im Jahre  1856 
gegründet. Der Ausbau der Flotte wurde in dem Maßstab 
^ g e n o m m e n , wie der Handel Stettins sich hob. Die Gesell 
chaft baute einen Linienverkehr von Stettin ausgehend, vor
ehelich nach Petersburg, Reval, Stockholm, Danzig, Kö- 
igsberg und London auf und stellte in diese Tourfahrten so 

cfil Schiffsraum ein, daß der regelm äßige Ablauf der 
Güterbeförderung gewährleistet war. Drei große Dampfer 
ochentlich von Stettin nach London, ebenso nach P eters- 

,wurden in d en letzten Vorkriegsjahren regelm äßig ab- 
\vi, Die nicht in der Tourfahrt beschäftigte Tonnage

urcte m cier Tram pfahrt der Nord- und Ostsee verwandt, die 
L ? ei en T.,Dam Pfer auch im Mittelmeer. Im Jahre 1914 
31  Flotte der Gesellschaft auf 22 Schiffe mit insgesamt
dem' T rag fähigk eit angewachsen. Der Krieg brachte
Üarn fßestande der Flotte schwere Verluste, die durch

• verÄ rablleferungen auf Grund des Versailler Diktats noch 
wiJi °r t - wurden. Der Schiffsbestand konnte aber bald 
<rr6Rer auf die alte Höhe gebracht und darüber hinaus ver 
SepH6rt die Gesellschaft verfügt zur Zeit über 24
sond am P mit 52 656 To. > Tragfähigkeit. Infolge des b e 
k a n n t  pfleg Uch behandelten Ausbaues des Liniennetzes 
gesn Reederei heute den Anspruch erheben, das weitest- 

pannte Liniennetz zu befahren, und zwar über das Nord-

und Ostseegebiet hinaus bis zu den H äfen des Mittelmeeres 
und des Schwarzen Meeres. Die seit Jahrzehnten von der 
Gesellschaft allein befahrene Linie S te ttin -L en ing rad  wird 
zur Zeit von den beiden modern ausgestatteten Schnell
dam pfern „Preußen“ und „Sachsen“ wöchentlich bedient, 
die Linie Stettin- Reval zweimal wöchentlich von den schnei’ 
len Passagier- und Frachtdam pfern „B randenburg“ , „W art
burg“ und „S traßburg“ . Eine regelm äßige Tourfahrt zw i
schen Stettin und Stockholm wird von dem Passagier- und 
I’ rachtdampfer „N ürnberg“ unterhalten. Regelmäßige F rach t- 
fahrt treibt die Gesellschaft ferner zwischen Stettin—Königs
b e r g ,  Stettin—Danzig, Stettin—Memel, S tettin—Südfinnland 
(K otka- W iborg), Stettin—London, S tettin—Westschweden;
Vv estnorwegen, Danzig- -London, Rotterdam —Südfinnland 
Abo, Helsingfors, Kotka, Wiborg). Ferner ist die Levantc- 

ra h r t der Reederei hervorzuheben; als sich das Bedürfnis 
herausstellte, eine größere Zahl von Dampfern in der Levan
te-Fahrt zu beschäftigen, wurde im Jahre 1921 die „Deutsche 
Orient-Linie“ gegründet. Im Sommer 1924 verband sich die 
Deutsche Orient-Linie mit der Hamburg-Amerika-Linie und 
dem  Norddeutschen Lloyd zu einem Gemeinschaftsdienst, der 
von den genannten Gesellschaften durch eine besondere Spit
zenorganisation in Hamburg unter der Firma „Deutsche Le
vante-Linie“ in Deutschland geleitet wird.

Ifronziegelei
lei im*e ^ ron2>egelei Ueckermünde, wohl die älteste Ziege- 
eine r  • ^k erm ü n d er W irtschaftsgebiet, war ursprünglich 
auc^ / rUI\TUnS Un? Besitz der preußischen Krone, daher 
reichPnerk. am e- Die heute noch vorhandenen Geschäftsakten 
rück T m dle„ Regi.erung szeit Friedrichs des Großen zu- 
aUs einm J ahre 1^94 ging Gut und Ziegelei, letztere damals 
durch g roßen und einem kleinen Ringofen bestehend, 
erWarb i h-tve.rtrag in Privathände über. Am 8. Mai 1873 

^ i° ni.er der modernen Ziegelindustrie, der da- 
2iegele aUrat -Triedrich Hoffmann Ziegelei und Gut Kron- 
^i^enh'iK111!- , ^n> Vm auf Grund eines Vertrages mit der 
^er Ei ndirektion in Stettin die Lieferung der beim Bau 
^eri M eEn 3 \n Ducherow—Swinemünde erforderlichen gro- 
^ahnbrnnf eni -auerst.e n̂e und insbesondere die für die Eis.en- 
führen e hei Carnin benötigten 10 Milliarden Klinker durch
ritten  p,U nnen:. F>er von Hoffmann ,im Jah re  1873 nach 
ersten Piänen neu erbaute Ringofen war einer der

ncl lst auch1 heute noch einer der größten Ringöfen

(Jechermünde.
in Deutschland. Im Jahre  1900 ging die Kronziegelei mit 
allen Liegenschaften an den damaligen langjährigen D i
rektor des W erkes und Generalbevollmächtigten von Baurat 
Friedrich Hoffmann, H errn Peter Bielfeld über. Heute ist 
das W erk nach vielfachen Umbauten eines der neuzeit
lichsten in Pommern, das in erster Linie bestrebt ist, die 
Q u a 1 i t a t des Ziegels weiter zu entwickeln, um diesem 
die ihm innewohnende und durch Jahrtausende bew ährte 
Leberlegenheit vor allen Ersatzbaustoffen mehr und mehr 
zu sichern. Neben gewöhnlichen Hinterm auerungssteinen 
werden alle Arten von Formsteinen, Klostersteine, Radial-, 
Loch- und Deckensteine, sowie Verblender hergestellt. Der 
gute Ruf der Fabrikate hat dem W erk ein ausgedehntes A b
satzgebiet verschafft, das weit über die sonst durch T rans
portbelastung gezogenen Grenzen reicht. Zu den ständigen 
Abnehmern gehören in erster Linie auch Staats- und Kom 
munalbehörden. Auch das Ausland ist beteiligt.
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Die Stoewer-Werke Aktiengesellschaft vormals Gebrüder stoewer, Stettin.
Die Stoe wer-W erke Aktiengesellschaft- vormals Gebr. 

Stoewer sind aus der im Jahre 1896 gegründeten Firma 
„Stettiner Eisenwerk, Bernhard Stoewer sen.“ hervorge
gangen. Das Fabrikationsprogram m  erstreckte sich seiner 
Zeit zunächst auf W erkzeugmaschinen und Fahrradteile. 
D ieser Fabrikationszweig wurde aber nach kurzer Zeit 
wieder %aufgegeben, da das W erk infolge günstig verlaufener 
Versuche mit Motoren aller Art bereits im Jahre 1899 sich 
auf den regelm äßigen Bau von M otorfahrzeugen umstellte. 
Unter den deutschen Firmen, die zuerst einen brauchbaren

maschinen usw. Selbstverständlich erfolgte auch schon vor 
einiger Zeit die Umstellung auf Fließarbeit.

In der Gründlichkeit der Konstruktionen, der Güte des 
Materials und der Ausführung stehen die Stoewer-Fabrikate 

.wie vor dem  Kriege noch heute in vorderster Reihe und 
repräsentieren allerbeste deutsche W erkmannsarbeit. Der 
beste Beweis dafür ist der schnell bekannt gewordene 8 Z y
linder-Personenwagen, der in vielen in- und ausländischen 
Schönheitskonkurrenzen preisgekrönt wurde und auch mit 
ausländischen Fahrzeugen konkurrieren kann. Die 30jäh-

4 Zylinder-Motor auf den Markt brachten, stehert die Stoewer- 
W erke an  vorderster Stelle. Auch den 6 Zylinder-Motor 
bauten die Stoewer-W erke als erste Firma und gingen 1928 
dazu über, als eine der ersten, deutschen Aütomobilfabriken 
den .8 Zylinder herausbringen, der nunmehr im In- und Aus
land die größten Erfolge davongetragen hat.

An dem gewaltigen Aufschwung, den die deutsche Auto- 
mobilindustric in den letzten drei Jahren genommen hat, 
haben die Stoewer-W erke vollen Anteil gehabt, die aus ihren 
kleinen Anfängen heraus zu achtunggebietender Größe h er
anwuchsen. und nach den vielen Erweiterungen nunmehr eine 
Gesamtgrundfläche von 76 000 qm einnimmt.

Die Stoewer-W erke sind natürlich technisch vollkom
men auf die neuzeitlichen Fabrikationsmethoden einer füh
renden Automobilfabrik eingestellt und haben nicht nur die 
modernsten Präzisiöns- und Bearbeitungsmaschinen, sondern 
auch die dazu notwendigen Hilfsmittel, wie Materialprüfungs-

rigen Erfahrungen mit einem Stamm erster Fachniitarbeitei
und unter der Leitung erster Automobiltechniker befriedigen
in jeder Hinsicht die verwöhntesten Ansprüche. Bei den in
S e r i e n f a b r i k a t i o n  h e r g e s t e l l t e n  F a h r z e u g e n  s in d  E r r u n g e n
schäften der modernsten Technik, wie die Lagerung def
Federn in Gummikissen, ebenfalls die einfache Brennsto

detpumpe zur Verwendung gekommen. Die Karosserien 
Stoewer Achtzylinder-Typen sind leicht an internationalen 
Geschmack angelehnt und bringen in eleganter langge 
streckter Form ein Höchstmaß von Bequemlichkeit au 
D er schlanke, wirkungsvolle Röhrenkühler mit seinem vor 
nehmen Kühleremblem, erhöht, gemeinsam mit e;iner 
prächtigen lebhaften Farbtönen gehaltenen Lackierung, 1 
E leganz des Wagens.

Die Stoewer-W erke h a b e n  mit ihrem A c h t z y l i n d e r  eI 

in- u n d  a u s l ä n d i s c h e n  M arkt erobert u n d  w e r d e n  imme 
eines der f ü h r e n d e n  Industrie-W erke Stettins bleiben.



Ein M eisterstück des Autom obilbaues
Stoewer-Achtzylinder-Roadster-Cabriolat „Gigant

Nähmaschinen', Sdireilimasdiinen- und Fahrräder-FabriHafion.
U nter den Erzeugnissen der Nähmaschinen-, F ah r

ader- und Schreibmaschinenbranche nehmen die Fabrikate 
r>er N ä h m a s c h i n e n -  u n d  F a h r r ä d e r - F a b r l k  

e r n h. S t o e w e r ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  S t e t t i n -
I r u n h o f , in der deutschen Industrie eine ganz hervor- 
agende Stellung ein, aber nicht nur im Inlande, sondern auch
II den übrigen Ländern der Erde. Die Fabrik wurde im 

J hre 1858 von Bernh. Stoewer, der zu den Senioren der 
pu tschen  Nähmaschinenindustrie zählt, gegründet. Zunächst

e aßte sich dieses W erk mit der Eisengießerei, nahm aber 
stN  Ĉ e Herstellung von Nähmaschinen, später die Her- 
^cUUrig von p a ilrrjjdern und seit etwa 30 Jahren  auch die 

erstellung von Schreibmaschinen auf. Stoewer-Nähmaschi'

nen, Stoew er’s Greif-Fahrräder sowie Stoewer-Record- und 
Stoewer-Klein-Schreibmaschinen haben sich im Laufe der 
Zeit dank zielbewußter Arbeit und dank dem Grundsätze, in 
allen Betriebsabteilungen dieses W erkes nur wirklich erst
klassiges Material zu verwenden, und vermöge ihrer kon
struktiven Beschaffenheit, gediegener, vornehmer Bauart und 
eleganter Ausstattung, im In- und Auslande die ihnen gebüh
rende Stellung errungen. Diese Erzeugnisse sind tatsächlich 
als technisch in höchster Vollendung dastehende Q ualitätser
zeugnisse anzusprechen und erfreuen sich in Käuferkreisen 
täglich größerer Beliebtheit und gesteigerter Nachfrage, so 
daß sie in diesem Industriezweige führend sind.

Thyssen, Eisen' und Siahl'Akfiengeselisdiatt.
ni > l Thyssen Eisen- und Stahl-Aktiengesellschaft, Z Weig
ls erlassung Stettin, ist aus der zum früheren Thyssen- 
Stet>‘ern Sehörigen Thyssen & Co. G. m. b. FI. Berlin— 
Vp • •  hervorgegagen und gehört seit Anfang 1926 zu der 

reinigten Stahlwerke Aktiengesellschaft in Düsseldorf. 
t Die Stettiner Anlagen verfügen über einen ausgedehnten 
H-inerplatz am Steinbruchhafen, mit neuzeitlich eingerichteten 
Unc, en ZUr Lagerung und für den Versand von Form-, S tab
e r  l ^ anc^eisen, Blechen, Röhren, Heizungserzeugnissen, 

antvvaren, Eisenwaren usw.

Seedampfer bis zu 8000 To. Ladungsgewicht können am 
Lagerplatz anlegen und werden dort durch eine eigene U m 
schlagseinrichtung in kürzester Zeit gelöscht.

Zur Erfüllung aller Anforderungen der Kundschaft be
stehen modernste Kran-Anlagen und außer dem W asseran
schluß Eisenbahn-Verbindung mit dem Hauptgüterbahnhof.

Für d ie’Belieferung des Baumarktes und die Ausführung 
von Eisenhochbauten wird neben einem umfangreichen 
Trägerlager, besonders in Breitflanschprofilen, eine größere 
W erkstatt mit einem technischen Büro unterhalten.

C. F. Weber, Stettin.
\y , e Jahre 1846 in Leipzig gegründete Firma C. F. 
neu °r uerr*ck tete gleich nach dem  Kriege in Stettin ein 
Ostf  erk, um ihre Abnehmerkreise, besoftders die der 
k ö n n ^ d ^  schneller und frachtgünstiger bedienen ’izu 
dern^11* ^ as Stettiner Werk, eines der größten und mo- 
niSs S Ungerichteten, liefert Teer- und Asphalt-Erzeug- 

aller Art, die weltbekannten W eber-Fabrikate, die für

ßedachungsz wecke, Straßenbauten, Dichtungs- \ind Iso
lierungszwecke gegen Feuchtigkeit, Grundwasser, Kälte, W är
me und Schall z. T. seit vielen Jahrzehnten im In- und Aus
lande Verwendung finden.

Näheres ist aus dem Inserat der Firma in der heutigen 
Nuiuoier ersichtlich.

Die Wäscherei-Industrie in Pommern.
früher*'10̂ 011 ^ ir Brot noch zu Hause?? Nein!: Das war 
billiger Hinma^ ^ aS Bäckereigewerbe macht es besser und

Ebenso das W aschen 1 
§estelhie 5?0(lerne, auf das Zweckmäßige und W ertvolle ein- 
^asrhp6 > aus r̂au kann ihre W äsche nicht mehr im Hause 

n lassen. Aerger betr. Waschküchen- und Trocken

bodenbenutzung, Störung der Haushaltsordnung, Mangel an 
zweckmäßigen, wäscheschonenden W ascheinrichtungen sind 
die bekannten Sorgen beim Haus waschen!

Das kostbarste Kapital des Hausfrauenhaushaltes ist 
die Wäsche! Güter im W erte von Milliarden Reichsmark 
gehen jährlich durch die Hände der W aschfrauen. Die 
möglichst lange Erhaltung und schonende Behandlung dieser
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Güter ist, volkswirtschaftlich gesehen, eine der brennendsten 
Fragen!! Besonders jetzt, wo die Qualität und D auerhaftig
keit der Gewebe nicht mehr dieselbe hochprozentige ist wie 
vor dem  Kriege.

So entstanden im Laufe der Zeit mehr und mehr g e
werbliche Betriebe, die das W äschewaschen in Massen voll
führten und daher besser und mit schonenderen E inrich
tungen arbeiten konnten als Hausfrauen und Waschfrauen! 
So wuchs das W äschereigewerbe immer mehr. Und m ittler
weile ist eine starke, mächtige I n d u s t r i e  daraus geworden.

Auch Stettin und seine nähere Umgebung hat einige 
große mustergültig eingerichtete Wäschereien. Teilweise fin
den dicht • an hundert Arbeiter in diesen Betrieben B e
schäftigung.

In diesen Fabriken ist die teure und für das Gewebe 
schädliche* Handarbeit auf das äußerste ausgeschaltet. H and
waschen bedeutet Reiben, Bürsten, Zerren! . . . Die mo
dernen riesigen Hochleistungs-W aschmaschinen (mit Fassungs
inhalt bis zu 150—200 kg Trockenwäsche) verzichten auf 
jede mechanische Beanspruchung des Gewebes! Unten in 
der sich drehenden Maschinentrommel ist die Seifenlauge. 
Eine solide, auf Kundendienst eingestellte Großwäscherei 
verwendet nur hochprozentige Flockenseife und enthärtetes, 
von allen schädlichen Stoffen befreites W asser! Leitungs- und 
Brunnenwasser enthält Hartebildner, die die Gewebe zer
stören! Nur die modernen Großwäschereien können sich 
die teure Einrichtung der. W asserreinigung und der modernen 
großen Maschinen leisten, die im Gegensatz zu allen an 
deren billigen W ascheinrichtungen die W äschefaser s c h o 
n e n  und so das kostbarste Gut der Hausfrau erhalten!!

Gewaltige Maschinen und Apparate verarbeiten die un 
geheuren W äschemassen in der Großwäscherei. Neben den 
Wasch- und Spülmaschinen sind es die großen Trocken-, 
Roll- und Plättmaschinen, die teilweise bis 200 kg Wäsche 
stündlich verarbeiten und jedes Stück ebenso klar und 
glatt wie das andere.

Erstaunlich sind die Präzisionsmaschinen in den P lätt
sälen, die die Oberhemden und Kragen verarbeiten. Die

sinnigsten Apparate benutzt die Großwäscherei, um zum 
Beispiel den Kragen hohl zu plätten, damit der Binder sich 
leicht ziehen kann. Nie wird eine Haus- oder W aschfrau 
den H errenkragen, auf dessen vornehmes Aussehen jeder 
H err das größte Gewicht legen muß, mit solcher Eleganz und 
Gleichmäßigkeit fertig machen können wie die gewerbliche 
Wäscherei, die für jede Ausführungsart eine besondere P räzi
sionsmaschine besitzt.

Teilweise verarbeitet eine Großwäscherei 150 000 
W äschestücke und 7000 Kragen in der Woche. — Und alles 
wird pünktlich in 5—6 Tagen der Kundin zurückgeliefert.

T e m p o  — Rationalisierung — ist Zeichen und Vorteil 
der Zeit!

Auch in der W äscherei-Industrie!
Es bestehen in Pommern einige mustergültig eingerich

tete Großwäschereien, die jedem Interessenten wohl gerne 
die vielseitigen und kostspieligen Einrichtungen zeigen 
werden.

D i e  W a s  c h f r a u  f r ü h e r  — sie wusch für höch
stens 8—4* Kunden pro Tag. Sie zerrte und -rieb die 
Wäsche, — und es gab Aerger!

D ie  W a s c h f r a u  v o n  h e u t e  — ist eine I n d u - ,  
3 t r i e , - i s t  die modern eingerichtete Großwäscherei, die für 
tausende von Kunden am Tage wäscht. Und — mit scho
nenden Einrichtungen und Systemen.

Das W äscherei-Gewerbe ist eine ungeheure, starke In 
dustrie geworden, die tausenden von Arbeitern Beschäftigung 
verschafft! Diese Industrie steht in Bezug auf Anzahl der 
vveiblichen Arbeitnehmer mit an der Spitze!!

Viele W aschfrauen wurden brotlos! — Aber: die drei
fache Arbeiterzahl fand in den Großwäschereien ihre Be
schäftigung und ihren Lebensunterhalt! Es gibt in D e u t s c h 
land viele W äschereien mit 400 -700 Arbeitern.

Die W ä s c h e r e i - I n d u s t r i e  ist auch in Pommern 
mit in erster Linie berufen, die große A r b e i t s l o s i g k e i t  
zu v e r r i n g e r n ! !

Kaufmännisdie Stellenvermittlung fles Deufsdinafionalen HandlungsgehilienVerbandes-
Keine weitere Verschlechterung des kaufmännischen 

Stellenmarktes im Mai. Nach den Beobachtungen der Kauf
männischen Stellenvermittlung des D .H .V . hat der Stellen
m arkt im Monat Mai eine weitere Verschlechterung nicht 
mehr erfahren. D er Bewerberzugang hat sich im Verhältnis 
zum Monat April allerdings noch um 51/2 %  gesteigert. Diese 
Feststellung findet ihre Begründung in den zum Kündigungs
termin (15. Mai) ausgesprochenen Massenkündigungen. B e

setzungsaufträge gehen nach wie vor sehr zögernd ein. D en
noch war es möglich, die Auftragszahl und die V e r m i t t e 
lungen in feste Stellungen gegenüber dem  Vormonat etwa? 
zu steigern. Zahlenmäßig ausgedrückt, ergibt sich folgendes 
Bild: Andrangsziffer (Bewerber auf eine gem eldete offene 
Stelle) 21,4 (im April 1930 22,1) gegenüber 9,4 im Berichts
monat des Vorjahres. Ein ausgesprochener W irtschafts
pessimismus kennzeichnet auch im Mai die Stellenmarktslage.

Das Eisenwerk wifkowifz.
Im Jahre 1828 vom damaligen Erzbischof von Olmütz 

gegründet, hat sich das Eisenwerk W itkowitz im Laufe 
seines 100 jährigen Bestandes zu einem der bedeutendsten 
Eisenhütten-Unternehm en des Kontinents entwickelt. Das 
E isenwerk W itkowitz, .welches zurzeit an die 32 000 Arbeiter 
und Angestellte in allen seinen Betrieben und angegliederten 
Unternehmungen beschäftigt, umfaßt außer eigenen Kohlen- 
und Erzbergbauen, Hochofenanlagen mit 5 in Betrieb befind
lichen Hochöfen in W itkowitz und Mähr. Ostrau, mit einer 
durchschnittlichen Gesamt-Tagesproduktion von rund 2500 to 
Roheisen Stahl- und W alzwerke mit einer Jahreserzeugung 
von etwa 800 000 to Rohstahl, bezw. 700 000 to Walzeisen. 
W eiters: die Gußstahlfabrik mit angegliederter Formerei, 
Stahlgießerei, Schmiede, Preßw erk u. a., die Eisengießerei, 
sowie die mechanischen Betriebe, d. s. die Maschinenfabrik, 
das Rohrwalzwerk, welches nahtlose und geschweißte Röhren 
erzeugt, die Kesselfabrik und Brückenbauanstalt stellen B e
triebe dar, von denen jeder für sich unter die großen L^nter* 
nehmungen gezählt werden kann.

Die E lektrizitätsw erke, Gasanstalt,' Kupferhütte, Benzol
fabrik, die Fabrik für feuerfeste Materialien, die Ziegelei, 
W erksbahn, das Baubüro u. a. m. vervollständigen die Reihe 
der zum Eisenwerk gehörenden Betriebe.

Es ist wohl selbstverständlich, daß ein Unternehmen von 
der Größe und Bedeutung des Eisenwerkes W itkowitz auch 
auf dem Gebiete der sozialen und humanitären Einrichtungen 
den ersten Platz einnimmt. So hat das Eisenwerk nicht bloß 
alle technischen Fortschritte praktisch verwertet, sondern es 
hat auch für seine Arbeiter und Angestellten m ustergültige 
Einrichtungen geschaffen, die den neuesten Errungenschaften

auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge vollauf Rechnung 
tragen. Seit jeher wurde der Schaffung entsprechender 
W ohnungsmöglichkeiten für Arbeiter und Beamte das groß e 
Augenmerk zugewendet. Die modernst eingerichteten An
lagen des W erkspitals, Genesungsheime, Ferienheime, sowie 
zahlreiche Speisehallen u. ä. humanitäre Einrichtungen ver 
dienen besonderer Erwähnung.

D er vorstehende Ueberblick dürfte die G r ö ß e  und A>e 
deutung des Eisenwerkes W itkowitz genügend illustrieren un 
zeigen, daß dieses W erk ein in sich geschlossenes Unter 
Unternehmen darstellt, das auf eigener R o h s t o f f b a s i s  au 
gebaut, sämtliche Erzeugungsstufen vom R o h p r o d u k t  bis z 
den verschiedenen Fertigfabrikaten umfaßt. . , _

Es ist wohl klar, daß für die P r o d u k t i o n s k a p a z i t ä t  e

Eisenwerkes W itkowitz der Inlandsm arkt nicht g e n ü g e n  
und das Eisenwerk darauf angewiesen ist, ungefähr die H a , 
seiner Erzeugung auf auswärtigen M ärkten abzusetzen. 
der guten Qualität und erstklassiger Ausführung er nj  
sich W itkowitzer Erzeugnisse überall besten Rufes u 
konnten sich auf den W eltm ärkten trotz frachtlich u n g u n s  
ger Lage der Produktionsstätten mit Erfolg behaupten. ,

Ausgeführt werden vor allem: W alzware, Stahlguß- u 
Schmiedestücke, besonders für Schiffs- und M a s c h in e n  > 
Röhre.n, Radsatzmaterial, Kessel und deren B e s t a n d  e i > 
sowie Brückenkönstruktionen.

Der Export W itkowitzer Erzeugnisse richtet sich n 
erster Reihe nach Oesterreich, Polen, Ungarn, den Ba 
Staaten, Rußland, Holland, England, Italien, nach den JN 
Staaten, der Schweiz sowie auch nach Uebersfee und er 
teils über Ham burg, Stettin und auch über Triest.
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Herings- 
Import und Export

Eigene Kühlhaus-Anlagen
T e l e g r a m m - A d r e s s e :  „ P e k a “ 
F e r n s p r ec h e r :  S a m m e l n u m m e r  35161

St

L o u i s  L i n d e n b e r g
Fabrik der Vereinigte ßadipappen- $ 

Fabriken Aktiengesellschaft |
STETTIN, Altdammer Str. 5 /  Tel. Nr. 35356 |

liefern: * 
Asphaltdachpappen, teerfreie  Dachpappen, grau, |  
£rün, rot, Steinkohlenteer, K ienteer, Carbolineum , *
auch Jarbig, Asphalt-M astix, Muffen- u. Pflasterkitt, §

Isolierm aterialien . ?

Suchen Sie
G e s c h ä f t s  -  V e r b in d u n g e n

mit der Tschechoslowakei, Oesterreich,
R u m ä n i e n ,  J u g - O s la v i e n  ?  dann lesen Sie die

8
& * w e * ( U - 0 lu 4 id * c iit u i~

Bezugsquellen-, Handels- und Geschäfts- 
Anzeiger
Zentralblatt zurEinführung und Verbrei
tung von Neuheiten und Massenartikeln. 
Internationales Offertenblatt für Liefe
ranten und Einkäufer.
Die „Erwerbs-Rundschau“ als offiz. Nachrichtenblatt zahl
reicher Verbände und Wirtschafts-Körperschaften, nimmt 
infolge der allgemeinen Verbreitung eine dominierende 
Stellung im gesam ten W irtschaftsleben ein, ist daher ein

vorzügliches Inseriionsorgan!
Probenummern gegen Einsendung eines internationalen 
Postantwortscheines versendet die Verwaltung der

„ E r w e r b s = R u n d s c h a u "
H rünn

Traubengasse 45/St, Tschechoslowakei

StettinerTräger-u. Baueisenges.
m. b. H.

37792, 37793 Holzmarktstr. 7/9

Hagen & Co.
Gegr. 1853 

Sämtliche Oele □ Maschinen-Bedarf 
Asbest □ Gummi 

21673 Bollwerk 3

3Jlo5ertt 
eitt9eridjfefer 

Sefriefe ■ ® . #anöer £oegen i f ö f t f t f t i  * gtf
(S te ffin , £ o t)en ao U ern fIr. 1 0  Z T T  , 1  l
Sernfore^er 31770  ® t l f  /  ^

3Siffe bei A n f r a g e n  ffete a u f  &en D f ff e e *& a n i) e f  23»egug n eh m en !



62 O S T S E E - H A N D E L : Nummer 12

Den gesefzlidien VorsdirlHen enlsprediende redifs- 
gallige Verwiegungen und fiUlerzählungen

w erd en  in  STETTIN n u r  durch

❖
.

D ie  b e e i d i g t e n  n .  ö i f e n d i d i  a n g e s f e l H e n  
W ä g e r  ( S i e f l i n e r  W i e g e a m f )
SpeidierslraAe 26 -  Fernsprecher 30090

ausgeführ£  u n d  beg laub ig t.

IM1 A N
M I N E R A L M A H  L W E R K E

t m r r m

EIGENE GRUBENBETRIEBE IN SKANDINAVIEN
R O H S T O F F E  f ü r  K E R A M IK  
F E L D S P A T  U N D  Q U A R Z
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Bohriseh
das

Qualitäts-Bier.

Die beliebten

Bergschloss
in Fässern 
u. Flaschen Biere Fernsprecher 

Nr. 31623/5



64 O S T S E E - H A N D E L Nummer 12

Der hodiwerligc Ziegel
in allen Sorten von anerkannt bester Q u a litä t

£)ie hoffen jeftes Jnferafeö 
der tiidtf tnferterenOe 

^onfurrenf

Hermann Riedel
Stet t in

Fernspr.: Sammelnummer 35071. Tel.-Adr.: Speriedel

Insbesondere Spedition, Lagerung u. Verfrachtung 
von Getreide, Mühlenfabrikaten, Futtermitteln usw.

Kronziegelei uedcermünde
P. Bielfeld

Post und Bahn: Ueckermünde Fernruf: Ueckermünde 204 
Eigner Anschlußkanal am Haff

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Durch rationellste Arbeits
methode größte Leistungs
fähigkeit gewähr le is te t  
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


