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Union
Gegründet 1857

Actien-Gesellschaft 
für See- und Fluss* 
Versicherungen in Stettin

T r a n i p o r t v e r s l c h e r u n a e n

aller Art

Fernsprecher: Nr. 27060 Drahtanschrift: Seeunion

' « i i n i r t f n i r Q

Nadi Estland und Finnland Ober Stettin
Regelmäßiger Passagierdienst

Stettin - Reval- Helsingf ors
mit den Schnelldampfern „ Rü g e n “ u. „ A r i a d n e “
Abfahrten von Stettin jeden Mittwoch und Sonnabend 16 Uhr

Veranstaltung von 2-, 14- und 17'(ägigen Gesellschaftsreisen nadi Finnland

Fahrpläne d u rch :

Rud. Christ. Gribel, Stettin 
Finnische Dampfschiffahrts-Gesellschaft, Helsingfors

A g e n t u r  G u s t a v  M e t z l e r ,  S t e t t i n .

Nach Riga der Seeweg Ober Stettin
mi£ d e n  S c h n e l ld a m p f e r n  „ N o r d l d n d “  u n d  „ R e g i n a “

A b f a h r t e n  von Stettin jeden Sonnabend 15,15 Uhr

„Ostsee“
A b f a h r t e n  von Stettin jeden Freitag 18 Uhr 

F a h r p l ä n e  d u r c h

R U D .  C H R I S T .  G R I B E L ,  S T E T T I N
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seit 1834 Kettner Breite Str. 13

W E I N S T U B E N ,
V  -------------------------------------------- —

I

Wo wird für das leibliche Wohl nach jeder
Richtung am besten gesorgt T

► In der — — — —
Hauptbahnhofi-Gaititätte, Stettin.
Behagliche, vornehme Räume. /  Während der M i t t agsze i t  
dezente Tafelmusik. /  Nachmittags und abends unübertreffliche

Künstler-Konzerte im FÜRSTENSAAL!

Von Stettin an die Ostsee
mit den größten und schönsten Schnelldampfern der Rügenlinie

„Rugard“ „Hertha“ „Odin“ „Frigga“
_________________________ I m S o m m e r  t ä g l i c h e  F a h r t e n  n a c h :

Swinemünde, Heringsdorf, Zinnowitz, Insel Rügen, Bornholm und Kopenhagen.
Illustrierte Prospekte und nähere Auskünfte durch

Slellfncr DamplsdHüs-Geselisdiaii J. F. Braeuniidi
Stettin, B ollw erk l b  Te1, 20
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Saison-Ausverkauf!

K l e i d e r s t o f f e  
S e i d e n s t o f f  e 
u. Herrenstoffe
zu enorm herabgesetzten Preisen.

Beachten Sie bitte die Ausstellung in meinen S chaufenstern!

Wilhelm Schulz
Obere Breite Straße 2 *  Gr. Wollweberstr. 37/38

N O R D - O S T S E E
SCHIFFAHRT- und TRANSPORT - GESELLSCHAFT  

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

STETTIN / AUGUSTASTR. 12
FERNSPRECHER 28696 >i TEL.-ADR.: „NORDOSTSEE

BEFRACHTUNG, SPEDITION UND KLARIERUNG
ÜBERNAHME SÄMTL. SEE- UND BINNENTRANSPORTE

GEBR. KOLBE
S T E T T I N

MARIENSTRASSE 1 FERNSPRECHER 30883

Maschinenfabrik ♦ Kessel- 
Schmiede ♦ Schiffsreparaturen

O d t a o f a k r l a i l  mit den Dampfern der 
U | ( | 6 6 T d i l  l ( 6 n  Stettiner Dampfer-Compagnie A.-G.
nach Estland und Finnland zu volkstümlichen Preisen

(einschließlich voller Verpflegung, guter Unterkunft, Führungen, Besichtigungen)
Tage Stettin-Reval-Wiborg-Imatra und zurück .......................RM. 185.— und RM. 250 -

„ Stettin-Reval-Wiborg-Helsingfors und zurück . . .  „ 330.— „ „ 390.— 
„ Stettin-Reval-Wiborg-Iinatra-Seenfahrten-Savonlinna-Punkaharju usw. bis

Üleaborg-Helsingfors-Kotka-Reval-Stettin ....................RM. 495.— und RM. 570 -
nach Sowjet-Rußland nach Schweden
12 Tage Stettin-Leningrad-Moskau-Leningrad-Stettin, Stettin - Stockholm und zurück
Schiff und J3ahn I. Klasse, volle Verpflegung Stettin-Malmö-Gotlienburg-Westnorwegen bis Bergen

RM. 694.— und zurück.
P a u s c h a l -  u n d  E i n z e l r e i s e n  n a c h  W u n s c  li.

Prospekte u„«lAujüpje durch: der stettiner Dampfer - Compagnie A.-G.
Paradeplatz 27 Fernruf 36000/36031 Bollwerk 21

GUSTAV METZLER
Stettin und Swinemünde

Schiffsmakler 
Befrachtung /  Bunkerkohlen /  Havarie^ Agent
1 elegr.-Adr.: Metzler Telefon Sammel-Nr. 35571 

A g en t für:
^ et ^ £ rene^e Danipskibs-Selskab, Aktieselskab. Kopenhagen 

Dampfschifffahrts^Gesedschaft „Neptun", Bremen 
^  Finska Angfartygs Aktiebolaget, Helsingfors 

putsche Dampfschifffahrts -  Gesellschaft „Hansa'7, Bremen 
tiamburg-Südamerikanische Dampfsdhifffahrts^Gesellchaft,

* , . , Hamburg
_  ttebolaget Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Gothenburg

Von
Hannover—Hamburg—Berlin
mi£ E isen b a h n  — A u to  — D a m p fe r — F lu gzeu g

nach Rügen-Hiddensee-Schweden 
über

Stralsund
die schöne Inselstadt!
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Luftverkehr Pommern t i  Steffin
Landeshaus, Sdiallehnsir. 9/11. Telephon Nr. 28219.

Tätlicher LuHverttehr fflr Personen, Posl und fradif
von s  T E T T I N nadi

Berlin <55 Min > -  Kalmar-Sfodiltolm <5 Std. 20 Min > 
-  SlolpDanzig <2% Std > -  swinemfinde <35 Min > 
Sellin>Slral$und'Htddensee -  Franklnrl aO.-Gulien- 
Coflbus>Dresden <2 Std. 50 Min> u n d  z u r t t c h .

M äftige F lu g p re ise , in denen Versicherungen u. Aulozubringerdiensl in Slelfin
eingesdilossen sind.

Die örtlichen F lu g le itu n gen  der Betriebsgesellschaften (D eu tsch e L ufthansa A .-G . und N ord
b ayerisch e V erk eh rsflu g  A.-G.), ebenso alle R eiseb ü ros erteilen Auskünfte und verkaufen Passagen.

'Die 
facucfaahe.
ßMdluAckß.

SINGER

a u c k i n r n o n a i ß i d i j m l i a ^  
v o n  m. 10.- •: 

gegen  ba ll null 7)1.260- 
V nv& U yincfflchjß k o s ie n ß o s e  
V ötfW iA unp Im  e ig e n e n  J4ause

S IN G ER  NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT

G esd iäffssfe llen  in  P o m m e rn :
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, Luisenstraße 28 
Gollnow i. Pom ., Wollweberstraße 7 
G reifswald, Lange Straße 15 
Köslin, Bergstraße 1 
K olberg, Kaiserplatz 6 
Labes i. Pom ., Ilindenburgstraße 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

mm*
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'Wirtschaftszeitung für die Qstseeländer, das Stettiner Wirtschaftsgebiet 

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

Organ der Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnländischen Vereins e. V. zu Stettin, 

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

H erausgeber D r. H. S c h r ä d e r ,  Syndikus der Industrie- u n d  H andelskam m er zu S tettin  
Hau p tsch riftle ite r u n d  v e r a u tw o r tU o h f f l r d ie B e r ic h te f lb e r d a s  A usland  W- v. B u l m e  r  1 n c q  (beurlaub t), veran tw ortlich  fü r  d ie B erich te  o b e r

aas In land  Dr. b,. S c h o e n e ,  den A nzeigenteil H. J a  e g e  r ,  alle in  S tettin .
■ Bezugspreis vierteljährlich  2,50, A usland 3,— Reichsm ark. — A nzeigenpreis lt. T arit ____________ .________________

_ Verlages (j . m. d . H., S te ttin  Nr. 10464. B ankverb indung: W m . Schlutow , S tettin .
^eschaftsstelle  in  H elsm gfors: A kadem iska Bokhandeln, A lexandersgatan 7. F ü r n ich t erb e ten e  M anuskrip te ü b e rn im m t der Verlag keine V eran tw ortung .

j l r .  15 Stettin, 1.  Zkuyust 193C IC. Jahrg.

er Fremdenverkehr und seine Werbung sind Begriffe  ̂ die in ihrer Bedeutung keineswegs von der breiten 
ffenthchkeii m Deutschland vollwertig erfaßt sind. Und doch ist der Fremdenverkehr in wirtschafts- 

Po litis eher Hinsicht von großer Wichtigkeit. Auch vor dem Kriege bildete er einen Posten in unserer 
ahlungsbilanz. Aber diese Zahlungsbilanz war aktiv durch die großen Werte, die Deutschland im Aus- 

tande besaß, sowie durch die Tätigkeit der deutschen Seeschiffahrt, die fast die Hälfte der Aktivität der 
ilanz bestritt. Das hat sich grundlegend geändert. Deutschlands Handels- und Zahlungsbilanz ist passiv, 
itizutritt die Notzvendigkeit der Devisenbeschaffung aus der Tributverpflichtung. Der Fremdenverkehr ist 

aber em reiner Export, dem ein Import nicht als Voraussetzung ge genüb er steht. So wird er fü r  Deutschland 
eine wesentliche und wichtige Hilfe in seinen wirtschaftspolitischen Schwierigkeiten. Trotzdem hat man in 

eutschland die Förderung des Fremdenverkehrs im wesentlichen den Verkehrsträgern und Verkehrsinter- 
esRenten überlassen. Reichsmittel stehen bis fetzt nicht zur Verfügung. Im Auslande ist es anders. Ein
gedenk der großen volkswirtschaftlichen Werte des Fremdenverkehrs haben Frankreich, Schweiz, Italien, 

ngarn eine straffe Organisation ihres Fremdenverkekrswesens teilweise unter staatlicher Leitung geschaffen 
und wenden erhebliche öffentliche und Staatsmittel auf. Als Gegenwert erlöste Frankreich aus dem Fremden
verkehr im letzte7i Jahre 2 lf2 Milliarden Goldmark, die Schweiz deckt die Hälfte ihrer passiven Zahlungs- 
1 anz aus dem Fremdenverkehr, ähnlich liegt es in Italien. In Deutschland ist — abgesehen von dem 

ahnten Fehlen von Reichsmitteln — die Organisationfrage noch nicht gelöst. Aus dem Neben- und 
^ crcheinander der einzelnen Verkehrsträger, Verbände und Vereine beginnt sich anscheinend je tzt eine ge- 
k * S6f  zenirale Zusammenfassung zu gestalten, die aber noch wird erweisen müssen, daß sie die nötige Stoß- 
zu beSÜZt' Um einheiiliche Grundsätze für die praktische Verkehrswerbung nicht nur zu finden und auf- 
£ ^ 6llen' s°ndern sie auch zur Durchführung zu bringen. Die Öffentlichkeit fängt jetzt an, sich mit der 
^emdenverkehrswerbung zu beschäftigen. Ein Verkehrsdiktator soll das Heilmittel sein. Nach diesem 
Unf"h1St häu-̂ g Schon in Zanz anderen Beziehungen gerufen worden, ein Zeichen innerer Hilfslosigkeit und 
dem gkeit> die DinZe auf geordnetem Wege zu meistern. Nicht auf einen Diktator kommt es an, mit 
Verben *)e*L°rdenmäßiger Aufzug, eine behördliche Reglementierung unweigerlich mit allen ihren Nachteilen 
i% ^ n en wäre. Das Fremdenverkehrswesen bedarf zwar der behördlichen Unterstützung und Förderung 
h 'önn Maße, besonders auch m finanzieller Hinsicht, im übrigen aber muß es sich frei entfalten
PVerb 1 endig ist, daß die Werbemaßnahmen geschmeidig bleiben und sich von veralteten Formen der
Ĥ erb ni^6̂  erhalten. Es müssen neue Wege gefunden werden. Manches aus der bisherigen Form der 

g sowohl hinsichtlich der Prospekte als der Schlagworte muß beiseite getan werden. Auch der Ge-



danke muß Raum finden, daß mit den ausländischen Fremdenverkehrsorganisationen zusammen zu wirken 
ist, ttm eine Wechselwirkung zu erzielen und sich das eigene Werbegeschäft im Auslande zu erleichtern. 
Vor allem notwendig ist aber, die Werbung auf kaufmännisch-wirtschaftliche Basis zu stellen und sich in 
engstem Zusammenleben mit der Wirtschaft aller ihrer Werbemittel und Werbeformen zu bedienen, wie dies 
in vorbildlicher Weise in Frankreich geschehen ist. — Es ist daher verdienstlich, wenn ein führendes 
Wirtschaftsblatt wie der „Ostsee-Handel11 eine ganze Nummer der Fremdenverkehrswerbung widmet und 
dabei von dem Gedanken aus geht, in wechselnder Darstellung die Schönheiten der nordischen Landschaft in 
Deutschland und Skandinavien zu zeigen. Dieser Versuch ist umso nützlicher, als gerade in letzter Zeit 
Beziehungen zwischen den deutschen und nordischen Verkehrsorganisationen angekniipft worden sind, welche 
gegenseitige Förderung und Unterstützung zum Ziele haben. Man wird überzeugt sein dürfen, daß das 
Vorgehen des „Ostsee-Handelstl von Erfolg über das örtliche Ziel hinaus begleitet sein und hoffentlich die 
Wirkung haben wird, daß sich unsere Wirtschaft mehr, als es bisher geschehen ist, mit der Fremden- 

Verkehrswerbung befaßt und erkennt, daß es sich hierbei um ihre eigene Sache handelt.

2) r. ing. e. h. 2) r. ju r. Xrohne
Reichsverkehrsminister a. D.

6_________________________ _________ O S T S E E - H A N D E L _________ _______________ Nummer 15

Steffin als Reisebasis und Reiseziel.
Von D r . H. S c h r ä d e r ,  Syndikus der Industrie- u. Handelskammer Stettin.

Als in der Mitte der deutschen Küste ge- Stationen. Die Zugverbindungen zwischen Berlin
legener südlichster Seehafen besitzt Stettin zu und seinem Seehafen Stettin sind ausgezeichnet!
einer großen Anzahl Eisenbahnstationen Mittel- und werden ständig verbessert. . ,
europas die kürzesten kilometrischen Entfernungen Es ist daher verständlich, daß Stettin tur een
und demgemäß die niedrigsten Vorfrachten. Diese nach Skandinavien, Finnland, Litauen, Estlan ,
günstige Lage wirkt sich natürgemäß auch im Per- Lettland, Rußland gerichteten und von dort eiri-
sonenverkehr aus. Von der Reichshauptstadt ist kommenden Reiseverkehr die gegebene Reisebasis
Stettin in zwei Stunden zu erreichen. Die besten ist. Die steigenden Passagierzahlen der Reedereien
und schnellsten Verbindungen bestehen bekannt- beweisen die Richtigkeit dieser Behauptung. Auen
lieh zwischen Berlin und allen mitteleuropäischen im Reiseverkehr ist eine weitere günstige En •

Die Salonschnelldampfer „Rügen“ und „Nordland“ der Reederei Rud. Christ. Gribel, Stettin,
begegnen sich auf hoher See.
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Wicklung Stettins möglich und wahrscheinlich, wenn 
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse Mitteleuropas 
konsolidiert haben werden, und wenn Rußland nach 
Beendigung der Schreckensherrschaft die Stellung 
unter den Völkern Europas wieder einnimmt, die 
ihm gebührt und die ihm auf die Dauer niemand 
streitig machen kann.

Von den Reedereien, die den Passagierverkehr 
zwischen Stettin und jenen Nord- und Ostseeländern 
vermitteln, sind insbesondere die folgenden zu er
mähnen :

Die Reederei R u d .  C h r i s t .  G r i b e l  un
terhält gemeinsam mit der F i n s k a  A n g f a r -  
f y g s  A k t i e b o l a g e t ,  H e l s i n g f o r s ,  mit 
ihren großen, eleganten Passagierdampfern 
einen regelmäßigen Verkehr zwischen S t e t t i n  — 
i r o V a  ̂ u n d  H e l s i n g f o r s .  Im Sommer ver- 
a'ßt der Doppelschraubendampfer „Rügen“

geschaffen. Die Reisedauer Helsingfors,—Paris über 
Stettin mit D. „Rügen“ beträgt nur 73, nach Lon
don nur 681/2 Stunden. Im W inter werden diese 
Linien von den als Eisbrecher gebauten Schnellf- 
dampfern „N ordland“ der Reederei Rud. Christ. 
Gribel und „Ilm atar“ der Finska Angfartygs Aktie
bolaget gefahren. Sowohl im Sommer als auch im 
W inter bieten die Reisen mit den in diese Linien 
eingesetzten, auf das beste eingerichteten modernen 
Dampfern für alle Passagiere Tage des Genusses 
und der Erholung. Eine dichtere, sicherere und be
quemere Verbindung zwischen Deutschland, E s t
land und P innland gibt es von keinem anderen* 
deutschen Hafen.

Der Passagierverkehr Stettin-Helsingfors ge
staltete sich in den letzten drei Jahren, Einreisende 
und Ausreisende zusammengenommen, auf der Linie 
Stettin—Helsingfors wie fo lg t:

S S. „Ariadne“ der Finska Angfartygs Aktiebolaget, Helsingfors.

Son ^ eederei Rud. Christ. Gribel Stettin jeden
9 lj>, .end um 4 Uhr, trifft an jedem Montag um 
Dje |^.ln Reval und um 14 U hr in Helsingfors ein. 
Woch uckfehrt von Helsingfors erfolgt jeden Mitt- 
17 Uj,Um ^  Uhr, von Reval jeden Mittwoch um
9 0 h r r' ^ ^ u n f t  in Stettin jeden Freitag umi

FinsP a§^gen verläßt der Passagierdampfer der 
(Woch AngfartYgs Aktiebolaget Stettin jeden Mitt- 
Heval Um t  U hr> trifft J’eden Freitag um 9 Uhr in 
^ückrei^ -|Um ^  *n Helsingfors ein. Die
jeden der „A riadne“ erfolgt von Helsingfors 
Um 20 n̂nnu u end um 14 U hr> die Abfahrt von Reval 
ta& um 11 Tn, die Ankunft in Stettin jeden Mon- 
^ isendp  u Fül die }n Stettin eintreffenden 
F lü s s e  n ^ este^ 9n unmittelbare Eisenbahnan- 
Stettin q TT,Berlil1’ so z- mit clem Eilzug ab 
?er xj'T™  Uhr, an Berlin 11.58 Uhr. Dadurch ist

erHn nach^n^ ln . zwischen 12 und 16 U hr 
allen Richtungen verlassenden Fernzüge

1927 15 890 Passagiere,
1928 18 774
1929 15 489

Eine weitere Passagierlinie S t e 11 in  — E s t - 
l a n d  S ü d f i n n l a n d  wird von der 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. unterhalten, die 
mit ihreen auf das bequemste eingerichteten Schnell
dampfern „Brandenburg“, „W artburg“ und „S traß 
burg“ zweimal wöchentlich in jeder Richtung die Linie 
S t e t t i n  — R e v a l  ab Stettin Dienstags und Sonn
abends 18.15 Uhr, ab Reval Dienstags und Frei- 
tags 17 Uhr und je einmal wöchentlich die L i n i e  
S t e t t i n  — W i b o r g  (Viipuri — Südfinnland —) 
ab Stettin Sonnabends 18.15 Uhr, ab Wiblorg Diens
tags 16 U hr sowie die L i n i e  S t e t t  i n  — K o  t k  a 
(Südfinnland) ab Stettin Dienstags 18.15 Uhr, ab 
Kotka Montags 18 U hr befährt.

Auch diese Linien vermitteln einen lebhaften 
Passagierverkehr. Insonderheit nimmt die Zahl der 
Erholungsreisenden zu. Einen besonderen Vorzug
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auch für die Finnlandreisenden bedeutet es, daß 
alle Linien teils zu kürzerem, teils zu längerem Auf
enthalt Reval (Tallinn), die Hauptstadt Estlands^ 
anlaufen. Dadurch wird die erwünschte Gelegen
heit geschaffen, diese interessante alte Stadt, deren 
Stadtbild noch heute viele Zeugen der deutschen 
Stadtgründung aus der mittelalterlichen Ordenszeit 
bewahrt, einer Besichtigung zu unterziehen.

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  
unterhält außerdem eine Passagierlinie S t e t t i n -  
L e n i n g r a d  und zurück, ab Stettin jeden Dienstag 
18.15 Uhr, ab Leningrad jeden Sonnabend 1.7 Uhr. 
In diese Linie ist der S. S. „P reußen“ eingesetzt;

(Schwarzhäupterhaus), das im Jahre 1330 von der 
Stadt für die Versammlungen der großen und. 
kleinen Gilde erbaut wurde und sich seit dem 15. 
Jahrhundert im Besitz der Gompagnie der Schwar
zen H äupter befindet. Das Innere dieses Hauses 
birgt für Kunstfreunde und Historiker wahre 
Schätze1). Die Statistik des Passagierverkehrs m 
dieser Linie zeigt steigende Tendenz.

Zwischen S t e t t i n  u n d  S t o c k h o l m  unter
halten die Reedereien R u d .  C h r i s t .  G r i b e l  und 
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 k 
t i e  n - G e s e 11 s c h a f t eine weitere Passagierhnie 
mit folgendem Fahrplan:

S.S. „Brandenburg“ der Stettiner Dampfer-Compagnie Aktiengesellschaft.

Durch eine weitere Passagierlinie zwischen 
S t e t t i n  u n d  R i g a ,  der Hauptstadt Lettlands, 
ist der wichtigste und bequemste Reiseweg zwi
schen Deutschland unid Lettland geschaffen. Die Reei- 
derei R u d .  C h r i s t .  G r i b e l  hat in diesem V er
kehr während des Sommers ihre Salon!schnelldampfetf 
„N ordland“ und „Regina“ sowie „O stsee“ einge
setzt, während er im W inter von S. S. „R egina“ , 
„Ostsee“ oder „V iktoria“ versehen wird. Die Ab
fahrten erfolgen von Stettin jeden Sonnabend 16 
Uhr, an Riga jeden Montag Morgen, ab Riga jeh 
den Sonnabend 16 Uhr, an Stettin jeden Montag 
Morgen. Jeder deutsche Besucher Rigas ist e r
staunt und erschüttert über die Fülle alter deutscher 
hansischer Kulturgüter, die die schöne Hauptstadt 
Lettlands birgt in einer Fülle, Mannigfaltigkeit und 
Vollkommenheit, die von deutschen Hansestädten 
kaum übertroffen wird. Eine der größten Sehens
würdigkeiten dieser überaus interessanten, von D eut
schen Im  Jahre 1201 gegründeten Stadt, ist das 
Haus der Compagnie der Schwarzen H äupter

Abfahrten in Stettin jeden fünften Tag, am 5., 1^,J 
20. und 25 .jeden Monats,

Abfahrten in Stockholm am 3., 13., 18. und 28 
jeden Monats.
Die Firm a R ud '. C h r i s t .  G r i b e l  be^ \ .  

diese Linien mit S. S. „V iktoria“ , die 
D a m p f e r  - C o m p a g n i e  A k t i e n -  G e s  
s c h a f t  mit S. S. „N ürnberg“ . Auch diese 1 . 
gierlinie weist eine steigende Entwicklung ce 
sendenverkehrs auf.

Die Linie S  t e t  t i n  — K o p e n h a g e n -  , s . 
wird von D e t  F o r e n e d e  D a m p s k i b s s e  
k a b ,  K o p e n h a g e n ,  (Stettiner Vertreter - # 
Metzler) mit den Salonschnelldampfern „V r _  
Maud“ und „Kong H aakon“ und in der Z,eu 
28. Juni bis Ende August mit S .S. „C. r .  A. 
befahren. Die Fahrzeiten liegen wie io g

■   (jef
i)' vgl. W. Stieda und C. Mellig* Die S c h rä g en  

Aemter und Gilden in Riga, Riga 1896 .

-Oslo
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„Dronning Maud“
ab Stettin Dienstag 
an Kopenhagen Mittwoch 
an Horten Donnerstag 
an Oslo Donnerstag

„Kong Haakon“
Freitag 18 Uhr
Sonnabend 7 „ 
Sonntag ca, 1030 „ 
Sonntag 13 „

ab Oslo Sonnabend 
ab Horten Sonnabend 
an Kopenhagen Sonntag 
ab Kopenhagen Sonntag 
an Stettin Montag

Dienstag 14 
Dienstag 1645 
Mittwoch ca 930 
Mittwoch 16 
Donnerstag ca. 7

Uhr

S.S. „C. P. A. Koch“ (28. Juni bis Ende August)
ab Stettin Sonnabend 18 Uhr
an Kopenhagen Sonntag ca. 8 „
ab Kopenhagen Montag 18 „

an Horten Dienstag ca. 1330 „
an Oslo Dienstag ca. 16 „
ab Oslo Mittwoch 14 Uhr
ab Horten Mittwoch 1645 „
an Kopenhagen Donnerstag 12 „
ab Kopenhagen Freitag 16 „

an Stettin Sonntag 7 „

und bequemster deutscher Hafen für den Reisever
kehr mit Skandinavien, Finnland, den baltischen 
Staaten und Rußland bezeichnet wird. Bei den
jenigen Reisenden, die aus geschäftlichen oder 
dienstlichen Gründen zum Reisen gezwungen sind, 
ist diese Tatsache Allgemeingut. Erfreulicherweise 
beginnt sich aber auch bei den Vergnügungs-, E r 
holungsreisenden und Touristen die Erkenntnis 
durchzusetzen, daß „ S t e t t i n  d i e  R e i s e b a s i s  
f ü r  S k a n d i n a v i e n ,  d a s  B a l t i k u m  u n d  
R u ß l a n d “ ist.

Mit den internationalen Linien ist der Passagier
dienst Stettins nicht erschöpft. Stettin und Swine
münde sind gleichfalls die Reisebasis für d e n  g e 
s a m t e n  B ä d e r -  u n d  K ü s t e n  v e r k e h r  v o n  
R ü g e n  b i s  M e m e l .  Zwischen S t e t t i n  u n d  
S w i n e m ü n d e  unterhalten 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 a e u n -  
1 i c h  G. m. b . H . sowie die S w i n e m ü n d e r

S.S. „Preußen“ der Stettiner Dampfer-Compagnie Aktien-Gesellschaft, Stettin.

es weiteren unterhält die F o r e n e d e  mit ihren 
^alonschnelldampfem „Odin“ eine Linie S t e t t i n  

K o p e n h a g e n  — G o t h e n b u r g  (bis Ende 
ugust) ah Stettin Mittwoch 18 U hr via Kopen- 
agen an Gothenburg Freitag ca. 8 Uhr, ab Gotheri- 
Urg Sonnabend 16 U hr via Kopenhagen an Stettin 

« Uhr.
Schließlich befährt diese Reederei mit ihren 

m"«1* ern ” Bergenhuus“ und „Trondjem “ in regel- 
athger wöchentlicher Fahrt die Linie S t e t t i n  — 
o p e n h a g e n  — W e s t - N o r w e g e n  (Arendal, 

A _,r i s t l a n s s a n c ^  Stavanger, Haugesund, Bergen, 
t„ esund', Christianssund, Drontheim). Die Abfahr- 
t) r  eW * . a b  Stettin Donnerstag 18 Uhr, ab 
o-pi n u eim Dienstags. Aus vorstehender Uebersicht 

1 hervor, daß Stettin mit Recht als günstigster

’ D a m p f s c h i f f a h r t s  A k t i e n - G e s e l l s c h a f t  
mit ihren Salon-Schnelldampfern „R ugard“ , 
„H ertha“ , „O din“ , „Frigga;“ , „Berlin”:, , ,S tettin” 
und „Swinemünde“ einen täglichen Verkehr.

Zweimal, in der Hochsaison an einzelnen 
W ochentagen dreimal besteht Dampferverbindung 
nach Swinemünde (Misdroy). Tägliche Verbindung 
besteht in der Zeit vom 21. Juni bis 1. September 
mit Heringsdorf (Ahlbeck, Bansin), Zinnowitz und 
auf Rügen Göhren (Thiessow, Baabe), Sellin, Binz, 
Saßnitz, Stubbenkammer. Sonnabends bis Mon
tags wird ohne Schiffswechsel die Linie S t e t t i n  
— S a ß n i t z — B o r n h o l m  (Hammerhafen oder 
Sandvig) gefahren und vom 10. Juli bis 22. August 
jeden Montag, Donnerstag und Sonnabend die Linie 
S t e t t i n  — S a ß h i t z  — K o p e n h a g e n .  Die
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FaJirten auf den Rügen-Dampfern der Reederei 
J. F. Braeunlich über das Haff in die Seebäder 
und weiter nach Rügen, Bomholm und Kopenhagen 
sind ein bekannter Genuß. Die Dampfer sind mit 
allem modernen Komfort ausgestattet. Die V er
pflegung an Bord ist ebenso preiswert als vorzüg
lich. Die Aufenthaltsräume sind auch bei schlech
tem W etter ansprechend und bequem, die F ah r
preise denkbar billig. Kennern der Verhältnisse ist 
es deshalb unverständlich, daß es noch heute Er- 
holungs- und Ferienreisende gibt, die es vorziehen, 
in vollgepfropften Eisenbahnwagen von ihren bin
nenländischen Heimatstationen unmittelbar bis in 
die Seebäder zu fahren und auf den Genuß einer 
drei- bis sechsstündigen Seefahrt auf bequemer* 
gro'ßen Dampfern, die allen Bedürfnissen der Rei
senden zu entsprechen vermögen, zu verzichten. 
Die leichte Mühe des-- Umsteigens in Stettin wird 
vollauf durch mehrstündige, die erste Erholung bie
tende Seereise ausgeglichen. Deshalb sollten allje 
in die Ostseebäder Reisenden ihren Weg über 
Stettin nehmen.

Ferner seien noch die Reederei Emil R. 
Retzlaff, die mit ihren Dampfern „N ym phe“ 
und „N ajade“ zwischen Stettin und Haff- 
bädern verkehrt, sowie die Stettin—Wollin— 
Cammin—Dievenower Dampfschiffahrtsgesellschaft, 
die die Linie Stettin—Misdroy und Stettin—Wollin 
—Cammin—Heidebrink—Dievenow unterhält, so
wie die Greifenhagener Dampfschiffahrts-Gesell- 
5chaft; die mit schmucken Dampfern Passagierver

kehr nach oderaufwärts gelegenen Stationen be
treibet, erwähnt.

Schließlich ist noch auf eine Linie hinzuweisen, 
die ihre Entstehung dem Wahnwitz des „polni
schen“ Korridors, der Ostpreußen vom Mutterland 
trennt, verdankt, den „ S e e d i e n s t  O s t p r e u 
ß e n “ . Durch den S e e d i e n s t  O s t p r e u ß e n ,  
den die vorzüglich eingerichteten, dem Reich ge
hörenden Fahrgastschiffe „Preußen“ und „H anse
stadt Danzig“ auf der Linie S w i n e m ü n d e ,  
Z o p p o t ,  P i l l a u ,  M e m e l  befahren, ist es mög
lich, in genußreicher, bequemer, billiger Seefahrt 
Ostpreußen und Memel zu erreichen, ohne jetzt 
polnisches Gebiet durchfahren zu müssen. Eine 
Tag- und Nachtfahrt auf den Fahrgastschiffen des 
S e e d i e n s t e s  O s t p r e u ß e n  ist ein Genuß, den 
sich niemand, der Ostpreußen besuchen will, ent
gehen lassen sollte.

Auch an das L u f t v e r k e h r s n e t z  ist Stettin 
als wichtiger Lufthafen für Land- und W asserflug
zeuge angeschlossen. U eber B e r l i n  — S t e t t i n  
mit allen kontinentalen Flughäfen in enger und1 
dichter Verbindung. Eine besondere Linie ist nach 
S w i n e m ü n d e  — S e l l i n  — S t r a l s u n d  — H i d - 
d e n s  e e , eine weitere über K a l m a r  n a c h  
S t o c k h o l m  und eine weitere über S t o l p  n a c h  
D a n z i g ,  K ö n i g s b e r g  und weiter ostwärts ge
flogen.

U nd Stettin als Reiseziel? Man spricht von 
den schönen west-, mittel- und s ü d d e u ts c h e n  
Städten. Vom schönen Stettin spricht man nicht),

m i d l e c i i n

‘9

«Stettin
ürfprung 1 8 5 7  — 70jäf)rige froMiottette (£rfaf?runaen

<5llftten!apitalten 11000000 ^eidjämarf
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-

Versicherungen

Auskunft erteilen die G enerald irektion  S tettin , P arad ep la tz  16 und sämtliche V ertreter-
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weil es nicht die Art des Stettiners ist, Reklame 
für seine Heimat zu machen, und doch verdiente 
Stettin, zu den schönsten Städten Deutschlands ge
rechnet zu werden. Der Eindruck des katastropha
len Bahnhofs, dem Stettin seinen Ruf als häßliche 
Stadt verdankt und dessen einziger Vorzug in seiner

der Stadt, die endlosen Wälder, von blitzenden, 
klaren Seen unterbrochen, ist einzigartig schön und 
löst immer wieder bei den Besuchern, die aus 
west-, mittel- oder ostdeutschen Fabrikstädten kom
men, uneingeschränkte Bewunderung aus. Die Stet
tiner Gaststätten und Hotels sind nicht nur gut,

vorzüglichen Gaststätte besteht, ist bald verwischt, 
wenn man der schönen Bauten, breiten Straßen, 
der herrschenden Sauberkeit und der peinlich ge
pflegten zahllosen Gartenanlagen innerhalb der Stadt 
ansichtig wird. Die Hakenterrasse ist ein Juwel, 
wie es kaum eine andere deutsche Stadt in dieser 
Eigenart aufzuweisen hat. Die weitere Umgebung

sondern zum Teil von allererstem Range. Für jeden 
Reisenden bietet diese Stadt Interessantes, Neues 
und Schönes. Darum wähle man nicht nur aus 
den dargelegten Zweckmäßigkeitsgründen Stettin 
als Reisebasis, für Nord- und Ostlandfahrten, man 
wähle es auch als Reiseziel. Es wird niemanden 
enttäuschen.

Salonschnelldampfer „Rugard“ der Stettiner Dampfschiffs-Gesellschaft 
J. F. Braeunlich, G. m. b. H.

Finnland als Tourisfenland.
Die Amerikanisierimg Europas, eine unmittel- 

bare Folge des von Amerika gewonnenen W elt
krieges, äußert sich unter anderem in einem ge
steigerten Arbeitstempo, in einer Steigerung der 
Arbeitsleistung, die ein völliges Aufgehen in den 
^erufsgeschäften voraussetzt und an den Einzelnen 
körperliche und geistige Anforderungen stellt, die 
^ a n  früher noch nicht kannte. Die Notwendigkeit', 
einmal im Jahre den Berufsgeschäften vollkommen 
2u entsagen und körperliche und geistige Erholung 
ju suchen, ergibt sich im besonderen für diejenigen 
■i'reise> die noch nicht infolge teilweisen Verlustes 
|h rer Gesundheit gezwungen sind, Heilstätten zu 

rer W iederherstellung oder Besserung aufzu!- 
^  en* Diese Kreise, und es sind wohl regelmäßig 

!e wertvollsten des Volkes, verzichten in steigen,- 
auf e ine Fortsetzung sogenannter ge

schäftlich e r Verpflichtungen in Luxushotels von 
uxusbadeorten, sie beginnen vielmehr als natür- 

s chen Ausgleich Länder als ihr Reiseziel aufzu- 
Uchen, die noch über eine unberührte Keuschheit

der N atur verfügen, und die ohne F ernsprecher 
Kraftwagen, Benzindämpfe, Fabrikschlote, Rauch
schwaden, Five o ’clock teas, Jazz, Verkehrsschupos, 
Börse, Radio und jene unentbehrlichen Kultutf- 
errungenschaften, die in ihrer Anhäufung und 
Uebersteigerung zum Entsetzen der Menschheit 
werden, gar nicht oder in sehr geringem MaJße vor
handen sind, und in denen sich der Mensch noch 
als Teil von Gottes herrlicher unberührter N atur 
fühlen kann. E in solches glückliches, von einem) 
dem deutschen Volke in herzlicher Freundschaft 
zugetanen unverderbten und über sehr hohe m ora
lische Qualitäten verfügenden Volk bewohntes Land 
ist Finnland, das Land der tausend Seen, der un
ermeßlichen Wälder, der weiten Tundren, der 
freundlichen, in klarer Wald- und Seeluft sich hell 
abzeichnenden Gehöfte, der tosenden Wasserfälle, 
der tausend Inseln und der Mitternachtssonne, das 
ideale Touristenland sowohl für die wirklich E rho
lungsbedürftigen und tatsächliche geistige und kör
perliche Erneuerung Suchenden als auch für den
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Sportsmann, Jäger und Angler. In steigendem Mäße 
wird dieses Juwel unter den nordischen Ländern 
Europas als Reiseziel gewählt und zwar insbeson
dere von Engländern und Amerikanern, während 
Deutsche leider auch heute noch in bezeichnender 
politischer und nationaler Unbedenklichkeit bel
gische und französische Badeorte, italienische Städte 
und andere Länder der ehemaligen Entente erho-, 
lungshalber aufsuchen, um den tributempfangenden 
Bedrückern des deutschen Volkes weitere namhafte 
Beträge an Reisekosten und Aufenthaltsgeldem zu 
zahlen.

D en idealen Ausgangspunkt einer Reise nach 
Finnland bildet, wie in dem vorhergehenden A r
tikel ausgeführt, der Seehafen Stettin. Auf den 
schmucken, schlanken, weißen, auf das beste aus- 
gestatteten. Dampfern der Reederei Rud. Christ. 
Gribel, der Stettiner Dampfer-Compagnie A.-G. und

Lohnend ist ein Besuch des Parkes von Monrepos. 
Von Viborg gelangt man in 2y2stündiger Fahrt in 
Eisenbahnwagen, die bequemer und besser einge
richtet sind als die deutschen, zum Imatra, der 
mächtigen Stro'mschnelle, in der der Vuoksen 
(finnisch Vuoksi) auf kurzer Strecke um 9 m fällt 
und sich eine nur 20 m breite Rinne in den Granit;- 
fels gegraben hat. Die Wassermengen, die mit 
ungeheurem Tosen zwischen bewaldeten Ufern da- 
hinschiefßeri, betragen 480—670 cbm in 'der Sekunde. 
Der Vuoksi'ergießt sich in den Ladogasee, Europas 
größten Binnensee. Der Höhenunterschied von 
etwa 70 m wird in mehreren Katarakten überwun
den, von denen der Im atra und der Vallinkoski die 
bedeutensten sind. Das grandioseste Bild bietet 
der Imatra von unten von einem umzäunten Felsen- 
U rsprung aus, der einen großartigen Blick auf die 
schäumenden und tosenden W assermassen bietet.

der Finska Angfartygs Actiebolaget verläßt man 
Deutschland und die deutsche Küste. Die zwei
tägige Seereise bei bester Verpflegung ist bereits 
eine Erholung und bietet dem abgespannten G roß
städter reichen Genuß. Die Insel Gotland wird 
gesichtet und deren Hafenstadt Wisby, die zur 
Hansezeit den Handel des Nordens beherrschte, 
Das alte Reval wird angelaufen, die Schären be
ginnen, und* weißglänzend auf hohen Felsen grüßt 
den Ankommenden Finnlands Hauptstadt Helsing
fors. Die finnischen Städte zeichnen sich sämtlich 
durch auffallende Sauberkeit aus. Die deutschq 
Sprache, die in finnischen Schulen obligatorisches 
Lehrfach ist, wird überall wenn nicht gesprochen,, 
so doch verstanden, so daiß auch der der Landes
sprache Unkundige seinen Weg findet. Helsingfors 
besitzt wertvolle Monumentalbauten und'ein schönes 
Nationalmuseum, das einen Einblick in die eigen
artige finnische Kultur bietet. Empfehlenswert ist 
eine Dampferfahrt nach Borga, der Geburtsstadt 
des berühmten finnischen Dichters Runeberg. Die 
zweitgrößte Stadt des Landes ist Abo (finnisch 
Turku), das eine im 13. Jahrhundert erbaute Dom
kirche und ein um 1300 erbautes Schloß besitzt.

Leider wird der Imatra in absehbarer Zeit einem 
Groißkraftwerk zum Opfer fallen. Unmittelbar in 
der Nähe des Falles befindet sich das wie ein Lust
schloß wirkende Staatshotel inmitten eines ge- 
pflegten Parkes, das beste Unterkunft und Verpfle
gung bietet. Lohnend ist eine Fahrt über den 
Saima-See nach Nyslott (finnisch Savonlinna). Das 
Kleinod von Savonlinna ist die ’ schönste und b e s t 
erhaltene mittelalterliche Burg des Nordens, die 
Olofsburg (finnisch Olavinlinna-), die wie ein Mag
net alle Finnlandreisenden anzieht. Eine Fahrt 
über den Ladoga-See führt nach der Insel Valainio 
mit einem uralten griechisch-katholischen Mönens- 
kl,oster. Punkaharju, unweit von Savonlinna, ist die 
berühmteste Sommerfrische und der berühm tese 
W intersportplatz Finnlands und liegt a u f  . e in e n ,  
schmalen 6—7 km langen und 25 m hohen Flöhen 
rücken, der mit schönem Kiefern-, Lärchen- un 
Birkenwald bedeckt ist. Berg, Wald u n d  W  asse 
als Charakteristikum Finnlands sind hier in einp 
derartigen Großartigkeit vereinigt, daß Punkanaijj- 
mit Recht als die Perle Finnlands bezeichnet wir • 
Von den übrigen Städten seien noch genannt. 
vastehus mit einem alten Schloß, das jetzt a

Finnischer Bauernhof.
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Strafanstalt dient, Tammerfors, der Hauptindustrie
platz des • Landes an der Bahnstrecke Helsingfors 
—Tammerfors—Vasa, letzteres, die erste H andels
stadt am Bottnischen Meerbusen. Weitere wichtige

der Meeresseite zu die kahlen wellenumspülten Fel- 
seninseln. Die Innenteile des Landes erhalten ihre, 
Charakter durch ein aus über 35 000 Seen bestehen
des Seensystem. Allein zum System des Saimaa

SS. „Rügen“ der Reederei Rud. Christ. Gribel, Stettin.

Hafen- und Handelsstädte des Landes, sind: Viborg, 
Kotka und Hangö am Finnischen Meerbusen, N y
stad, Rauma, Björneborg (finnisch Mäntyluoto), Ja 
cobstad, Kokkola (Gamla Karleby) Brahestad, und 

leaborg. Süd- und Westfinnlands Natur ist Flach
end. In diesen Gegenden, die am reichsten bevöl- 
ert sind, findet man die ältesten Kulturbauten. Die 

Q if”6 ent âng erstrecken sich die inselreichsten 
chären der Welt (30000 kleine und große Inseln), 
eJaubt und fruchtbar die dem Festlande nächstv 

gelegenen, buchenbewaldet und in eigenartig her- 
er Schönheit die weiter hinausliegenden und nach

Borgä.

gehören über 8000 Seen mit einer Fläche von 7000 
qkm. Die Saima-Gewässer bilden zusammenhän^ 
gend eine W asserstraße von 300 km- Länge. Im 
Westen und Süden des Landes sind ähnliche groiße 
W assergebiete vorhanden, wie die Päijänne-Ge- 
wässer, die Tavastländischen Seen und andere. In 
Nordfinnland vermindert sich die Seenzahl. Der 
Enare-See ist der grölßte der nördlichen Seen. D a
für durchflielßen das Land reißende Ströme, die 
vielfach zur Beförderung der in den endlosen W äl
dern geschlagenen Baumstämme dienen. Durch den 
Frieden von Dorpat erhielt Finnland auch das
10 470 qkm groiße, aber nur von etwa 2000 Einwoh
nern bewohnte Petsamogebiet und damit einen eis
freien Zugang zum Eismeer. H ier geht der Fich
tenwald allmählich zum Kiefern- und Birkenwald

»Ariadne“ der F inska A ngfartygs-A ktiebolaget, 
Ilelsingfors.



14 O S T S E E - H A N D E L  Nummer 15

über. In den höheren Lagen gibt es Buschwald, 
der schließlich in die baumlose, flechtenbedeckte, 
Tundra übergeht. Auch diese Gegenden sind neuer
dings dem Touristenverkehr durch den Bau meh-

nate ist die höchste Durchschnittstemperatur +17° 
bezw. +14° Celsius. In den südlichen Teilen des 
Landes ist der Erdboden während 100 Tagen 
schneebedeckt, in mittleren 1.50 und in Lappland

Imatra-Fall mit Strandhotel.

rerer Kraftwagenstratßen, durch Motorlbootverbin- 
dungen und Touristenherbergen erschlossen.

Die Nähe des Meeres, die Binnenseen, die 
W älder und die geringe Höhe Finnlands über dem

ca. 210 Tage. Doch sind die W inter in Finnland 
nicht so hart, daiß man nicht während der ganzen 
Jahreszeit Wintersport treiben könnte. Finnland ist 
unzweifelhaft namentlich für Skilauf ein ideales

SS. „Nordland“ der Reederei Rud. Christ. Gribel, Stettin.

Meeresspiegel, im allgemeinen günstige Winde so
wie die Nähe des Golfstromes bewirken, daß das 
Klima trotz nördlicher Lage verhältnismäßig milde 
ist. Die Durchschnittstemperatur während des käl
testen Monats ist in Südfinnland — 5° Celsius, in 
Lappland — 15° Celsius, während der Sommermo-

Wintersportland, und Punkaharju ist zu einem W in
tersportplatz von Weltruf geworden. Auch im W in
ter besteht bequemste Reisemöglichkeit nach Finn
land über Stettin mit dem als Eisbrecher gebauten 
auf das beste ausgestatteten Dampfer „N ordland '‘ 
der Reederei Rud. Christ. Gribel und S.S. ,,Jlmatar“
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der Finska Angfartygs Actiebolaget. Nicht nur für 
den Sprachforscher, Ethnologen, Historiker und N a
turforscher ist Finnland ein unerschöpftes und uner
schöpfliches Studienfeld, für den erholungsbedürf
tigen, müden Großstädter ist dieses Land eine E r
holungsstätte ersten Ranges, für den Touristen und 
Sportsfreund, den Jäger und Angler ist es das 
„Eldorado“ .

Alle, die einmal dieses herbe, reine nordische 
Land besucht haben, sind seinem Zauber verfallen, 
dem Zauber des Landes mit seinen schönen Städten

und sauberen Gehöften, dem Zauber der tausend 
Inseln, der tosenden Wasser, der einsamen W älder 
des Nordens mit den Lagerfeuern der Flößer und 
ihren schwermütig wilden Liedern, dem Zauber 
des Landes der Mitternachtssonne mit seinen weiten 
Tundren und felsigen Bergen und dem Zauber der 
Gastlichkeit dieses seine Freiheit und sein V ater
land über alles liebenden kampferprobten m ann
haften Volkes. — Die Finnland einmal besucht 
haben, kommen alle wieder.

Dr. Sr.

Das sdtöne Skandinavien.
Von Dr. Ernst O l d e n b u r g ,  Stettin.

Kein Zweifel, wir leben immer noch im Zeichen 
der Völkerwanderung. Aber nicht von kriegerischen 
Ereignissen soll die Rede sein. Seit panieuropäischer 
Geist in Europa umgeht, sind die wilden Völkeit- 
ströme, wie der Fachmann sagt, reguliert und be
gradigt worden. Das Europa des 20. Jahrhunderts 
kennt nur noch einen friedfertigen Wandertrieb, der 
freilich trotz Steuerschrauben, Notverordnungen und 
drohenden Abbaues schwer zu bändigen ist.

Ob die Lust am W andern eine besondere Eigen
tümlichkeit der deutschen Stämme ist, mag dahin
gestellt bleiben. Als Stettiner weiß man, daß in 
der Oder arabisches Hacksilber und römische 
Münzen aus vorgeschichtlicher Zeit gefunden 
Wurden. Der Tertianer lernt, daß die historische? 
Völkerwanderung durch Uebergriffe der Hunnen 
und slavischer Völker auf deutsche Gebiete im 
Jahre 375 eingeleitet wurde. Das Auf dämmern des 
trühkapitalistischen Zeitalters, das, Heranbrechen 
^ner neuen Vierkehrsepoche, des Weltverkehrs, 
führt man auf die Eroberung Konstantinopels durch 
die Türken (1453) zurück usw. Heute kann man 
die Beobachtung machen, daß die Reiselust nicht 
nilr eine europäische Erscheinung ist, sondern ein 
Wichtiges Kennzeichen der weißen Rasse überhaupt.

Worin liegt der eigentliche Sinn des Reisems, 
Wenn nicht Krankheiten zum Besuch bestimmter 
vurorte zwingen? Ist es nur der Vergnügungs1- 

teufel, der den Menschen plagt ? Weit gefehlt..
ro.tz aller Ueberzivilisation steckt in uns doch noch 

soviel Naturverbundenheit, die nach des Berufen 
ewigem Einerlei Entspannung und neue Belebung 
verlangt. Es gilt, den rechten Abstand von dein 

ingen des Alltags wieder zu gewinnen. Dazu ge- 
0rt vor allem räumliche Ueberwindung. W eg

strecken, die zur Zeit der Postkutsche bereits ein 
Reiseziel bedeuten konnten, sind im Zeitalter des 
Victors günstigstenfalls Wochenendausflüge. Die 
Mechanisierung des menschlichen Geistes verlangt 
ber wenigstens einmal im Jahre völlige Loslösung 

vom. gewohnten Getriebe.
I o ^ e-̂ r und mehr dringt die Erkenntnis durch, 
aß gerade Seereisen einen besonders günstigen1 
rholungsfaktor darstellen. Sie gestalten sich weder 

j* enteuerlich (es sei denn beim Flirt auf dem Pror 
enadendeck), noch besonders kostspielig, sondern 

^cht abwechselungsreich. Sie entbehren auch nichit 
ines gewissen prickelnden Reizes, der bis zu den 
agennerven weitergeleitet werden kann, zumal 

^enn das Schiffsbuch Achtem grobe See“ meldet, 
^ber Bangemachen gilt nicht.

Nordlandreisen. — Ein magischer Zauber #geht 
von diesem Worte aus. Man fühlt sich aus dem 
Materialismus der Zeit in jene andere Welt zurück
versetzt, in der germanische U rgötter ihr Wesen 
trieben, wo eine heroische N atur der Verinnerli
chung des Menschen ihr besonderes Gepräge in 
Gestalt der nordischen Seele gab. Heute gehört eine 
Skandinavienfahrt nicht mehr zum Vorrecht der 
Begüterten. Wenn man es richtig anfängt, braucht 
solch eine Reise durchaus nicht teurer zu werden 
als ein Sommeraufenthalt in der deutschen Heimat, 
sei es an der See oder in den bayrischen Bergen.^

Skandinavien ist längst nicht mehr das ferne 
Sagenland1, das Land der Schneewüsten und E is
bären, sondern das gastfreie Nachbarland der D eut
schen. Mehr und mehr wird der skandinavische 
Norden, mehr und mehr werden Schwedens und 
Norwegens Wälder, Küsten und Seen zum Sana
torium für die kranken Nerven des Kontinents, wie 
es Paul Graßmann in seinen Ausführungen über 
Schwedens Volk und Land so treffsicher sagt.

Für den, der kein Freund von Gesellschafts
reisen ist, der es nicht liebt, unbarmherzig von 
Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit und von 
Hotel zu Hotel geschleppt zu werden, der vielmehr 
die knappe Urlaubszeit neben dem Schauen auch 
zu einer wahren Erholung nützen möchte, dem: 
kann als idealer Ausgangspunkt einer skandinavi
schen Reise nur der Stettiner Hafen empfohlen 
werden, in dem als Deutschlands größtem Ostsee
hafen naturgemäß das dichteste Liniennetz im Ver
kehr mit sämtlichen Hafenplätzen des Nordens zu
sammenläuft. In knappen 2 Stunden fährt man 
von Berlin nach Stettin. Dies mag dem Binnen
länder für anderweitige Entfemungsberechnungen 
dienen.

In Stettin versäume man es ja nicht, einen der 
Hafenrundfahrtdampfer, die an der Hakenterrasse 
liegen, zu besteigen. In anderthalb- bis zweistün
diger Fahrt kann man sich mancherlei seemännische 
Vorkenntnisse aneignen, die für die geplante Skan
dinavienfahrt von Nutzen sind. Man lernt zwischen 
Steuerbord und Backbord unterscheiden und sieht 
und staunt, daß die eigenen Vorstellungen von Preu
ßens größtem Seehafen bisher noch recht mangelhaft 
gewesen sind. Vor allem fällt an dem ,,Hamburg 
der Ostsee“ , wie Hamburg ,das ,,Stettin der N ord
see“ , seinen östlichen Bruderhafen scherzhaft nennt, 
die rührige Aufbauarbeit auf, die hier in den letzten
10 Jahren geleistet worden ist. Ein riesenhafter 
Schuppenspeicher von monumentaler Schönheit, in
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seiner Art der größte Europas, der den Inhalt 
von mehr als 4000 Eisenbahnwaggons in sich auf
zunehmen vermag, grüßt in dem Stettiner F rei
hafen als jüngstes Wahrzeichen zähen Lebenswillens 
dieses Hafens und deutscher Seegeltung überhaupt. 
Eine mustergültige Anlage, von Fremden vielfach 
bewundert, ist die Massengutumschlagssteile Reiher- 
werderhafen, wo u. a. mit schw'eren 15 to-Brücken 
schwedisches Stückerz aus Lulea aus dem Seei- 
schiff in W aggon und Kahn umgeschlagen wird.

W er Stettin noch nicht kennen sollte — und 
es' sind ihrer recht viele im Vaterland , opfene, 
ruhig einen Reisetag, um sich diese Stadt im Grü
nen, umgeb en von einem Kranz hügeliger Buchen - 
und Kiefernwälder, in die die Birke nordische W ald
bilder hineinmalt, etwas genauer zu betrachten. Ist 
sie doch gewissermaßen der Brückenkopf für das 
skandinavische Reiseziel! H ier findet er bereits 
die ersten Anklänge einer schicksalhaften nordi
schen Verbundenheit, Erinnerung an Pommerns 
Schwedenzeit, die trotz politischer Umgestaltung; 
das- Freundschaftsband mit dem Brudervolk womög
lich noch fester schlang. — Wenige Fahrtstunden 
sind es nur noch, die Pommerns Küste von Skan
dinavien trennen.

D er Verbindungsmöglichkeiten von Stettin nach 
den skandinavischen Häfen sind gar zu viele für 
den, der sich kurz zu entschließen pflegt und Pläjne 
auf weite Sicht nicht schätzt. Vorzügliche Reise
prospekte, die in knapper Form das Wesentliche 
sagen, werden von den Passageabteilungen der 
Reedereien Rud. Christ. Gribel, Stettiner Dampfer- 
Compagnie, Bräunlich oder der Schiffsmakler
firma Metzler, die alle für die skandinavische 
Schiffahrt in erster Linie in Frage kommen, 
herausgegeben. Eine Fahrt von Stettin nach Skan
dinavien ist schließlich nicht eine Fahrt nach Mis- 
droy oder Bansin, die in 3—4 Stunden zurückzu- 
legen ist. Der räumliche Komplex Skandinavien 
umfaßt immerhin 770 000 qkm gegenüber 469 000 
qkm deutschen Flächenraumes. Jedoch braucht 
man sich nur in großen Umrissen einen ungefähren 
Plan des Reiseverlaufes zu machen; das übrige 
findet sich unterwegs ganz von selber. Um einen 
Vorschlag mit wenigen Städtenamen zu skizzieren, 
etwa so : Stockholm — Götakanal — Gothenburg 
Malmö und dann wieder mit dem Schiff über Ko
penhagen nach Oslo, um von Südnorwegen aus 
über Westnorwegen, dem Mekka und Medina jedes 
Norwegen-Reisenden, vielleicht bis zu einem der 
Häfen Nordnorwegens vorzudringen, wo der Tag 
zur Reisezeit 24 Stunden hat und noch nicht lang 
genug ist, um alle Eindrücke in sich aufzunehmen. 
Von Westnorwegen aus wird man immer wieder 
Schiffsanschluß für die Rückreise nach Stettin finden.

Man kann schon in 10 Stunden in Südschweden 
sein, in Schonen, der Kornkammer des Landes, 
wenn man mit dem „R ugard“ , der „H ertha“ oder 
dem „O din“ die Strecke Saßnitz—Trälleborg wählt 
und zunächst Malmö und die dicht daneben lie
gende alte ‘Universitätsstadt Lund, alles saubere, 
freundliche Städte, die von dem Ordnungssinn, von 
Fleiß und hoher Lebensauffassung ihrer Bewohner 
sprechen, besuchen will. W er es gar zu eilig hat, 
kann sich auch die Ostsee von oben betrachten 
und im« bequemen Domier Wal in 3 Stunden nach 
Kalmar, der Zwischenstation der Flugzeuglinie

Stettin—Stockholm, fliegen. Smaland heißt die P ro
vinz, wo auf kargem und steinbesätem Boden flei
ßiger Hände Arbeit viel Wertvoles schuf. Hier 
in Smaland liegt auch das alte Växjö m h  seinen 
Erinnerungen an den Fritjof-Dichter Esaias Pegner, 
an den Botaniker Linne und an die „nordische 
Nachtigall“ Kristina Nilsson.

Fliegerei als Erholungsurlaub ist aber Sache 
des Geschmackes und nicht minder eine Frage des 
Geldbeutels. Zur Kräftigung der Nervatur wählt 
inan besser den Wasserweg und wird man mit 
Ausnahme kurzer Unterbrechungen durch Eisen
bahnfahrten immer wieder ein Schiff besteigen. 
Denn zum Begriff Skandinavien gehört nun ein
mal das Meer in seinem vielfarbigen Gewand. D a
zu ein blauer Himmel und das Gold der Sonne, ju s t 
wie es in den Farben der schwedischen Fahne so 
stimmungsvoll ausgedrückt ist.

Die Sirene heult. Ueber die Reling beugen 
sich frohgemute Gestalten. Kapitän G., ein^ alter 
erfahrener Seemann, der sein Schiff s c h o n ’ viele 
viele Jahre sicher über die Ostsee führt, s tr e ic h t  
sich den Schnauzbart und steigt auf die Kommando
brücke der „Viktoria“ , die abwechselnd mit der 
„'Nürnberg“ in kombiniertem Fracht- und Passa
gierverkehr die regelmäßige Tour von Stettin nac 
Stockholm fährt. Kommandos. —  „Los Leinen 
achtern und vorn.“ — Das stolze Schiff löst sic 
vom Kai. E in letztes Tücherschwenken stimmt die 
Zurückgebliebenen schwermütig, während jenen an
deren Glücklicheren die helle Freude aus den Auge*1 
leuchtet.

Die Skandinavienfahrt hat ihren Anfang ge
nommen. 48 Stunden in frischer Seeluft bpi über
reichlicher und vorzüglicher Verpflegung, die oben 
drein in den Fahrtpreis mit einbegriffen ist, siflp 
wahrlich ein schöner Auftakt für den Besuch Sk an 
dinaviens. Im allgemeinen dauert die Tourfanr 
Stettin—Stockholm nur 36 Stunden. Da aber dies 
mal zunächst Norrköping angelaufen werden soU, 
wo Stückgüter gelöscht und geladen werden und w 
sich Zeit und Gelegenheit zur Besichtigung voi 
Stadt und Umgebung bietet — Kapitän G. spa 
nicht mit guten Vorschlägen, die er mit schnurr 
gen Geschichten und Erlebnissen  ̂ mit seinei 
schwedischen Freunden zu würzen weiß >.e i n 
die köstliche Fahrt durch Schwedens Skärgade 
eine von den Passagieren mit Begeisterung a 
genommene Verlängerung. Und das ohne Aufscn 
auf die Fahrkarte. Man nimmt es nicht so Sel\  
damit, und auf einige Beefsteaks mehr oder 
niger kommt es Kapitän G. nicht an.

Stockholm. — Mit? Unrecht hat man Schwe
dens H auptstadt ein nordisches Venedig genann^ 
Die Schönheit Stockholms hat es nicht nötig, s 
mit Venedigs Reizen zu brüsten, da es zuviel 
eigenen W erte besitzt, die jeden Vergleich a 
halten. Da ist das Königliche Schloß, wohl ein 
der größten und architektonisch v o l le n d e ts te n  
werke Europas, die Riddarholm-Kirche, das \ t , 
haüs, der Naturpark mit dem berühmten F re H i^  
museum und vor allem der Skärgaden, diese* 
chenhafte Inselwelt Stockholms, mit Saltsjo a 
als dem vornehmsten Ausflugsort, und v ie le s  an 
mehr, was auch den verwöhnten 'R e i s e n d e n  
Banne hält.
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Wie ein Reich „zwischen Rosen und Ruinen“ 
liegt Gotland in der Ostsee — eine Insel, die nie
mand, der Schweden besucht, vergessen sollte. Mit 
Gotlands Hauptstadt Wisby werden Erinnerungen 
an eine große Vergangenheit zu hanseatischer Zeit 
lebendig. Auf dem Friedhof des Zisterzienser- 
Klosters Solberga liegen 1800 Gotländer Bauern 
begraben, die im Kampf gegen den Dänenkönig 
W aldemar Attertag den Tod fanden.

Von der Mälarkönigin, wie man das zwischen 
Ostsee und Mälarsee, einem Binnengewässer, ge
legene Stockholm auch nennt, empfiehlt es sich, 
die Reise über den Götakanal quer durch Schweden 
nach Gothenburg, der zweitgrößten Stadt Schwe
dens, an der W estküste gelegen, fortzusetzen. „G öte
borg“ (der. schwedische Name dieser Stadt) ist 
der transatlantische Hafen des Landes und Sitz 
der Schwedischen Amerika-Linie. .Bekannt auch 
wegen seines Fischereihafens, da hier am Kattegatt 
der "Mittelpunkt des Heringsfanges liegt, jenes 
Gutes, für das Stettin Hauptstapelplatz für die 
Versorgung des Kontinents ist. Die Kanäle, die 
diese Stadt durchziehen, erinnern an holländische 
Vorbilder. Seebäder wie Marstrand, Lysekil, V ar
berg, Tylösand und andere laden den Fremden zu 
kürzerer oder längerer Ruhepause ein.

Der Götakanal, der am Mälarsee seinen An
fang nimmt und in Gothenburg endigt, verbindet 
in einer Länge von 385 km Meer mit Meer. Mit 
behaglich eingerichteten Schiffen fährt man an 
Städten und Dörfern, Klosterkirchen und Schlössern, 
wie Vadstena und Läckö, vorüber durch eine große 
Zahl von Schleusen, die den Wasserspiegel um 
etwa 90 m heben. Bald verengt sich der Weg, so 
daß man wie auf staubfreier Straße durch die lieb
liche Landschaft zu gleiten glaubt. Bald weitet er 
sich und führt über den Vätternsee und später 
über den Vänersee, an dessen Nordrand Värmlands, 
Wälder liegen. H ier ist das Sagenland Gösta Ber- 
hngs, das jedem Deutschen durch Selma Lagerlöf 
bekannt ist. M arbacka nennt sich der Mittelpunkt 
väitnländischer Romantik und Erzählerkunst, das 
Heim der gefeierten Künstlerin.

Nördlich von Värmland werden die Berge 
höher. H ier beginnt Dalekarlien (Dalarne), das 
Herz Schwedens, wo alte Bauernkultur, farben

prächtige Nationaltrachten und von den Vätern 
überlieferte Sitten und Bräuche in ihrer U rsprüng
lichkeit erhalten sind. — W eiter führt der Schnell
zug nach „N orrland“ , in dessen W äldern Schwe
dens größter Reichtum steckt. Millionen von Baum
stämmen werden hier jährlich geschlagen, auf den 
Strömen zur Küste geflößt und schließlich zu Nutz
holz, Zellulose und Papier verarbeitet. In der zen
tral in Norrland gelegenen Gebirgspriovinz Jämt1’- 
land liegen die berühmten Luftkurorte Are und 
Storlien. Noch weiter nördlich liegt Lappland. 
Schneebedeckte Gebirge, Mitternachtssonne und 
rauschende Wasserfälle bilden den Uebergang nach 
Norwegen, das ebenso wie Schweden in zunehmen
dem M aße den Strom der Fremden an sich zieht.

Von Jahr zu Jahr wächst die Zahl derer, die 
Norwegen nicht nur vom W asser her genießen,,, 
sondern auch tiefer in seine Schönheiten eindringen 
wollen. Seltsam und zunächst überraschend: der 
nordische Sommer gleicht dem deutschen. Die 
Reiseausrüstung bedarf daher keiner besonderen 
Ergänzung, selbst nicht für Reisen bis zum Nord- 
kap. Auch jenseits des Polarkreises, noch nördlich 
von Tromsö, wird Gerste angebaut. Gewiß muß 
man berücksichtigen, daß man viel auf dem W asser 
ist und häufig bis zu recht beträchtlichen Höhen 
hinauf komimt.

Heroisch ist das Bild der nordischen Land
schaft zu nennen, in die die sommerliche W ärme 
mit grünen Wiesen, bunten Blumen und rauschen
den W äldern liebliche Züge hineinträgt. Das G roß
artige Norwegens beruht auf der engen Verbindung 
von Hochgebirge und Meer. Eine alpine Welt, 
steil vom Meere bis zu Gletscherhöhe aufsteigend', 
in die die Fjorde mit ihren bunten Spiegelbildern, 
hineingreifen. Je tiefer man in diese Fjorde ein
dringt, um so andächtiger stimmen sie den Be
schauer und heben die Seele bis zu jenen D ichter
höhen, in denen die Welt eines Per Gynt geistert 
oder ein Knut Hamsun W orte tiefster Heimatliebe 
findet.

Von Gothenburg aus läuft man am besten Oslo 
an, die Landeshauptstadt mit 250000 Einwohnern, 
wo man es nicht versäumen sollte, das Volksmuseum 
auf Bygdöy mit den Vikinger Schiffen zu besuchen. 
Von Oslo aus sind die verschiedensten Möglich-
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keiten gegeben, um mit Eisenbahn, Dampfschiff 
oder mit Automobil nach Telemark und Setesdal 
in Südnorwegen, wo sich das Volkstum besonders 
rein erhalten hat, nach. Westnorwegen zu  ̂ den 
Städten Bergen, mit seinem malerischen Stadtviertel 
aus der hanseatischen Zeit, oder Trondhjem (heute 
Nidaros genannt), der alten Königstadt, vorzudrinr 
gen, die gerade in diesem Jahre Mittelpunkt großer 
nationaler Ausstellungen und Festlichkeiten ist, in 
deren Brennpunkt die Wiedereröffnung des mäch
tigen aus dem 12. Jahrhundert stammenden Domes 
steht. W eit nach dem Norden über den Polar
kreis hinaus bis zum Nordkap führen bequeme 
Reisestraßen an freundlichen Anwesen und statt
lichen Dörfern vorbei, die durchaus nicht den E in

druck aufkommen lassen, wie vielfach geglaubt 
wird, daß die arktische Felsnatur des Nordens- 
einer Einöde gleicht, wo nur im Sommer Fischer 
und Pelzjäger ihrem Gewerbe nachgehen.

Skandinavien. — Immer wieder wird es den, 
der Schweden und Norwegen, die Länder der 
W älder und Seen, der Fjorde und Wasserfälle, über
strahlt vom Feuerglanz der Mitternachtssonne, be
reist hat, dorthin zurückziehen. Nicht zuletzt ist’ 
es auch der liebenswürdige und versonnene Volks
charakter, der uns Deutschen so besonders sym
pathisch ist. H ier weitet sich die Seele. Wie an 
der Weltgrenze glaubt man jenes traumhafte L a n d  
lebenswahr zu empfinden, wo keine E r d e n s c h w e r e  
drückt.

E stland.
Von Regierungsrat Dr. Jur. et rer. pol 

Nach dem Weltkrieg sind an den Gestaden 
der Ostsee eine Reihe von neuen Staaten entstan
den, zu denen auch der junge Freistaat Estland^ 
gehört. Als die Niederlage Rußlands im Welt-' 
krieg gegen die Mittelmächte immer deutlicher 
wurde, das Staatsgefüge des Zarenreiches zusam
menbrach und schließlich die kommunistische P ar
tei in Moskau ihr rotes Banner aufrichtete, traten 
die Selbständigkeitsbestrebungen der baltischen 
Völker immer mehr hervor. Die Entstehung der 
baltischen Staaten war eine soziale Revolution. Der 
Zusammenbruch des zaristischen Rußlands gab den 
einheimischen politischen Führern in Reval und 
Riga nur die Möglichkeit und der Zusammenbruch 
der deutschen Armee nur die Macht, eigene S taa
ten zu gründen. Die Bewegung selbst war bereits 
im Gange. 500 000 Menschen in Estland, welche 
besitzlose Landarbeiter waren, von der deutschen 
Kultur ausgeschlossen, standen mehreren hunderten 
Familien gegenüber, denen der größte Teil des 
Bodens gehörte. Die Agrarreform enteignete in 
Estland wie in Lettland den Großgrundbesitz und 
verteilte das Land. Dadurch wurde die neue S taa
tengründung mit ermöglicht. In Estland hatte schon 
im November 1917 der Estländische Landtag sich 
als die höchste Gewalt im Land ausgerufen. Dieser 
Beschluß wurde von den immer mehr eindringenden 
Kommunisten aufs ärgste bekämpft. E rst durch 
den Einmarsch der deutschen Truppen im Frühjahr 
1918 konnte die Herrschaft der Kommunisten in 
Estland gebrochen werden. Der estländische Frei
heitskrieg gegen die Kommunisten führte zur voll
ständigen Vertreibung der kommunistischen T rup
pen aus Estland. Im Frieden zu Dorpat im Jahre 
1920 mit Rußland wurde Estland als selbständiger 
und souveräner Staat anerkannt. Der junge F rei
staat ist daher vom politischen Gesichtspunkt aus 
nicht auf der Grundlage des Versailler Friedens 
entstanden, sondern hat ebenso wie sein N achbar
staat Lettland aus eigner Kraft in einem schweren, 
Verteidigungsfeldzug gegen die Kommunistische 
Partei seine Selbständigkeit erkämpft. Ueber diesen 
beiden baltischen Staaten liegt daher nicht das 
Zwangssystem, das Europa kettet. Lettland hat 
bei einer Bevölkerung von etwa 1,1 Million einen 
territorialen Umfang von ca. 47 000 Quadratkilo
meter.

. H e i n z  S c h m a l z ,  z. Zt. Reval.
Der W irtschaftsverkehr zwischen Deutschland 

und Estland hat eine Jahrhunderte alte Geschichte. 
E r geht auf die Zeiten zurück, da Estland vom! 
Deutschen Ritterorden erobert und unterworfen1 
wurde. Damals war Deutschland sozusagen der 
einzige W arenlieferant des Baltikums. Und als dann 
die Hansa sich in den Ostseeländern neue Stütz
punkte schuf, nahm dieser Verkehr einen r a sc h e n  
Aufschwung. Da W irtschaft und Kultur nahe bei
einander wohnen, breitete sich die deutsche Kultur 
im Baltikum aus und drückte den meisten Städten 
ihren Stempel auf. So zeigt die alte Haupt- und 
Hafenstadt Reval, von den Esten Tallinn g e n a n n t,  
in ihren älteren Teilen noch heute das Bild einer? 
mittelalterlichen deutschen Hansastadt. Der Dom- 
berg, der im 13. J a h r h u n d e r t  von den D e u ts c h e n  
Ritterschaften erbaut worden ist und auf dem sich 
heute das Parlament, die Wohnung des Stadtälte- 
sten und einige Patrizierhäuser befinden, ist ein 
Kronzeuge für die damalige Expansion deutscher 
Kultur.

Es ist daher ganz verständlich, daß die spätere 
kurze dänische und längere schwedische H e r r s c h a  
die Handelsbeziehungen Estlands zu Deutschlan 
nie ganz unterbinden konnten. Auch die Vereint 
gung Estlands mit Rußland änderte an diesen Vef 
hältnissen nichts, denn Rußland importierte Ja 
selber aus dem industriell und kulturell v o r g e  
schritteneren Westen. Trotz langjähriger s ta r k e *  
Beeinflussung von Osten her, insbesondere wän 
rend seiner 200 jährigen Zugehörigkeit zu R u ß la n  > 
gehört Estland heute ausgesprochen zum nordtec 
protestantischen Kulturkreis und hat sein geistigeb 
Gesicht ganz öffentlich dem Westen z u g e w a n d  •

I n  der Außenpolitik sucht der junge aufstre 
bende Freistaat E s t la n d  im Sinne einer v o rs ich tig  
Ostseepolitik einen Weg fortschreitender E ntw icK  
lung. Das gefährlichste und interessanteste P r o b l e  
Lettlands ist aber: Rußland. Nur 200 K i l o n i e t e  
sind es, die Reval, das Rußland kurz vor de 
Kriege zu seinem Kriegshafen und zu seiner er 
Werft für seine Flotte umzubauen begann, von d 
russischen Grenze und dem letzten e s t l ä n d i s c n -  
Grenzstädtchen Narwa, wo die größte T e x t i l f a b r i  
Europas stand, trennen, und 10 Jahre sind es je ^  
daß Reval aufgehört hat, eine russische S ta d t  ' 
sein. Was wunder, daß für Lettland das r u s s i s c
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Problem, dessen Regime es begreiflicherweise eben
so fürchtet wie verabscheut, ganz andere Bedeu
tung hat als für uns; die augenblicklichen Zustände 
in Moskau sind daher hier in den mannigfaltigsten 
Variationen Tag-, Abend- und Nachtgespräch. Am 
besten wäre, findet man in Reval, ein schwaches 
Rußland. Ist Rußland aber schwach? Wird es, 
falls es heute schwach ist, eines Tages wieder 
stark und mächtig sein?

Das innenpolitische, das soziale Problem ist 
das zweite große Problem dieses Staates. Vor zehn 
Jahren kämpfte man gegen dien Adel, man ent- 
eignete das Land und gab es den Bauern. Die 
Arbeiter wurden nicht weiter berücksichtigt. Heute, 
wo es bei sehr schlechten Löhnen und einer ver
hältnismäßig großen Arbeitslosigkeit Schwierig
keiten gibt, ist bei der Nähe Rußlands eine unzu,- 
friedene Arbeiterschaft im eigenen' Lande gefähr
lich. Darum die Bedeutung des russischen Problems 
auch von der innerpolitischen Seite. Bis 1920 bil
dete die deutschbaltische Volksgruppe die führende 
Nation Estlands. Auch heute noch ist sie als ein 
sehr wichtiger Bestandteil der Bevölkerung anzu- 
sehen, wenn auch das baltische Deutschtum durch 
die Kriegsfolgen und besonders durch die A grar
revolution sehr geschwächt worden ist. Man gab 
aber den Deutschen gleichzeitig eine wirklich vor
bildliche Kulturautonomie. Die 18 000 Deutschen, 
die in Estland leben (12 000 davon in Reval, das 
120000 Einwohner zählt) und die in dem hundert- 
köpfigen Parlament durch zwei. Abgeordnete ver
treten sind, können sich ungestört der Pflege der 
Muttersprache, der deutschen Kultur und des deut
schen Schulwesens hingeben. Die deutsche Kultur
verwaltung, die in der estnischen Staatsverfassung 
verankert ist, arbeitet reibungslos mit den Behör
den, deren guter Wille allgemein anerkannt wird. 
Der Aufbau in der Kulturselbstverwaltung — E st
land ist der erste europäische Staat, in dem eine' 
solche Kulturselbstverwaltung für die Minoritäten 
durchgeführt wurde — hat erst eine Zusammen
fassung der ganzen Volksgruppe ermöglicht. Diese 
Regelung der Minderheitenfrage könnte den meisten 
Staaten, deren Selbständigkeit vom Kriegsende da
tiert, als Muster vorgehalten werden, besonders den 
Staaten, die deutscher Kolonisationsarbeit das ver
danken, was sie heute sind.

Vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus darf 
Estland kein reiches Land genannt werden. Die 
W irtschaftslage ist zur Zeit sehr schlecht, hiesige 
berufene W irtschaftskenner halten die Lage augen
blicklich sogar für noch schlechter als in Lettland. 
•Nach wie vor bildet die Landwirtschaft die Grund
i g e  der Wirtschaft. Die estländische Industrie 
Arbeitet mit etwa 60000 Arbeitern; Holz- und Web- 
mdustrie sind ihre wesentlichsten Zweige. Heute, 
da Estland aus Revolution und Weltkrieg als F rei
staat hervorgegangen ist und bereits zehn Jahre 
Selbstregierung hinter sich hat, tritt die wirtschaft
liche Verbindung zwischen Deutschland und E s t
land wieder deutlich hervor. Deutschland steht 
heute wieder an der Spitze des estnischen A ußen
handels: im Jahre 1929 und in den abgelaufeneq 
Renaten 1930 sind in der Gesamteinfuhr Estlands, 
über 30o/o deutsche Waren. Es sind das vor allem

Getreide, Futtermittel, Maschinen, Textilwaren, 
Metallwaren, Lederwaren und Chemikalien. Nach 
Deutschland folgen die Vereinigten Staaten und 
dann England. Als Abnehmer estländischer Waren 
hat Deutschland mit England den ersten Platz ab
wechselnd inne. Estland als Agrarland und Deutsch
land als Industriestaat ergänzen sich. Dann sind 
die Verkehrsbedingungen ganz ausgezeichnete : die 
Ostsee verbindet die beiden Länder. Und schließ;- 
lich weist die deutsche Sprache in Estland eine 
ansehnliche Verbreitung auf, was wiederum den 
wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder zu
gute kommt. Nach lettischem Vorbild hat man 
jetzt ebenfalls einen Handelsvertrag mit Rußland 
geschlossen und wartet ab, was er bringen wird. Als 
man in Riga einen solchen Vertrag schloß, war man 
in Reval - außer sich. U nd während man in Riga 
schon wieder mit dem Vertrag unzufrieden ist, 
schließt man ihn in Reval ab.

Vom Domberg, auf dem das Schloß und die 
Regierungsgebäude schön beieinander liegen und 
von wo man einen weiten Ausblick über das Meer 
und den finnischen Meerbusen hat, steigt man her
ab in die hübsche alte Stadt, deren enge Gassen 
angefüllt von Menschen sind und unter denen man 
auffallend viel schöne und elegante Frauen beob
achtet. Fromm und ernst weisen aus dem Gewühl 
der alten Gassen die zahlreichen Kirchtürme gen 
Himmel, darunter namentlich die deutsche schlanke 
Nadel des in seiner schlichten schmucklosen E in
falt ergreifenden gotischen Turms von St. Olai, 
der Barockhelm von St. Nikolai und das dem R at
hausturm ähnelnde Minarett der Kirche zum H ei
ligen Geist, der alten Ratskapelle. Um die alte! 
Innenstadt auf dem Gelände der alten Bastionen' 
und Raveline schlingt sich ein Kranz reizvoller 
grüner Anlagen und Promenadenwege, an die sich 
weiterhin die künstlerisch-architektonisch und histo
risch kaum irgend bemerkenswerten neueren Vor
städte anschließen. Und dann wird es still und im
mer stiller, wie in diesem; ganzen weiten menschen
leeren Land. Aber diese Ruhe ist auch von beson
derem Eindruck.

Wenn man überlegt, daß in den drei Ländern, 
Estland, Lettland und Litauen, drei verschiedene 
Sprachen gesprochen werden, von denen die est
nische, ein finnisch-ugrischer Dialekt, uns die frem 
deste ist und mit keiner anderen europäischen 
Sprache verwandt ist außer dem Ungarischen, und 
daß sich schließlich doch die gleiche, unendliche 
Kette von Bauernhäusern durch alle drei Länder 
fortsetzt mit Bewohnern, die auf gleiche Weise, 
auf dem gleichen Boden, mit den gleichen Geräten 
die gleichen Produkte erzeugen, fragt man sich un
willkürlich, was diese Menschen angetrieben hat, 
so viele Staaten _ zu bilden. Jeder dieser Staaten! 
besitzt heute seine teuren Auslandsvertretungen, 
seine eigenen umfangreichen und kostspieligen 
Zollverwaltungen, seine eigenen Armeen. Nach 
keiner Seite hin ist bisher eine Zusammen* 
fassung erfolgt. Zwar ist kürzlich — vom 15.—17. 
Juni 1930 in Kowno die III.  baltische WirtJ- 
schaftskonferenz geschlossen worden, die die V er
treter Lettlands, Estlands, und Litauens, zusammen
führte. Man ist aber über die Empfehlung der 
baltischen Klausel kaum hinausgekommen, die dar
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auf abzielt: die künstlichen Hindernisse, welche 
den W arenaustausch zwischen diesen Staaten hem
men, zu beseitigen. Zur Zeit steckt die baltische 
Klausel trotz dreier baltischer W irtschaftskonferen

zen — die erste war im April 1928 in Riga — moch 
auf dem toten Punkte. U nter den Randstaaten ist 
aber Estland' mit Reval besonders berufen: das 
Fenster nach dem Osten zu sein.

Polens Wirisdiait und Finanzen.
Von Dr .  E.  K u l s c h e  w s k i ,  W arschau.

In  der B eurteilung der gegenw ärtigen  W irtschaftslage 
Polens sind sich sow ohl die am tlichen wie auch die K reise 
der P rivatw irtschaft darin  ziem lich einig, daß  von einer 
E n tspannung  der W irtschaftsk rise  vo rerst n icht die R ede sein 
könne, daß  angesichts der neuerd ings ge trü b ten  E rn tea u s
sichten sogar eine V erschärfung  der D epression im  Bereich 
der M öglichkeit liegt. Im m erh in  hat sich die E rzeugung  den 
veränderten  B edingungen z. T . schon angepaß t, indem  der 
P roduk tionsg rad  der m eisten Industriezw eige in den le tz ten  
M onaten m ehr oder m inder s ta rk  e ingeschränkt w urde, w äh 
rend  m an gleichzeitig  das Schw ergew icht auf eine m öglichst 
restlose R äum ung der L agerbestände  verlegte. D iese A b
lösung der W arenvo rrä te  bezw . ih re  U m w andlung in B e
trieb skap ita l ha t es denn auch erm öglicht, daß  die rü c k 
läufige B ew egung der E rzeugung  im  G anzen gesehen  w en ig 
stens zum Stillstand geb rach t w erden konnte . U n ter A us
schaltung saisonm äßiger E inflüsse nahm  die industrielle  E r 
zeugung von 102,9 im A pril auf 103,7 im  Mai zu, und von 
der T endenz des A rbeitsm ark tes ausgehend  dürften  sich 
nach den V erm utungen  des W arschauer Preis- und K on junk 
turforschungsinstitu ts auch für den Jun i nennensw erte  V er
schiebungen gegenüber Mai kaum  ergeben  haben.

D as schließt andererse its  nicht aus, daß  der K on junk tu r
druck  insbesondere bei den V erb rauchsgü ter hers te llenden  
Industrien  sich im m er noch zu vertiefen tend iert und 
mit diesem  P rozeß  eine langsam ere  R äum ung der noch 
erheblichen V orrä te  H and  in H and  geh t. E ine neue E in 
sch ränkung  des B eschäftigungsgrades hat sich im M ai vor 
allen D ingen in der M etall-, M aschinen- und chem ischen In 
dustrie  no tw endig  gem acht, w ährend  die E isen industrie  
g rö ß ere  S taa tsau fträge  here inbekam  und ih re  E rzeugung  
w ieder heben  konnte. Im  K ohlenbergbau  scheint die F ö r 
derung  ih ren  T iefpunk t bere its e rreich t zu haben, und die 
G efahr g rö ß e re r V erm inderungen  g laub t m an schon ü berw un
den. Im  Mai zeig te  der K ohlenabsatz  auf dem  In landm ark te  
eine leichte A ufw ärtsbew egung. Z w ar w aren die L ieferungen 
an die S taa tsbahn  geringer als im April, aber d ieser Ausfall 
w urde durch den M ehrbedarf der Industrie  sow ie des H andels 
ausgeglichen. D er gesam te  K ohlenabsatz  mit E inschluß der 
A usfuhr blieb unbeschadet der S teigerung  im Mai g eg en 
über A pril um  etw a 3%  im  V erhältn is zu 1928 noch um 
16o/o zurück. D ie A usfuhr w iederum , die im Mai um  60/0 
g rö ß e r w ar als im  V orm onat, erreich te  einen um  130/0 g e 
ringeren  S tand als 1928. W enn tro tz  der ungünstigen  E x 
po rtk o n ju n k tu r die K ohlenausfuhr in sbesondere nach den 
nordischen M ärk ten  forciert w urde, so w ar das nur auf 
K osten  der P reise  m öglich, hinsichtlich w elcher den Im p o r
teu ren  im  Mai erneu te  Z ugeständnisse  gem acht w erden  
m ußten. D araus ließe sich folgern, daß  der K oh lenbergbau  
b estreb t ist, seine Stellung auf den nordischen sow ie den 
K onventionsm ärk ten  zu behaupten , um  den je tz igen  F ö r 
deru n g sg rad  um jeden  Preis aufrecht zu erhalten  bezw . 
neue A rbeiteren tlassungen  zu verm eiden.

In der E isen industrie  haben  die L ieferungen  an die 
S taa tsbahnverw altung  im Mai eine etw a 13o/o be tragende  
P roduk tionsste igerung  gesta tte t. D ennoch haben  die W alz 
w erke  ungefähr 7 o/0 w eniger erzeugt als im Ja h re  1928. 
Die R oheisenproduktion , die sich im Mai 1928 auf 1765 to 
je A rbeitstag  belief, sank im A pril 1930 bis auf 1257 to und 
be trug  im  Mai 1316 to. G ünstiger g esta lte te  sich die S tah l
erzeugung, die im  D urchschnitt eines A rbeitstages 4654 to 
im Mai 1928, 3656 to im A pril 1930 und 4562 to im  Mai 
1930 zu erreichen  verm ocht hat. D ie jetz ige S tah lp roduk tion  
ist sonach nicht m ehr w esentlich geringer als 1928. D ie H e r
stellung von W alzw erkserzeugn issen  verm inderte  sich von 
3400 to je A rbeitstag  im  Mai 1928 auf 2811 to im A pril 
d. ,J s .  und stieg  w ieder auf 3175 to im Mai, w ährend  der 
In landabsatz  tro tz  der beträchtlichen L ieferungen an den 
E isenbahnfiskus im m er noch erst 75 o/0 des A bsatzes im  
Mai 1928 darste llte . D ie U rsache dieser E ntw icklung ist in 
e rs te r Linie in der fo rtgese tz ten  B edarfsverm inderung  der 
M etallindustrie zu erblicken, deren  V erbrauch  an E isen  
selbst un te r A usschaltung saisonm äßig  bed ing ter E inflüsse 
um 55o/o g egenüber 1928 zurückblieb . D ieser beträchtliche

B edarfsausfall konn te  auch durch die leichte Z unahm e der 
N achfrage  durch  den G roßhandel nicht kom pensiert w erden. 
Lediglich die verhältn ism äßig  g ro ß e  A usfuhr trug  dazu bei, 
daß  die E isenhü tten industrie  ih ren  je tz igen  S tand behaupten  
konnte . O bgleich der E x p o rt an  W alzw erkserzeugnissen  
insbesondere nach Sow jetruß land  nachzulassen  tendiert, b e 
w egt er sich noch in einem  w esentlich g rö ß eren  R ahm en als
1928. E ine erneu te  A usfuhrsteigerung kan n  ab er aus der T a t
sache gefo lgert w erden, daß  die Sow jets w ieder eine g rößere  
E isenpartie  in O stoberschlesien  abschlossen, die verm utlich bis 
zum  H erb st ausgeliefert w erden wird. E m pfindlicher m acht 
sich der E x p o rtrü ck g an g  bei E isen- und S tah lrohren  b e 
m erkbar, w as mit der V ersch lech terung  der K onjunktur ins
besondere  auf dem  am erikan ischen  und asiatischen M arkte  
zusam m enhängt.

Infolge der S tagnation  in der w eiterverarbeitenden  In 
dustrie  ist der Z inkabsatz  auf dem  B innenm ärk te  im  Mai 
um  35o/o zu rückgegangen  und erreich te  dam it einen Stand, 
der w esentlich geringer w ar als in den V orjahren. Indessen 
bew egte sich die E rzeugung  im allgem einen in ihrem  bis
herigen  U m fange, zum al sich die 'A usfuhr nach  ̂ einem 
ziem lich scharfen R ückgang  in den le tz ten  M onaten im  Z u
sam m enhang mit der zw ischen der Z inkindustrie D eutsch
lands und Polens erfo lg ten  V erständigung  im  Mai w ieder 
um  25o/o gehoben  hat. D essen ungeachtet hat sich die K on
junk tu r auf dem  W eltz inkm ark t w eiter versteift, w as le tz t
lich in der sinkenden P reistendenz seinen A usdruck findet. 
Im m erhin  hat der kürzlich  mit den Sow jets zustandege
brach te  A bschluß auf 4000 to Z ink den H ü tten  ih ren  A bsatz 
für die nächsten  M onate sichergestellt.

U n ter den w eiterverarbeitenden  Industriezw eigen  ist eine 
nennensw erte  E n tspannung  tro tz  der einsetzenden B elebung 
auf dem  B aum ark t nicht eingetreten . D ie rückläufige B e
w egung der B au tä tigkeit ist angesichts der staatlichen F i
nanzierung  des W ohnungsbaus im m erhin zum Stillstand ge* 
brach t, so daß  sich der Index  von 93,5 im  A pril auf 103,4  
im Mai heben  konnte. D ie E indeckung der B auunternehm un
gen  an R ohstoffen  und die B ereitstellung von B aukrediten  
durch  die S taatliche L andesw irtschaftsbank  lassen  die V er
m utung zu, daß  die d iesjäh rige  B ausaison einen größeren  
U m fang  annim m t als in den zwei V orjahren. So erklärt 
es sich auch, daß  der In landabsatz  an Zerpent im  M ai I0o>* 
T aus, to  betrug , w ährend  1928 insgesam t 103,6 T aus, to und
1929 nur 89,4 T aus, to abgese tz t w orden sind. In  den Z iege
leien kom m t die B elebung allerd ings noch nicht zum Aus
druck, vielm ehr sind sie nach wie vor mit V orrä ten  über' 
laste t und nehm en sogar eine P re iserm äß igung  in Kauf. Die 
G lashütten  betonen  ih re  E inschränkungspo litik  w eiter, wofur 
charak teristisch  ist, daß  der Index  der Sodalieferungen von
102,0 im M ärz auf 91,6 im April und 85,9 im Mai abnahni- 
E benso  zeig t der P roduk tionsindex  bei der M etall- und Ma- 
schinenindustrie einen R ückgang  von 112,8 auf 108, o, 
nam entlich die auf industrielle Investierungen  e i n g e s t e l l t e n  
Kessel- und B earbeitungsm aschinen hers tellenden  Gewert) 
stehen un te r dem  unverm inderten  D ruck der A bsatzstockun 
gen. In  viel g rö ß erem  T em po sind die M aschinentransporte
der E isenbahn  gesunken, und daraus w ird zu fo lgern  
daß  die F ab rik en  von der je tzt beton ten  L a g e r p r o d u k t i o  
schon in K ürze zur B egrenzung  ih re r E rzeugung  ü b e r z U  
gehen  gezw ungen  sein w erden. D iese V erm utung i s t  xxrCiS? 
w ahrscheinlicher, als die M aschinenbeschaffung in der L a n  
W irtschaft infolge der P re isgesta ltung  auf dem  P r o d u k t e n  
m ark t fo rtdauernd  zu rückgeh t und die d iesjährigen  E r n t e  
aussichten einen nennensw erten  M ehrbedarf kaum  r eCl1 
fertigen  dürften . t

Die E n tw ick lung  auf dem  B aum ark t hat sich ini 
schäftigungsstand  der H olzindustrie noch gar nicht %v̂ er?„r 
spiegeln verm ocht, w as nur dafü r sprechen w ürde, daß  n 
H andel noch erhebliche V orrä te  an Schnittw are auf Lag 
hat. D er P roduk tionsindex  verm inderte sich sogar von lu 
auf 95,6 im Laufe des Mai, fraglos die Folge einer unV®te 
hältn ism äßig  vorzeitigen E rschöpfung  der Rund-holzvorra 
bei, den S ägew erken . D ie R undholzpreise  sind w eiter .? %  
flaut (für K iefernschnittw are erm äß ig te  sich der Preisin
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von 91,4 auf 87,3 im M ai) und lassen einen erneuten  R ü ck 
gang erw arten . D ie Schnittholzausfuhr nahm  im Mai in 
bem erkensw ertem  M aße zu, tro tzdem  kam en 27o/0 w e
n iger auf die A uslandsm ärk te  als im V orjahr. Ih re  E r 
k lärung  findet diese T atsache  vor allen D ingen in der g e 
ringeren  A ufnahm ew illigkeit des deutschen M ark tes. U nver
ändert blieb die R undholzausfuhr, w ährend der A bsatz an 
G anzfabrikaten  wie Schw ellen, T eleg raphenstangen  und F a ß 
dauben schon un ter dem  E influß der Saison stand, die im 
M ai/Jun i ihren  H öhepunk t zu erreichen pflegt.

fu  der L andw irtschaft hält die K rise in ih re r b isherigen 
Schärfe an. Z w ar nahm en die R oggenpreise  in der zw eiten 
Jun ihälfte  nach einer In terven tion  der Staatlichen G etre ide
stelle eine u n erw arte te  W endung, sie kam  aber zu spät, 
um eine B esserung auf der ganzen  F ro n t hervorzurufen! 
U eberdies hegen  nicht die m indesten A nzeichen vor, w elche 
die V erm utung einer E n tspannung  der D epression  im k o m 
m enden W irtschafts jah r berech tig t erscheinen ließen. Bei 
der tierischen P roduk tion  ist ein S inken der R en tab ilitä t u n 
verkennbar, und das N achlassen der Vieh- und Schw eine- 

' Preise w ar im In teresse  der ziem lich stark  b lockierten  
A usfuhr unerläßlich. Alle W ahrscheinlichkeit spricht dafür, 
daß  sich das A bflauen auf dem  Schw einem ark t vor allen 
D ingen dann beschleunigen wird, w enn die L andw irtschaft im 
H erbst ihre V iehbestände räum t. U n ter diesem  G esichts
w inkel wird sich eine U eberlastung  des M ark tes in V erb in 
dung mit einem  Z usam m enbruch  der P reise  nicht verm eiden 
lassen. ,

W aren  die E rn teaussich ten  bis A nfang Jun i noch zu 
friedenstellend, so haben  sie sich seitdem  infolge der u n 
unterbrochenen  D ürre  ganz w esentlich verschlechtert. N och 
laßt sich nicht absehen, w elche Schäden der M angel an 
^ led e rsch läg en  sow ohl hinsichtlich der G etreide- als auch der
* u tterm itte le rn te  verursach t hat. A llgem ein wird jedoch an g e 
nom m en, ejaß der d iesjährige E rtra g  h in ter 1929 nicht u n 
erheblich zurückbleib t. Dies w ar mit ein Grund, w arum  der 
o taa t in den letzten  W ochen w ieder als K äufer von R oggen  
auftrat, denn w enn die V olksernährung  auch nicht gefäh rdet

ist, so scheinen d e r R eg ierung  gew isse V orbeugungsm aßnah 
m en doch geboten . D am it im Z usam m enhang  ging die G e
tre ideausfuhr bereits im Mai beträch tlich  zurück und b e 
trug  23,8 T aus, to R oggen  (A pril: 40 T aus, to ), 16,1 Taus, 
to G erste (26,3 T aus, to ), und 8 ,1  T aus, to H afer (13,2 
T aus. to). E m en w eiteren  R ü ck g an g , w eist der M onat Jun i 
auf. Auf dem  K arto ffe lm ark t herrsch t eine völlige S tagnation , 
und die R übenanbaufläche ist um 11  o/o geringer als 1929. 
D en F le ischm ark t kennzeichnet bei schw achem  A uftrieb eine 
sinkende T endenz, ab er die P reise  sind im D urchschnitt 
im m er noch höher als vor zwei Jah ren . D ie A usfuhr nahm  
im V erhältn is zu 1929 und insbesondere auch zu 1928 b e 
trächtlich  ab, so daß  sich in den H aup tp roduk tionszen tren  
wie Posen und L em berg  schon je tz t ein U eberangebo t b eo b 
achten  läßt.

Auf dem  G eldm ark t hält die F lüssigkeit bei g leichzei
tiger V erschlechterung der Z ah lungsfäh igkeit p riva ter U n 
ternehm ungen  an. U n te r B erücksichtigung der saisonm äßig 
bed ing ten  E inflüsse stieg die Z ahl der W echselp ro teste  bei 
der B ank von Polen von 6,08 auf 6,34 o/0> und lediglich in 
Lodz tra t eine S enkung von 15,73 auf 12,87 o/0 ein. E inen 
g rö ß eren  U m fang nahm  die llliqu id itä t insbesondere in den 
reinen L andw irtschaftsgeb ie ten  sow ie in der H olz- und M e
tallindustrie an. N icht außer A cht zu lassen ist dabei, daß  
d ^  Industrie  m ehr und m ehr zur B arregu lierung  ü b ergeh t und 
sich heb er zu höheren  R aba tten  versteh t als das R isiko des 
W echselkred itgeschäfts auf sich zu nehm en.

D iese E n tw ick lung  spiegelt sich vor allen D ingen im 
D iskontgeschäft der B anken w ider, bei w elchen das A n
gebo t ers tk lassigen  W echselm ateria ls m inim al ist. D as Spar- 
kap ita l w endet sich m ehr und m ehr festverzinslichen A n
lagen zu, w ofür etw a die beträch tliche U eberzeichnung der 
\m J ^ 1 aufgeleg ten  B aupräm ienanleihe bezeichnend ist. Z u 
dem  laß t die G estaltung  der D evisenbestände bei der B ank 
von Polen sowie bei den P rivatbanken  darau f schließen, daß 
sie je tz t b estreb t sind, ihre A uslandsverpflichtungen ab zu 
stoßen. i i

Die tfurzsdirift im Dienste der Wirfsdiaff.
Von D irek to r

D as deutsche W ort „K urzsch rift“ fü r das F rem dw ort 
‘ tenograph ie  hat heute eine so allgem eine und anerkann te  
V erbreitung gefunden, daß  es ke iner E rk lä ru n g  m ehr b e 
darf dagegen  fehlt uns eine gu te  deutsche B ezeichnung 
iu r S tenotypist resp. S tenotypistin . Von den vielen K urz- 
schriftsy stem en, die einst in K ursen und Schulen ge leh rt 

urden, hat die E inheitskurzschrift den Sieg davongetragen . 
ie kleinen G eplänkel, die noch gegen  sie geführt w erden, 
ncl vielleicht w ünschensw ert, dam it nicht der G edanke auf- 

jo m m t, die R eichskurzschrift sei etw as E ndgültiges, Voll- 
om m enes. An ih rer V erbesserung  m uß dauernd  g earbe ite t 
t - r en ' ä lte re  A ngestellte  nach einem  anderen  K urz-

chriftsystem  arbeiten , w ird es nicht im m er no tw endig  sein, 
s*?! 7 rderUnS des U m lernens zu stellen, denn in der R egel 
oll der A ngestellte  ja  nur das w iederlesen resp . schreiben, 
as er selbst kurzschriftlich  zu P ap ier geb rach t hat. W o 

• e.r ' n w irtschaftlichen Büros m ehrere  K urzschreiber tä tig  
lnd, m uß von allen die gleiche K urzschrift gefo rdert wer- 
®n, dam it jeder des anderen  A ufnahm en handschriftlich  

er auf der M aschine w iedergeben  kann.
W  ^ enn. nun h ier die K urzschrift vom G esichtspunkt der 

lrtschaftlichkeit un tersuch t w erden soll, so w ird m ancher 
eser diese U eberp rü fung  für überflüssig  halten, da es ja 

olne Selbstverständ lichkeit sei, die keines B ew eises bedürfe. 
l i° , eindeutig liegen die V erhältn isse nicht. D ie W irtschaft- 
WC ^ e i t  der K urzschrift prüfen, heiß t nichts m ehr und nichts 
^ em ger als sie in den R ahm en der R ationalisierung der V er

altungsarbeiten  in den kaufm ännischen Büros stellen, heiß t 
rlo nac^  dem  G rundsatz des k leinsten  M ittel zur E rzie lung  

s g rö ß ten  E rfo lges prüfen.
zu i ’^n j edes D ° r f w ird die deutsche K urzschrift ihren  Ein-

* halten, bald hat sie die gew öhnliche Schrift v e rd rän g t“ ,
In S r*eben  einst S achbera ter im R eichsm inisterium  des 
^ n - . a l s o  vor 6 -7 Jah ren . W äre das w ahr gew orden , 
höh11 te ab e r auch jeder R eifeschüler unserer M ittel- und 
j Gren .Schulen als H err der K urzschrift die Schule ver- 
SciSe.n m üssen. N ichts von allem ist eingetroffen. D ie V olks- 
In u*e hat w ichtigere, g rund legendere  A ufgaben zu erfüllen, 

den M ittelschulen w ird K urzschrift gelehrt, aber nicht 
dem  E rfo lg , daß  ihre R eifeschüler als „p e rfek te  K urz-
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Schreiber , wie sie die W irtschaft fo rdert, angesprochen  
w erden können. E ine jah re lange m ehrere  W ochenstunden 
um fassende Schulung in der K urzschrift kann  erst die in 
der W irtschaft erw ünschten  K urzschriftk räfte  geben.

E s w ird heu te  in D eutschland sehr viel Zeit, K raft und 
Geld für die E rlernung  von K urzschrift verschw endet. G roß, 
sehr g roß  ist die Z ahl der A nfänger in der K urzschrift. E in 
ganz erheb licher P rozen tsa tz  derselben  besitz t überhaup t nicht 
die für die K urzschrift erforderliche g rund legende Schulung 
in der deutschen M uttersprache. Bei ihnen ist jede Kurz- 
schriftschulung überflüssig, weil sie erfo lg los sein m uß. Bei 
einem w esentlichen B ruchteil der A nfänger hö rt die K urz
schriftarbeit nach E rle rnung  des „S y stem s“ auf. Auch hier 
Zeit- und G eldverschw endung, denn zu einer A nw endung 
kom m t es nicht! E in bescheidener Teil kom m t zu einer 
F e rtigke it von 100 Silben in der M inute. Bei ihm  beginn t 
nun bereits das A ngebot als „p e rfek te r K u rzsch riftsch re iber“ 
Und w enn noch etw as M aschinenschreiben hinzukotam t, dann  
ist der perfek te  S teno typ is t“ , die „p e rfek te  S teno typ istin“ 
fertig . Ist mit ihm tfer W irtschaft g ed ien t?  L eider g?bt es 
noch im m er sehr viele K aufleute, die auf die „p e rfek te  
S teno typ is tin“ herein a len, die sie in In sera ten  fü r h r B üro 
fordern , die sie vielleicht J a h r  fü r Jah r beschäftigen  w eü 
sie ihnen ausreichend erscheint. Auf der anderen  ’ Seite
1 A/r i Wirt lchen U nternehm er, die dauernd  über 
den M angel an gu t vorgebildeten  S tenotypisten  resp  S teno 
typistinnen klagen . W o im technischen B etriebe die R a tio n a 
lisierung durchgeführt ist, w ird auch den A rbeiten  im  B üro 
S l l  t G estaltung  nach dem  G rundsatz  d e r W irt- 

A uf™erk ?a m keit zugew andt. W enn 
auch noch nicht die S toppuhr bei uns die R olle spielt wie 
im am erikanischen Büro, so sind doch schon F o rderungen  
hinsichtlich der Silbenzahl, die in einer M inute als M indest 
leistung von der K urzschreiberin  geleiste t w erden m üssen 
aufgestellt und ebenso hinsichtlich der Z ahl der A nsch läge’ 
die von der M aschinenschreiberin  in der M inute gefordert’ 
w erden. K lare M aße m uß m an haben, bestim m te L d s tu n g en

r* dlCS? M aße haben  nur bed ing ten
J  eine ganz stattliche Z ahl von Stenotypistinnen, 

die in K urzschrift 150 Silben und im M aschinenschreiben
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240 A nschläge in der M inute leisten. A ber dieses Schreiben 
ist ja  erst eine bescheidene T eilleistung. D ie nächste  F o rd e 
rung  heiß t die kurzschriftliche N iederschrift w iederlesen! 
H ier versag t schon ein ganz erheblicher P rozen tsa tz . W er 
das D ik tierte  nicht dem  Inhalte  nach erfaß t hat, w er mit den 
A usdrücken des D ik ta tsto ffes nicht vertrau t ist, w ird nur 
stockend und feh lerhaft lesen. U nd wie das Lesen, so wird 
auch die schriftliche W iedergabe, sei sie handschriftlich, sei 
sie auf der Schreibm aschine geschrieben, sein, y o rau sse tzu n g  
einer fließenden W iedergabe ist also K enntnis der kauf; 
m ännischen G eschäftssprache, die keine andere Schule als nur 
eine gu t ausgebau te  H andelsschule gibt.

An die schriftliche W iedergabe des D ik tierten  w erden 
nun besonders hohe A nforderungen  geste llt: sie m uß allen 
A nforderungen  der G ram m atik , der R echtschreibung  und 
der In te rpunk tion  en tsprechen. E ine hohe A nforderung! H ier 
w ird der V olksschüler, der nicht eine gründliche W eite rb il
dung  in der deutschen  M uttersprache erfahren  hat, versagen. 
Alle K urzschriftschulung hilft ihm  nicht über diesen M angel 
h inw eg. Auf die A nforderungen  an die äußere  F orm  der 
schriftlichen W iedergabe w ird in einem  späteren  A rtikel über 
„M aschinenschreiben“ näher eingegangen.

Schon bei einer L eistung von 150 Silben in der M inute 
sind die F o rderungen  an den K urzschriftschreiber ganz 
erheb liche: geistige B efähigung, B eherrschung  der M u tte r
sprache, gründliche K enntnis der kaufm ännischen G eschäfts
sprache! D araus erg ib t sich, daß  der fü r die W irtschaft 
b rauchbare  K urzschriftler kein  M assenm ensch, sondern  ein in 
einer K unstfertigkeit besonders befäh ig ter M ensch ist.

150 Silben in der M inute ist die M indestforderung. E rs t 
bei 150 S ilben fängt die W irtschaftlichkeit der K urzschrift 
an. Schon bei der gew öhnlichen Schrift lassen  sich S ch re ibge
schw indigkeiten  erzielen, die m indestens der gleichkom m en, 
m it der stenographische Zeichen zu m alen sind. D ie Schre ib 
m aschine jedoch gesta tte t G eschw indigkeiten, die jene ü b e r
treffen, mit der stenographische Schrift zu m alen ist, und 
zw ar bei vorbildlicher P räzision  des einzelnen Zeichens. 
Mit der S te igerung  der Schnelligkeit der K urzschrift w ächst 
die U nk larheit stenograph ischer Schrift, und ein w eites Feld  
der Feh lerquellen  tu t sich auf, die nur durch die In telligenz 
des S chreibenden bei der schriftlichen W iedergabe beseitig t 
w erden können. H ieraus erg ib t sich aber auch, daß  k u rz 
schriftliche B rieforiginale und ebensow enig  kurzschriftliche 
K opien niem als als rechtliche B ew eism ittel verw endet w erden 
können. So sind der K urzschrift im kaufm ännischen G e
schäftsverkehr doch enge G renzen gesteck t.

In  e rs te r Linie w ird K urzschrift als D ik tat- oder E n t
w urfsschrift verw endet. D r. E w ald  R eynitz (K am m ersteno
g rap h ) sag t in seinem  Buch „D ie volksw irtschaftliche L ei
stungsfäh igkeit der S tenograph ie  kritisch  darstellt* : „D er 
bei der H erste llung  eines S chriftstückes zw ischengeschaltete 
A rbeitsgang  des D ik tierens un ter B enutzung der S teno 
graph ie  ist w egen der M assenproduktion  le istungsfäh iger und 
noch m ehr leistungsunfäh iger S tenographen  zu einer T radi
tion gew orden , von der die S tenograph ie  ihre A nsprüche 
auf volksw irtschaftliche B edeutung — w egen angeblicher 
erheb licher E rsp arn is  an Zeit und A rbeitsk raft — im be- 
sondern  h e rg e le ite t.“ F ü r die H erste llung  eines Schriftstückes 
in der angedeu te ten  A rt und W eise kom m en die Zeit für 
die A ufnahm e des D ik ta tes und dann  die Zeit für die U eber- 
trag u n g  des S tenogram m es in F rage .

D ie D ik tierzeit rich tet sich nach der K urzschriftfertig 
keit, die nach der Silbenzahl, die in der M inute geschrieben  
w erden, gem essen w ird. N ach der M usterprüfungsordnung  
des D eutschen V erbandes für das kaufm ännische B ildungs
w esen für die G e s c h ä f t s s t e n o g r a p h e n p r ü f u n g e n  
b e i  d e n  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 n  w ird 
eine M indestleistung von 150 Silben gefo rdert. Bei der B eurtei
lung der .W irtschaftlichkeit der K urzschrift m uß zur D ik tierzeit 
noch die U ebertragungsze it des K urzschriftd ik ta tes h inzugerech 
net w erden ; denn erst mit der vorliegenden R einschrift is t der 
zu beurte ilende  A rbeitsvorgang  beendet. T atsache  ist, daß  bei 
d er U eb ertrag u n g  des K urzschriftd ik tates nicht d ieselbe 
S chnelligkeit en tw ickelt w erden kann, wie beim  A bschreiben 
eines D ruck tex tes  oder wie beim  D ik ta t in die M aschine. 
G enaue Z eitp rü fungen  haben  zu fo lgendem  E rgebn is  g e 
fü h rt: Bei der U eb ertrag u n g  eines S tenogram m es mit der 
S chreibm aschine w ird als M indestleistung bei am tlichen P rü 
fungen eine G eschw indigkeit von 150 A nschlägen in der 
M inute angesehen . Bei A bschrift eines D ruck tex tes und beim  
D ik ta t in die M aschine gelten  als M indestleistung 240 A n
schläge in der M inute. Bei B erücksich tigung  dieser Z ahlen  
und der V oraussetzung , daß  ein D ik ta t in die M aschine 
sogleich als R einschrift angesehen  w erden kann, ergeben

genaue w issenschaftliche U ntersuchungen, daß  ein Schrift
stück, das so schnell wie m öglich zur U nterschrift kom m en 
soll, durch D ik ta t in die M aschine schneller angefertig t w er
den kann, als durch  D ik tieren  des E ntw urfs in das S teno
gram m  mit U eb ertrag u n g  durch die M aschine. E s ist auch 
festgestellt, daß  das D ik tieren  eines E n tw urfes in die S chreib
m aschine und A nfertigung einer R einschrift davon auf der 
M aschine nicht w esentlich m ehr Zeit e rfo rdert als die A rbeit: 
K urzschriftd ik tat und U ebertragung  desselben als M aschinen
reinschrift. A llerdings ist hier zu berücksichtigen, daß  der 
D ik tierende — der G eber, wie er heu te  wohl genannt w ird - 
bei einem  guten  S tenotypisten  durch ein K urzschriftd ik tat 
an Zeit erheblich w eniger Zeit b rauch t als beim  D ik ta t in 
die M aschine. E in  K urzschriftd ik tat von 1000 Silben w ird bei 
einer G eschw indigkeit von 150 Silben in der M inute in 6,6 
M inuten geschrieben. 1000 Silben in die M aschine d ik tiert 
erfo rdern  bei 240 A nschlägen in der M inute ungefäh r 16 M i
nuten. D ie Z eitersparn is b e träg t für den G eber also rund
9 M inuten.

D as E ndergebn is der U ntersuchung  des D r. R eynitz ist 
für jeden  W irtschaftler so bedeutungsvoll, daß  es h ier seinen 
P latz  finden soll:

1. W enn der E n tw urf d ik tiert wird, um den E rfo lg  des 
Schreibgeschäfts, die R einschrift, so schnell wie m öglich zu 
erzielen, bedeu te t V erw endung der S tenograph ie  zur D iktat- 
aufnahm e Z eitverlust gegenüber dem  D ik ta t d irek t in die 
M aschine, da bei allen F ertigke itss tu fen  des M aschinen
schreibens die R einschrift schneller geliefert wird.

2. Auch sow eit S tenograph ie  beim  D ik tatsch re iben  zu 
dem  Z w ecke benu tzt wird, höchstw ertige A rbeitskraft, also 
K osten zu sparen, beschränk t die K onkurrenz des M aschinen
d ik ta ts das A nw endungsgebiet der S tenographie  auf S teno
g raph ie rfe rtigke iten  von über 150 Silben. D iese G renze 
rück t desto  höher hinauf, je besser die L eistung auf de 
Schreibm aschine wird.

E r s t  b e i  e i n e r  K u r z s c h r i f t f e r t i g k e i t  v o n  
1 5 0  S i l b e n  i n  d e r  M i n u t e  f ä n g t  d i e  K u r z 
s c h r i f t  a n ,  w i r t s c h a f t l i c h  f ü r  d e n  B e t r i e b  z u 
w e r d e n .  D abei w ird vorausgesetzt, daß  die U e b e r t r a g u n g  
mit einer G eschw indigkeit von 180 A nschlägen k o rrek t unci 
feh lerfrei erfolgt.

T atsache  ist nun w eiter, daß  die M ehrzahl a l l e r  B e
w erber ih re  K urzschrift- und Schreibm asch inenfertigkeit über
schätzen. E ine N achprüfung  durch verschiedene A rbeits
äm ter hat die R ichtigkeit d ieser allgem ein bekann ten  *>e 
hauptung  ergeben. P rüfungen  von verschiedenen Stelle 
haben  fo lgendes Bild e rgeben : Von 100 K urzschriftschreibern, 
die ihre D ienste als S tenotypist angebo ten  haben, erreichte 
50 °/o noch nicht 100 Silben in der M inute; 25o/0 schrie De»- 
rund 100 Silben, 15o/0 120 Silben, 7o/0 150 Silben, und n« 
3o/o erreich ten  die nächst höheren  Stufen 180 bis 200 S u d  • 
Som it erg ib t sich: G roß ist das A ngebot der S tenotypiste 
und S tenotypistinnen; ihre A ngaben über ih re  Leistungsfähig 
keit sind unzuverlässig ; eine sta rk e  U eberschätzung  ist ga« 
allgem ein festgestellt. E inw andfreie  Festste llungen  “ e r p  q. 
w ünschten F e rtigke iten  lassen  sich nur durch  am tliche 
fungen m achen. Von den P rü fungsäm tern  soll in einem sp 
teren  A rtikel gesprochen  w erden.

N un noch ein W ort über den D iktierenden, den G^ . eft 
des D ik tats! W enn von d e r  W irtschaftlichkeit der K urzsc .n r. 
in den B etrieben gesp rochen  w erden  soll, so kom m t a 
nicht allein die gu te  S tenotypistin  in F rage . W er einm al - 
Chef eines H andelshauses oder eines F ab rikbe triebes mit 
S toppuhr in d e r H and  einen ged ruck ten  T ex t in einer 
schw indigkeit von 150 Silben in der M inute d ik tie rt ha ,  ̂
ihn aus dem  K opf herauszuform ulieren  und anzusagen, 
m uß zugeben, daß  eine solche D ik tatle istung  a u ß e r o r d e n  
beachtlich, ja  daß  sie schon eine A rt Spitzenleistung -j. 
stellt. „L eute  vom B au“ , die über eine gu te  D ik tierfanig  
verfügen, stim m en darin  überein, daß  heu te  in >’ w :nUte 
und V erw altung“ zw ischen 120 und 180 Silben in der ± rfrei 
d ik tiert w ird, und daß  nur in seltenen Fällen  ein ^  
schneller zu d ik tieren  verm ag. A ber — und das ist z 
achten  — die V erw endung  der K urzschrift ist nur W irts: ^  
lieh, wenn mit der angegebenen  Schnelligkeit d ik tier 
w enn also fo rtlaufend  rund 150 Silben in der Minut ^ .g 
sprochen w erden. E s ist kein D iktieren , wenn einm al ^  
10 S ekunden in einer G eschw indigkeit von 250 d i s  ^  
Silben angesag t w ird, w orauf eine Pause von 10 j 1
folgt. D i k t i e r e n  w i l l  g r ü n d l i c h  g e ü b t ,  . sen 
g e 1 e r n t s e i n. E s ist einm al von jem and, der es _  .jc. 
m ußte, g esag t w orden : „E s g5bt ebenso viele schlec 
tierende „G e b e r“ als schlechte S tenotypistinnen.
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W elche F orderungen  m üssen aus w irtschaftlichen G rün
den erfüllt w erden ?

1. D er D ik tierende m uß auf das D ik ta t vo rbereite t sein, 
die V orgänge m üssen zur H and  sein, er muß wissen, was 
geschrieben  w erden soll! W ährend  des D ik tats ist keine Zeit 
zum U m denken.

2 . E s m uß in g leichm äßiger G eschw indigkeit d ik tiert 
w erden, ohne A enderungen des Satzbaues. Jed e  V erbesse
rung  w ährend des D ik tats ist unw irtschaftlich.

3. D as D ik ta t m uß laut und deutlich gegeben  w erden. 
(D as ist mit der Z igarre  im M unde schlecht m öglich.) In 
der m angelhaften  A ussprache liegt die stä rk ste  aller F e h le r
quellen. D eutlich sprechen ist hier ein G rundgebot.

4. E in M itdik tieren  der Satzzeichen ist im allgem einen 
überflüssig. Die S tenotypistin  m uß die Z eichensetzung b e 
herrschen. In  A usnahm efällen w ird das Satzzeichen a n g e 
geben.

5. D er G eber erle ich tert dem  N ehm er die A rbeit, w enn 
er das D ik ta t mit rich tiger B etonung gibt.

D ie K urzschrift ist fü r die deutsche W irtschaft von 
g ro ß er B edeutung. D iese kann  noch g este igert w erden 
durch eine gründlichere  A usbildung der K urzschriftschreiber. 
G rundleistung sind 150 Silben in der M inute und fehlerfreie 
W iedergabe des S tenogram m es. Die L eistung der K urzschrift 
w ird herabgese tz t durch m angelhaftes D iktieren!

Zum Saison-dusverhauf 1930.
V on D r .  K r u 11.

Die Z eiten fü r die V eranstaltung  der Inventur- und 
S aisonausverkäufe sind innerhalb  des R eg ierungsbezirks S te t
tin verschiedentlich geändert w orden. D ie V erordnung über 
das A usverkaufsw esen in S tettin  vom 15. Ju li 1912 ließ die 
Saison- und Inven tu rausverkäufe  in der T ex tilw arenbranche
in der Zeit vom 15. Jun i bis 15. Ju li und vom! 2. Jan u a r bis 
31. Jan u ar, in der Schuhw arenbranche in der Zeit vom 15. 
Juli bis 15. A ugust und vom 15. Ja n u a r bis 16. F eb ru a r zu. 
D er S tad tk re is S ta rg ard  und die S tad tgem einde Sw inem ünde 
hatten  eigene A usverkaufsverordnungen  und auch besondere 
A usverkaufszeiten, Sw inem ünde insbesondere einen späteren  
S om m erausverkauf als B adeort. Auf G rund der durch den 
P reußischen M inister für H andel und G ew erbe am  14. 
S eptem ber 1926 erlassenen R ichtlinien für den Inhalt der 
V erordnungen über das Ä usverkaufsw esen reichte die In 
dustrie- und H andelskam m er zu S tettin  dem  R egierungsprä- 
sideenten einen E n tw urf einer V erordnung über das A usver
kaufsw esen ein, der für den gesam ten  R eg ierungsbezirk  
S tettin  gelten  sollte, und den der R eg ierungspräsiden t am  
9-( M ärz verkündete. D ie A usverkaufszeiten  w aren einheit- 
u geregelt, w enigstens für den Inventurausverkauf, w ährend 
für den Som m erausverkauf für die Kreise,' in denen B adeorte 
gelegen %ind, A usnahm en bestanden. D er Inven tu rausver
kauf fand nach dieser V erordnung in der Zeit vom 4. bis 17. 
Januar, de r Saison-A usverkauf in der Zeit vom 1 . bis 14. 
Juli, in den K reisen Camm in, G reifenberg  und U sedom -W ollin  
'o m  10. bis 23. A ugust statt. G egen die F estlegung  d ieser 
A usverkaufszeiten setzte  seinerzeit bald eine G egenström ung 
ein, besonders aus den beteilig ten  E inzelhandelszw eigen  
S tettins, teilw eise auch der Provinz, und zw ar im Sinne einer 
S päterlegung  der A usverkaufszeiten . D iese B estrebungen  
w urden dam als durch den D eutschen Industrie- und H a n 
delstag  un terstü tzt.

Die Industrie- und H andelskam m er S tettin  b ean trag te  
,daraufhin  folgende A bänderungen  der A usverkaufszeiten: der 
Inventurausverkauf beginnt am  1. M ontag nach dem  4. J a 
nuar, der Saisonausverkauf am  1 . A ugust bezw . wenn der 
1- A ugust ein Sonntag  ist, am  2 . A ugust, im K reise U sedom - 
Wollin am  15. bezw . 16. August. D ieser V orschlag  w urde 
genehm igt, so daß  er im Ja h re  1928 zum ersten  Mal p ra k 
tisch w urde, d. h. der Saisonausverkauf das erste  M al am  
1- A ugust begann. Als die V erordnung  über das A usver
kaufsw esen vom 9. 3. 1927 im V erlaufe eines S trafprozesses, 
den der Schutzverein für H andel und G ew erbe e. V. gegen  
Cine S tettiner F irm a führte, durch  das K am m ergercicht für 
ungültig erk lärt, und der E rlaß  einer neuen V erordnung  n o t
w endig w urde, w urden die genannten  A usverkaufszeiten  in 
die neue V erordnung  vom 17. 1 . 1930 übernom m en.

Zum  d ritten  M ale beginnt dam it der Saisonausverkauf 
innerhalb des R eg ierungsbezirkes S tettin  am  '1. August. Die 
l-rtah rungen , clie in der T ex tilb ranche mit der S päterlegung  
Sem acht und nunm ehr übersehbar sind, dürften  die V erlegung 
rech tfertigen ; die M ehrheit der T extile inzelhändler w ünscht 
?jne B eibehaltung des augenblicklichen Zustandes. In dem  
Handel mit Schuhw aren sind die A uffassungen über die 
-'veckm äßigkeit der V erlegung etw as geteilter, w enn auch 

M ehrheit den A ugust billigen dürfte.
M einungsverschiedenheiten ergeben  sich über die F rage , 

in welchen Z w eigen und in welchen A rtikeln des E in ze l
handels Saison- und Inven tu rausverkäufe veranstalte t w erden 
urfen. A ußer den fast allgem ein  anerkann ten  T extil- und 
chuhw arenzw eigen haben  auch andere, z. B. die Eisen- 

varen-, H aus- und K üchengerä teb ranche die B erechtigung 
Zu diesen A usverkäufen für sich beanspruch t. A llgem ein 
. eig t sich, daß  die Weiren- .und K aufhäuser das W arengeb ie t

in den A usverkäufen  m öglichst ausgedehn t haben  wollen, 
w ährend  die Spezialgeschäfte  d e r verschiedenen Z w eige a b 
lehnender sind. V oraussetzung  für die B erechtigung d e r A us
verkäufe ist das V orliegen der „U eb lichke it“ der A usver
käufe. D ieser B egriff w ar lange um stritten , bis das R eichs
gerich t ihn auslegte, und zw ar zeitlich und räum lich; es 
kom m e nicht darau f an, ob der A usverkauf schon zu 
Zeit des E rlasses des G esetzes gegen  den un lau teren  W e tt
bew erb  (im Ja h re  1909) üblich gew esen  sei; vielm ehr 
genüge es, w enn sich die U eblichkeit in der Zw ischenzeit 
herausgebildet haben  sollte; es genüge ferner nicht, wenn 
in irgend einem T eile D eutschlands, der zu dem  Ausver- 
kaufso rt in keiner K onkurrenz stehe, A usverkäufe üblich 
seien, das G esetz fo rdere  zw ar nicht eine O rtsüblichkeit, 
aber die U eblichkeit m üsse in einem  räum lich beschränk ten  
G ebiet (e tw a A usverkaufsort und N achbarp lä tze ) vorliegen.

Bei Saison- und Inven tu rausverkäufen  ist nach dem  
W ortlau t des G esetzes die höhere  V erw altungsbehörde  nur 
befugt, A nordnungen über Zahl, Zeit und D auer zu treffen. 
W enn angeordnet w ird, daß  Saison- bezw . Inven tu rausver
käufe nur in gew issen B ranchen abgehalten  w erden dürfen, 
so w iederspricht dies dem  W ortlau t des G esetzes. D arüber, 
ob ein Saison- bezw . Inven tu rausverkauf in irgend  einer 
B ranche im ordentlichen G eschäftsverkehr „üb lich“ ist, kann  
niem als die V erw altungsbehörde, sondern  nur das o rd e n t
liche G ericht entscheiden. D ie Industrie- und H an d elsk am 
m ern können wohl eine A ufstellung darü b er führen, für 
w elche B ranchen sich in ihrem  B ezirk  eine „U eb lich k e it“ 
herausgeb ildet hat, es darf jedoch ein Saisonausverkauf 
seitens der V erw altungsbehörde  nicht aus dem  G runde v e r
boten  w erden, weil er in einer B ranche veransta lte t wird, 
deren  U eblichkeit von der H andelskam m er nicht anerkann t 
wird. D ie neue A usverkaufsordnung  für den R eg ierungsbezirk  
S tettin  verzichtet d aher auf eine A ufzählung der E inze lhan 
delszw eige, in denen Saison- und Inven tu rausverkäufe  v e r
ansta lte t w erden dürfen.

A ugenblicklich sind A usverkäufe in der Textil- und 
S chuhw arenbranche als üblich anerkann t. D er A usverkauf 
von 'H errenhü ten  ist nunm ehr auch von den F achgeschäften  
innerhalb  der T ex tilb ranche genehm igt. D er A usverkauf 
von Pelzw aren  ist im A ugenblick - noch ungek lä rt. N ach 
A uffassung der W arenhäuser sind Pelzw aren  A usverkau fs
artikel, w ährend die F achgeschäfte  diese im allgem einen nur 
für den Inven tu rverkauf zulassen w ollen. F ü r den Leder- 
w areneinzelhandel ist als „üb lich“ nur der Inven tu rausverkauf 
zugelassen  w orden.

Die Saison- und Inven tu rausverkäufe  nehm en un ter den 
A usverkäufen eine S onderstellung  ein. D er G esetzgeber
S o V 1C FrLVll1egie^t ’ lndem  er sie von den V orschriften  der 
»8 ; und °  “ es G esetzes gegen  den un lau teren  W ettbew erb  
beefreite ; lediglich die höheren  V erw altungsbehörden  sind 
gesetzlich erm ächtig t, nach A nhörung  der gesetzlichen H ä n 
de svertretungen  V orschriften  über Z ahl, Zeit und D auer der 
üblichen Saison- und Inven tu rausverkäufe  zu treffen  D er 
G rund, der zu den  V erkäufen  A nlaß gibt, b rauch t nicht, wie 
es sonst V orschrift ist, in öffentlichen A nkündigungen  usw. 
bekann t gegeben  zu w erden ; der G rund liegt in 'der N atur 
d ieser A usverkäufe, en tw erte te  Saisonw are zu räum en. D as 
V erbot des Vor- und N achschubes von W aren  besteh t für 
diese A usverkäufe nicht. W aren rückstände  aus der Saison 
können, bevor die A usverkäufe angekünd ig t w erden, du rch  
W aren  ergänzt w erden ; ebenso können  w ährend  d e r A us
verkäufe zu der A usverkaufsm asse neue W are zugefüg t w e r
den. D ie A nkündigung eines Saisonausverkaufes bedeu te t



24 O S T S E E - H A N D E L Nummer 15

nicht, daß  nur Saisonrückstände zum V erkauf gelangen  
sollen.

V erschiedene A uffassungen g ib t es zu der F rag e , ob 
bei der A nkündigung der A usverkäufe die A usdrücke „Saison- 
A usverkauf“ und „ Inven tu r-A usverkauf“ geb rauch t w erden 
m üssen, oder ob der G ebrauch  anderer W orte, die d a s 
selbe ausdrücken , genüge. D ie allgem eine M einung, auch in 
der R echtsprechung , geh t dahin, d aß  es auf die W ahl des 
A usdruckes nicht ankom m e, und daß  das Publikum  nur 
aus den  öffentlichen B ekanntm achungen  ersehen  m üsse, 
daß  es sich um  einen Saison- oder Inven tu rausverkauf handle. 
Z ulässige B ezeichnungen sind: „Saison-A usverkauf,“ „B e 
deu tend  im  P reise  h erabgese tz te  S aisonrückstände“ , „S a ison 
sch lußverkauf“ , „W egen  vo rgerück te r Saison bedeutend  un ter 
P re is“ „w egen  vo rgerück te r S aison“ , „zu  S aisonpreisen“ . 
D as W ort „S a iso n “ ist deutlich hervorzuheben , so daß  es 
auch der oberflächliche L eser erfaß t. Z w eifelhaft sind A us
d rücke w ie: „S o m m erv erk au f“ , „A ugustverkauf“ . E s darf 
nicht der A nschein erw eckt w erden, als ob es sich um  eine 
T o ta lräum ung  handle, da eine eigentliche R äum ung nicht 
beabsich tig t ist. D aher w erden W orte  wie „R äum ungsver
k a u f“ , „R äum ungsp re ise“ unzulässig sein. E ine B esch rän 
k ung  auf den  A usdruck „A usverkau f“ dürfte  nicht genügen.

D ie vorzeitige A nkündigung eines Saison- oder In v en tu r
ausverkaufes gen ieß t nicht den  besonderen  Schutz des G e
setzes, w enn das Publikum  in den G lauben versetzt w ird, der 
V erkauf w ürde sofort beginnen. D aher ist der  ̂B eginn des 
A usverkaufes deutlich anzugeben. „V orverkäu fe“ , d. h. V er
käufe, die dem  A usverkauf unm itte lbar vorangehen  und in 
d er V erb raucherschaft den A nschein erw ecken, daß  der 
Saisonausverkauf vorzeitig  begonnen  habe, sind unzulässig. 
D as gleiche gilt von V eranstaltungen , die im A nschluß an den 
S aisonausverkauf sta ttfinden  und in denen  W are  un ter B ezug
nahm e auf den A usverkauf (z. B. R este  und A bschnitte oder 
R estbes tände  des A usverkaufes) angebo ten  bezw . verkauft 
wird. D ie sog. S tam m kundschaft darf nicht bereits vor B e
ginn des Saisonausverkaufs zu einem  K auf zu A.usverkaufs- 
preisen  au fgefo rdert w erden. E s sind zum Beispiel K un
denbriefe, w elche die K undschaft auffordern , vor dem  B e
ginn W aren  zu besichtigen und zu bestellen  (B ezahlung und 
L ieferung der W aren  erfo lg t nach B eginn des A usverkaufs) 
unzulässig. E bensow en ig  wie W are  vor B eginn des A us
verkaufs zu A usverkaufspreisen  angebo ten  w erden darf, d arf 
sie auch verkauft w erden.

D a insbesondere die W aren- und K aufhäuser in den  
le tz ten  Ja h re n  in der Z eit vor und nach den A usverkäufen 
eine außero rden tlich  intensive R ek lam e insbesondere durch 
A nkündigungen von Som m er V eranstaltungen m achten, hat 
sich der kürzlich  errich te te  W ettbew erbsausschuß  der H a u p t
gem einschaft des D eutschen  E inzelhandels m it der F rag  
schäftigt, in w elcher Zeit vor B eginn und nach Schluß des 
Saisonschluß- und des Inven tu rausverkaufes Sonderveran- 
sta llungen  zulässig sind. D er W ettbew erbsausschuß  lehnt 
in dem  folgenden  G utachten  S onderveranstaltungen  i n n e r 
h a l b  e i n e r  W o c h e  vor dem  B eginn oder nach dem  
Schluß des A usverkaufes ab :

„D ie F rag e , ob eine Sonderveransta ltung  unm itte lbar 
vor einem  Saisonschluß- oder Inven tu rausverkauf oder un- 
m itteelbar nachher in dessen  D auer einzurechnen oder w egen 
U eberschre itung  der zugelassenen D auer oder des allgem ein 
vorgesehenen  Z eitraum es unzulässig ist, kann  grundsätzlich  
nur nach L age des einzelnen Falles beurteilt w erden. B e
zieht sich die Sonderveransta ltung  auf W aren, die im  W ege 
dees Saisonschluß- oder Inven tu rausverkaufs abgese tz t w er
den können, und finden sie innerhalb  einer W oche vor dem  
B eginn der einzelnen V eransta ltung  oder innerhalb  einer 
W oche nach ih r sta tt, so m uß als R egel angenom m en w erden, 
daß  sie als Saisonschluß- oder Inven tu rausverkäufe  gelten  und 
hinsichtlich ih re r Z eitdauer anzurechnen, oder, falls sie a u ß e r
halb  der allgem ein zugelassenen  Z eit fü r diese V erkäufe 
fallen, unzulässig sind. L iegen die S onderveranstaltungen  
außerhalb  d ieser einen W oche, so bedarf es einer besonderen  
P rüfung  an H and  des W ortlau tes der A nkündigung und der 
sonstigen U m stände des Falles, ob in der S onderveranstaltung  
die A nkündigung eines Saisonschluß- oder Inven tu rausver
kaufs lieg t.“

W enn dieses G utachten  h ier angeführt w ird, so g e 
schieht es mit dem  H inw eis, daß  es nicht etw a den C ha
ra k te r  eines G erichtsurteils, h a t oder für den E inzelhandel 
von vornherein  b indend ist, sondern  daß  es sich lediglich 
um eine A eußerung  d e r S p itzenvertre tung  des E inzelhandels 
handelt, und daß  das G utachten  dam it allerd ings eine e r
höh te  B edeutung gew innt. E s m uß den E inzelhandelsbetrie
ben überlassen  bleiben, vor und nach dem  S aisonausverkauf 
besondere  V eransta ltungen  anzukündigen und durchzuführen, 
w obei diese in den einzelnen Fällen  schärfstens prüfe« 
m üssen, ob sie mit ih re r V eransta ltung  den  Saisonausverkauf 
verlängern . _

Im  übrigen  sind dem  E inzelhänd ler G renzen in der P ro 
paganda des Saisonausverkaufs nicht g ese tz t; der K aufm ann 
kann  ungebundener und freier als sonst zur ^Kundschaft 
sprechen. E in  G rundsatz m uß allerd ings auch in der Re 
k lam e der Saisonausverkäufe befo lg t w erden, und zw ar der 
der W ahrheit der A nkündigungen. W enn ein unbeschränk ter 
R ab a tt von 50 o/o angekünd ig t w ird, so m uß er in der T at 
auf alle bezw . die angebo tenen  W aren  gew ährt w erden und 
zw ar auch in der angekünd ig ten  H öhe. M an findet A nkün
digungen, die von der Z ahl „ 5 0 “ völlig b eherrsch t w erden 
und bei denen die W orte  „zum  T e il“ d e ra r t klein gedruck 
sind, daß diese E inschränkung  der A ufm erksam keit des 
flüchtigen L esers en tgeh t. D as L andgerich t I B erlin h a t  z. 1 - 
in einer E n tscheidung  vom  11. 7. 1928 (53 . Q . 2 0 9 /2 8  un 
53. Q . 1 6 9 /2 8 )  verboten , In sera te  mit den W orten  „ te i lw e is e  
bis zu 5 0 o/o E rm äß ig u n g “ anzukündigen, w enn die W orte 
„ teilw eise bis zu “ nicht in dem selben D ruck erscheinen wie 
die Z ahl „ 5 0 “ . D en gleichen S tandpunk t ha t das L and
gericht II B erlin eingenom m en (28. Q . 4 5 /2 8 ) .

D ie G egenüberstellung  von P reisen  (früher — je tz t) is 
nicht verboten . , . . , .

D ie A nkündigung von W aren , die nicht in ausreicne 
der M enge vorhanden  sind, (sog. L ockvögel) ist v e rb o te n  
(53. Q. 240/28, L andgerich t II B erlin).

Konkursausverhäuie und DWG.
Von D iplom volksw irt G

O bw ohl die V eransta ltung  von K onkursausverkäufen  bei 
der gegenw ärtigen  w irtschaftlichen S ituation zu einer rech t 
häufigen  E rscheinung  gew orden  ist, und die A nkündigung 
solcher V eransta ltungen  selten ganz aus dem  R eklam ebild  
der G eschäftsstraßen  verschw indet, herrsch t über die F rage , 
w elche von den das A usverkaufsw esen regelnden  B estim m un
gen  des U W G . für die K onkursausverkäufe  G ültigkeit haben, 
doch h ier und da noch U nkenntnis, so daß  es no tw endig  e r
scheint, sich einm al grundsätzlich  mit dieser F ra g e  ausein 
anderzusetzen .

Z unächst ist die F rag e  zu prüfen, ob die P e r s o n  d e s  
K o n k u r s v e r w a l t e r s ,  der als V eransta lter von K on
ku rsausverkäufen  allein in F rag e  kom m t, irgendw elche B e
vorzugungen  bezüglich  d e r B efolgung gesetzlicher oder p o 
lizeilicher V orschriften  gen ieß t. D ies ist nicht der Fall. D er 
K o n k u r s v e r w a l t e r  ist in A usübung seiner T ä tigke it 
g rundsätzlich  ebenso a n  a l l e  g e s e t z l i c h e n  S c h r a n 
k e n  g e b u n d e n  wie jeder andere. E r  ha t also, w enn er 
in A usübung seines A m tes im  eigentlichen Sinne k a u f
m ännisch tä tig  w ird, alle B estim m ungen zu befolgen, die 
für jeden  G ew erbetre ibenden  des betreffenden  H andelszw eiges 
G ültigkeit besitzen . E s w ird z. B. niem andem  zw eifelhaft

e o r g  V o l l b r e c h t ,  
erscheinen, daß  der K onkursverw alter an die polizeilichen 
V orschriften  über L adenschluß und S onntagsruhe ge 
den is t; ebenso gelten  für ihn auch die V orschriften  ud 
das A usverkaufsw esen, — vorausgesetz t allerd ings, da 
eine V eransta tung  pant, die als A usverkauf zu gelten

D am it erg ib t sich die w eitere F rage , ob K o n k u rs e s  
Verkäufe überhaup t A usverkäufe im  eigentlichen SinIJe ..sl r e 
D iese F rag e  ist zu bejahen . K o n k u r s a u s v e r k a  
haben  ih rem  C h arak te r nach als e c h t e  A u s v e r k a u  
im Sinne der §§ 7 und 9 U W G . zu gelten . Sie b e z w e c K e  
„die beschleunigte R äum ung einer bestim m ten W arenm  b 
aus dem  vorhandenen  B estand“ und en tsprechen  dem   ̂
fordern is des V orliegens eines ausreichenden  Ausve o t- 
g rundes insofern, als ja  die „V ersilberung“ der ^ ^ ss^ iijrre  
w endig zu erfo lgen  hat und also eine rasche und 
A bsetzung der W aren  nicht verm ieden w erden  kann. ^

Sow ohl bezüglich der P erson des K onkursverw a ter^ 
also, als auch dem  C h arak te r der K onkursausverkäu le  
erg ib t sich die Sch lußfolgerung, daß  die V eranstaltung  ^  
K onkursausverkaufs den allgem einen B estim m ungen 
U W G . über das A usverkaufsw esen un terlieg t. E s gu t 
das Vor- und N achschub verbo t d e s  § 8 U W G . E s gilt
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die V orschrift des § 7 Abs. 1, daß  in jeder A nkündigung ,der 
G rund des A usverkaufs anzugeben  ist — obw ohl eine solche 
V orschrift für K onkursausverkäufe nicht notw endig  w äre, 
da ja  die V erw endung  der B ezeichnung „K onkursm assen 
ausverkau f“ eine ganz besondere E rfo lgchance  der ganzen 
V eranstaltung  bedeute t,, so daß  die B efürchtung, die A n
gabe des G rundes könn te  un terbleiben, kaum  g eheg t zu 
w erden brauch t! E s gilt fe rner die B estim m ung des § 9 
Abs. 1 , nach w elcher die V eransta ltung  auch dann den 
A usverkaufsbestim m ungen unterlieg t, w enn sie n icht au s
drücklich als A usverkauf bezeichnet w ird, ihrem  C harak te r 
nach aber eine A usverkaufsveranstaltung  ist.

E s sei in diesem  Z usam m enhange darauf hingew iesen, 
daß  auch die B estim m ung des § 9, Abs. 2, für den  K on
kursverw alter verbindlich ist für den Fall, daß  nicht ein 
eigentlicher A usverkauf veranstalte t, sondern das G eschäft 
im regu lä ren  G eschäftsgang w eitergeführt w erden soll und 
der K o n k u rsv e rw a lte r sich die M öglichkeit, einen S aison
oder Inven tu rausverkauf zu veranstalten  zu N utze  m achen 
will. W enn es sich um  eine B ranche handelt, in der die 
Saison- und Inven tu rausverkäufe  als üblich an erkann t sind, 
ist auch h ier d e r K onkursverw alter den für diese V eransta l
tungen erlassenen Sondervorschriften  bezüglich F rist, D auer 
und Z ahl der V eranstaltungen  unterw orfen .

Mit A usnahm e des § 8 sind diese allgem einen B estim 
m ungen jedoch für K onkursausverkäufe nur 'von nebensäch 
licher B edeutung, da sie nur selten zur A nw endung kom m en 
dürften. A eußerst w ichtig ist dagegen  die sich nun w eiter 
ergebende F rage , ob auch die auf G rund der §§ 7 und 9 
U W G. erlassenen V e r o r d n u n g e n  d e r  R e g i e r u n g s 
p r ä s i d e n t e n  für den K onkursverw alter G ültigkeit haben  
und dam it die V orschriften  über A nm eldepflicht, E inreichung 
eines V erzeichnisses etc. D ie F rag e  m uß nach dem  W o rt
laut d ieser V erordnungen  selbst entschieden w erden und 
ist dam it also f ü r  j e d e n  R e g i e r u n g s b e z i r k  g e 
s o n d e r t  zu bean tw orten . H ier können nur die V erhä lt
nisse des R eg ierungsbezirks S tettin  berücksich tig t w erden; 
allgem ein sei nur soviel vorausgeschickt, daß  die E in b e 
ziehung der K onkursausverkäufe  in diese S onderbestim m un
gen vom M inisterium  für H andel und G ew erbe für n o t
w endig gehalten  w ird, denn in dem  E rlaß  des preußischen 
M inisters für H andel und G ew erbe vom 14. S ep tem ber 
192G (M. Bl. d. H . u. Gew. V erw. S. 277), in w elchem  der 
M inister die R eg ierungspräsiden ten  au fforderte , von dem  im 
§ 7 U W G . gegebenen  R echt des E rlasses besonderer A us
verkaufsverordnungen  G ebrauch zu m achen, w urde in Ziff. 
° ausdrücklich angeordnet, daß  die von den R eg ie ru n g sp rä 
sidenten zu erlassende V erordnung  u. a. auch „auf diejenigen 
A usverkäufe zu e rstrecken  sei, die durch den K onkursver
w alter e rfo lgen“ . Auf G rund dieses E rlasses sind denn  auch 
m vielen A usverkaufsverordnungen  K onkursausverkäufe  a u s
drücklich den A nm eldebestim m ungen etc. un terw orfen  w o r
den. D ie ausdrückliche H ervorhebung  der K onkursausver
käufe ist jedoch da überflüssig, wo alle A usverkäufe w egen 
B e e n d i g u n g  d e s  G e s c h ä f t s b e t r i e b e s  ganz g e 
nerell der A nm eldepflicht und den übrigen  S onderbestim m un
gen unterliegen, da K onkursausverkäufe  ja  im N orm alfalle 
ohne w eiteres zu d ieser R ubrik  zu zählen  sind. So ist auch in 
der neuen V erordnung  über das A usverkaufsw esen für den 
R e g i e r u n g s b e z i r k  S t e t t i n  vom 17. Ja n u a r 1930 
die ausdrückliche H ervorhebung  der K onkursausverkäufe  
teilen gelassen, da  die B estim m ungen der V erordnung  ganz 
a% em ein  für „A usverkäufe w egen B eendigung des G e
schäftsbetriebes“ gelten . Som it un terliegen  also A usverkäufe 
wegen K onkurses im  R eg ierungsbezirk  S tettin  den B estim 
m ungen über die A nm eldung bei der Industrie- und H an d els
kam m er, und der K onkursverw alter hat also die V erpflich
tung, wie jeder andere  A usverkäufer zugleich mit der A n
m eldung ein ausführliches V erzeichnis einzureichen etc. E s 
sei hierbei bem erk t, daß  es für die R echtslage im hiesigen 

ezirk völlig unm aßgeblich  ist, ob in anderen  B ezirken eine 
andere R egelung  getro ffen  ist, da es sich, wie erw ähnt, um 
j-me nur für den hiesigen R eg ierungsbezirk  gü ltige A nordnung 
jan d e lt. Im m erhin  sei erw ähnt, daß  irrf B ezirk  der In- 

ustrie- und H andelskam m er zu B erlin die gleiche R egelung  
gut, wie in Stettin .
. E s b leibt nun übrig, noch auf § 6 U W G . hinzu weisen, 
er ganz allgem ein für den V erkauf von W aren  gilt, die aus 
lr^ r K onkursm asse stam m en, und der also auch dann  m a ß 

gebend ist, w enn d ieser V erkauf in F o rm  eines K onkurs- 
u s  V e r k a u f s  sta ttfinden  soll. Ich m uß auf diesen Pa- 

ag raphen  etw as ausführlicher eingehen, weil g erade  in 
s' ste.r  bei der V eransta ltung  von K onkursausverkäufen  
lch ein V erfahren  eingeschlichen hat, das eine un g ese tz 

liche U m gehung des § 6 darste llt, und dessen fernere  A n
w endung daher mit allen M itteln bekäm pft w erden m uß. 
E s handelt sich hierbei um  fo lgendes:

E s w ird bei K onkursausverkäufen  ’ häufig so verfahren, 
daß  der K onkursverw alter die D urchführung  des A usver
kaufs einem  D ritten  — und zw ar in den m eisten F ällen  
einem  P artiew arenhänd ler — ü b erträg t, der für einen b e 
stim m ten E rlös G arantie leistet und diese Sum m e hin terleg t, 
w ährend der d arü b er hinaus erzielte  E rlö s  nur zu einem  
Bruchteil (etw a 10 P rozen t) der M asse, zum  weit ü b e r
w iegenden Teil dagegen  dem  G aran ten  zufällt. Im  § 6 
U W G. ist nun festgeleg t, daß  auf, die H erkun ft der W are 
aus einer K onkursm asse nur dann B ezug genom m en w erden 
darf, wenn die zum  A usverkauf gelangenden  W aren  n o c h  
z u m  B e s t ä n d e  d e r  K o n k u r s m a s s e  g e h ö r e n .  
N ach dem  W ortlau t dieses P a rag rap h en  ist es ohne w eiteres 
selbstverständlich , daß im Falle  eines V e r k a u f s  der K on
kursm asse im ganzen  an einen P artiew arenhänd ler dieser 
K äufer im  Falle  der V eranstaltung  eines A usverkaufs nicht 
auf die H erkun ft der W are  aus einem  K onkurs B ezug n e h 
m en darf. D as erw ähn te  V erfahren  setzt nun anstelle eines 
K aufvertrages lediglich einen G a r a n t i e v e r t r a g  in der 
W eise, daß  der A ufkäufer die eigentlich als K aufsum m e a n 
zusprechende G arantiesum m e vorläufig nicht zahlt, sie aber 
doch bereits in geeigne ter W eise sicherstellt bezw . h in te r
legt, w ährend  ihm  dafür das R echt zugestanden  w ird, den  
A usverkauf d u r c h z u f ü h r e n  und den über diese G a
rantiesum m e hinaus anfallenden M ehrerlös fast ganz oder 
doch zu einem  rech t erheblichen T eil fü r sich als E n t
schädigung zurückzubehalten . D ieses V erfahren  bedeu te t im 
E rfo lge  dasselbe, als w enn die W arenm asse  bere its  v e r
kauft w äre, denn m an m uß von der V oraussetzung ausgehen, 
daß  der G aran t dieses G eschäft überhaup t nicht m achen 
w ürde ,w enn er nicht für sich einen ausköm m lichen M eh rer
trag  erw arte te . E s w ird also die von ihm  h in terleg te  G a
rantiesum m e nicht annähernd  eine bestm ögliche V erw ertung  
des W arenbestandes rep räsen tieren , selbst w enn m an den 
Bruchteil, der von dem  M ehrerlös der M asse zufällt, noch 
hinzurechnet.

D er Zw eck, den der A ufkäufer oder „ G a ra n t“ mit der 
ganzen  M anipulation verfo lg t, ist nun der, sich die B enutzung 
des zugk räftigen  R ek lam esch lagw ortes: „K o nkursausver
k au f“ vorzubehalten . E s w ird also g erade  das bezw eckt, 
wpss § 6 5UWG. verb ieten  will. In  der dem  U W G . beigefügten  
B egründung g eh t der G esetzgeber davon aus, daß  in solchen 
Fällen  „ jede r H inw eis auf die H erkun ft einer W are aus einem  
K onkurs einen sachlich nicht g erech tfe rtig ten  A nreiz auf 
das Publikum  ausübe und dem  redlichen G eschäftsm anne 
Schaden zu füge“ . O der mit anderen  W orten : § 6  U W G . will 
verhindern, daß  die B ezeichnung K onkursausverkauf noch 
dann verw endet w ird, w enn schon ein an d ere r als die M asse 
den E rfo lg  d ieser erfah rungsgem äß  sehr gu t w irkenden  
R eklam e genießt.

Von Seiten der m aßgebenden  w irtschaftlichen In te r
essenvertre tungen  ist d ieses V erfahren  denn auch stets sehr 
heftig  bekäm pft w orden. M an kann  feststellen , daß  alle 
W irtschaftsk reise  diese U m gehung des § 6 U W G . als u n 
lau te r abgelehn t haben. Ich  erinnere nur daran , daß  vor 
ku rze r Z eit das E in igungsam t der Industrie- und H an d e ls
kam m er zu B erlin ein G utachten  abgegeben  hat, in w elchem  
fes tgestellt w ird, daß  die für den K onkursverw alter h in te r
leg te  G arantiesum m e als K aufpreis anzusehen  ist, und daß  
dadurch  das W aren lager der V erfügungsgew alt des K on
ku rsverw alters en tzogen wird. Von den m vaßgebenden  K om 
m entaren  zum  U W G . en thält d ieselbe B egründung insbeson
dere  der neue K om m entar von R udolf C allm ann, der erst 
im Ja h re  1929 erschienen ist und also die neuste  R ech t
sprechung zu d ieser F rag e  berücksich tig t. E r  charak te ris ie rt 
dieses V erfahren  dahin, daß  es sich um  S cheinverträge 
handle, die sich als „D ien stau fträg e“ darste llten , tatsächlich  
ab er U ebere ignungsverträge  seien, und daß  die A nw endung 
des V erfahrens in der A bsicht geschehe, den § 6 U W G . zu 
um gehen. *)

W ährend  diese A rgum entation  den tatsäch lichen  K ern 
der U nlau terkeit herausschält, näm lich die bew ußte  V er
m eidung des V erkaufs in der A bsicht, zugleich die F o lgen  
des § G zu verm eiden, läß t die B ew eisführung von R o sen 
thal, dem  bekanntlich  als m aßgebend  an erkann ten  K om 
m enta to r des U W G ., dieses M om ent beiseite und b leib t auf 
dem  B oden der ganz sicher nachw eisbaren. T atsachen . E r 
legt den B egriff „zum  B estände der K onkursm asse g eh ö ren “

*) R udolf Callm ann, D er un lau tere  W ettbew erb , J . 
B ensheim er, M annheim . B erlin-Leipzig, 1929, Seite 194.
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so aus, daß  es, unabhäng ig  vom E igen tum sübergange, led ig 
lich darau f ankom m e, ob die rechtliche yerfü g u n g sg ew alt 
noch beim  K onkursverw alter liege. Von h ier aus stellt er 
dann  fest, daß  durch  den  A bschluß des G aran tievertrages, 
durch den also dem  G aran ten  die L eitung und D urchführung 
des A usverkaufs üb ertrag en  wird, der K onkursverw alter die 
V erfügungsgew alt über den  W arenbestand  aus den  H änden  
gebe, so d aß  die W are  also nicht m ehr zur M asse gehöre. 
D iese B ew eisführung ist um so sicherer, als die F iktion, der 
G aran tievertrag  sei eigentlich ein K aufvertrag , verm ieden 
wird, die, so selbstverständlich  richtig  sie sein m ag, doch 
le tz ten  E ndes ers t noch eines B ew eises bedarf, der nicht 
im m er ganz leicht zu e rb ringen  sein dürfte. E s genüg t also 
die T atsache, daß  w ährend  der D auer des G aran tievertrages 
der K onkursverw alter über die W are  nicht verfügungsbe
rech tig t ist. D iese T atsache  w ird nicht aus der W elt g e 
schafft, wenn die V erträge  K lauseln des Inhalts enthalten , 
daß  der K onkursverw alter die „A ufsich t“ zu führen hätte  
oder ab er das „E inverständn is“ des K onkursverw alters v o r
ausgesetz t sei etc. D erartige  A bm achungen dürften  prak tisch  
unw irksam  sein, wenn die L e i t u n g  auf der anderen  Seite 
in den H änden  des G aran ten  liegen soll! G erade durch die 
U eb ertrag u n g  der L eitung des A usverkaufs wird doch g e 

nerell schon das E inverständnis des K onkursverw alters e r 
teilt, der der Sachkunde und dem  R ek lam eta len t des g e 
übten P artiew arenhänd lers m ehr zu trau t als seinen eigenen 
kaufm ännischen F äh igke iten ; denn sonst w ürde er ihn gar 
nicht engag ie rt haben! — R osenthal geh t noch w eiter 
und führt die Fälle  an, in denen  der § . 6  dadurch  um gangen 
w erden soll, daß  der P artiew arenhänd ler als „A n g este llte r“ 
oder „G eschäftsfüh rer“ des K onkursverw alters verpflichtet 
wird. Auch h ier noch will er also h in ter der form ell v iel
leicht h a ltbaren  K onstruk tion  die A bsicht einer U m gehung 
Ües § 6 e rkennen  können.

D arüber hinaus sind nun aber diese F älle  auch als V e r 
s t o ß  g e g e n  § 8 'U W  G. anzusehen . N aöh § 8 ist verbo ten , 
W aren  zum A usverkauf zu stellen, die zum Z w ecke des 
A usverkaufs herbeigeschafft sind. D er Partiew arenhänd ler, 
der also nach den obigen A usführungen als der V eran 
sta lter des A usverkaufs zu gelten  hat, hat diese W aren  in 
der A bsicht übernom m en, sie zum A usverkauf zu bringen. 
E s ist also fü r ihn überhaup t g rundsätzlich  unzulässig, mit 
diesen W aren  einen A usverkauf zu veranstalten , so daß, wenn 
diese w eitergehende B estim m ung zur A nw endung gelangt, 
die S tre itfrage  aus .§ 6 überhaup t nicht e rö rte rt zu w erden 
braucht.

Wirtschaftliche 'Muchrichten
Sdiweden.

Die schwedische Handelsflotte. D ie gesam ten  B ru tto 
einnahm en der schw edischen H andelsflo tte  stiegen nach den 
Schätzungen des K om m erzkollegium s für 1929 auf 319,6 Mill. 
Kr. gegen  290,2 Mill. Kr. im V orjahre. D ie Z unahm e b e 
trä g t som it etw as über 10 v. H . D iese Z iffer en thält aber 
nicht die E innahm en für Z eitverfrach tung , die 1929 auf 
15,14 Mill. Kr. gegen  13,18 Mill. Kr. im V orjah re stiegen 
oder beinahe um  15 v. H. E s geh t aus dem  B ericht h e r
vor, daß  die schw edische H andelsflo tte  in g roßem  U m fange 
an -der Schiffahrt des A uslands beteilig t ist. D ie Zunahm en 
hängen  von den  A uslandsfrachten  und dem  G üterverkehr ab, 
der 1929 um 28,2 'M ill. Kr. auf 292,2 Mill. Kr. gestiegen  
ist. N icht w eniger als 86,8 v. H. ih re r B ruttoeinnahm en hat 
die schw edische F lo tte  der A uslandsschiffahrt zu verdanken. 
D ie V erkehrseinnahm en zw ischen dem  A usland und schw e
dischen H äfen  betrugen  157,1 Mill. Kr. gegen  145,2 Mill. Kr. 
im V orjahre, w ährend  der V erkehr zw ischen ausländischen 
H äfen  120,3 Mill. Kr. ergab . Vom S tandpunk te  der Ver- 
kehrseinnahm en der schw edischen H andelsflo tte  ergab  die 
Schiffahrt zw ischen E ng land  und Schw eden 64,3 Mill. Kr., 
zw ischen den V erein ig ten  S taa ten  A m erikas und Schw eden
42,7 Mill. Kr. und zw ischen F rank re ich  und Schw eden 19,3 
Mill. Kr. D er B ru tto tonnengehalt der schw edischen H an d e ls
flo tte nahm  1929 um  78 000 To. zu und die gesam te ein- 
und auslaufende T onnage zw ischen schw edischen und a u s
ländischen H äfen  stieg um  15 v. H . im V ergleich mit dem  
V orjahre.

Freiwillige Einschränkung der Papierfabrikation in 
Schweden? Im  H inblick auf den gegenw ärtig  rech t sch lep
penden G eschäftsgang  atif dem  P ap ierm ark t, der durch die 
T atsache  gekennzeichnet wird, daß  die V erbraucher nur 
ihren  unm itte lbaren  B edarf eindecken und sozusagen von 
d er H and  in den  M und leben, schreib t „S vensk  T rävaru tid - 
n ing“ , daß  ein freiw illiges A bkom m en un ter den F ab riken  
eine unbedingte  N otw end igkeit sei, um  ein igerm aßen  e r trä g 
liche Z ustände herbeizuführen.

F alls m an sich zu d ieser M aßnahm e nicht entschließen 
sollte, m eint das F achb la tt, w ürde bei vielen individuell a rb e i
tenden W erken  die Schließung des B etriebes die unabw eis- 
liche Folge sein.

Die schwedische Holzausfuhr hat im Vorjahr Rekord
ziffern erreicht. W ie aus dem  B etriebsberich t des Schw edi
schen S ägew erksindustriearbeiterverbandes erhellt, hat die 
schw edische H olzindustrie  in bezug auf A usfuhr und V erkauf 
von gesäg tem  und gehobeltem  H olz im vorigen Ja h re  R e 
kordziffern  aufzuw eisen. E ine gleiche A usfuhrm enge ist noch 
niem als vordem  erreich t w orden. Sie be trug  näm lich nicht 
w eniger als 1 172 000 S tandards. U ngeach te t der gu ten  K on
junk tu ren  h a tte  d e r V erband  mit außero rden tlich  g ro ß e r A r
beitslosigkeit zu käm pfen. D ie Z ahl der arbeitslosen  W ochen 
belief sich bei den  M itgliedern auf insgesam t 641 332.

Ununterbrochener Rückgang des Auftragsbestandes bei 
den schwedischen Eisenwerken. W ie in dem , vom H andels

am t in S tockholm  veröffentlichten, K on junkturberich t über 
den M onat Jun i be ton t w ird, gew ährte  der E isenm ark t ein 
w enig erfreuliches Bild. D ie sonst w ährend  des F rüh jahrs 
und der ersten  Som m erm onate  zu beobachtende B ew egung 
ist diesm al völlig ausgeblieben  und der A uftragsbestand  geht 
im m er m ehr zurück. Infolge A rbeitsm angel sind bei ver
schiedenen E isenw erken  auch schon E n tlassungen  v o rge
kom m en.

D er R oheisenm ark t, der im Mai einen unbedeutenden  
A nsatz zu g este ig erte r L ebhaftigkeit auf wies, ist erneut recht 
flau — besonders im E xportgeschäft — und die ge tä tig ten  
A bschlüsse sind in der H aup tsache  dem  einheim ischen V er
brauch  zu verdanken . Bei den P reisen  w ar keine B esserung 
zu erzielen, und die N orm alnotierung  für E xpo rtroheisen  hat 
eine w eitere Senkung  erfahren. L ancash irep roduk te  hatten  
einen besonders schw achen und schw ierigen M ark t; auf
fallend gering  w ar der A bsatz von R ohschienen.

Auf den A bsatz von schw edischem  Q ualitätsstahl hat 
die stille M ark tlage  ungew öhnlich  sta rk  eingew irkt. D ie hier 
und da b em erkbaren  A nsätze zu einer schw achen B esserung 
w aren nur ganz vorübergehender N atur. D ie P re islage  blieb 
allerd ings unerschüttert.

Auf dem  einheim ischen M ark t w ar die L age etwas 
besser. D ie e ingetretene P roduk tionsbeschränkung  dürfte  die 
im In lande gebrauch ten  Q ualitäten  kaum  berüh rt haben. Die 
ausländische K onkurrenz hat jedoch eine P r e i s s e n k u n g ^ h erv o r
gerufen, die zu A nfang des Jah re s  ungefähr 1 K rone bei 
100 kg  ausgem acht hat. Im m erh in  darf behaup te t w erden, 
daß  die erm äß ig te  P re islage  doch eine S tabilisierung zur 
F olge gehab t hat.

W ie weit der E isenverb rauch  in Schw eden selbst an- 
halten  w ird, ist allerd ings auch noch eine offene F rage , die 
mit der in ternationalen  T iefkon junk tu r und ihren  R ückwir- 
kungen  auf das schw edische W irtschaftsleben  zusam m en
hängt.

Der schwedische Lebensmittelindex weiter gefallen. Wie
aus S tockholm  gem eldet w ird, ist der für den B ezirk Goten- 
bürg  gültige L ebensm ittelindex im Laufe des z w e i t e n  V iertel
jah rs 1930 von 148 auf 144 gefallen. G otenburg  gehö rt zu 
den teuersten  G egenden Schw edens. Im  Z usam m enhang h ie r
mit sei erw ähnt, daß  der L ebensm ittelindex in den übrigen  
von der S tatistik  erfaß ten  O rten  des L andes ebenfalls um vier 
E inheiten  zu rückgegangen  ist.

Norwegen.
Die wirtschaftliche Lage Norwegens. D er N otenum lau  

der B ank von N orw egen  hat sich wie gew öhnlich bein 
H alb jah rste rm in  etw as erhöht, doch w eniger als in 19-̂  • 
D er N otenum lauf zeig te pr. ult. Jun i d. J. 316,4 Mill. Kr. 
gegen  317,7 Mill. Kr. 1929. D ie täglich  fälligen G elder be
trugen  89,7 Mill. K r. und die L om bard i und D isk on
228,0 Mill. K ronen, also bedeutend  w eniger als pr. ult. Jun
1929 (die entsprechenden  Z iffern w aren  97,2 und 274,6 M 1 • 
K r.). Die A uslandsguthaben  und der B estand an  v e rz in s lic h e
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W ertpap ieren  sind bedeutend  höher d. J., w ährend der G old
bestand unverändert auf 146 Mill. Kr. geb lieben  ist.

D er D evisenm ark t w ar im Jun i reichlich versehen, 
das englische Pfund w urde in Oslo durchschnittlich zu 
Kr. 18.15 1/4 no tiert gegen  18.16 im M ai und der U .S.A. 
D ollar Kr. 3.733/4 bezw . 3.737/ s.

D er U m satz von W ertpap ieren  auf der O sloer B ö rse  
ist noch gering. D ie O bligationen zeigen ab e r eine feste 
Tendenz, und der U m satz von O bligationen ist etw as g e 
stiegen. — ,

Aus den B erichten der B ankinspektion  geh t hervor, daß  
die E in lagen  säm tlicher B anken um  11 Mill. Kr. zu rück 
gegangen  sind; die D arlehen  sind um  2 Mill. K ronen g e 
stiegen, w ährend ein k leiner R ückgang  im B estand an W e rt
papieren  und B argeld  zu verzeichnen war. D as Reingut- 
haben der A ktienbanken  in Z w ischenrechnung mit den au s
ländischen B anken ist um 5,8 Mill. Kr. gestiegen.

L aut A ufgaben der „C red itre fo rm “ stellt sich d ie Zahl 
der Z w angsvollstreckungen , K onkurse und V erg leichsver
fahren im ersten  H alb jah r 1930 *etwas n iedriger als im 
ersten H alb jah r 1929. Beim V ergleich des zw eiten V ierte l
jahres 1930 gegenüber dem  ersten  V ierte ljahre  m acht sich 
doch ein S teigen der A nzahl der Z w angsvollstreckungen  
^ßerkbar, w ährend die Z iffern der V ergleichverfahren  u n v er
ändert geblieben und die der K onkurse noch w eiter zu rü ck 
gegangen  sincl.

D er G roßhandelsindex  des S tatistischen Z en tra lbü ros ist 
ltn Jun i um  1 Point auf 143 zu rückgegangen  (die P reise 
1913  — 1 0 0 ), w ährend sich der L ebenshaltungsindex  u n v er
ändert auf 175 mit und 167 ohne S teuern  gehalten  hat (Basis 
Juli 1914 — 1 0 0 ).

T ro tz  des P reisfalles ist der W ert des A ußenhandels 
w ährend der Zeit Jan u ar/M ai g rö ß e r als im vorigen Jah r .

er E x p o rtw ert b e träg t Januar/M ai 1930 304,8 Mill. Kr. 
gegen 301,6 Mill. Kr. in der selben Zeit 1929; die en tsp re 
chenden E infuhrziffern  sind 432,7 und 425,9 Mill. Kr. Die 
^ iffern  des A ußenhandels sind also ziem lich unverändert g e 
g e b e n .  D er E in fuhrüberschuß  zeig te Januar/M ai 1930 
^7,9 Mill. Kr. gegen  1.24,3 Mill. Kr. der ersten  5 M o

nate 1929.
L aut N orske  V eritas ist eine effektive Zunahm e der 

norwegischen H andelsflo tte  um  161 855 To. b ru tto  (davon 
H 8 847 B ru tto tonnen  M otorenschiffe) im ersten  H alb jah r 1930 

verzeichnen. D ie G esam ttonnage am  1. Ju li d. J . b e träg t 
*>468 653 B rutto tonnen, davon 158 Schiffe (hauptsächlich  Mo- 
prenschiffe) insgesam t 751 830 B ru tto tonnen  im Bau. D er 
rach tenm ark t ist noch sehr schlecht und ungefähr 75 n o rw e

gische Schiffe, beinahe 250 000  To. dw ., sind aufgeleg t.
D ie E rn teaussich ten  sind noch gut.
D er G esam tertrag  der D orschfischereien  ist dieses Ja h r  

geringer als voriges Jah r . In allem  sind in 1930 ungefähr 
19?q S tück D orsch gefangen, gegen  78,7 Mill. S tück in 

^9. D er M atjeshering- und B rislingfang ist noch gering .
In der Industrie  ist keine nennensw erte  Äenderuner e in

getreten.
D er R ückgang  der A rbeitslosigkeit hält an. D ie Z ahl 

'er A rbeitslosen bei den A rbeitsäm tern  des ganzen  R eiches
• rug im Juni 13 939 und im  Mai 16 376 gegen  14 547 
im Juni bezw . 18 000 im  Mai 1929.

. Zusammenschluß in der norwegischen Konservenindu- 
ttie. N ach einem  P rivatberich t aus Oslo an „H andels- 

jl n ing“ kann der Z usam m enschluß von 15 norw egischen 
onservenfabriken un te r einer L eitung nunm ehr als gesichert 

ge ten. E s handelt sich um  säm tliche F ab riken  in A lesund 
nu Malöy sowie w eitere acht F ab riken  in anderen  O rten 
es Landes. D ie beteilig ten  B anken w ünschen einen solchen 
Usammenschluß, der dann in N ew  Y ork ein eigenes Ver- 
aufskontor errich ten  soll.

Dänemark.
Die wirtschaftliche Lage, 

auß ^andwirtschaft. Die W itterung  w ar den  ganzen  M onat 
aus erordentlich günstig . D ie Landwirtschaftlichen B erichte 
Wa n T eilen d e s  L andes sprechen besonders von d e r E r 
die e^ner ungew öhnlich g roßen  H euern te . D as G etreide, 
en.t - ^ e n  und F eld früch te  haben  sich ebenfalls ausgezeichnet 
Ernt e^ ’ 80 m an zu ^ em je tz igen  Z eitpunkte  d ie
Der e pUss ĉ^ ten  so reich  als eben m öglich bezeichnen kann , 
zügüch esunc^ e i ts z u  stand des V iehs w ar auch w eiter v o r

auf Zufol&e d e r  seitens des D änischen L andw irtschaftsra te 9 
Qes^ estellten H andelsb ilanz der L andw irtschaft be trug  die 

n ttausfuhr von landw irtschaftlichen E rzeugn issen  in den

ersten  fünf M onaten dieses Jah re s  511 Mill. Kr., also 27 Mill. 
Kr. m ehr als im gleichen Z eitraum  des V orjahres. G leich
zeitig fiel die E infuhr der in der L andw irtschaft V erw en
dung  findenden R ohstoffe um 16 Mill. Kr. auf 138 Mill. Kr. 
H iernach ergib t sich ein A usfuhrüberschuß von 373 Mill. Kr. 
gegen  330 Mill. Kr. in den gleichen M onaten von 1929. D ie 
Preise lagen  etw as n iedriger als im V orjahre.

D e r  W a r  n u m s a t z  m i t  d e m  A u s l a n d e  betrug  
im  Mai, was d ie  E in fuhr betrifft, 141 M illionen K ronen, was 
die A usfuhr betrifft, 145 M illionen K ronen, so daß  ein A us
fuhrüberschuß  von 4 M illionen K ronen vorhanden war, w äh 
rend im  M ai 1929 ein A usfuhrüberschuß von 6 M illionen 
K ronen zu verzeichnen war.

»Im Ju n i g ing  d ie  A r b e i t s l o s i g k e i t ,  w eiter zu 
rück obgleich nicht in  dem selben  T em po wie in  den  übrigen  
F rüh jah rsm onaten . Sie fiel von ca. 29 500 auf ca. 25 800, 
also um  rund 3 700 M ann. D e r in  d iesem  Ja h re  bis je tz t g e 
m essene H öhepunk t von rund 6L000 M ann fiel in  den M onat 
F eb ru a r; im  V ergleich hierm it b e träg t die Z iffer E n d e  Jun i 
nur un g efäh r 40 P rozen t, und  ist auch  gegen  diejenige d e r 
le tz ten  vier Ja h re  zum  gleichen Z eitpunk te  bedeutend  n ied ri
ger. M an is t hiernach zu schließen berech tig t, d aß  d ie In 
d ustrieverhältn isse  ungeach te t des P reisfalles ganz zu frieden
stellend sind, wie d ieses auch  seitens d e r  leitenden Persön lich 
keiten  ausgesprochen  wird,.

D e r A r b e i t s l o s i g k e i t s p r o z e n t s a t z  w ar a u s 
gangs Jun i 8,8  g eg en  10,0 im  Jun i 1929.

Glänzender Beschäftigungsgrad bei der dänischen Werft
industrie infolge günstiger Kreditbedingungen. W ie „H andels- 
tidn ingen“ aus K openhagen  erfährt, e rfreuen  sich d ie  d ä n i
schen W erften  gegenw ärtig  eines A uftragsbestandes, d e r ihnen 
B eschäftigung au f 18 M onate gew ährle iste t. D er g röß te  T eil 
d e r A ufträge — es sollen insgesam t über 116 000 T onnen 
sein — stam m en vom A uslande. D en g länzenden  S tand d e r 
dän ischen  Schiffbauindustrie führt „D anks S ö farts-T idende“ 
darau f zurück, daß  d ie  W erften  D änem arks zu a u ß e ro rd e n t
lich günstigen  K red itbed ingungen  verkaufen  können. D ie  E x 
p o rtk red ite  w erden in  g roßzüg iger W eise dazu  verw endet, um 
d en  E xp o rtv erk au f von Schiffen zu finanzieren, die in D än e
m ark  geb au t w erden. Von d en  60 Mill. Kr., welche die R e 
g ierung  dem  E rw erbsleben  für E x p o rtk red ite  zu r V erfügung 
gestellt hat, haben  alle in  25 Mill. Kr. V erw endung  gefunden  
für K red ite  an  ausländische K äufer von Schiffen, d ie auf d ä 
nischen W erften  g ebau t w erden.

Der dänische Hafenstreik beigelegt. W ie aus K open 
hagen  gem eldet w ird, hat d e r  H afenarbe ite rs tre ik  in D än e
m ark du rch  A nnahm e des Schiedsvorsohlages du rch  beide 
P arte ien  je tz t sein E nde gefunden. D ie auf S tundenlohn fange
stellten  H afen-, L ager- und P ackhausarbe ite r stehen sich in 
d em  neuen A bkom m en au f einen S tundenlohn von 105 O ere, 
w ährend  die w öchentlich entlohnten  A rbeiter eine Woch,en- 
zu lage von 2,40 Kr. (nicht ganz 8  O ere d ie  S tunde) erre ich t 
haben. Auch in diesem  A bkom m en ist d ie  sog. In d ex reg u 
lierung in W egfall gekom m en.

Schließlich um faßt das neue A bkom m en noch eine M enge 
E inzelheiten , d a  d ie A rbeit in den einzelnen H äfen  seh r v e r
sch iedenartig  ist. U. a. sind W artege lder festgeleg t und B e
stim m ungen getroffen  bezüglich d e r  A rbeit an  den  W inden 
und sonstiger Spezialarbeiten . D ie b rennende F rag e  betreffs 
einer R egulierung  der U rlaubszeit für A rbeiter ist zunächst, 
um  eine V erzögerung  o d e r g a r völlige Scheiterung  d e r V e r
handlungen  zu verm eiden, zurückgestellt w orden.

Lettland.
Neugründungen. D er F inanzm inister hat d ie S tatuten 

fo lgender neuer A ktiengesellschaften  bestä tig t:
V erkehrs-A kt.-G esellsch . „ A u t o r i n g “ . G rundkapita l 

100 000 L s; F
H andels-A kt^G es. „A. E i g e n m a n n “ (E ie rex p o rt). 

G rundkapita l 100 000 Lsi;
„A  k t .  - G e s .  z u r  E x p l o i t a t i o n  v o n  W a s s e r 

k r a f t  .  ̂ G rundkap ital 100 000 Ls.
Kapitalerhöhungen. N achstehend  genannte H an d elsg ese ll

schaften  haben  ih r G rund- bzw . A nteilskap ita l e rhöht:
Akt.-Ges.. „ L i p p e r t “ — von 300 00 0  auf 500 000 L si
A kt.-G es. „ J l g e c i e m e r G l a s f a b r i k “ — um  360000 

auf 480 000 L s;
H olzindustrie-A kt.-G es. „ G e b r .  K a h n “ , W indau — 

von 300 000 auf 600 000 L s;
A nteilsgesellschaft „ Z o o l o g i s c h e  F a r m  i n  L e t t -  

l a n d “ — um  60 000 auf 100000 Ls.
Flachsmarkt. Am F lachsm ark t haben  in le tz te r 

Zeit nennensw erte  E re ign isse  nicht sta ttgefunden . Die Lage
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is.t nach wie vor still, und  sie läß t auch jeg liche A uftriebs
m om ente verm issen. H insichtlich <les S tandes d e r  F lach s
fe ld e r w äre zu bem erken , d aß  d iese  in  d e r le tz ten  Zeit w egen 
M angel an  N iedersch lägen  an  verschiedenen S tellen d es L an 
des, hauptsächlich  in  d e r  Provinz L ettgallen , gelitten  haben, 
d ie  a llgem einen  E rn teaussich ten  jedoch als voll befriedigend 
gew erte t w erden  können.

N ach  vorläufigen E rrechnungen  der staatlichen F lachs- 
m onopolverw altung ist die F lachsanbaufläche in d en  P ro 
vinzen Livland und Sem gallen  um  ca. 25 bis 30 P rozen t g eg en 
über d em  V orjahr zurückgegangen , d ag eg en  in  L ettgallen  
in m anchen G egenden gestiegen. Im  E ndresu lta t ist mit 
einer V erk leinerung  d e r A nbaufläche zu rechnen.

Lettlands Butterexport. Im  Ju n i d. Js . e rreich te  die 
B u tterausfuhr L ettlands m it 2106 t ih re  R ekordhöhe gegenüber 
einer A usfuhr von 1600,6 t im V orm onat und 1732 t im  Juni
1929. Im  V ergleich  zum le tz tgenann ten  Z eitraum  stieg die 
A usfuhr nach D eutschland von 63,64 P rozen t auf 74,54 P rozen t 
w ohingegen sie sich nach E ng land  von 33,32 P rozen t auf 24,82 
P rozen t verm inderte. D er A nteil D änem arks betrug  im  Jun i 
d. Js . 0,34 P rozen t (im  V orjahre 3,04 P rozent) und N orw egens 
0,30 P rozen t (0). In  A nbetrach t des P re isrückganges re p rä 
sen tierte  die im  Jun i d. Js . ex p o rtie rte  B utterm enge den  
gleichen  W ert wie im  Jun i 1929, und zw ar 6,5 Mill. Ls.

Der Schiffsverkehr Lettlands. In  den  ers ten  6 M onaten 
1930 liefen in d ie d rei H aup thäfen  L ettlands Schiffe mit fo l
gen d er N etto -T onnage ein:

I. Halbj. 1930 I. Ilalbj. 1930 
Riga 639 277 NRT 419 869 NRT 
Libau 179 954 „ 185 962 „ 
Windau 156 421 „ 189 421 „

Som it ist der E in gangsverkeh r im R igaer H afen  in  d e r 
ers ten  H älfte  des laufenden  Ja h re s  bedeutend  lebhafter als im  
en tsp rechenden  Z eitraum  des V orjah res gew esen, w ährend 
er in  den H äfen  L ibau und W indau eine leichte A bschw ächung 
erfah rn  hat.

D er lettländische M in isterrat ha t 2 Mill. L at für die 
E r r i c h t u n g  v o n  L a g e r h ä u s e r n  im  R igaer H afen  
bew illigt.

Lettlands Handelsflotte. Z um  1. Ju li d . Js . zäh lte  die 
H andelsflo tte  L e ttlands in sgesam t 152 Schiffe mit 199 419 
B ru tto -T ons (118 753 N .-R .-T .). D aru n te r w aren :

112 Dampfer mit 195 510 Brutto-Tons 
32 Segler jnit 2 969 „ „ 
8 Motorsegler mit 910 „ „

A ngekauft w urden im  I. H a lb jah r 1930 11 D am pfer mit 
zusam m en 25 767 B rutto -T ons, d ag eg en  ins A usland verkauft
2 D am pfer und  1 S eg ler mit zusam m en 856 Brutto-iTons. 
Som it hat d ie  le ttländ ische H andelsflo tte  auch  in d e r ers ten  
H älfte  des laufenden Ja h re s  einen beträch tlichen  Zuw achs 
erfahren .

Weitere Maßnahmen zum Schutz der Landwirtschaft. In
A nbetrach t d e r  D ring lichkeit w eiterer M aßnahm en zur S tü t
zung d e r  L andw irtschaft ist beschlossen w orden, w ährend der 
LaifÜ tagsferien fo lgende V erfügungen  d u rch  d as M in isterkab i
nett in  A nw endung des Art. 81 d e r  V erfassung zu treffen :

1. E rm äß igung  d e r  E isenbahn tarife  fü r E x p o rtb u tte r , B acon
schw eine und B acon;

2. A nw eisung von 500 000 Ls zur E rrich tung  von G etre ide
elevatoren  ;

3. S ofortige A usreichung von 200 000 Ls B aconpräm ien. 
Förderung der Fischzucht in Lettland. D er im  Ja h re

1927/28 begonnene Bau der s t a a t l i c h e n  F i s c h b r u t 
a n s t a l t  i n  T o m s d o r f  (Tom e) ist im S ep tem ber v. Js . 
beendet w orden. D ie b isherigen A ufw andskosten  b e tragen  
60 000 Ls und  es sind für d en  w eiteren  A usbau derse lben  
durch  A nlegen einer Z ander- und K arpfenzucht und  einer 
V ersuchsteichw irtschaft w iederum  60 000 Ls vorgesehen.

D ie g enann te  F ischbru tansta lt g ehö rt zu den a l l e r -  
m o d e r n s t e n  u n d  g r ö ß t e n  E u r o p a s .  D ie E rzeu- 
g.ungsm öglichkeit b e träg t: 15 Mill. St. P eipusm aräne resp .
10 Mill. St. W anderm aräne  resp . 58 Mill. St. k le ine M aräne 
und 3 Mill. St. Lachs resp . 4,5 Mill. St. M eerforelle.

A ußerdem  ist w ährend d e r Som m erm onate vorgesehen 
d ie  E rbrütung von Z ährte , B rachsen und Z ander. F ü r Lachs 
und M aräne sollen besondere  A ufzuchtteiche aus B eton ein
gerich tet w erden.

Die A ussetzungen  betrugen :
1929 1930 

Lachs 331000 115 000 St. 
Peipusmaräne 1174 000 1400 000 „ 
Wandermaräne — 1500 000 „ 
Kleine Maräne — 1 000 000 „ 
liecht — 175 000 „

Der Gesetzentwurf über das Getreidemonopol in Lettland 
abgelehnt. In  der gestrigen  K onferenz d e r V ertre te r d e r K o
alitionsparteien  ist der G esetzentw urf über d ie  E in führung  
eines G etreidem onopols in L ettland abgelehn t w orden. G leich
zeitig  w urden R ichtlinien fü r ein neues G esetz zum  Schutze 
d e r  L andw irtschaft aufgestellt, das M indestpreise für den 
A nkauf des G etreides bei d en  L andw irten , w eitgehende L om 
bard ierungsm öglichkeiten  fü r das G etreide un te r G ew ährung 
von V orschüssen zu garan tie rten  P reisen  und die V erpflichtung 
fü r d ie  Im porteu re  vorsieht, bei d e r  E in fuhr von G etreide 
aus dem  A uslande eine bestim m te M enge (50—6 0 % ) in länd i
sches G etreide anzukaufen . D er L andw irtschaftsm in ister Gul- 
bis w urde beauftrag t, auf dieser G rundlage einen n e u e n  
G e s e t z e n t w u r f  auszuarbeiten , d e r  in der nächsten  S it
zung d e r  K oalitionsparteien  b e ra ten ' w erden soll.

Esfland.
Das Getreideschutzgesetz. (E ndgü ltige , von d e r  S taa ts

versam m lung am  12. Ju li .1930 angenom m ene Fassung.
§ 1. D ie E in fuhr von R oggen  u nd  R oggenm ehl nach E s t

land ist ein M onopol des S taats. Ih re  E in fuh r beso rg t d e r 
S taat en tw eder selber oder er erteilt auf den  im  vorliegenden 
G esetz vorgesehenen  G rundlagen  E in fuhrlizenzen  an  P rivat
personen  und U ntefnehm ungen . D ie E in fuh r von R oggen 
und R oggenm ehl w ird vom  W irtschaftsm inisterium  o r g a n is ie r t .

D ie S taa tsreg ierung  hat d a s  R echt, auf den  im  vorlie
genden  G esetz fü r R oggen  und R oggenm ehl vorgesehenen 
G rundlagen  auch die E infuhr, den  K auf und V erkauf von W ei
zen u n d  den daraus hergeste llten  E rzeugn issen  zu organisieren- 

§ 2. D en im  Inlande angebauten  R oggen  kauft der Staat 
zu einer von ihm  festgese tz ten  Zeit, an  einem  von ihm  be- 
stim m ten O rt u n d  in e iner festgese tz ten  Q ualität durch  seine 
Institu tionen von den  L andw irten  o der ih ren  g e n o s s e n s c h a f t 
lichen 'O rganisationen zu einem  Preise, d e r alljährlich, nicht 
später a ls  im  S ep tem ber von der S taa tsreg ierung  (entsprechend 
den  durchschnittlichen G estehungskosten  des R oggens a n g e 
setzt w ird, w obei auch die D aten  d e r  landw irtschaftlichen 
B uchführungszentrale  in B etrach t gezogen  w erden. D er Staat 
kann  d ieses R echt auf G rund en tsprechender V erträge an  P ri
vatpersonen  oder -U nternehm en übertragen . Bei d e r U eber- 
tragung  des R echts auf E in fuh r o d e r A ufkauf an  Privatunter
nehm en oder -Personen erhebt der S taa t fü r die W eitergabe  
seines R echts keinerle i Z ahlung.

§ 3. D en  L andw irten  ist es g es ta tte t auf G rund dieses  
G esetzes den se lbstgezogenen  R oggen  zu verkaufen, d e r  nach 
d e r B efriedigung ihres E igenbedarfs  überigbieib t.

§ 4. P rivatpersonen  und U nternehm en, die R oggen  u nd 
R oggenm ehl vom S taat o d e r auf G rund d e r  in  § 2 d ieses  G e
setzes vorgesehenen  V erträge  von den L andw irten  und ihren 
genossenschaftlichen O rganisationen kaufen, erhsalfen  v0 ? 1 
W irtsehaftsrn in isterium  die L izenz zur E infuhr ausländ^  
dischen R oggens. E ine  U ebergabe  d ieser L izenzen ist nich 
rechtsgü ltig . D as V erhältnis, in dem  der Inhaber einer Lizenz 
das R echt hat, ausländischen R oggen  einzuführen, setzt die 
S taa tsreg ierung  nach F estste llung  d e r einheim ischen E rn te  fest- 

§ 5. N ach In k rafttre ten  des vorliegenden G esetzes w ei
den  d ie  zu geschäftlichen Z w ecken vorhandenen  R oggen- Mn 
R oggenm ehlvorrä te  reg istriert.

Zum  Zw eck der R egulierung  des R oggen- und R °g g e i|' 
m ehlpreises verrechnet die S taa tsreg ierung  diese V orräte en 
w eder auf d ie zukünftige E in fuhr oder belegt sie mit eine 
S teuer zugunsten  d es S taats im  B etrage von nicht über J 
Cents pro  kg . ,

§ 6 . W er dessen  schuldig' i s t ,^falsche B elege zwecK^ 
E rlangung  einer L izenz zur E in fu h r 'au s län d isch en  R oggen 
und R oggenm ehls ausgereich t oder vorgestellt, o d e r seine 
R oggen- und R oggenm ehlvorräte , d ie  auf G rund des vo 
liegenden  G esetzes d e r  R eg istrierung  unterliegen, verheim nc i 
zu haben , verliert das A nrecht auf d ie E rlangung  einer ^  
zenz und wird mit A rrest nicht über 3 M onate od e r iein® 
G eldstrafe  im B etrage  von nicht m ehr als 500 K r. bestra ^ 

D erse lben  S trafe  verfällt auch, w er dessen  sc h u ld ig  is > 
beim  V erkauf von R oggen  o d er R oggenm ehl auf den im  vo 
liegenden  G esetz bezeichneten  G rundlagen, falsche Be leg 
fü r die einheim ische H erkun ft dieses G etreides v o rg e s te  
zu haben . . g

A m tspersonen, ' d ie  der A usstellung oder A usreicnu & 
d er im  vorliegenden  P arag raphen  bezeichneten  falschen 
lege schuldig sind, w erden gem äß den fü r A m tsverge  
geltenden  G esetzen bestraft. ^

§ 7. D as vorliegende G esetz tritt in K raft mit d e r ^  
öffentlichung einer d iesbezüglichen  B ekanntm achung ^  
S taa tsreg ie rung  im  „S taa tsan ze ig e r“ , spätestens jedoch 
15. A ugust 1930.
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Der Schiffsverkehr Revals. D er S chiffsverkehr R evals 
, gesta lte te  sich im  Jun i d. Js . fo lgenderm aßen :

E ingangs v e rk e h r  A u sgangs v e rk e h r
Ju n i 1930 Ju n i 1929 Ju n i 1930 Ju n i 1929 -

Schiffe Ntr. Schiffe Ntr. Schiffe Ntr. Schiffe Ntr.
Auslands

fahrt 185 80 302 187 75 484 190 79161 184 77451 
Kabotage 276 15 324 233 11792 259 13 887 266 171*3 
Zusammen 461 95706 420 87 276 439 93 048 450 94634

Die erhöhten Schmalzzölle, die von d e r  S taa tsversam m 
lung am  11. Ju li d. Js . angenom m en w orden sind, /sind seitens 
d e r R eg ierung  durch d ie  V eröffentlichung Ä nes entspr. R e 
gierungsbeschlusses im  „S taa tsan ze ig e r“ schon vom 17. Ju li 
ab  in K raft gese tz t w orden. D ieses beschleunigte V erfah ren  
ist dadurch bedingt, daß bei der Inkraftse tzung  des Gesetzes! 
auf dem  gew öhnlichen W ege (10 T age nach der V erö ffen t
lichung des G esetzes im  „S taa tsan ze ig er“ ) d e r  Spekulation  
zuviel Zeit gew ährt w orden w äre, sich mit ausländischem  
ochm alz fü r längere  Zeit einzudecken., D as G esetz wird 
dem nächst im  „S taatsanzeiiger“ veröffentlicht. D er E in 
uhrzoll fü r tierische F ette , F leisch  und W urst w aren  wird 

danach von 0,33 G oldfranken au f 0 ,5 5  erhöht.
Estländisch-Französischer Handelsvertrag. U nter dem  

Ju li d. J s . ist ein Z usatz zum  Esitländisch-franjzösisichen 
H andelsvertrag  in  K raft ge tre ten , durch den die Zollvergünsti- 

'g u n g  fü r estländ ische S tä rk e  in  F rankre ich  und für fran zö 
sische A utom obile in E stlan d  gegenseitig  aufgehoben  w orden 
ist. D ie Z ollvergünstigung fü r A utom obile m achte e tw a 2 0 0 /0 
des allgem einen T arifs  aus. D ie ein tretende Z ollerhöhung für 
Autom obile geh t autom atisch  auf a lle  an d eren  E in fuhrländer 

oer die b isher nach dem  M eistbegünstigungsrech t an  d e r 
4 rankreich  gew ährten  Z ollvergünstigung A nteil hatten .

Neuer estländischer Zolltarif. D ie beim  W irtschafts- 
Ministerium beg ründe te  Zoll-K om m ission fü r d ie V orarbeiten  
;?u einem  neuen Z olltarif hat ih re  A rbeiten  zu E n d e  geführt.

as P ro jek t d e s  neuen  Zolltarifs is t nunm ehr den  ,wirt- 
sc aftlichen O rganisationen zur B egutach tung  zugesand t wor- 

en,. was bis zum  1. S ep tem ber zu geschehen  hat.
E ine neue Verordnung über die Ueberschreitung der 

renze und den Aufenthalt von Ausländern in  E stland  is t von 
iih* ^gierung am  1 1 . Ju li auf G rund des neuen G esetze 

er die I* re izügigkeit und die L egitim ierung d e r Person er- 
«issen und in N r. 54 des S taa tsanzeigers veröffentlicht wor- 
«n. D ie V erordnung sieht u. a. vor, daß  für d ie  E in- und 

Al ?rcise  aus E stland  ein A uslandspaß oder ein anderes durch  
k o m m e n  m it dem  betreffenden  S taa t festgese tz tes Legi- 

. yfiationsdokum ent erforderlich  ist.
' Herabsetzung der Frachttarife für Butter und Eier. D er

■ a n tra t hat auf seiner gestrigen  S itzung beschlossen, die 
ach ttarife  fü r B utter und E ie r w esentlich herabzusetzen , 

l ie rartJ daß  sie h infort m it E  i 1 frach t zu den für g e w ö h n -  
Fr° u L racht g ebenden  T arifen  befördert werdem; der 
avacJlttarif fü r B utter w ird fe rner noch um  eine  K lasse her- 
s e ^ f SCtZt-' d u rc^ d iese M aßregel fü r den  S taa t erw ach- 
T - f 6 E in h u ß e : an  E innahm en soll du rch  E rhöhungen  d e r 
•B i?i ai*dere  W aren w ett gem acht w erden! D och ist e\ne 

eschlußfassung h ie rüber noch nicht erfolgt.

Litauen.
lj- Aktive Handelsbilanz Litauens im ersten Halbjahr 1930.
Milt !auiscbe A usfuhr stellte  sich im J u n i  d. J . auf 24,6 
jahr t . g eg enüber 25 Mill. im gleichen M onat des Vor- 
^ c r ^ S> i?ie • E infuhr be trug  22 Mill. gegenüber 25,1 Mill. 
Mill Hy • e rgi^)t sic^ im Jun i ein A usfuhrüberschuß von 2,6 
au<^ v ’, w ährend  die H andelsb ilanz im Ju n i 1929 nahezu 

^geglichen w ar.
'L i t i„ I ?  eJ * t c n  H a l b j a h r  1 9 3 0  betrug  die A usfuhr 
HalhfJvf ü ?  Ml11, Llt gegenüber 139,4 Mill. im ersten  
über io?* c * die E infuhr stellte  sich auf 146,4 Mill. gegen- 
A usfni ^u MilL • D as erste  H a lb jah r 1930 ha t also mit einem  
über lruberschuß von 11,9 Mill. Lit abgesch lossen  gegen- 
runtr e1ine™ solchen von 2,9 Mill. im  V orjahre. D ie B esse
r n !  h H andelsb ilanz ist in e rs te r Linie auf die E ntw ick- 
2uführ , und M olkereiw irtschaft in L itauen zurück- 
cler , . f n\ d eren E rzeugn isse  gegenw ärtig  m ehr als die H älfte  
A u s f  u en A usfuhr ausm achen. Im  einzelnen ist die 
die q ü • von R indvieh von 2,8 Mill. auf 4,1 Mill. Lit, 
von . em eausfuhr von 9,1 Mill. auf 24 Mill., der E x p o rt 
von VOn 6 ’2 MiH- auf 18 >2  Mil1-’ der B utterexport
auf ß’ Tau  ̂ Mill.; die G etreideausfuhr von 0,4 Mill. 
v°n LorU i H  g estieg en - Z urückgegangen  ist die A usfuhr 
den I i ellen> H olzm aterialien , E iern , F lachs und Pfer-

n der E i n f u h r  w eisen fo lgende W aren  eine Im p o rt

ste igerung  auf: K unstdünger (von 4 Mill. auf 5,5 M ill.), E isen  
(von 3,1 Mill. auf 4,8 Mill.), G arne und Z w irn  (von 4,6 Mill. 
auf 7,4 Mill.), B aum w ollw aren (von 9,2 Mill. auf 14 6 M ill) 
W ollw aren (von 5,4 Mill. auf 7,8 Mill.), G um m ierzeugnisse 
(von 1,8 Mill. auf 2,9 Mill.) und B lechw aren (von 1,1 Mill 
auf 1,7 Mill. L it).

Butterexport der litauischen Molkereigenossenschaften 
im ersten Halbjahr 1930. Die Z en tra le  der litauischen M olke
reigenossenschaften  hat im ersten  H a lb jah r 1930 1 867 240 k ^  
B utter exportiert gegenüber 706 000 kg  im gleichen Z e it
abschnitt des V orjahres.

Freie Stadl Danzig.
Immer noch Belebung am Danziger Holzmarkt. T ro tz  

der vorgeschrittenen  Saison treffen  im m er noch A nfragen 
\o n  der e n g l i s c h e n  O s t k ü s t e  in D anzig  ein und 
die tägliche H olzausfuhr erreich t im D anziger H afen m it
un ter 400 W aggons und m ehr. D as A bsatzquantum  dürfte  
im allgem einen befriedigen, w enn es sich auch nur aus ein
zelnen k leinen P artien  zusam m ensetzt, w ährend die erzielten 
Preise unbefried igend  sind. M engenm äßig  hat d e r b isherige 
D anziger H o lzexpo rt nach E ng land  gegen  das V orjah r zu 
genom m en, w ertm äßig  dagegen  abgenom m en, da in E ng land  
die P reise  für polnisches H olz noch un te r dem  allgem ein 
gesunkenen  europäischen S tand notieren. In  P rom ptlieferung  
sucht die englische O stküste  in le tz te r Z eit nicht nur K iefer, 
sondern  auch T anne. B e l g i e n  hat einiges In te resse  für 
ausnahm sw eise billige H ö lzer und tä tig te  einige A bschlüsse 
mit laufenden kleinen L ieferungen  bis in den  S eptem ber 
hinein. •

In  Polen vollzieht sich d e r E inkauf unverändert. E r 
hältlich sind alle gesuchten  D im ensionen und die P roduzen ten  
zeigen E n tgegenkom m en , hauptsächlich  w enn es sich um den 
E inkauf von T anne und schm ale K iefernabm essungen handelt. 
S leeper und Schw ellen zeigen keine B elebung. In  G ruben
holz kam en A bschlüsse zu 65 sh pro  F aden  franko  D anzig 
zustande. Am E ichenm ark t herrsch t die um  die je tzige Zeit 
übliche som m erliche Stille.

Polen.
Deutschlands Stellung im polnischen Außenhandel. N ach 

soeben veröffentlichten am tlichen A ngaben ist die polnische 
E infuhr aus D eutschland in den ersten  fünf M onaten 1930 im 
V ergleich zftm gleichen Z eitabschnitt des V orjahres auf
255.4 Mill. ZI. gegen  366,3 Mill. ZI. zurückgegangen . Die 
V erringerung  entsprich t der Senkung des polnischen G esam t
im ports (auf 969,4 Mill. ZI. gegen  1385,3 Mill. im  J a n u a r -  
Mai v. J .) , der A nteil D eutschlands ist m it 26,3o/o (gegen  
26,4o/o im V orjah re) fast unverändert geblieben. In  der p o l
nischen A usfuhr nach D eutschland ist sow ohl absolut wie 
relativ  ein R ückgang  zu verzeichnen und zw ar w urden in 
den ersten  fünf M onaten d. J . polnische W aren  für insgesam t
276.4 Mill. ZI. gegen  292,3 Mill. ZI. im V orjah re  exportiert, 
das sind 25,9 o/0 d e r polnischen G esam tausfuhr gegen  29 6 o/0 
im V orjahre.

An zw eiter S telle standen in der B erichtszeit in der E in 
fuhr die V erein ig ten  S taa ten  mit 115,6 Mill. ZI. oder l l , 9 o/0 
d e r  G esam teinfuhr, in d e r A usfuhr E ng land  mit 131,6 Mill. 
ZI. o d e r  12,4 o/ 0 d e r  G esam tausfuhr. E s  fo lg ten : in  d e r 
E in fuhr E ng land  mit 81,3 Mill. ZI. (8,40/0), d ie  T schechoslo- 
w akei mit 71 Mill. ZI. (7,3 o/0), F rank re ich  mit 64,3 Mill. 
ZI. (6 ,60/o), O esterreich  mit 57,9 Mill. ZI. (60/0 ) usw .; in d e r 
A usfuhr: d ie  T schechoslow akei mit g7 2 Mill ZI (9 l 0/n )
?o“ ;ch *■ * Mil1- Z l  (8 ,8 «/».), 'd ie  Sow jetunion mit58,3 Mill. ZI. (5 ,5o/o) usw .

Die Dachpappenindustrie. In  den polnischen W est
geb ieten  haben  sich etw a 15 D achpappenfabriken , u n d  zw ar 
in B rom berg, Posen, G raudenz, T horn  und D anzig  zu einem  
Syndikat mit dem  Sitz in B rom berg  zusam m engeschlossen. 
D as Syndikat hat bere its  am  1. Ju li seine T ä tig k e it a u fg e 
nom m en. Zum  L eiter d ieser O rganisation  is t d e r  E x p o rt
re fe ren t bei d e r  Industrie- und  H ande lskam m er B rom berg , 
A lbin Piechocki, bestellt w orden.

Auf einer in W arschau sta ttgefundenen  K onferenz der 
d o rtigen  Pappeindustrie llen  w urde  auf die N otw endigkeit 
einer N orm alisierung  sow ie Q ualitä tsverbesserung  d e r E r 
zeugung hingew iesen. U eber d ie G rundsätze d e r  N orm ali
sierung und zw ar hinsichtlich d e r  G attung, d e r S tärke, L änge 
und Im prägn ie rung  ist eine E in igung  erzielt und mit den  
R ohproduzen ten  eine V ereinbarung  getro ffen  w orden, w onach 
diejen igen  T ypen  zu norm alisieren  sind, d ie sich allgem ein  
zu r D achdeckung  eignen. D a d ie  K ennzeichnung d e r  D ach 
pappe  m it S ternen  o d e r anderen  Zeichen keinen  A nhaltspunkt
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fü r d ie  Q ualität und L änge gib t, soll hiervon A bstand genom r 
m en und eine N um erierung  eingeführt w erden, der die 
G ew ichtseinheit eines qm  zu G runde geleg t w erden  soll. Da 
das R ohpappesynd ikat inzwischen- d ie  P reise  um  m ehr als 
20O/o erhöht und d a rü b er hinaus d ie  Z ahlungsbedingungen  
w esentlich verschärft hat, haben  d ie  D achpappefabrikan ten  
an  das R ohpappesynd ikat die F o rderung  gestellt, d ie P re ise  
nach U eberp rü fung  d e r K alkulation  zu stabilisieren und die 
V erkaufsbedingungen  zu m ildern. G elingt es d en  D achpappe
produzen ten  sich mit d ieser F o rderung  durchzusetzen, dann  
soll nach einer provisorischen V ereinbarung ein alle g rößeren  
D achpappefab riken  um fassendes K artell geschaffen  w erden.

Die Fahrradindustrie hat in d en  le tz ten  Jah ren  eine M o
dern isierung  ih re r P roduktion  vorgenom m en, was in  d e r  
erhöhten  L eistungsfähigkeit und  P roduk tion  d e r F ab riken  zum  
A usdruck kam . W ährend  die E in fuh r im  V orjah re infolge 
des hohen  Zollsatzes stark  zu rückgegangen  w ar, tra t in  den  
ers ten  4 M onaten  d . Js . ein erheb licher A nstieg d ieser E in 
fuh r in  E rscheinung . H ierbei sind deu tsche E rzeugnisse auf 
dem  polnischen M ark te  w ieder m ehr in den  V ordergrund  g e 
tre ten . B ekanntlich ist ein Teil d e r  polnischen Rüstungs.- 
industrie  zur P roduktion  von F ah rräd e rn  übergegangen , w o
durch  der W ettbew erb  auf dem  polnischen M arkte überaus 
scharfe  F orm en  angenom m en hat. D er einheim ischen P riv a t
industrie ist in der R üstungsindustrie, die über g rö ß e re  K a 
pitalien  verfügt und ih re  B etriebe fortlaufend m odernisiert, 
ein sehr g fäh rlich r K onkurren t erw achsen, der den  polnischen 
M ark t weit günstiger u n d  b illiger beliefern kann. D ie E r 
zeugnisse der R adom er W affenfabrik , die un ter d e r B ezeich
nung  „L uczn ik“ in d en  H andel gebrach t w urden, sind schon 
in g rößeren  M engen ab g ese tz t w orden und erfreuen  sich in 
fo lge ih rer stabilen K onstruk tion  der g rö ß ten  B eliebtheit.

Die Schreibmaschinenindustrie. Von einer polnischen 
Schreibm aschinenindustrie kann  eigentlich kerne R ede sein. 
E s  sind ab e r einige U nternehm ungen  en tstanden, d ie au ß er 
Papier- u n d  Schreibutensilien  auch E rsa tz te ile  fü r S chre ib 
m aschinen hers te llen / Innerhalb  d ieser Industrie  sind g eg en 
w ärtig  B estrebungen  im  G ange, die P roduk tion  und den  A b
satz in  a llen  Z w eigen einheitlich zu organisieren . D urch einen 
O rganisationsausschuß w erden en tsprechende B estim m ungen 
fü r eine einheitliche Preis- und  A bsatzpolitik  im  G roß- und 
K leinhandel au sg earb e ite t und  sollen dem nächst mit G eltung 
fü r g an z  Polen  eingeführt w erden.

Rückgang der polnischen Eisenproduktion im Juni. D ie 
polnische E isenhü ttenproduk tion  hat im  Ju n i einen seit m eh re
re n  Ja h re n  nicht verzeichneten  T ie lstand  erreicht. An R o h 
eisen w urden rund 36 600 to erzeug t (d .s. 10,2  O/o w eniger als 
im  Mai), an  S tahl 91 000 to (20,10/0 w eniger), an  W alzerzeug 
nissen  70 000 to (ll,40 /o  w eniger als im  Mai). F ü r  das ganze  
erste  H a lb jah r des laufenden  Jah re s  b e träg t d e r P roduk tions
rü ck g an g  im  V ergleich  zum  gleichen Z eitraum  des V or
jah res bei R oheisen  23,6 0/0 , bei S tah l 18,7 0/0' und  bei W alz- 
s tah lerzeugnissen  9,9 0/0 . E ine  B esserung  d e r  G eschäftslage 
w ird fü r d ie  nächsten  M onate im  Z usam m enhange m it d en  
n e u e n  r u s s i s c h e n  B e s t e l l u n g e n  erhofft, d ie  sich 
auf etw a 200 000 to  W alz w aren mit dem  L ieferterm in  im  
S ep tem ber 1931 belaufen.

Zunehmende Schrotteinfuhr über Gdingen. Im  Ju n i d. 
J s . w urden rund  20 200 to Schro tt über G dingen eingeführt 
F ü r d en  Ju li w ird mit der E in fuh r von ca. 25 000 to g e rech 
net. D ie V erstärkung  des S chro ttim ports über G dingen ist 
in sbesondere  du rch  d ie  B em ühungen der F irm a „A tlan tic“ , 
G dingen und D anzig, herbeigeführt w orden.

D e r W irtschaftsausschuß  des polnischen M inisterrats 
hat den  B eschluß gefaß t, fü r den  G dinger H afen  6 n e u e  
K r ä n e  bei  der  D a n z i g  e r  W e r f t  zu bestellen.

Verringerter Absatz von Superphosphat in Polen. In 
der d iesjäh rigen  Frühjahrs,saison w urden von polnischen F a 
b riken  rund  8 000 W aggons S uperphosphatdüngem itte l gegen
11 500 im  V orjah re  im  In lande abgesetz t. D ie  A usfuhr be trug  
etw a 2 000 W aggons und  w urde in d e r H aup tsache  von R u ß 
land, zum  T eil auch  von baltischen L ändern  aufgenom m en. 
D ie finanzielle  L äge d e r W erke  w ird du rch  d ie A nhäufung 
g rö ß e re r L agerbestände  erschw ert.

Die erste Treuhandgesellschaft in Polen. In  W arschau 
ist soeben u n te r d e r  F irm a „Pow szechne T ow arzystw o  Po- 
w iernicze S .A .“ d ie ers te  T reuhandgesellschaft in P olen  g e 
g ründe t w orden. D as in F orm  einer A ktiengesellschaft o rg a 
nisierte  U n ternehm en  besitz t ein G rundkapita l in  H öhe  von 
250 000 ZI.. D ie  G esellschaft übernim m t d ie  V erw altung  
von G rundstücken, T estam entsvo llstreckungen , Bücherrevi» 
sionen ,das Inkasso  und d ie E in tre ibung  von F o rderungen ,

V ertre tungen  bei V ergleichen usw. Als erste un te r den  in 
verschiedenen T eilen  des L andes einzurichtenden F ilialen  soll 
in  nächster Zeit eine N iederlassung  d e r  G esellschaft (in 
G d i n g e n  geg ründe t w erden.

Verlängerung der polnischen Getreideexportprämien. — 
Erhöhter Prämiensatz bei der Mehlausfuhr. D er W irtschafts
ausschuß d e s  polnischen M inisterrats ha t d ie  V erlängerung  
d e r  G etre idexportpräm ien  bis zum  31. O k tober beschlossen, 
u nd  zw ar fü r K orn in unveränderte r H öhe  von 6 ZI. je  D ztr., 
bei R oggen  u n d  W eizen bzw . 4 ZI. be i G erste. D agegen  ist 
d ie E xpo rtp räm ie  bei der M ehlausfuhr, d ie bis je tz t 9 ZI. 
p er D ztr. betrug , auf 12 ZI. erhöh t w orden.

Neue Grundsätze in der Standardisierung der polni
schen Eierausfuhr. D ie V erordnung über die S tandardisierung 
der A usfuhr von H ühnere iern  aus Polen  vom  13. N ovem ber  
1928 hat durch zwei im  Dz. U«t. Nr. 44 veröffentlichte  
V erordnungen  eine R eihe von A bänderungen  erfahren . Nach 
den  neuen B estim m ungen k an n  mit W irkung  ab  1. Ju li d. Js. 
die A usfuhr von E ie rn  zollfrei erfolgen, sofern sie gem äb  
den V orschriften  vor sich geht. D ie b isherige Bestim m ung  
besagte, daß die von reg is tr ie rten  U nternehm ungen  gem äb  
den V orschriften  vorgenom m ene A usfuhr zollfrei ist.

G ew ichtsvorschriften haben  dahingehend  eine A bände
rung  erfahren , daß  bei der Sortierung  von 1000 Stück Eiern 
im  G ew ichte von 45—48 k g  durchschnittlich  ein  G ew icht von  
46—47 k g  gew ahrt w erden m uß, bei G ew ichtsangaben  von 
48 bis einschl. 51 k g  ein solches von m indestens 49—5U 
kg , bei einer A ngabe von 51 bis einschl. 54 m indestens ein 
D urchschnittsgew icht von 52—53 kg , bei e iner A ngabe
54 bis einschl. 57 ein M indestgew icht 55—56 k g  und schheb 
lieh bei einer A ngabe von 57 bis inkl. 62 k g  ein M indestge; 
wicht von 58,5 bis 60,5 kg . Je d e  S orte  d a rf höchstens 12 0/0̂  
E ie r au f weisen, deren  G ewicht nicht dem  d e r g e g e b e n e n  Sor 
entspricht. B isher w ar dieser M aximalsatz^ m it 3 0/o’ b®* 
m essen. Auch die V orschriften  über die A nbringung von 
chen und Stem peln  auf den K isten und auf den E ie rn  selbs 
hab en  eine V eränderung  erfahren.

Zollstundungen bei der Wareneinfuhr über Gdingen sind
nach einer soeben im  D z. U st. N r. 46 erschienenen V e r o r  
nung  d e r  zuständigen M inister mit W irkung  ab  27. Jun i • 
Js . a n  P roduk tionsunternehm ungen , öffentliche W ohlfam  
anstalten , Selbstverw altungs-Institu tionen , land  wir t schaf tue 
P roduzen tenverbände, L agerhäuser, H andelsfirm en sow ie ^ 
dustrieunternehm ungen  und Speditionen zugestanden  w o r a e  , 
sow eit d iese  ih re  Z ahlungsfäh igkeit verbürgen  und v« 
schriftsm äßige H andelsbücher führen. D ie Z ollkredite werde 
auf a lle  W aren  mit A usnahm e d e r  im  A nhang zur M inist 
ra tsvero rdnung  vom  10. F eb ru a r 1928 bezeichneten  
Sicherstellung von S taa tspapieren , B ankgaran tien  und HyP  ̂
th eken  gew äh rt. D ie Z ollstundung is t g rundsätzlich  aUl 
M onate befriste t, kann  ab e r bis zu 4 M onaten v e r l ä n g e r t  w 
den. D ie gestundeten  B eträge  w erden  nach einem  vom  
nanzm inister festzu legenden  Satz verzinst w erden.

Die Verlängerung des deutsch-polnischen Verbandst 
rifs. D er deutsch-polnische H olz tarif vertrag , d e r  am  1- J 
d. Js . ablief, is t nach M itteilungen d e r poln. F achpre 
mit seinen bisherigen  B estim m ungen bis zum  1. A ugust d. J * 
verlängert w orden. Z ur Zeit w erden zw ischen d e r  R,eic ^  
bahnd irek tion  B reslau und dem  polnischen V e r k e h r s m i n i s   ̂
rium  V erhand lungen  über die N eufassung des T arifs g e iu

Das deutsch-polnische Roggenabkommen ist mit G®|
tung bis 1. A ugust 1931 in d e r  W eise neu g ereg e lt  w o r a ^  
daß  d ie  V erkäufe bis zu einer bestim m ten H öhe  im  
hältnis von 50 :50  au f R echnung d e r  deu tschen  und ^  
polnischen E x p o rteu re  gehen. U eberschüssige M engen  . 
den  dag eg en  im  V erhältn is von 70:30 verteilt (D eu &0 
land  70, Polen 30). D ie B estim m ungen sind im  übrigen  
gehalten , daß  im  G esam tergebnis die frü h ere  Quotenrel13 . 
von 60:40 im  a llgem einen  beibeha lten  w ird. E tw a nl Jvonat 
genu tz te  Q uoten dürfen  jew eils nur au f den  fo lgen d en  M. ^ 
vo rgetragen  w erden ; nach A blauf des zw eiten M onats g  
diese als verfallen. Sitz d e r  nunm ehr um  2 polnische^ ^  
g lieder ve rs tä rk ten  deutsch-poln ischen  R o g g e n k ö  m m is 
b leibt w eiterhin Berlin und nicht, wie p o l n i s c h e r s e i t s  

w ünscht w urde, D anzig. D ie K om m issionsgebühren  sin 
RM 2,— auf RM* 1,— je  T onne erm äß ig t w orden.

Exportausstellung in Gdingen 1931. Vom
dustrie- und H andelsm in isterium  w ird fü r d as nächste J 
eine g ro ß e  E xpo rtausste llung  geplan t, die in  G dingen v 
stalte t w erden  soll.
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Rußland.
Der Fehlbetrag der russischen Kohlenförderung im Juli.

N ach sow jetam tlichen A ngaben stellte  sich der F eh lb e trag  
der russischen K ohlenförderung  in den  ersten  20 Ju litagen  
auf 612 107 to, w ovon 594 702 to auf das D onezbecken  en t
fallen. In  der B erichtszeit ha t m it A usnahm e des M oskauer 
K ohlenbeckens kein  einziger russischer K ohlentrust den en t
sprechenden V oranschlag  durchgeführt.

Neue Verschärfung der Kohlenkrise im Donezbecken.
Im  D onezbecken  ist eine neue erhebliche V erschärfung  der 
K ohlenkrise zu verzeichnen. D er 1 1 ., 12. und 13. Ju li haben  
eine neue V erlangsam ung des T em pos der K ohlenförderung  
gebrach t. D ie T agesfö rderung  be trug  s ta tt der veransch lag 
ten 108 584 to am  11. Ju li 91250 to, am  12. Ju li 87 937 to 
und am  13. Ju li sogar nur 83 563 to. Allein in diesen drei 
T agen  stellt sich der F eh lb e trag  der K oh lenförderung  auf 
63 000 to. W ie d ie S öw jetp resse erk lärt, „ ist es schw er zu 
sagen, w elcher von den  einzelnen K ohlen trusts des D onez- 
beckens am  schlechtesten  a rb e ite t“ .

D ie diesjährige Zuckerrübenanbaufläche erreich t 1 114 000 
ha gegenüber 620 000 ha im Ja h re  1913. D er B ru ttoertrag  
an Z uckerrüben  w ird auf 150 Mill. Z tr. veranschlagt, d. h. 
m ehr als ^auf^das D oppelte  des V orjahres.

Ungünstige Gestaltung der Naphthagewinnung in Baku
gebiet. In  den ersten  20 Ju litag en  stellte sich die N aphthage- 
w innung des T rusts „A sneft“ (B akugeb ie t) auf 584 892 to, 
d. s. nur 93o/0 des en tsprechenden  V oranschlages. Im  w ich tig 
sten R evier des B akugebiets — Surachany — w urden in der 
B erichtszeit nur 73o/0 des en tsprechenden  V oranschlages e r 
reicht. E in  U m schw ung zum B esseren  w ird nicht erw artet.

Die Naphthagewinnung im Grosny-Gebiet im Juni. Im  
Juni stellte  sich die N aph thagew innung  des T rusts „G ro sn e ft“ 
(G rosny-G ebiet) auf 529 000 to, d. s. nur 9 lo /0 des M onats
voranschlages. N och ungünstiger w ar es um die B o h ra r
beiten bestellt, die sehr s ta rk  h in ter den V oransch lägen  zu- 
ruckblieben. 6

Kalifunde in Russisch-Mittelasien. In  den B ezirken 
K aschka-D arja  und S urchan-D arja  in U sbek istan  (Russisch- 
M ittelasien) sind g ro ß e  K alisalzvorkom m en en tdeck t w orden 
U er K aligehalt soll bis zu 2 0 o/0 be tragen . Von der Sowjet-,' 
feg ierung  sind M aßnahm en zum  A usbau der S chü rfungsar
beiten in diesen B ezirken angeo rdne t w orden.

Neue Zweige der russischen Lebensmittelindustrie. D as
* un tjah resp rogram m  der _ russischen L ebensm itte lindustrie  ist 
vor ku rzem  einer R evision un terzogen  w orden. D er revi- 

lerte P lan  sieht die A ufnahm e zahlreicher neuer P ro d u k tio n s
zw eige vor, d arun te r die H erste llung  von M aiszucker, M aggi, 

bstteig, künstlichem  Sago usw . D ie H erste llung  von M ais
zucker soll vor allem  im N ordkau kasus aufgenom m en wer- 
aen, zu w elchem  Z w eck  der B a u  e i n e r  g r o ß e n  F a -

Breite Straße 6 
Ruf 26020

Nordland- 
mützen

ges. gesch. 
für Seereisen, für den 
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D ie Mitnahme jeder weiteren  
Kopfbedeckung erübrigt sich
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b r i k  gep lan t w ird, deren  K osten  auf 50 Mill. R bl. v eran 
schlagt w erden. D iese F ab rik , die innerhalb  von zwei Tahren 
gebau t w erden soll, w ird 400 000 to Mais jährlich  v e ra r
beiten. G leichzeitig ist d e r Bau von en tsprechenden  F ab riken  
in der U kraine  und im  Z en tra len  Schw arzerdegeb ie t v o rg e 
sehen. Insgesam t sind für g rund legende E rneuerungsarbe iten  
und N eubauten  in der russischen L ebensm itte lindustrie  im 
R ahm en des Fünfjah resp lanes 328 Mill. R bl. vorgesehen.

Bau von Phosphoritfabriken in Zentralrußland. Im  Z en 
tra len  Schw arzerdegeb ie t w erden gegenw ärtig  m eh rere  P h o s
phoritfab riken  gebau t. D ie Jah rese rzeu g u n g  d e r F ab riken  
b e trag t 150—300 000 to. G egenw ärtig  ist bereits die Dmi- 
t/°™ ski-P hosphoritfab rik  in B etrieb , deren  Jah rese rzeu g u n g  
40 000 to be träg t. Im  nächsten  J a h r  soll die T schigrow ski- 
r a b n k  mit einer Jah rese rzeu g u n g  von 150 000  to  in B etrieb  
gese tz t w erden. E benfalls im nächsten  J a h r  soll mit dem  Bau 
von drei w eiteren  P hospho ritfab riken  begonnen  w erden und 
zw ar der T ruchatschew sk i-F ab rik  (Jah rese rzeu g u n g  ^ 0 0  000 
to), d er zw eiten T sch ig row sk i-F ab rik  (150 000  to) und d e r 
B uk rejew sk i-F ab rik  (80 000  to ). Säm tliche F ab rik en  befin 
den sich in der N ähe von P hosphoritvorkom m en. Im  k o m 
m enden W irtschafts jah r 1930/31 sind für den Bau von P h o s
phoritfab riken  über 9 Mill. R bl. bew illigt w orden. Im  W irt
schaftsjahr 1932/33 soll die P hosphoritm eh lerzeugung  im 
Z en tra len  S chw arzerdegeb ie t auf in sgesam t 700 000  to Ge
b rach t w erden.

In  H om el (W eiß ruß land) soll dem nächst m it dem  B a u  
e i n e s  m e c h a n i s i e r t e n  F l u ß h a f e n s  begonnen  w er
den. Im  H afengeb ie t w ird auch eine G roßm ühle und ein E le 
vator gebaut.

‘Finnland.
Dip ^ . e ,ß elbeeren  (K ronsbeeren ) - E rn te  in Finnland 1930.
z ■ .W itterungsverhältn isse w ährend  der P reißelbeerenb lü te- 
an / m F rü h iah re  w aren  in jeder H insicht gut. D er F ruch t - 

, versprach eine gu te  E rn te . In  der le tz ten  Z eit ist 
un^r -u  Ausw ach sen der B eeren durch die langanha ltende 
Oe t k  ^  w arm e W itterung , besonders in den N ord- 

e °ttn ischen  G egenden, etw as beein träch tig t w orden. 
an noch sind die E rn teaussich ten  für P re ißelbeeren  als gu t 
DipUS|?reck en> in m anchen G egenden sogar als sehr gut. 
(wp ren  w erden ajper durchschnittlich k leiner ausfallen 

gen der geringen  N iedersch läge w ährend der W achszeit).
, A usfuhr von P re ißelbeeren  wies in den letzten  sechs 

ren fo lgende Z iffern auf:
1924 6 168 177 kg
1925 6 588 403 „
1926 3 666 377 „
1927 5 569 874 „
1928 3 377 811 „

Tv -1929  4 719 966 „
le , A ussichten für die d iesjährige P re ißelbeercnausfuhrsind iur uie u iesjanrige rreiD eitn

( F a ß J f r  \ g ü n s t i g .  F ast 2 M illionen kg  P re ißelbeeren  
der noch unv crk auft in ausländischen H äfen,
Die un i r Q uantum s lag ert in S tettin  und Lübeck,
e n tw irv i ten R estpartien  verh indern  eine gesunde Preis- 
K äufer Hg- Und d rücken  auf den  M arkt. D ie ausländischen 
voriähr- Schei" en besonders un in teressiert zu sein für die 

J n g en  R estpartien . D eutsch land  und F rankre ich , die

H aup tabnehm er für P re ißelbeeren , ha tten  im  le tz ten  Tahre 
eine besonders gu te  O bst- und W ein traubenern te . Sie nahm en 
also nur kleine P re iße lbeerpartien  auf.

Auch in diesem  Ja h re  w ird die O bstern te  in D e u ts c h 
land und F rank re ich  anscheinend rech t gut, so daß  P re iß e l
beeren  aus F innland wohl nur in den ers ten  A ugustw ochen 
nachgefrag t sein w erden. A nfang A ugust dü rften  die ersten  
la r t ie n  F ruh -K ro n sb eeren  (ost-karälische W are  in K isten) 
über W iborg  und H elsingfors zur V erschiffung gelangen  
Die ers te  m ittel- und w estfinnische W are  fo lg t etw as später! 
D ie finnischen E x p o rteu re  haben  im  vorigen Ja h re  a u ß e r
ordentlich  hohe V erluste erlitten  und w erden in diesem  
Ja h re  sehr vorsichtig  sein und keine a llzug roßen  K onsig 
nationspartien  nach dem  A uslande legen. G egen festen  
K au fkon trak t ist fast noch nichts abgeschlossen .

5 S ]a£ e In te resse  der finnischen E x p o rteu re , wenn
• iV .^ s c h e  E xport-V ere in igung , H elsingfors, sich einm al 

grundhch  mit der R egelung  des P re ißelbeerenhandels b e 
schäftigen w urde, denn un te r den  je tz igen  B edingungen  
scheint das P re ißelbeerengeschäft eine reine S pekulation  zu 
sein. Von deu tscher Seite feste  A bschlüsse zu tä tigen  ist fast 
unm öglich, so lange d ie finnischen E x p o rteu re  unbegrenzte  
M engen Kisten- und F aß  w äre nach deutschen H afenp lä tzen  
in K onsignation  legen. D ie M ark tp re ise  w erden  dad u rch  
außero rden tlich  gedrück t. V orjäh rige  F aß w are  ist aus K on
signationspartien  z. B. mit ca. Fm k. 1,50 per k g  cif-Stettin  
oder L übeck (teilw eise sogar zu diesem  P reise  „ab  L a g e r“ )
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angeboten . D abei b e trag en  die S elbstkosten  fob-H elsingfors 
schon ca. Fm k. 3.— bis 4.— für die finnischen E xpo rteu re .

E ine d iesjährige F eh lern te  w äre von finnischer Seite 
b eg rü ß t w orden, da dann  eine bessere  M öglichkeit vorhanden 
gew esen  w äre, die vorjäh rigen  R estpartien  zu verkaufen. 
D ie gu ten  A ussichten für die P re iße lbeerenern te  sind also in 
diesem  Falle ein N achteil. M an hofft ab e r von finnischer 
Seite neue ausländische M ärk te  für den P re iße lbeeren -E xport 
erschließen zu können  und dadurch  einen gesunden A usgleich 
zu schaffen. K urt D. B uck-H el'singfors. ...

Finnlands Außenhandel im ersten Halbjahr 1*930. — 
Erhebliche Besserung der Handelsbilanz. D ie E infuhr F in n 
lands stellte  sich im ersten  H a lb jah r 1930 auf 2366,6 Mill. 
Fm k. gegenüber 3364,2 Mill. im entsprechenden  Z eitabschnitt 
des V orjahres, die A usfuhr auf 2318,3 Mill. gegenüber
2228,7 Mill. D er E in fuhrüberschuß  betrug  im ersten  H alb jah r 
1930 m ithin nur 48,3 Mill. Fm k. gegenüber 1134,4 Mill. im 
V orjahre. D ie finnische H andelsb ilanz h a t also eine ganz b e 
deu tende B esserung erfah ren  und im  Z usam m enhang dam it 
m acht sich in den W irtschaftsk re isen  w iederum  ein s tä rk e re r 
O ptim ism us b em erkbar.

Im  J u n i  be trug  die finnische E infuhr 453,4 Mill. Fm k. 
g egenüber 646,4 Mill. im en tsprechenden  M onat des V o r
jah res, die A usfuhr stellte  sich auf 671,6 Mill. gegenüber
675,3 Mill. Auf die w ichtigsten  W areng ruppen  verteilte  sich 
die Jun ieinfuhr wie fo lg t: (in Mill. F m .): M etalle — 59,9 
(91,4); K olonialw aren — 43,2 (68,8 ) ;  G etreide — 1 48,3 
(86,2 ; M aschinen — 36,3 (61,3); Oele — 47,3 (34,9); V e r
keh rsm itte l — 24,8 (52,2)1; C hem ikalien — 21,3' (23,1') usw . 
V on , d e r  A usfuhr im  Jun i entfallen  auf H o lzw aren  446,5 
Mill. (443,3), au f P ap ie r und  Pap iererzeugn isse  149,7 Mill. 
(154,8 Mill.) und  au f L ebensm ittel tierischen U rsp rungs 
(^hauptsächlich -B utter; 44,8 Mill. (48,1 Mill.).

Zur Lage der Schiffahrt und Werftindustrie Finn
lands. Im  Z usam m enhang mit dem  R ückgang  des, finnischen 
A ußenhandels im  Ja h re  1929 hat auch d ie  .finnische S ch if
fah rt im  vorigen Ja h re  eine M inderung erfahren . D ie in  
d iesem  J a h re  eingelaufenen und  angekom m enen Schiffe u m 
faß ten  10 302 von zusam m en 6 687 000 N etto tonnen  g eg en  
lli 248 von in sgesam t 6 875 000 N etto tonnen  im  Ja h re  zuvor. 
Im  V erkeh r m it F inn land  steh t nach wie vor an e rs te r S te lle  
E n g lan d  mit 1816000 to. D ann  fo lg t D eutschland (mit 
Ü347 000 to, ‘H o llan d  m it 639000 to und Schw eden  m it 
527 000 to. A nschließend fo lgen  B elgien, d e r V er. S taaten , 
F rankre ich , D änem ark , E stland , D anzig  und Südafrika, alle 
mit üb e r 10 0  0 0 0  to.

D ie finnisiche H andelsflo tte  um faß te  1929 insgesam t 
4820 Schiffe von zusam m en rund  500 000 N etto tonnen  und  
zw ar 152 833 to  D am pfschiffe, 14921 to M otorschiffe, 65 236 
to S eg le r sow ie 275 068 to P rahm e.

D ie W erften  haben  seit A nfang dieses Ja h re s  weit m ehr 
'R epara tu ra rbe it g ehab t a ls  im  vorigen Jah re , ab er die! 
e igen tliche  .N eu b au tä tig k e it w ar äu ß e rs t gering  und  b e 
sch ränk te  sich, au f die B estellungen  d e r  K riegsflo tte  fcei 
Cnichton-Vulcan. V on d e n  A nschaffungen für d ie  H an d e ls
flo tte  w äre zu erw ähnen, d aß  F inska A ngfartygs A ktiebo lag  
d re i in D änem ark  bestellte; D am pfer in d en  V erkehr g ese tz t 
hat, w ährend  die R eedere i G. E riksson , die ih ren  Sitz auf

den A landsinseln hat, ih re  S tellung als, d ie  B esitzerin  d e r 
g röß ten  Segelsch iff-F lo tte  d e r E rd e  befestigen  konnte. 
Schließlich w äre noch zu erw ähnen, d aß  F inska Angfartygs! 
A ktiebolag  ih ren  D am pfer „A straea“ verkaufte. E r  soll 
nun als M utterschiff eines finnischen Seefi sch er ei e skader  ̂  
d ienen  — und m an schließt hieraus, d aß  F innland d ie  A b
sicht habe, e ine  T iefseefischerei zu eröffnen. _

Zollwünsche der finnischen Industrie. D ie V erbände der 
finnischen M etallindustrie, Schuhindustrie und G lasindustrie 
haben  bei d e r R eg ierung  Z ollerhöhungen für N ägel, em ail
liertes Blech, F enster- und Spiegelglas und gew öhnliche Schu h
sorten bean trag t. D ie  V erbände w ollen G arantien  g e g e n  P re is
erhöhungen  geben , da es sich nach ih ren  A ngaben um  Schutz 
gegen  D um ping handelt. Im  Z usam m enhang mit der Z u 
nahm e der protek tion istischen  S tröm ungen  in F inn land  w erden 
im  H erb st verschiedene w eitere Z ollerhöhungen erw artet.

Russische Bestellungen in Finnland. Von dem  bedeu
tenden  A uftrag, den d ie  finnische S chiffsw erft und m echani
sche W erksta tt A ndree & R osenqvist in  Abo im  F rü h jah r von 
russischer Seite erhielt, ist ein T eil bereits zur A usführung 
gelangt. Im  ganzen  sind b isher 56 R ohölm otoren an d ie  Sow 
je thandelsvertre tung  in  H elsingfors geliefert w orden. W ie der 
O st-E xpreß  erfährt, füh rte  d ie  Sow jethandelsvertre tung  mit 
der F irm a gegenw ärtig  V erhandlungen  w egen V ergebung 
w eiterer bedeu tender B estellungen. •

Neues finnisches Handelsadreßbuch. Zufolge „B örsen 
hat d e r finnische V erband  fü r einheim ische A rbeit ein  Han- 
deTsadreßbuch fü r F innland herausgegeben , w elches reich liches  
A uskunftsm ateria l über H andelsfirm en  in  den  S täd ten , D örfern 
u n a  L andgem einden  F innlands enthält. D er ers te  Abschnitt 
um faßt e tw a  5500 Firm en, nach den N am en d e r  S täd te  alph a
betisch geordnet und innerhalb  jeder S tad t in  14 verschiedene  
B ranchen aufgeteilt. D er zw eite A bschnitt enthält dan n  500 
w eitere F irm en  in  D örfern  u nd  Landgem einden, w ährend der 
d ritte  und letz te  A bschnitt mit A uskünften über B anken, V er
sicherungsgesellschaften , R eedereifirm en  und  S pediteure dient. 
D as A dreßbuch  ist in  finnischer und schw edischer Sprache  
ab g efaß t u n d  vor jedem  A bschnitt befindet sich ein  a lp h a
betisches F irm enverzeichnis. D as W erk  ist du rch  das E x p o rt
büro  des Industriera tes (Industriraadets E ksportbureau) zu e r
m äßig tem  Preis zu beziehen. ____________________  _

Kursnotierungen der Finlonds-BanK.
F inn länd ische  Mark. Verkäufer.

23. Juli 24. Juli 25. Juli 26. Juli
N e w - Y o r k .................................  39,70 39.70 39,70 39,70
London . ............................ 193.35 19 3.35 193,35 193.35
S t o c k h o l m ................................. 1068,75 1068.75 1068,75 1068,75
Berlin ............................  949 5«) 949,50 949,25 949,25

K e ,  : : : :  SSS  !8 S  S K
Ba” e!e.r d a m rag ’S
O s l o ..............................................  1064,75 1064,75 1064,75 1064,7»
K o p en h ag e n ................................. 1065,00 1065,00 1065,00 *??q’oO
Prag . ..........................................  118,00 118.00 118,00 118.°°
Rom  .................................  208,50 208,50 208,50 208,50
R e v a l ..........................................  1059,50 1059,50 1059,50 1059,50
Riga ..........................................  767,00 767.00 767,00 767,00
M adrid ............................. ....  . 458,00 458.00 457.00 457,00
W arschau  ................................  440,- 446,- 446 ,- 446,

K u r s e .
Revaler Börsenkurse.

Estländische Kronen.

G em acht 24. Juli 25. Juli 26. Juli
Käufer Verk. Käufer | Verk. Käufer V erk

Neuyork . . . 
L ondon . . .

3.7395 3.7495 3.74 3.75 3.7405 3.7505_ 18.20 18.25 18.20 18.25 18.20 18.25
B erlin  . . . . _ 89 35 89.95 89.30 89.90 89.30 89.90
H elsingfors _ 9.42 9.41 9.41 9.46 9.41 9.46
S tockholm  . . — 100.60 101.20 100.60 101.20 100.60 101.20
K openhagen . 
Oslo . . . .

_ 100.25 100.85 100.25 100.85 100.25 100.85_ 100.20 100.80 100.20 100.80 100.20 100.80
P aris . . . . _ 14.75 15.— 14.75 15 .- 14.75 1 5 .-
A m sterdam _ 150.50 151.30 150.45 151.25 150.50 151.30
Riga . . . .  
Zürich . . .

_ 72.20 72.70 72.20 72.70 72,20 72.70_ 72.70 73 30 72.70 7330 72.70 73.30
Brüssel . . . _ 52 ao 52.80 52.30 52.80 52.30 52.80
M ailand . . . _ 19.60 2 0 .- 19.60 20 .- 19.60 20.—
Prag . . . .  
W ien . . . .

_ 11.10 11.30 11.10 11.30 11.10 11.30
_■ 52.75 53.35 52.75 53.35 ' 52.75 53.35

B udapest . • 
W arschau  . .

• — 65.55 66.25 65.55 66.25 65.55 66.25_ 41.80 4 8 .- 41.80 43 .- 41.80 43 —
Kowno . . . 
Moskau (Scheck) 
Da n z i g . . . .

— , 36.90 87.50 36.90 37.50 36.90 37.50
192.50
72.85

194.— 192.50
72.85

194.— 192.50 194.—
-  ’ 73̂ 45 73.45 72.85 73.45

Rigaer Börsenkurse
Lettländische Lat. (Ls.)

1 am erik . Dollar . .
1 P fund  Sterling . . .

100 franz. F rancs . . .
100 belg. Belga . , . . 
100 schw eizer F rancs
100 ita lien ische L ire . .
100 schw ed. Kronen . . 
100 norweg. K ronen . 
100 dänische Kronen .
100 österr. Schilling . . 
100 tschecho-slow ac. Kr.
100 holländ. Guldeu . .
100 deu tsche Mark . .
100 finn länd . Mark . .
100 estländ. K ronen . .
100 poln. Zloty . . . .
100 litau ische L its . . . 

1 SSS R-Tscherw onez

24. Juli 25. Juli
Käuf. Verk. Käut. Verk.

5.174 5.184 5.174 5.184
25.195 25.245 25.195 25.245
20.33 20.48 20.33 20.48
72.20 72.75 72.20 72.75

100.40 101.15 100.40 101.15
27.06 27.27 27.06 27.27

189.05 139.75 139.05 139.75
138.50 139.20 138.50 139.20
138.55 139.25 138.55 139.25
72.80 73.50 72.85 73.55
15.31 15.46 15.31 15.46

208.10 209.15 208.10 209.15
123.45 124.10 123.40 124.05
12.96 13.08 12.96 13.08

137.65 138.35 137.65 138.35
57.55 58.75 57.55 58.75
51.40 52.10 51.40 52.10

Käut.
26. Juli

Verk^.

5.184 25.24a 
20.48 
72.80

101-15
27.27 

139-75 
139.20 
139.25 
73.53 
15.46 

209.15 
124.05 
13.08 

138.40 
58.75 
5210

5.174
25.195
20.83
72.25

100.40 
27.06

139.05
138.50
138.55
72.85
15.31

208.10
123.40 
12.96

137.70
57.55
51.40
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Eisenbahn  ̂ Güterverkehrs  *  f la ch r ich te n .
Bearbeitet vom Verkehrsbüro der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

a) Deutsche Tarife.
Ausnahmetarif K 148. Im  G ültigkeits verm erk  w erden 

die W orte  „ längstens bis zum 4. A ugust 1930“ geändert in 
„ längstens bis zum  4. A ugust 1931“ .

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 6 (Verkehr deutsche 
Seehäfen — deutsch-tschechoslowakische Grenzübergangs- 
bahnhöfe und umgekehrt). Mit G ültigkeit vom 17. Ju li 1930 
w urde aus dem  W arenverzeichnis der A bteilung 4 des oben 
genannten  T arifs „F isch- und R obben tran  (m it A usnahm e 
von M edizinal-[L eber-]tran)“ gestrichen  und eine neue A b
teilung 25 für die gleichen A rtikel mit Sonderfrach tsä tzen  ein
gerichtet. D er F rach tsa tz  b e träg t für 100 k g  von S tettin  
nach O derberg  O rt und U ebergang  2.92 R m . in der 10 t- 
und H auptk lasse.

Reichsbahn-Gütertarif Heft C H b (Ausnahmetarife).
Im  Ausnahmetarif 2n  (Schamottebrocken) erhielt der 

G ültigkeitsverm erk  fo lgende F assung : „G ültig  vom 10. M ärz
1930 an bis auf jederzeitigen  W iderruf, längstens bis 31. D e 
zem ber 1930“ und in den A nw endungsbedingungen w urde der 
G eltungszeitraum  in „bis längstens 31. D ezem ber 1930“ a b 
geändert.

Im  A bschnitt „G eltungsbereich  und F rach tb e rech n u n g “ 
w urde m it G ültigkeit vom 14. Ju li 1930 ein Sonderfraclitsatz  
von Berlin M oabit nach S te ttin -Pom m erensdorf n ach g e tra 
gen. D er F rach tsa tz  b e träg t 0.47 Rm . für 100 k g  in der 
H auptk lasse.

Im  Ausnahmetarif 9 a (Wein) w urde mit G ültigkeit 
vom 10. Ju li 1930 im A bschnitt „G eltungsbere ich“ bei den 
Bahnen, die dem  A usriahm etarif nicht be igetre ten  sind, g e 
strichen: W aldhof-Sandhofen.

Im  Ausnahmetarif 32 (Schafwolle) w urde mit G ültigkeit 
vom 14. Ju li 1930 „S ch lüch te rn“ als E m pfangsbahnhof un ter 
den Sonderfrach tsä tzen  aufgenom m en und mit G ültigkeit 
vom 17. S ep tem ber 1930 w ird „A ugsburg  H b f.“ als 
E m pfangsbahnhof un te r den Sonderfrach tsä tzen  gestrichen.

Im  Ausnahmetarif 33 (Thüringische, böhmische und 
N ürnberger Waren) w urde mit G ültigkeit vom 17. Ju li 1930 
„C rim m itschau“ als V ersandbahnhof un te r den S onderfrach t
sätzen nachgetragen .

D ie im „O stsee-H ande l“ N r. 13 vom i . Jun i 1930 auf 
Seite 29 bekann tgegebene  S treichung von „A rzberg  (O fr.)“ 
w urde aufgehoben.

Im  Ausnahmetarif 35 (Eisen, Stahl und Metallwaren 
usw.) w erden in der A nw endungsbedingung I, Z iffer 3 

F irchau  G renze 
K reuz G renze 
N eu B entschen G renze 
Schneidem ühl Zollbf. G renze 
Z iegenhals H bf. 

ünd un ter den V ersandbahnhöfen  .unter I, 1 — 2
Firchau  G renze m it F rach tsa tzze iger 2 ,
N eu B entschen G renze mit F rach tsä tzze iger 2,
Schneidem ühl Zollbf. G renze mit F rach tsa tzze iger 2 und
K reuz G renze mit den zugeh. S_onderfrachtsätzen 

mit G ültigkeit vom  1 0 .' S ep tem ber 193Ö gestrichen.
U . a. w urden mit G ültigkeit vom 10. Ju li 1930 unter 

den V ersandbahnhöfen, für w elche die F rach tsa tzze iger gelten, 
F ran k en b erg  (S a.) mit F rach tsa tzze iger 2,
Jessen  (E ls te r) .mit F rach tsa tzze iger 2 

uhd mit G ültigkeit vom 14. Ju li 1930
G latz*  mit F rach tsa tzze iger 5,
H ennersdorf b. G örlitz ** mit F rach tsa tzze iger 2 , 
H erm sdorf (K ynast)**  mit F rach tsa tzze iger 2, 
H irschberg  (Schles.) W est* *  mit F rach tsa tzze iger 2 , 
K önigszelt ** mit F rach tsa tzze iger 2,
N eukirch  (K atzbach) ** mit F rach tsa tzze iger 2 , 
Z ille rtha l-E rdm annsdorf ** mit F rach tsa tzze iger 2 , 

n*chgetragen.

F e rn e r w urden m it G ültigkeit vom 14. Ju li 1930 unter 
den Sonderfrach tsä tzen  des A bschnittes 2 a 

H ennersdorf b. G örlitz *
H erm sdorf (K ynast) *
H irschberg  (Schlesien) W est *
K önigszelt *
N eukirch  (K atzbach) *
Z illertha l-E rdm annsdorf * 

als V ersandbahnhöfe aufgenom m en.
Im  Ausnahmetarif 35 a (Eisen, Stahl und Metallwaren 

usw.) w urde u. a. mit G ültigkeit vom 10. Ju li 1930 unter 
den E m pfangsbahnhöfen  in Z if fe r ' 2 des A bschnittes „G e l
tungsbere ich“ „K arf G renze“ und mit G ültigkeit vom 10. 
S eptem ber 1930 w erden

D eutsch  B riesen .
K ujanerheide
R oslasin
Sonnenw alde (K r. B ütow )

gestrichen.
Im  Ausnahmetarif 39 (Stückgut usw.) w urde mit G ül

tigkeit vom 21. J u l i  1930 im A bschnitt „F rach tb e rech n u n g “ 
un ter „ II  W agen ladungen“ am  Schlüsse n achge tragen :

„S te llt sich der F rach tsa tz  der N ebenk lasse  A 5 teu rer 
als der F rach tsa tz  für F rach tstückgu tsendungen  im  frach t
pflichtigen G ew icht von m ehr als 1000 kg , so w ird der 

; le tz tere  an g ew en d et.“ ,
Im  Ausnahmetarif 49 (Flachglas usw.) w urde mit G ül

tigkeit vom 10. Ju li 1930 im  A bschnitt „G eltungsbereich  und 
F rach tb e rech n u n g “ vor „C  genannten  V erkehrs V erbindungen 
u sw .“ fo lgender A bsatz eingefügt:

„Z u A und B: E rg eb en  sich für die N ebenklassen  der 
A bteilung II höhere  F rach tsä tze  als für d ie N ebenk lassen  , 
der A bteilung I, so sind die le tz teren  anzuw enden .“

F ern er w urden u. a. mit G ültigkeit vom  14. Ju li 1930 
■unter den  V ersandbahnhöfen  des F rach tsa tzze igers  „ K ö 
n ig sze lt“ und un te r den Sonderfrach tsä tzen  des A bschnittes . 
,C I „O ffen b u rg “ als V ersandbahnhof nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 52 (Papier, Pappe usw.) w urde mit 
G ültigkeit vom 10. Ju li 1930 im  A bschnitt „G eltungsbereich  
und F rach tb e rech n u n g “ vor „C  genann ten  V erkehrs Verbin
dungen u sw .“ fo lgender A bsatz eingefüg t:

„Zu A und B: E rg eb en  sich für die N ebenk lassen  der 
A bteilungen I I —IV höhere  F rach tsä tze  als für die N eb en 
k lassen der A bteilungen I —III, so sind die b illigeren  d e r 
höheren  A bteilung anzuw enden. Als höhere  A bteilung ist 
die A bteilung mit höheren  H aup tk lassensätzen  anzusehen .“  

F e rn e r w urden mit G ültigkeit vom  1. Ju li 1930 (D ru ck 
feh ler) für die un te r C genann ten  V erkehrs V erbindungen 
„B aden-B aden  W est“ und mit G ültigkeit vom 21. Ju li 1930 
für die un ter B genann ten  V erkehrs V erbindungen „A achen 
W est“ und „Z iegen rück“ un te r den  Sonderfrach tsä tzen  als 
V ersandbahnhöfe nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 53 (Garne usw.) w urde mit G ültig 
keit vom 21. Ju li 1.930 „K öln  B onn to r“ als V ersandbahnhof 
un ter den S onderfrach tsä tzen  zu I nachgetragen .

U. a. w urde der F rach tsa tz  von K öln-K alk N ord  nach 
S tettin  von 453 in 193 ab g eän d ert (D ruckfeh ler).

Im  Ausnahmetarif 58 (Reis) w urde u. a. m it G ü ltig 
keit vom 17. Ju li 1930 u n te r den Sonderfrach tsä tzen  zu I 
„M ü lfo rt“ als E m pfangsbahnhof nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 61 (Porzellanwaren usw.) w urde mit 
G ültigkeit vom 10. Ju li 1930 im A bschnitt „G eltungsbereich  
und F rach tb e rech n u n g “ vor „C  genann ten  V erkehrs V erbindun
gen u sw .“ fo lgender A bsatz eingefügt:

„Zu A und B : E rg eb en  sich für die N ebenk lassen  der 
A bteilung II höhere  F rach tsä tze  als fü r die N ebenk lassen  der 
A bteilung I, so sind die le tz teren  anzuw enden .“

ü c h t i g e s  vermittelt schnell und kostenfrei die

k a  u f  m ä  n  n  i s c h e s  Kaufmännische Stellenvermittlung d e s  D .  H .  V .
A I  S tettin , B ollw erk  1B , Fernruf 36685—86

1^1 k  Stralsund, Tribseerstr. 27, Fernruf 2116 — Stolp, Kl. Auckerstr. 26, Fernruf 472
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F ern e r w urde u .a. der F rach tsa tz  fü r A bteilung I 
R eh au /S te ttin  von 342 in 314 ab geändert (D ruckfeh ler).

Im  Ausnahmetarif 119 (Zucker) w erden u. a. mit G ül
tigkeit vom 10. S ep tem ber 1930 un te r den  G renzbahnhöfen 
und G renzÜ bergangsbahnhöfen un ter A, b :

B euthen (O berschi.) S tadtw ald ,
D eutsch  Briesen,
K atharein ,
K ujanerheide,
Roslasin,
Sonnenw alde (K r. B ütow ) 

und un ter den  V ersandbahnhöfen  un ter C:
R os w adze weiche

gestrichen.
Im  Ausnahmetarif 120 (Diammonphosphat usw.) w urde 

die G ültigkeitsdauer des T arifs längstens bis 15. Juli 1931 
verlängert.

D er Ausnahmetarif 124 (Steingußmasse) w ird mit G ül
tigkeit vom 10. S ep tem ber 1930 aufgehoben.

Im  Ausnahmetarif 126 (Waren aus Hanf usw.) w urde 
m it G ültigkeit vom 14. Ju li 1930 „M ühlhausen (T h ü r.)“ 
als V ersandbahnhof un ter den Sonderfrach tsä tzen  n ach g e
tragen . ,

D er Ausnahmetarif 181 (Rohkupfer) w urde mit Gültig - 
keeit vom 15. Ju li 1930 neu herausgegeben .

Im  Ausnahmetarif 186 (Mörtelmischungen) w urde mit 
G ültigkeit vom 21. Ju li 1930 „H äh n ich en “ un ter den V er
sandbahnhöfen  nachgetragen .

Im  Ausnahmetarif 188 (Bestimmte Artikel bei Einfuhr) 
w urden u. a. mit G ültigkeit vom 17. Ju li 1930 

B urscheid,
H ilgen,
Tschechnitz,
W aldenburg  (Schles.) unt. Bf., 

un ter den S onderfrach tsätzen  als E m pfangsbahnhöfe  au fg e 
nom m en.

b) Deutsche Verbandtarife.
Deutsch-Schweizerischer Gütertarif, Teil II Heft 4 (Eil

und Frachtstückguttarif). Mit G ültigkeit vom 1. A ugust 1930 
tr itt an S telle des je tz igen  T arifs ein neuer T arif in K raft, 

c) Ausländische Tarife.
Polnische Staatsbahnen. Zum  Sachverzeichnis für die 

polnischen G ütertarife  ist N ach trag  III  erschienen.
Ungarische Staatseisenbahnen. Mit G ültigkeit vom 1. 

Ju li 1930 tra t ein neuer L okalgü tertarif, Teil II , nebst A n
hang  in K raft.

Miitteilangen 
der Industrie» und. Handelskammer zu Stettin

Außenhandel.
Verzeichnis der bei der Industrie- und Handelskammer 

eingegangenen wirtschaftlichen Auslandsberichte.
Land___________ Tgb. Datum_________ Inhalt

V ereinig te 7646. 
S taaten

8102.

V enezuela 7653.f 

Colum bien 7855.

Berlin, 4. 7. 30.

Berlin, 12. 7. 30.

Berlin, 5. 7. 30. 

Berlin, 11. 7. 30.

Bolivien 
Brit. Indien

7867.
7654.

Berlin, 10. 7. 30. 
Berlin, 4 .7 .30 .

T ürkei
7890.
7632.

Berlin, 11. 7. 30. 
Berlin, 3. 7. 30.

Jap an 8012. Berlin, 14. 7.30.

E stland 4854. Berlin, 9. 7. 30.

Ita lien 4734. Berlin, 7. 7.30.

7930. Berlin, 5. 7.30.

h 7895. Berlin, 25. 6 . 30.

Schw eiz 7547. Berlin, 7. 7.30.

F rank re ich
7980.
7050.

Berlin, 11. 7. 30. 
Berlin, 8 .8 .30 .

B elgien 8132. Berlin, 14. 7.30.

R um änien 8125. Berlin, 14. 7. 30.

7802. Berlin, 14. 7. 30.

N orw egen 7945. Berlin, 3. 7.30.

T schecho- 7882. Berlin, 11. 7.30.
Slowakei

R ussische K aufverhandlun- 
lungen für kubanischen R o h 
zucker.
A usw irkungen der Z ep p e
linflüge auf die F ö rderung  
des deutschen E xports . 
T ilgung  der A uslands
schulden.
G efahr des U ebergangs der 
R eiseinfuhr nach Colum bien 
aus deutschen  in ho lländ i
schen H änden.
Die w irtschaftliche Lage. 
B oykottierung  englischer 
F ab rika te .
D ie indische B ew egung. 
A nkauf von landw irtschaft
lichen G eräten  durch die 
tü rk ische R egierung . 
Industrie lle  A nlagen in 
Fushun.
E stländisch-englische Schiff
fahrtslinie.
In ternationale  K ongresse in 
Belgien.
H erausgabe  des W erkes: 
L ’ Industrie  Italiana. 
R egulierung  des D eta ilhan 
dels.
Z unahm e von V erstößen  
D eutscher gegen  die Frem - 
denpolizeivorschriften. 
A utom obilstatistik .
S tand der Saaten  an  der 
franz. K analküste. 
R ückgang  des belgischen 
A bsatzes im K ongogebiet. 
E rrich tung  einer W aren- 
und E ffek tenbö rse  in Te- 
m esvar.
W irtschaftsbeziehungen  
zw ischen R um änien jn d  den 
V er. S taaten .
D ie F ischerei vom 22. bis 
28. 6 . 30. 
T schechoslow akisch
französisches A utozo llab
kom m en.

„ 7814. Berlin, 11 .7 .30. A bsatzm öglichkeiten  fü r
F euerlö schgerä te  und H ilfs
m ittel des F euerlösch
wesens.

Polen 7917. Berlin, 11. 7. 30. D er spanisch-polnische
H andelsvertrag .

U ngarn  7818. Berlin, 9. 7. 30. D ie w irtschaftliche Lage.
„ 7826. Berlin, 9. 7. 30. V orschrift der V erw endung

ausschließlich ungarischen 
W erkzeugsstah l bei ö ffen t
lichen B etrieben.

Die B erichte können  von In teressen ten  von der Außen- 
handelsstelle fü r B randenburg  und Pom m ern, Berlin C 2, 
K losterstr. 41, bezogen  w erden.

Posi, Telegraphie.
Das Postreisescheckheft. D as H aup tpostam t S tettin  

m acht uns erneut auf die N eueinrichtung der P ostre ise 
scheckhefte aufm erksam . D as P ostreisescheckheft der D eu t
schen R eichspost ist an die S telle des Postk red itb riefs g e 
tre ten  und stellt die neuzeitlichste F orm  der Geld Versorgung 
auf R eisen dar. P ostreisescheckhefte  w erden von den P o st
scheckäm tern  ausgegeben

a) gegen  behördlichen L i c h t b i l d a u s w e i s  auf alle 
durch 25 te ilbaren  R eichsm arkbeträge  bis 2500.— RM->

b) g e g e n  U n t e r s c h r i f t s a u s w e i s  durch  e igenhän
dige U ntersch rift auf einem dem  R eisesch eck h eft be i
liegenden U ntersch riftsb la tt ebenfalls auf alle durch 2o 
te ilbaren  R eichsm arkbeträge  bis 1000.— RM.

Jed es Scheckheft en thält 10 Postreiseschecke. D er M i n 
d e s t b e t r a g  einer A bhebung b e träg t 2 5 .  — R Mv, der 
H ö chstbe trag  ist unbeschränk t. D ie G ü l t i g k e i t s d a u e r  
b e träg t 3 M o n a t e  vom T ag e  der A usstellung an.

D ie V orteile  des Postreiseschecks bestehen  in seiner  
Einfachheit, B equem lichkeit, B illigkeit und Sicherheit. — B e
stellungen nim m t jede P ostansta lt entgegen. M an hat sein 
R eisegeld  nur mit Z ah lk a rte  bei der nächsten  Postansta lt 
an das Postscheckam t einzuzahlen. Als E m pfänger der- Z ah l
ka rte  g ib t m an die Person, für die das R eisesch eck h eft au s
gestellt w erden soll, genau nach N am e, W ohnort und W o h 
nung an. An die Stelle der K ontonum m er ist der V erm erk  
„R eisescheck“ zu s e t z e n .  W er selbst ein P o s t s c h e c k k o n t o  
besitzt, verw endet sta tt der Z ah lk arte  eine U eberw eisung  und 
sendet sie an sein Postscheckam t. N ach E ingang  oder U eb e r
w eisung des B etrags eröffnet das P ostscheckam t ein R eise
scheckkonto  und übersendet ein R eisesch eck h eft.

B e i  j e d e r  P o s t a n s t a l t ,  auch der k leinsten auf 
dem  L ande, kann  B a r g e l d  abgehoben  w erden, u n d  zw ar 
j e d e r z e i t  w ährend  der Schalterdienststunden, a u c h  a n  
S o n n  - u n d  F e s t t a g e n .  A ußer der E i n h e i t s g e b ü h r  von 
1 RM . en tstehen  keinerle i w eitere K osten. Alle L eistung^  
der Post, also auch die A uszahlungen, sind dadurch  a -  . 
gölten. G egen A bhebung von S checkbeträgen  durch l .......
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rechtig te h a t die Post w eitgehende S icherheitsm aßnahm en 
getroffen, so m uß die U n t e r s c h r i f t  auf den einzelnen 
Schecks stets in G egenw art des S chalterbeam ten  abgegeben  
w erden; ferner kann  m an sich selbst sichern, wenn m an den 
^ichtbildausw eis oder das U nterschriftsb la tt ge trenn t vom 
^ostscheckheft aufbew ahrt.

. Berichtigung zum Paketpostbuch. Vom 1 . A ugust an 
wird das H öchstgew ich t fü r P ostpake te  nach Spanien, nach 
den B alearen, den K anarischen Inseln, den spanischen N ie
derlassungen in N ordafrika  (C euta und M elilla) und den sp a 
nischen K olonien im B usen von G uinea von 5 auf 10 k e
e rh ö h t .  6

U e b e r s i c h t  
der Postpaketverbindungen von deutschen Häfen nach 

fremden Ländern (Monat August 1930).

Bestim
mungs

land

Einschif
fungs
hafen

d e s  S c h i f f e s

Abgang
(ungefähr) Name

Eigentümer
Schiffs

gesellschaft

Überfahrtsdauer

bis
Hafen

Finnland

Lettland

Estland

Stettin 2.8.160«1 Rügen 2 *)
2 .8 .18001 Brandbg. 1
5 .8 .1800 Wartbg. 1
6 .8 .1 6 « 1 Ariadne 3
7.8.1600 Ruth 2 *)
9.8.1600 Rügen 2 *)
9.8.1600 Henny 2 * )
9.8.180« Straßbg. 1

1 2 .8 .18°° Brandbg. 1
l3 .8 .1 6 °o Ariadne 3
14.8.1800 Hellmuth 2 * )
16.8.1600 Rügen 2 * )
16 .8 .18°° Wartbg. 1
19 .8  1800 Straßbg. 1
20.8.1600 Ariadne 3
21.8.1600 Greif 2 * )
23 8.1600 Rügen 2 * )
23.8.1800 Brandbg. 1
23.8.1600 Viadra 2 *)
26.8.1600 Wartbg. 1
27.8.1600 Ariadne 3
28.8.1600 Ruth 2 *)
30.8.16W Rügen 2 * )
3 0 .8 .18001 Straßbg. 1

1 .8 .1 5 18 Ostsee 2
2 .8 .1 5 « Nordland 2
8 .8 .1 5 16 Ostsee 2
9 .8 .1518 Regina 2

1 5 .8 .1516 Ostsee 2
16.8.151» Nordland 2
22.8.1518 Ostsee 2
23.8.1518 Regina 2
29.8.1518 Ostsee 2
30.8.1518 Nordland 2

*)
2.8. 1600 Rügen 2
2.8. 1800 Brandbg. 1
5.8. 1800 Wartburg 1
6.8. 1600 Ariadne 3
9.8. 1600 Rügen 2 *)
9.8. 1800 Straßburg I

12.8. 1800 Brandbg. 1
13.8.16 00 Ariadne 3
16.8.16 00 Rügen 2 * )
16.8.18 00 Wartburg 1
19 8.18 00 Straßburg 1
20.8.16 00 Ariadne 3
23 8.16 00 Rügen 2 * )
23.8.18 00 Brandbg. 1
26 8.18 00 Wartburg 1
27.8.16 00 Ariadne 3
30.8.16 00 Rügen 2 *)
30 8.18 00 Straßburg 1

Helsingfors 
W iborg2 1/2 
Kotka 2 Va 
Helsingfors 
Abo
Helsingfors 
K o £ k au .W ib . 
Wiborg 2 1/: 
K otka 2 '/ j  
Helsingfors 
Abo
Helsingfors
Wiborg 2 Y2
Kotka 2 1/i  
Helsingfors 
Abo
Helsingfors
Wiborg 2 Vs
Koikau.Wib,
K otka 2 1/ 2 
Helsingfors 
Abo
Helsingfors 
W iborg 2 1/2

Riga 40St.
55 55

55 55

55 55

55 55

55 55

55 55

55 55

55

Reval

55

42St.
55 2 Tg.
55 2 Tg.
55 42St.
55 42St.
55 2 Tg.
55 2  Tg.
55 42St.
55 42St
•5 2  Tg
55 2  Tg.
55 42St.
55 42St.
55 2 Tg.
55 2 Tg.
55 42St.
55 42St
55 2 Tg.

ip ., Stettin .
-) v  .. Dieiben Vorbehalten.

Eigentümer Schiffsges. S te ttiner D am pfer- 
') ^ !g en t^m er Schiffsges. R ud. C hrist. G ribel, Stettin , 

gen tüm er F innische D am pfsch.-G es. in H elsingfors.

Kredifsdiuiz.
Eingestellte Vergleichsverfahren.

R itte rgu tspäch te r U lrich K olbe, O stklüne b. U sedom  
(3. 7. 1930).

Eröffnete Konkursverfahren.
Tag der An-

Firma u. Geschäftszweig: S itz :
Kaufmann Emil Nofs, Stettin , Rosen- 
Inh. d. Fa. Th. Heyn garten 68-69 
Nachf., Kolonial

ordnung : Vertrauensperson l

Tage

44St.
■3Tg.
-3T g.
46St.
54St.
44St
60St.
■3Tg.
-3Tg.
46St.
54St.
44St.
-3Tg.
-3Tg.
46St.
54St.
4 4 St.
-3Tg.
60St.
-3Tg.
46St
54St.
44St.
-3Tg.

Warengroßhandlung 
Kaufmann Adolf 
Altmann

Kaufmann Richard 
Schultz

Kaufmann Otto 
Tuchtenhagen, Inh. 
d. Fa. „Erstes 
Münchener Loden- 
zpezialgeschäft Otto 
Tuchtenhagen“
Kaufmann Johannes 
Kühl

Stettin,
Augustastr. 12 

Stettin,
Augustastr. 50 

Stettin ,
Linsingenstr. 63

Gollnow, 
Baustr. 36

5. 6. 30 Bücherrevisor Kurt 
Jonas, Stettin, 
Frauenstr. 50

4. 7. 30 Bücherrevisor Kurt 
Jonas, Stettin, 
Frauenstr. 50

10. 7. 30 Kaufmann Ernst 
Kunz, Stettin, 
Kantstr. 7

14. 7. 30 Diplomkaufmann 
H. Hodemacher, 
Stettin, Gabelsberger- 
straße 20

1 7 .7 . 30 Kaufmann Harder, 
Gollnow, Barnimstr.

innere Angelegenheiten.
Verleihung von Ehrenurkunden. Von der Industrie- und 

H andelskam m er zu S tettin  sind für lang jäh rige  und treue 
D ienste an fo lgende H erren  E h renu rkunden  verliehen w orden: 
1. K arl F r a n k  (25 Ja h re  bei der A nklam er landw . Ein- 

und V erkaufs-V erein, e. G. m. b. H ., A n k  1 a m ) ;
F ranz  L i c h t  n o w  (25 Ja h re  bei der F irm a T. G ollnow 
& Sohn, S t e t t i n ) .  , ,

Verschiedenes.
D er K am m er ging  die M itteilung zu, daß dem  M exika

nischen K onsul in Berlin, A l f o n s o  G u e r r a ,  nam ens des 
R eichs das E xequa tu r erteilt w orden ist.

E s w urde ferner m itgeteilt, daß  H e rr R o b e r t  N e w -  
b e g i n  zum V izekonsul bei dem  G eneralkonsu lat d e r V er
einigten S taaten  von A m erika in B erlin ernannt w orden ist.

Warnung vor ausländischen Firmen. E s w ird darau f 
au fm erksam  gem acht, daß  bei der Industrie- und H an d e ls
kam m er laufend W arnungen  vor ausländischen F irm en ein- 
gehen, mit denen deutsche F irm en ungünstige E rfah rungen  
gem acht haben. D ie eingegangenen  W arnungen  w erden von 
der K am m er in einer besonderen  K artei gesam m elt, die von 
In teressen ten  in vorkom m enden Fällen  eingesehen w erden 
kann. —

Budtbesprediungen.
Einfuhrbestimmungen für Schlachtvieh, Fleisch, tierische 

Fette. D er Fachausschuß  für F leischversorgung  E . V Berlin 
W. 35, P o tsdam er P rivatstr. 121E, ha t einen N eudruck  der 
Z usam m enstellung der gegenw ärtig  geltenden  zollgesetzlichen 
und veterinarpolizeilichen E infuhrbestim m ungen  für Sch lach t
vieh, F leisch und tierische F e tte  herausgegeben  der die 
neuesten gesetzlichen A enderungen  dieses G ebiets b e rü ck 
sichtigt, insbesondere die B estim m ungen des G esetzes über 
Z olländerungen  vom 16. A pril 1930. D as W erk  kann  von 
In teressen ten  auf dem  B üro der K am m er eingesehen w erden 

Entscheidungssammlung „Handwerk und Nichthand- 
vverk . D ie Industrie- und H andelskam m er M ünchen hat 
d ieser T age  als E rg än zu n g  der 1925 erschienenen E n tsch e i
dungssam m lung „H an d w erk  und N ich thandw erk  — 100  E n t
scheidungen deutscher V erw altungsbehörden  über den  Be- 
tr ieb sch arak te r gew erb licher U n te rn eh m u n g en “ -  eine neue 
weit um fangreichere Sam m lung neuester E n tscheidungen  aus 
fast .allen  in B etrach t kom m enden  G ew erbezw eigen  h e rau s
gegeben . D ie Sam m lung b ring t eine A uslese aus dem  überaus 
zahlreichen und sich im m er w ieder erneuenden M aterial, das 
der Industrie- und H andelskam m er M ünchen auf zw eim alige ' 
U m frage von den  deutschen Industrie- und H andelskam m ern  
zugegangen  ist. Sie verfo lg t den Z w eck, durch V erö ffen t
lichung und branchenw eise Z usam m enstellung  der E n tsch e i
dungen  die U ebersich t über die deu tsche E n tsche idungs
praxis und dam it auch die E ntscheidungsverfah ren  selbst so*
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wie die gutachtliche S tellungnahm e zu erleichtern, und an 
H and der E n tscheidungen  die für jeden  G ew erbezw eig  in 
F rag e  kom m enden K riterien  herauszustellen . D ie E n tsch e i
dungen sind, sow eit es no tw endig  erschien, mit ku rzen  teils 
kritischen, teils hervorhebenden  A nm erkungen  versehen.

D er P reis des von der Industrie- und H andelskam m er 
M ünchen zu beziehenden W erkes ist — ohne R ücksicht auf 
die höheren  S elbstkosten  — auf RM . 18.— für das Stück 
festgese tz t und erm äß ig t sich bei B ezug von m indestens 
fünf S tück auf RM . 15.— .

„Begleitpapiere für Auslandssendungen.“ D ie Industrie- 
und H andelskam m er zu D üsseldorf ha t ein M erkb la tt über 
„B eg le itpap iere  für A uslandssendungen“ herausgegeben . E s 
ist die 10. A uflage des bere its bekannten , sehr b rauchbaren  
M erkb la ttes, die das M ateria l nach dem  S tande vom  1. Ju li
1930 darste llt. D as H eft en thält in übersichtlicher A nordnung 
nach den  einzelnen L ändern  genaue A ngaben darüber, w elche 
P ap iere  bei S endungen nach den einzelnen L ändern  e rfo r
derlich  sind bezw . w elche A ngaben die U rsprungszeugnisse, 
R echnungen, F rach tb rie fe , K onnossem ente en thalten  m üssen. 
A uch über die N o tw end igkeit sta tistischer A nm eldescheine 
g ib t das W erk  A ufschluß sow ie über besondere M ark ie rungs
vorschriften  etc. D as H eft kann  von der Industrie- und 
H andelskam m er zu D üsseldorf zum P reise von RM . 0,40 
einschließlich Porto  bezogen  w erden. E s b raucht nicht h in 
zugefügt zu w erden, daß  der Inhalt des W erkes für den 
K aufm ann von außero rden tlicher W ichtigkeit ist, so daß m an 
die A nschaffung durchaus em pfehlen kann. E in  E xem plar 
dieses M erkb la ttes liegt auf dem  Büro der Industrie- und 
H andelskam m er zur E insichtnahm e aus.

Hessen und Ausstellungen.
Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf 

der Leipziger Herbstmesse. N ach einer B ekanntm achung des 
R eichsm inisters der Ju s tiz  vom 30. Jun i d. J . tr itt der durch 
das G esetz vom 18. M ärz 1904 vorgesehene Schutz von E r 
findungen, M ustern  und W arenzeichen für die L eipziger 
H erbstm esse  1930 ein, und zw ar für die vom 31. A ugust 
bis 5. S ep tem ber sta ttfindende M usterm esse, T echnische 
M esse und B aum esse sowie für die vom 31. A ugust bis
3. S ep tem ber stattfindende T extilm esse und die vom 31. 
A ugust bis 4. S ep tem ber sta ttfindende Sportartikelm esse.

Neue Satzungen des Leipziger Meßamts. D as Säch
sische W irtsC haftsm inisteriu 'p  hat eine neue F assung  der 
Satzungen des L eipziger M eßam ts genehm igt. In  V er
b indung dam it ist der b isherige V orstand  des M eßam ts 
in ein D i r e k t o r i u m  um gew andelt w orden. Z u m ' V or
sitzenden des D irek torium s ist D r. R aim und K öhler, zu M it
g liedern  des D irek torium s sind D irek to r K onsul D r. B rauer 
und D irek to r Paul V oß vom V erw altungsra t des L eipziger 
M eßam ts ernannt w orden.

Deutsche Bauausstellung Berlin 1931. F ü r die D eutsche 
B auauSstellung Berlin 1931, die in der Zeit vom 9. Mai bis 
9. A ugust 1931 stattfinden wird, liegt uns das P rogram m  
sowie ein A bdruck der B edingungen für die T eilnahm e an der 
A usstellung vor und kann  von In teressen ten  auf dem  Büro 
der K am m er eingesehen w erden.

Angebote und Nachfragen.
4704 A m s t e r d a m  sucht tüchtige A genten für den V er

kauf von R ohkaffee.
4709 P o r t o  (Spanien) sucht V ertre te r für den  V erkauf 

von W ein.
4837 M o l f e t t a  (Ita lien) w ünscht G eschäftsverbindung 

mit V ertre te rn  für den V erkauf von süßen und b itteren  
M andeln sow ie mit K olonialw arengroßhandlungen . 

4872 K o b e  (Jap an ). A uskunfts- und V erm ittlungsbüro  von 
G eschäftsverbindungen bietet seine D ienste an.

4876 S i a l k o t  C i t y  (Ind ien) sucht V ertre te r für e r s t 
klassige S portw aren .

4894 K r a k o w  (P olen) sucht G eschäftsverbindung mit A b
nehm ern  von R apsöl aus Polen.

637 J u n g e n t h a l  b .  Kirchei? (R hld.). L o k o m o t i v f a b r i k  
sucht f ü r  die Provinz Pom m ern  einen V ertre te r.,

5066 Z e u l e n r o d a  (T hü r.) sucht V ertre te r für Gummi-?
W irk- und S trum pfw aren .

.5229 R e m s c h e i d  sucht einen V ertre te r für Z ahnstangen- 
ge winde.

Die A dressen der an fragenden  F irm en  sind 'im Büro der 
Industrie- und H andelskam m er zu Stettin , B örse 2 T rp ., für 
leg itim ierte V ertre te r e ingetragener F irm en w erk täg lich  in der 
Zeit von 8^-13 und 15—18 U hr (außer Sonnabends nach
m ittags) zu erfahren  (ohne G ew ähr für die B onität der 
einzelnen F irm en).

Sfeuerkalender für den Monat August 1930.
Von Rechtsanwalt D r.

5. August:
Abführung der im Monat Juli einbehal
tenen Lohnabzugsbeträge, soweit diese 
Abführung nicht schon bis zum 20. Juli 
erfolgen mußte, gleichzeitig Abgabe einer 
Erklärung über den Gesamtbetrag der im 
Monat Juli einbehaltenem Beträge.

15. August:
1. Zahlung des 1. Teilbetrages der Auf

bringungsumlage 1930.
2. Zahlung .eines Vierteljahresbetrages der 

Reichsvermögenssteuer. Diese Zahlung 
fällt für diejenigen Steuerpflichtigen 
weg, deren Vermögen hauptsächlich aus 
landi- oder forstwirtschaftlichem V er
mögen besteht.

3. Zahlung eines Vierteljahresbetrages auf 
die Gewerbeertragssteuer, soweit nicht 
abweichende Zahlungstermine bestehen.
In Stettin ist diese Zahlung erst am 
20. August fällig.

D e l b r ü c k ,  Stettin.
4. Zahlung eines Vierteljahresbetrages auf 

die Gewerbekapi t als teue r, soweit eine 
solche Steuer erhoben wird. Für Stettin 
kommt die Steuer nicht in Betracht.

5. Zahlung der Lohnsummensteuer für den 
Monat Juli 1930, soweit nicht Sonder
vorschriften bestehen. In Stettin ist 
diese Zahlung erst am 20. August fällig.

6 . Zahlung der Grundvermögenssteuer für 
sämtliche Grundstücke. Die Zahlung) 
gilt bei land- oder forstwirtschaftlichen 
Grundstücken für das laufende Kalen
dervierteljahr, bei den übrigen Grund
stücken für den Monat August 1930.

7. Zahlung der Hauszinssteuer für den 
Monat August 1930.

20. August:
1. Zahlung der Gewerbeertragssteuer und 

der Lohnsummensteuer in Stettin.
2. Abführung der in der Zeit vom 1. bis 

15. August einbehaltenen Lohnabzugs
beträge, soweit sie für den ganzen 
Betrieb 200 RM. übersteigen.

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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Reisebasis und Reiseziel an der Ostsee!
Von D ipl.-V olksw irt W . M e y e r ,  S tralsund.

F ü r e i n e  R e i s e b a s i s  a n  d e r  O s t s e e  bringe ich 
eine besonderen  W ünsche mit. Ich will O stseeeindrücke, 

seh Le.u te> S täd te ; B äder und O stseesonne sehen. Ich  will 
A O stseewind W olken landeinw ärts jag t über weite
<.t . e,r.ä e h e n  Pom m erns, um  die u ralten  T ürm e seiner Back- 
Tj ' ^  V^hen, hin über tiefe T o re  und M auern seiner S tädte, 
k \e E nge  und die W eite, alles will ich sehen. — Ich 

nn die O stsee nicht bewahren w ochenlang, um  ih re  W eite 
spuren. T ro tzdem , ich will sie aber em pfinden. Ich  will 

täg-rWj?nig s P ü.r e n  von dem  in ternationalen  H in und H er, das 
s t f  l  ül5er sie hin ein N etz spannt, geladen  mit dem  S trom  
Men S\? r w irtsc îa ft^ cher und ku ltu reller B eziehungen der 

sehen verschiedener L änder zueinander.
zu b ieten  ist 

R eisebasis an  der Ost-
R ie s e s  E rleben  in bequem er R eichw eite 

see ^r P ^ c^ tun& einer b rauchbaren  R eisebasis an  uer wsi- 
j cl ' S tralsund sucht dieser V erpflichtung nachzukom m en, 
zähl ^ auch mit E rfo lg . — W arum  eine trockene Auf- 

Cr täglichen d irek ten  E isenbahnverb indungen  von 
land Unc  ̂ Süddeutschland nach S tralsund, der F e s t
end Sp .^ t*on a Mes schw edisch-deutschen E isenbahn-, Personen- 

u terverkehrs ?! V erlangen Sie nicht ein V erzeichnis der 
erre‘e KinSe n̂ unc* "Bäder, die Sie bequem  von S tralsund aus * 
vor d e\ . D eut sch lands schönste Insel R ügen liegt S tralsund 
l nspl ef , . r> das w issen Sie doch. H iddensee, das köstliche 
At:; er e ^n is> ist nicht w eit und zu den d ä n is c h e n  Tnseln
Sind • B ornholm  kom m en Sie auch in ku rzer Zeit. ■— 
die T , f fu em v ie lgep lag ter mit der U hr in der H and , b ring t 
te r m f  , nsa Sie von S tralsund  an die H auptlin ien  des in- 
abenr/c0n âlen L uftverkehrs. Sie dürfen  in S tralsund sogar 
in S tr . v T , 12  au  ̂ den E infall kom m en, einer F reundin  
legen n ? ,  einen M orgen g ru ß  neben  die K affeetasse zu 
Schluß aS r i ack tluftpostflugzeug  ab S tralsund b ring t im  An- 
Ihren ctIa m b urg e r und B erliner D -Z üge in 4 Stunden 
m obilia  rir- fna?  Schw edens H aup tstad t. — Sind Sie Auto- 
zusamm’ -Jk S!e e n̂ w ichtiges S traßennetz  in S tralsund 
gen r £ r° ß te A utom obilfährbetrieb  F estland—Rü-
die Rp? k iJ0!0  S tralsund  aus. Schw edische W agen, w elche 
benut7 P -u M ähren von T rä lleb o rg  nach Saßnitz b rachten , 
d e u ts ,h n Unc  ̂ befinden sich dann  zum  ersten  M ale auf 
und Rn estiand, in S tralsund. D as W ort, das S tralsund 
Straße [ ^ s p re c h e n  bei dem  Bau der zukünftigen Auto- 
Resnnv, ^f",en~ B e r l in —O stsee hat deshalb  m ehr als lokalen 

nnanzboden und ist seiner B eachtung gew iß.

Sie haben  kein Auto ? Uncl deshalb  kein In teresse  
da ran ?  Sagen Sie das nicht, vereh rte r E isenbahn fah rgast. 
Sie w erden dem nächst ja  m itsam t ihrem  ganzen  E isen b ah n 
zug zusam m en mit säm tlichen R ügen- und Schw eden-A uto
fah rern  auf einen festen  D am m  genom m en. D ie A usführung 
dieses D am m pro jek tes S tra lsund—R ügen  b ring t eine E n t
w icklung zu einem  gew issen A bschluß, die mit dem  Bau d e r 
E isenbahn  bis S tralsund und vom gegenüberliegenden  U fer 
R ügens bis Saßnitz in den 90 er Ja h re n  begann.

W enn wir schon im  vorigen Jah rh u n d e rt sind, gesta tten  
Sie gleich den heu te  nicht überflüssigen H inw eis, daß  es 
sich bei S tralsund und dem  ak tuellen  V erkehrsp rob lem  in 
seiner nächsten  U m gebung nicht um die P roduk te  findiger 
V erkehrsschnüffler handelt. E s ist eine h istorische Rolle, die 
S tralsund als Pfeiler der g roßen  V erkeh rsb rücke  nach R ü 
g en —Skandinavien spielt. B estand doch bis 1896 die deu tsch 
schw edische P ostdam pferverb indung  zw ischen S tralsund und 
M almö, w elche durch die beiden P ostdam pfer S ten S ture und 
O skar täglich  in 7 S tunden offizieller Postzeit beso rg t w urde.

G enügen Ihnen diese in dem  engen R ahm en eines 
kleinen A ufsatzes natürlich  nur ku rzen  H inw eise auf die 
V oraussetzungen, w elche S tralsund für e i n e  R e i s e -  
b a s i s  a n  d e r  O s t s e e  m itb ring t?  Ich hoffe. A ußerdem  
noch d i e  b e s o n d e r e n  E i g e n s c h a f t e n  e i n e s  
R e i s e z i e l e s  zu verlangen, ist anspruchsvoll. E s kann 
aber auch dam it ged ien t w erden.. — D ie V ersicherung 
einer 700 jäh rigen  V ergangenheit genüg t uns heu te  nicht. D a 
zu g ib t es zu viele Jah rh u n d ertfe ie rn . Sie genüg t uns auch 
deshalb  nicht, weil uns das noch so ku ltiv ierte  M useum s- 
dasein eines a lten  S tadtb ildes heu te  allein nicht m ehr behag t 
E s ist befriedigend für uns, d iese ganze  Fülle m itte lalterlicher 
R om antik  unm ittelbar am  U fer eines sehr lebhaften  E n t
w icklungsstrom es ö der g a r d irek t in ihn  hinein gerissen  zu 
sehen.

So sind denn auch die S ehensw ürd igkeiten  d ieser 700- 
jäh rigen  H ansastad t nichts T o tes. D ieses der in teressan testen  
eines der deutschen  S täd teb ilder ist m it seiner ganzen  S tru k 
tu r m ittelalterlichen S täd tebaues in die G egenw art h inein
gew achsen. M auern und M eer haben  die G otik beschirm t, die 
hier in g rau ro tem  B ackstein aus dem  G eist und aus der 
E rd e  wuchs, haben  jüngeren  B austilen Schutz gew ährt, haben 
aus Feuersb rünsten  heraus die innen und außen  gew altigen

Meerstadt ist Stralsund, vom Meeie erzeugt, dem Stralsund  im  N ordhafen .
Meere ähnlich, auf das Meer ist sie bezogen, 
in ihrer Erscheinung und in ihrer Geschichte.

Ricarda Huch (Im alten Reich).
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gotischen K irchenbauten  m it B arockhauben  w ieder erstehen  
sehen. — M auern und M eer haben  bei allem  R eichtum  der 
m itte la lterlichen B auherrn  die B ürgerhäuser eng zusam m en
g ed rän g t um R athaus und K irchen, ste ingew ordener A us
d ruck  vergangenen  W ollens und K önnens. B leibendes Bild 
der engen V erbundenheit von w irtschaftlicher, ge is tiger und 
politischer E xistenz m ittelalterlichen S tad tbürgertum s.

H aben  Sie einm al vor diesen W erken , un ter diesen 
T o ren  und M auern, in diesen w eiten K losterhallen  und 
stim m ungsvollen K losterhöfen die G em einsam keit S tralsunds 
mit den  gew altigen  B ürgerbu rgen  Süddeutschlands em pfun
den, dann w issen Sie, daß  Sie in S tralsund n icht nur eine 
R eisebasis, sondern  auch ein R eiseziel gefunden  haben, das 
mit gleicher L iebe zu studieren  w ert ist wie etw a N ürnberg .

Der neue 3 Liter 60 PS Sfoewer 8, Typ „Marsdiali“.
H öchster A usdruck vollendeter K ultur im  A utom obilbau.

D ie S toew er-W erke haben  neben ih ren  a ltbew ährten  M o
dellen  nach zahllosen V ersuchen und strengen  P rü fungen  einen 
bis ins le tz te  D eta il du rchgebildeten  neuen m itte ls tarken  A cht
zylinder“ herausgeb rach t, der nicht nur d ie  heutigen  E rw a rtu n 
gen  u nd  A nsprüche erreicht, sondern  d a rü b e r  hinaus den  
unverkennbaren  B edürfnissen  kom m ender Z eiten  entspricht. 
Seine L eistungen und robuste  D auerhaftigkeit als F o lg e  ganz

d ie  A usgeglichenheit säm tlicher Teile und d ie , gum m igelagerte  
A ufhängung des M otors neben  d e r  ganz besonders gestalte ten  
A usbildung d es Chassis.

E ine  V erbesserung  von w eitgehender B edeutung ist fe r
n er d e r  neue O elkühler, d e r  d ie  O eltem pera tu r um  ca. 20 
bis 30° herun terse tz t. D aß  hierdurch  die L ebensdauer des M o
tors um  zehn tausende F ah rtk ilom eter vierlängert w ird, haben

3 Liter 8-Zylinder Stoewer-Cabriolet, 4-5 sitzig, 2 türig, Typ „Marschall“

3 Liter 60 PS 8-Zylinder Stoewer-Innensteuer-Limousine, 4-5 sitzig, Typ „Marschall“.

neuer H erstellungs- und  P rü fungsm ethoden  stem peln ihn  von 
vornherein  zum  E ro b e re r der S traße  und d e r  G unst an sp ru ch s
voller K unden.

D ie  üb errag en d e  Z ugkraft und G eschm eidigkeit d e r M a
schine ist durch  den  neuen 3-L iter-A chtzylinder-M otor g ew äh r
leistet. H inzu  kom m t eine seit über Ja h re s fris t e rp ro b te  
N euerung  des E in laufens m it neuartigen  K ühlan lagen , w o
durch  d ie  L ebensdauer d e r  g le itenden  Teile, in sbesondere  d e r 
Z ylinderlau fbahnen  und K olben um  ca. 5 0 O/o erhöht w ird.

H ierzu  verhelfen  neben  den  B ohnalite-K olben auch die 
ganz e rs tk lassig  .ausgebildeten  4 E inzelguß-K olbenringe, sow ie

ausgedehn te  D auerversuche k la r erw iesen. D iese W irk u n g ' 
n icht a lle in  au f d en  O elküh ler zurückzuführen , sondern 
w ird zujrn T eil d u rch  eine neue doppelt w irkende O e lp u f l^  
erreicht. F ü r d ie  bequem ere und gründlichere R einigung 
O elm ulde ist eine besonders g roß  au sg eb ild e te ’ O ela.bIa.i3e^t 
rich tung  vorgesehen, w obei'g le ichze itig  das O elsieb ge rein*» 
w erden  kann .

M an hat das G efühl, daß  h ier e in  d e u t s c h e r  G e b r a u c h ^  
w agen zum  norm alen  P reis en ts tanden  ist m it den  V o rz u g , 
a lle r L uxusw agen  der W elt.
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Luftverkehr mif Wasserflugzeugen in Pommern.
Pom m ern hat die g rö ß te  L ängenausdehnung aller p reu 

ßischen Provinzen und deutschen L änder einschl. B ayerns. 
In etw a 400 km  Luftlinie b re ite t es sich längs der O stsee 
aus und bestä tig t dam it die R ichtigkeit seines altslaw ischen 
N am ens als das „am  M eer g e leg en e“ Land. D azu um faßt 
es zahlreiche g ro ß e  B innenseen und das M ündungsgebiet 
des O derstrom es, so daß  Schiffahrt und die ihr verw andten 
G ew erbe seinen B ew ohnern  seit je  her notw endige und n a 
türliche B erufe sind.

Als daher vor 5 Ja h re n  auch in Pom m ern das F lugzeug  
begann, sich als W irtschaftsfak to r zu betätigen , m ußte es sicfy 
den B edingungen des L andes anpassen  und neben  den L an d 
verbindungen auch den W eg über das W asser suchen. D ie 
technischen V orbedingungen  w aren  geschaffen, denn schon 
seit B eginn der F liegerei hat m an sich mit dem  Bau von 
W asserflugzeugen befaß t und bereits 1910 brach ten  die 

iF ranzosen ein b rauchbares Schw im m erflugzeug heraus. D ie 
erste K analüberquerung , g leichzeitig  der ers te  F lug  über 
eine g rö ß e re  W asserfläche, w urde von B leriot a llerd ings auf 
einem L andfltigzeug ausgeführt, ebenso wie .die ersten  T rans- 
ozeanflüge auf L andflugzeugen  erfo lg ten  (L indbergh, K öhl). 
H eute verw endet m an zum  L uftverkehr über See W a s s e r 
f l u g z e u g e ,  die en tw eder als F lugboo te  konstru iert oder 
ansta tt d er R äder mit Schw im m ern versehen sind. Beide 
B auarten  haben  ihre technischen Vor- und N achteile, wenn 
es auch festzustehen  scheint, daß  derzeit zur B eförderung 
-schwerster L asten  über w eiteste Seestrecken  das F lugboo t am 
geeignesten  ist. D as g rö ß te  F lugboo t der W elt D o X w ird 
dies wohl bald  un ter Beweis stellen.

D er p o m m ersch e ' L uftverkehr m ußte also einm al mit 
der ausgedehnten  K üste und dann  mit dem  offenen M eer 
rechnen, um die skandinavischen und baltischen L änder am  
jenseitigen U fer zu erreichen. D er K üstenverkehr w äre v e r
hältnism äßig einfach und fast ohne alle K osten für B oden
organisation  einzurichten, wenn m an auf der See nieder- 
gehen, an bestim m ter Stelle zum Strand ro llen  und G äste 
und F rach t austauschen könnte. W egen  der B randung läßt 
sich das aber nur bei ruh iger See ausführen, ein p lanm äß iger

V erkehr kann  sich also nicht darau f einstellen. Als Ver- 
keh rslandep lä tze  m üssen daher geschü tz te  B uchten oder Seen 
ausgesucht w erden und O rte ohne diese natürlichen V orbe
dingungen  sind tro tz  ih rer K üsten lage vom  L uftverkehr über 
W asser ausgeschlossen. D ies w ar bei der E in rich tung  der 
pom m erschen B ä d e r 1 i n i e m itbestim m end, die von der 
L uftverkehr Pom m ern G. m. b. H . in B etriebsgem einschaft 
mit der D eutschen L uft-H ansa A.-G. beflogen w ird und 
S t e t t i n ,  dessen W asserflughafen  am D am m schen See für 
die k leinsten  und g rö ß ten  F lugzeug typen  gleich gut geeignet 
ist, mit S w i n e m ü n d e  O stsw ine —, S e l l i n  —
Selliner See —, S t r a l s u n d  — H indenburgufer — und 
H i d d e n s e e  — B ucht von K loster — verbindet. Als F lu g 
zeugtyp  w ird die auf Schw im m ern gesetz te  Ju n k e rs  F 13 
mit 4 bis 5 G astsitzen  verw endet.

An U eberseelin ien  hat Pom m ern die S c h w e d e n -  
l i n i e  S t e t t i n  — K a l m a r  — S t o c k h o l m ,  auf der D or- 
n ier-W ale oder auch Ju n k e rs  G 24, jede mit 8—10 G ast
sitzen, 2 bis 3 M otoren und F T -G erä t ausgerüste t, fliegen. 
D er B etrieb ist ebenfalls in den H änden  der D eutschen 
L uft-H ansa A.-G. D ie K osten  trä g t das Reich, w ährend  an 
der B äderlinie der S taat, d ie Provinz und die angeflogenen  
S täd te  und B äder sow ie der K reis R ügen beteilig t sind. E s 
liegt auf der H and, daß  sow ohl der K üstenverkefyr wie der 
U eberseeverkeh r dem  U m fang nach keinesw egs den g e 
rech tfertig ten  A nsprüchen genügen. D er B edarf, noch andere  
K üstenplätze, besonders aber andere  O stseestaaten  (D än e
m ark . F inn land) anzufliegen, ist vorhanden  oder w ird sich 
einstellen, denn sow ohl die B äderlinie wie die S chw eden
linie haben  eine durchaus befriedigende, zum Teil rech t 
gu te  F requenz. D as g rö ß te  H em m nis sind die noch im m er 
rech t hohen B etriebskosten , die durch  en tsprechende B e
förderungstarife  nicht einfach gedeck t w erden können. D ie 
durch Z uschüsse erm öglichten  je tz tgü ltigen  T arife  sind relativ  
billig, wenn es sich näm lich um  schnellste B eförderung h o c h 
w ertiger W are, Post oder um E rled igung  dringender G e
schäftsreisen  handelt. D em  E rho lungsuchenden  w ird gerade  
ein F lug  über W asser ein einzigartiges E rlebn is verm itteln. 
W enn m an ab e r in der B enutzung des F lugzeugs en tgegen

S c m m e r - Z k u s v e r l c a u f

Um für die Eröffnung möglichst nur neue 
knoeiierantisljau Waren zu haben, benutzen wir den dies= 

wird im Sfiäihcrbst jährigen Sommer=Ausverkauf zur gründ= 
e r ö H n e t  liehen Reinigung der Läger. W ir haben

besonders scharfe Aussortierungen vor= 
genommen und große Preisermäßigungen  
eintreten lassen. Ferner viele Gelegenheits=  
kaufe zu außergewöhnlich billigen Preisen

G e b r ü d e r  T i c r s t

M odewaren und A ussta ttungen
Paradepla tz  N r .  19, 20, 21, 2 
Gr. Wollweberstr.  N r .  19, 20, 21,  22
Parac/ep/afz N r.  19, 20, 21, 22, 23
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der S tatistik  noch im m er ein besonderes G efahrenm om ent 
erblicken sollte, so hat ja  das W asserflugzeug  im G egensatz 
zum L andflugzeug überall und im m er N otlandem Ö glichkeiten, 
so daß  U nfälle noch unw ahrscheinlicher sind als über Land.

Auch die R e i c h s p o s t l i n i e  S t r a l s u n d  — 
S t o c k h o l m  w ird von der D eutschen Luft H ansa  A.-G. 
mit W asserflugzeugen  betrieben  (T yp Ju n k ers  W  33 auf 
Schw im m ern), und zw ar als N achtstrecke. D ie F lugzeuge 
starten  kurz nach M itternacht und treffen  in S tockholm  bezw . 
S tralsund am  frühen M orgen ein, so daß  B riefe und P ake te  
schon im Laufe des V orm ittags den E m pfängern  zugestellt 
w erden können. S tralsund ist von der R eichspost als A us
gangspunk t gew äh lt w orden, weil h ier die günstigsten  E isen 
bahnanschlüsse von und nach Berlin und H am burg  vorliegen.

Reisebüro der 
Stettiner Dampfer-Compagnie A.-G.
E ine E rle ich terung  für das reisende Publikum  ist d a 

durch eingetreten , daß  das Reisebüro der Stettiner Dampfer-
Compagnie A.-G. am  P aradep la tz , in verkehrsre ichster G e
gend, einen bequem  zu erreichenden L aden eröffnet hat, der 
sich lebhaften  Z uspruches erfreut. D urch den d ieser A us
gabe  beiliegenden W erbezette l will das R eisebüro  erneut 
auf diese E inrich tung  hinw eisen und besonders auf seine 
B ereitw illigkeit, R eisevorsch läge kosten los auszuarbeiten .

Aus der vielseitigen T ä tigke it nur einiges:
Bett- und P la tzkarten ,
H otelgutscheine,
G epäck- und A utobesorgung, 
B esichtigungsfahrten ,
R eisekred itb riefe ,
G epäckversicherung, 

und vieles andere  m ehr.
E in  besonderer Z w eig ist die V erm ittlung von R eisen 

über See, w obei auf die B enutzung der schnellfahrenden 
F rach t- und P assag ierdam pfer der S te ttiner D am pfer-C om 
pagnie  A.-G. hingew iesen sei. Siehe Insera t!

Hugo Sfinnes
G. m. b. H.

STETTIN

Auto-Benzin, B. V. Benzol 
B. V. Aral und B. V. öle 
Gargoyie- und Veedol-öle

an u n seren  zahlreichen Z a p fste lle n  in  M ecklen*  
bürg, P om m ern , G renz* u n d  Uckerm ark.

Gasöle und Traktorenöle 
Cyllnder- u. Schmieröle sowie rette

G u $ f a v U n d k e & C O . , D a m p f z l e g e l w t r t t e , S t o l z e n h a g e n - l f r a f z v v i e d (

M auersteine, D achziegel, Hohlpfannen, F liesen, Falzsteine, Lochsteine, Radialsteine sow ie  Form steine  
aller Art, D eckensteine, Drainrohre. Spezialität: V erblendziegel. Jahresproduktion: ca. 10 M illio n en  Ziegel

Leon Sauniers Buchhandlung, Stettin


