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Ablenkung des Warenverkehrs von Danzig nadi Gdingen.

im  1. H a lb ja h r  1931 
» 1. „ 1930

N un die am tlichen A ngaben über d ie E ntw ick lung  des 
seew ärtigen W arenverkehrs sow ohl über den D anziger als 
auch über den G dinger H afen  vorliegen, läß t sich an H and 
der statistischen E rgebn isse  die K onkurrenz nachw eisen, 
die Polens N ationalhafen  G dingen dem  H afen  von D anzig  
auch im  ersten H a lb jah r 1931 bere ite t hat. E inige A ngaben 
über den S c h i f f s v e r k e h r  in beiden H äfen  m ögen den 
A usführungen über den W arenverkehr vorausgeschickt w erden.

E s betrug
der Schiffseingang

in  D a n z i g  i n G d i n g e n
Schiffe N trg t. Schiffe N trg t. 

im  1. H a lb ja h r  1931 2 767 1935 092 1374 1179 784 
„ 1. s 1930 2 817 1 962 535 965 889 286

der Schiffsausgang 
2 758 1911660 1361 1185 341 
2 801 1970116 948 881202

E s geh t aus dieser G egenüberstellung  hervor, daß  der 
Schiffsverkehr im  D a n z i g e r  H afen  w ährend  des ersten  
H alb jah res 1931 im  E ingang  um  50 Schiffe =  27 443 N trg t., 
lm A usgang um 43 Schiffe =  58 456 N trg t. g e r i n g e r  g e 
w e s e n  is t als in der g leichen Zeit des V orjahres. . Im  G e
gensatz zu dieser r ü c k l ä u f i g e n  T e n d e n z  i m  D a n 
z i g e r  S c h i f f s v e r k e h r  steht die a u ß e r o r d e n t 
l i c h  s t a r k e  Z u n a h m e  d e s  S c h i f f s v e r k l e h r s  i m  
G d i n g e r  H a f e n .  D er E ingang  in G dingen ist in der 
selben Z eit um  409 Schiffe =  290 498 N trg t., der A usgang 
aus G dingen um  413 Schiffe =  304139 N trg t. a n g e 
wachsen.

D er s e e w ä r t i g e  W a r e n v e r k e h r  über den D a n 
z i g e r  und den G d i n g e r  H a f e n  hat im  ersten  H a lb 
jahr 1931 im  V ergleich zum selben Z eitabschnitt des V o r
jahres fo lgenden U m fang  in T onnen  g eh ab t: '

E s betrug
die Einfuhr

in  D a n z i g  i n G d i n g e n  
im  1. H a lb ja h r  1931 349 868,9 273 606,7

„ 1. „ 1930 514 925,9 202 362,7
die Ausfuhr

lm  1. H a lb ja h r  1931 3 536 302,1 2 022169,0
„ 1 .  - „ 1930 3 347 324,6 1404453,9

E s h a t sich dem nach im  D a n z i g e r  H afen w ährend 
der ersten  Jah resh ä lfte  1931 gegenüber dem  gleichen Z e it
abschnitt des V orjah res die E  i n fu h r um nicht w eniger 
a ŝ 165057 to v e r r i n g e r t ,  w ährend  sie über G d i n g e n  
um 71244 to  a n s t e i g e n  konnte . D ie seew ärtige A u s 
f u h r  über D anzig  hat zw ar in  der geichen Zeit eine Z u -

p a h  m e  um 188 977,5 to, d. h. um. 5,6 P rozent, erfahren, 
diejenige über G d i n g e n  is t jedoch um  617715,1 to, d. h. 
um 43,9 P rozen t i n  d i e  H ö h e  g e s c h n e l l t .  W ährend  
der G e s a m t u m s c h l a g  i m D a n z i g e r  H afen  som it 
eine in  keiner W eise ins G ew icht fallende S teigerung  um
23 920,5 to, d. h. um  0,6 P rozen t aufzüw eisen hat, beläu ft 
sich das A nw achsen des G üterum schlages im  H afen  von 
G dingen auf 688 959,1 to, d. h. um 42,8 P rozent.

D as E rgebn is d ieser Schlußzahlen  läß t im  seew ärtigen  
W arenverkeh r über D anzig eine S t a g n a t i o n ,  in d em 
jenigen über G dingen eine s e h r  b e d e u t e n d e  Z u 
n a h m e  erkennen. D er w ahre C h arak te r dieser E n tw ick lung  
geh t jedoch erst dann  in aller D eutlichkeit hervor, w enn 
m an den seew ärtigen  W arenverkeh r über die beiden H äfen 
nach seiner Z u s a m m e n s e t z u n g  einer U ntersuchung  
unterzieht. .

W as den  s t a r k e n  R ü c k g a n g  d e r  s e e w ä r -  
w ä r t i g e n  E i n f u h r  ü b e r  D a n  z i g . betrifft, so könn te  
m an m einen, er sei die A usw irkung’ der auch auf Polen 
lastenden  W irtschaftskrise , die zu einem  R ückgang  der o h n e
hin nicht g roßen  K onsum fähigkeit Polens geführt hat. Im  
G egensatz h ierzu  steht allerd ings die F eststellung , daß  die 
E i n f u h r  ü b e r  G d i n g e n  t r o t - z  d e r  s c h w e r e n  
W i r t s c h a f t s k r i s e  g e s t i e g e n  ist, w obei d i e  A b 
l e i t u n g  d e s  V e r k e h r s  v o n  D a n z i g  n a c h  G d i n 
g e n  u n v e r k e n n b a r  i s t .  So is t die E infuhr von 
T a b a k  über G dingen von 121,2 to im  ersten  H alb jah r 1930 
auf *2 232,8 to im  gleichen Z eitraum  des laufenden Jah re s  
gestiegen, w ährend  sie über D anzig  von 3 961,2 to  auf
1092,1 to zu rückgegangen  ist. W ährend  die E infuhr von 
S c h r o t t  über G dingen von 95505,7 to auf 173667,0 to 
w achsen konnte, ist sie über D anzig  von 18 917,9 to auf 
4 704,3 to  gesunken  und dam it fast restlo s zum  E rliegen  
gekom m en. D ie E in fuh r von N ü s s e n über D anzig  ist 
von 349,5 to auf 276,6 to zu rückgegangen , über G dingen 
ist sie erstm alig  au fgenom m en w orden, um  sich bereits 
auf 356,8 to zu belaufen. D aß  auch die B em ühungen  Polens 
zur E inrich tung  d e r  d i r e k t e n  B a u m w o l l e i n f  u h r  
ü b e r  G d i n g e n  den  D anziger H afen  in M itleidenschaft 
gezogen  haben , erg ib t die T atsache, daß  die E infuhr von 
B aum w olle über D anzig  von 508,6 to im  ersten  H ab jah r
1930 au f 327,7 to gesunken  ist, w ogegen  sie über Gdingen, 
erstm alig  bereits 2 622,6 to b e tragen  hat. W ährend  die 
E in fuhr künstlicher D üngem ittel über D anzig  von 89 452,5 to  
auf 42 120,7 to gesunken  ist, h a t sie sich über G d i n g e n  
n icht n u r halten  können, sie ist sogar von 28 513,0 to  auf 
34'644,0 to  gestiegen. W esentlich  zugenom m en hat die E in 
fuhr von r o h e m  R e i s  über G d i n g e n ,  d ie  sich im
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ersten  H a lb jah r 1931 bereits auf 42 265,8 to stellte, w ogegen 
über D a n z i g  nu r noch 0,1 to R ohreis e ingeführt w or
den ist.

W enn die A u s f u h r  über D anzig  im  ersten  H a lb jah r
1931 eine Z unahm e erfahren  hat, die m engenm äßig  den 
R ückgang  d e r E infuhr über D anzig  auszugleichen im stande 
w ar, so m uß h ierbei jedoch  beachtet w erden, daß von 
dieser Z unahm e zum  w eitaus g rö ß ten  Teil nur g e r i n g 
w e r t i g e s  M a s s e n g u t  wie die K ohle betroffen  w orden 
ist, deren  A usfuhr über D anzig  im  ersten  H a lb jah r 1931 um 
215 588,5 to g rö ß e r gew esen  ist, als in  der gleichen Zeit 
des V orjahres. E s kan n  dieses A nw achsen des K ohlen
exports n icht darüber h inw egtäuschen, daß  in z a h l 
r e i c h e n  w e r t v o l l e r e n  W  a r  e n g a 11 u n g  e n e i n  
R ü c k g a n g  eingetre ten  ist, der sich bei einem  V ergleich 
m it der S tatistik  des seew ärtigen  W arenverkeh rs über 
G d i n g e n  a ls eine A b l e n k u n g  v o n  D a n z i g  n a c h  
d e m  p o l n i s c h e n  N a t i o n a l h a f e n  herausstellt. So 
is t d ie  A usfuhr von B a c o n s  über D ahzig  von 11406,5 to 
im  ersten  H a lb jah r 1930 auf 1 794,5 to im gleichen Z e it
raum  des laufenden Jah re s  gesunken , w ährend  sie über 
G dingen um  223,4 to auf 25 588,2 to angestiegen  ist. E s b e 
deutet dies nichts anderes, als daß  der g e s a m t e  B a c o n -  
E x p o r t  a u s  P o l e n  a u s s c h l i e ß l i c h  ü b e r  G d i n 
g e n  geh t, w ährend  dem  D anziger H afen  nur noch der E x 
po rt D anziger Bacons verblieb,en ist. So ist die A usfuhr 
von E i e r n  über D anzig  von 1958,4 to auf 596,9 toi 
gesunken, w ährend  sie in  d e r gleichen Z eit über G dingen 
von 13,9 to auf 1 845,2 to in  die H öhe geschnellt ist. W äh 
rend  der E x p o rt von R o g g e n  über D anzig  sich einen R ü ck 
gang  von 79 724,3 to auf 33 476,1 to gefallen  lassen m ußte, 
is t er erstm alig  über G dingen im  U m fange von 18 002,1 to  
aufgenom m en w orden. D ie A usfuhr von B u t t e r  über 
den D anziger H afen  is t von 1584,1 to auf 28,3 to  zu rück
gegangen , w ährend  sie über G dingen von 211,3 to au f
766,5 to  steigen konnte . W ährend  die A usfuhr von R a h -  
z u c k e r  über D anzig  von 94 488,9 to auf 65 392,3 to gefallen 
ist, h a t sie über G dingen um  einige hundert to zunehm en 
und m it 65 434,2 to  d iejenige über D anzig  bereits ü b e r 
s t e i g e n  können.

E s m ögen diese Beispiele genügen, um die s y s t e 
m a t i s c h e  A b l e n k u n g  d e s  W a r e n v e r k e h r s  v o n  
D a n z i g  n a c h  G d i n g e n  zu kennzeichnen. D aß  . dam it 
die G efahr für den  D anziger H afen  noch keinesw egs b e 
endet ist, g eh t daraus hervor, daß auch zahlreiche andere  
W arenga ttungen  — w enn zunächst auch nur in geringen  
M engen — dem  G dinger H afen  p lanm äßig  zugeführt w or
den sind. E s kann  nicht daran  gezw eifelt w erden, daß  
Polen nichts unversucht lassen wird, das Bild des W a r e n 
v e r k e h r s  ü b e r  G d i n g e n  n o c h  v i e l g e s t a l t i g e r  
w e rd e n , zu lassen. So ist es kein  Zufall, daß im  ers ten  
H a lb jah r 1931 auch 8 951,6 to Salzheringe über G dingen 
eingeführt w orden sind, daß  gleizeitig  m ehr als 7 000 to 
H olz ih ren  W eg über den G d i n g e r  H afen  genom m en 
haben. O bw ohl der K o h l e n e x p o r t  über G dingen im  
ersten  H alb jah r 1931 um  m ehr als 500 000 to g rö ß e r g e 
w esen is t als in der g leichen Z eit des V orjahres, ist sein 
A nteil an  der G esam tausfuhr über G dingen dennoch um
3 v. H . gesunken, ein Beweis dafür, daß  G dingen bei 
w eitem  nicht m ehr lediglich ein H afen  für den  U m schlag 
von M assengut ist.

T ro tz  W irtschaftskrise  und F inanznot Polens geh t der 
A usbau G dingens w eiter. T ro tz  a ller gegente iligen  B ehaup
tungen  ist G dingen für D anzig eine e r n s t e  K o n k u r 
r e n z  u n d  d i e s e  K o n k u r r e n z  w i r d  v o n  M o n a t  
z u  M o n a t  d r ü c k e n d e r ’ Als im  Mai 1930 die D anziger 
R eg ierung  beim  H ohen  K om m issar des V ölkerbundes in 
D anzig ih ren  bekann ten  A ntrag  auf E ntscheidung  in Sachen 
G dingen stellte, h a tte  sie ausgeführt, wie sich zw eifellos der 
A usbau von G dingen auf D anzigs H afen und W irtschaft 
ausw irken  w erde. E s ist eine schm erzliche G enugtuung, 
daß d ie  V oraussage der D anziger R egierung  in a l l e n  
P u n k t e n  zu b itte rs te r W irklichkeit gew orden  ist und 
dies, obw ohl an der V e r p f l i c h t u n g  P o l e n s  z u r  
v o l l e n  A u s n u t z u n g  d e s  D a n z i g e r  H a f e n s  nicht 
g e rü tte lt w erden kann. So bedeute t D anzigs A bw ehrkam pf 
gegen  G dingen nicht nur die W ahrnehm ung lebensw ichtigster 
In teressen  der F re ien  S tad t D anzig und ih rer W irtschaft, 
sondern  auch das F esthalten  an  den w enigen R echten , die 
D anzig  nach  Seiner Loslösung vom D eutschen R eich zu
gebilligt w orden sind.

Die Riidftvirttungen der deufsdien Krise in Lettland.
Der A n s tu r m  auf die le t tländischen B anken .  — M aß na hm en  der Regierung .  — Beschlüsse des K om itees  der B a nken  beim Rigaer  
Börsenkom itee .  — Scharfe K r i t ik  an der H a l tu n g  der B a n k  von Le tt land.  — Die P riva tbanken  'auf der Suche nach A us la n d sk re d i ten •

W ährend  der A usbruch der schw eren B ankkrise  in 
D eutsch land  in  E stland  keine unm ittelbaren  A usw irkungen 
zeitig te  und auch in L itauen die anfängliche E rreg u n g  der< 
B ankkundschaft sich verhältn ism äßig  bald w ieder ge leg t 
hat, sind die R ückw irkungen  der deutschen K rise in L e tt
land  w eit g rö ß e r und nachhaltiger. D ies häng t einm al 
dam it zusam m en, daß die lettländische W irtschaft mit 
D eutsch land  durch  zahlreiche K reditbeziehungen  besonders 
eng verknüpft ist. sodann aber mit der s ta rk  angespannten  
W irtschafts lage  des Landes, die daher auf V orgänge von 
außen  besonders em pfindlich reag iert.

D er unm itte lbare  A nlaß zu der B ankpan ik  in L ettland 
w ar bekanntlich  der Z usam m enbruch der D ana tbank  und 
die im  Z usam m enhang  dam it erfo lg te Schließung der S chal
te r zw eier lettländischer G roßbanken  — d e r L ibauer B ank  und 
der R igaer In ternationalen  B ank —, d ie beide mit deutschem  
K apital arbeiten . D ie L ibauer B ank w ird von der D a n a t
bank  finanziert, die R igaer In ternationale  B ank von zwei 
anderen  deu tschen  G roßbanken . D urch die V erkündung  der 
B ankfe ie rtage  in D eutschland w aren  die L ibauer B ank  und 
die In ternationale  B ank außerstande, sich die notw endigen  
M ittel zu beschaffen, und m ußten, nachdem  sie am  13. Ju li 
etw a 1 Mill. L at an E in lagen  an ihre K unden ausgezah lt 
hatten , am  fo lgenden T age die A uszahlungen ganz einstellen. 
D ie Schließung der Schalter der beiden lettländischen G ro ß 
banken  rief nunm ehr einen allgem einen A nsturm  der E in leger 
•mch auf die ändern  le ttländischen P riva tbanken  hervor, 
d ie ebenfalls g ro ß e  Sum m en an  ih re  D epositenkunden  au s
zahlen  m ußten.

A ngesichts der anhaltenden  sta rken  B eunruhigung unter 
der B ankkundschaft g riffen  sow ohl die lettländ ische R eg ie 
rung  als auch der B ankenausschuß  beim  R igaer B ö rsen 
kom itee ein. D er lettländische M inisterpräsiden t U lm anis 
künd ig te  bereits am  14. Ju li einen G e s e t z e n t w u r f  
ü b e r  e i n e  R e g i e r u n g s g a r a n t i e  f ü r  B a n k e i n 

l a g e n  an, der inzw ischen vom P arlam ent im  beschleunigten 
V erfahren  verabschiedet und  am  28. Ju li in K raft ge tre ten  ist. 
D ieses G esetz gibt d e r R egierung  das R echt, in Fällen, in denen 
p rivate  K reditinstitu te in Z ahlungsschw ierigkeiten  geraten , 
die G arantie für die E in lagen  und laufenden R echnungen in 
lettländischer W ährung  zu gew ähren . D ie lettländ ische R e‘ 
g ierung  hat also g leichartige M aßnahm en wie die R eichs
reg ierung  ergriffen, ja, sie ist in d ieser H insicht sogar w e ite r  
als d ie R eichsreg ierung  gegangen , die zunächst nur eine 
G aran tie  fü r die D anatbank  übernom m en hat.

W ährend  M inisterpräsident U lm anis am  15. Ju li noch der 
A nsicht w ar, daß  ein G esetz über eine E inschränkung  der 
A uszahlungen von B ankeinlagen sich als nicht notw endig 
erw eisen w erde, sah sich der B ankenauschuß beim  R igaer 
B örsenkom itee angesichts der anhaltenden  B ankpanik  und des 
A usbleibens einer S tü tzung der P rivatbanken  seitens der 
B ank von L ettland  bereits am  folgenden T age g e n ö t i g t  
M aßnahm en dieser A rt zu ergreifen  und die A uszahlungen 
der P rivatbanken  auf höchstens 5 P rozen t des b e tr e f f e n d e n  
G uthabens für je 7 T age, jedoch m indestens 200 L at pro
W oche f e s t z u s e t z e n .  D ieser B e s c h lu ß  d e s  B a n k e n a u s s c h u s s e s
is t durch das erw ähnte B ankein lagenschutz^esetz  vom  28- 
Ju li d. J ., das durch  en tsprechende B estim m ungen ergänz1 
w orden ist, nach träg lich  legalisiert w orden.

Auf d ieser G rundlage entw ickelt sich der B ankverkehr 
in L ettland  seit dem  1*6. Ju li d. J . ab, auch die L ibauer1 
B ank und die R igaer In ternationale  B ank haben  die Aus
zahlungen  in  diesem  R ahm en w ieder aufgenom m en. N ur f^r 
Lohn- und G ehaltszah lungen  w urden von den B anken  darüber 
hinaus M ittel bereitgestellt. D er B eschluß des B a n k e n a u s -  
schusses beim  R igaer B örsenkom itee hatte  zunächst nu* 
eine R egelung  für zw ei W ochen, also bis E nde Juli ge ' 
troffen, und bis in die le tz ten  T ag e  hinein herrsch te  U nklar ' 
heit darüber, ob die Z ah lungseinschränkungen  der Banken 
über diesen Z eitpunk t hinaus aufrech terhalten  w erden oder
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aber m an schon je tz t zur W iederaufnahm e des norm alen 
Z ahlungs- und K red itverkehrs schreiten  w ird. D ie soeben 
vom F inanzm inisterium  fertiggeste llten  A u s f ü h r u n g s 
b e s t i m m u n g e n  zum G esetz über die R egulierung  der 
A uszahlungen von E in lagen  zeigen, daß m an sich für den  
ersten  W eg entschieden hat. D ie Z ahlungseinschränkungen  
der lettländischen B anken bleiben danach bis zum  12. 
A ugust d. J . bestehen. N ur für Lohn- u n d • Versicherungsf- 
zw ecke haben  die B anken die erforderlichen Sum m en im  
vollen U m fange auszuzahlen. E s un terlieg t keinem  Zweifel, 
daß die V erzögerung  in  der A ufnahm e des norm alen  Z ah 
lungs- und K red itverkehrs zu einer w eiteren erheblichen 
V erschärfung der W irtschaftsk rise  in  L ettland  führen kann.

S charfe A ngriffe w erden in  diesem  Z usam m enhang 
gegen  die B a n k  v e n  L e t t l a n d  gerich tet, die es dadurch, 
daß  sie eine rech tzeitige S tü tzung  der P rivatbanken  u n te r
ließ, ha t sow eit kom m en lassen. M an ist der Ansicht, 
daß  die sofortige B ereitstellung von 5—6 ' Mill. L at durch  
die N o tenbank  genüg t hätte , um  den P rivatbanken  die 
A uszählung der D epositen  zu erm öglichen und eine B e
ruhigung der B ankkundschaft herbeizuführen. In  diesem  
Z usam m enhang w ird darauf hingew iesen, daß  eine bedeu 
tende E rw eite rung  des. G eldum laufs tro tz  d ieser H altung  der 
B ank von L ettland  nicht verm ieden w orden ist. Aus dem  
W ochenausw eis der B ank von L ettland vom 20. Ju li d. J .

geh t hervor, daß der lettländische G eldum lauf sich in der 
Z eit vom 13. bis 20. Ju li um rund  10 Mill. L a t v e r
g rö ß e r t hat. Zw eifellos ist ein bedeu tender T eil d ieser 
M ittel von der B evölkerung g eham ste rt w orden.

E rs t in den le tz ten  T agen  h a t sich der R at der B ank 
von L ettland  entschlossen, den P rivatbanken  zu Hilfe zu 
kom m en. E r  beschloß, die B anken  bei der V erschaffung 
eines A uslandskredits dadurch  zu unterstü tzen , daß  die B ank 
von L ettland  eine .G arantie fü r diesen A uslandskred it ü b e r
nim m t. Von einigen P rivatbanken  sind bereits V e r h a n d 
l u n g e n  m i t  d e m  A u s l a n d e  w egen der E rneuerung  
der K redite eingeleitet w orden, d ie  d ie  B anken  bis zum 
E in tritt der le tz ten  E re ign isse  in L ettland  genossen  haben. 
W ie verlautet, w erden die V erhandlungen  vor allem  mit 
englischen und  französischen, holländischen und schw eizer 
B anken geführt. W enn die ausländischen B anken auch 
grundsätzlich  n icht abgeneig t sein sollen, d ie K redite zu e r 
neuern, so w ird doch zw eifellos längere  Z eit vergehen, 
bis die V erhandlungen  der P rivatbanken  mit dem  A uslande 
g re ifbare  E rgebn isse  zeitigen w erden. W ohl mit aus diesem  
G runde ist in  den A usführungsbestim m ungen des F inanzm ini
sterium s zu dem  G esetz vom 28. Ju li d. J . eine V erlängerung  
des e ingeschränkten  Z ahlungs- und B ankverkehrs um  w ei
tere  zw ei W ochen, verfügt w orden.

Die Lage Estlands vor der neuen Ernfe.
W ie alljährlich, so w erden auch je tz t d ie B erichte über 

die E r n t e a u s s i c h t e n  in E stland  m it Spannung v e r
folgt. D ie R eko rdern te  des vorigen Jah re s  hatte  in der 
G eschäftsw elt anfangs g ro ß e  H offnungen erw eckt, die in 
dessen durch den gew altigen  P reisstu rz  zunichte gew orden

• sind, denn ansta tt einer S teigerung tra t eine Senkung 
der K aufkraft auf dem  L ande ein. W enn daher auch die 
diesjährigen E rn teaussich ten  durchaus zufriedenstellend sind, 
so sind die H offnungen auf eine B elebung des stark  
abgeflau ten  G eschäfts im  H erb st keinesw egs hochgespannt, 
da die E rw artu n g  einer P re isste igerung  wohl ungerech tfertig t 
sein dürfte. D ie R oggenern te  steh t weit h in ter der des 
V orjahres zurück und dürfte  etw a dem  D urchschnitt der. 
letzten 10 Ja h re  entsprechen, ebenso auch die W eizen
ernte. In  diesem  F rü h jah r h a t der S taa t den R estbestand  
der vorjährigen R o ggenern te  zu V orzugspreisen  angekauft 
und hat von d ieser M enge (ca. 27 000 to), d ie  dem  B edarf 
yon ca. 4 M onaten entspricht, bis heute noch nichts v e r
kaufen können. A ngesichts der neuen E rn te  w ird der R e 
gierung nichts anderes übrig  bleiben, als den R oggen  zu 
einem billigeren  als den E inkaufspreis auf den  M ark t zu 
bringen und den M onopolpreis für den neuen R oggen  
herabzusetzen. Jedenfa lls  soll eine E rhöhung  des B rot- 
preises un ter allen U m ständen  verm ieden w erden, ebenso 
aber auch die E infuhr billigen ausländischen R oggens.

D ie L a n d w i r t s c h a f t  steht un ter dem  E influß einer 
^pC-, .scha r l:en K rise, die ih ren  G rund im  Preissturz  und zum 

eil in der hohen Schuldenlast hat. B esonders em pfind- 
lch sind die L andw irte  durch  das F allen  der B u tterpreise  

getroffen  w orden und da eine H offnung auf eine bessere  
^ ? n ju n k tu r  nicht besteh t, so leg t sich der L andw irt’ bei 
einen A usgaben die g rö ß te  Z urückhaltung  auf. D er Land- 
asch inenm ark t z. B. ist vollkom m en to t und selbst die 

u* dem  M ark t erschienenen russischen M aschinen und 
^ e rä te  finden zu den n iedrigsten  P reisen  keine A bnehm er.

lese U m stände w irken  natu rgem äß  in starkem  M aße auf 
r -l.e G eschäftslage in den  S täd ten  zurück. D er U m satz- 
.uekgang  in allen B ranchen läß t sich im  V ergleich zum 

°r ja h r  auf ca. 30—40 P rozen t schätzen. 
k e allgem eine D epression  h a t auf die ganze Bevöl-
so]rugng eine psychologische W irkung  ausgeübt, indem  selbst 

che, die es nicht nö tig  haben, ih re  B edürfnisse einschrän- 
v un^  zu sparen beginnen. E s is t d ah e r auch nicht zu 
e- Wundern, daß  kaum  eine W oche vergeh t, ohne daß  

e g rößere  F irm a in Z ah lungsschw ierigkeiten  gerä t. M ei

stens endet es mit einem  V ergleich, doch m ehren  sich auch 
die Fälle, wo' das G eschäft ganz au fgegeben  wird.

D iese allgem eine F laute im  G eschäft sp iegelt sich 
besonders deu tlch  in der T ä t i g k e i t  d e r  B a n k e n  
w ieder, die schon seit geraum er Z eit an einem  gew issen 
G eldüberfluß leiden, — eine E rscheinung , die in einem  
kapita larm en  Lande, wie E stland , zu den g rö ß ten  S elten 
heiten  gehört. E ine gew isse N achfrage  nach furzfristigem  
Geld is t zw ar vorhanden, doch sind die B anken in der 
G ew ährung von K rediten  w egen der U nsicherheit der a ll
gem einen L age und w egen des M angels an gutem  D isk o n t
m aterial sehr zurückhaltend . In  der E esti B ank haben  die 
G uthaben der B anken in der Z eit vom  30. 6. 30 bis zum 
30. 6. 31 von 3,8 auf 6,4 Mill. K ronen zugenom m en, w ährend  
die A usleihungen d e r E esti B ank im  selben Z eitraum  von
25,5 auf 20,9 Mill. K ronen  zu rückgegangen  sind, wobei in 
der letzten  Sum m e zudem  ein in  diesem  Ja h re  der R egierung  
zum  Z w ecke des R oggenankaufs gew äh rte r K redit von
2 Mill. Kr. (ursprünglich  5 Mill. K r.) en thalten  ist. Von 
einer anfangs gep lan ten  H erabse tzung  des Z insfußes ist v o r
läufig abgesehen  w orden, da m an sich aus den angeführten  
G ründen hiervon keine A nregung der W irtschaft verspricht. 
D er E esti B ank is t es im  Laufe des erw ähn ten  Z eitraum s 
gelungen, die D eckungsreserven  von 22,6 auf 23,9 Mill. Kr. 
zu erhöhen. G leichzeitig ist der N otenum lauf von 30,2 auf
32.1 Mill. Kr. gestiegen, w ährend  d ie E in lagen  infolge 
des erheblichen R ückgangs der staatlichen G uthaben  von
10.1 auf 5,5 Mill. Kr. gesunken  sind.

D ie d e u t s c h e  F i n a n z k r i s e  ist nahezu  spurlos 
an E stland  vorübergegangen . A bhebungen  von D epositen  
und U eberW eisungen von S parkap itaa l ins A usland haben  nur 
in sehr geringem  U m fang  sta ttgefunden  und die B anken 
konnten  ohne A usnahm e ih ren  V erpflichtungen voll nach- 
kom m en, ohne die H ilfe der S taa tsbank  in A nspruch nehm en 
zu müssen. M ehr U nruhe haben  die E re ign isse  in R iga 
in E stland  verursacht.

D ie allgem eine D epression  hat na tu rgem äß  einen au s
schlaggebenden  E influß auf die G estaltung  der A u ß e n 
h a n d e l s b i l a n z  gehab t, die im  ersten  H a lb jah r 1931 
folgende Z iffern aufw eist (in Mill. K r.):

1. H alb jah r 1931 1. H a lb jah r 1930 
E infuhr 30,6 51,2
A usfuhr 34,3 45,0
U m satz 64,9 96,2
Bilanz - f  3,7 . — 6,2

& r u < f f a < b e n
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D ie E infuhr ist um 40 P rozen t gesunken, und zw ar 
nam entlich w egen des bedeutenden  R ückgangs des G etre ide
im ports von 76 500 to auf 16 500 to, w ährend  die A usfuhr 
nu r um  24 P rozen t abgenom m en hat, w odurch die Bilanz 
aus einer sta rk  passiven zu einer aktiven gew orden  ist. D er 
R ückgang  der E infuhr is t u. a. auch auf die p rotektionistische 
Z ollpolitik  zurückzuführen, die zu einer s tärkeren  N achfrage 
nach einheim ischen E rzeugn issen  geführt hat. Im  neuen, 
am  20. Ju li d. Jf. in K raft ge tre tenen  Z o l l t a r i f  sind E r 
höhungen der Sätze auf verschiedene L uxusartikel vorgenora- 
m en w orden, so daß  mit einem  w eiteren  R ückgang  der E in 
fuhr gerechnet w erden kann. D er E x p o rt landw irtschaft
licher E rzeugn isse  w eist gegenüber dem  V orjah r eine 
m engenm äßige S teigerung  auf, w ährend die industrielle  A us
fuhr sow ohl m engen- als auch w ertm äßig  stark  gesunken  
ist. So hat z. B. die B aum w ollindustrie ihren  E x p o rt auf 
ein M inim um reduziert und sich m ehr dem  In landm ark t zu

gew andt. Schw er ist die L age in den  Industrien, welche 
überw iegend  auf den ausländischen A bsatz eingestellt sind. 
D ie S ägew erke sind in d ieser Saison nu r sehr schw ach b e 
schäftigt gew esen, so daß der E x p o rt von Schnittw are 
bedeutend  zu rückgehen  dürfte. D ie W eltkrise  ha t die Four- 
n ierindustrie schw er betroffen . W enn die Pap ierfab riken  auch 
das G eschäft mit R ußland  w eiter betreiben, so sind sow ohl 
die P reise  als auch die Z ahlungsbedingungen  w eit ungünstiger 
gew orden. D ie  A nnahm e des G esetzes über die s t a a t 
l i c h e  A u s f a l l b ü r g s c h a f t  bei E xp o rtk red iten  hat 
kaum  was genützt, da laut einer R eg ierungsverordnung  der 
S taat eine R eg reß fo rderung  im  B etrage von 100 P rozen t 
gegen  die L ieferfirm a beibehält. E ine Z unahm e hat der 
E x p o rt von Zellulose erfahren, ebenso ist auch die A usfuhr 
von Z em ent gestiegen, der neuerd ings in L itauen A bsatz 
gefunden hat.

Der öffentlich besiedle Wirisdiaiisprttfer.
Von D r. E . S c h o e n e .

D ie E rkenn tn is, daß  es im  vordringlichen In teresse 
der deutschen W irtschaft und überhaup t der deutschen  
O effentlichkeit liegt, auch in D eutschland über, einen le i
stungsfäh igen  und g röß ten  A nsprüchen genügenden  R ev i
sorenstand  zu verfügen, hat sich seit langem  nicht nur 
bei den berufsständischen Z usam m enschlüssen des R evisions
und T reuhandw esens, sondern vor allem  auch bei den  
am tlichen V ertre tungen  der W irtschaft, den  deutschen H a n 
delskam m ern, .mehr und m ehr durchgesetzt. D ie H an d e ls
kam m ern  haben  allgem ein die B eeidigung von B ücher
revisoren im  Laufe der le tz ten  Ja h re  im  B enehm en mit d e r 
B erufsorganisation  der R evisoren an  im m er schärfene B e
dingungen  geknüpft und dam it w esentlich zur H ebung  dieses 
w ichtigen S tandes beigetragen . So is t seit langem  auch im 
B ezirk  der Industrie- und H andelskam m er zu S tettin  die 
Öffentliche B estellung eines B ücherrevisors im  R egelfä lle 
an  die B edingung geknüpft, daß  vo rher eine schriftliche und 
m ündliche P rüfung  vor einem  von der K am m er eingesetzten  
Prüfungsausschuß  erfo lgreich  abgeleg t w urde. Die A nfor
derungen  d ieser P rüfung sind entsprechend  dem  im m er 
m ehr hervo rtre tenden  Bedürfnis der W irtschaft auf die 
Schaffung eines hochqualifizierten R evisorenstandes ständig 
g este igert w orden, so daß  ein B ücherrevisor, • der heute 
auf G rund d e r P rüfung  von der S tettiner K am m er beeid ig t 
w ird, tatsächlich  ausreichende G ew ähr dafür bieten dürfte, 
daß  er fü r die A usübung di'eses B erufs die nötigen  V o r
aussetzungen  in  vollem  U m fange auf weist.

T ro tz  der Fortsch ritte , d ie  also auf diesem  G ebiete 
gem acht w urden, hat sich d iese R egelung  im Laufe der 
le tzten  E ntw ick lung  nicht m ehr als ausreichend erw iesen. 
N am entlich w urde von der W irtschaft im  K red itverkehr in s
besondere  mit ausländischen G eldgebern  das F eh len  einer 
n icht nur innerhalb , sondern  auch außerhalb  D eutschlands 
allgem ein anerkann ten , für die V ornahm e von Bilanz- und 

'R echnungsprü fungen  autorita tiven  deutschen Stelle m ehr und
• m ehr a ls unangenehm  em pfunden. Auch die G esetzesentw ick- 

lung in  D eutschland, in sbesondere die V ersicherungsnovelle 
vom  30. M ärz 1931, die regelm äß ige  Pflichtrevisionen für 
p riva te  V ersicherungen und B ausparkassen  vorschreibt, sowie

die A ktienrechtsreform , mit de ren  Inkraftse tzung  dem nächst 
zu rechnen  sein und  die zur D urchsetzung  von P flich t
revisionen auch im  A ktien w esen mit aller S icherheit führen 
dürfte, e rbringen  den Beweis, daß  die Schaffung eines 
S tandes besonders qualifizierter „öffentlich beste llte r W irt
schaftsp rü fer“ in D eutschland eine N otw endigkeit ist. W enn 
in den le tz ten  W ochen die V orarbeiten  hierfür mit besonderer 
B eschleunigung durchgeführt und beendet w erden konnten, 
so is t dies schließlich auch noch darauf zurückzuführen , daß: 
die le tz ten  krisenhaften  V orgänge in der deutschen W irt
schaft die Schaffung neuer, eingehender und gesetzlich 
anerkann te r R evisionsm öglichkeiten angebrach t erscheinen 
ließen.

D as E rgebn is der V erhandlungen, d ie  zw ischen den 
w irtschaftlichen Spitzenorganisationen und den m aßgebenden  
B eru fsvertre tungen  und zw ischen dem  R eich und den L än 
derreg ierungen  gepflogen w urden, is t eben der „W irtsch afts
p rü fe r“ , die deu tsche E rscheinungsform  des „chartered  
accoun tan t“ der angelsächsischen L änder. W as den  m a
teriellen  A ufgabenkreis dieser W irtschaftsp rü fer angeht, so 
soll bei ih re r T ä tigke it das „p rü fende“ E lem ent im V o rd er
grund  stehen, d. h. der W irtschaftsp rü fer soll in erster 
Linie • auf F eh le r und Schäden hinw eisen, wozu es der 
A nw endung betriebsw issenschaftlicher P rüfungsm ethoden  b e 
darf, und  erst .in zw eiter Linie soll er ra ten , wüe solche 
Schäden nach seiner E rfah rung  etw a beseitig t w erden können- 
Im  einzelnen w erden die w ichtigsten F unktionen  des neuen 
Standes die gesetzlich vorgeschriebenen  Prüfungen  von 
A ktiengesellschaften, K om m anditgesellschaften  auf Aktien, 
privaten  V ersicherungsunternehm ungen  und B ausparkassen  
sein. D ieser A ufgabenkreis dürfte sich a b e r w a h r s c h e in 
lich noch erw eitern , zum al die U ebertragung  auch der 
Revisionen kom m unaler B etriebe im  R ahm en der K om m unal
aufsicht an öffentlich bestellte  W irtschaftsprüfer erw ogen 
w ird. — .

F ü r den G esam taufbau der zu treffenden R egelung  is 
ein sorgfältig  abgew ogener A usgleich zw ischen den E r 
fordern issen  einer vernünftigen Z entra lisation  und denen 
einer zw eckm äßigen  D ezentralisation  kennzeichnend. D ie

(Oer neue Gasherd.
von Jun ker  &■ R uh  
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Z entra lisation  ist insow eit erforderlich, als sie sich auf 
E inheitlichkeit der V oraussetzungen  für die B estellung der 
W irtschaftsprüfer und auf das bei ih rer B estellung a n 
zuw endende V erfahren  bezieht. D ie U ebereinstim m ung dieser 
V oraussetzungen ist nötig  für die berufliche F re izüg igkeit 
der W irtschaftsprüfer, die, w enn sie einm al von einer der in 
F rag e  kom m enden Stellen bestellt sind, überall in D eu tsch 
land ohne erneute B estellung ih re r T ä tigke it ausüben können. 
A bgesehen hiervon m acht auch die zu erw artende Speziali
sierung eines Teils der W irtschaftsprüfer auf bestim m te F ach 
geb iete  eine geographische Loslösung ih re r T ätigkeit vom 
Sitz ih re r N iederlassung notw endig . D as zen trale  M om ent 
der G esam tregelung wird durch die H aup tste lle  für die 
öffentlich bestellten  W irtschaftsprüfer v erkö rpert, die beim 
D eutschen Industrie- und H andelstag , der in A nbetracht 
der g roßen  B edeutung der ganzen  F rag e  für die W irt
schaft an den vorbereitenden  V erhandlungen von vornherein  
m aßgebend  beteilig t w ar, errich tet ist. D ie H auptste lle  
setzt sich aus- V ertre tern  der S p itzenverbände, der b e 
teiligten W irtschaftskreise , der B erufsverbände des Revi- 
sions- und T reuhandw esens und der Z ulassungs- und P rü 
fungsstellen zusam m en; sie kann V ertre te r kom m unaler 
Spitzenverbände zuw ählen. D ie R eichsreg ierung  und die 
L andesreg ierungen  können sich durch B eauftrag te  in d e r  
H auptstelle  vertre ten  lassen. N ach der je tz t vorliegenden 
Satzung  der H auptste lle  ha t d iese u. a. die A ufgabe, bei der 
E rrich tung  von Z ulassungs- und Prüfungsstellen  m itzuw irken 
und für deren  Z usam m ensetzung R ichtlinien aufzustellen, die 
Z ulassungsbedingungen  und die P rü fungsordnung  zu e r 
lassen, für eine g leichm äßige und sachgem äße H andhabung  
der G rundsätze, die hinsichtlich der an die persönliche und 
sachliche E ignung  der W irtschaftsp rü fer zu stellenden A n
sprüche von ih r zu erlassen sind, Sorge zu tragen  und G rund 
sätze. für die U eberw achung  der W irtschaftsp rü fer au fzu 
stellen. D ie Z ulassungsbedingungen  und die P rü fungsordnung  
liegen nach A bschluß der A rbeiten  der H auptstelle  fertig  
vor. D ie Z ulassungsbedingungen  gliedern  sich in solche 
für E inzelpersonen  und solche für Revisions- und T reu h an d 
gesellschaften . H insichtlich der ih re  Z ulassung b ean trag en 
den E inzelpersonen  ist besonders zu bem erken , daß  sie ihren  
W ohnsitz in  D eutschland haben, in geordneten  w irtschaftlichen 
V erhältnissen leben, die B eru fstä tigkeit im  H aup tberu f se lb 
ständig ausüben  oder auszuüben  beabsichtigen, eine sechs
jäh rige p rak tische T ätigkeit, davon m indestens drei Jah re  
P rüfungstä tigkeit nachw eisen und die vorgeschriebene F ach 
prüfung ablegen  m üssen. D ie P rüfung  b esteh t au s einer 
H ausarbeit, zw ei K lausurarbeiten  und einer m ündlichen 
Prüfung, in der eine R eihe von G egenständen  aus der 
B etriebsw irtschaftslehre und der R echtslehre  zu behandeln  
sind. D as M indestalter für die Z ulassung b e träg t 30 Jah re . 
W ährend  einer U ebergangszeit, d ie bis zum  *31. D ezem ber
1932 dauert, unter U m ständen  jedoch noch drei Jah re  v e r
längert w erden kann, kann  von der F achprüfung  bei solchen 
Personen, die m indestens d a s  35. L ebensjah r vollendet 
naben und durch m ehrjährige P rü fungstä tigkeit ih re  persön 
liche und sachliche E ignung  zur D urchführung  schw ieriger 
I rüfungen zw eifelsfrei nachw eisen, von der P rüfung  a b g e 
sehen o d e r eine vereinfachte P rüfung  veransta lte t w erden.

Die Z ulassung zur P rüfung  und diese selbst w erden 
örtlich dezen tralisiert erfolgen. Zu diesem  Z w eck w erden 
Z ulassungs- und P rüfungsstellen  errichtet. S ie bilden einen 
Z ulassungsausschuß und einen oder m ehrere  P rü fungsaus
schüsse. D er Z ulassungsauschuß  setzt sich zusam m en aus 
V ertretern  der zum B ezirk  gehö renden  H andelskam m ern , 
V ertretern  des B erufs der W irtschaftsp rü fer und einem  B e
auftrag ten  der L andesreg ierung , w ährend der aus sieben 
M itgliedern bestehende P rüfungsausschuß  sich aus zwei V er
tre tern  der W irtschaft des B ezirks, einem  D ozenten  der B e

triebsw irtschaftslehre , einem  V ertre te r der R echtsw issenschaft 
und d re i V ertre te rn  des B erufs d e r W irtschaftsprüfer zusam- 
m ensetzt. D a die Z ahl d e r Z ulassungsstellen  nach M öglichkeit 
beschränkt sein soll, sind b isher in P reußen  nur vier d e ra rtig e  
Stellen, und zw ar in Berlin, K önigsberg  i. P r., Köln und  F ra n k 
fu rt a. M. in der B ildung begriffen ; es ist m öglich, daß  noch 
zwei w eitere S tellen in B reslau und M ünster errich tet w erden. 
F ür den B ezirk  der S te ttiner Industrie- und H andelskam m er 
ist die B erliner Z ulassungs- und P rüfungsstelle  zuständig. — 
N ach bestandener Prüfung hat die Z ulassungsstelle die A kten 
mit einem  B ericht über die P rüfung  an die für die B estellung 
zuständige Stelle w eiterzuleiten. E in  Prüfling, der die P rü 
fung nicht besteh t, zu rück tritt oder zurückgew iesen  wird, 
kann die P rüfung  nur w iederholen, wenn er vom  Z u lassungs
ausschuß erneut zugelassen wird.

T ro tz  der beschränk ten  A nzahl der Z ulassungs- und 
P rüfungsstellen  dürfte der E influß der einzelnen örtlichen 
K am m ern bei ihnen dennoch gesichert sein. A bgesehen d a 
von, daß  V ertre te r der örtlichen K am m ern m it Sitz und 
S tim m e in die Z ulassungs- und  P rü fungsstellen  en tsand t 
w erden können, sind insbesondere auch die M eldungen für 
die P rüfung  an die örtliche zuständige K am m er zu 
richten. Die Industrie- u n d  H andelskam m er hat die M el
dung un ter B eifügung eines G utachtens an die zuständige 
Zulassungs- und P rüfungsstelle  w eiterzureichen. W ill d e r 
Z ulassungsausschuß von einem  ablehnenden  G utachten  der 
Industrie- und H andelskam m er, bei der sich der B ew erber 
gem eldet hat, abweichend so hat er h ierüber m it D reiviertel- 
M ehrheit zu beschließen. D er E influß der örtlich zuständigen 
K am m er äußert sich w eiterhin  auch darin, daß  ih r die 
U eberw achung  der T ä tigke it des W irtschaftsprüfers, für 
dessen beruflichen W ohnsitz sie zuständig  ist, nach den  
h ierfür zu erlassenden G rundsätzen  der H aup tste lle  obliegt. 
D ie B estellung kann  in gegebenen  Fällen  in einem  b eso n 
deren, förm lich durchzuführenden  W iderru fsverfah ren  zu rü ck 
genom m en w erden.

E s steht zu hoffen, daß  schon nach A blauf der U e b e r
gangszeit in D eutschland eine ausreichende A nzahl von V er
tre te rn  des neuen  Standes, die den hohen, an sie geste llten  
A nforderungen en tsprechen, zur V erfügung steht, dam it die 
deutsche W irtschaft als G anzes und insbesondere d iejenigen 
U nternehm ungen , für die die T ä tigke it des W irtschaftsp rü fers 
insbesondere in F rag e  kom m f, die e rw arte ten  V orteile d a 
von haben.

&eut9ch~Tinniändischer Verein zu Stettin
zur Pflege und Förderung der gegenseitigen Handelsbeziehungen e. Vf

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

Der Verein erteilt seinen Mitgliedern k o s t e n l o s  A u s k ü n f t e  über wirtschaftliche Fragen 
Finnlands, Lettlands u n d  Estlands. -  Der /y Ostsee=Handel" geht den Mitgliedern kostenlos zu.
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Wirtschaftliche nachrichten
Schweden.

Gold und Aberglaube. E i n  V o r s c h l a g  G u s t a v  
C a s s e l s  z u r  R a t i o n a l i s i e r u n g  u n s e r e r  G e l d -  
v e r h ä l t n i s s e .  U n ter diesem  T itel ha t der bekann te  
schw edische NationalölsSmom Pro fesso r G ustav C assel einen 
A rtikel veröffentlicht, in dem  er die A bschaffung a lle r G e
setze befürw ortet, die den W ert des G oldes stü tzen  und die 
A ufrech terhaltung  g rö ß e re r G oldreserven vorschreiben, als für 
den H andel unum gänglich  nötig  sind. E r  bekäm pft die 
populäre  A uffassung, als sei Gold die einzige Base fü r 
das U m laufgeld  einer N ation, um  dasse lbe  auf der sogenann 
ten  G oldparitä t zu erhalten . D afür schlägt P rofessor Cassel 
einen anderen  W eg vor, um  das U m laufsgeld  auf der G old
p aritä t zu erhalten , näm lich die B egrenzung  der ausstehenden  
B anknoten, Schatzanw eisungen  und ähnlichen W ertpap iere . 
E ine solche B egrenzung  des P ap iergeldes w ird im m er den 
W ert des U m laufgeldes einer N ation au frech terhalten , ganz 
abgesehen  davon, wie g roß  oder k lein  die G oldreserven der 
Z en tra lbanken  sind.

In  den  m odernen F inanzbeziehungen  hat das Gold — 
nach der M einung P ro fesso r Cassels — nur eine Funktion , 
näm lich die, besonders schw eren N achfragen  ausländischer 
D evisen zu begegnen . F ür diesen Z w eck  brauch t die B ank 
tatsächlich gew isse G oldfonds. W enn aber die R eg ierungen  
auf gesetzgeberischem  W ege die Z en tra lbanken  zw ingen, 
unnatürlich» g ro ß e  G oldreserven für den populären  Z w eck  zu 
horten , um  das um laufende Pap iergeld  zu einem  gew issen 
P rozen tsä tze  sicherzustellen, dann w erden die G oldreserven 
der G roßbanken  im m er viel g rö ß e r sein m üssen, als die oben 
erw ähn te  u rsprüngliche Funk tion  des G oldes es verlangt. D a 
durch  ab er w ird der W ert des G oldes geste igert und der 
P reis der W aren  herabged rück t. In  K risenzeiten  ru ft diese 
O rdnung au f ind irek tem  W ege die P anik  hervor, die die 
gesetzlichen B estim m ungen verhüten  w ollten. J e  n äher die 
N ationalbank  zu dem  vorgeschriebenen  M inim um der G old
reserve  in P erioden  wie die je tz ige  gelang t, um  so nervöser 
w erden das Publikum  und die ausländischen K red itgeber, 
um  so s tä rk e r w ird die N ach frage  nach  Gold. W ürden  
nun die G esetze abgeschafft, die eine m inim ale G old
reserve  erfordern , dann  w ürden d ie  Z en tra lbanken  sicherlich 
M ittel finden, diese N ach frage  zu befriedigen, ohne die G o ld 
p aritä t des U m laufgeldes zu verletzen, sow eit sich dieses in 
den no tw endigen  G renzen hält.

D a nun die G esetze, die die Funk tion  der G oldreserven 
regulieren , — nach  der M einung P ro fesso r Cassels — u n 
logisch und in ih ren  p rak tischen  F o lgen  sogar gefährlich  
sind, so m üßten  die R eg ierungen  zu einer V ereinbarung  
gelangen, die d iese G esetze ganz beseitig t und die Z en tra l
banken  erm ächtig t, von ih ren  G oldreserven den  angem esse
nen  G ebrauch zu m achen. D ie G roßbanken  w erden auch 
m it k le ineren  G oldreserven, als sie je tz t besitzen, jedenfalls 
besser a ls je tz t im stande sein, die an  sie geste llten  N ach 
fragen  zu befriedigen. H ierm it w äre der ers te  w irklich au f
bauende Schritt zur R ationalisierung  unserer gegenw ärtigen  
G eldverhältn isse getan!

Außenhandel. W ie aus der je tz t vorliegenden W e rt
sta tistik  über das E rgebn is  des schw edischen A ußenhandels 
im  Ju n i erhellt, e rgab  dieser M onat bei einer E infuhr von 
114,44 und einer A usfuhr von 100,69 Mill. Kr. einen Ein- 
füh rüberschuß  von 13,75 Mill. Kr. D er en tsprechende M onat 
des vorigen Jah re s  schloß bei einer E in fuhr von 124,10 und 
einer A usfuhr von 134,43 Mill. Kr. m it einem  A usfuhr
überschuß  von 10,33 Mill. Kr. ab. F ü r das erste  H a lb 
ja h r 1931 erg ib t sich im  V ergleich mit dem  gleichen Z e it
raum  des vorigen Jah re s  ein R ückgang  der E infuhr von 
821,15 Mill. K r. auf 686,02 Mill. K r., w ährend  die A us
fuhr eine M inderung erfahren  hat von 734,73 auf 492,54 Mill. 
Kr. E inem  E in fuhrüberschuß  von 86,42 Mill. Kr. im  ersten  
H a lb jah r 1930 steh t also nunm ehr ein solcher von 193,48 
Mill. K r. w ährend  der ers ten  sechs M onate d. J . gegenüber.

D ie A usfuhr von H olz, P ap ier und Z ellstoff ist s tark  
zu rückgegangen . In  der ersten  Jah resh ä lfte  von 1931 betrug  
die H o lzausfuhr n u r 60,85 Mill. Kr. gegen  113,55 Mill. Kr. 
zu derse lben  Z eit im  V orjahre. D er G esam texport von 
Zellstoff, P ap ie r und P appe erreichte den  W ert von nur 
130 Mill. Kr. gegen  171,76 Mill. Kr. in der ers ten  J a h re s 
hälfte  von 1930.

Diskonterhöhung. D ie schw edische R eichsbank  hat mit 
W irkung  ab F re itag  den D iskontsatz  um  1 P r o z e n t  a u f
4 P r o z e n t  erhöht.

Schweden in Erwartung weiterer russischer Holzladun
gen. W ie aus M olmö gem eldet w ird, ist aus R ußland  eine 
w eitere Sendung von 25 000 S tandards H olz in Schw eden 
eingetroffep.. W ie verlautet, sollen fünf w eitere Sendungen 
in  g leichem  U m fange von R uß land  in Schw eden zu e rw a r
ten  sein.

Einschränkung der Zelluloseproduktion. N ach langw ieri
gen V erhandlungen  is t es nunm ehr gelungen, einer in te r
nationale  V erständ igung  über die E inschränkung  der Z ellu 
loseproduktion  zu treffen . Offiziell te ilt der Schw edische 
Z ellu lose-V erband mit, daß  das endgültige A bkom m en, w el
ches zw ischen den Z ellu loseproduzenten  in  D eutschland, 
Schw eden, Finnland, N orw egen , O esterreich, Tschechoslo- 
w abei und M em elgebiet geschlossen w orden ist, eine
3 0 p r  o  z e n  t  i g  e D r o s s e l u n g  d e r  Z e l l u l o s e h e r 
s t e l l u n g  vorsieht. D ieses A bkom m en tr itt ab 1. Ju li mit 
rückw irkender G eltung in K raft und läuft bis zum
30. Jun i 1932.

Deutsch - schwedisches Abkommen betreffs rostfreien 
Stahls. W ie aus S tockholm  gem eldet wird, sollen zw ischen 
den schw edischen und deutschen P roduzen ten  von rostfreiem  
S tahl ein A bkom m en betreffs des A bsatzes auf dem  W elt
m ark t getroffen  w orden sein. E ine B estätigung dieser M el
dung feh lt b isher.

Norwegen.
Regelung der Holzeinfuhr. W ie „H andels T idn ihgen“ 

aus Oslo erfährt, hat das L andw irtschaftsm inisterium  darauf! 
hingew iesen, daß  für einen g roßen  T eil des eingeführten  
H olzes g a r kein  B edarf vorliege, und zw ar besonders n ic h t  
für gehobelte  W are  und K istenbretter, und daß für diese 
A rtikel künftig  nu r ausnahm sw eise auf eine E in fuhrgenehm i
gung zu rechnen  sei. Bei den übrigen W arengruppen , die 

.un ter die Position H olz fallen, w erde ebenfalls die E infuhr 
auf d a s  A llernotw endigste e ingeschränkt w erden — w enig
stens so lange reichlich A ngebot an einheim ischer W are 
vorliegt.

W ie N orges H andels- und S jöfartstidende hierzu m eldet, 
h a t diese E in fuhreinschränkung einen ganz energischen P ro 
test seitens der In teressen ten  in N arv ik  veran laß t. B ekann t
lich deck t N arv ik  und N ordnorw egen  den g rö ß ten  Teil 
seines B edarfs aus Schw eden. Die V erordnung hat zur 
F o lge  gehabt, daß  alle fünf H olzfirm en in N arvik , w e lc h e  
ausschließlich schw edisches H olz führen, keine R o h w a r e  
m ehr bekom m en können  und d aher vor der G efahr s t e h e n  
Ih ren  B etrieb schließen zu müssen. D adurch w ürden etw a 
70 A rbeiter und A ngestellte  b rotlos w erden. D ie E in fu h r  
an schw edischem  H olz nach N orw egen  wird auf etwja 
250000 K ub ikm eter im  W erte  von 4 Mill. Kr. jährlich  
geschätzt, und hiervon geh t ungefähr ein V iertel über N arvik. 
D ie F o rstverw altung  teilt im  A nschluß an diesen In te ressen 
konflik t mit, daß  nunm ehr eine U ntersuchung  der E in fu h r

* nach N ordnorw egen  vorgenom m en w erde.

Dänemark.
Außenhandel. W ie aus der je tz t veröffentlichten S ta 

tistik  über den dänischen A ußenhandel im  Jun i hervor- 
geht, hat die E in fuhr verglichen mit dem  V orm onat einen 
R ückgang  von 121,9 auf 119,1 Mill. Kr. erfahren , w ä h r e n d  
die A usfuhr einheim ischer W aren  nur von 100,7 auf 99,‘ 
und die W iederausfuhr frem der W aren  von 6,5 auf 6 Min* 
Kr. zurückgegangen  ist. Aus diesen Z ahlen  erg ib t sich eine 
.M ehreinfuhr von 13,4 Mill. Kr. gegen  14,7 Mill. Kr. i*11 
Mai und 4,6 Mill. Kr. im  Jun i 1930.

Erneute Zunahme der Auflegungen. W ie „ B e r l in g s k e  
T id en d e“ m eldet, haben  die A uflegungen der zum „ D a n s k  
D am psk ibsrederifo ren ing“ gehörenden  Schiffe w iederum  zu ' 
genom m en. Sie um faßten  am  28. Jun i d. Js . 74 Schiffe von 
zusam m en 142 658 B ru tto tonnen  bezw . 223135 L a d e t o n n e n  
gegen  72 Schiffe von zusam m en 139 287 B ru tto tonnen  bezw- 
217 915 L adetorinen in d e r W oche zuvor. # ,

Zusammenschluß in der dänischen Textilindustrie. Nacn 
einer (T .T .)-M eldung  aus K openhagen  an ,,Sydsvenska D ag ' 
b lad e t“ hat die L eitung der A ktiengesellschaft H e n r iq u e s
& L öveng reen ’s T rik o tag e fab rik k e r, A kts, einstim m ig be
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schlossen, der bevorstehenden  a. o. G. V. die U ebernahm e 
der T ex tilfab rik  in S ilkeborg  vorzuschlagen. In  der B e
gründung  dieses V orschlages w ird darauf hingew iesen, daß 
die Z usam m enarbeit d ieser beiden g rö ß ten  T ex tilfab riken  
D änem arks dringend notw endig  sei, um der starken  A us
landskonkurrenz  w irkungsvoll begegnen  zu können. N ach 
einem w eiteren V orschläge der V erw altung  der erstgenannten  
G esellschaft soll das A ktienkapita l von 2,4 auf 4,6 Mill. Kr. 
e rhöh t w erden, und m an will m it einem T eil de r dadurch 
zufließenden M ittel die T ex tilfab rik  in S ilkeborg  rü ck w ir
kend  vom 1. Jan u a r 1931 übernehm en. Schließlich b ring t 
die V erw altung  noch einen w eiteren  V orschlag  ein, der 
dahin geht, daß  das A ktienkapita l gegebenenfalls später auf
5 Mill. Kr. e rhöh t w erden kann, um  w eitere in A ussicht 
genom m ene K onzentrationsm aßnahm en durchführen zu 
können.

Vergleich in der dänischen Schuhindustrie. W ie „B ö r: 
sen “ , K opehagen  m eldet, ist zw ischen den V ertre te rn  der 
A rbeiter und A rbeitgeber der dänischen Schuhindustrie n un 
m ehr ein volles E invernehm en erzielt w orden. D as A b
kom m en is t nach den V orschlägen des Schiedsm anns u n te r
zeichnet und gilt bis 1932.

Leffland.
Außenhandel. Im  M a i  be trug  der W ert der E i n f u h r  

19,4 Mill. L at (M ai 1930: 32,9 Mill.), der W ert d e r A u s f u h r  
16,3 Mill. L at (Mai 1930: 18.9 Mill.), m ithin der E in fu h r
überschuß 3,1 Mill. L a t (14 Mill.).

D er R ückgang  in der E infuhr e rk lä rte  sich durch v e r
m inderten  B ezug von N ahrungsm itte ln  (— 59 Proz.), von 
R ohstoffen  und H alb fab rika ten  (— 43 Proz.), von F e rtig 
fab rikaten  (— 34 P roz .). —

D ie verm inderte A usfuhr w urde hervorgeru fen  durch 
R ückgang  bei der A usfuhr von N ahrungsm itte ln  (— 22 
P roz.) und von R ohstoffen  und H alb fab rika ten  (— 21 P ro z .) ; 
bei F ertig fab rik a ten  w ar sogar eine k leine S teigerung  zu 
verzeichnen.

Aenderungen im Exporttarif — Holzausfuhr. Am 17.
Juli d. Js . w urde zu If. 2 des § 1 des H o lzexpo rttarifs  eine 
zw eite A nm erkung vom Parlam en t angenom m en:

A n m e r k u n g  2. G rähnen-Papierho lz , w elches sich 
bei E isenbahnstationen  befindet, n icht an inländische P ap ie r
fab riken  verkauft ist und im Laufe von 14 T agen , gerechnet 
vom T age, wo dieses G esetz in K raft tritt, dem jenigen Z o ll
am t angem eldet ist, durch w elches das Papierho lz  e x 
portiert w erden soll, ist bis zum  1. N ovem ber 1931 zollfrei! 
zum E x p o rt zuzulassen.

G leichzeitig w urde der Term in, für A usfuhr des in 
§ 1 Anm. 1 genannten  P ap ierho lzes gleichfalls bis zum 1. 
N ovem ber d. Js . verlängert. D iese neuen B estim m ungen 
sind am  7. A ugust in K raft getreten .

Der neue lettländische Zolltarif, i n  d e u t s c h e r  
S p r a c h e ,  kann  vom  V erlag  R. R uetz & Co. A.-G. R iga, 
D om platz 5 bezogen  w erden.

Schiffahrt. D as Z o lldepartem ent erläu tert, daß  H a f e n -  
a b  g a b e n  (auch nach der estl.-lettl. H afenkonvention) 
n i c h t  e r h o b e n  w e r d e n  w enn ein Schiff den H afen  an- 
läuft, um w eitere O rder zu em pfangen, zur E rgänzung  des 
Proviants, des H eizm ateria ls o d e r des W asservorra ts, w egen 
Sturm , E isverhältn isse  oder H avarie , zur E rg än zu n g  der 
M annschaft, um K ranke  an Land zu bringen, sowie zw ecks 
K apitalrem onle o d e r B esichtigung, vorausgesetzt, daß  das 
betr. Schiff keine H andelsopera tionen  ausführt.

In allen diesen Fällen  sind Schiffe des A uslandverkehrs, 
'venn sie im  H afen  keine .W aren- oder Passag ieropera tionen  
ausführen, von der T onnagesteuer befreit. Im  nächsten  
H afen w erden sie jedoch wie ein zum  ersten  Mal in einen 
lettländischen H afen  vom A uslande eingelaufenes Schiff b e 
trach tet und m üssen d aher die H afenabgaben  wie ein% vom 
A uslande eingetroffenes Schiff entrichten.

Wechselproteste. Im  e r s t e n  H a l b i a h r  1931 gingen 
{5* L ettland  165 000 W echsel auf eine G esam tsum m e von 
ö3,5 Mill. L at zum P ro test, in der gleichen Z eit 1930 w urden 
W echsel auf eine G esam tsum m e von 29,1 Mill. L at p ro testiert.

Konkurse. Im  J u n i  d. T. w urden . 10 K onkurse m it 
^ n e r  K onkursm asse von 1,8 Mill. L at angem eldet, g egen  14 
K onkurse mit 2,1 Mill. L at im Mai d. J . Im  J u n i  1930 
Wurden b loß 6 K onkurse mit 88 000 L at gem eldet. —

Estland.
Der Außenhandel im ersten Halbjahr 1931. D er G e 

s a m t b e t r a g  des estländischen A ußenhandels stellte  sich 
lrn- ersten  H a lb jah r .1931 auf 64,92 Mill. K ronen gegenüber

96,17 Mill. im  entsprechenden  Z eitabschnitt des V orjahres. 
D e r ' A ußenhandelsum satz hat sich mithin g egenüber dem  
V orjah re  um  32 Proz. verringert. D ie E i n f u h r  b e tru g  
im  ersten  H a lb jah r 1931 30,65 Mill. K ronen gegenüber 
51,16 Mill. im  entsprechenden  Z eitraum  des V orjahres, die 
A u s f u h r  34,27 Mill. gegenüber 45,01 Mill. D ie H an d e ls
bilanz w ar in der B erichtszeit mit 3,62 Mill. K ronen aktiv , 
w ährend  sie im  ersten  H alb jah r 1930 m it 6,15 Mill. K ronen 
passiv w ar.

In  den H aup tw areng ruppen  stellte  sich die E i n f u h r  
im  ersten  H a lb jah r 1931 wie fo lg t: Lebens- und G enuß
m ittel — 5,45 Mill. K ronen (erstes H alb iah r 1930 13,96 
Mill.), R ohstoffe und H a lb fab rika te  9,03 Mill. (14,07 M ill.) 
F ertigw aren  16,14 Mill. (23,03 Mill.). E inen au ß e ro rd en t
lich sta rken  R ückgang  w eist die G etreideeinfuhr au f; er 
b e träg t nahezu 80 P rozen t, w as auf die g u te  E rn te  und die 
D urchführung des G etreideschutzgesetzes zurückzuführen  ist. 
D er G etreideim port stellte sich in der B erichtszeit auf nur 
16 423 to gegenüber 76 676 to  im  entsprechenden  Z e itab 
schnitt des V orjahres. D ie Z uckereinfuhr ist zum  T eil aus 
spekulativen G ründen in E rw artu n g  einer Z ollerhöhung  von 
13 246 to auf 13 793 to  gestiegen, w ährend  d e r Im p o rt von 
H eringen  um  m ehr als die H älfte  und von B aum w olle um 
37 Proz. zurückgegangen  is t; le tz teres hän g t m it der starken  
E inschränkung  der A usfuhr von B aum w ollgarn  und -gew ebe 
zusam m en. D ie E iseneinfuhr is t von 11293 to  auf 6 581 to  
gesunken, w as w ohl durch die D eckung des B edarfs an 
E isenbahnschienen und anderem  M aterial im  vorigen Ja h re  
zu erk lären  ist. E rfreu lich  ist die Z unahm e des Im ports von 
künstlichen D üngem itte ln  von 11002 to auf 11 945 to. Auch 
die B enzin-E infuhr hat aus spekulativen G ründen gegen  E nde 
des ersten  H alb jah res 1931 zugenom m en.

D ie A u s f u h r  von L ebens- und G enußm itte ln  ist von 
14,55 auf 15.40 Mill. K ronen gestiegen, diejenige von R o h 
stoffen ist dagegen  von 11,86 auf 9,17 Mill. und diejenige 
von F ertigw aren  von 18,45 auf 8,66 Mill. zurückgegangen . 
Von den w ichtigsten E x p o rtw aren  w eisen B u tter (5 641 to 
g egenüber 5161 to), K artoffeln  (21 692 to gegenüber 7 783 
to), F leisch (1 969 to gegenüber 662 to ), Z em en t (6 975 
to gegenüber 6 764 to ) und Z ellu lose (29 266 to  gegenüber} 
21017 to ) eine Z unahm e auf, w ährend  d ie  A usfuhr von 
E iern  (von 9,3 Mill. S tück auf 7,1 Mill.), F ourn ierw arert 
(von 9171 to  au f 7 898 to), H o lzm ateria l (von 3,1 Mill. 
K ronen auf 2,5 Mill. K ronen), P ap ie r (von 10 778 to au£
7 108 to), F lachs (von 3 686 to auf 2 403 to ), B aum w ollgarn  
von 981 to auf 283 to), B aum w ollgew eben (von 992 to  aufi 
587 to ) und S treichhölzern  (von 538 to auf 262 to ) gesunken  
ist. D ie Z unahm e der Z em en tausfuhr is t darau f zu rückzu 
führen, daß  estländischer Z em ent in L itauen einen neuen A b
sa tzm ark t gefunden hat. D ie B aum w ollindustrie, deren  E r 
zeugnisse den stä rk sten  E x p o rtrü ck g an g  aüfw eisen, a rb e ite t 
m it nicht m ehr als 800 A rbeitern  fas t ausschließlich für den 
In landsm ark t. Auch die Papier- und H olzbearbeitungsfabri,- 
ken sind, gezw ungen, ih re  P roduk tion  in fo lge der flauen 
M ark tlage  w esentlich einzuschränken.

Die Abschlußbilanz der A.-G. „D w igatel“ , d eren  V er
m ögen in die H ände d e r  mit deu tschem  K apital g e 
g ründeten  neuen  A ktiengesellschaft „E esti D w iga te l“ üb e r
gegangen  ist, w eist ein G rundkap ital von 1000 000 K ronen, 
ein A m ortisationsfonds von 3 489 000 K ronen und Schulden 
in H öhe von 1441000 K ronen auf. D ie F ab rik en  stehen 
mit 5 423 000 K ronen, die M ateria lien mit 247 000 K ronen und 
der V erlust für das Ja h r  1930 m it 259 000 Kr. zu Buch.

Die Zellstoffabrik W aldhof bei Perau w ird vollständig 
liquidiert. D er L iquidationsauschuß will das der F ab rik  
gehörige  G rundstück, W ert etw a 187 000 Kr., und d ie  auf 
dem selben befindlichen W ohnhäuser, W ert e tw a 339 000 Kr., 
veräußern .

D ie staatliche Bank für langfristige Darlehn h a t auf einer 
dieser T ag e  abgehaltenen  V erste igerung  d e r g rö ß ten  W esen 
b erger L ed e rfab r ik „ „ S a k a la “ erstanden, w obei als K aufpreis 
30 000 Kr. g ezah lt w orden sind.

Die A.G. Eesti Marmor, deren  K alzitg ruben  sich auf 
O esel befinden, ha t ih re  T ä tigke it in der le tz ten  Z eit w esen t
lich erw eitert. D as U nternehm en  arb e ite t hauptsächlich  für 
den E xpo rt.

Litauen
und autonomes M em elgebiet.

Der Außenhandel im ersten Halbjahr 1931. Im  J u n i  
stellte sich die A u s f u h r  auf 22 Mill. Lit, d ie E i n f u h r  
dagegen  auf 25,5 Mill. Lit, so daß  sich ein E in fuhrüberschuß  
in H öhe von 3,5 Mill. Lit erg ib t. — Im  e r s t e n  H a l b ' -
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j a h r  1 9 3 1  betrug  die A usfuhr 137,3 Mill. g egenüber 158,3 
Mill. im  entsprechenden  Z eitabschnitt des V orjahres, die E in 
fuhr 139,5 Mill. gegenüber 146,4 Mill. Lit. M ithin w ar die 
H andelsb ilanz L itauens im  B erich tshalb jahr mit 2,2 Mill. 
L it passiv gegenüber einer A ktiv ität von 11,9 Mill. L it 
im  ersten  H a lb jah r 1930.

Schiffahrt. Im . J u n i  liefen in den H afen  M em el 89 
Schiffe m it 46 626 N rg t. ein, davon w aren 40 Schiffe obne* 
L adung, es liefen aus 85 Schiffe, davon 44 m it L adung. —l

Seit der Herabsatzung des Einfuhrzolls für Z iegel 
sind nach L itauen 3 Mill. Stück Z iegel aus dem  Ausland!« 
e ingeführt w orden. Infolge der starken  N achfrage blieben 
jedoch die Z iegelpreise unverändert. W ie das litauische 
H andelsdepartem en t m itteilt, b leib t der V orzugszoll für Z ie 
gel bis zum  9. S ep tem ber d. J . in K raft.

Polnische Kohle. Auf dem  U m w ege über D ünaburg  
laufen in  le tz ter Zeit täg lich  50—60 W aggons m it K ohlen 
aus Polen nach L itauen; es handelt sich um die Lieferung^ 
von 10 000 t S teinkohle, die von Privatfirm en für die» 
litauische E isenbahnverw altung  gekauft w urden.

W echselproteste. Im  M a i  w urden p ro testiert 12 986 
W echsel m it 4,4 Mill. Lit, im  A pril w aren es 12 067 W echsel 
m it 4,3 Mill. Lit. D agegen  g ingen im  Mai 1930 b loß 9644 
W echsel m it 3,2 Mill. L it zum  P ro test.

Freie Sladl Danzig.
Diskonterhöhung. D ie B ank von D anzig  hat mit W ir

kung  vom  28. Ju li d. J . ih ren  D iskont von 7 auf 10 P rozen t 
und ih ren  L om bardsatz  von 10 auf 12 P rozen t erhöht. —- 
Mit W irkung  ab  10. A ugust h a t sie ih ren  D iskontsatz  von 10 
auf 7 P rozen t und  ih ren  L om bardsatz  von 12 auf 8 P rozen t 
herabgesetz t.

Der ungehinderte Geldverkehr konn te  von den D anziger 
B anken  am  6. A ugust w ieder aufgenom m en w erden.

Unrentabler H olzexport über Danzig. Z u n a h m e  d e r  
E x p o r t p r ä m i e n  b e i  u n z u r e i c h e n d e n  P r e i s e n  
M engenm äßig  betrach te t, sind die H olzum sätze in D anzig 
im  ersten  H a lb jah r 1931 sehr gu t gew esen. Sie be trugen  
insgesam t 451 942 to gegenüber nu r 341896 to im  ersten  
H a lb jah r 1930, w iesen also gegenüber dem  V orjah re eine 
Z unahm e um 110 046 to auf. Indessen  k lagen  d ie  D anziger 
H art- und W eichholzexporteure, daß ih r N utzen bei den 
im m er m ehr gedrück ten  P reisen  im  A uslande ganz m inim al 
sei. D er D anziger H o lzexpo rteu r sei gegenw ärtig  nur noch 
O rgan  für den V ertrieb  der polnischen S äg ew erk sp ro d u k 
tion, also eigentlich nur V erm ittler, lediglich m it dem  U n te r
schied, daß  er allein das R isiko trag en  müsse.

Schiffahrt. Im  D anziger H afen  ist im  J u l i  der Schiffs
verk eh r etw as g rö ß e r gew esen  als im  Juni. M an zählte 
.im E ingang  557 Schiffe mit 361 166 N rg t. (im V orm onat 484 
Schiffe m it 360 216 N rg t.) . Im  A usgang w urden 551 Schiffe 
m it 377 850 (im V orm onat 492 Schiffe mit 356 039 N rg t.)  
reg istriert. E s zeig t sich also eine geringe  Z unahm e g eg en 
über dem  V orm onat.

Polen.
Einen Getreideelevator in Gdingen zu errich ten  ha t eine 

vom L andw irtschaftsm inisterium  eingesetzte  K om m ission 
em pfohlen. D ie K om m ission re g t daher d e n  B a u  e i n e s  
G e t r e i d e - E l e v a t o r s  f ü r  .1 0 0 0 0  t an, w obei dieser 
späterh in  um  5000 t v e rg rö ß ert w erden soll. D ie K om 
m ission nim m t an, daß  d e r 10000 t  E levato r im  Laufe eines 
Jah re s  zehnm al w ird ausgenutzt w erden können, so daß  der 
U m satz 100 000: t  p ro  J a h r  be tragen  wird. D er E levato r soll 
m aschinell de ra rt au sges ta tte t w erden, daß  er in der L age  
sein soll, 200 t stündlich zu laden.. E ine E inrich tung  für 
die R einigung von G erste  soll stündlich 10 t verarbeiten  
können.

Die Ausfuhr von chemischen Erzeugnissen aus Polen,
die in den le tz ten  Jah ren  eine aufsteigende T endenz aufw ies, 
is t in den ersten  fünf M onaten d. J . m it 48 820 to im  W erte  
von 31,3 Mill. ZI. m engenm äßig  um 18 Proz., w ertm äßig  
um  36 Proz. im  V ergleich zum  V orjahre zurückge£angen . 
D ie s ta rk e  W erte inbuße w eist darau f hin, daß  die e rs t seit 
ku rzem  exportierende polnische Industrie  sich .im K am pf um 
die A bsatzm ärk te  zu w eitgehenden Preiskonzessionen  b e re it
findet.

N euregelung des Holzexports. Mit dem  1. N ovem ber 
d. J . w ird, die N euregelung  des polnischen H olzexports  in 
K raft tre ten , die den Zw eck verfolgt, säm tliche E x p o rteu re  zu 
reg istrieren , die sich mit der A usfuhr von Papierholz und 
Schnittm ateria l befassen. F ü r diese E x p o rta rtik e l w erden

prohibitive A usfuhrzölle festgese tz t w erden, von denen nur 
F irm en  befre it w erden, die entw eder dem  V erband  der Forst- 
besitzerverein igungen  oder einem  der dem  G eneralrat der 
H olzverbände in  Polen  angeschlossenen V erbände a n g e 
hören. Als R egistrier- und K on tro llappara t w erden die bei 
diesen V erbänden  zu gründenden  10 E xpo rtsek tionen  für 
S chnittm aterial und 5 Sektionen für Papierho lz  fungieren, die 
den beiden aus ih ren  D eleg ierten  zu bildenden Papierholz- 
bezw . S chn ittm ateria lexportkom itees beim  G enera lra t der 
H o lzverbände un tergeordnet sein w erden. D en E x p o rtse k 
tionen w ird die B efugnis zur A usstellung von B escheinigungen 
für die zollfreie A usfuhr ü b ertragen  sein. D er A usfuhrzoll, 
der voraussichtlich am  1. N ovem ber in K raft tritt, soll nach 
d e r „G azeta  H andliow a“ 60—70 ZI. je fm. betragen .

Die Papierzölle. D ie im  „D ziennik  ■ U staw “ (N r. 62 
v. 22. Ju li d. J .)  veröffentlichte neue  V erordnung über P ap ie r
zölle ha t keine A enderung der Z ollsätze im  V ergleich zu 
der b isher ge ltenden  V erordnung vom  22. N ovem ber 1930 
(„D ziennik  U s taw “ N r. 79/1930) gebrach t, wie das von 
d er polnischen P resse  irrtüm lich  m itgeteilt w urde, sondern 
h a tte  lediglich den Z w eck, die in der le tz tgenann ten  V ero rd 
nung fortgelassenen  A nm erkungen zu den P unk ten  6 und 7 
der Pos. 177 des Z olltarifs w iederherzustellen . D ie A nm er
kungen  betreffen  V orschriften  zur Festste llung  des H olz- 
m assegehaltes sow ie B estim m ungen über 5 prozentige bezw . 
15 p rozentige Z ollzuschläge für g e r ip p te s . P ap ier bezw . für 
P apiere, die mit anderer als in  P unk t 6 erw ähn ten  L iniatur 
versehen sind.

Vergünstigungen für die Baumwolleinfuhr über Danzig  
und Gdingen. D urch  eine im  „D ziennik  U s taw “ N r. 64/
1931 veröffentlichte V erordnung w erden die auf dem  See
w ege über D anzig  oder G dingen eingeführten  R ohbaum w olle, 
E nden  von Baum w ollfäden, Schw albenw urz- (A sklepias-) 
Fasern , Abfälle, B aum w ollkäm m linge von den M anipulations
gebühren  befreit. D ie V erordnung  tr itt m it dem  1. A ugust 
d. J . in . K raft.

Die Generalversammlung der A.-G. „Standard Nobel »n 
P olen“ h at die Bilanz für das G eschäftsjahr 1930 genehm igt, 
das mit einem  V e r l u s t  in H öhe von 895 213 ZI. a b 
schließt.

Rußland.
Das Ende des russisch-französischen Wirtschaftskrieges!.

D ie S ow jetp resse  veröffentlicht einen E rlaß  das Außen- 
handelskom m issars d e r  S ow jetunion R o s e n h o l z ,  durch 
den  alle  E rlasse  u nd  V erordnungen, die eine E inschränkung  
des Söw jetim ports vorsehen, sowie die anderen  sp ez ie llen  
E inschränkungsm aßnahm en  gegenüber F rank re ich  aufgehoben 
w erden. — B ekanntlich  hat auch d ie französische R egierung  
d ie  e inschränkenden  M aßnahm en gegenüber dem  Sow jetex- 
po rt nach F rankre ich  aufgehoben .

D ie englischen Exportkredite für Rußland. N ach M it' 
teilungen  des britischen U eberseehandelsam tes sind in den 
le tz ten  sechs M onaten im  englisch-russischen H andel von 
d e r britischen  R eg ierung  für 2 534 891 Pfd. S terl. E x p o r t 
k red ite  gew ährt w orden. In teressan t ist, d aß  in d e r gleichen 
Z eit E x p o rtk red ite  nach anderen  L ändern  nu r fü r d ie  S u m m e  
von 1,4 Mill. Pfd. S terl. gew ährt wfurden.

Die Verunreinigung der russischen Butter durch  S t e c h- 
f 1 i e ge  n w urde in E n g lan d  durch  Sachverständige fe s tg e - 
stellt. In  einigen F ässern  fand  m an g roße  M engen d ieser 
F liegen , die jah re lang  ohne N ahrung  in einen S c h la fz u s tan d  
verfallen können, ohne die F ortp fanzungsm öglichkeit zu ver
lieren. Sie bedeu ten  also eine G efahr fü r d ie V o lk sg e su n d 
heit. (R . R.) '

Die russische Naphtagewinnung im ersten Halbjahr 1931« 
N ach sow jetam tlichen A ngaben s te llte  sich die N aph tage*  
w innung a lle r d e r B undes Vereinigung d e r N a p h ta in d u s tr ie  
„S so ju sneft“ un te rs te llten  T rusts  im  ersten  H a lb jah r 1931 
au f 10 476 000 t bei einem  Jah resvo ransch lag  von 27 Mill. t* 
D er Jah res  Voranschlag is t m ith in  zu 39,4 o/0 au sgefüh rt wor- 
den. Auch d e r  P lan  d e r G asgew innung und d e r N a p h ta - 
Verarbeitung ist u n g e f ä h r  in d iesem  U m fa n g e  d u r c h g e fü h r t  
w orden.

Die Kohlenförderung im D onnezbecken in der e r s t e »  

Jiulihälfte. N ach vorläufigen sow jetam tlichen D aten  s t e l l t e  
sich d ie  K ohlenförderung  im  D onezbecken  in d e r ersten 
Ju lihä lfte  auf 1 529 600 t g eg en ü b er 1 640 09|L t in der zweitem 
Jun ihälfte . D er R ückgang  d e r K ohlenförderung w ird au 
den  A bfluß d e r A rbeiter im  Z usam m enhang m it den  
a rbe iten  sowie auf die in den  le tz ten  T ag en  im  D o n e z b e c k i e  

n iedergegangenen  W olkenbrüche zurückgeführt, d ie  ein 
R eihe von E lek triz itä tsw erken , d a run te r auch das S t e r o w k a  
K raftw erk , überschw em m t haben.
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‘Finnland
Der Außenhandel im ersten Halbjahr 1931. W ie bereits 

in der vo rhergehenden  N u m m lr des „ O .-H .“ kurz erw ähn t 
w urde is t für das ers te  H a lb jah r bei einer G esam teinfuhr' 
im  W erte  von 1560,9 Mill. Fm k. (nicht 1560,9) und einer 
G esam tausfuhr im  W erte  von 1789,4 Mill. Fm k. die H andels
bilanz mit 222,5 Mill. Fm k. aktiv  bei einem  R ückgänge der 
E infuhr um 799,8 Mill. Fm k. und der A usfuhr um  528,8 
Mill. Fm k. ergab  sich dieses im  V ergleich zum ersten  H a lb 
jah r 1930 (E infuhrüberschuß  48,5 Mill. F m k.) günstige E r 
gebnis; aber der G esam tum satz ist um 1328,6 Mill. Fm k. g e 
genüber dem  1. H a lb jah r 1930 zurückgegangen .

Die m engenm äßige E infuhr nach den w ichtigsten W aren 
g ruppen  zeig te nach dem  „M erca to r“ fo lgendes Bild in 
T onnen:

Januar-Juni
1931

U ngeina lilenen  R oggen 11243
W eiz en m eh l u n d  G ries 31099
R eis u n d  R e isg rie s  4 908
K leie  48 953
F u tte rk u c h e n  4 578
L a n d w ir ts c h a f t lic h e  M asch in en  418
T ab ak  792
Kaffee 5 417
Z u c k e r 12 731
H äu te , b e a rb e i te t  2 201
Ilä u te , u n b e a rb e i te t  122
B au m w o lle  3 402
W o lle  S 7
B au m w o ll-G ew eb e  518
W o ll-G ew eb e  545
R o h e isen  3493
E ise n b le c h  8 673
A u to m o b ile  1 105
Z em en t 2 081
S te in k o h le  u n d  K oks 291355
B enzin  5119

.

Januar-Juni 
1930- 

30 240 
37 338 

7 344 
37 882 

4 371 
1238 
1778 
9175 

45 578 
2125 

171 
2 684 

416 
378 
493 

2 429 
12 278 
2 695 
9 461 

357 604 
35 136

D er g ro ß e  U nterschied  in der E infuhr von R oggen, 
W eizenm ehl, Reis, Kaffee, T ab ak , in der ers ten  H älfte  1930 
und 1931 e rk lä rt sich dadurch, daß  E nde 1930 mit R ücksicht 
auf die d rohenden  Z ollerhöhungen  g roße  M engen dieser 
W aren eingeführt w urden an denen  dann  1931 zunächst 
kein B edarf war.

E inige W arengruppen  w eisen 1931 eine S teigerung  auf 
Yle Kleie, F u tterkuchen , B aum w olle, W olle und G ew ebe 
daraus; stark  zurück g ing auch die E in fuhr von E isenblech 
üem gegenüber nahm  aber die E infuhr von R oheisen  zu; die 

E infuhr von A utom obilen g ing s ta rk  zurück, ebenso d ie 
v«n K ohle und Benzin.

Die m e n g e n m ä ß i g e  A u s f u h r  in den w ichtigsten 
W arengruppen stellt sich gleichfalls nach einer T abelle  des 
»M ercato r“ wie fo lg t dar in T onnen:

Butter
Käse
Iläute, unbearbeitet 
ßaumwollzeuge 
rournier 
Garnrollen
H o lzw aren , ungesag t, 1000 cbm
g e sa g te  H o lzw aren , 1000 S tand .
liolzmasse
Sulfitzellulose
Jnilfatzellulose
P ap p
P a p ie r  a l le r  A rt
Z e itu n g sp a p ie r
Umschlagpapier
Separatoren
K u p fererz
Gummi, verarbeitet 
Streichhölzer

erz f.nrrimin u • öunatze iiu iose, U m schlagpapier, K upfer- 
aber der W ort ^}ten *1KEtw a.s zurück g ing die B utterausfuhr, 

derselben  ging infolge der P reissenkung, von

Ja n u a r -Ju n i J a n u a r -Ju n i
1931 1930
9 722 10 003
1480 905
1946 2 568

199 179
32 431 44 967

2 653 2 714
359 862
204 273

78 807 75 205
165 006 180 063
81007 50 245
20 762 23 411

128 069 130 342
90 497 94 387
23 37(5 20 603

165 211
15 730 15 640

149 106
1085 1200

1 w ir bei K äse, BaumwoII-

262,8 Mill. Fm k. auf 219,8 Fm k. zu rück ; ebenso g ing der 
W ert der geste igerten  Sulfatzellulose-A usfuhr s ta rk  zurück 
und betrug  in G eld um gerechnet ungefäh r soviel wie im  
ersten  H alb jah r 1930 näm lich 107 Mill. F m k .; ungesäg te  
und gesäg te  H olzw aren, nam entlich erstere , g ingen  dauernd  
zurück, ebenso die A usfuhr von F ourn ier.

Die W e r t i n d e x z a h l  für die gesam ten  E infuhrw aren  
ging von 810 im  Jun i 1930 auf 701 im  Mai und 685 im 
Jun i 1931 zurück.

D ie W ertindexzahl für die gesam ten  A usfuhrw aren 
stand im  A pril 1930 auf 980 stieg im  Jun i auf 997, be trug  
ab e r im  A pril 1931 b loß 830 und stieg im  Juni auf 835. 
D er W ertindex  sow ohl für die Im port- w ie für die E x p o r t
w aren is t im  Laufe eines Jah re s  um denselben P rozen tsa tz  
— 16,2 — gefallen, doch hat sich die E xpo rtindexzah l im m er 
hö h er gehalten  als die E infuhrindexzahl. Im  E inzelnen ist 
zu bem erken , daß  für H olzw aren  die Indexzahl von 947 
auf 940 fiel; für ungesäg te  H olzw aren  von 1477 auf 1367, 
für g esäg te  H o lzw aren  von 914 auf 861; d e r W ertindex  fü r 
B utter sank von 823 auf 813, w ährend d ie Indexzahl für 
K äse von 741 auf 742 stieg ; die Indexzahl fü r H olzm asse 
fiel von 1071 auf 1057, w ährend  für Z ellulose d ie  In d ex 
zahl auf 840 stehen blieb ; um b loß 5 P unk te  von 705 auf 
700 g ing der Index  für P ap ier zurück, auch für unbearbe ite te  
H äu te  g ing d e r A usfuhrindex b loß um  2 Punk te von 534 
auf 532 zurück.

Zulassung im Auslande gefärbter Kleie. Ein M itglied 
des D irek torium s der bedeutendsten  finnländischen lan d w irt
schaftlichen Z en tra lgenossenschaft H an k k ija  äu ß e rt sich in 
der P resse darüber, daß  nach E inführung  der ob ligatorischen  
I  ä rbung  der K leie in F inn land  die E infuhr von R oggenkleie  
beinahe ganz au fgehört habe, da die nach träg liche F ärbung  
der eingeführten  Kleie rech t um ständlich und kostsp ielig  ist.

D as F inanzm inisterium  ha t nunm ehr die E in fuhr schon 
im  A uslande g e fä rb te r K leie zugelassen, wenn eine von der 
finnländischen A uslandsvertretung  .b estä tig te  B escheinigung 
d a rüber vo rgeleg t w ird, daß  die F ärbung  m it sogenannter 
„P u lverfuchs“ -A nilinfarbe erfo lg t ist.

Die Einfuhr von Preißelbeeren nach Deutschland ist 
zollfrei, auch für sog. gego rene  P re iße lbeeren  wird kein  
Zoll erhoben .

Der Schuhzoll ist für unter Position 477 fallende W are  
vom S taa tsra t von 20 Fm k. auf 48 Fm k. erhöh t w orden, 
d. i. auf den  vierfachen B etrag  des G rundzolles; es ist dieses 
eine A b.w ehrm aßnahm e gegen  die U eberflu tung  m it „B ata- 
schuhen“ . —

Holzverkäufe bis Ende Juli. Bis E nde Ju li sind von 
Finnland 420 000 Stds. Schnittholz verkauft w orden g eg en 
über 610 000 Stds. zum  en tsp rechenden  Z eitabschnitt des 
V orjahres. D er R ückgang  der H olzverkäufe gegenüber dem  
V orjah re b e träg t mithin n icht w eniger als 190 000 Stds. 
D ie H aup tabnehm er des finnischen H olzes w aren (in Stds.),; 
in K lam m ern dahin ter die D aten  für das V o rjah r): E nglan ji 
205 000 (230 000), H olland  45 000 (94 000), F rank re ich  44 000 
(66 000), Belgien 42 000 (55 000), D änem ark  32 000 (39 000), 
D eutschland 18 000 (62 000), Spanien 8000 (19 000).

Marknotierung wieder aufgenommen. Die B ank von 
F innland hat die N otierung  der R eichsm ark  w ieder au f
genom m en. D er erste  K urs stellte  sich auf 942 Brief'.

Zur Zahlungseinstellung der Exportbank. Die H öhe der 
V erluste der ,,F in lands E x p o rtb an k  A /B “ , die ih re  Schalter 
schließen m ußte, ist noch unbekann t. D ie V erluste sind 
dadurch  entstanden, daß  die G rundstücke, d ie als S icherheit 
für D arlehn  ged ien t haben, d e ra r t im  W erte  gesunken  sind, 
daß ein Teil der D arleh n  verloren  gegangen  ist. D as A ktien 
kapital der B ank b e träg t 12 v Mill., die R eserven  4 Mill. 
Fm k. D ie A k tienm ajoritä t befindet sich in den H änden  en g 
lischer 1 irm en. E s ist E inleitung des K onkursverfah rens 
bean trag t w orden.

W echselproteste. D ie Z ahl der p ro testie rten  W echse l, 
und die W echselsum m e steigen im m er noch. Im  ersten  
H a lb jah r 1931 w urden 12 452 W echsel auf eine G esam t
sum m e von 78 616 099 Fm k. pro testiert, gegen  10 656 W echsel 
mit 74 469 412 Fm k. im  ersten  H a lb jah r 1930 und 6851 
W echsel mit 39 464 609 Fm k. im  ersten  H a lb ja h r’1929. —

Konkurse. In  den ersten  fünf M onaten 1931 w aren in 
F innland 1 0 3 2  K o n k u r s e  zu verzeichnen gegenüber 903 
K onkursen  im  gleichen Z eitabschnitt des V orjahres.
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Dem Verein der Finnischen Fournierfabriken, dem  früher 
nur vier Sperrho lzfirm en  angehörten , haben  sich nunm ehr 
noch fünf F irm en  angeschlossen, darun ter die g roße  W ilhelm  
Schaumafis F anerfab rik  A /B in  N ordfinnland.

Heisingin Puu O/Y. Im  Z usam m enhang mit dem  K on
kurs der F inn ’ändischen E x p o rtb an k  hat nunm ehr die H o l z 
f i r m a  H e i s i n g i n  P u u  O /Y  ih re  Z ahlungen  eingestellt. 
D as A ktienkapital der G esellschaft beträgt^ 2 Mill. Fm k.

Protest gegen die deutsche Ausreisegebühr von 100 Rm. 
D er finnisch« Z en tra lverband  für T ouris tik  S uom enm atkat hat 
beim  finnländischen A ußenm inisterium  w egen der deutschen 
A usreiseabgabe V orstellungen erhoben, da sie den  T o u ris ten 
verkeh r in F inn land  schw er schädige.

Die finnische Wirtschaft in ihren Beziehungen zu D eutsch
land während der Nachkriegszeit. E ine w irtschaftsgeograph i
sche Studie. Von D r. phil. F ritz  W e r n e r .  Mit einem  
V orw ort von P ro fesso r D r. G. B r a u n ,  D irek to r des In s ti
tu ts für F inn landkunde der U niversitä t G reifsw ald. („O st
europäische F o rsch u n g en “ , N eue Folge, B and 10.) H e rau s
geb er P ro fesso r D r. O tto H oetzsch. Gr. 8°, V III und 120 
Seiten. G eheftet 5,50 RM . Im  O st-E uropa-V erlag , B erlin 
W . 35 und K önigsberg  Pr.

D ie w irtschaftlichen B eziehungen zw ischen F innland und 
D eutschland, deren  G rundlage bereits in der H ansezeit ge leg t 
w urde, haben  von Jah rh u n d ert zu Jah rh u n d ert festere  F orm en  
angenom m en und sich in der N achkriegszeit noch besonders 
vertieft. D iese D arste llung  der beiderseitigen  H andelsverhä lt
n isse in  den le tz ten  Ja h re n  kann  auf besondere B eachtung 
rechnen, da sie erstm alig  die gesam ten  neuen E rgebn isse  b e 
rücksich tig t und ein k lares Bild über die deutsch-finnländische 
V erkehrsb ilanz verm ittelt. , . ,

N achdem  der V erfasser zunächst d ie geographischen  
V oraussetzungen  für F inn land  als P roduktions- und K onsum 

tionsland e rk lä rt hat, untersuch t er die w ichtigsten Industrie 
a rten  des finnischen S taates, von denen ein w ichtiger Teil 
sich auf der E infuhr ausländischer R ohstoffe aufbaut. E x p o rt 
und Im port des L andes sind nach den H aup tp roduk ten  g e 
g liedert dargestellt, die B edeutung sow ohl der finnländischen 
wie der deutschen N ord- und O stseehäfen als w irtschaft
liche F ak to ren  w ird eingehend untersucht.

D urch die eindringliche w irtschaftsgeographische B e
trach tungsw eise in  analy tischer und synthetischer F o rm  g e 
w innt die A rbeit an besonderem  W ert und bietet jedem , den 
die finnländisch-deutschen H andelsbeziehungen  der G egenw art 
w art in teressieren , eine b rauchbare  O rientierung.

Kursnotierungen der Finlanfls-BanK.
F in n län d isch e  Mark. Verkäufer.

5. Aug. 6. Aug. 7. Aug. 8. Aug.
N e w - Y o r k ....................................  39,70 39,70 39,70 39,70
L o n d o n ......................................... 193.00 192,75 192,80 192,80
S t o c k h o l m ....................................  1063,25 1062 00 1062,25 1062,25
B erlin .........................................  945,00 944,00 944,00 945,00
P a r is ................................................... 155,85 155,90 155.70 155,70
B rüssel ......................................... 555,00 554,50 554,50 554,00
A m s te r d a m .................................... 1603,00 1602.50 1602,50 1601,75
B a s e l ...................................................775,25 776.75 776,50 776.00
Oslo .............................................  1063,00 1061,50 1061,75 1061,75
K o p e n h a g en ...................................  1062,75 1061,25 1061,50 1061,50
Prae .........................................118,00 118.00 118,00 118,00
R om  ..............................................  208,00 208,00 208,00 208,00
R eval ..............................................  1059.00 1060,00 1060,00 1060,00
Riga .............................................. 765,00 765,00 765,00 765.00
Madrid .......................................... 358,00 350.00 341,00 343,00
W arschau . . 445,00 445,00 445.00 445,00

Revaler Börsenkurse.
Estländische Kronen.

I C u r s e .  Rigaer Börsenkurse

Gem acht 6. Aug. 7. Aug. 8. AUg.
Käufer | Verk. Käufer | Verk. 1Käufer Verk.

N euyork . . . 
L ondon . . .

- 3.7440
18.18

3.7590
18.23

3.7420
18.18

3.7570
18.23

3.7450
18.18

3.76
18.23

B erlin  . . . . _ 89.30 89.30
9.41

100.05

89.30
H elsingfors  
S tock h o lm  . .

— 9.41
100.05

946
100.55

9.4050
100.05

9.4550
100.5*

9.46
100.55

K openhagen - 
Oslo . . . .

— 99 95 
99.95

100.55
100.65

99.95
99.90

100.55
100.60

99.95
99.90

100.55
100.60

Paris . . . . _ 14.65 14.80 14.65 14.78 14.63 14.78
A m sterdam _ 150.90 151.70 150.80 151.60 150.80 151.60
R iga . . . .  
Zürich . . .

_ 72.00 72.40 72.05 72.45 72.05 72.45
73.10 73.65 73.00 73 55 73.00 73.55

Brüssel . . . 52.10 52.50 52.10 52.50 52.10 52.50
M ailand . . . _ 19.55 19.75 19.50 19.70 19.50 19.70
Prag . . . .  
W ien  . . . .

_ 11.06 11.16 11.07 11.17 11.05 11.15_ 52.50 52.90 52.50 52.90 52.50 52.90
B udap est . . 
W arschau . .

_ 65.30 65.80 65.30 65.80 65.30 65.80_ 41.85 42.25 41.85 42.25 41.85 42.25
K ow no . . . _ 37.20 37.50 37.20 37.50 37.20 37.50
M oskau (Scheck) _ 192.75 194.25 192.50 194.00 192.50 194.00
D anzig . . . . — 72.60 73.15 72.60 73.15 72.60 73.15

Lettländis&e Lat. (Ls.)

6. Aug. 7. Aug. 8. Aug.
Käuf. Verk. Käuf. Verk. Käut. Verk^

1 am erik. D ollar . . 5.188 5.198 5.188 5.198 5.188 5.198
25.2151 P fund Sterling . . . 25.165 25.215 25.165 25.215 25.165

100 franz. Francs . . . 20.30 20.45 20.28 20.43 20.28 20.43
100 belg . B elga  . . . . 72.20 72.75 72.15 72.70 72.15 72.70
100 sch w eizer  Francs 101.15 101.95 101.10 101 90 101.10 101 90 

27.27100 ita lien isch e  Lire . . 27.07 27.28 27.06 27.27 27.Q6
100 sch w ed . Kronen . . 138.65 139.35 138.65 189.35 138.60 139.30

139.20
139.15JA

100 norw eg. Kronen . . 
100 d än isch e Kronen . .

138.50 139.20 138.50 139.20 138.50
138.50 139.20 138.50 139.20 138.45

100 österr. S ch illin g  . . 72.70 73.40 72.70 73.40 72.70 73.40
15.47

209.95100 tsch ech o-slow ac. Kr. 15.32 15.47 15.32 15.47 15.32
100 holländ . G uldeu . . 209.05 210.10 208.95 210.00 208.90
100 deutsche Mark . . 123.15 123.80 123.15 123.80 123.15 123.80

13.12
138.75
58.70
52.15

100 finnländ . Mark . . 13.00 13.12 13.00 13.12 13.00
100 estländ. K ronen . . 138.05 138.75 138.05 138.75 138.05
100 poln . Z loty . . . .  
100 litau isch e  L its . . .

5̂ 7.50 58.70 57.50 58.70 57.50
51.45 52.15 51.45 52.15 51.45

Fischer & Schmidt / Stettin
Drucksachen für Handel

Briefbogen, Rechnungen, Postkarten, 
Anschreiben, Preislisten

Drucksachen für Industrie
Kataloge jeder Art und Größe 

in moderner Ausführung

Reklame-Drucksachen
für alle Geschäftszweige in ein- und 

mehrfarbiger Ausführung

Zeitschriften und Werke
werden auch bei größten Auflagen 

sauber und pünktlich geliefert

Buchdruckerei / Steindruckerei / Buchbinderei
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Cisenbahn  *  G ü terverkeh rs  -  N ach r ich te n .
B e a rb e ite t v o m * V erk eh rsb ü ro  d e r  In d u s tr ie -  u n d  H a n d e lsk a m m e r zu  S te ttin .

a) Deutsche Tarife. 
Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 4 (Verkehr deutsche S ee

häfen—Oesterreich oder Donauumschlagstellen und um ge
kehrt). Mit G ültigkeit vom  30. Ju li 1931 w urde im  A b
schnitt F  u n te r I (B esondere F rach tsä tze  fü r d en  V erkeh r 
m it U ngarn  und darüber h inausgelegenen  L ändern ) als/ 
Z iffer 12 „P a ra ffin “ n achge tragen  und gleichzeitig  w urden 
S onderfrach tsätze eingeführt.

M it G ültigkeit vom  6. A ugust 1931 bis auf jederzeitigen  
W iderruf, längstens bis zum  5. A ugust 1932 w urde im A b
schnitt F  als neue Z iffer X III eine B esondere F rach te rm äß i
gung  für Z w iebeln  aus U ngarn  und darü b er h inausgelegenen 
L ändern  nachgetragen . D ie F rach tsä tze  gelten  von den 
D onauum schlagstellen  nach verschiedenen Seehäfen, sind an 
die A uflieferung einer M indestm enge von 2000 t innerhalb  
365 T agen  von einem  und dem selben A bsender oder an einen 
und denselben E m pfänger und an  d ie Stellung einer S icher
heit von 3000.— RM . gebunden.

M it G ültigkeit vom  10. A ugust 1931 w urde im  A b
schnitt B II fo lgende Z iffer 4 n achge tragen :

4. D ie von den D onau-Schiffahrts-G esellschaften  n ach g e
nom m enen F rach tg e ld e r und tarifm äßigen  N ebengebühren  
sind gebührenfrei. D ie G esellschaften  berechnen  für die nach 
genom m enen eisenbahnseitigen V orfrach ten  und tarifm äßigen  
N ebengebühren  gleichfalls keine G ebühr.

Durchfuhr-Ausnahmetarif S. D. 5 (Verkehr deutsche 
Seehäfen—Polen und umgekehrt). Mit G ültigkeit vom 30. 
Ju li 1931 w urde in d e r  A bteilung „B esondere F ra c h te r
m äß igungen“ fo lgender A bschnitt F  nachgetr^gen :

F. Eisen- und Stahlschrot.
(.Gültig bis auf jederzeitigen  W iderruf, längstens bis zum

31. D ezem ber 1931.) 
A nw endungsbedingungen:

1. D er nachstehend  aufgeführte  S onderfrach tsatz  gilt nur 
bei A uflieferung einer M indestm enge von 1000 t Eisen- 
und S tah lschro t bis zum  31. D ezem ber 1931 von einem 
und dem selben  V erfrach ter.

2. D er F rach tsa tz  w ird sogleich bei der A ufgabe der 
Sendungen angew endet, wenn der V erfrach ter den  B e
ginn d e r V erladungen  der R eichsbahndirek tion  O ppeln' 
schriftlich m itteilt und gleichzeitig  d ieser V erw altung 
eine d e r D eutschen  R eichsbahn-G esellschaft genehm e 
Sicherheit in H öhe von 2500.—- RM. leistet, aus der 
sich d ie  D eutsche R eichsbahn-G esellschaft fü r alle aus 
d iesem  T arif sich ergebenden  V erpflichtungen schadlos 
halten  kann. Im  übrigen  gilt die Z iffer 10 d e r „A ll
gem einen B estim m ungen“ in den TarifvorSchriften auf 
Seite 4 des T arifs mit der M aßgabe, daß  der B erech
nung d e r F rach t für die an  der M indestm enge fehlende 
M enge gem äß A bsatz 4 Satz 2 die E n tfernung  S te ttin— 
B euthen (O bersch i.) G renze  zu G runde zu legen  ist.

S onderfrach tsatz  in R eichspfennig 
für 100 kg

H aup tk lasse
von S tettin  nach B euthen 

(O bersch les.) G renze ' 85.

Mit G ültigkeit vom  6. A ugust 1931 w urde im  W aren 
verzeichnis n ach g e tra g e n :
A bteilung 93: R übenschnitzel, g e tro ck n e t oder gedörrt, auch 

en tzückert (T rockenschnitzel, Z uckerschnitzel). 
G leichzeitig w urden Sonderfrach tsä tze  für diese G üter e in
geführt.

Reichsbahn-Gütertarif, Heft C II b (Ausnahmetarif).
Im  Ausnahmetarif 119 (Zucker) w urde mit G ültigkeit 

vom 3. A ugust 1931 im  A bschnitt „G eltungsbere ich  und 
F rach tb erech n u n g “ fo lgender A bsatz nachge tragen :

„W erden  d ie  G üter dieses A usnahm etarifs von den  V er
sandbahnhöfen u n te r D über einen def nachstehend  g en an n 
ten  deutschen Seehäfen über See nach K önigsberg  (P r.) und 
im  D urchgang  durch O stpreußen  nach außerdeu tschen  L än 
dern  ausgeführt, so w erden  für d ie B eförderung  vom  d e u t
schen V ersandbahnhof bis zum  deu tschen  Seehafen  und für 
den D urchlauf durch  O stp reußen  (g e trenn t) im  E rs ta ttu n g s
w ege die F rach tsä tze  der K lasse G gew ährt. D ie A nträge  
auf E rsta ttu n g  des F rach tun tersch iedes sind bei der R eichs
bahnd irek tion  K önigsberg  (P r.) innerhalb  zw eier M onate 
nach der W iederaufgabe d e r  S endungen  in K önigsberg  (Pr.) 
einzureichen. D en E rs ta ttu n g san träg en  sind die F rach tb rie fe  
oder F rach tb rie fdoppel über d ie B eförderung  vom  deutschen 
V ersandbahnhof bis zum  deutschen  Seehafen und von K ön igs
berg  (P r.) nach dem  außerdeu tschen  E m pfangsbahnhof oder 
nach dem  ostp reuß ischen  G renzbahnhof beizufügen .“

G leichzeitig w urde ein besonderer A bschnitt „ D “ mit 
verschiedenen V ersandbahnhöfen  nachgetragen .

b) Ausländische Tarife.
Polnisch-Rumänischer Eisenbahnverband. Mit G ültigkeit 

vom 1. A ugust 1931 tra t für den V erkeh r zw ischen D anzig  
und G dynia einerseits und den B ahnhöfen der R um änischen 
E isenbahnen  andererse its  ein neuer G ü tertarif in K raft. D er 
b isherige T arif w urde zum gleichen Z eitpunk te  außer K raft 
gesetzt.

Polnisch-Ungarischer Eisenbahnverband. V oraussichtlich 
tritt zum  H eft 1 vo rgenannten  V erbandstarifs am  1. S ep tem 
b er 1931 N ach trag  II in  K raft.

Tschechoslowakisch-Polnischer Donauumschlagtarif. Mit
G ültigkeit vom  15. Ju li 1931 w urde vorgenann ter T arif e in
geführt.

Tschechoslowakisch-Polnischer Eisenbahnverband. Als
E rsa tz  für den mit A blauf des 31. Ju li 1931 au ß er K raft 
ge tre tenen  E isenbahn-G ütertarif, T eil II, H eft 3, ..(S eehafen
tarif) w urde mit G ültigkeit vom 1. A ugust 1931 ein neuer 
T arif herausgegeben .

c) Verschiedenes.
Aenderungen von Bahnhofsnamen. N achstehende B ahn

hofsnam en w erden bzw . w urden w ie fo lg t g eän d ert: 
v o n : a u f :

G rießen
M ünster (N eckar) 
Suckow -G renze

G rießen (B aden) 
S tu ttgart-M ünster 
Suckow  (G renze)

am :
4. 10. 1931 
1. 8. 1931 

10. 8. 1931

Per VerKelir im Sfefflner Hafen im flonaf luli.
Im  M onat Ju li 1931 betrug  der seew ärtige Schiffsein

g a n g  in sgesam t 368 Schiffe mit 534 876 cbm  N R. H iervon 
führten 244 Schiffe die deutsche, 41 die dänische, 4 die 
estnische, 4 die finnische, 11 d ie holländische, 8 die n o r
wegische, 43 die schw edische, 3 die lettische, 7 die russische 
und je  1 Schiff die französische, griechische und ungarische 

â gge.
tY..f Schiffe kam en  aus fo lgenden  L ändern : D eutsche 
Wafen 115, A frika 2, B elgien 10, D änem ark  88" D anzig 17, 
j^ngland i 8, E stland  4, F innland 11, H olland lö f L ettland  8, 
jlem el 6, N orw egen  7, R uß land  8, Schw eden 59, O stasien 2, 

riechenland 1, Jap an  1, M ittelm eer 1.
1Q D er seew ärtige Schiffsausgang betrug  im M onat Ju li 

.31 376 Schiffe mit 530 370 cbm  N R., von denen 257 Schiffe 
e deutsche, 40 die dänische, 3 die estnische, 6 die finnische, 
die holländische, 8 die norw egische, 39 die schw edisch^,

* ^ . . r u s s is c h e ,  4 die lettische und je  1 Schiff die englische, 
anzösische und griechische F lagge  führten.

D ie Schiffe g ingen  nach fo lgenden L ändern : D eutsche 
aten 130, Belgien 2, D änem ark  76, D anzig 17, E ngland  11,

E stland  3 F inn land  14, H olland 16. ..Lettland 13 -Memel 4. 
N orw egen  2, Polen 6; R ußland  10, Schw eden 72.

U m geschlagen  w urden im  M onat Ju li 1931 insgesam t 
338 000 t, und zw ar

a) im Eingang 242 000 t 
davon entfielen auf

E rze  81 000 t
K ohlen 56 000 t
H olz 19 000 t
So jabohnen  18 000 t
P hosphate  12 000 t
E isen  5 000 t
H eringe  4 (XX) t
b) im Ausgang 96000 t

• Z ucker 13000 t
K ohlen 9 000 t
B rike tts , 5 000 t
Pap ier 4000 t
Z em ent 2 000 t
G etreide 1 000 t
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m itteilungen  
der Industrie- und Mundelskununer zu Stettin

Außenhandel.
Beschaffung von Firmenauskünften durch die Außenhan

delsstelle in Berlin. N ach M itteilung der A ußenhandelsstelle  
für Berlin, B randenburg , Pom m ern  und die G renzm ark, B e r
lin C. 2, K losterstr. 41, w ird • sie ihren  G eschäftsbetrieb  
insofern  erw eitern , als sie in den Fällen , in denen sie eine. 
A uskunft über ausländische F irm en  nicht schon aus eigenen 
U n terlagen  geben  kann, die A uskunft auf W unsch für die 
anfragende F irm a beschaffen  wird. D ie so beschafften  A us
künfte  w erden, wie alle F irm enauskünfte , von der A ußenhan
delsstelle  streng  vertrau lich  und ohne G ew ähr für die R ich 
tigkeit un ter ausdrück licher A blehnung jedw eder H aftpflicht 
gegeben . D er an fragenden  F irm a w erden die Selbstkosten , 
die im  einzelnen F all 5—6 Rm . kaum  übersteigen  dürften, 
in  R echnung gestellt. U m  unnötige R ückfragen  zu verm ei
den, können  die M itglieder der A ußenhandelsstelle , die an 
dem  neuen A uskunftsdienst In teresse haben , ein- fü r allem al 
erk lären , daß  F irm enauskünfte , die von der A ußenhandels
stelle n ich t schon aus eigenen U nterlagen  gegeben  w erden 
können, gegen  B erechnung der S elbstkosten  durch die A ußen
handelsste lle  'beschafft w erden m öchten. Sow eit F irm enaus
künfte  schon aus eigenen U nterlagen  gegeben  w erden k ö n 
nen, w erden den M itgliedern der A ußenhandelsstelle nach wie 
vor G ebühren  nicht in R echnung gestellt.

Societe Industrielle Luxembourgeoise „Socinlux“, 
Luxemburg. U eb er dies U n ternehm en ebenso wie über fo l
gende U nternehm en: G ust. J . Lewis, E u ropean  G eneral 
M anager C olum bia Industria l C orporation  Inc., F o re ign  T rad e  
D epartm en t, P ro g reß  T ool Com pany, L td. Straßbjurg (C olum 
bia Industria l C orporation), liegen der Industrie- und H a n 
delskam m er M itteilungen vor. In teressen ten  wird anheim 
gestellt, sich mit dem  Büro der K am m er in V erbindung zu 
setzen.

PosI, Telegraphie.
Funk-Telegramrne nach Spanien, Kanarische Inseln und 

den spanischen Besitzungen Afrikas. Funk-T elegram m e sind 
nicht nu r nach U ebersee , sondern  auch  nach S p a  n i e  n , 
seinen nordafrikan ischen  B esitzungen, den  K anarischen In 
seln, sow ie Spanisch-G uinea zulässig.. E s  bestehen  d irek te  
F u n k v erb in d u n g en :

B erlin—M adrid,
B erlin—B arcelona,
M adrid—K anarischc Inseln,
M adrid—F ernando  Poo.

D iese F unk te leg ram m e w erden genau wie alle  ändern  
T eleg ram m e b e i jed e r Post- und  T eleg raphenansta lt a n 
genom m en (auch m ittels F ern sp rech er o d e r F erndrucker). 
E benso  sind d ie  W ortgebüh ren  die gleichen, in m anchen 
Fällen  sogar n iedriger. F ü r gew öhnliche T eleg ram m e nach 
Spanien  b e träg t die W ortgebüh r 25 Pfg., nach K anarische 
Inseln  42 P fg. usw . D ie in jedem  F all be izufügende ge- 
bührenfreie  W egangabe lau tet ,,via A nten“ (oder einfach: 
,,per F u n k “ ). E in  besonderer V orzug des F unkverkeh rs mit 
Spanien  besteh t darin , d aß  d ie Z ah l d e r erforderlichen  
U m schaltungen  verringert und dadurch  die N ach rich tenüber
m ittlung zuverlässig und  schnell a rbeite t.

Sieuerwesen.
Verlängerung der Fristen für die Vermögensteuerer

klärung, für die Anzeige von Beteiligungen und für die 
Steueramnestie. D er P räsiden t des L andesfinanzam ts S tettin  
ha t der Industrie- und H andelskam m er am  1. A ugust 1931 
die fo lgende M itteilung zugehen lassen :

W ie das R eichsfinanzm inisterium  m itteilt, w erden die 
F ris ten  für die A bgabe der V erm ögensteuererk lärung , für 
die A nzeige von B eteiligungen und für die S teueram nestie 
allgem ein bis zum A blauf des 31. A ugust 1931 verlängert. 
Zu den V orschriften  über die Anzeige von B eteiligungen und 
über die S taueram nestie  w erden dem nächst eingehende D urch- 
führungsbestiggungen  erlassen w erden.

Kredifsdmfz.
Eröffnete Vergleichsverfahren.

T ag  der A n-
Firm a und G eschäftszw eig  Sitz l Ordnung V ertrauensperson :
C arl W olff, Tuch- S te ttin , 3 1 . 7. 31 Bücherrevisor Rudolf
g roßhand lung  Am Berliner A ltm ann, S te ttin ,

T or 6 B irkenallee 36

K urz , W eiß-, W oll- S te ttin , Reif- 4. 8 . 31 K aufm . G ust. B rand t, 
w aren  en gros schlägerstr. 21 S te ttin , K aiser-
G eorg  Schm idt W ilhelm -Str. 50

Eröffnete Konkursverfahren.
T ag  der An-

F irm a u. G eschäftszw eig : S i tz I Ordnung: Vertrauensperson:

Schuhm acherrneister A nklam  27. 4 . 31
Rosa
M öbelw erV statten Anklam  6. 5 . 31 K aufm ann Awe, Anklam
.,H offnung  1 
e. G . m. b. H .
A lfred Rünger. A ltdam m , Im 2.
T abakw aren -G roß - G reifenhagener- Q uarl.1931  
handlung straß e  142
K aufm ann Paul S te ttin , 27 . 7. 31 K aufm ann A rthur
L angner, Kaffee-, H eum ark t 7 H erm s, S te ttin ,
K onfitüren- und  P ion ierstraße  62
K olonialw aren
handlung
K aufm ann W erner G ollnow  31 . 7 . 31 Bücherrevisor Gallwif*
K löhn in Gollnow
K aufm ann B ernhard  S te ttin , 2 1 . 7 . 3 1  K aufm . G ustav  B randt,
Zim m er, Inh. d. Fa. M önchenbrück- S te ttin , Kaiser-W ilhelm-
B ernhard  Zim m er, s traß e  6 S traße  50 
Schneiderbedarf

Beendete Vergleichsverfahren.
E rich  W endel, Putz-, M ode-, Spiel- und Korb-

w aren, Jarm en , D em m iner Str. 1 27. 7. 1 ML
Beendete Konkursverfahren.

K aufm ann E rich  Laasch, K olonialw arengroß- ,
handlung, S tettin , Speicherstr. 31/33 22. 7. 1 ^ A

K aufm ann Paul Rulf, Inh. der Leder- und 
L ederw arenhand lung  Paul Rulf, S tettin,
R osengarten  2 . 29. 7. 1931

Z igarren- und K onfitürenhändler Ja n  S tegm eyer, .
S tettin, H eiligegeiststr. 7 a 3. 7. Vdo

Innere Angelegenheiten.
In  der S itzung des geschäftsführenden  A u s s c h u s s e s  der 

Industrie- und H andelskam m er zu S tettin  am  7. A ugust U  
sind fo lgende H erren  als Sachverständige öffentlich a n g e s t e »  
und beeidig t w orden: %

1. D r. ing. M ichael F  r ü h , Stettin , für „B innenschiffsm ^ 
tore, F euerungsan lagen , Schiffsm aschinen und -moto 
sowie V erb rennungsm o to re“ ,

2. R ichard  P a p  e n  b r o c k ,  Stettin , für „B ananen“,
3. M ax R a d d a t z ,  Stettin , für „A pfelsinen, B a n a n e  >. 

frisches O bst, T om aten, S auerk rau t und Z itro n en “ .
4. F ried rich  W ilhelm  S t r a u b e ,  Stettin , für „Abdic 

tungsm ateria lien“ , , i
5. F riedrich  W ilhelm  S c h u b r i n g ,  Stettin , für j,Ap* 

sinen, Salzgurken  und Z itronen“ ,
(5. H erm ann  V ö l z ,  S tettin, für „N üsse, P r e i ß e l b e e r e  - 

Salzgurken , S auerk rau t und Z w iebeln“ .

Verschiedenes.
Adreßbücher- und Propaganda-W erke. D e r  K a m * 1?.®, 

l i e g e n  e r n e u t  M i t t e i l u n g e n  ü b e r  u n z u v e r l ^ ^ .  
s i g e  A d r e ß b u c h u n t e r n e h m u n g e n  v o r . I n 1 e g 
e s s e n t e n  w e r d e n  g e b e t e n ,  v o r  A n k n ü p f U ß .  
j e d e r  G e s c h ä f t s v e r b i n d u n g  m i t  e i n e m  A- ^  r e e s 
b u c h u n t e r n e h m e n ,  e s  s e i  d e n n ,  d a ß  . 
s i c h  u m  e i n e  d e r  g r o ß e n  b e k a n n t e n  U n t
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n e h m u n g e n  h a n d e l t ,  s i c h  m i t  d e r  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  i n  V e r b i n d u n g  z u  s e t z e n ,  
d e r  a u s f ü h r l i c h e s  M a t e r i a l  ü b e r  z a h l r e i c h e  
A d r e ß b u c h -  u n d  P r o p a g a n d a u n t e r n e h m u n 
g e n ,  d i e  h e u t e  w e r b e n d  i n  D e u t s c h l a n d  t ä t i g  
s i n d ,  v o  r 1 i e  g  t.

D er P reußische M inister für H andel imd G ew erbe 
zu Berlin teilt mit, daß  anstelle  des b isherigen G eneral
konsuls M om olu M assaqui H err J a m e s  S. W i l e s  zum 
L iberianischen G eneralkonsul in H am burg  enann t w orden.

D em  G eneralkonsul W i l e s  is t nam ens des R eichs 
un ter dem  10. Ju li 1931 das E xequa tu r erte ilt w orden.

Budibesprediungen.
Pommern, das Grenzland am Meer. H erausgegeben  von 

Dr. E rich  M uraw ski, L eiter der P ressestelle  der P rovinzial
verw altung von Pom m ern, Stettin , und E rw in  Stein, G enera l
sek re tä r des V ereins für K om m unalw irtschaft und K om m unal
politik E . V., Berlin, D eutscher K om m unal-V erlag G .m b.H . 
P reis: in  L einw and gebundefr 8 RM .

D as vorliegende ,seh r schön ausges ta tte te  Sam m elw erk 
über Pom m ern stellt die bisherige E n tw ick lung  der Provinz 
uns insbesondere  ih re  gegenw ärtige  L age in den verschie
densten  B eziehungen dar. Auf rund  100 D ruckseiten  haben 
die H erausgeber versucht, m öglichst zusam m enfassende 
U ebersich ten  über die einzelnen G ebiete des öffentlichen, 
kom m unalen, kultu rellen  und w irtschaftlichen Lebens P o m 
m erns zu geben, w ozu jew eils die hervo rragendsten  Sach
kenner als M itarbeiter gew onnen  w erden konnten. Alle B ei
träg e  gehen  selbstverständlich  vor allen D ingen auch auf 
die besondere N o tlage  Pom m erns als G renzprovinz mit ihren  
sehr in teressan ten  A usw irkungen bis weit über die pom m er- 
schen G renzen hinaus ein, ebenso wie H inw eise und U n te r
lagen über die ak tuells ten  D inge, wie z. B. den R ü g en 
dam m , geb rach t w erden.

D ie L eser dieser Z eitschrift w erden insbesondere die 
Teile der V eröffentlichung in teressieren , die die verschiedenen 
Zw eige der W irtschaft betreffen . H ier sind vor allen D ingen 
die B eiträge von U n te rs taa tssek re tä r a .D. Dr. T oepffer 
über Industrie  und H andel in Pom m ern, von R eichsverkehrs- 
nünister a  .D. D r. K rohne über die pom m erschen H äfen 
und die Seeschiffahrt, vom  H erausgeber des „O stsee-H ande l“ 
über die O derschiffahrt, vom  P räsiden ten  der L andw irt
schaftskam m er für die Provinz Pom m ern R. v. F lem m ing- 
Paatzig  über die pom m ersche L andw irtschaft hervorzuheben. 
Auch die A rbeiten  über d ie A usw irkungen der neuen G renz
ziehung auf die pom m ersche W irtschaft, über das F ischere i
wesen, das H andw erk , das V erkehrsw esen , die E lek triz i
tä tsverso rgung  Pom m erns usw. bieten viel des In teressan ten .

D ie B uchausgabe ist auf feinstem  Papier gedruck t und 
reichlich mit neuen, b isher noch nicht verw endeten  und 
teilw eise sehr schönen A bbildungen aus Pom m ern aus^e- 
stattet. 4 ausgezeichnete K upfertiefdrucktäfeln  von der 
H aken terrasse  in Stettin , vom R athaus und der N ikolaik irche 
in S tralsund, von der K irchenruine H off und vom  K olberger 
Dom  sind eine besondere  Z ierde des Buches.

D as V orw ort der V eröffentlichung stam m t aus der 
I 'ed e r des L andeshauptm ann  von Z itzew itz, der u. a. aus- 
‘ührt; „B eg rüßen  w ürde ich es, wenn, durch diese V er
öffentlichung angereg t, rech t viele B esucher nach Pom m ern 
kom men w ürden, um es durch  eigenen A ugenschein k en n en 
zulernen. G enug des In teressan ten  und A bw echslungsreichen, 

llder sehr h arte r N ot, ab er auch entschlossenen Selbstbe- 
nauptungsw illen b ietet das „G renzland  am  M eer“ . W ir 
wenden unser G esicht au fm erksam  gegen  Osten, den R ücken 
chutz- und deckungsuchend  gegen  W esten  und sind d ankbar 

Je ein, der sich aus dem  Innern  des R eiches bekennerm utig  
an unsere Seite s te llt.“ E s w äre zu w ünschen, daß der 
a °n \^ » end en B uchausgabe der erhoffte E rfo lg  beschieden is t; 

u tk lä rend  und w erbend auch außerha lb  Pom m erns für das" 
solirenzland am  M eer“ zu w irken. In  Pom m ern selber ab er
* , te ^as Buch nicht nu r ;̂ d e r  öffentlichen, sondern auch 
J uer p rivaten  B ibliothek eingereih t w erden.
E s tia P i6 P steu r0Päischen Staaten, Polen, Litauen, Lettland, 
Kii k Staats- und Wirtschaftskörper von Dr. Friedrich 
i P t?°*i ^ ro êssor an der Handelshochschule K önigsberg

r r- V erlag : F erd inand  E n k e  in S tu ttgart.
tip-ct vor^egende ak tuelle  G esam tdarstellung  der wich- 
der P °h tischen, w irtschaftlichen und ku ltu rellen  P roblem e 

ostp reuß ischen  L änder w endet sich unm itte lbar an die

deutsche W irtschaft und wird vor allen D ingen auch für den  
L eserkreis des „O stsee-H ande l“ von g ro ß em  In teresse  sein. 
D ie g roße, vielfach noch zu w enig gew ürd ig te  B edeutung  
dieser L änder, insbesondere auch für die deutschen A uslands
in teressen ten , w ird h ier anhand  erschöpfenden  und so rg 
fältig geprüften  ak tuellen  M aterials im  einzelnen dargeste llt. 
O bw ohl die nach  K riegsende neu en tstandenen  S taaten  bereits 
auf ein m ehr als 10 jäh riges B estehen zurückblicken  k ö n 
nen, herrsch t in  D eutsch land  doch noch eine w eitgehende U n 
kenntnis über die V erhältnisse, die in d iesen  L ändern  h e r r 
schen. D iesem  M angel hilft das- vorliegende Buch ab. In  
k n ap p ste r F orm  und doch mit w issenschaftlicher G ründlich
keit w ird dem  L eser h ier e in  anschauliches Bild vom W erden  
und W achsen d ieser neuen S taa tsw irtschaften  entw orfen . 
Alle bedeutsam en D aten  sind zusam m engetragen , jedes auf 
die E ntw ick lung  einw irkende E reign is ist festgehalten ; zum 
besseren  V erständnis ist jedem  L änderberich t ein k u rze r 
geschichtlicher A briß vorangestellt, der a lle rd ings in B e
urteilung der politischen B etätigung  d e r deu tschen  B e 
völkerung in L ettland  und E stland  nicht ganz e in 
w andfrei ist. D ie spezifischen Schw ierigkeiten , mit 
denen d ie neuen  S taa tengeb ilde  bei ihrem  A ufbau 
zu käm pfen  haben, sind plastisch h e rausgearbe ite t: d ie 
zu B eginn ih rer S taa tsw erdung  in a llen  L ändern  vo r
gelegenen  ungünstigen L andbesitzverhältn isse  und die D u rch 
führung  der A grarreform , die U m stellung der Industrie  auf 
die durch  die neue G renzziehung grund legend  veränderten  
A bsatz- und B ezugsverhältn isse, in Polen die N otw endigkeit, 
vier G ebietsteile, die lange Ja h re  un ter grundversch iedenen  
kultu rellen  und w irtschaftlichen E ntw ick lungsbed ingungen  g e 
standen  hatten , in ein einheitliches G anzes zusam m enzu
schm elzen usw. D as W erk  träg t den besonderen  B edürf
n issen der deutschen W irtschaft auch insow eit R echnung, 
als bei jedem  der behandelten  L änder angegeben  ist, w elche 
deutschen W aren  do rt in  e rs te r Linie ab se tzb a r sind. D as 
W erk  w endet sich ,aber nicht nur an  w irtschaftlich in 
teressierte  K reise, denen  es als N achsch lagew erk  w ertvolle 
D ienste leisten wird, sondern  dürfte  auch allen denen w ill
kom m en sein, die sich schnell und gründlich  über die w irt
schaftlichen und staatspolitischen V erhältn isse d e r östlichen 
N achbarstaa ten  D eutschlands o rien tieren  wollen. D er B ezug 
des Buches kann  g erade  den  L esern  des „O stsee -H an d e l“ 
als eine ausgezeichnete Inform ationsquelle  em pfohlen w erden.

T schechoslowakisches Zollhandbuch, herausgegeben  von 
der F achgew erkschaft der Z ollbeam ten  deu tscher N ationali
tät, V erlagsstelle  R eichenberg , P reis R m . 25.—. D as Z o ll
handbuch  stellt einen ged iegenen  R a tg eb er in deu tscher 
Sprache dar, der den ganzen  um fangreichen  S toff des 
tschechoslow akischen Z ollw esens mit allen N euerungen  k la r 
verständlich  bereithält. D as H andbuch  is t von ersten  F ach 
leuten  bearbeite t, von veran tw ortlichen  S tellen ü b e rp rü ft 
und hat den Zw eck, den  V erk eh r des Z o llträgers mit den 
Z ollbehörden w esentlich zu erle ich tern  und zu k lären . Alle 
für das Z ollhandbuch w ichtigen und künftigen  A enderungen 
und E rgänzungen  der G esetze und V erordnungen  erscheinen 
in N ach trägen  zu dem  vorliegenden  H andbuch. D as Buch 
behandelt em gehend die G rundsätze und G rundbegriffe des 
tschechoslow akischen Z ollgesetzes, das Z ollverfahren , Z o ll
entrichtung, die R echtsm itte l und S trafbestim m ungen  des 
tschechoslow akischen Z ollgesetzes, fe rner die Postzojlord- 
nung, die E isenbahnzo llo rdnung  und die Schiffahrtszollord- 
nung, die E infuhrscheinbestim m ungen, das G esetz über die 
S tatistik  des ausw ärtigen  H andels usw. D er B ezug des 
H andbuches, dessen V erkaufserlöse in vollem  U m fange dem  
Sozialfonds der F achgew erkschaft der Z ollbeam ten  deu tscher 
N ationalitä t in der T schechoslow akei zufließen, kann  allen 
am  'A ußenhandel mit der T schechoslow akei in teressierten  
F irm en em pfohlen  w erden.

B ücherei der Industrie- und H andelskam m er.
Liste der im Monat Juni 1931 erworbenen Bücher.

_______ T ite l  d e s  B u ch es  Signatur A rt der E rw erbung
W agemann, iErnst, S truk tu r und

R hythm us d. W eltw irtschaft. 1931. F  2275 K auf 
40 Ja h re  S tettiner Elektrizitätswerke.

1931. G 7965 G esch en k
Jahresbericht 1930 der M em eler

H afendirek tion . I 2031 ,
Knebel, O skar, D ie R eichsbahnper-

sonentarife. 1931. I 16330 K auf
D ie Einkommen- und K örperschafts

steuerveranlagung für 1928. (Bd.
391 der S tatistik  des D eutschen
R eichs.) 1931. N 2470
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T ite l des Buches Signatur Art der Erwerbung 4819

Handbuch d er W eltpresse. 1931.
Lympius, W . von, D as Kom m unal- 

abgabengesetz  und das Kreis-' und 
P rov inzialabgabengesetz . 1930.

Statistisches Jahrbuch der S tadt 
S tettin  für 1930.

Merkbuch für den deutschen A ußen
handel. 1931.

Enquete-Ausschuß. II . U. A. 15. Bd. 
D ie L age der deutschen M ilch
w irtschaft. 1931.

Jear Book 1930 B ank of F inland.
Hallstein, W alter, D ie A ktienrechte 

der G egenw art. 1931.
Jahresbericht 1930 des V ereins zur 

F ö rderung  überseeischer H andels
beziehungen.

Reichshandbuch der D eutschen G e
sellschaft. Bd. 2, 1931.

Reichskursbuch vom  1. Ju li 1931.
2. Som m erausgabe.

Krauße, H ., D as P aten tgesetz  vom 
7. 4. 1891. Ausg. 1931.

Anschütz, G., H andbuch  des D eu t
schen S taatsrech ts. Lfg. 22. 1931.

Barwanitz, R., B uchhaltung für 
K leinbetriebe und den  E inzelhan 
del. 1931.

Ebinger, F ritz , D as S eefrach tge
schäft. 2. verb. Aufl. 1931.

Ostpreußen, D anzig, M em elgebiet. 
1931.

922 K auf

M 6550 

N 1760 

H 4055

G 340 
L 2580

G 1668

H 4190

Aa 895

G esch en k

K auf

G esch en k

K auf

G esch en k

K auf

E 1950

B 1725

Q 5200

I 7620

T 2950

E ig en tu m  d. 
B alt. V erl.- 
Ges., S te ttin

Angebote und Nachfragen.
4667 B r ü x /  B öhm en beabsichtig t, die V ertretung  von 

deutschen F irm en aller G eschäftszw eige fü r das g e 
sam te G ebiet der T schechoslow akei zu übernehm en.

4672 F r a n k f u r t  a. M. m öchte die V ertre tung  S tettiner 
H eringsgroßhandelsfirm en  übernehm en.

4686 P a t r a s  (G riechenland) sucht V ertre te r für den V er
kauf von griechischen K orin then und Sultanien im 
hiesigen K am m erbezirk .

S t e t t i n e r  F irm a, die laufend A potheken, D rogerien  
und K olonialw arenhandlungen besuchen läß t, m öchte 
zur besseren  A usnutzung ih re r G eschäftsverbindungen 
V ertre tungen  geeigne ter ausw ärtiger F irm en in A po
theken- und D rogeriebedarfsartike ln  etc. übernehm en. 

4907 S u n d w i g  i. W . (K r. Iserlohn) sucht für den  V er
trieb  von Blechen, D räh ten , S tangen, M essingrohren, 
P rofilen  in M essing, T om bak , Phosphorbronze, N eu 
silber und N ickelin geeigneten  V ertre ter.

5138 R  e u t l i  n g  e n  /  W ürttbg . sucht fü r den K am m erbe
zirk  einen bei Sport- und W arenhäusern  gu t e inge
führten  V ertre te r für den V ertrieb  von S p o rt
bekleidung.

5185 H o n g  K o n g  (C hina) sucht G eschäftsverbindung mit 
deutschen Firm en, es handelt sich um den E x p o r t  
von Reis, ä therischen und Pflanzenölen, G ewürzen, 
Ingw er, E rdnüssen, Seegras, Z uckerrohr, B ettm atten  
und M aterial zu deren  H erstellung , K orbm öbel und 
alle Sorten  M etalle,
I m p o r t  von: E isen- und S tahl-E rzeugnissen , E isen  
blechen, W ollw aren, baum w ollenen D ecken, Boxcalf 
L eder, D üngem ittel, Papier, S trickm aschinen, Alu 
minium- und E m aillew aren, Spielzeug, elek tr. Ar 
tikeln, billigen Taschen- und anderen  U hren, pharm a 
zeutischen A rtikeln, T oilette-A rtikeln  (Puder, Seife; 
Parfüm s etc.) und anderen  W aren.

5194 B e r l i n  sucht für den V ertrieb  von G efäßen aus 
H artpap ier, wie T rinkbecher, kleine B echer für Eis, 
Senf, H onig, k leine K übel für M arm elade, M a rg arin e , 
B utter pp. G enera lvertre ter für S tettin  und w eite re  
U m gebung.

5195 B e r l i n -  C harlo ttenburg  w ünscht G eschäftsverbin
dung mit geeigne ter Persönlichkeit oder Firm a, die 
den V ertrieb  eines M arken-A utoöles für den B e z ir k  
Stettin  übernim m t.

5233 M ö l l n  (L auenburg) w ünscht G eschäftsverbindung 
mit K unsthonigfabriken  des K am m erbezirks für den 
B ezug von K unsthonig.

D ie A dressen d e r an fragenden  F irm en sind im  Büro der 
Industrie- und H andelskam m er zu S tettin  (B örse II, Z im m er 
13) für legitim ierte V ertre te r e ingetragener F irm en  w erk täg ' 
lieh in  der Z eit von 8 bis 13 und 15 bis 18 Ulhür [a u ß e r  
Sonnabends nachm ittags) zu erfah ren  ^ohne G ew ähr für 
die B onität der einzelnen F irm en).

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 .

Empfehlenswerte W ein-  und ‘Bierrestuurunts

wird für das leibliche Wohl nach jeder 
Richtung am besten gesorgt? 

In der

Hauptbahnhoft-Gaititätte, Stettin.
Behagliche, vornehme Räume. /  Während der M i t ta g s z e i t  
dezente Tafelmusik. /  Nachmittags und abends unübertreffliche
Künstler-Konzerte im FURSTENSAAL!

W E I N H A N D L U N G

seit 1834 Kettner Breite Str. 13 

W E I N S T U B E N
V .

Qiefc« Set!) foflet 1 5 , -  3UR.
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Die ApoflieKe zum Greif in Stettin.

Abbildung 3

Besitzer: staatl. approb. Nahrungsmittelchemiker Dr. Edmund Springer.
U eb er d ie se  A p o theke  is t  b e re i ts  im  J a h re  1928 N r. 15 

d ie se r  Z e itsc h rif t in  e in em  b e b ild e r te n  A ufsatz  g e sp ro c h e n  
w o rd en . In d e s se n  is t  d e r  im  Ja h re  1926 b e g o n n en e  U m - 
u n d  A usbau  je tz t  re s tlo s  b e e n d e t u n d  d ie se  A p o th ek e  w ird  
in  d e r  g esam ten  F a c h p re s se  u n d  in  d en  Z e itsc h rif te n  des 
K u n st- u n d  B a u h a n d w e rk s , j a  so g a r in  in te rn a t io n a le n  Z eit-

F ü r  d ie  R e z e p tu r  a rb e i te n  v e rs c h ie d e n e  K le in m a
sc h in e n , d ie  d ie  P ro d u k te  n ic h t  n u r  in  p rä z is e s te r  D osie rung , 
w as  j a  s e lb s tv e r s tä n d lic h  is t, so n d e rn  in  b e so n d e rs  p r a k 
tis c h e n  F o rm e n  h e rs te lle n . A uch  d ie  „B e rk e fe ld -E n tk e im u n g s- 
an la g e “ fü r  d as  W a ss e r  u n d  d as g roße  S e itz -F ilte r  m it e in e r  
E in lag e  aus S ilb e r  s in d  h ie r  au fg es te llt.

U n te rh a lb  d e r  e ig e n tlic h e n  Offizin b e f in d e t s ic h  e in  
a lte r tü m lic h e r  B ib lio th e k s- u n d  S am m lu n g s rau m  in  e in e r  
w u n d e rv o lle n  p h a rm a z e u tis c h e n  A tm o sp h ä re , d e r  d en  B e
sc h a u e r  in  v e rg an g en e  J a h rh u n d e r te  z u rü c k fü h r t. W elch  
g e w a ltig e r  U n te rsc h ie d  z w isc h e n  d e r  Z e it v on  d am a ls  u n d  
d en  T agen  v o n  h e u te , in  d en en  g e ra d e  M edizin  u n d  P h a rm a z ie  
e in e  g ew altig e  R en a issan ce  e r le b t h a b e n !  (A bb ild u n g  2). 
H ie r  h än g en  a lte  G erä te , h ie r  e rz ä h le n  a lte  B ü c h e r  v on  den  
H e ilm e th o d e n  f r ü h e re r  J a h r h u n d e r te  u n d  B ild e r  u n d  S tich e  
sp re c h e n  v o n  b e d e u te n d e n  A p o th e k e rn  u n d  ih re n  E r 
findungen . B e so n d e re s  In te re s s e  e r re g t das B ild  „C h ris tu s  
a ls  A p o th e k e r“ au s  d e r  Z e it um  1600, a u f  d em  d e r  H e ila n d  
d ie  S egnungen  d e r  H e ilk rä u te r , d ie  g e ra d e  je tz t  w ie d e r  zu 
n e u e r  A n e rk en n u n g  g ek o m m en  sin d , d em  A p o th e te r  z u trä g t 
(A b b ildung  3). A uch  d ie  a lte  „K u n itz ’sch e  la te in is c h e  
K ü ch e“, d e r  s k u r r i le  G edanke  e in es  m it 9 T ö c h te rn  geseg
n e te n  A p o th e k e rs  au s  d e r  B ie d e rm e ie rz e it, e rw e c k t h ie r  
a llg em e in es  In te re sse . ,

A bbildung 2

U n te r  d ie sem  R au m  w ie d e r , in  g e h e im n isv o lle n  G ängen, 
d ie  in  e in em  F e s tu n g sg ra b e n  d e r  a lte n  S ta d t v e rla u fe n , e in  
p ra c h tv o lle s  k a ta k o m b e n ä h n lic h e s  L a b y r in th  (A bb ild n n g  4) 
v o n  e in z ig a rtig e r  S c h ö n h e it u n d  w u n d e rb a re r  A kustik . 
H ie r s in d  g roße  C h a m p ig n o n k u ltu re n  u n te rg e b ra c h t 
(A bb ild u n g  5).

An d e r  E ck e  d es H au ses  se lb s t, d ir e k t  ü b e r  dem  
E ingang  z u r  A po theke, b e fin d e t s ic h  e in  w u n d e rb a re r ,  
a lte r , s c h m ie d e e is e rn e r  A rm  au s d e r  Z e it u m  1740, d e r  in  
e in en  G re ifen sch n ab e l v e r lä u f t  u n d  in  p ra c h tv o lle r  d u rc h 
b ro c h e n e r  A rb e it d as Z e ich en  d e r  A p o th ek e , d e n  G reif, m it 
d em  A p o th e k e rsp a te l in  d en  K lauen  zeig t. D ieses Z e ich en  
b e s te r  d e u ts c h e r  a lte r  S c h m ie d e a rb e it (A bb ild u n g  6) is t 
eb en so  w ie  d as am  E ingang  z u r  A p o th ek e  im  T re p p e n h a u s  
a n g e b ra c h te  sc h m ie d e e is e rn e  A p o th e k e n sc h ild  (A bb ild u n g  7) 
in  k u n s th a n d w e rk lic h e n  Z e itsc h r if te n  d e r  S c h m ie d e k u n s t 
a b g e b ild e t u n d  b e so n d e rs  rü h m e n d  e rw ä h n t.

D er S p r u c h : „D as A lte  lie b e n , d a s  N eue ü b e n “ fin d e t 
g e rad e  in  d ie s e r  A p o th ek e  s c h ö n s te n  Z u sam m en k lan g . D ie

S ch riften  g rö ß ten  A usm aßes, a ls  m o d e rn s te  u n d  in te re s s a n te s te  
}n D e u tsc h la n d  b eze ich n e t. In  dem  A ufsatz vom  J a h re  1928 
is t b e so n d e rs  v on  d en  re in  w ir ts c h a f t l ic h e n  u n d  te c h n isc h e n  
D ingen g e sp ro c h e n  w o rd en . In d e s se n  is t  d as I la u p tla b o ra -  
to r iu m  (A bb ildung  1) fe r tig g e s te llt  u n d  a rb e i te t  m it M a
sch in en , d ie  m an  im  a llg em e in en  in  A p o th e k e n b e tr ie b e n  
so n s t w o h l n ic h t  findet. A ußer d e n  g ro ß en  D am p fan lag en  
jü r  d ie  D e s tilla tio n  v o n  W ä sse rn  u n d  d e r  T ro c k e n a n la g e , 
d e r P e rk o la tio n s v o rr ic h tu n g  z u r  H e rs te llu n g  v o n  flü ssigen  
E x tra k te n  fä llt b e so n d e rs  e in  e le k tr is c h  b e tr ie b e n e s  D re i- 
W alzw erk  in  d ie  A ugen, d as z w isc h e n  se in en  d re i P o rp h y r -  
F a lz e n . d ie  m it v e rs c h ie d e n e r  S c h n e llig k e it lau fen , d ie  
^a lbensto tl'e  in  e in e r  F e in h e i t  z e rre ib t , d ie  au f k e in e  a n d e re  
W eise zu e r re ic h e n  is t. E in e  g roße  P u lv e r-M isc h - u n d  
W ebm asch ine , eb en fa lls  m it e le k tr is c h e m  A n trieb , m is c h t 
u n d  s ie b t o h n e  w e ite re  V o rb e re itu n g e n  in  5 M inu ten  u n 
gefäh r 70 kg  P u lv e r  u n d  d ie n t a u s s c h lie ß lic h  z u r  H e rs te llu n g  
ues (b e k a n n te n  a n tis e p t is c h e n  W u n d - u n d  K in d e rp u d e rs  

u r ° l ,  d e r  n e u e rd in g s  a u c h  a ls  R ö n tg e n p u d e r  in ^ d e n  
großen  R ö n tg e n -In s ti tu te n  A n w en d u n g  findet.
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A bbildung 6 A bbildung 7

Hagen & Co.
Gegr. 1853

Sämtliche Oele □ Maschinen-Bedarf
Asbest □ Gummi

21673 Bollwerk 3
...

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

Teerdestillation, Asphalterzeugnisse

37731, 37732 Telegr.: N o n n e n m ü h l e
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A bbildung 4

E rru n g e n s c h a f te n  d e r  le tz te n  T e c h n ik  u n d  d ie  w is s e n sc h a f t
lic h e n  E rfa h ru u g e n  d e r  jü n g s te n  Z eit in  n e u z e i tlic h  a u s 
g e s ta tte te n  R äu m en , d i e -14 g ro ß en  S c h a u fe n s te r, in  d en en  
in  s tä n d ig  w e c h se ln d e n  A u ss te llu n g en  a lle s  In te re s s a n te  
u n d  W is se n sw e r te  au s d em  g ro ß en  G eb ie te  d e r  M edizin  
u n d  P h a rm a z ie , ü b e rh a u p t au s d en  ganzen  Z u sam m en 
h än g en  d es K ran k en - u n d  G e su n d h e itsw e se n s  gezeig t 
w ird , d ie  k ü n s t le r is c h  a u ß e ro rd e n tl ic h  g e sch m ack v o lle  
A u ss ta ttu n g  a lle r  P rä p a ra te , d ie  im  e ig en e n  L a b o ra to r iu m  
h e rg e s te l l t  w e rd e n , ü b en  in  G em ein sch aft m it d e r  R o 
m a n tik , d ie  in  f rü h e re n  J a h r h u n d e r te n  in  d en  d e u ts c h e n  
A p o th ek en  h e r r s c h te ,  e in e n  w u n d e rb a re n  u n d  e ig e n tü m 
lic h e n  R eiz aus.

A bbildung 5

S o m it is t  d ie  A p o th ek e  zu m  G reil e in e  S eh en s
w ü rd ig k e it S te ttin s  g e w o rd e n , d ie  v on  S ach k u n d ig en  aus 
a lle n  L ä n d e rn  häufig  b e s u c h t und  d ie  a u c h  a lle n  so n stig en  
In te re s s e n te n  g e rn  gezeig t w ird . K ein B e su c h e r  v on  S te ttin  
so llte  e in e  B e s ich tig u n g  v e rsä u m e n .


