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Ste i f i n
Grundkapital, Sicherheitsfonds u offene R eserven:

23 Millionen Reichsmark
P räm ieneinnahm e 1925: 1 4 3/4 Millionen RM.
Angenom m ene Lebens-Vers. 275 Millionen RM.
Sie ersparen Zeit, Geld, U m stände ,  wenn Sie 

Ihre Versicherungen vereinigen bei den

GERMANIA * GESELLSCHAFTEN
STETTIN

Diese schließen ab:
L eb en s-V ersich eru n g en  mit ärztlicher und ohne

ärztl. U ntersuchung, Invaliditäts-, Auss-teuer-, 
Leibrenten- u  Alters-R enten-Versicherungen  

E in z e l-I ln fa ll-  und K ollektiv-Unfall-, lebensläng
liche Passagier-Unfall Versicherungen 

Haftpflicht — Radio-Haftpfl'cht-Versicherangpn  
Auto-, A uto-Einheits-Versicherungen  
Luftfahrzeug-Versicherungen 
Feuer- ,  Einbruch-Diebstahl-Versicherungen 
Wasserleitungsschäden-Versicherungen 
B ü rom asch inen -Versicherungen  
T ra n s p o r t - Versicherungen allt-r Art 
R e ise g ep ä c k - V ersicherungen

Auskunft erteilen die Generaldirektion, Stettin, 
Paradeplatz 16, und säm tliche Vertreter.
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FELDMUHLE
P a p i e r -  u n d  Z e l l s t o f f w e r k e

Aktiengesellschaft Hauptverwaltung Stettin
kauft laufend

PAPIERHOLZ.
V E R T R E T E R :

Nordiska Trävaru Export A . B. — Pohjoian Puutavaran 
Vienti O. y., Helsingfors, Hagasundsgatan 1.

N O R D - O S T S E E
S C H IF F A H R T - u n d  T R A N S P O R T  - G E S E L L S C H A F T  

M IT B E S C H R Ä N K T E R  H A F T U N G

STETTIN, KÖNIGSTOR 11
FERNSPRECHER 8696 s: TEL.-A D R . s „NORDOSTSEE

B E F R A C H T U N G , S P E D IT IO N  U N D  K L A R IE R U N G
ÜBERNAHME SÄMTL. SEE- UND BINNENTRANSPORTE
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Regelmäßige
Dampferexpeditionen 

von Stettin nach
R o tterd a m D. „E d d i“ ca. 5. Nov.

ca. w ö ch en tlich D. „K äte“ ca. 11. Nov.
A n tw e r p e n D. „H enny“ ca. 10. Nov.

ca. 14 täg ig
K ö ln  d i r e k t D. »B avaria“ ca. 13. Nov.

ca. 14 tägig
H a m b u r g D. „H inric li“ ca. 5. Nov.

ca. w ö ch en tlich D. „A ugust“ ca. 12. Nov.
K ie l /B r e m e n D. „O tto“ ca. 6. Nov.

ca. 14 täg ig
D a n z ig D. „R udolf“ ca. 10. Nov.

ca. 14 täg ig / .
Elbing? I). „E lbing I II“ ca. 12. Nov.

ca. 10 tägig
fi. Nov. 
9. Nov. 

12. Nov.
K ö n ig s b e r g

ca. 2 m al wöchentl.*
D. „ P io n ie r“ 
D. „Möwe“ 
D. „Claus“

ca.
ca,
ca.

L ib au D. „R udolf“ ca. 10. Nov.
ca. 10 tägig D. „S iegfried“ ca. 20. Nov.

R ig a D. „O stsee“ ca. 0. Nov."
w ö ch en tlich D. „R egina“ ca. 13. Nov.*

R ev a l/H eU in g f . D. „N ord land“ ca 13. Nov.”
ca. 14 täg ig D. „N ord land“ ca. 27. Nov.*

A b o D. „U rsula“ ca. 13. Nov.
ca. 10 tägig D. „Greif“ ca. 23. Nov.

K o tk a D. „A lexandra“ ca. 0. Nov.
ca. 14 tägig D. „H e llm u th “ ca. 18. Nov.

Wibortr D. „R u th “ ca. 0. Nov.
ca. 10 tägig D. „H e llm u th “ ca. 18. Nov.

N orrk öp i g D. „V ictoria“ cä. 10. Nov.*
S to c k h o lm D. „V ictoria“ ca. 23. Nov.*
ca. 14 täg ig

T e le f o n :  6 0 0 8  — 6011
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* e rstk lassige  P assag ie rg e leg en h eit.

R n d . C risf. G rib e l, S fe flin
T e le g r .-A d r  : G r ib e l



STETTIN
S tückgut — M assengu t
der tariflich begünstigte Hafen

Nord-, Ost-, Mittel-
Europas

über 700 km schiffbare Oder mit Anschluß an Elbe- 

und Weichselqebiet. Direkte Kanalverbindung mit

. Berlin
Freihafen -  Industriehafen
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A l lg e m e in e  A u s kün f t e  
über den Hafen und seine Umschlagseinrichtungen durch:

Sfi@fiiner Hafenbetriebsges.
m. b. H.

'  ■ . I .

Hauptverwaltungsgebäude Freihafen
Fernsprecher 5800—5806 Telegr.-Adr.: Hafen Stettin
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I n h a l t s a n g a b e :  D ie  K o n ju n k t u r a u s s i c h t e n  f ü r  d e n  W i n t e r  1926 27 v o n  D r .  G .  M ö l le r .  — D a s  M o t iv  d e r  R e n t a b i l i t ä t  
Von D r. E .  R ieg e r .  — E in s c h r ä n k u n g  d e s  H a u s i e r h a n d e l s  u n d  S o n n t a g s r u h e  im  H a n d e l s g e w e r b e  v o n  W a l t e r  D ie r e n  — D a s  
in t e r n a t i o n a l e  W i r t s c h a f t s m a n i f e s t  v o n  D r  E .  S ch o en e .  D ie  l e t t lä n d is c h e  I n d u s t r i e  v o n  P e r c y  M e y e r .  K u rs e .  — W ir ts c h a f t l ic h e
N a ch r ich ten  : S c h w e d e n ,  N o rw e g e n ,  D ä n e m a rk ,  L e t t l a n d ,  E s t l a n d ,  L i t a u e n ,  F r e i e  S t a d t  D anzig ,  P o l e n  — F in n la n d .  

M i t t e i l u n g e n  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 .  —  R e id i s n a c h r ic h te n s te l le  f ü r  A u ß e n h a n d e l . — S e e f r a c b te n m a rk t .
H a n d e l s r e g i s t e r * E in t r a g u n g e n .

Die lionjunhfuraussidtfen für den Winter 1926/27.
Von Dipl. Volkswirt Dr

Der Gedanke, die wirtschaftlichen Wechsellagen 
wissenschaftlich zu beobachten und dadurch zu Kon
junkturprognosen zu gelangen, ähnlich wie man auf 
metereologischem Gebiet seit langem die Wetter
prognose betreibt, stammt aus Amerika. An der 
Harvard-Universität versucht man dort seit Jahren, 
die wirtschaftlichen Bewegungen an Hand der 
Zahlen des Geldumlaufs, der Warenpreise und der 
Effektenkurse zu überwachen und so die Geschäfts
welt rechtzeitig über den voraussichtlichen Gang 
der Konjunktur, insbesondere darüber, ob ein Auf
schwung oder eine Krise bevorsteht, zu unter
richten. Das deutsche Institut für Konjunkturfor
schung, das in diesem Jahre seine Tätigkeit auf ge
nommen hat, sucht auf ähnlichen Wegen das gleiche

. G. M ö l l e r ,  Berlin.
Ziel zu erreichen; das aus verschiedenen Index
ziffern gewonnene Bild des Waren- und des Geld
kreislaufs zeigt in jedem Augenblick, an welchem 
Punkte des nach früheren Erfahrungen aufgestellten 
Konjunkturschemas die deutsche Volkswirtschaft 
sich jeweils befindet. Nach den neuesten Beobach
tungen de$ Instituts ist nun die Wirtschaftskrise, 
die in den Monaten Oktober 1925 bis Januar 1926 
herrschte, im Februar dieses Jahres in eine D e
pression ausgelaufen, die im Mai ihren Tiefpunkt 
erreicht hatte. Seitdem registrieren die verschiede
nen ,,Konjunkturbarometer“ mit aller Deutlichkeit 
den Eintritt der deutschen Volkswirtschaft in die 
z w e i t e  Phase des Schemas, in der der erneute 
Aufschwung zu beginnen pflegt.

Allianz- n  Konzern
P r ä m ie n e in n a h m e  . . 133 131 392 R.-M . K a p ita l  u n d  R e s e r v e n  der vereinigten Gesellschaften im Jahre 1925 . 128 0 0 0  0 0 0  R .-M .

Allianz L e b e n sv e r s ic h e ru n g sb a n k  A.-G.
Versicherungsbestand E n d e  1925 .................................................................................... 424 000  000  R.-M . 29 % V e r s ic h e r t e n d iv id e n d e

Allianz V ers icherungs-Aktien-Gesel lschaft  in Berlin 
Badische Pferdeversichergs -A nstalt A -G. in Karlsruhe i.B ., H erm es  Kreditversidierungs-Bank Akt.-Gesellsch. in Berlin.
B r a n d e n b u rg e r  Spiegelglas-Versichergs -A -G in Berlin, Kraft Vers.-A.-G. des Automobilclubs v. Deutschi, i Berlin,
G l O b U S  V ersicherungs-A ktien-G esellschaft in Ham burg, U n i o n  Allgemeine Deutsche H agel-V ers-G es. in W eimar,

V e r s i c h e r u n g s z w e i g e ;
T ra n sp o r t  ♦ F euer  ♦ M aschinenbruch * Haftpflicht ♦ Unfall * E inbruchd iebs tah l  * B e ra u b u n g  ♦ Kredit  * Kaution 
Schmucksachen in P r iva tbes i tz  ♦ V alo ren  * R e iseg ep äc k  ♦ Aufruhr ♦ Auto (Unfall, Haftpflicht, Kasko) ♦ Leben 
A u ss teu e r  * Invalidi tät  ♦ Renten  * P en s io n  ♦ Glas * W a sse r le i tu n g s -S ch ad en  * Hagel  * P f e r d e  u n d  Vieh
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Ob ein derartiger Aufschwung nun in der Tat Tiefpunkt der Depression überschritten, und in der
bevorsteht, läßt sich jedoch nach Ansicht des In- Tat hat denn auch eine Zusammenstellung es
stituts noch nicht ohne weiteres sagen, da die gegen- Preuß. Ministeriums für Handel und Gewerbe für
wärtig;e Konjunktur eine Reihe von Besonderheiten September bereits die Beserung der Lage gezeigt,
aufweist. Insbesondere wird die gegenüber dem Waren es auch zunächst teilweise vorübergehende

normalen“ Zustande des Arbeitsmarkts auf das Umstände, wie der englische Kohlenstreik, die an
zwanzigfache gestiegene Arbeitslosigkeit in der der Besserung Anteil hatten, so lassem doch eine
Hauptsache auf „Strukturveränderungen“, z. B. auf Reihe anderer Umstände, wie die allgemeine po-
die Verminderung der Produktionsergiebigkeit, und litische Lage, die fortschreitende Regelung unseres
weit weniger auf die etwa im Außenhandel in Er- Außenhandelsverkehrs und die Stärkung des mne-
scheinung tretende Absatzminderung zurückgeführt, ren Kapitalmarktes die Hoffnung berechtigt er-
Daraus ergibt sich, daß die Beseitigung der Ar- scheinen, daß diese Besserung sich m den kommen-
beitslosigkeit und damit die Belebung des Ge- den Monaten fortsetzen wird; zumal wenn zu die-
schäfts nicht von einem konjunkturellen Aufschwung sem konjunkturbedingten Aufschwung noch die er-
allein zu erwarten ist, sondern daß dazu eine Um- wähnte, in vielen Branchen bereits m der Durc -
Stellung der Wirtschaft in der Richtung größerer führung begriffene Umstellung zur größeren Er-
Ergiebigkeit der Produktion treten muß. Einen wei- giebigkeit _ industrieller und klemgewerbhcher I rö
teren störenden Faktor bilden natürlich die Repa- duktion tritt, kann für den _ Winter lJ L 6 /l7 m i er-
rationszahlungen, deren Rückwirkungen in keiner freulicheren Absatzverhältnissen auf allen Markten
Weise zu übersehen sind. Immerhin ist, soweit die gerechnet werden,
normale Konjunkturbewegung in Frage kommt, der

Das Motiv der RenlabflU&f.
Ansätze zu einer Rentabilitätsauslese unter den Aktiengesellschaften. , Wie hoch stellt sich die

heutige Normalverzinsung?
Von Dr.  E. R i e g e r .

Selten ist in einer der großen Hausseperioden Allgemein kann festgestdlt werden, daß sich
an der Effektenmärkten das Moment der Renta- das G e s e t z  d e r  R e n t a b i l i t ä t  gegen cas or
bilität so wenig in den Vordergrund getreten, wie in jahr weitaus s t ä r k e r  d u r c h  g e s e t z t  h a t, und
der seit Tanuar 1926 mit geringen U nterbrecht!- daß Werte mit Dividenden von 10 lo%  und mehr
gen anhaltenden Hochbewegung. Selten haben aber ihre seit der Stabilisierung bisher höchsten Kurse
auch — und das muß rückhaltlos zugegeben werden erzielt haben. Die Voraussetzung für e i n e  liberalere
— so zahlreiche und so b e d e u t s a m e  i n d u -  Dividendenpolitik der Gesellschaften bildete die all-
s t r i e l l e  K o m b i n a t i o n e n  'dem Wirtschafts- gemeine Besserung der Liquiditationsverhaltnisse.
leben ihren Stempel aufgedrückt, haben neue kon- Hand in Hand damit erfuhr auch die Hohe der
struktive Ideen die Börse in gleichem Maße be- Unkostenrate eine zumeist größere Senkung. ie
fruchtet. Kein Wunder daher, wenn die Vorteile, positive Leistung aber setzte erst mit der Steige-
die aus Konzernkuppelungen, aus der Zusammen- rung des wirtschaftlichen Nutzeffektes ein, um_ c ie
ballung gleichgerichteter ökonomischer Kräfte, aus z. Zt. ein Wettlauf im Gange ist, der von denjenigen
internationalen Zusammenschlüssen später einmai B e t r i e b e n  gewonnen werden wird die aus dem ein
entstehen, in überreichem Maße vor allem in den geleiteten Rationalisierungsprozeß den schnellsten
Kursen der großen und international verankerten und dauerhaftesten R a t i o n a l i s i e r u n g s e f i e k
Trust werte ihren Ausdruck gefunden haben. So er- zu erzielen verstehen.
klärt es sich auch, daß J. G. Farbenindustrie bei £>aß tr0|-z anderer Tendenzen das Motiv der
bisher 10% Dividende kräftig über 300% anziehen Rentabilität seit August in den Kursen gut fun
konnten, Siemens & Halske bei 6% Rente ca. dierter Werte wieder stärkeren Ausdruck findet,
210% notieren, und die bisher dividendenlosen Gel- dafür ist besonders die Steigerung der Zahl der
senkirchen auf 180% steigen konnten. ü|)er iqq, 150  und 200% notierten Aktien und ein

Und doch ist es erst die Rente, das vorliegende uebergreifen dieser Kursbewegung auf viele Pa-
Gewinnergebnis oder auftauchende Hoffnung auf piere cfes Kassamarktes bezeichnend. So vermochten
ein höheres Erträgnis infolge günstigen Geschäfts- besonders Banken und Brauereien, aber auch Braun-
ganges', neuer Erfindungen und Kombinationen, die kohlen-, Zement-, Elektro-, Maschinen-, Zellstoff-*
den Kurs trag- und widerstandsfähig macht, ihn Qjas. u. a. Werte ihre Kurse kräftig zu erhöhen-
gewissermaßen fundiert. Wie sehr d ie  R e n t e  L etzte Kurse am
d a s  R ü c k g r a t  d e s  K u r s e s  ist, lehren be- D ividende 6. A ugust 16. Oktober
sonders Krisenzeiten und R ückschlagsperioden. Hier Darmstädt. u. Nat. Bk......................10 191 _
schwächen sich die Kurse gut fundierter Werte er- Bank elektr. W e r te ............ 9 17?
fahruijgsgem äß bei weitem nicht so stark ab, weil Ham burg Südam. Dam pfs—  . 0

sich die Baissespekulation, wenn das Verhältnis R hein® Braunkohlen’. ’. ’. 1!’.!! 10 178 230,75
zwischen Kurs und Rente sich im Rahmen des W ikingsche Portland...............10 121,5 137.0
normalen Wertmaßstabes hält, nur vorsichtig her- Siem ens u. H a lsk e .............. 6 ^
anwagt. Hierzu kommt, daß Gesellschaften, die F elten  u. Guilleaume . . —  6 . 0  •
angemessene Dividenden verteilen und eine stabile J- Fa/ be^ i ^ l l i e ........ . ' 1 2  155’ 226!25
Dividendenpolitik befolgen, über einen Stamm von W andererwerke. . . . . . . . . . .  12 151, 202 7/g
Daueraktionären verfügen, in deren Händen ein Feldm ühle P a p ie r ................... 10 122,75
großer Teil des Kapitals gut placiert ist. Siemens G la s ..........................  8 ^ 9
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Die Bedenken, die man noch vor einiger Zeit 
in der Ausschüttung höherer Dividenden erblickte, 
haben viel an Boden verloren, seit die wirtschafts
politische Befriedung Europas zusehends Fort
schritte macht und die Revision des Dawes-Paktes 
nur mehr eine Frage der Zeit ist. In diesem Zu
sammenhänge dürfte das Streben nach Wiederer
langung einer ähnlichen Rentabilität wie im Frieden 
bei einer wachsenden Zahl von Gesellschaften 
Schule machen. Daß hierbei die H ö h e  d e s  zu  
v e r z i n s e n d e n  A k t i e n - K a p i t a l s  eine aus
schlaggebende Rolle spielt, liegt auf der Hand. 
Bei einem Vergleich der gegenüber den Friedens
ziffern vielfach erhöhten Industriekapitalien ist je
doch zu berücksichtigen, daß Kapitalvermehrung 
Besitzakkumulierung bedeutet, daß es sich viel
fach um Substanzwerte handelt, die erst in Zu
kunft ihren eigentlichen Wert offenbaren werden.

Da sich die ersten Ansätze zu einer Rentabili
tätsauslese unter den Aktiengesellschaften zeigen, 
ist es vom theoretischen Standpunkt aus wichtig, 
zu wissen, welche N o r m a l r e n t e  für ein In
dustriepapier bei 100% Kurswert unter der Vor
aussetzung stabil bleibender Dividende erforderlich 
ist? Solange gute festverzinsliche Werte 7—8 %  
Zinsen abwerfen und sich die Effektivverzinsung 
sogar auf 8,5% stellt, wird man die Normalrente 
eines Industriepapieres auf 7—8 %  beziffern müssen.

linsdtränKungdtt Hausierhandels u.
Von Walter D i

Die gesetzlichen Hauptbestimmungen über den 
Gewerbebetrieb im Umherziehen (Wandergewerbe) 
sind niedergelegt in der Reichsgewerbeordnung §§ 
55—63 und den preußischen Gesetzen, betreffend 
die Besteuerung des Gewerbebetriebes im Umher
ziehen, vom 30. Juli 1876 (Pr. G. S. 1876 Nr. 18
v. 13. VII.  1876 S. *247) und dem Gesetz wegen
Aenderung des Gesetzes vom 3. Ju i 1 76, betrcf e.id 
die Besteuerung des Gewerbebetriebes im Umher
ziehen vom 23. Dezember 1896 (Pr. G. S. Nr. 34
v. 18. XII.  1896 S. 273). Nach § 1 des zit. Ge
setzes vom 3. Juli 1876 unterliegt der Steuer vom 
Gewerbebetrieb im Umherziehen, wer außerhalb 
seines Wohnortes ohne Begründung einer gewerb
lichen Niederlassung und ohne vorgängige Bestel
lung, in eigener Person

1. Waren irgend einer Art, mit Ausschuß der 
selbstgewonnenen Erzeugnisse der Land- und 
Forstwirtschaft, des Garten- und Obstbaues, dei 
Jagd und des Fischfanges, feilbieten;

2. Waren irgend einer Art bei anderen Personen, 
als bei Kaufleuten, oder an anderen Orten, 
als in offenen Verkaufsstellen zum Wiederver
kauf ankaufen;

3. Warenbestellungen aufsuchen;
4. gewerbliche oder künstlerische Leistungen oder 

Schaustellungen, bei welchen ein höheres 
wissenschaftliches oder Kunstinteresse nicht ob
waltet, feilbieten

will.
Der Hausierhandel ist alt wie der Handel 

selbst. Der Kampf richtet sich daher auch nicht 
gegen das Gewerbe als solches,, sondern nur gegen 
die damit verbundenen Auswüchse. Ein ziffern
mäßiger Nachweis über den LTmfang des Hausier-

Auf weite Sicht bemessen, stehen wir in einer P e
riode langsam fallender Zinssätze. Berücksichtigt 
man diese w e i c h e n d e  Z i n s f u ß r i c h t u n g ,  
dann wird man schon eine Verzinsung von 6 bis 
7%  als angemessen bezeichnen dürfen.

Daß es auch der S t e t t i n e r  W i r t s c h a f t s; - 
b e z i r k  verstanden hat, seine Werke mit eine\ 
Rentabilität arbeiten zu lassen, die verschiedentlich 
das normale Maß überschreitet, daŝ  mögen einige 
Geschäftsergebnisse des Jahres 1925 beweisen: es 
verteilten an Dividenden die Feldmühle Papierfa
brik 10%, die Stettiner Elektrizitätswerke 10%, 
Stettiner Portland Zement und Stöwer Nähmaschi
nenwerke je 8 %, Hedwigshütte und Varziner Papier
je 5%.

Das Wiederfunktionieren und die Kräftigung 
des inneren Kapitalmarktes kann durch nichts mehr 
unterstrichen und gefördert werden als durch das 
Vorhandensein wirklicher Rentabilität. Gerade der 
Umstand, daß man an maßgebender Stelle recht
zeitig die notwendigen Voraussetzungen für ratio
nelles Arbeiten schuf, hat sein Teil zur Wiederauf
richtung der deutschen Wirtschaft beigetragen. D a
her besteht begründete Aussicht, daß die neuen 
Lebensformen, die in allen Teilen der Wirtschaft 
ans Licht drängen, von Anfang an gut und solide 
untermauert werden.

, Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.
e r e n ,  Stettin.
handels ist nur in gewissen Grenzen möglich mit 
Hilfe des amtlichen statistischen Materials, und 
zwar durch Zusammenstellung der Zahlen der durch 
die Bezirksausschüsse ausgestellten Wandergewerbe
scheine. Schon diese Statistik ergibt, daß der Hau
sierhandel im allgemeinen eine steigende Kurve auf
weist. Bedingt ist diese steigende Kurve durch die 
zunehmende allgemeine Erwerbslosigkeit auf der 
einen Seite und den allgemeinen wirtschaftlichen 
Niedergang in Deutschland auf der anderen Seite, 
der viele Firmen als letzten Rettungsanker in ihrem 
wirtschaftlichen Verfall auch zum Hausierhandel 
greifen läßt. Aus dieser Erscheinung entsteht auch 
die Fragestellung nach der persönlichen Eignung 
der das Hausiergewerbe betreibenden Personen für 
dies Gewerbe. Mit dem zunehmenden Hausierge
werbe als solchem steigt die Zahl derjenigen Ar
tikel, die im Hausierhandel umgesetzt werden. Er 
erstreckt sich jetzt auf den Handel mit Süßwaren, 
Tabak, Seife, Seifenpulver, Gewürzen, Fischkonser
ven, Gurken, Kraut, Südfrüchten, Butter, Eier, Käse 
und besonders auf Textil- und Wollwaren, wie 
Schürzen, Hemden, Strümpfe, Wäsche, weiterhin 
auf Bürsten und Besen, Messer, Scheren und Kurz- 
waren. Dies Ueberhandnehmen des Hausierhan
dels bringt es, ganz abgesehen von der damit ver
bundenen starken Belästigung des Publikums, mit 
sich, daß minderwertige Waren umgesetzt werden. 
Der'Käufer kennt den Namen des Hausierers nicht 
und hat somit keinerlei Handhabe, gegen ihn vor
zugehen, sobald er die Ware als minderwertig er
kannt hat. Der Industrie- und Handelskammer zu 
Stettin haben Anzeigen zur Begutachtung Vorge
legen, die auch die Tatsache belegen, daß der H au
sierhandel vielfach höhere Preise fordert,' als der
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stehende Gewerbebetrieb für einen gleichgearteten 
Artikel in einem Ladengeschäft verlangen kann. 
Dies ist um so mehr beachtlich, als der Hausier
handel nicht belastet ist mit den großen Unkosten, 
die das stehende Gewerbe als solches zu tragen hat. 
Weiterhin ist der Straßenhandel in hygienischer 
Hinsicht sehr unerwünscht, da er nicht die Gewähr 
für die Innehaltung der gesetzlichen sanitären Vor
schriften bietet, wenn auch örtliche Polizeiverord
nungen das Berühren der Eßwaren verbieten und 
unter Strafe stellen. Die Aufbewahrung der dem 
Hausierhandel dienenden Waren während der 
Nachtzeit, zumal der Nahrungs- und Genußmittel, 
ist infolge der allgemeinen Wohnungsverhältnisse 
zudem weit davon entfernt, den Bedingungen, wie 
sie die im Ministerialblatt für Medizinal- und medi
zinische Unterrichtsangelegenheiten von 1913 Bl. 
157 abgedruckte Musterpolizeiverordnung über ge
werblichen und Handelsverkehr der Lebensmittel 
vom 22. IV. 1913 aufgestellt und der entsprechend 
z. B. für den Regierungsbezirk Stettin die Polizei
verordnung über den Verkehr mit Nahrungs- und 
Genußmitteln vom 8 . VII.  1925 (A. Bl. Stck. 34 
v. 22. VIII.  25 S. 255 oder Willberg, Poliz.-Verordn. 
1926 S. 271) ergangen ist, gerecht zu werden.

Die Interessen des ortsansässigen Gewerbes, 
aus Selbsterhaltungsrücksichten den Hausierhandel 
möglichst eingedämmt zu sehen, decken sich aber 
auch durchaus mit den staatlichen Interessen. Die 
gesetzlichen Vorschriften in Beziehung auf unlau
teren Wettbewerb und Einhaltung der Verkaufs
zeiten lassen sich nämlich beim Llausierer eben
sowenig in strenger Weise durchführen wie seine 
steuerliche Erfassung.

Aus allen Gründen ist eine Einschränkung des 
Hausierhandels durchaus wünschenswert. Sie wird 
teilweise nunmehr erfolgen können nach einem 
neuen Bescheid d$s Herrn Reichswirtschaftsmini
sters über die Notwendigkeit der erneuten Prüfung 
der Bedürfnisfrage bei der Erteilung von Stadt
hausierscheinen an Inhaber von Wandergewerbe - 
scheinen auf Grund des § 42 b der Reichsgewerbe
ordnung. Es wird hierin gesagt: „Der ambulante 
Gewerbebetrieb am Niederlassungsorte gehört nicht 
bloß aus Gründen einer zufälligen Systematik des 
Gesetzes, sondern begrifflich auch seinem Inhalt 
nach zum stehenden Gewerbetrieb. Dieser umfaßt 
alle Arten des (Gewerbebetriebs, welche weder unter 
unter den Gewerbebetrieb im Umherziehen fallen 
noch zum Marktverkehr rechnen (vgl. Landmann 
Anmerkung 1 zu § 14, Hoffmann Anmerkung 2 
zu § 14 GO.). Daraus folgt, daß ein W anderge
werbeschein begrifflich die Erlaubnis des §i 42 b 
nicht zu ersetzen vermag. Auf die Vorschrift des 
§ 60 Abs. 1 GO., nach welcher der Inhaber eines 
Wandergewerbescheines berechtigt ist, „in dem gan
zen Gebiete des Reichs das bezeichnete Gewerbe“ 
zu betreiben, kann die gegenteilige Auffassung nicht 
gestützt werden, weil mit dieser Vorschrift das 
stehende Gewerbe nicht betroffen und unter dem 
„bezeichneten Gewerbe“ nur der Gewerbebetrieb im 
Umherziehen gemeint wird. Sonach bedarf ein 
Wandergewerbetreibender, wenn er am Orte seiner 
Niederlassung sein Gewerbe auf öffentlichen Wegen, 
Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Or
ten oder ohne vorgängige Bestellung von Haus zu 
Haus betreiben will, und wenn von der zuständigen

Behörde eine dem § 42b GO. entsprechende An
ordnung getroffen ist, der hier vorgesehenen be
sonderen Erlaubnis, auch wenn er im Besitz eines 
Wandergewerbescheines ist.“

Darüber hinaus ist jedoch eine Aenderung der 
Gewerbeordnung in mancher Hinsicht anzustreben:

1. Die Ausstellung der Wandergewerbescheine 
muß von der Bedürfnisfrage und der Prüfung 
der persönlichen Eignung und Zuverlässigkeit 
des Gesuchstellers abhängig gemacht werden. 
Ueber die Bedürfnisfrage und die Prüfung der 
persönlichen Eignung und Zuverlässigkeit des 
Gesuchstellers wären am zweckmäßigsten die 
zuständigen Industrie- und Handelskammern 
vorher zu hören.

2. Der Hausierhandel im Großen, insbesondere' 
die Ausübung des Wandergewerbes unter B e
nutzung von Kraftwagen muß allgemein, zum 
mindesten bezüglich der Lebens- und Genuß- 
mittel, verboten werden.

3. Die Lebensmittel, die leicht verderblich oder 
auch aus anderen Gründen einer bessonderen 
vorsorglichen Behandlung bedürfen, müssen 
vom Gewerbebetrieb im Umherziehen ausge
schlossen werden.

4. Der Handel mit Nahrungsmitteln muß im Stra
ßenhandel verboten werden.

5. Der Straßenhandel selbst muß an die Ver
kaufszeiten der Ladengeschäfte gebunden wer
den. Der bisherige Unterschied hat im Milch
handel besonders zu Unzuträglichkeiten beim 
Sonntagsverkaufe geführt.

6 . Auch für den Vertrieb von rohen Erzeugnissen 
der Land- und Forstwirtschaft, des Gart en- 
und Obstbaues, der Geflügel- und Bienenzucht 
im Umherziehen, muß ein Wandergewerbe-

' schein gefordert werden, sofern es nich nicht 
um selbstgewonnene Erzeugnisse handelt.
Bezüglich der Sonntagsruhe finden sich neue 

Richtlinien für die Bewilligung von Ausnahmen 
vom Verbot der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe 
gemäß § 105 e Abs. 2 der R.G.O. in dem Mini- 
sterialerlaß vom 26. November 1924 (Min.-Bl. d.
H.- u. G.-Verw. Nr. 22 v. ,30. 12. 1924 S. 326). 
Zu diesem Ministerialerlaß hat der Herr Preußische 
Minister für Handel und Gewerbe an die Herren 
Regierungspräsidenten unter dem 27. Januar 1.926 
ein Schreiben gerichtet, in dem er unter anderem 
ausführt: „Von seltenen Ausnahmefällen abgesehen, 
kann den Einkaufsbedürfnissen der ländlichen Be
völkerungskreise nach den bisherigen Erfahrungen 
durch Freigabe der im § 105 b Abs. 2 G.O. vorge
sehenen zehn Ausnahmesonntage in ausreichendem 
Maße Rechnüng getragen werden, wenn darauf ge
achtet wird, daß die Mehrzahl dieser Ausnahme- 
sonntage zweckmäßig auf die Bestell- und Ernte
zeiten verteilt wird. Auch die Ausnahmevorschriften 
des § 9 Abs. 2 der Verordnung über die Regelung 
der Arbeitszeit der Angestellten vom 18. März 1919 
(R.G.Bl. 315), wonach in offenen Verkaufsstellen 
die werktägige Verkaufszeit mit behördlicher Ge
nehmigung an 20 Tagen im Jahre bis 9 Uhr 
abends ausgedehnt werden darf, kann dazu dienen., 
der ländlichen Bevölkerung die Erledigung von Ein' 
käufen zu erleiichtern. Ich (ersuche, bei der Be
handlung von Anträgen auf Zulassung eines er
weiterten sonntäglichen Geschäftsverkehrs in länd-
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liehen Gegenden die vorstehenden Gesichtspunkte 
zu beachten und die Beteiligten, in deren Kreisen 
die Bestimmungen in Ziffer 1 Abs. 2 der Richt
linien anscheinend vielfach mißverstanden sind und 
deshalb eine .gewisse Beunruhigung hervorgerufen 
haben, über die beschränkte Anwendbarkeit der 
Ausnahmevorschriften aufzuklären.“ Dies Schreiben 
des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe vom 
27. Januar 1926 ist abgedruckt im Reichsarbeits- 
blatt Nr!. 17 vom 1. Mai 1926 S. 133.

Die in diesem Schreiben des Herrn Ministers 
für Handel und Gewerbe entworfenen Richtlinien 
werden jedoch noch nicht hinreichend beachtet, 
sodaß die Klagen einerseits über den Hausierhandel 
und andererseits über die Nichtgfenehmigüng von 
Freigabe von Verkaufssonntagen in den Landstädten 
des Bezirks der Industrie- und Handelskammer zu 
Stettin zum Beispiel noch in jüngster Zeit lebhaft 
geführt wurden. Es gilt bei dem Sonntagsverkaufe 
eben die richtige Mittelstraße zu finden, um einer
seits den Landhausierb^andel einzudämmen und an
dererseits den Arbeitnehmer durch Sönntagsarbeit 
für seine Freizeit nicht zu überlasten. Daß dieser 
Punkt eine sehr geschickte und nicht leichte Ver
waltungsarbeit erfordert, soll dabei in keiner Weise 
verkannt werden. Der Jahresbericht 1925 des Ge
werkschaftsbundes der Angestellten Nr. 33 berichtet 
auf S. 74 zur Sonntagsruhe und Ladenschluß z. B.: 
„Die Verständnislosigkeit zuständiger Regierungs
stellen für die kulturelle und volkshygienische B e
deutung der Sonntagsruhe und des Ladenschlusses 
war die Ursache dafür, daß nicht nur die Aus
nahmesonntage vor Weihnachten und Neujahr ver
mehrt wurden, sondern daß auch in Bad<v und Aus
flugsorten und zu den verschiedensten festlichen 
Gelegenheiten Sonntagsverkauf genehmigt wurde.“

Die Richtigkeit meiner Ausführungen wird auch 
belegt durch ein Referat, das bei der Kundgebung

der Provinzkaufleute, die im Rahmen der Baye
rischen Einzelhandelswoche jetzt in München statt
fand und zu der neben zahlreichen Interessenten 
auch Vertreter der Kreisregierungen, des Reichs
tages und des Landtages sowie der Arbeitsgemein
schaft des bayerischen Einzelhandels und ander? 
Körperschaften erschienen waren, gehalten wurde. 
Nach der „Textilwoche“ Nr. 41 vom 8 . Oktober
1.926 S. 6 erklärte der Referent unter allgemeinem  
Beifall der Versammlung: „Die Frage der Sonn
tagsruhe ist in Verbindung mit der Hausierfrage 
gewissermaßen die Frage des Provinzkaufmannes. 
Dieser ist unbedingt auf das Sonntagsgeschäft an
gewiesen. Wird ihm dies genommen, dann wird 
sein Geschäft bald dem Hausierhandel zum Opfer 
fallen. Von jeder Stelle hört man, nur Arbeit 
könne uns retten. Andererseits aber wird man an 
der Arbeit gehindert. Dem Beschluß des Landtages' 
vom Vorjahre, wonach mit Rücksicht auf die B e
dürfnisse der ländlichen Bevölkerung eine Verkaufs
zeit an Sonn -und Feiertagen bis zu zwei Stunden 
als zulässig erklärt wurde, ist bedauerlicherweise 
von den Vollzugsbehörden vielfach nicht Rechnung 
getragen worden. In der Aussprache wurde lebhaft 
Klage darüber geführt, daß durch die Entschlie
ß u n g e n  mancher Kreisregierungen die Verhält
nisse für die Provinzkauf leute vielfach schlechter 
als vorher geworden sind. Die Versammlung nalnn 
hierzu eine Entschließung an, derzi^folge der Lan
desausschuß auf seinem Beschluß über die N eu
regelung der Sonntagsruhe vom 27. Februar 1925 
beharrt, wonach der Verkauf an Sonn- und Feier
tagen mit Ausnahme der hohen Festtage bis zu 
drei Stunden gestattet werden soll. Die Bestimmung 
über die Stunden soll den Bezirkspolizeibehörden 
nach Anhörung der beteiligten Wirtschaftskreise 
überlassen werden.“

Das internationale Wirtsdiaitsmanifest.
Von Dr. E. S c h o e n e . ,  Stettin.

Das internationale Wirtschaftsmanifest, dessen 
Erörterung in der Oeffentlichkeit in der zweiten Ok
toberhälfte einen so breiten Raum eingenommen 
hat, ist zweifelsohne reich an zahlreichen g r u n d - 
s ä t z ü c h e n  W a h r h e i t e n  von weittragender 
Bedeutung. Demgegenüber ist jedoch nicht zu ver
kennen, daß seine p r a k t i s c h e  Bedeutung, die 
Möglichkeit, die in ihm ausgedrückte weltwirt
schaftliche Verständigungsidee in die Tat umzu
setzen, bei weitem nicht als so groß angesehen 
Werden kann, wie es nach der der Veröffentlichung 
des Manifests vorangegangenen Pressepropaganda 
Wohl vielfach erwartet werden'konnte. Trotzdem ist 
das Manifest nicht ohne tiefere Bedeutung : Es ist ein 
Weiterer Schritt auf dem Weg, der sich nach all 
den Widernatürlichkeiten und Zwangsvorstellungen 
der Kriegs- und Nachkriegszeit allmählich immer 
klarer abzeichnet, dem Weg des Wiedererwachens 
sowohl der wirtschaftlichen wie der politischen Ver
nunft der Welt und namentlich Europas. Gerade 
D e u t s c h l a n d ,  das die politische Feindschaft 
feiner Gegner im Kriege nach dessen Beendigung 
ih wirtschaftliche Feindseligkeit übertragen sah, ist 
ah einer Beseitigung derjenigen Momente, die einer 
wirtschaftlichen" Befriedung Europas noch heute

entgegenstehen und unter denen es selbst am meisten 
zu leiden hatte, im Sinne des Manifests mit in 
erster Linie interessiert. ,

Deutschland hat dies sein vitales In teresse schon lange 
vor der  A bfassung und Veröffentlichung des internationalen 
W irtschaftsm anifests erkannt. Dies geh t insbesondere  aus 
de r  R ichtung hervor, die seine H a n d e l s p o l i t i k  g e 
nom m en hat, seit sie sich von den ihr im Versailler V ertrage  
auferleg ten  Fesseln frei sieht. Natürlich ist D eutschland  
nicht in de r  Lage, g egenüber  einer Welt, die sich fast d u rc h 
w eg m ehr und m ehr s'chutzfzöllnerisch einstellt, allein eine 
freihändlerische Politik zu betreiben. E ine d e ra r t ig e  Politik 
w ürde, konsequent durchgeführt,  un ter den heutigen  V e r 
hältnissen wirtschaftlichen Selbstm ord  bedeuten. Aber auch, 
w enn der freihändlerische G edanke und die Befreiung der  
internationalen W irtschaft von ihren m annigfaltigen heutigen 
B eschränkungen in nächster  Zeit w ieder m ehr an Boden 
gew innen sollte, auch dann  wird D eutschland niemals in 
Bausch und Bogen auf alle von ihm heute e rhobenen  Zölle 
verzichten können. E benso  wie d ie s ’ bei anderen  S taa ten  
gewissen W aren  g egenübe r  der  Fall sein wird, w ird  auch 
D eutschland, dessen wirtschaftliche Entw ick lung  — nicht 
zum mindesten infolge seiner Lage im H erzen  E u ro p as
— besonderen  Schw ierigkeiten  au fgese tz t  ist, stets eine 
Reihe von Zöllen, sei es zur E rziehung , sei es auch zum 
Schutz einzelner G ew erbe, denen  besonders  hervo rragende  
W ichtigkeit im R ahm en der deutschen  V olksw irtschaft z u 
kom m t, no tw endig  haben. W enn m an aber  von dieser 
E inschränkung  absieht, so ist nicht zu verkennen, d a ß  
D eutschland heute schon eine H andelspolitik  treibt, die durch 
ein S y s t e m  v o n  M e i s t b e g i i n s t i g u n g s v e r t r ä -
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g e n  überall eine N iederre ißung  de r  unnatürlichen S chu tz 
wälle, mit denen  die einzelnen Länder ih r  heimisches — oft 
künstlich hochgeschütztes  — G ew erbe zu um geben  bestreb t 
sind, herbeizuführen  sucht. Die le tzten  Ziele d ieser d e u t
schen H andelspoli ik decken  sich mit den im internationalen 
W irtschaftsmani.'est ausgesprochenen  w eitgehend. Deutschland 
ist heute, in einem Augenblick, wo fast alle N achbarländer 
protektionistisch eingestellt sind und beispielsweise das von 
jeher freihändlerische E ng land  sich mit hohen, g e rad e  die 
deutsche E infuhr treffenden  Schutzzöllen absperrt,  führend  in- 
bezug auf die wirtschaftliche Befriedigung E uropas , die W ie 
derhers te llung  der natürlichen V oraussetzungen, un ter denen 
H andel, Industrie  und V erkehr ungeh indert von künstlichen 
E inschränkungen  arbeiten  und sich entwickeln können. Die 
deu tsche W irtschaftspolitik  hat somit durch  das in terna tio 
nale M anifest im gew issen Sinne eine Bestä tigung und 
R ech tfertigung  erfahren, die zw ar zunächst vielleicht nur 
theoretische Bedeutung hat, die es ab e r  im m erhin  nicht 
als ausgeschlossen erscheinen läßt, daß  bei kom m enden  
W irtschaftsverhand lungen  mit einzelnen L ändern  de r  von 
D eutschland  vertre tene S tandpunk t w irtschaftlicher Vernunft 
nicht m ehr a u f  den  nämlichen W iders tand  trifft, der  sich 
gegen  die V erw irklichung der der  deutschen  H andelspolitik  
vorschw ebenden  Ziele auf de r  G egenseite so oft geltend  g e 
m acht hat und  dem zufolge dieser Politik tatsächlich erst 
geringere  E rfo lge  zuteil gew orden  sind, als es bei einer a n 
deren  Einstellung de r  V ertragsgegner  der  Fall gew esen  wäre.

W enn  man somit eine gewisse, w iew ohl fürs erste viel
leicht nu r theoretische B edeu tung  des Manifests für die 
künftige G estaltung der  europäischen H andelspolitik  fe s t
stellen muß (Amerika und die am erikanischen W irtschaf ts 
verhältnisse sollen im R ahm en  dieser E rö r te ru n g  nicht b e 
rücksichtigt w erden), so ist das M anifest daneben  und vor 
allem auch insofern bedeutungsvoll, als es in seinem K ern 
eine Kritik an  den  p o l i t i s c h e n  V erhältnissen des E u ro p a  
nach d em  Kriege, an  de r  politischen Z erre ißung  zusam m en
hängender  W irtschaftsgebilde, an  der  politischen B alkani
sierung namentlich M itteleuropas und ihren vielfachen n a c h 
teiligen und gefährlichen A usw irkungen auf die W irtschaft 
enthält. In dem  Manifest w ird  k la r  gesagt, daß  der Z u - 
s a m m e n b r u c h  v o n  g r o ß e n  p o l i t i s c h e n  G e 
b i e t s e i n h e i t e n  i n  E u r o p a  und seine Folgen  ein 
schw erer  Schlag für den  in ternationalen H andel war. D i e 
n e u e  p o l i t i s c h e  O r d n u n g  und ihre F  estlegung 
durch  den Versailler V ertrag  ist es also, die den  europäischen 
H ande l so schädigend beeinflußt hat und heute noch b e 
einflußt.

Ein  Beispiel dafür, wie sehr die politische N euordnung , 
die veränderte  G renzziehung und die E n ts tehung  neuer 
S taa ten  das  organische W achstum  d e r  W irtschaft, in sbeson
d e re  in M itteleuropa, geschäd ig t hat, b ietet g e rade  das 
p ö m m e r s c h e  u n d  O d e r w i r t s c h a f t s g e b i e t ,  in 
ers te r  Linie S t e t t i n ,  als die w irtschaftliche Zentrale  P o m 
m erns und de r  natürliche Seehafen des schlesischen In d u 
striegebiets, mit dem  es durch den Lauf des O ders trom es 
verbunden  ist. D ie B eeinträchtigungen, die Stettin durch 
die W illkür des F r iedensvertrags  e rfahren  hat, sind m ann ig 
facher Art, in der  M ehrzahl ab e r  auf die E n ts tehung  und 
politische G estaltung des neuen polnischen S taats zu rü ck 
zuführen. Besonders h ingewiesen sei an  dieser Stelle auf den 
Verlust w ichtiger Stettiner A bsatzgebie te  du rch  die E in b ez ie 
hung Posens und W’estpreußens in das  polnische S ta a ts 
gebiet sowie durch den unte rbrochenen  Z usam m enhang  mit 
'O stpreußen (Korridor), fe rner  auf die H inzuschlagung eines 
g roßen  Teils des oberschlesischen W irtschaftsgebie ts  zu Polen 
und der  dadurch  äußers t  erschw erten  g la tten  Abwicklung der  
W irtschafts- und V erkehrsbeziehungen  Stettins zu d em  w ich
tigsten Teil seines natürlichen H in te rlandes ; schließlich auf 
die G roßzüch tung  des D anziger H afens  - sowie auch n e u e r 
dings Gdingens durch  die unprak tische Tarifpolitik  Polens 
und die Beein trächtigung des S tettiner H afenverkehrs  als 
ihre natürliche Folge. A ber auch nach vielen anderen  R ic h 
tungen ist das  S tettiner W irtschaftsgebie t in Bezug auf die 
In tensität seiner V erkehrsbeziehungen, die Reichweite seines

H andels  und den Z usam m enhang  mit den natürlichen A b 
satzgebieten  seiner Industrie  durch neue Zollm auern und 
m angelnde oder nicht zureichende H andelsverträge  schw er 
geschädig t w orden  und teilweise heute noch geschädigt.  U nd 
so, wie es sich mit dem  Stettiner W irtschaftsgebiet verhält, 
ähnlich verhält es sich noch mit vielen anderen  S ch w er
punkten  des europäischen W irtschaftslebens, die ebenfalls 
durch die Z erre ißung  un trennbarer  W irtschaftseinheiten, durch 
Schutzzölle, protektionistische Prämien, einseitige Tarifpolitik 
und zahlreiche andere  den politischen Verhältnissen der 
N achkriegsze it resultierende M om ente auf das nachteiligste 
beeinflußt sind.

Es muß klar ausgesprochen werden, daß nur, 
wenn diese Verhältnisse und ihre Ursachen wesent
liche Aenderungen erfahren, eine wirkliche Besse
rung des krisenhaften Zustandes der europäischen 
Wirtschaft eintreten kann. Und es muß hinzugefügt 
werden, daß das internationale Wirtschaftsmanifest, 
wenngleich es die hauptsächlichsten Schäden auf
zudecken und die Mittel zu ihrer Beseitigung zu 
zeigen bemüht ist, den W eg zu diesen notwendigen 
wesentlichen Aenderungen praktisch doch kaum 
oder gar nicht ebnen dürfte, wenn ihre Unterzeichner 
nicht außer dieser gewiß dankenswerten, jedoch 
mehr platonisch zu wertenden Kundgebung ihrer 
Gedanken zur europäischen Wirtschaftskrise noch 
andere Schritte ergreifen, wenn es dem Gewicht der 
durch sie verkörperten — gewiß beachtlichen — 
Wirtschaftskräfte nicht gelingt, noch in anderer 
greifbarerer Weise Einfluß auf den Gang der allge
meinen europäischen sowie insbesondere der Wirt
schaftspolitik zu gewinnen. Als eine Geste aber, 
als ein Symptom, als ein nicht unwichtiges Glied 
in der sich anbahnenden europäischen Verständi
gungspolitik der letzten Jahre kommt dem Wirt
schaftsmanifest heute schon, trotz allen an dieser 
Stelle geäußerten Einschränkungen und trotz allen 
Vorbehalten, Richtigstellungen, Erklärungen und 
teilweisen Desavouierungen, die seiner Veröffent
lichung folgten, eine ganz besondere Bedeutung zu. 
Seine Unterzeichner und die hinter ihnen stehen
den Wirtschaftsgruppen sollten sich jedoch nicht 
mit der Gest^, mit der Kundgebung als solcher be
gnügen, sondern Wege zu finden suchen, die den im 
Manifest enthaltenen Wahrheiten praktische Stoß
kraft verleihen. Diese Wege zu finden und mit Er
folg zu beschreiten muß und wird möglich sein, 
wenn die europäische Wirtschaft nicht zunehmender 
Verelendung ausgeliefert werden soll. In diesem 
Zusammenhang sei auf die I n t e r n a t i o n a l e  
H a n d e l s k a m m e r  hingewiesen, deren Arbeiten 
in diesem Augenblick erhöhte Wichtigkeit gewin
nen, da sie in wesentlichen Stücken in der im Wirt- 
schaftsmanifest gekennzeichneten Richtung laufen- 
Hier hat sich das allgemeine Bedürfnis bereits ein 
wirksames Instrument geschaffen, dessen sich diß 
hinter dem Manifest stehenden Wirtschaftsmächte 
aller Wahrscheinlichkeit nach mit Erfolg bedienen 
oder dessen praktische — heute schon ergebniS' 
reiche — Arbeit sie sich zum mindesten ein Bei' 
spiel für die künftige eigene sein lassen könnten-

(B e ste lle n  $ ie  e in e  w ir k u n g s v o lle  A n z e ig e  

im  9fO stse e  ̂ Hciti«lei** («Bcrsey ^fei*nsg*i*ecliei* Mi*« 8 2 2 0 * 2 4 )
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Die letiländisdie Industrie.
Von P e r c y

Daß das Agrarland Lettland mit nicht einmal 
vollen 2 Millionen Gesamtbevölkerung, wovon frei
lich 350—360 000 Köpfe allein auf Riga entfallen, 
nun schon wieder eine eigene Industrie hat, wird, 
auch im interessierten Ausland bekannt geworden 
sein. Aber weniger bekannt sein wird, daß diese, 
nahezu ausschließlich aus Klein -und Mittelbetrie
ben bestehende Industrie schon einen verhältnis
mäßig ansehnlichen Umfang angenommen hat, der 
auch für den ausländischen Lieferanten von Inter
esse ist, denn die Industrialisierung des Ostens be
stimmt auch den hiesigen Außenhandel. So ist 
es bezeichnend, daß Lettland seit einigen Jahren 
zwei- bis dreimal mehr Maschinen und Apparate 
für die Industrie als Maschinen und Werkzeuge für 
die Landwirtschaft bezieht. Auf die Frage, ob und 
wieweit einzelne hiesige Industriezweige, nament
lich solche unter ihnen, die zu dem Heizstoff auch 
den Rohstoff importieren müssen, wirklich lebens
fähig sind, soll hier nicht eingegangen werden; 
aber was die lettländische Industrie im vorigen Jahre 
geleistet hat, darüber gibt die amtliche Statistik 
einigen Aufschluß:

Betriebs- Arbe ter- Produktion  
zahl zahl in Lat.

T e x t i l in d u s tr ie ........................... 379 7,171 32 111469
Papierindustrie und

‘ - - ’ 142 4,974 26 063 297
313 8 850 40 136 986
302 9 431 \  32 724 423
102 3 376 7 642 532
113 2,361 21482 647

polygraphisches Gewerbe 
Holzbearbeüungsindustrie 
M etallbearbeitungsindastrie
M in e ra l in d u s t r ie ......................
Industrie der Tierprodukte 
N ährm ittelindustrie einschl.

Genußm ittel . . . . . 
Chemische Industrie . . 
Sonstige Industriezw eige

Zus.

1280  
. 10-2 
. 106
2 839'

8 501 
3 151 
2 090 

49 905

80 605 593 
23 634 761 
11 794 684

276 196 392 
i

Demnach 
f ü r  m e h r

hätte Lettland im vergangenen Jahr 
a l s  jl/4 M i l l i a r d e  L a t  W a r e n  

i n d u s t r i e l l  e r z e u g t .  Das ist eine verhältnis
mäßig ansehnliche Wertzahl, die allerdings unge
fähr auf die Hälfte zu reduzieren ist, wenn man 
bedenkt, daß die obige Statistik auch folgende B e
triebe zur Industrie zählt: Flachsaufbereitung auf 
mechanischem Wege, Typo- und Lithographien,

M e y e r ,  Riga.
Holzsägereien für die Ausfuhr von bearbeitetem 
Material, größere Tischlereien, Eisenbahnwerk
stätten, Wagnereien, Getreidemühlen, größere 
Bäckereien und Konditoreien, Molkereien mit m e
chanischem Antrieb, Wurstmacher eien, Gasanstal
ten, Kraftstationen, Wasserleitungsanstalten, - Torf
betriebe, Bauunternehmungen usw. Auf der an
deren Seite ist festzustellen, daß die Fabriken größ
tenteils die Wertziffer ihrer Warenerzeugung nur 
annähernd, eher aber zu niedrig angegeben 
haben werden, was bei einigen auf Steuerfragen, 
dann aber auch auf die Tatsache zurückzuführen ist, 
daß es sich um die e r s t e  S t a t i s t i k  d i e s e r  
A r t  in Lettland handelt. Die ttatsächliche Produk
tion wird also auch wertmäßig höher gewesen sein 
als amtlich erfaßt. Mit rund 200 Millionen Lat wird 
man sie, soweit es sich um die eigentliche Industrie 
handelt, für 1925 wohl annehmen dürfen. Dabei 
nimmt die lettländische Industrie fortgesetzt zu: 
die Zahl der Industriearbeiter wird jetzt (Herbst 
1926) auf rund 55 000 geschätzt.

Die •lettländische A u s f u h r  v o n  F e r t i g 
w a r e n  stieg in 1925 auf 13 Prozent des Gesamt
exports ; es wird sich in 1296 voraussichtlich um 
mehr als 15 Prozent handeln. Für die Warenaus
fuhr werden hauptsächlich erzeugt Garne, Papier, 
Holzwaren aller Art, Zündholzdraht, Sperrplatten, 
Glas und Porzellan, Schuhwaren, Leder, Konserven, 
Linoleum, Gummiwaren, Streichhölzer, Mineralöl, 
Bernsteinerzeugnisse u. a. m. Dabei ist durchaus 
zu unterscheiden zwischen dem grundverschiedenen 
Export nach Osten und Westen; es kommen in 
beiden Fällen ganz verschiedene Warenarten und 
Mengen in Frage'. Die lettländische T r a n s i t -  
i n d u s t r i e  beschränkt sich in der Hauptsache auf 
Gummischuhe und Gummierzeugnisse, die neuer
dings auch schon in ganzen Schiffsladungen, auch 
nach Uebersee, zum Versand kommen. Dies ist 
volkswirtschaftlich genommen, der interessanteste 
Teil der interessanten lettländischen Industrie, die 
übrigens gewiß nicht nur liefert, sondern auch v i e l  
I m p o r t w a r e  b e z i e h t  und sie nutzt, verbraucht 
oder veredelt.
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Rigaer Börsenkurse.
Lettländische Lat. (Ls.)

I Kurse IIIIIIIIIIH

1 am erik . D o lla r . . .
1 P fund  S te r lin g . . , 

100 franz. F ran cs . . . . 
100 belg. F rancs . . . .  
100 schw eizer F rancs 
100 ita lien isch e  L ire . . 
100 schw ed. K ronen . . 
100 norw eg  K ronen . . 
100 d än isch e  K ronen  . . 
100 tschecho-slow ac. Kr. 
100 ho lländ . G ulden . . 
100 d eu tsch e  Mark . . 
100 fin n län d . M ark . . 
100 estländ . M ark . . . 
100 poln . Z loty . . . .  
100 litau isch e  L its . . .

1 SS5 R -T scherw onez 
E d e lm eta lle : Gold 1 kg 

S ilb e r 1 kg

21. Okt. 22. Okt. 23. O kt.
Kauf. Verk. Kauf. Verk. Käut. V erk.

v 5.183 5.103 5.183 5.193 5.184 5.194
25.14 25.22 25.14 25 22 25.14 25.22
15.50 15.80 15.35 15.65 15.50 15.80
14.65 14.95 14.45 14.70 14.45 14.75
99.70 100.70 99.60 100.60 99.65 100 65
22.45 22.90 22.40 22.80 22.35 22.80

138.25 139.30 138.25 139.30 138.20 139.25
127.75 129.(55 127.35 129.25 129.15 131.10
137.05 139.15 137.00 139.10 137.00 139.10
15.25 15.55 15.25 15.55 15.25 15.55

200.85 208.35 206.80 208.30 206.90 208.35
122.80 12*1.10 122.80 121.10 122.80 124.10

12.97 13.17 12.97 13.17 12.97 13.17
1.37 1.395 1.37 1.395 1.37 .1.395

57.00 67.00 57.00 07.00 57.00 67.00
50.70 51.70 50.70 51.70 50.70 51.70

3425.00 3 »5.00 3425.00 3445.00 3425 00 3445.00
86.00 91.00 86.00 94.00 86.00 94.00

Revaler Börsenkurse.
Estländische Mark.

18. O kt. 20. O kt. 22. O kt.
K äufer Verk. K äufer | V erk. Käufer V erk.

1 D o l l a r ........................ 372 00 375.00 372.00 375 00 372.00 375.00
1 P lu n d  S terling  . . 1806.00 1821.00 1804.00 1819.00 1804 00 1819.00

100 d tsch . R e ich sm ark . 8850 00 8975.00 8850 00 8975.00 8850 00 8975.00
100 F in m a r k ................... 937 00 947.00 937.00 947.00 937.00 947.00
100 schw ed. K ronen  . . 9975.00 10075.00 9975.00 10075.00 9975.00 10075.00
100 d än ische  K ronen . 992fi.00 10025 00 9925.00 10025.00 9925.00 10025.00
100 norw eg. K ro n en . . 8900 00 9200.00 9100.00 9100.00 9300.00 9600.00
100 franz. F ran cs . . . 1055.00 1130.00 1075.00 1150 00 1100.00 1175.00
100 belg . F ran cs . . . 1025 00 UUO.OO 1035.00 1110.00 1035.00 1110.00
100 ho lländ . G ulden . ... 14900.00 15100.00 14900 00 15100.00 14900 00 15100.00
100 L a t ............................. 7150.00 7250.00 7150.00 7250 00 7150.00 7250.00
100 ital. L i r e ................... 1505.00 1580.00 1575.00 1650 00 1615.00 1690 00
100 Schweiz. F ran k en  . 7190.00 7290 00 7190.00 7290 00 7190.00 7290.00

1 ö ste rr. Schilling  . . 52.50 54 00 52.50 54.00 52.50 54.00
1000 u n g ar. K ronen . . 

100 tschech.-slow .K ronen
5.15 5.40 5.15 5.40 5.15 5.40

1105.00 1130.00 1105.00 1130.00 1105.00 1130.00
1 estl.K rone . . . . — — — — — —
1 T sch erw o n ez  . . . 1895.00 1925.00 1895.00 1925.00 1895.00 1925.00
1 p o ln . Z loty . . . . 40.00 45.00 40,00 45.00 4000 45.00
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Wirtschaftliche Nachrichten
Schweden,

Mengenergebnis des schwedischen Außenhandels der 
ersten neun Monate ds. Js. Im Anschluß an die amtlichen 
vorläufigen Fests te llungen  über das M engenergebnis  des 
A ußenhandels  Schw edens im Septem ber, de r  sich durch  eine 
außerorden tliche  S te igerung der  G etre ideausfuhr von 31,7 
Mill. Kg. im vor. S ep tem ber  auf 52,2 Mill. Kg7, im B e 
richtsm onat sowie eine im H inblick auf den englischen K o h 
lenstreik  erklärliche M inderung de r  S teinkohleneinfuhr auf 
nur noch 3831 T onnen  gegen  378 080 T onnen  im S ep tem ber 
vor. Js. auszeichnete, veröffentlicht „Sydsv. D ag b l .“ einige 
vergle ichende Ziffern der  schw edischen Ein- und  Ausfuhr 
de r  ersten neun M onate ds. Js. und von 1925, die wir n a c h 
stehend w iedergeben :

E i n f u h r .  Januar bis einschl September.
1925 1926

G etreide...................... 465 Mill. kg 390 Mill. kg
K olonialw aren.........  97,4 ,, ,, 97,4 ,, .
Zucker, raf'in........... 3ü „ „ 12 ,, „
dito, u n r a ff in .........  8,8 „ „ 22,2 ,, ,,
G esp in ststoffe.........  28,9 ,, ,, 34.4 ,, „
S te in k oh len ............. 2408886 To. 2234 395 To.
Personenautom obile 11989 Stck. 13 322 Stck.
im W erte v o n . . .  28 549127 Kr. 34 381162 Kr.

A u s f u h r .
Holz, unbearbeitet 717710kbm  552 337kbm
Schnittholz, außer

Tischlereiw are 2 615718 ,, 2 237257 ,,
Papiermasse, Pappe 

und Papi e r . . . .  1243 Mill. kg 1284 Mill. kg
E o h e isen ................ 53,9 „ „ 35,3 ,, ,v
Streichhölzer.........  26 „ „ * 22,8 „ „

Güteranhäufung in Trelleborg und Saßnitz. W ie ^ S to ck 
holms D a g b la d “ aus Malmö erfährt, hat die G üteranhäufung  
in T re lleborg  und Saßnitz  jetzt ein derart iges  M aß erreicht, 
d a ß  auf der  Linie w eitere  F äh ren  eingesetzt w erden  m ußten. 
Insgesam t verkehren  die F äh ren  je tzt täglich zehnmal. I ro tz -  
d em  harren  sowohl in T re lleborg  wie in Saßnitz  etwa 100 
E isenbahnw agen  G üter auf A btransport.  Die deu tschen  A us
fuhrw aren  nach  Schw eden bestehen  hauptsächlich aus M a 
schinen, Benzin, Oel, Koks.

Der Auslandsverkahr im Stockholmer Hafen hat im
ersten H a lb jah r  1926 etwa 200 000 R eg .-Tons m ehr um faß t
als im gleichen Zeitraum  19.25.

Feste Stimmung auf dem nordischen Holzmarkt. Wie
wir d em  Bericht an „H ande ls t idn ingen“ über den Verlauf der  
L ondoner H olzbörse  voriger W oche entnehm en,, w ar  die N a c h 
frage  nach  gelöschter W are  trotz d e r  P reiss te igerung  nach 
wie vor lebhaft. A rchangel 3x7, second yellow, w urde  zu 
24 Lstrs 10 sh angebo ten ; M esane 2x9, third yellow, zu 23 
Lstrs 10 sh. Die Kauflust für gehobelte  W are  hält an, b e 
sonders  für 7/ 8X6 fleerings, w ovon nur noch geringe B e 
stände vorhanden  sein sollen. Auf dem  Cifm arkte  gew ann 
polnische W are  du rchw eg  an  In teresse; es kam en  V erkäufe 
zustande für Lieferung bis F dbruar sogar. Gutes s c h w e 
disches Holz 3x9 w ürde  zu 19 Lstrs und  finnische u n so r 
tierte W are  zu 16 Lstrs 10 sh cif London angeboten . Zu fob- 
B ed ingungen w erden  nur unbedeutende. Geschäfte gem acht, 
da  die Lage auf dem  F rach tm ark t die G eschäfte a u ß e ro r 
dentlich erschw ert.

Norwegen.
♦

Die Krone steigt. Die Bank von N orw egen  hat, u n te r 
s t ü t z t  von d e r  R egierung, den  K urs der  norw egischen  K rone 
auf 22,20 Kr. für das englische Pfund vier M onate lang 
gehalten. In le tzter Zeit w a r  aber  das  A ngebot von a u s 
ländischen Devisen so groß , d aß  die Bank de r  Spekula tion  
freien Lauf ließ. D e r  Kurs stieg sofort auf 19,95 Kr. für 
das  englische Pfund. D er b isherige K urs (22,20) entsprach 
ungefähr 82o/o d e r  G oldparität, der  Kurs von 19,95 Kr. e twa 
90o/0 d e r  Goldparität. — W enn die R eg ie rung  nicht w eiter 
eingreift, meint man, d aß  die K rone zum Jah ressch luß  
die G oldparitä t erreicht, was allerdings die W irtschaft schw er 
erschüttern  w ürde.

Außenhandel. Im  A u g u s t  be tru g  d e r  E in fu h rü b e r 
schuß 24 Mill. Kr. g eg en  nu r  5,2 Mill. im Juli. D iese S te i
gerung  erklärt sich hauptsächlich durch  A nkauf m ehre re r  
Schiffe im Auslande.

Das Freihafenprojekt für Bjorviken bei Oslo ist von
einer besonderen  Kommission, die zur * B egutachtung der 
F rag e  eingesetzt w urde, n i c h t  b e f ü r w o r t e s t  worden.

Liquidation einer norwegischen Bank. Wie aus Oslo 
gem eldet wird, hat die Leitung de r  Anfang 1917 gegründeten  
Klaveness Bank in Oslo im E invernehm en mit d e r  B a n k 
inspektion beschlossen, sofort in Liquidation zu treten. Die 
Bank hat für das W irtschafts leben D eutschlands keine g r ö 
ßere  Bedeutung gehabt.

Das neue Lohnabkommen in der norwegischen Papier
industrie. Wie „Sydsvenska D a g b la d e t“ meldet, hat das 
Schiedsgericht, dem sowohl A rbeitgeber wie A rbeiter die 
E n tscheidung  über die noch strittigen F rag en  bezüglich des 
neuen Lohnabkom m ens überlassen hatten, fo lgendes fe s t
gese tz t: Die Löhne erfahren  eine F ierabsetzung um 15 bis 
17 Prozent. Die U rlaubszeit bleibt unverändert.  Das neue 
A bkom m en gilt nur bis zum 15. M ärz 1927. Die von de r  
R eg ierung  ernannten  M itglieder des Schiedsgerichts sind 
nämlich d e r  Ansicht, daß  angesichts de r  herrschenden u n 
sicheren W irtschafts lage und in H inblick auf die V e rä n d e 
rungen  auf dem  V alu tam ark t eine längere  A b k o m m en s
dauer unangebrach t erscheine.

Die Volksabstimmung über das Alkoholverbot hat e r 
geben, d aß  die M ehrzahl die A u f h e b u n g  d e s .  V e r 
b o t e s  wünscht. — D er s tarke  V erbrauch  von Alkohol trotz 
des Verbotes, der  unfruchtbare  K am pf mit dem  S chm ugge l
w esen haben  zürn Stim m ungsw echsel geführt. — E s  Avurden 
abgegeben  für das V e r b o t 410 000 und gegen  das Verbot 
525 000 Stimmen. M an denk t an ein Branntweinm onopol.

Kohlennot. Auf einer K onferenz d e r  S taa tse isenbahn
d irek to ren  und R eedere ibesitzer  w urde  festgestellt, daß  der 
rege lm äß ige  D am pferverkeh r  infolge K o h lenm ^ige ls  kaum  
m ehr aufrechterhalten  w erden  könne, w enn es nicht gelingt 
neue K ohlenvorrä te  zu beschaffen, w ozu w enig Aussicht v o r
handen  ist, da der englische S treik  fortdauert.

Dänemark.
Außenhandel. Im  A u g u s t  be trug  de r  W’ert der  E i n 

f u h r  122 Mill. Kr., d e r  W ert der  A u s f u h r  118 Mill. Kr., 
mithin d e r  E in fuhrüberschuß  4 Mill. D er E infuhrüberschuß  
für 8 M onate b e träg t in diesem Ja h r  bloß 1.0 Mill. Kr. gegen  
72 Mill. Kr. in d e r  gleichen Zeit 19*25.

Im Sep tem ber  w ar  die M enge de r  ausgeführten  la n d 
w irtschaftlichen P roduk te  ungefähr so g roß  wie im August. 
Die Preise für E ie r  und  B utter zogen etwas an, für S peck  
und Fleisch gingen  sie dagegen  etwas zurück.

Keine Herabsetzung der dänischen Hafengebühren.
Nach einer R itzaum eldung  an ,,B örsen“ w urde  auf der  am  
11. O k tober  in O dense abgeha ltenen  V ersam m lung von 
D elegierten  des V erbandes  dänischer H äfen beschlossen, 
von einer H erabsetzung, der  H afengebühren  mit Rücksicht 
auf die W irtschafts lage der  H äfen  abzusehen, da -man es 
nicht g laube veran tw orten  zu 'können , w enn die zu e rw a r 
tenden F eh lbe träge  von den S teuerzah lern  der  H afenstäd te  
ge tragen  w erden  müßten.

Erschreckende Zunahme der Konkurse in Dänemark.
W ie aus d e r  nachstehenden, den amtlichen „Sta tistiske Efter- 
re tn in g er“ entnom m enen U ebersich t erhellt, haben die K o n 
kurse  und A kkordgesuche  in D änem ark  seit drei Jah ren  
eine beängstigende  Zunahm e erfahren.

1924 1925 1926 1924 1925 1926
1. Viertel] ahr 134 150 187 12 13 32
2. „ „ 135 137 167 13 13 25
3. „ „ 140 142 180 12 16 19
4. „ „ 120 177 — 19 12 —

529 606 56 54
Erneut Zunahme der Arbeitslosigkeit in Dänemark-

D urch  das  Aufhören der  B autätigkeit ist die Z a h l  der A r
beitslosen in D änem ark  zufolge „B ö rsen “ in de r  v e r g a n g e n e n  
W oche w iederum  um etwa 1100 von 47 561 auf 48 563 g e 
stiegen: Die Z a h l  der  Arbeitslosen zum e n t s p r e c h e n d e n
Z e i t p u n k t  der V orjahre  w ar :  1925: 30 300; 1924: 15 800;’ 
1923: 19 900; 1922: 30 700 und 1921: 53 900.

Die dänischen Zichoriefabriken verteilen 18 P r o z e n t  
Dividende. W ie aus K openha gen  gem eldet wird, hat die 
V erw altung  von D e D anske  C ichoriefabriker, Akts, d e r  b e 
vors tehenden  G eneralversam m lung die Verteilung einer D ivi' 
dende. von 18 Prozent in V orschlag gebracht.
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Lettland.
Der Vertrag zur Regelung der Wirtschaftsbeziehungen

zwischen Lettland und D eutschland  ist vom lettländischen 
L andtage am 27. O ktober angenom m en w orden.

Hafenbauten 1927. Das Seedepartem en t hat folgende 
A rbeiten für 1927 in Aussicht genom m en: E rr ich tung  eines 
K ü h l h a u s e s  auf d em  A ndreasholm  im R igaer Ilafen , 
R e g u l i e r u n g  d e r  D ü n a  oberhalb  d e r  E ise n b ah n 
brücke bei Riga', B e f e s t i g u n g s a r b e i t e n  in den  H äfen 
von W i n d a u  und S a l i s m ü n d e ,  E r w e i t e r u n g  d e r  
S c h m a l s p u r b a h n  am Kurischen S trande  und E r r ic h 
tung eines L e u c h t t u r m s  in Onischi. A ußerdem  sollen 
die B aggera rbe iten  in den H äfen  Riga, W indau und Libau 
fortgesetz t w erden . N ach den E rfah ru n g en  des le tzten 
Jah res  dürften  die B aggerarbeiten  den einheimischen Baggern  
übertragen  w erden.

Der Eisenbahnverkehr nach dem fernen Osten aus 
Westeuropa kann seinen W eg  über  W arschau  o der  ü b e r  
R i g a  neh in tn .  In Lettland bem üht man sich durch E r 
l e i c h t e r u n g  d e r  P a ß -  u n d  Z o l l f o r m a l i t ä t e n  
möglichst die A bfertigung de r  Züge zu beschleunigen. D a 
in R iga  auch  eine s c h n e l l e r e  A u s w e c h s l u n g  u n d  
R e m o n t e  d e s  r o l l e n d e n  M a t e r i a l s  gew ährle is te t 
ist, hofft man den  H aup tv e rk eh r  über R iga  leiten zu können.

Wechselproteste. In Lettland gelangten  zum Protest 
1924: 56 466 W echsel mit 18 387 000' Lat, 1925: 112 594
W echsel mit 35 361000 Lat, 1926 bis E n d e  A u g u s t : 111 280 
W echsel mit 31 800 000 Lat. In le tzter Zeit soll eine A b 
nahm e der W echse lpro tes te  zu beobach ten  sein, im August 
w urden W echsel für 3,3 Mill. Lat protestiert, w ährend  in 
vo rhergehenden  M onaten die Sum m e stets über 4 Mill. 
Lat betrug .

Kohlenmangel. D urch Lettland sind 50 000 t polnischer 
Kohle nach  E ng land  gegangen . Die Kohlen w erden  z u  einem 
um 20o/o erm äßig ten  Tarif befördert.  Die in Lettland b le i
bende Kohle gen ieß t aber  diesen V orzugstarif  auf der  le t t 
ländischen E isenbahn  nicht, infolge dessen sind die K oh len 
preise gestiegen, es herrscht K ohlenm angel, man geht auf 
Koks und Holz über.

Ernte. Nach nun veröffentlichten offiziellen D aten ist 
die R o g g e n -  und W e i z e n e r n t e  in diesem J a h r  be 
deu tend  ungünstiger als 1925 ausgefallen, man rechnet daher 
mit einer vers tärk ten  E infuhr (60 003 t R oggen  und 40 000 t
Weizen). . . _

Lettländische Kaufmannsbank (Latvijas T irgo ta ju  Banka) 
hat bekanntlich u n g e d e c k t e  S c h e c k s  ausgegeben. Die 
Bank von Lettland hat jetzt Beschlag auf das V erm ögen 
de r  verhafte ten  D irek to re  de r  Bank legen lassen. Die 
F o rd e ru n g en  der  Bank von Lettland  belaufen sich auf 
1,162 000 Lat.

Estland.
Zollunion. E stland  hat den  V orschlag Lettlands für 

eine Zollunion kürzlich bean tw orte t  und die D urchführung  
der  U n i o n  n a c h  3 J a h r e n ,  nachdeni die en tsprechenden 
G esetze in beiden S taaten  in E ink lang  gebrach t sein w erden , 
in Aussicht genom m en. Leider ist dam it wohl de r  Plan 
einer w irtschaftlichen V ereinigung begraben .

Ein Handelsvertrag mit Deutschland ist in Vorbereitung. 
Pressevertre te rn  w urde  offiziell erklärt, daß  E stland  nicht 
einen M eistbegünstigungs-, sondern  einen besonderen  T ar if 
vertrag  schließen wolle.

Die Ernte. N ach den  offiziellen Berichten entspricht 
die d iesjährige R o g g e n e r n t e  dem  D urchschnitte  der 
letzten fünf Jah re .  Die S o m m e r k o r n e r n t e  soll über 
dem  D urchschnitte  de r  le tzten  fünf J a h re  stehen. Die K a r 
toffelernte ist gut, man hofft 70 000 t m ehr als im V orjahre  
zu ernten. — Die E i n f u h r  v o n  R o g g e n  dü rf te  sich auf 
der  H öhe des vorigen Jah re s  halten, da  die L andw irte  e r 
heblich V orrä te  aufbew ährten . Die E rn te  von H eu  und 
Viehfutter übertrifft bedeu tend  die vorjährige.

Die A ussaatfläche für Flachs ist 1926 dem  V orjahre  
gegenüber verringert w orden . M engenm äßig  wird die E rn te  
geringer als 1925, qualitativ jedoch besser sein.'

Litauen.
Ein Handelsvertrag Litauen—Sowjetrußland soll in be 

s c h l e u n i g t e m  T e m p o  abgeschlossen w erd en .  D er  E n t w u r f  
zom V ertrage  ist bereits  von einer besonderen  D elegation 
n a c h  M o s k a u  gebrach t w orden , wo die V erhandlungen 
stattfinden sollen. D er E n tw urf  sieht die M e i s t b e g ü n 
s t i g u n g  vor. Gleichzeitig soll auch d e r  I r a n s i t v  e r -  
k e h r  g e r e g e l t  w erden. F ür  den  W a r e f l a u s t  a u  s c h 
mit R ußland  sollen e r m ä ß i g t e  T a r i f e  und für  die

Ausfuhr über M e m e l  S o n d e r t a r i f e  vorgeschlagen 
w erden.

Es  scheint, m an will in K ow no den  G aran tievertrag  
mit Rußland  erst zusam m en mit dem  H andelsverträge  r a t i 
fizieren. . .

In den  le tzten T ag en  trifft die N achricht ein, daß  die 
V erhandlungen in M oskau die L itauer s tark  enttäuscht haben..

Außenhandel. Im A u g u s t  be trug  d e r  W ert der  E i n 
f u h r  25,2 Mill. Lit, d e r  W ert der  A u s f u h r  18,8 Mill. 
Lit, mithin de r  E i n f u h r ü b e r s c h u ß  6,4 Mül. Die 
E infuhr wuchs uih 6 Mill., d ie Ausfuhr d ag eg en  g ing  um 
2,3 Mill. zurück, und zw ar ist d e r  R ück g an g  der Ausfuhr 
besonders  bei Butter, G etreide und H olzw aren  zu bem erken. 
Im m erhin  bleibt die H a n d e l s b i l a n z  für die ersten 
8 M o n a t e  mit 12,7 Mill. Lit a k t i v .  —

Die Anmeldungsfrist für Forderungen in alter litau
ischer Münze ist bis zum 4. J a n u a r  1927 v e r l ä n g e r t  
w orden. E s  handelt sich hierbei um  F orderungen , die im 
Gesetz vom 4. Juli 1925 näher  bezeichnet sind.

Kohlenmangel. D er englische K ohlenstreik  w irk t sich 
in Litauen besonders schw er aus, dav ein V erkeh r  mit Polen 
nicht besteht. Im Laufe de r  drei le tzten M onate stieg der 
Kohlenpreis um  40 Lit je  Tonne.

Freie Stadt Danzig«
Außenhandel. Im A u g u s t  be trug  de r  W'ert der  E i n 

f u h r  24,2 Mill., d e r  W ert der  A u s f u h r  37,6 Mill., mithin 
d e r  A usfuhrüberschuß 13,4 Mill. Gulden. —

In d e r  E i n f u h r  stehen H e r i n g e  mit 2,6 Mill. G. 
an ers te r  Stelle (aus E n g lan d  und Schottland), es folgt 
W o l l e  für 1,4 Mill. G. (aus E n g lan d  und Frankreich), 
ferner  K a f f e e  (1,0 ' Mill. G.) zum Teil aus England , in 
der  H auptsache  aber  d irek t aus den verschiedenen  P ro d u k 
tionsländern, an vierter Stelle stehen W e r k z e u g e  u n d  
M a s c h i n e n  (0,98 Mill. G.) hauptsächlich aus D e u t s c h
1 a n d , von wo auch E i s e n  u n d  S t a h l  (0,41 Mill. G.)
bezogen  w urden . , n

In der  A u s f u h r  steht an erster Stelle H o l z  (10,7 
Mill. G.), das  für 7,3 Mill. nach E n g lan d  ging, es fo lgen: 
K ohlen 6,7; R oggen  2,7; Oele 2,5; W eizen 1,9; Säm ereien 
1,7; Zucker 1,7; Parafin  0,87; G erste  0,5; D üngem itte l 0,35; 
H ülsenfrüchte  0,19; rohe H äu te  0,13;; W eizenm ehl 0,1; Vieh* 
futter 0,1; H a fe r  0,04; K artoffelm ehl 0,04 Mill. Gulden.

Polen.
Die Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland, die

am  11. O k tober  in Berlin aufgenom m en w urden  w erden, a ller 
Voraussicht nach, sehr lange dauern , die Zahl der  strittigen 
F rag en  ist g roß  und der Wille en tgegenzukom m en  auf po l
nischer. Seite im m er noch sehr gering. — D er durch  den 
Zollkrieg  e ingeschränk te  H andel genüg t offenbar den  B e
dürfnissen der  polnischen R egierung, aber  nicht den B edü rf
nissen von H andel und Industrie. —

Das Staatsbudget für 1927/28 (das B udge tjah r  läuft 
ab 1. April). Die A usgaben für das  nächste  W irtschafts jahr  
w erden  auf 1899,5 Mill. Zloty veranschlagt. In d e n  drei 
le tzten Jah re n  be tru g  die Sum m e der A usgaben 1651 Mill., 
1880 Mill., 1890 Mill.; es m uß aber  berücksich tig t w erden 
d a ß  der  T ' e u e r u n g s i n d e x  von 134 im Jah re  19-4 
auf 188 am 1. O k tober  1926 gestiegen  ist und d aß  der  
Zloty, d e r  je tzt e twa auf 9,02 ZI. für den Dollar gehalten  
wird, gegen  1925 im laufenden J a h r  zeitweise auf die H älfte  
seines W’ertes zurückging. Mithin hat tatsächlich eine B e 
schränkung  d e r  A usgaben stattgefunden.

Außenhandel. Im  A u g u s t  be trug  de r  W ert der  A u s 
f u h r  225 705 000 Zloty oder  128 843 000 Goldzloty. D ie A us
fuhr von Kohle stieg von 1,99 Mill. T onnen  im Juli auf
2 17 Mill. Tonnen. In den  e r s t e n  7 M o n a t e n  stellt sich 
die A u s f u h r  auf 694,6 Mill. Goldzloty g egenüber  717 Mul. 
Goldzloty in der  gleichen Zeit 1925. Die E i n f u h r  in der 
genannten  Zeit b e trug  1925: 1225,5 Mill. und 19l6 /b lo s  
417,7 Mill. Goldzloty, die E in fuhr ist also rücksichtslos b e 
schränkt w orden , als Fo lge  davon zeigt sich T e u e r u n g  
und M angel an  M aschinen und sonstigen no tw endigen  W aren  
für die Industrie. — Sobald der  g ro ß e  K ohlenexport aufhört 
zeigt die H andelsbilanz ein anderes  Bild.

 ̂ Ein Zinsfuß von 16o/0 w urde  durch  V ero rdnung  des F i
nanzm inisters festgesetzt. N ur bei K red iten  mit V erp fan 
dung  von Immobilien dürfen 24o/0 jährlich genom m en w erden. 
Die Banken dürfen  einen kleinen Zuschlag für U nkosten  
machen. Die vor dem  21. S ep tem ber  d. Js. vereinbarten  
Zinssätze sind höchstens bis zum l .  N ovem ber d. J. m K ratt 
(Dsiennik U sta r  Nr. 95). —
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Finnland
Außenhandel. Im S e p t e m b e r  be trug  der W ert  der  

E i n f u h r  537,2 Mill. Fmk., d e r  W ert  de r  A u s f u h r  
647,0 Mill. Fm k., mithin der  A u s f u h r ü b e r s c h u ß  109,8 
Mill. Fm k. Im  Sep tem ber 1925 w aren  die en tsprechenden  
Zahlen: 536,8 Mill., 702,6 Mill., 165,2 Mill. Die E infuhr ist 
also im Sep tem ber d. Js. d e r  vom S ep tem ber  1925 gleich, 
die Ausfuhr d agegen  und dem en tsp rechend  der  A usfuh rüber
schuß 1925 höher. — In* den  ersten n e u n  M onaten 
d. J. erg ib t sich bei einer G esam teinfuhr von 3930,9 Mill. 
und  einer G esam tausfuhr von 3901,9 Mill. ein E in 
fuhrüberschuß  von 29 Mill. Fm k. (gegen  400,1 Mill. 
A usfuhrüberschuß bis E n d e  Sep tem ber  1925). T ro tzdem  
sagt d e r  , ,M erca to r“ kann  man erw arten, d a ß  das laufende 
J a h r  nicht sch lechter abschließ t als das V orjahr, das sch ließ 
lich nur einen A usfuhrüberschuß von 54 Mill. e rgab  infolge 
d e r  bekann ten  Zollspekulation am  Schlüsse des Jah res .  
D a in d iesem  J a h r  keine Zollerhöhung zu erw arten  ist dürfte  
auch kein übertr iebener Im port in F ra g e  kom m en. Ab Mitte 
Sep tem ber zeigt die E infuhr, wie gewöhnlich, fallende T e n 
denz die Ausfuhr ab e r  bleibt lebhaft. — Die E i n f u h r  stieg 
im Sep tem ber  wie gewöhnlich in einigen H aup tg ruppen ,  fiel 
d a g eg e n  in den  G ruppen Oele und Fett, M aschinen und A p 
para te  und  Chemikalien. Die A u s f u h r  zöigt im Vergleich 
mit d em  August fo lgende Zahlen.

A u gu st Septem ber 
H olzw aren .................................................. 459,5 431,9
Pap erindustrie.................... ................... 132,^ 138 5
Anim alische E rzeugn isse.....................  33,5 34,0

Der Holzmarkt zeigt eine feste H altung, mit einem 
Preisfall w ird  nicht gerechnet. D er  Kohlenstrei(k in E ng iand  
hält an  und  die F rach tsä tze  sind um 10 Sh. je S tandard  g e 
stiegen, es w ird  als selbstverständlich h ingenom m en, daß  die 
H olzpreise  en tsprechend  gestiegen  sind. D a der B edarf an 
H olz  in G roßbritann ien  sehr g ro ß  ist und  in Frankre ich  
und Belgien sich, die V alutaverhältnisse g ebesser t  haDen 
w ird  mit einer Belebung des H o lzm ark tes  gerechnet.  —

A. B. Kemi O. Y. erweitert sich. Die genannte  G esell
schaft hat, nach d e r  A usgabe von P rioritä tsaktien  für 15 
Mill. Fm k. eine O bligationsanleihe von 30 Mill. Fm k. au fg e 
nom m en, d ie  mit 8o/o v e r re n te t  und p lanm äßig  am ortis iert 
wird. D ie Anleihe w urde  von verschiedenen einheimischen 
B anken übernom m en.

Die Fabrik le itung  will eine S u l f a t f a b r i k  mit einer 
Jah resp ro d u k tio n  von 20 000 t errichten und die S u l f i t -  
f a b r  i k  erw eitern  um  sie von einer Jah resp ro d u k tio n  von 
8000 t auf 38 000 t zu bringen. Die Arbeiten sind bereits  im 
G ange u nd  sollen im N ovem ber 1927 beende t sein.

Geplanter Bau eines Telephonkabels zwischen Schweden 
und Finnland. W ie aus H elsingfors  gem eldet w ird, hat die 
finnische T e leg raphenverw altung  beim  S taa ts ra t  nachgesucht, 
aus d e r  kürzlich aufgenom m enen  Dollaranleihe Mittel zu b e 
willigen zum A usbau des R eichstelephonnetzes im Lande 
sowie zum Bau eines Telephonkabels  S chw eden—Finnland. 
F ü r  den  le tz tgenann ten  Zw eck w ären  aus d e r  Anleihe 21,5 
Mill. Fm k. zu bewilligen.

Der Flugverkehr zwischen Schweden und Finnland wird 
von finnländischer Seite auch w ährend  des W inters  aufrecht 
erhalten  w erden.

Lebhafter Güterverkehr zwischen Finnland und Rußland.
D er G üte rverkeh r  zwischen Finnland  und  R uß land  ist g e g e n 
w ärtig  außerorden tlich  lebhaft. Von Finnland  w ird  h a u p t
sächlich H olzm asse  ausgeführt,  und von 'R u ß la n d  R oggen. 
D er  P assag ie rverkehr  d a g eg e n  ist nach  wie vor gering.

Die Lotsenordnung ist durch  V ero rdnung  vom 13. Aug. 
d. J. in einigen P unk ten  ab g eän d er t  w orden . Staatslo tsen 
müssen von säm tlichen H andels-  und  ausländischen K riegs- 
fah rzeugen  in den  G ew ässern  F innlands verw andt w erden, 
nu r in kleinen H äfen  dürfen  G em eindelo tsen  verw andt 
w erden . D ie L o tsen g eb ü h r  w ird  nach  den  N etto reg is te rtonnen  
des  Schiffes u nd  de r  Anzahl Seem eilen  berechnet, die unter 
F ü h ru n g  des Lotsen gefah ren  w erden . Bugsierte  F ahrzeuge  
zahlen d ie  volle Taxe , F ahrzeuge , die nach  A nordnung  eines 
auf einem ändern  Schiffe befindlichen Lotsen steuern, zahlen 
d ie  halbe  Taxe . V om  1. O k tober  bis 31. M ärz w ird  die 
L o tsengebühr  mit einem Zuschläge von 25o/0 erhoben.

Die Heimindustrie (vergl. „O .- I I .“ Nr. 20).

Die Mühlenindustrie hatte  w eniger Arbeit, da  deutsches 
R oggenm ehl in g rö ß e re r  M enge und zu billigen Preisen a b 
gesetz t w erden  konnte. N ach  einheimischem R oggen  w ar 
d ah e r  die N achfrage  ger inge r  im Großhandel.. Die Landw irte  
ließen den  R oggen  in den  kleinen M ühlen daheim  verm ahlen 
statt an  die g ro ß en  M ahlm ühlen zu liefern.

Die Zuckerindustrie w ird durch vier Raffinerien v e r 
treten, die alle de r  F inska  Soeker A. B. gehören. 1925 w u r 
den  39 750 t eingeschmolzen, 1924 bloß 38 400 t. Die Roh- 
zuckerfabrik  in Salo miteingerechnet, w urde  die einheimische 
Zuckc rausbeute  von 600 auf 2049 t erhöht. Die Socker A. B. 
senkte  im Laufe des Jah res  zwei Mal auf G rund der Preise 
des W eltm ark tes  seine Preise, zuletzt im Septem ber, z u 
sam m en um 1 M ark, sah sich aber  infolge de r  Zollerhöhung 
und den  daraufhin  gew altig  anschw ellenden Bestellungen auf 
Raffinade veranlaßt im D ezem ber die Preise um. 50 P. und 
zum Jah ressch luß  noch um  25 P. zu erhöhen. Somit standen 
die Preise zur Jah resw en d e  im m er noch 25 P. n iedriger als 
zu Beginn des Jahres .  — U m  den Betrieb bis zum W ie 
derbeg inn  der  Schiffahrt sicher zu stellen w ar  die Gesellschaft 
gleichzeitig gezw ungen, den  E inkauf von R ohzucker zu 
steigern, der  dann die E infuhr von 1924 im J a h re  1925 mit 
4300 t überstieg.

D urch  ein Gesetz vom 16. J a n u a r  w urde  zur A nregung 
des R übenbaus festgesetzt, daß  für jedes in de r  Z u ck e r 
fabrik  Salo abgelieferte  K ilogram m  reiner Z uckerrübe  der 
Landw irt vom Staa te  eine Präm ie erhält und zw ar 1925 im 
Betrage  von 20 P., 1926 von 16 P., 1927 von 12 P. /und 
1928 von 8 P.

Die Naschwerkindustrie beherrsch te  nicht b loß den 
inländischen M ark t mit einer P roduktion, die 1924 mit 116,1 
MiU. Fm k. an g eg eb en  w urde, sondern  exportierte  noch für
4.5 Mill. Fm k., w äh rend  die en tsprechende^ E infuhr nur
2.6 Mill. Fm k. ausm achte. D och w ird  ein ^Rückschlag b e 
fürchtet, da  auf G rund einer V ero rdnung  vom 12. D ezem ber 
1925 eine neue B esteuerung durch  E rh e b u n g  einer Akzise 
zu Beginn 1926 eingeführt wird.

Die Margarineindustrie hat festen Fuß  gefaßt, die M ar
garine hat sich als ein Bedarfsartikel e ingebürgert  de r  den 
B utte rexport fördert. Gleichzeitig ist die E in fuhr von M a r 
garine im W achsen. Die H älfte  d ieser  W are  liefert Holland.

Die Seifenindustrie arbeite te  verhältn ism äßig  günstig, 
d e r  A bsatz entsprach dem  des V orjahres, jedoch w ar  das 
E ndergebn is  infolge unvorhergesehener U m stände ungünstiger 
als 1924. D ie K onkurrenz  w ar  sehr scharf von englischer 
Seite, speziell in Seifenpulver auch Von schw edischer und in 
bezug  auf Toiletteseife von französischer Seite. A usgeführt 
w urde  nur etwas Seife nach Estland.

E ingeführt  w urden  1925 an Seife und ändern  W asch - 
mitteln 225 000 k g  im W erte  von 2,6 Mill. Fm k. gegen  
7 37 000 kg  im W erte  von 8,4 Mill. Fm k. 1924, jedoch ist 
dabei zu beachten, daß  je tzt der  englische Seifentrust eine 
eigene Seifenfabrik in Finnland betreibt. Die E in fuhr von 
L i c h t e n  be trug  20 500 k g  im W erte  von 251 00t) Fm k. 
(1924: 20 000 k g  im W erte  von 202 000 Fmk.), die A usfuhr
66 000 k g  im W erte  von 625 000 Fm k. (14 000 k g  im W erte  
von 120 000 F m k. 1924). — 1924 befanden  sich in Finnland 
16 F ab riken  zur H ers te llung  von Seife, davon hatten  drei 
Abteilungen für Lichtfabrikation.

' Kursnotierungen der Finlands-Bank.
F in n län d isch e  M ark. V erkäufer.

16 . O k t. 18 . O k t. 19 . O k t. 20 . O k t.
N ew -Y ork .................................. 39,70
L on d o n  ............................................192,85
S t o c k h o l m ..................................  1063,00
B e r l i n ............................................ 948,00
P a r i s ............................. ....  . . . 11G.00
B rüssel ..................................
A m s te r d a m ..................................1591,00
B a s e l .......................................  . 769,00
O s l o ................................................ 958,00
K o p e n h a g e n .................................. 1060,00
P r a g ................... ....................... ....  119,00
B om  . .............................
B e v a l .......................................
B i g a .......................................  . 767'00
M a d r id ...........................................  620,00

39,70 39,70 39,70 39,70
192.85 192,80 192,70

1063,00 1063,00 1063,00 1063,50
948,00 948,00 948,00 948,00
116,00 116,00 117,00 118.00
113.00 113,00 114,00 11400

1591,00 1591,00 1591.00 1590.00
769,00 769,00 769,00 769,00
958,00 958,00 978,00 980,00

1060,00 1060 00 1059,00 1059,00
119,00 119.00 119,00 119,00
163,00 166,00 169.00 172,00
10,70 10,70 10,70 10,70

767.00 767.00 767,00 767,00
620,00 615,00 620,00 V 620,00
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Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Stettin
St- eschif fah rt.

Das Gesetz über das Schiffspfandrecht in Estland i s t
uns zugegangen  und liegt im Büro zu r E insich tnahm e aus.

Binnenschiffahrt.
Schiffahrtssperre auf der Oder bei Gartz. Die B ekann t

m achung des W asserbauam ts  S tettin  „S ch iffah rtsspe rre“ vom 
20. Sep tem ber 1926 w ird  nach der  neuen B ekanntm achung  
des Staatl. W asserbauam tes  Stettin vom 18. O k tober  1926 
wie folgt geändert:

Anstelle de r  W achtboote  mit W achtposten  sind ca. 
200 M eter oberhalb  und unterha lb  der  B rücke bei G artz  a. O. 
im S trom  verankerte  Schw im m flöße ausgeleg t. Sie zeigen 
am  T ag e  je zwei übere inander angeb rach te  ro te F laggen, in 
der N acht zwei übereinander hängende  ro te  Lichter als 
Sperrzeichen.

Die übrigen Bestim m ungen d e r  B ekanntm achung  vom 
20. S ep tem ber 1926 bleiben unverändert  bestehen.

Post, Telegraphie.
Ü b e r s i c h t

d e r  P o s t p a k e t v e r b in d u n g e n  v o n  S t e t t in  n a c h  d e n  O s t s e e lä n d e r n .
(Monat November 1926)
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Flugpläne des Luftpostverkehrs ab 16. Oktober 1926.
U nter d ieser  U eberschrift g ing uns eine vom R eichspost
ministerium herausgegebene  Zusam m enste llung  d e r  g e g e n 
w ärtigen m itte leuropäischen Luftpostverb indungen  zu, die im 
Büro zur Einsicht ausliegt. — Aus d e r  beigefüg ten  L u f t
verkehrskarte  ist zu ersehen, d a ß  infolge d e r  schw achen B e 
nutzung in diesem Som m er gegenw ärtig  alle Stettiner F lu g 
linien restlos eingestellt w orden  sind. H offentlich wird im 
nächsten F rü h ja h r  der S tettiner F lugbetrieb  in vollem U m 
fange w ieder aufgenom m en, dam it nicht das S chw ergew ich t 
des O stseeflugverkehrs auf an dere  O stseehäfen übergeh t und 
Wir in Stettin das N achsehen  haben. D ah e r  heißt es: M ehr 
Interesse für den  S tettiner F lugverkehr!

Außenhandel.
Verfahren bei Veredlungsverkehrsanträgen. Die Bezirks- 

tlrmnn w erden  darau f hingewiesen, daß  es sich empfiehlt, von 
etwaigen A nträgen  auf G ew ährung  eines V eredelungsverkehrs  
dle Industrie -und H an de lskam m er stets und möglichst f rüh 
zeitig zu unterrichten. D aselbst w erden  auch alle w eiteren  
Auskünfte erteilt.

Der Schutz ausländischer Warenzeichen in Lettland.
111 le ttländischen R egierungsanzeiger  Nr. 227 vom 9. Ok^ 

tober 1926 sind vom 5. O k tober  1926 datierte  Bestim m ungen

über den  Schutz ausländischer W arenzeichen  in  Lettland 
veröffentlicht, deren, 5 P a rag rap h en  fo lgenden W’ortlaut haben :

1. F ab rikan ten  und Kaufleute, deren  W arenzeichen  bis 
zum 21. D ezem ber  1926 auf G rund de r  M adrider  V ere in 
barung  über internationalen W arenzeichenschutz  vom 14. April 
1891 reg is triert w orden  sind, gen ießen  diesen Schutz in L e t t 
land nur bis zur 21. April 1927.

2. Die A nm eldung der W arenzeichen  hat auf G rund 
de r  in diesem Gesetz vorgesehenen  O rdnung  zu erfolgen, es 
sind h iernach einzureichen eine Bescheinigung de r  zuständigen  
Institutionen über die erfolgte internationale Registration  des 
W arenzeichens oder  es muß angegeben  w erden , w o und wann 
die offizielle B ekanntm achung  der  Registra tion  des W a re n 
zeichens erfolgt ist.

3. Falls auf G rund dieser Bestim m ung die A nm eldung
eines W arenzeichens erfolgt, das bereits  von einem anderen

für dieselbe W are  geführt wird, so w ird  das Pa ten tam t die 
A nnulierung des le tzteren  vornehm en und im „W ladibas  
W ehstnesis“ (R egierungsanzelger) die erteilte G enehm igung 
für das en tsprechende W arenzeichen  für ungültig  erklären.

4. Die bereits e ingezahlten  J a h re sab g ab en  für die zu 
annullierenden W arenzeichen  w erden  zurückers ta tte t und  zw ar 
in vollem U m fange  für jedes im V oraus bezahlte  Jah r,,  
gerechnet vom T a g e  d e r  Annullierung.

5. D ie auf G rund dieses Gesetzes bestä tig ten  W a re n 
zeichen gen ießen  den  Schutz in Lettland vom T a g e  der  
A usreichung de r  en tsprechenden  Bescheinigung, von d iesem  
T erm in  ab  sind auch die Jah re sa b g a b e n  zu zahlen. D er 
E m p fän g er  d e r  Bescheinigung über .Registration d e r  W a re n 
zeichen kann  auf G rund des P a rag rap h en  3 dieses G esetzes 
keinerlei F o rd e ru n g en  w egen  ungesetzlichen G ebrauchs des 
W arenzeichens an  denjenigen, d e r  bis dahin den Schutz des 
W arenzeichens genoß , erheben.

Geltungsdauer des Gesetzes über Depot- und Depo
sitengeschäfte vom 26. VI. 1925. Das Gesetz über D epot-
und D epositengeschäfte  tritt auf Grund, de r  B estim m ung des 
§ 12 Abs. 3 am  31. D ezem ber  1926 a u ß e r  Kraft. D iese V o r 
schrift des geltenden  Rechts  entspricht nicht de r  u r s p rü n g 
lich vorgesehenen R egelung, denn  § 12 Abs. 2 des  E n tw urfes  
sah das A ußerk raftse tzen  erst mit Ablauf des 31. D ezem ber  
1927 vor. D iese Bestim m ung b eg rü n d e te  die R e ichsreg ie 
rung  einerseits mit de r  E rw äg u n g , d aß  die G efahr einer 
S chädigung der  Allgemeinheit durch  E indringen  unberu fener 
E lem en te  in das  B ankgew erbe, noch nicht behoben  sei,
andererseits  mit dem  Bestreben, die unbesch ränk te  G e 
w erbefreiheit im B ankgew erbe  w ieder herzustellen, sobald es 
das öffentliche In teresse  gestatte .

Bei d e r  zweiten Lesung des  E n tw urfes  ge lang te  ein 
A ntrag  zur A nnahm e, w onach  als Z eitpunkt des  A u ß e r
k raftse tzens  d e r  31. D ezem ber 1926 an Stelle des 31. D e 
zem ber 1927 gese tz t  w urde.

Die R eichsreg ierung  ist nunm ehr in E rö r te ru n g en  mit 
den  L andesreg ierungen  d a rü b er  getre ten , ob dieser frühere  
Zeitpunkt gerech tfertig t  erscheint. Zu d ieser  F ra g e  hat die 
Industrie- und H an d e lsk am m er zu Stettin dem  D eu t
schen Industrie- und  H ande ls tage  gegen ü b e r  auf G rund eines 
S itzungsbeschlusses d e r  K am m er folgende Stellung e inge
nom m en :
- 1. Seit Inkra f ttre ten  des G esetzes sind keinerlei Fälle 

bekannt gew orden , in w elchen die Bestim m ungen d e s 
selben praktisch zu einer vom volkswirtschaftlichen 
S tandpunk te  aus bedenklichen oder den R ücksichten de r  
Billigkeit w iedersprechenden  Einschränkung ' de r  G e 
w erbefreiheit geführt  hätten.

2. G egen die E rr ich tung  von W inkelbanken  und W in 
kelfirmen, du rch  deren  G eschäftsbetrieb  das Ansehen 
des  B ankgew erbes  geschäd ig t wird, g ew äh r t  das G e 
setz einen nicht zu un te rschä tzenden  Schutz.

3. Das P r iva tbankgew erbe  sieht in d e r  V erlängerung  des 
Gesetzes d ie  einzige richtige G rundlage, w elche es den 
Landesbehörden  ermöglicht, die E rr ich tung  neuer  S ta d t
banken oder sonstiger K om m unalbanken  m angels eines 
wirtschaftlichen Bedürfnisses zu verhindern.

4. D urch  das Gesetz ist auch die M öglichkeit gegeben, 
die Berechtigung zum g ew erbsm äß igen  Betriebe von 
D epot- und  D epositengeschäften  für den  Fall zu ent
ziehen, d aß  das U n ternehm en  keine G ew ähr für eine 
o rdnungsm äß ige  F ü h rung  der  D epot- und Depositenge-^ 
schäfte bietet.
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5. Auch kann auf G rund des Gesetzes die säum ige E in 
lösung ordnungsm äß ig  gedeck te r  Schecks zu einer E n t 
ziehung de r  Berechtigung zum Betriebe von D epot- 
und D epositengeschäften  führen, ein U m stand, de r  im 
K am pfe gegen  die im S checkverkehr vorhanden g e 
w esenen und zum Teil noch bestehenden  schw eren M iß 
stände sehr gute  Dienste geleistet hat.
Aus allen diesen G ründen ist ein Bedürfnis_ nach w e 

sentlichen V eränderungen  des G esetzes zu verneinen. Eine 
V erlängerung  seiner G eltungsdauer erscheint durchaus w ü n 
schenswert.

4541.

4829’

4862.

4885.

4923.
/

4925.

4926.

4928.

Angebote und Nachfragen.
ei-S c h w ä b .  G m ü n d  (D rah tw arenfabrik )  sucht 

nen V ertreter,  der  bei Friseur-, Parfüm erie- und K u rz 
w arengeschäften  eingeführt- ist, für den  V ertrieb  eines 
ges. gesch. G ebrauchsartikels  .
L i t a u e n  sucht G eschäftsverbindung mit Firmen, 
die am H ande lsverkehr  mit Litauen In teresse  haben. 
F i n n l a n d  sucht G eschäftsverb indung 1. mit F i r 
men, die In teresse am Im port von E iern  aus Finnland 
haben, 2. mit F irm en, die als Lieferant von Anthrazit 
für den  E x p o r t  nach Finnland in F rag e  komm en. 
A r a d  (Rumänien) sucht G eschäftsverbindung mit 
Firm en, die am  H andel mit Rum änien interessiert 
sind.
W  i e n sucht für die Provinzen B randenburg , P o m 
m ern und O stpreußen  einen V ertre te r  zum V erkaufe 
von slow akischer E ichenrinde und Fichtenrinde für 
G erbereizw ecke.
G h a r 1 e r o i (Belgien) w ünscht die V ertre tung  h ie 
siger F irm en in Belgien zu übernehm en.
S a o  P a u l o  (Brasilien) w ünscht die V ertre tung  e i
n iger gu te r  deutscher E x p o r th äu se r  und  Fabriken , 
deren  E rzeugnisse  sich für den brasilianischen Im port 
eignen, zu übernehm en.
B a r i  (Italien) sucht G eschäftsverb indung mit V e r
treterfirm en d e r  N ahrungsm itte lbranche.

,4956.

5007.

5014.

5044.

5046.

5086.

5190.

5333.

T r i e s t  sucht V ertre te r  und Im porteu re  für den 
Absatz von Feinkostw aren  z. B. Fischkonserven wie 
Sardellenringe und -Schnitten in Olivenöl und Sauce, 
Plors d ’ oevres, Oelsardinen, Thunfisch etc.
T ü r k e i  w ünscht G eschäftsverbindung mit hiesigen 
M aklern  und Im porteu ren  verschiedenster P rodukte . 
H a m b u r g  sucht G eschäftsverb indung mit hiesigen 
F irm en für K ontorbedarf,  die durch  V ertre te r  die 
Büros besuchen lassen.
H a m b u r g  sucht 1. G eschäftsverbindung mit P a r 
fümerie- und  Seifenfabriken in Stettin und U m 
gegend, die zur Fabrikation  ätherische Oele v e rw en 
den, 2. einen bei diesen F abriken  gut eingeführten 
V ertre ter.
E i b e n s t o c k  (Sachsen) H errenw äschefab rik  sucht 
für den  hiesigen H ande lskam m erbez irk  V ertreter. 
L ü d e n s c h e i d  sucht V ertre te r  für den Absatz 
von Messing- und Eisen- vernickelten Z igaretten  - 
Etuis, 'T abakdosen ,  Feuerzeugen, H osen träger-,  
S trum pf -und Sockenhalter-Zubehörteilen .
L e i p z i g  sucht G eschäftsverbindung mit F irm en, 
d ie  Schm elzbutter aus den R andstaa ten  im portieren. 
H a m b u r g .  G eneral-V ertre ter bedeu tender  ausw är
tiger A blader sucht G eschäftsverb indung  mit großen  
H äusern  d e r  Lebensm ittelbranche und zw ar:
1.

2 .

3.

Lebensm itte lg roßhändler, 
K onserven kaufen, 
F ischkonserven-Fabriken , 
M arinieranstalten, 
Konsum -G enossenschaften

welche Sardinen und 

Fisch-Räuchereien und 

und Einkaufsvereini-

für den  V erkauf von R ostschu tz 
gungen.

5334. sucht V ertre ter
färben. . . , , „ . .

Die A dressen d e r  an fragenden  F irm en  sind im b u ro  
der  K aufm annschaft, Börse II, für legitim ierte V ertreter 
e inge tragener F irm en w erktäglich  in d e r  Zeit von ö 1 U ir 
vorm ittags und 3—6 U h r  nachm ittags (außer Sonnabend 
nachm ittags) zu erfahren  (ohne G ew ähr für die Bonität der 
einzelnen Firmen).

Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel in Stettin Bezirk Pommern, Grenzmark.
D er Reichsnachrichtenstelle für A ußenhandel in Stettin 

sind u. a. die nachfolgend aufgeführten  am tlichen N a c h 
richten zugegangen. Diese können von in teressierten  F irm en 
in d e r  Geschäftsstelle* der  Reichsnachrichtenstelle, Stettin. 
Börse II, eingesehen o der  gegen  E rs ta t tung  d e r  U nkosten  
abschriftlich bezogen , w erden. Die Reichsnachrichtenstelle  
weist im übrigen darauf hin, da ßsie zur E rte ilung  von A us
künften  über alle den A ußenhandel betreffenden  F rag en  stets 
bereit ist.
T s c h e c h o s l o w a k e i :  S tem pelgebühren  bei Lieferungen 

an staatliche Institute und Behörden.
R u m ä n i e n :  Zuteilung von Devisen. Beitreibung von 

kaufm ännischen  F orderungen .
U n g a r n :  B ew ährung  des Privatausgleichsverfahrens. 
S p a n i e n :  E infuhrm öglichkeiten  und V ertre terf irm en  für

Beleuchtungskörper. 
Zelluloid.

M ark tlage  in T oile tteartikeln
aus
Adrc^senm aterial. D er Reichsnachrichtenstelle  liegen fo l

gende  A nschriften vor: D eutsche F irm en in Cuba. — M it
glieder de r  deutschen Kolonie in H abana. — L andw ir tschaf t
liche Vereine in den N iederlanden . — H ändlerf irm en  für 
landwirtschaftliche M aschinen und Bedarfsartikel in Holland. 
—- Im porteure  für Futte rzusatzm itte l in Estland. — V ertre te r

der E isen verarbeitenden Industrie  in Lettland. — Im porteure  
für Zentrifugen in Griechenland.

Merkblatt über die Forderungsbeitreibung und Aus
kunftserteilung im Amtsbezirk des Deutschen 

Konsulats in Czernowitz.
D er Nachrichtenstelle  für A ußenhandel ging ein M e rk 

blatt über die F orderungsbe itre ibung  und Auskunftserteilung 
im A m tsbezirk  des D eutschen  Konsulats in Czernow itz zu. 
D as M erkbla tt kann  von In teressenten  auf d em  Büro der 
Nachrichtenstelle eingesehen o der  abschriftlich bezogen 
N w er den.

j .V  ____ 'N y  .1 -

Warnungen vor ausländischen Firmen.
E s  w i r d d a r a u f a u f m e r k s a m  g e m a c h t ,  d a ß  

b e i  d e r  R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l l e  l a u f e n d  
W a r n u n g e n  v o r  a u s l ä n d i s c h e n  F i r m e n  e i n 
g e h  e n ,  m i t  d - e n e n  s c h l e c h t e  E r f a h r u n g e  n  g e 
m a c h t  w o r d e n  s i n d .  D i e  e i n g e g a n g e n e n  W a r 
n u n g e n  w e r d e n  v o n  d e r  N a c h r i c h t e n s t e  
i n  e i n e r  b e s o n d e r e n  K a r t e i  g e s a m m e l t  i
v o n  I n t e r e s s e n t e n  i n  v o r k o m m e n d e n  1 a 11 e i 
e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .

Seefrachtenmarkfc S t e t t i n ,  den  28. O ktober. Teils 
infolge de r  durch  den K ohlenm angel hervorgeru fenen  P re is 
s teigerung für B unkerkohle, teils w egen  d e r  vers tä rk ten  N a c h 
frage nach F rach traum  sind die O stseefrachten  im m er w eiter 
gestiegen. Zu bedenken  ist aber  stets, d aß  die erhöhten  
Frachte innahm en der R eedereien  größtente ils  durch  die hohen 
Bunkerkohlenpreise  aufgezehrt w erden, denn für die Tonne 
w erden  jetzt 50/— bezahlt gegen  20 bis 21/— vor dem  
englischen Kohlenstreik. N achstehende  Zusam m enstellung  gibt 
ein Bild von der allgemeinen S te igerung  der  Seefrachtsätze- 

E i s e n e r z  je t Lulea— Stettin 71/2 schw. Kr. Löschen 
.  Schiffsrechnung, Lulea—N ordsee  (Rotterdam ) 71/2 schw. Kr. 

fio, O xelösund—Stettin 61/* schw. Kr. L. Sch., Oxelösund'—

Seefrachtenmarkt.
N o r d s e e  6 >/. s c h w .  K r .  f i o ,  t f a r v i k - N o r d s e e  ( A n t w e r p e n ,  

Sch. K o h l e n  je t S te ttin—O stküste  Eng 
13— 14/— . Im übrigen  sind8/6—9/— L 

lands für 2000 t-Dpfr. ca.
n e n n e n :

D a m p f e r :
S tettin—Firth  of F o rth  2000 t K ohlen 9/6. 
S tettin—N antes 1100 t S chw ergetre ide  15/ 
S tettin—N orrköp ing  1000 t Brikets Kr. 11. 
S te ttin—Malmö 2200 t K ohlen 12/6.
S tettin— G othenburg  950 t Brikets Kr. 14.-

S e g l e r :
S te t t in—N orrköp ing .  165 t Brikets Kr. 12.-
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Handelsregister-Eintragungen.
II. Die Amtsgerichte des Regierungsbezirks Stettin.

(vergl. „O .-H .“ Nr. 19 u. 20)

Altdamm.
Apparatebau- und Armaturenfabrik, Ingenieure Schulz & 

Bohemann. Die Gesellschaft ist aufgelöst. D er B ü ch er
revisor H ugo  Römer, Stettin, ist zum Liquidator bestellt.

Kurt Tehmlitz, Spedition, Möbeltransport, Brennmaterialien- 
una Bauwarenhandlung. Die P ro k u ra  des H einrich 
Böhrs ist erloschen. .

Krüger & Schulz, G. m. b. H. D er Sitz de r  F irm a  ist nach 
Stettin verlegt.

Anklam.
Carl Fouquet, Kommanditgesellschaft. Die Gesellschaft ist 

aufgelöst. Carl Fouquet ist zum L iquidator bestellt.

Cammin.
J. Frenger, Zweigniederlassung. (In Konkurs).
Landmaschinenbau Elektrowerke G. m .b. H. Die G esell

schaft ist aufgelöst. H erm ann  Schlü ter ist zum  L i
quidator bestellt.

Eggesin.
Reinhold Neumann. Die F irm a ist erloschen.

Gartz a. O.
Ferd. Krüger. Die P roku ra  des H erb e r t  K rüger  ist erloschen.

Gollnow.
Willi Laabs, Fabrik für Holzbearbeitung. An Paul Linke 

ist P roku ra  erteilt.
Pornmersche Cementwaren-Industrie Schroeder & Pifrement.

Zur V ertre tung  de r  Gesellschaft sind die G esellschafter 
nur in Gemeinschaft berechtig t.

Albert Wolff G. m .b. H. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Die 
bisherigen G eschäftsführer sind zu L iquidatoren b e 
stellt. t

Holzkontor Gollnow e. G. m. b. H. Die Genossenschaft 
ist aufgelöst.

Greifenberg.
Paul Lübke vorm. Carl Toepler. Die F irm a  ist erloschen.
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft für den Landkreis Gre'- 

fenberg i. Pom., G. m. b. H. Die F irm a ist aufgelöst. 
D er Rentier Karl Boerner, N augard , ist zum Liquidator 
bestellt.

Landberatung des Pommerschen Landbundes, Kreisgruppe 
Greifenberg i. Pom., G. m. b. H. An Stelle des  G ünter 
Rohleder ist der  Polizeirat a. D. G eorg  Spiller zum G e 
schäftsführer bestellt. — D as S tam m kapita l b e träg t  
je tzt 500.— R.M.

Greifenhagen.
„Alte Apotheke“ Otto Mulert. Jnh . O tto  Mulert. (148) 1926.
Bernhard Fuchs Nachflg. Inhaber Gustav Samuel. Inh.: 

Gustav Samuel. P r .:  E lse  Samuel, geb. Fuchs. 1— H e r 
renbekleidung. — (149) 1926.

Greifenhagener Seifenfabrik, Heinrich Möller. Die P roku ra  
des E rns t F reyer  ist erloschen. An H erm ann  K aiser 
und W ilhelm Lorgus ist G esam t-P rokura  erteilt.

Walter Kloth. Inh.: W alter  Kloth. — Kolonialwaren, G e tre id e 
handlung. (146) 1926.

Paul Steinhöfel. Inh.: Paul Steinhöfel. — L andesprodukte  
en gros. (147) 1926.

Woltiner Ziegelwerk Möller & Utecht. Zur V ertre tung  d e r  
Gesellschaft ist jeder  de r  In haber  berechtig t. N ur bei 
G rundstücks-An- und -V erkäufen und bei W echsel-
Zeichnugen über 1000.— R.-M. sind beide Gesell
schafter zur Zeichnung notw endig.

Naugard.
Elektrizitätsunternehmen Georg Mogk. Die F irm a  ist e r 

loschen.
Naugarder Bank e. G. m. b. H. Die Genossenschaft ist a u f 

gelöst.
Psscwslk#

Wilhelm Brüscke. Inh. W ilhelm Brüscke. (205) 1926.
Elektrotechnische Werke Pasewalk Hermann Wolf. Die 

P roku ra  des G ünther Schm idt ist erloschen. An den 
Techn iker H ans S teinm etz ist P roku ra  erteilt.

Paul Flatow Nachf. Paul Karow. Die F irm a ist geändert  in 
Paul Karow.

Hans Radke. Inh. H ans R adke . (204) 1926.
Richard Wendorff Nachfolger. Die F irm a ist erloschen. 

(Siehe A bteilung  B.).

Pölitz.
W. A. Brosowsky Nachfolger, Jasenitz. D as K o n kursve r

fahren ist beendet. Inhaber  ist je tzt F ra u  E m m a 
Steinhöfel geb. B randt. An Karl Steinhöfel ist P r o 
kura  erteilt.

Feldmühle, Papier- und Zellstoffwerke Aktiengesellschaft 
Scholwin. An D irek to r  R ichard  Scharf in H oh en k ru g  
ist G esam t-P rokura  erteilt.

Pyritz.
Wilhelm Grühn. Inh.: W ilhelm Griihn. — Getreide-, F u tte r-  

und  D üngem itte l-H andlung. (154) 1926.
Ferdinand Schmidt & Sohn. (In Konkurs).

Regenwalde.
Regenwalder Holz- und Bauindustrie Woeifert & Plautz. Emil

Plautz ist je tzt alleiniger Inhaber.
Stargard i. Pom.

Albert Fetkenheuer. Inh .: F rau  M arie F e tkenheuer,  geb. 
Sabin, und  die m inderjährigen  G eschw ister E lse  und 
Irm gard , welch le tztere  un te r  d e r  elterlichen G ew alt 
d e r  M utter stehen. Die E rb e n  leben in ungeteilter  
E rbengem einschaft.

Gustav Flemming. Die F irm a ist erloschen.
Hermann Schreiber & Sohn. D as K onkursverfah ren  ist 

beendet.
Wilhelm Steffenhagen. Die F irm a ist g eän d e r t  in Wilh. 

Steffenhagen, Inh. Franz Eilenfeldt.
Eduara Wilk, Pegelow. Die F irm a  ist erloschen.
Opra, Lebensmittelvertrieb G. m. b. H. Die F irm a ist e r 

loschen.

Swinemünde.
Automobil-Zentrale Reinhold Szendzik. D as K onkursve r

fahren  ist beendet.
Hans Bach. Die F irm a ist erloschen.
J. Frenger. (In Konkurs.)
Josef Gottfeld. Das K onkursverfah ren  ist beendet.
Willi Gottschalk. Das K onkursverfahren  ist beendet.
Möbeltransport-, Speditions- und Schiffahrts-Kontor Lange 

& Schmalz. Die F irm a ist erloschen.
Geschwister Neumann. (In Konkurs.)
Hubert von Roda. Inhaber  ist je tzt G erda  von R oda, geb. 

S tahlw eg. An H ubert  von R oda  ist P ro k u ra  erteilt.
Schultheisquelle, Inhaber Carl Schmidt. Inh .:  Carl Schmidt. 

(444) 1926.
Wilhelm Treptow. In haber  ist je tzt W alther  T rep tow . An 

W alther  Scharlau, Stettin, ist P roku ra  erteilt.
Baltischer Hof G. m. b. H. O berkellner  B ernhard  B udner 

in W ürzb u rg  ist zum Liquidator bestellt.
%„Hobag“, Hotelbetriebs-Aktiengesellschaft. An Stelle des 

Daniel H oltzer ist H e rm an n  F ischer zum V orstand  
bestellt. Das S tam m kapita l b e träg t  20 000.— R.-M.

Molkerei Swinemünde G. m. b. H. D as S tam m kapita l be träg t
67 500.— R.-M.

Pensions-Betriebsgesellschaft m. b. H. Willy Nickel in H e 
ringsdorf ist zum zweiten G eschäftsführer bestellt. Es 
besteh t G esam tvertre tung .

Torgelow.
Dampfsägewerk Torgelow G. m. b. H. An Stelle des F rahz  

Scheil ist Paul D ittm er zum G eschäftsführer bestellt.
Hüttenwerk Vollgold Aktiengesellschaft. An Stelle des 

R ichard  W alter  ist Moses B ähr zum V orstand  bestellt.

Treptow a. R.
Ingenieur Hans Müller, Rega-Rundfunk. Inh .: Ingenieur

H ans Müller. (145) 1926.

Ueckermünde.
Ziegelsyndikat Ueckermünde e. G .m. b. H. Die G enossen

schaft ist aufgelöst.

Wohin.
J. Frenger, Zweigniederlassung. (In K onkurs.)
Kaufhaus für Lebensmittel Arthur Abel, Misdroy. (In K on

kurs.)
Wolliner Zementwarenfabrik Plepp, Schirmeister & Hartwig.

Die F irm a ist erloschen.
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SPEDITIOKf STAPEL

STETTIN ) I E( STETTIN STETTIN >1|  ?< HAMBURG >1
„A TLA N TIC “

Spedition«- und Lagerei- 
Aktien-Gesellschaft

H a u tz  & S c h m id t
g e g r ü n d e t  1872  

a u c h  i n  H a m b u r g Eugen Rüdenbnrg
S p e z i a l  v e r k e h r  nach dem
Baltikum und Skandinavien.
Telegr.: Konsulrüdenburg.

Gegr. 1859.

S c h r e y e r  & Co.
gegr. 1840 

Telegr.-Adr.: Consul Schreye

Korth & Büttner
gegr. 1870.

O tto Bartsch
G e g r ü n d e t  1894. H a n s a

Transport-Aktiengesellschaft
STETTIN

Telegr.-Adr.: „Hansatransport“

C a r l  P r i o r  
•

Meyer H. Berliner Nachf.
G. m. b. H.

Spediteur des Haupt-Zollamtes
r l(  LÜBECK >1

F .H B e r t l in g Korth& Büttner
gegr. 1870

I< BREMEN X■ Buck&Willmann
Gegründet 1873.

C a r l  P r i o i  
©

CARL BODEN G.m.b.H.
gegr. 1860 

Tel.=Adr.: Spediteur Boden.
Lassen&Co. * C a r l  P r i o r

n  BEI!Th. Lindenberg
gegr. 1863, auch in Lübeck.

K( DANZIG >!1  K< REVAL > 1

C a r l  P r i o i  
•

rBuck&Willmann
Gegründet 1873.

FRANZ MANDT
Abt. Spedition.

Cohrs & Amme 
Nachfolger Fr.Mßyer’sSolm

auch in Hamburg und Lübeck.
f <  HAMBURG X U (  SA SSN IT Z -H A FE N

Buck&Willman
Gegründet 1873.

n C. Faust jr.
G. m. b. H.Leopold Ewald HUGO MINACK Nfl.

Speditionen aller A r t  
T e leg r .-A d r . ;  Consul Minack.

C a r l  P r i o r  
•

i

P a s s a g ie r -  u . F r a c h tb e fö r d e r u n g  n a c h  K a lm a r  u . S to c k h o lm

übernim m t die

Deutsche Luft Hansa A . - G .
G ew ünsch te  A u skünfte  e rh a lte n  Sie u n te r :  S te ttin , F e rn sp re c h e r 9163 
S te ttin . F e rn sp re c h e r  6000 (R eisebüro) — A ltdam m , F e rn sp re c h e r  76.

REEDEREIEN and SCHIFFSMAKLER

L O H F F & S I E D L E R
Schiffsm akler — B unkerkohlen
Stettin und  Swinemünde

Telegr. S te t t in  Lofsidel. Fernsp r.:  S te t t in  4605 u. 4606. 
Sw inem ünde Lofsiedel. S w inem ünde  N r 34. -


