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Ä onM orci ftefflingfyaus, B re ite  © tr . 
ftettner* 28einjtu&en, B re ite  © tr .
£ o te l  ö e u t fö e *  £ a u $ ,  » r e ite  © tr . 
ffulnt&actyer 33ierftu6en, B re ite  © tr . 
# o te l  <2uropäifd?er £ o f ,  © r . 2Bolln>e&erftr. 
©tafctfaffee, @r. SBollwe&erflr. 
Srangiöfaner, B er lin er $ o r  
KottM orei Setten&orn, B er lin er  $ o r  
Kaffee B lau ert, B erlin er $ o r  
© d)lüterö Sorfcfyänfe, B erliner $ o r  
•ftotel B e lle » u e , £ittf>enflr.
^ ity e ltn  D ljlen , parafceplaij 
Toffee M onopol, parafcepla^
^eftaurant 3Rürffort^, 8önigfiipfa&

ferner auf alten

Kaffee Volant», DWoltfeffr. 
ffonfcitorei ö ö r fle r , OToltfeflr. 
fteftaurant „ 3 u r  im tte"  SKoltfeftr. 
^eftaurant „ 3 u tn  $ u # e r " , ftönigöplaij 
# o t e l  preujjen&of, £uifenfir. 
ffonbitorei 2??einF, £uifenftr.
S?ont>itorei # o ig t ,  2)Zön#enffr.
ORejlaurant Srifc pu ljlntann, DRofnnarftftr. 
Styeaterreftaurant, ftöniggtor  
platotPö B e in f M e n ,  äönigtftor  
ftonaertljauö, Äönigötor 
parffjaufit, A n lagen  t>or fcent ffönigsftor 
DRcftaurant Bernafcelli, p ö li^ er © tr . 
S?ont>itorei © djutitann, ^ronprittaenftr. 

© R iffe n  6er £ in ien  nacty t>en D ftfeeftaaten

ftaiferftallen, ^aifer«5Bil^elm «©tr.
Kaffee B refin , Stfrnfctftr.
Son&itorei $ e f $ ,  $affentt>aK>er © tr . 
Kaffee i>e$ 2Beften$, B arnim jtr.
£ o t e l  M etropole, £e iligegeiftflr . 
[Ratefeller, [Ratftauö 
Sentpfif 3e in ftu & en , B o llw e r f  
£ o te (  S ittu n , B o lto e r f  
Serraffenljotel, B o llw e r f  
^ eftau ran t „ 3 u tn  £an&0fned)t",

<3ra6ot»er © tr . 
£on 5 itorei £nae& cf, parafceplafc 
£ o t e l  © rü n e © d )a n 3e

unf> Öen B äfcern.
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Nähmaschinen
i n  a l t b e w ä h r t e r  G ü t e

V  -V̂ /T~ " g m a c  aalBl - mh. zMaW iS z.̂ I  fSBBBSfaAaffi ’ "

^üonsffätte deut/cher Arbeit und deutschen Weißes Crleichterte 'Zahlungsbedingungen
W
Qhrzeichen N p ||g  der Singer Läden Ersatzteile * Nadeln * Öl * Game * Reparaturen 

N liß P  SINGER NÄHMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT

®*f<f)äft0jitcUen in pommern: ©tetHn, £uifenffra0s 19 •
^nPiom, Pccnftco^c 7 /  6d0ar6  (Perf.), ßarlftrofse 27 /  Sublifc, Poftffrafse 144 g  
Sutow, £angc 6traJse 6$ /  Cammm u Pomv tüaUffrofjc 100 ^  Demmrn, Jröucnfitra^c 9 
;^tffen>ald> iongc 6tcö^c 15 ^  fiösltti, Seroffraße 1 /  ßolbcrg, fiotferpla^ 6 /  Heuffettin,
£ r*«l5i|tye Straße 2 /  PÖlifc, Ööuftco^c 7 /  Pol3tttA 3 c«nncnftra0c 17 /  Kügcttrooldc;
<ongc 6 (co0c 32 /  6torgQrd !♦ Pomv ^ol3morBtrtcö0c 43 /  ©tolp^ 5

6 tcolfund, 5HÖn^cnftco0c 30 /  6i»incmünd^ Jarbcrftro^e 5. g
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Del Forenede 
Dampskibf-Selfkab
Aktieselskab Kopenhagen

I f e H t  %

regelmäßiger
Passagier

verkehr

Nähere
Auskunft

durch

Stettin- Kopenhagen' 
Oslo
S/S „ D r o n n i n g  M a u d “ 
jed. Freitag Nachm. 6 Uhr

Stettin-Kopenhagen' 
Gothenburg
S/S „Odin“ jeden Diens
tag Nachmittag 6 Uhr

Stettin'Kopenhagen- 
wesfnorwegen
S/S „ B e r g e n  h us“ S/S 
„Trondhjem“ alle 1 OTage

t  e i t i v i
G rundkapita l,  S icherheitsfonds u. offene R e s e r v e n :

30 Millionen Reichsmark
P räm iene innahm e 1926: 19 ,4  M illionen RM»
B estand  Ende 1926 m ehr  als 234 M illionen  RM« 

V ersicherungssum m e

Gustav Metzler / Stettin
Königstor 4/5

Sie ersparen  Zeit, G eld, Um stände, w enn Sie 
Ih re  V ersicherungen verein igen  bei den

GERMANIA - GESELLSCHAFTEN
STETTIN

Diese schließen ab:
Lebens-V ersicherungen m it  ärztlicher und  ohne 

ärztl. U n te rsu ch u n g ,  Invalid itäts-, Aussteuer-,
L e ib ren te n -  u .  A l t e r s - R e n t e n - V e r s i c h e r u n g e n

E in ze l-U n fa ll-  und  Kollektiv-Unfall-, lebensläng
liche Passagier-U nfall Versicherungen

H aftp flicht — Radio-Haftpflicht-Versicherungen
A uto-, A uto-E inheits-V ersicherungen 
Lu ftfahrzeug -Versicherungen
Feuer-, Einbruch-Diebstahl-Versicherungen 
W asserleitungsschäden-Versicherungen
Bürom aschinen-Versicherungen  
T ra n sp o rt-V ersich eru n g en  a lh r Art 
R eiseg ep ä ck -V ers ich eru n g en

A uskunft erteilen die GeneraMirel<tion, Stettin, 
Paradeplatz  16, und  säm tliche V ertreter.
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^irtschaftszeitung für die Qstseetänder, das Stettiner "Wirtschaftsgebiet 
und sein Jfinter/and

AMTLICHES ORGAN DER INDUSTRIE« UND HANDELSKAMMER ZU STETTIN
Mitteilungen der Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel in Stettin 
Mitteilungen des Deutsch-Finnländischen Vereins e. V. zu Stettin

H e ra u s g e b e r  P A U L  B O L T Z E ,  S y n d ik u s  d e r  I n d u s tr ie -  u n d  H a n d e ls k a m m e r  z u  S te tt in  
H a u p ts c h r if t le i te r  u n d  f ü r  d ie  R e d a k t io n  v e ra n tw o r t l ic h 'W . v. B u  1 in  e r  i n c q  , S te t t in ;  D r. E . B a r t  z ,  b e u r la u b t .

B e z u g sp re is  v ie r te l jä h r l ic h  2,50 G o ld m a rk . — A n z e ig e n p re is  lt. T a rit.
Scimh8 ♦ B£ ltis c l ,c r  V erlag  G. _  ____

>straße, F e r n s p re c h e r  Nr. 8220 b is 8224. D ie Z e its c h r if t  e r s c h e in t  a m  1. u n d  15. je d e n  M onats. “ Z a h lu n g e n  a u f  d a s  P o s ts c h e c k k o n to  d es  B a ltisc h e n
1 /  .>1 r t n  I ■ v t  l \  I I  C  t  XT H  f \  4 C? A  T )  «  1 ________  1 " 1 I T T  1 1  m i-1 ■ . .  •

m . b. H., S te tt in . D ru c k : F is c h e r  & S c h m id t, S te t t in . S c h r if t le i tu n g  u n d  I n s e r a te n - A n n a h m e : S te t t in ,  B ö rse , E in g a n g
f  Ö ‘ ) O A  Q O O  f f  n i a  V A i f o n K r l f f  ^  1 _______T ill_________________________________r ,  . 1  , . I .  1 . r »  ,  .1 1 1 ’  ’  . . .  Ö

esch V e rla g e s  G. m . b. H., S te t t in  Nr. 10464. B a n k v e rb in d u n g :  W m . S c lilu to w , S te t t in .
»aftsstelle in  H e ls in g fo rs : A k a d e m isk a  B o k h a n d e ln , A le x a n d e rsg a ta n  7. K o n to  in  I le l s in g f o r s : K an sa llis  O sake P a n k k i, A le x a n d e rsg a ta n  40/42

Nr. 15 Stettin, 1, August 1927 7. Jahrg.

Die Bedeutung des Passagierdampferverkehrs für Stettin.
au|r einem Gespräch, das ich im Winter 1913 
^it 1 r so^ enannt€n Titanic-Konferenz in London 
dürft °m £re*sen Vorsitzenden Lord Mcrsey führen 
Wo, ,e’. erzählte dieser, daß er in seiner Jugend, 
S l e t t ' ^ Cn ^ e r  '°der 70 er Jahren, auch einmal 
den i r  Stettin hätt'e auf ihn damals
$tafit 11Ilclruck einer richtigen preußischen Provinz- 
und p^emac^ t: enge Straßen, viel Polizei, Militär 
Und f:ainte- — Das war sein damaliger Eindruck 
Stetti^ i wo^  der Eindruck aller Fremden, die 

n besuchten, gewesen sein.
sich r  ĈCn Dazwischen liegenden Jahrzehnten haben 
Üer p 1C ^ ^ g e  erfreulich gewandelt. Die Schleifung 
zii&ip. CsAtUn^ machte die Bahn frei für eine groß- 
bilclê - A1Vs§-estaltung und Verschönerung des Stadt- 
Hafen’ C!le Schaffung des Freibezirks und andere 
^rzirdi a^ cn Sa^en Stettin einen mächtigen kom- 
îtiWei Gn Mit Stolz kann Stettin darauf

oO Ta}lSCn; ^ a^ es alles, was es in den letzten, 
^d an W 1 ^w orden  ist, der Tatkraft seiner Bürger

• Keine Hilfe kam Stettin von außen.

Diese Entwicklung zur schönen Stadt und zum 
bedeutenden Wirtschaftsplatz ist so schnell vor sich 
gegangen, daß die Kenntnis von Stettins Bedeu
tung nicht mit dieser Entwicklung Schritt hielt; 
es blieb eben in den Augen sehr vieler die „kleine 
echt preußische Provinzstadt. In jüngster Zeit kann 
man erfreulicherweise feststellen, daß ein allmäh
licher Umschwung einsetzt. Man kennt jetzt 
Stettin, weiß wo und wie es liegt, und nicht nur 
der deutsche Binnenländer, sondern auch das Aus
land.

Zu diesem Bekanntwerden Stettins in weiteren 
Kreisen haben in erheblichem Maße die Passagier
linien beigetragen, die alljährlich einen gewaltigen 

•Strom Reisender über Stettin lenken. Wenn auch 
sehr viele von ihnen Stettin nur flüchtig berühren 
und außer dem vorsintflutlichen Personenbahnhof 
bei der Fahrt an der Oder entlang zum Freihafen» 
oder Dunzig oder zur Hakenterrasse nur ein be
wegtes buntes Bild des geschäftstätigen Hafen
lebens, einige schöne alte Speicher und die Haken-

A l l i a n z
Versicherungs-Aktien-Gesellschaft

103 624 844 R.-M. P räm ien ein n ah m e

^®dis<he pf i
erdeversichergs.-A nstalt A ,-G . in K arlsru h e  i.B .,

^  Spiegelglas-Versichergs.-A .-G . in Berlin,

V ersicherungs-A ktien-G esellschaft in Hamburg,

Allianz Lebensversicherungsbank A.-G.
31 % V ersich erten d iv id en d e  538 000 000 R.-M. B estan d  Ende 1926

V e r s i c h e r u n g s z w e i g e :

92 020 8S5 R.-M. K ap ita l und R eserv en

H erm es Kreditversicherungs-Bank Akt.-G esellsch. in Berlin. 

K raft Vers.-A .-G . des Autom obilclubs v. Deutschi. i. Berlin, 

Union A llgem eine Deutsche H agel-Vers.-G es. in Weimar,

W*  r  * T r a n  ^ --------------  J
Ha, * H aftp flicht ♦ U nfa ll * E inbruchdiebstahl ♦ B eraubung ♦ M aschinenbruch ♦ Glas

io»» ♦ , . .chaden 4 V a lo re n  * Schmucksachen in P riva tbes itz  * R eisegepäck ♦ A u fruhr ♦ K red it 
(U nfa ll, H aftp flicht, Kasko) * Leben ♦ Aussteuer « In v a lid itä t ♦ Renten * Pension * Spar

und Sterbekasse • H agel ♦ P fe rd e  und V ieh
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terrasse von unten zu sehen bekommen, so erhalten 
doch auch diese Reisenden einen bedeutenden Ein
druck Stettins bei der Weiterfahrt mit den ver
schiedenen Dampfern oderabwärts. Werften, F a 
briken aller Art, der lebhafte Schiffsverkehr zeugen 
von der Großartigkeit hiesiger Industrie und des 
Handels und machen es deutlich, was die Oder nicht 
nur für die Reederei, sondern auch für das gesamte 
Wirtschaftsleben Stettins und seines Hinterlandes 
bedeutet.

Viele Reisende aber, und das trifft besonders 
diejenigen, die ins Ausland fahren oder vom Aus
land kommen, bleiben auch länger bei uns, be

schatt in allen Ländern des Ostseebeckens. Stettin 
besitzt vorzügliche und häufige F a h r  g a s t  verb inden- 
gen mit Schweden, Norwegen, Dänemark, Finn
land, Estland, Lettland und Rußland. Im einzelnen 
gliedern sich diese Passag ie rlin ien  folgenderm aßen:

1. Stettin—Kopenhagen—Oslo :
jeden Freitag nachmittag 6 Uhr Dampfe 
„Dronning Maud“ oder ,,Kong Haakon“ ;
Reederei: Det Forenede Dampskibsselskab, 
Kopenhagen;
Vertreter: Gustav Metzler, Stettin.

S. S, „ A r ia d n e “ .

sichtigen die Stadt, knüpfen persönlich Beziehungen 
an, um die wirtschaftlichen Beziehungen auszu
bauen. Und manch freundliches und bewunderndes 
Wort fällt da zum Lobe Stettins.

Wenn ich diesen Passagier-Seeverkehr kurz 
darstellen soll, so möchte ich den Nahverkehr und 
den Auslandsverkehr trennen.

Der Nahverkehr ist zahlenmäßig der stärkste; 
er betrug 1926 über 100 000 Personen; er besteht, 
hauptsächlich in den Sommermonaten, zwischen 
Stettin und den pommerschen und rügenschen 
Bädern und umfaßt auch Ausflüge nach Bornholm 
und Kopenhagen. Eine Riesenmenge von Urlaubern 
und Touristen aus dem deutschen Binnenlande fährt 
im heißen Sommer gern über Stettin und die frische 
blaue Ostsee, sei es mit den schmucken Dampfern 
der Stettiner Dampfschiffs-Gesellschaft J. F. 
Braeunlich oder denen der Swinemünder Dampf- 
schiffahrts A.-G. Beide Reedereien haben in diesem 
fahre wieder ihren Dienst verstärkt und verbessert 
durch Einstellung schöner modern eingerichteter 
Dampfer.

Der Auslands-Reisendeverkehr beschränkt sich 
infolge der geographischen Lage Stettins zwar auch 
fast ganz auf die Ostsee, aber er schafft uns Freund-

Stettin—Kopenhagen—Gothenburg:

jeden Dienstag nachmittag 6 Uhr Dam 
„Odin“ ; ,
Reederei: Det Forenede D a m p s k i b s s e  

Kopenhagen;
Vertreter: Gustav Metzler, Stettin.

Stettin—Kopenhagen—Westnorwegen.  ̂ ^

Dampfer „Bergenhus“ , D am p fe r  » 
hjem“ ; alle 10 Tage. ^
Reederei: Det Forenede D a m p s k ib s s  
Kopenhagen;
Vertreter: Gustav Metzler, Stettin.

2. Stettin—Stockholm: .m
i R Tjhr P ^ Pca. jeden 10. Tag nachmittag 6 unr

„Victoria“ und Dampfer „ N ü rn b e rg  >
i Stet*

Reederei: Rud. Christ. Gribel, un 
Dampfer-Compagnie A. G., Stettin.
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3. Stettin—R ig a :
jeden Freitag nachmittag 7 Uhr und jeden 
Sonnabend nachmittag 43A Uhr Dampfer 
„Nordland“, Dampfer „Regina“ , Dampfer 
„Ostsee“ ;
Reederei: Rud. Christ. Gribel, Stettin.

4- Stettin—Reval—Helsingfors:
jeden Mittwoch und Sonnabend nachmittag 
4 Uhr Dampfer „Rügen“ und Dampfer 
„Ariadne“ ;

Alle auf diesen Linien verkehrenden Dampfer 
sind bequem eingerichtet; zum Teil sind sie kom
binierte Fracht- und Fahr gastdampf er, z. T. reine 
Passagierdampfer; alle haben ihren großen Freun
deskreis im In- und Ausland. — Dampfer „Kong 
Haakon“ und „Dronning Maud“, Dampfer 
„Rügen“ und „Ariadne“, Dampfer „Preußen“ und 
„Sachsen“ , Dampfer „Nordland“ und „Regina“ ge
hören zu den besten und aufs modernste leingerichte
ten Fahrgastdampfern, die auch den verwöhntesten 
Ansprüchen zu genügen .vermögen. Eine stattliche 
Passagierdampferflotte zeigt sich in Stettin von 
einer Güte, wie sie kein anderer deutscher Ostsee,-

D o p p e ls c h ra u b e n d a m p fe r  .R ü g en * .

jrf ecJere*: Rud. Christ. Gribel, Stettin, und 
nska Angfartygs Aktiebolaget, Helsingfors;

Vertreter: Gustav Metzler, Stettin.

Stettin~-R,e v a l.

, ^ re t̂aS nachmittag 1 Uhr Dampfer 
^  Uburg“ unci Dampfer „Straßburg“ ;

ee erei: Stettiner Dampfer-Compagnie
Stettin.

Ste‘i m - Leningra(].

! ,P re u lw !tag I,iaclnniuaK ß,A Uhr Dampfer 
Uien und Dampfer „Sachsen“ ;

R e e d e r e i  • n, .
^  Stett Cr Dampfer-Compagnie

hafen aufzuweisen hat. Einige Beispiele dieser 
Dampfer sind im Bilde beigefügt.

Im Jahre 1926 haben Stettin auf den obener
wähnten Auslands-Linien 26 137 Passagiere berührt. 
Immerhin eine Zahl, die sich hören lassen kann, 
und gerade diese Reisenden machen unser Stettin 
in der Welt bekannt.

Und wenn nun jahrein, jahraus 120 000 Men
schen aus allen Gegenden Deutschlands und des 
Auslands über Stettin reisen, dann ergeben sich 
nicht nur materielle Vorteile für bestimmte Stettiner 
Unternehmungen (Reedereien, Makler, Hotels, 
Restaurants, Autobesitzer, Läden usw.), sondern das 
Wichtige ist der unwägbare Gewinn für Stettin 
und Stettins Bevölkerung, der darin besteht, daß 
Stettin als schöne Stadt und als Wirtschaftsplatz 
ersten Ranges anerkannt wird. G.
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Zur augenblidflidien russischen Wirlsöialislaöe.
Der Bruch Englands mit Rußland ist mit einer 

jener Katastrophen verglichen worden, die zu Be
ginn des kommunistischen Wirtschaftschaos von* 
allen Seiten auf die ungeübten Organisatoren in 
Moskau einstürmten. Ist dies auch übertrieben, so 
drückt immerhin der Bruch mit England gerade 
auf das Gebiet, das am weitesten hinter der nor
malen Entwicklung zurück i s t : nämlich das des 
Außenhandels.

Es verlohnt sich angesichts der schweren E r
schütterungen, die die äußere Spannung auch im 
Inbern im Kampfe zwischen Parteimehrheit und 
Opposition hervorgerufen hat, einen Blick auf die 
Wirtschaftslage der Sowjet-Union zu werfen. Die 
Frage, ob die Folgen des Bruches soweit bemerkbar 
sind, daß sie schon in den kunstvoll abgestimmten 
Wirtschafts- und Konjunkturberichten Sowjetruß
lands hervortreten, ist im allgemeinen zu verneinen. 
Der Handelskommissar Mikojan erstattete kürzlich 
einen recht optimistisch gehaltenen Bericht über 
die L a g e  d e s  A u ß e n h a n d e l s .  E r wies darauf 
hin, daß Rußland im ersten Halbjahr 1926/27 (Ok
tober 1926—März 1927) dank einem kräftigen Aus
fuhrüberschuß von rund 122 Millionen die Möglich
keit gehabt habe, 75 Mill. Rbl. in Auslandsvaluta 
anzulegen. Doch enthält die Entwicklung des 
Außenhandels selbst in diesem verhältnismäßig gün
stigen Zeitabschnitt besorgnis-erregende Momente. 
So ist die Steigerung der Ausfuhr fast ausschließ
lich auf die unsichere des - Getreideexportes (von 
79,5 Mill. Rubel im ersten Halbjahr des Vorjahres 
auf 159,3 Mill.) zu erklären. Nach Abzug des Ge*

Von C. v. Kü g e i g e n ,  Berlin.
treides erreichte die Ausfuhr im ersten 
1926/27 nur 210,9 Mill. Rubel gegenüber 
der entsprechenden Zeit des V orjahres . 
neben Getreide auch Rauchwaren, Naph 
einige andere Ausfuhrprodukte anstiegen, 
Ausfuhr von Flachs, Eiern und Butter, w ic j  nlUßte

ILiCUCll UC11C1UC dU U ! u a u u m ^ v * . ,  - * . ^
einige andere Ausfuhrprodukte anstie^ . ' A/T:T,0ian 
Ausfuhr von Flachs, Eiern und Butter, wie mUßte 
zugab, stark zurückgegangen. Des weiteren ^en 
er eine große Gefahr in den noch überma lg 
Preisei) für Industriewaren erblicken, die 
meist auch ihrer minderwertigen Qualita -eren 
mit dem Auslande durchaus nicht kon 
können. . jlte

Auch ist die mit so großen Opfern erre ^  
A k t i v i t ä t  d e r  H a n d e l s b i l a n z  seit 
ginn des Wirtschaftsjahres ständig zin'uc.vH 096') be' 
Im ersten Quartal (Oktober—Dezembei in1
trug der Ausfuhrüberschuß 76,4 Mul- 
zweiten Quartal (Januar—März 1927) nur ’ nter 
und ist im dritten Quartal weiter sehne1 . cbur 
gegangen. Im April war d e r  Aus u r ^  sßlt 
nur noch 0,4 Mill. Rubel, im Mai ha n jrin  
geraumer Zeit zum erstenmal wiedei ei _ die 
f u h r ü b e r s c h u ß  von 23,2 Mill. 1 ' ielsbila1lZ 
8 ersten Monate 1926/27 steht die Han Ausfufcr 
freilich noch besser als im Vorjahr. _ 22,^°^
(mit 516 Mill. gegenüber  ̂421 Mill.) lst en 516,/ 
gestiegen, die Einfuhr (mit 410,8 Mil . g » jiabe
Mill.) ist um 20o/o_ zurückgegangen. gegeir
also noch immer eine A k t iv i tä t  von jn Jef
über einer Passivität von 95 Mn • Ekono111' . 
selben Zeit des Vorjahres. D°ch ai » vQn de 
scheskaja Shisn“ macht unab lang &
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^rigen Außenhandelssorgen darauf aufmerksam, 
daß der Rückgang der Einfuhr hauptsächlich darauf 
2urück zuführen ist, daß der Anteil der I n 
d u s t r i e a u s r ü s t u n g e n  (an sich günstig) im 
ple,sjährigen Einfuhrplan bedeutend gewachsen ist. 
,~ei der langsamen Realisierung der Ausrüstungs- 
Stellungen werden diese erst in den letzten Mo

sten des Wirtschaftsjahres stark in Erscheinung 
J^ten. Man werde daher mit einem Ansteigen der 
v/'^uhr zu rechnen haben, ohne in den nächsten 
fotiaten die Ausfuhr steigern zu können. -— Unter 
^sen Umständen ist es fraglich, ob es gelingen 
Vlrd, wie die ,,Ekonom. Shisn“ meint, einen wenn 
Uch kleinen Ausfuhrüberschuß zum Schluß des 

Jahres zu behalten. Hierbei ist noch in Betracht 
ziehen, daß nach sowejtamtlichen Angaben im 

^sten Halbjahr 1926/27 für fast 3 Mill. Rubel 
a re n  nach Rußland eingeschmuggelt wurden und 

^ f ü r  270 Mill. über die Grenzen im Schmuggel- 
rkehr hinausgingen. Es ist jedenfalls sympto

matisch, daß in den letzten Monaten die Tscher- 
etznotendeckung, wenn auch bloß um 10 Mill. 

U elj zurückgegangen ist.
z j Man sieht, daß der A b b r u c h  d e r  B e - 
g (j6 u 11 g e 11 m i t E n  g 1 a n d in eine an sich u n - 
lij n. s 1} g e E n t w i c k 1 u n g des Außenhandels 
, - n f ä l l ,  Nach Angaben der „Ekonom. Shisn“ 
Ümf.voni diesjährigen Export nach England im 
... ang von 225 Mill. Rubel freilich schon 150Min.' Hubel untergebracht, so z. B. fast das ge-uaiugcuiacin, w  z. jd. xast uas ge- 

l{ai ’r Holz. Aehnlich sei es mit Naphthaprodukten, 
C l ä r e n  und anderen Exportartikeln. Der noch 
Port auft'e> England bestimmte Rest an Ex- 
UnicWaif n werde unschwer auf arideren Märkten 
das r^ racht werden können. Dennoch behandelt 
optmrUss.ls^ e  Wirtschaftsblatt im Gegensatz zu den 
führ ,Ustls.c l̂en Stimmen verschiedener Wirtschafts- 
starwî  ĉ e durch den Bruch mit England ent- 
durcueile Situation im Hinblick auf die Zukunft 

ernst- Es gibt den für Rußland entstan- 
p- Schaden zu und fordert, man solle als E r

ke}^ l)' r en englischen Markt andere finden, was 
Mrs o°ln? Mühe sein dürfte. Mittlerweile wissen 
^ 1  / l Verschiffung von Waren nach Eng-
aus ^ 01 ̂ gesetzt vor sich geht, und können auch 
^lcls-C weiterung des Kontrakts der Lena-Gold- 
Juni i ^ P a g n ie  mit der Sowjetregierung, die Ende 
^ iehu  aiK^ ’ersehen, daß beiderseits Wirtschafts-
Ôfi-liVi11̂ 611 aufrecht erhalten werden, soweit es ]\T.5,UCU ist __  i- • i____achriri fSt' Anderseits sind neuerdings wiederum 

!c u t e n  aufo-pi-niir>v>t-f is c h e  Cp au%etaucht, daß die großen
llltzen , U i !etr°leumkompagnien die Situati 
in li .  L1n c l  i n  . P n a p  -------  t> . .  m __ ,1

ameri- 
Situation aus-5Utzen

lUK;l ,ln enge Beziehung mit Rußland treten. 
^ößer,en Sl£  amerikanische Wirtschaftskreise zu 
v̂'chtip-0r v ^ ^ i te n  bereit erklären, wäre damit in 
Seliafft_ eziehung ein Ersatz für England ge-

r. W£

au
günstig, auch

rl- Hellen Tvf i .rn t ,e  anbelangt, so lauteten die 
Privater ac lc^ ten bisher recht günstig, auc 
r W fm m aUS f 6r Ukraine und der Krim klänge.. 

Q k-^esen f-SVO '. letzter Zeit wird aber gerade 
ly. :ieten m, Ur e .petreidepröduktion wichtigen 

gekln Sf Zll.v'er âssiger Quelle über schwere 
1 ^^htet 1 ^ as Sommergetreide zum Teil

i gibt ' ' uc .̂ der offizielle Bericht zum 
zu, daß die Winter- und noch mehr die

Sommersaaten gelitten haben. Offiziell wird noch 
mit einer guten Mittel ernte, etwa wie im vorigen 
Jahr, gerechnet, wobei Vermehrung der Anbau-? 
fläche der technischen Kulturen (Baumwolle, 
Zuckerrüben, Sonnenblumen und Tabak) hervorge
hoben wird.

Auffallen muß es, daß noch vor den ungünsti
geren Nachrichten über die Ernte eine immer stär
ker hervortretende Z u r ü c k h a l t u n g  d e r  
B a u e r n  i n G e t r e i d e v e r k ä u f e n  festzustellen 
ist. Die Getreidebereitstellung erreichte im Mai 
294 000 to, das sind 26% weniger als im Vormonat 
und 29o/o weniger als im Mai vorigen Jahres. Seit 
Beginn der Getreidekampagne sind bis zum 15. 
Juni wohl 676,3 Mill. Pud Getreide gegen 572,8 
Mill. Pud im Vorjahr bereit gestellt worden; |doch 
wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Privat
handel bei der Getreidebeschaffung in diesem Jahr 
stark zurückgetreten ist. Die Gesamtmenge der 
von der Bauernschaft auf den Markt gebrachten! 
Getreideprodukte wird daher wie im vorigen Jahr 
kaum 870 Mill. Pud übersteigen. Da die Ernte 1926 
noch besser war als die vom Vorjahr und die 
Bauern noch Vorräte von 1925 übrig hatten, liegt 
eine stärkere Zurückhaltung der Bauern vor.

Dies läßt sich zum Teil auf die im Vergleich 
zum Vorjahr niedrigen Getreidepreise zurückführen. 
Nach wie vor beherrscht die „ S c h e r e “, der große 
Gegensatz zwischen hohen Industriepreisen und 
niedrigen landwirtschaftlichen Preisen die Situation. 
Die große P r e i s a b b a u a k t i o n ,  die als die 
wichtigste wirtschaftliche Maßnahme monatelang 
von der Sowjetpresse ventiliert wurde, ist trotz, 
des aufgezogenen riesigen bürokratischen Apparates 
mißlungen. In der Zeit vom 1. Januar bis zum 
1. Juni sind freilich nach sowjetamtlichen Daten 
die Preise im genossenschaftlichen und staatlichen 
Kleinhandel um 6 bis 7 o/o herabgesetzt worden. 
Das ist aber auf Kosten der Großhandelspreise 
und vor allen Dingen der Q u a l i t ä t  der Waren 
geschehen. Der Preisabbau sollte eine Folge der 
Rationalisierung der Produktion und des Handels
apparates dar stellen. Dieses Ziel scheint nur im 
allergeringsten Maße erreicht zu sein. Dagegen 
ist durch schematische Herabsetzung der Preise viel
fach die Lebensfähigkeit der Handelsorgane in 
Frage gestellt.

Eine Vermehrung der N o t e n e m i s s i o n  kann 
auf die Preisgestaltung nur ungünstig einwirkeri- 
Im Mai und in der ersten Hälfte des Juni hat im 
Gegensatz zum vorigen Jahr, wo Geld aus dem 
Umlauf gezogen wurde, die zirkulierende Geld
masse stark zugenommen. Neuerdings ist hierin 
ein kleiner Stillstand eingetreten. Das zu erwar
tende Anschwellen der passiven Handelsbilanz kann 
unter diesen Umständen gefährlich werden.

Während die Russen mächtige Aufbaupro
gramme für ihre Industrie veröffentlichen und auch 
gegenwärtig energisch an der Ausrüstung der In
dustrie arbeiten (in Ausnutzung der deutschen Kre
dite), ist der wirtschaftliche Horizont ebenso wie 
der politische von verschiedenen drohenden Ge
witterwolken bedeckt. Die Gestaltung des Außen
handels, der für das gesamte Wirtschaftsleben von 
ausschlaggebender Bedeutung ist, ist nicht nur von 
auswärts, sondern auch durch die Unsicherheit des 
Binnenmarktes in Frage gestellt.
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Die 6. lttaulsdie Aassicttnng und Deufsdiland.
Kaum hatte in Mitteleuropa das neue Messe

wesen aufzublühen begonnen, als auch schon die 
baltischen Staaten Interesse dafür bekundeten. Ein 
regelrechtes Messefieber ergriff sie, aber es wirkte 
sich an d e r . baltischen Ostseeküste anders aus als 
in Deutschland. Während dort Leipzig, Königs
berg, Breslau und andere Messestädte zunächst nur 
den wirtschaftlichen Gedanken pflegten, verbanden 
die baltischen Messen von vornherein diese Idee 
mit nationalkulturellen Bestrebungen. Hier im 
Osten veranstaltete Lettland in R i g a  d i e  e r s t e  
M e s s e ,  die eigentlich nur Ausstellung war und 
ein absolutes Ueberwiegen deutscher Warenmuster 
bot. Diesem Beispiele folgten R e v a l  und K o w n o  
mit ähnlichen landwirtschaftlich-industriell-nationäl- 
kulturellen Veranstaltungen, schon mit lebhafter Be
tonung der eigenen Landesinteressen. Gleichzeitig 
bildete sich ein b a l t i s c h e r  D r e i s t a a t e n -  
M e s s e  W e t t b e w e r b  heraus, der auch später 
durch die Gründung einer b a l t i s c h e n  M e s s e 
z e n t r a l e  (mit dem Iiauptsitz in Riga) nicht gänz
lich ausgeschaltet werden konnte. Zunächst be
teiligten sich auch F i n n l a n d  und P o l e n  am all
baltischen Messegedanken, jedoch waren diese 
Staaten die ersten, die davon abfielen. In den drei 
baltischen Ländern wurde die alljährlich einmal 
stattfindende Messe mit ihrem immer stärker her
vortretenden Landescharakter zum festen Brauch, 
von dem man allein schon aus P r e s t i g e g r ü n 
d e n  nicht mehr abgehen zu können vermeinte, 
während die baltische Messezentrale 1926 gegen
standslos geworden war. Die um sich greifende 
allgemeine wirtschatliche Depression hat schließlich 
dazu geführt, daß das große Riga, nach wie vor 
Mittelpunkt des engeren Baltikums, in diesem Jahre 
ohne die wirtschaftliche Revue bleibt, während die 
beiden Nachbarstaaten Estland und Litauen die 
üblichen Ausstellungen veranstalten.

Es ist vielleicht kein Zufall, daß die litauische 
Regierung, als man sich eben in Lettland schweren 
Herzens entschlossen hatte die diesjährige Messe, 
fallen zu lassen, den spontanen Beschluß faßte, in 
diesem Jahre eine Ausstellung zu veranstalten, (und 
zwar ebenso wie im vorigen Jahre nicht in Kowno, 
sondern in einer anderen größeren Stadt. Es wer
den hauptsächlich nationale Erwägungen gewesen 
sein, die die Wahl auf M e m e l  fallen ließen. Der 
in Reval gefaßte Beschluß, es auch in diesem Jahre 
dort zur üblichen wirtschaftlichen Revue kommen 
zu lassen, ist etwas älteren Datums als der 
litauische. Lettland gedenkt im nächsten Jahre das 
Versäumte nachzuholen.

In knappen acht Wochen hat man in Memel 
viel getan, um die Ausstellung möglichst repräsen- 
tabel und verhältnismäßig vielseitig zu beschicken. 
Auch G r o ß  - L i t a u e n ,  namentlich Kowno, 
Schaulen und einzelne andere litauische Wirtschafts
zentren nahmen an der Schau teil, die übrigens auch 
durch D e u t s c h l a n d  und L e t t l a n d  beschickt 
worden ist. Im allgemeinen ist jedoch zu sagen, 
daß die 6 . Ausstellung Litauens in Memel, was die 
Ausstellungsgegenstände betrifft, einen vorwiegend 
memelländischen Charakter trug, während die Be

Litauen kamen. Den Höhepunkt der litauischen 
Ausstellungen bot gewiß die 2. Kownoer Veranstal
tung — vom Jahre 1923 —, die heurige Schau war 
nicht so international, ja man war in Kowno bemüht, 
ihr eine besonders lebhafte nationale Note zu geben, 
womit zwei Hauptzwecke verfolgt wurden: erstens 
sollte das Band zwischen dem in kultureller Hin
sicht rein deutschen Ländchen an der M e m e l n i e d e 
rung und Groß-Litauen fester geknüpft, zweitens 
aber dem Auslande gegenüber, vorausgesetzt das 
dieses genügend Besucher und Beobachter nac 
Memel entsendet, der Schein hervorgerufen werden, 
daß diese neue Kulturprovinz Litauens in jeder, 
nicht allein in wirtschaftlicher Hinsicht ein 111 
tegrierender Bestandteil des Staates sei.

Politische Weiterungen hatten noch a m  
abend der Ausstellungseröffnung eine B e t e i l i g e n »  

der maßgebenden Kreise von Stadt und Gau Menie 
bedenklich in Frage gestellt, jedoch s i e g t e  in êtz^ e 
Stunde in Kowno die bessere Erkenntnis, und 
führenden Persönlichkeiten Memels beeilten sic^ 
alles von ihnen Abhängige beizutragen, um cin, 
Riß zu vermeiden. Es ist Memels Aufgabe, .  ̂
f r e u n d n a c h b a r l i c h e  V e r h ä l t n i s  z ^
s e h e n  L i t a u e n  u n d  D  e u t  s c h l a n d  a u l i e ^
zu erha lten . L i t a u e n  ist in e rs te r  Linie a 
D e u t s c h l a n d  a n g e w i e s e n ,  so ganz &en, 
sonders  in handelspo litischer H insich t. D cm»f® ^
üb e r  tritt de r  baltische  Z usam m ensch lußge  ^ 
zurück, sofern  d ie  dah inz ie lenden  ®cs.trC, y -V e r
n icht schon endgü ltig  gesche ite rt  sind. Die 
au fn ah m e  der au f den  A bsch lu ß  eines a u _
d e h n t e r e n  d e u t s c h - l i t a u i s c h e n  ung-en
d e i s v e r t r a g  e s  hinzielenden V erhan jlt
stehen, sofern die A n n ähe rung sb es trebu ngen^^
im letzten Augenblick gehemmt werden ^ j -es€r 
vor der Tür. Für Litauen hängt vom V e r l a g  
Besprechungen sehr viel, ja, man kann sage|  jtauen 
scheidendes ab. Wenn auch England für . jerllna
d e r  Holzmarkt ist, so ist D e u t s c h l a n d  w
für diese Ostseerepublik d e r  Absatzmai '  ̂ ^er
ter, Eier und andere Erzeugnisse nainen ^  allS 
Tierwirtschaft; die l i t a u i s c h e  H o l z a u s f u h r  & ^  j er 
natürlichen Gründen stetig zurück, wa u ^  allCh 
Animalienexport wächst. Das Gesagte ^ 
für die litauische Ausfuhr von P ^ n ze n p  ^
Ob Deutschland ein Interesse daran ha > ^ 
fuhrzölle auf Agrarerzeugnisse gerade z gonjer' 
Litauens herabzusetzen, diesem Staat a die
begünstigungen einzuräumen, ist eine werdel1 
von hier aus nicht so leicht entscllieC • en 
kann. Gelingt es aber so oder an • KeJ1 Berl111 
der wirtschaftlichen Verständigung zW1 j^aturn°tr 
und Kowno zu finden, so wird sich An11̂ 6
wendigkeit daraus eine handelsp0 i ns ' - ssen, 1 
rung Litauens an Deutschland erge en j eUtschel 
diese Ostseerepublik engstens mit Die

als e 0

sucher freilich größtenteils aus dem eigentlichen

Volkswirtschaft verbinden dürfte. _
Ausstellung in Memel kann allelCi n^ejchung 
kleine Etappe auf dem Wege zur Lr * hen 
für Litauen günstigsten Zieles angesi
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Aus der HandelsKammerpraxis - für das Automobil.
Von Dr. G e r h a r d  R  o e p k e.

W enn wir heute  daran  gew öhn t sind, den  Kraftwagen  
ui jeder F o rm  als wesentlichen Faktor unserer Wirtschaft
cUlzusehen, scheint uns das ganz  in d e r  O rdnung  und nicht 
anders denkbar. V ergessen  wird oft, wie langer  und  intens
iver Arbeit es von Seiten weit vorausschauender K reise

u r^  h a t) um diesen G edanken  zu lancieren. Schließlich
mi H GS aU°^ lie.ute noch genug  Leute, die den  K raftw agen  
, r oder w eniger als Luxus anschen  und ihn bestenfalls 

_ S. ^ P °r tob jek t gelten  lassen, w ährend  sie vor de r  zu
nehmenden M otorisierung g erad e  des W irtschaftslebens, das 

en V erbrennungsm otor in jede r  F o rm  gebieterisch ver- 
ngt, bew ußt die Augen schließen.

Gewiß ist der  K raftw agen  im m er ein S p o r to b je k t
m VVf Ŝ n) und es s teht ebenso fest, d aß  er nie die Vollkom -

von heute  erreicht hätte, wenn nicht begeisterte. 
G ,|^SPor^ er alle seine M öglichkeiten unter E insa tz  von 
])(>nC ’ ^ esundhcit und nicht selten unter E insa tz  des Lei- 
Ah^ , rc^S eProbt und V erbesserungen  angebrach t hätten. 
Und1 Sport ist auch hier nu r Mittel, niccht Ziel selbst. 
Geb' Cr -eS ĉ a ^ 'n gebracht, daß  wir heute  au f d iesem  
Den1Ct unstreitig eine gew isse Volkommenheit erreicht haben. 
Kraft M einung vieler Fachleute  geh t dahin, daß  de r
liefe fWagen’ s°w eit  de r  V erbrennungsm otor seine T riebk ra f t  
An r /  unter den jetzigen außerha lb  seiner selbst liegenden 
Crreichtuu^smöglic^hkeiten und B edingungen ein Optimum

■J7'
s m uß jedoch in d ieser Beziehung im m er w ieder  

techn Wcrdcn> ^ aß  technischer F ortschrit t  nicht allein von 
Wicht*SC '1-Cn M öglichkeiten abhängt,  sondern  fast ebenso  
Solch 1St -?e*sti s c Einstellung d e r  g roßen  M asse zu 
erst ° r  ^ eucrungen, denn aus d ieser Einstellung erw achsen  
S ch if f" ^ c^ cnsbedingungen, die gew öhnlich  sofort in de r  
fiinty V0n Rechtsnormen für die betre ffende N eue

ihren A usdruck finden.

riUnS ist T ^ ' lg *-n d *eser Hinsicht die öffentliche Mei- 
’Jas enrtr se  ̂ a ŝ eines der drastischsten B eispiele
des Vo :̂ ,sc'le  K raftfahrzeuggesetz genannt, das am Ende 

n ’0? Jahrhunderts im englischen Parlament durch- 
eine jr;■ , 1 diesem  G esetz war für alle Kraftfahrzeuge
?.CschricbontgCSCIhwindigkcit von ß km in der Stunde vor- 
Fahne st;fr?/i;,Un(il außcrdcm mußte ein Mann mit einer roten 
Sctz die** dem Kraftwagen vorausgehen. Daß dieses Ge- 
^Uropa fr Cngrl‘.®che Kraftfahrzeugindustrie, die damals in 
êgte und10 hatte, auf Jahrzehnte hinaus lahm-
staunlicher Z-Um * c ’i ruinierte, ist nicht verwunderlich. E r
g e h e n  r  , ISt dle Tatsache, daß die Sanktionierung eines
, Gsem F -ülSCtZKS überhaupt möglich war. Es fehlte in
uem W esen° i cn an der richtigen Einstellung gegenüber  
H?ratle, an i neuen Erfindung, und dieser Punkt ist es
i Ar'beit ( ]Cni Arbeit der Interessenverbände, aber auch
,retungen d -Cu;-m e^r at>jcktiv gerichteten gesetzlichen Ver
b e n  W irt^i rIriS°h.aft> in erster Linie der am meisten betei- 

andelskamm t e.ise> und das sind die Industrie- und
•nicht jn . ern> einzusetzen hat. Nun ist d iese Arbeit 
!!u. verstehon'n l)r5?Pagandistischen Sinne oder reklamehaft 
,0lnen Intern« diese Seite kann mit Fug und Recht den' 
i uktion od eSSC\ / Crtl-Ctun'gen und dcn entweder an der P ro
b e n  werd >l rteüung interessierten Einzelfirm en iiber-
°fgen.en - h sondern es ist liier an die mehr im Ver-

iif liehe .f^ h t  w eniger nachhaltig wirkende gut-
h.,\ V?;l<el.r S . 6 ., 1 er Kam m em  zu denken, w ie sie sich 
n!lt’ die einon"1 zuständigen Behörden herausgebildet
Vvei) neuer r   ̂ Wesendichen Einfluß auf das Zustandekom - 
om und WCr tZe • ausüben und die letzten Endes über 

nungCn Un j einzelner W irtschaftszw eige durch Ver- 
c Ausführungsbestimmungen entscheiden.

j '̂ekt, k an n '11111 r ^c^ schauend  dieses weite Arbeitsfeld iiber-
.'S^eit t| e , . In<in m it G enug tuung  feststellen, d aß  die Tä-
‘rSendWie *vam m er nicht vergeblich gew esen  ist; kein neues
L,er ParlamP,ffS . l,torn°biIw esen berüh rende  G esetz  ist aus
S d* C r ' T f " : g c |l0,len w orden, ohne daß  die

ahrung (je dabei Pa tend ienste  geleistet hätte. F ü r  die
d der Verh n te^essen de r  Automobilindustrie, des H andels  

Draucher hat

w

chen Schwor a ^ c" er hat sie bei d ieser G elegenheit man- 
S trauß  ausgefochten.

Die Gesetzgebung 
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen.

Als im J a h re  1900 der  E n tw u rf  eines G esetzes über 
die Haftpflicht für den bei dem  B etriebe von Kraftfahrzeugen  
en ts tehenden Schaden  dem  R eichstag  vorgeleg t w urde, 
w urden  m anche Stim m en laut, die vielleicht nicht mit U n 
recht gew isse Paralle len  zu den Bestim m ungen des schon 
erw ähn ten  englischen Gesetzes ziehen zu müssen glaubten. 
Z w a r  w urde  die V orlage, nachdem  sie schon in m ehreren  
Kommisfeionssitzungen durchbera tcn  war, du rch  die A uf
lösung des Reichstages zunächst hinfällig, bald aber' rück tc  
die G efahr im m er bedroh licher in die N ähe, so d aß  sich 
die Korporation der Kaufmannschaft zu Stettin, die Vor
gängerin der je tzigen Industrie- und Handelskammer, v e r 
anlaß t sah, an den Reichskanzler und den  B undesra t h e ra n 
zutre ten  und auch den P reuß ischen  M inister für H ande l 
und G ew erbe  um seine U n ters tü tzung  z ubitten, um  das  dem  
Autom obilw esen d rohende  Unheil abzuw enden. W ie im m er 
bei de r  Beurteilung w irtschaftlicher D inge n ah m  die K o r 
poration  auch hier einen vermittelnden Standpunkt ein, 
em pfahl einen vom Kaiserlichen Autom obilklub nam ens der  
zu einem Kartell vereinigten deutschen  Autom obilklubs auf- 
gestellten G egenen tw urf  de r  w ohlw ollenden  P rü fung  und 
bean trag te  zunächst die H inaussch iebung  d e r  Wiedercin.- 
b ringung  des Gesetzes, bis das  E rgebn is  Ider von der  
R eichsreg ierung  veransta lte ten  E nquete  über den U m fang  d e r  
Unfälle  im Automobil verkeh r  festgeste llt sei. Als u n e r lä ß 
liche B edingung  des Gesetzes w u rd e  im m er w iede r  die 
F o rd e ru n g  hingestellt, eine G ew ähr dafü r  zu schaffen, daß  
unter dem  neuen  G esetz  nicht die im Aufblühen begriffene  
Automobilindustrie leiden dürfe, die ohnehin in den J a h re n  
1906/U7 eine schw ere wirtschaftliche Krise durchzum achen  
hatte, so da ß d e r  V erkauf de r  F ab r ik a te  vo rübergehend  fast 
um  50%  zurückging  und A rbeite ren tlassungen  von fast 
60% des S tam m es vorgenom m en  w erden  m ußten.

U m  nur  ku rz  die H au p tp u n k te  zu erw ähnen, so zeigte 
sich der  E rfo lg  de r  B em ühungen  in dem  am  3. M ai 1909 
zus tandegekom m enen  G esetz über den Verkehr mit Kraft
fahrzeugen, in dem  die Haftpflichtsumme en tgegen  dem  f rü 
heren  E n tw u rf  limitiert war. Allerdings w ar  die B ew eis - 
last auf die Schultern  des K raftfah rers  gew älzt,  doch  w a r  
auch das ein Fortschrit t  g eg en ü b e r  dem  E n tw urf  von 1906, 
nach dem  der F a h re r  nicht nu r seine Unschuld, sondern  so g a r  
das V erschulden des G eschädig ten  nachw eisen  m ußte, w enn 
er von der  H aftpflicht befreit sein wollte.

D ie Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Juli 1923
rief aufs neue einen lebhaften  M einungsstreit und  dam it die 
ausgleichende Tätigkeit der  Handelskammer auf den  Plan. 
Es  handelte  sich im w esentlichen darum , daß  die Z u 
lassung von K raf tfah rzeugen  inländischer H ers te llung  von 
der  Anwendung von Normen für E inzelteile  abhäng ig  g e 
m acht w erden  sollte. D iese N orm ungsvorschrif ten  sollten 
aus G ründen der  V ereinfachung und V erbilligung in d e r  H e r 
stellung und der  E rle ich terung  und Sicherheit im V erk eh r  
eingeführt w erden . D abei w ar  selbstverständlich  V o rau s 
setzung, d aß  die gedeihliche W eiteren tw ickelung  des K ra f t 
fah rzeugbaues  durch  die N orm ung  nicht geh indert  w erden  
sollte. Sowohl de r  zu b ildende A utom obilbeira t als auch  de r  
N orm enausschuß  de r  deutschen  Industr ie  sollte stets g e 
hört w erden.

O ffenbar w aren  sich die A u.om obilin teressenten  über 
die Vor- und Nachteile dieser  B estim m ungen selbst nicht 
ganz  einig, da  de ra r t ig e  N orm alis ierungsversuche im m er 
H är ten  mit sich bringen, indem  sic bestim m ten  Marken, 
M onopo lcharak ter  verleihen' und aandererse its  m anche U n 
te rnehm en dazu  zwingen, ih re  B etriebe und  P roduk tion  auf 
eine völlig neue G rund lage  zu stellen. D e r  Verein Deutscher 
M otorfahrzeugindustrieller, dessen  Ansicht sich die hiesige 
Industrie  angeschlossen ha tte  und in d iesem  Sinne von d e r  
H an d e lsk am m er  un te rs tü tz t  w orden  war, ha tte  für die Nor
malisierung gew isse r  Teile  Stellung genom m en, da  er d a r in  
das H eil für die deu tsche  A utom obilindustrie  erblickte . 
Schließlich w aren  a b e r  die W iderstände gegen  d e ra r t ig  e in 
schneidende M aßnahm en  zu groß , und  so w u rd en  die g e 
nannten  B estim m ungen  nicht zum Gesetz, ob  zum N u tzen  
oder  S chaden  des K raf tfah rzeugw esens  bleibe dahingestellt,  
d a  überhaup t zw eifelhaft sein kann, ob nicht de ra r t ige  Be-



10 O S T S E E ' - H A N D E L Nummer 16

Strebungen besser  im W ege  privater Uebereinkommen als 
durch  gesetzliche Zwangsm aßnahmen erreicht w erden  können.

E ine Reihe von kleineren A nregungen  und Beschw erden  
hinsichtlich der Bestim m ungen der  für die augenblickliche 
R egelung  des K raftfahrzeugw esens m aßgebenden  Verord- 
ordnungen über den Kraftfahrzeugverkehr vom 5. D ezem ber  
1925 und vom 28. Juli 1926 w ar  w eiterh in  im Laufe der  
le tzten J a h re  G egenstand  der  H ande lskam m ertä tigke it .  So 
w urden , um  nur  einiges herauszugreifen , im Zusammen
gehen mit der Spitzenorganisation der  Industrie- und  H a n 
de lskam m ern  dem  Deutschen Industrie- und H andelstag, 
E ingaben  gem acht, in denen  die Heraufsetzung des Höchst
gew ichts für Lastkraftwagen bean trag t  w urde. D e r  F o rd e ru n g 
erhöh te r  W irtschaftlichkeit en tsprechend w urde  eine H e r 
aufsetzung des G esam tgew ichts  von 9 auf 12 t befürw ortet ,  
dabe i sollte der  D ruck  auf eine Achse nicht m ehr als 10 t 
betragen . W eite r  nahm  sich, die K am m er einer Bitte um  
G enehm igung  der  Mitführung von 2 Anhängern an L as t
k ra f tw ag en  an, die sie dem  H e rrn  R eg ie rungspräsiden ten  
befürw ortend  zuleitete.

W enn die K am m er auch nicht im m er sofortige E r 
folge mit ihren A nregungen  und B eschw erden  bei den z u 
ständigen  Stellen erzielen konnte, so w irken diese H inw eise 
doch schon durch das Eintreten einer gesetzlichen Vertre- 
tretung der in F rag e  kom m enden  W irtschaftskreise  im Sinne 
de r  Aufklärung über M ißstände, die zuletzt gewöhnlich doch 
zu einer Aufrollung de r  angeschnittenen  F rag en  und zu einer 
w enn auch nicht unm itte lbar befriedigenden Lösung der 
Problem e führt. Diese E rscheinung  tra t k lar bei dem  von 
der K am m er s ta rk  unterstü tz ten  K am pf d e r  A utomobilinter- 
essenten gegen  das G esetz über die Vorausleistungen zum  
W egebau hervor.

Handelskammer und Wegebauvorausleistungen.

D as ursprüngliche Gesetz über V orausleis tungen zum 
W eg eb au  vom 18. A ugust 1902 gab  w enig  V eranlassung zu 
Beschw erden, da  die veranlagten Beträge sich, soweit sie 
überhaup t erhoben  w urden , in bescheidenen Grenzen hielten 
und K raf tfah rzeuge  überhaup t nu r  in verhältn ism äßig  g e 
r ingem  M aßs tabe  herangezogen  w urden, da  es schw ere 
L as tw agen  k au m  gab, die die W eg e  im Sinne des Gesetzes' 
erheblich abgenutz t hätten.

Ganz anders  gestalte ten  sich die V erhältnisse in de r  
N achkriegsze it.  Ganz abgesehen  davon, daß  sich Straßen 
und W ege infolge der erhöhten Beanspruchung w äh ren d  der 
K riegszeit und de r  gleichzeitigen Vernachlässigung der 
Straßenausbesserung in denkbar schlechtem  Zustande b e 
fanden  hatte  das Kraftfahrwesen seit dem  Kriege, auch was 
die Benutzung schwerer Lastzüge betraf, einen gew altigen  
Aufschwung erlebt. Aus diesen G ründen sah man sich v e r 
anlaßt, die riesig angew achsenen  B eträge  für S t ra ß e n a u s 
besserungen  und -bauten von de r  Allgem einheit auf die 
Schultern derjen igen  abzubiirden, denen  man die H aup tschu ld  
an den mißlichen W egeverhältn issen  beim aß, nämlich den 
Kraftwagenbesitzern. In dem  1920/1921 eingebrachten  Ent
wurf zur Abänderung des W egebaugesetzes w urde  zunächst 
die Definition des Begriffs „erhebliche Abnutzung“ , der die 
G rundlage de r  B esteuerung  schon in dem  alten Gesetz b il
dete, dahin  festgelegt, d aß  jeder Bruttojahrestransport von 
mehr als 500 t auf dem  betre ffenden  W ege  daru n te r  fallen 
sollte. Die zuständige V erwaltungsbehörde (Provinzialaus- 
sichiuß, Kr'eisausschuß) sollte befugt sein, bis zu 30%' 
d e r  vorjährigen  tatsächlichen W egeunterhaltungskosten als 
G esam tbe trag  auf G rund vorgenannter  Definition von den 
A bgabepflich tigen  zu erheben. Bei gummibereiften Kraft
fahrzeugen sollte ohne Rücksicht auf diese Grenze ein Zu
schlag bis zu 100",o der  allgemeinen A bgaben  und bei eisen
bereiften Kraftfahrzeugen und bei Lastzügen ein solcher 
bis zu 300°/o erhoben  w erden  dürfen. Soweit eisenbereifte 
Fahrzeuge in F rag e  kom m en sollten, w ar die B estim m ung 
allerdings belanglos, da  diese Art de r  Bereifung schon seit 
dem 31. Oktober 1920 generell verboten war.

Obgleich sich gegen  diese ungeheure Verschärfung 
des Gesetzes von allen Seiten und nicht zuletzt von den Han
delskammern her energischer Protest erhob, k am  es doch 
zu der  bekann ten  Verordnung über die Erhebung von Vor
ausleistungen für die W egeunterhaltung vom 25. Novem ber 
1923, auf deren  Basis die M inister des Innern  und de r  F in a n 
zen Mitte Jun i 1924 Richtlinien über die Durchführung e r 
ließen.

D iese Richtlinien m ilderten zw ar die Bestimmungen
des ursprünglichen G esetzentw urfs  ab und erhöhten en
Satz, von dem  ab die über das „gem einübliche Maß jj1" '
ausgehende  B enu tzung“ der  S traßen  gerechnet w erden  s o l l t  . 
auf die allerdings im m er noch ganz unzureichende
von 1000 tkm  im Jah r .  Sie setzten ab e r  g l e i c h z e i t i g  
geheuerlich  hohe „Einheitssätze“ für die Vorausleistung * 
das  laufende R echnungsjahr im B etrage  von 5 P fg. P1-0- 1̂ ,.. 
für ein F ah rzeu g  mit Zugtieren  und 10 P fg. für sonstige ran 
zeuge fest. D iese Sätze führten  selbst bei m äßig  s c h w e r  

W agen  und geringfüg igen  Fah rs trecken  zu einer d e r a r t i g  

Belastung ,daß  sich die K am m er veranlaßt sah, gegen d i e  

offenbare Abdrosselung des Last-Kraftfahrwesens in wied
holten Schreiben an die zuständigen Stellen v o r z u g e h e n ,  

mal die Rechtsgültigkeit der den Richtlinien zu Grunde 
genden Verordnung stark bestritten w urde, weil sie zu <• 
Finanzausgleichsgesetz in Widerspruch stehen und eine . 
zulässige D oppelbesteuerung herbeiführen  sollte. - Der
folg w ar zunächst, daß  alle schw ebenden A b g a b e n e r h e b u n g  

verfahren  bis zur E n tsche idung  über die R e c h t s g ü l t i g  

der  V orordnung  ausgesetz t w urden.
Als dann am  5. Januar 1926 das  Preußische Oberve 

waltuingsgericht entschieden hatte, daß  die V e r o r d n  ^
rechtsgültig sei, schien w eiterem  V orgehen  z u n ä c h s t  , ̂  
Boden entzogen zu sein. J e tz t  erließen die Kreise m 
stä rk tem  M aße Abgabenordnungen, auf G rund derer ^
Firmen zur Abgabe von Aufstellungen über die Häutig 
L änge und B e l a s t u n g  bezüglich der  auf den betrel e
S traß en  ausgeführten  F ah rten  verpflichtet waren.

W enn die K am m er auch keine grundsätzliche ^
derung  de r  V erordnung  nach  der  genannten  E n t s c h e i d u n g  ^  
reichen konnte, so galt es jetzt, den heftig e n t b r a n n t e n  ^  
über die H ebebefugnis zu schlichten. Die K am m er ging 
von der Bestim m ung einer M inisterialverordnung aus, g  ^  
der  die A usübung der  H ebebefugnis  auf d e n Kreis besc i 
bleiben sollte, in dessen Bezirk  die das gemeinübliche ^  
überschreitende B enutzung beginnt und  auf die^ r ä u m l i c  eJ1 
m itte lbar angrenzenden  Kreise. Die übrigen K r e i s e  rn 
vorläufig auf eine Erfassung des D u r c h g a n g s v e r k e h r ^ . ^  
zichten. In  d iesem  Sinne w urde  versucht, auf die en,. 
d irek t als auch über den O berpräsiden ten  und den ^
minister einzuwirken. D a  e rk lä rte  A r t i k e l  II ?
satz 3 des G esetzes zur Abänderung des Kraftfahrzeug 
gesetzes vom 15. Mai 1926 in V erbindung mit g die 
5 des F inanzausgleichsgesetzes 2L  hrzeüf
Erhebung von Vorausleistungsbeitragen für Kraftu» ..  so 
mit W irkung  vom 1. April d. Js. ab für u n z u la s  £  
w aren  die vielfachen B em ühungen s c h l i e ß l i c h  do 
E rfo lg  gekrön t worden. - dirc^te

T ro tzd em  versuchte die K am m er durch weitere .^g is  
V erhandlungen  mit den beteiligten Kreisen unter ^e-
auf die w irtschaftlichen Schw ierigkeiten, die bei a ruChufl£ 
lasteten  Betrieben  durch diese überm äß ige  ®®ari|funrf dc! 
enstanden  w aren , ein Abkommen über die Abgeiiu"&durCli
bereits entstandenen V o r a u s z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g e  aUf
Zahlung einer m äßigen Pauschalsumme a b z u s c h l i e ^ ’cbeTi
w elchem  W ege  die H an d e lsk am m er Berlin mit s' ^ eidc( 
K reisen der M ark  sehr gute  E rfo lge  e r z i e l t  hat e- ^id
verharrten  die in F rag e  kom m enden  Kreise Pomnie 
der  N eu m ark  auf dem  form alen R e c h t s s t a n d p u n k t  1111 
jeden  V ergleichsvorschlag ab trotz B e s c h w e r d e n  -  ujeßlic1 
m e r  bei dem  Preuß ischen  Innenm inisterium . ' vQlll 
w urde  die Entscheidung einem unter Vorsitz eirje^ S c^
g ie rungspräsiden ten  ernannten  O bm annes tagen urnte, \  
gericht übertragen , das m ehrere  S itzungen an b e t1 poc 
denen die K am m er jedesm al ihren V ertre te r  entsa efreic . ’ 
w urde  ein allgem ein verbindlicher Abschluß nlC p jrrnefl 1 
W ohl aber  einigten sich die a b g a b e p f l i c h t i g e n  
privaten Einzelabkommen mit den betreflenc c 
über di eZahlung der  R estbe träge.

in
en

Die Kraftfahrzeugsteuern.
j er -

Die ersten Vorschriften über die B e s t e u e i u n ^  g2 
fah rzeuge  finden sich im R e i c h s s t e m p e l g e s e  ' *ajs xei •
71. Sie s tam m en aus dem  J a h re  1906 und v>‘l e in e . mi- 
Luxus- oder Aufwandssteuern anzusehen, da s _ diefl j,
lassung der  zur g ew erbsm äß igen  Personenbe ° '  anläß
den  K raf tfah rzeuge  vorsahen. Infolge des erw'äh11 e
de r  B esprechung  der  W egebauvorausle is tung  gteuer;,‘l je
N iederganges  der  S traßenverhältn isse  w aren 
des S tem pelgesetzes  unzw eifelhaft unzureic i ssenten a 
im allgem einen auch von den A u t o m o b i l m

Kraft; 
bi5
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kannt. W enn man sich tro tzdem  von Seiten d e r  K am m er 
allerdings unter A nerkennung  de r  N otlage de r  W egeunterhal-  
tungsverpflichteten gegen  die K raf tfah rzeugsteuer  w andte, 
s° lag das in erster Linie an d e r  gleichzeitigen V orb ere i
tung des Gesetzes über die V orausleis tungen zum W egebau . 
Man w ußte nicht, wohin der  Kurs gehen  w ürde  und w ar 
daher gezw ungen, sich in jede r  Beziehung V orbehalte  zu 
sichern, da  schon dam als aus dem  E n tw u rf  über das  Vor- 
ausleistungsgesetz zu entnehm en war, daß, wie es sich spä te r  
erwies, das Kraftfahrwesen diese doppelte Belastung nicht 
ll'agen könne.

Das unter dem  8. April 1922 veröffentlichte Kraft- 
ahrzeugsteuergesetz, das in die B esteuerung auch L a s tk ra f t

wagen einbezog und für kleine und mittlere W agen  trag- 
dfe Sätze festlegte, rückte  von dem  bisher m a ßgebenden  
esichtspunkt d e r -  A ufw andsbesteuerung  zu Gunsten einer 
^Steuerung des Beförderungsw esens ab. T ro tzd em  w aren 

i11(J .^ atze. so gestaltet, d aß  sie für starke W agen ganz er- 
ebliche jährliche Belastungen darstellten  und die K äufer 

jOm E rw erb  eines derart igen  F ahrzeuges  abschrecken  m ußten. 
>ese Differenz zwischen de r  Belastung schwach- und s ta rk - 

lotoriger F ah rzeu g e  glich sich durch die A usw irkung de r  
* ovelle zum K raftfahrzeugsteuergesetz vom 15. Mai 1926 
'n igerm aßen aus insofern, als die Sätze für kleine und mitt- 
re W agen s ta rk  erhöht w urden, w ährend  sip für die höheren 
erdestärken im allgemeinen unverändert blieben. G egen 

Tendenz dieser Novelle, das K raftfah rzeugsteuergese tz
* einem A ufw andssteuergesetz in ein reines Finanzsteuer- 

*1 etz mit enorm  hohen Sätzen um zuwandeln , w urde  von 
mer K am m er mit Rücksicht auf die T atsache Stellung genom - 
beCtJ’ daneben  im m er noch die W egebauvorausleistungen  
(list^nden hatten. E s  ist an  dieser Stelle bem erkensw ert ,  daß  
dj0 K am m er schon am  23. N ovem ber 1925 in einer E ingabe  
f0^. Semeinsame und gleichzeitige Aenderung beider G esetze 
sch f rte’ da  nur so ^ie berechtig ten  Interessen de r  W ir t 
tat a- i &ew abrt w erden  könnten, eine Regelung, wie sie 

'lieh in dem  Gesetz vom 15. Mai 1926 erfolgte, 
Sch l m Stelle de r  W egebauvorausle is tungen  einen Pau
stet.'1 Zuscblag von 25% auf die Sätze d e r  K raftfahrzeug- 
B'ir, Cl, êgte. In teressan t ist, d aß  die abgabepflich tigen  
der"^11 aU  ̂ ^ ru n d  dieses Zuschlages nur e tw a den 8. Teil 

Ulnmc zu zahlen haben, die sie vorher nach dem  V o r 

ausleis tungsgesetz  zu tragen  hatten. Die allgemeinen Sätze 
der  K raftfahrzeugsteuernovelle  w urden  tro tz  E insp ruch  in 
de r  schon charakteris ie rten  und  für das K raftfahrw esen  z iem 
lich d rückenden  F o rm  angenom m en  mit e iner Befristung 
des G esetzes bis zum 31. D ezem b er  1927. Im Laufe d ieses  
Jahres m uß also noch die Besteuerung der Kraftfahrzeuge 
im W ege der G esetzgebung neu geregelt w erden.

D iese R egelung  stößt auf größere Schwierigkeiten als 
jemals, da die dazu g eäu ß e r ten  M einungen eine einheitliche 
Linie s ta rk  verm issen lassen. D a  auch  die E rgebn isse  d e r  
A'utoinjobilstatistik noch nicht vorliegen, is t .  es verfrüh t ,s 
in irgend  einer F o rm  in den  S treit der  M einungen e inzu
greifen. Jedenfalls  w ird  man, soviel aus den  le tzten  A euße- 
rungen des Reichswirtschaftsrates zu ersehen war, den jetzt 
geltenden  Zuschlag von 25<y0 in den kommenden Tarif ein
beziehen und vorläufig an  einer Pauschalsteuer festhalten, 
da  die B esteuerung nach M aß g ab e  der  tatsächlichen W egebe
nutzung, insbesondere  eine Reifen- oder Treibstoffsteuer g e 
genw ärtig  noch nicht gangbar erscheint, und  ein zuver
lässiges M eßinstrument für die B enutzung de r  S traß en  noch 
nicht vorhanden ist. Bei de r  A usgesta ltung de r  P au sch a l
steuer erscheint eine N eutra lis ierung des S teue rm aßstabes  
notw endig . D eshalb  empfiehlt de r  K raf tfah rzeu g steu e rau s
schuß des vorläufigen Reichsw irtschaftsra tes  als Steuer
maßstab für Personenw agen eine Verbindung von Hubvo
lumen und G ewicht zu gleichen Teilen. Bei Lastkraftwagen, 
O m nibussen und Zugm aschinen  soll das G ewicht als Steuer
m aßstab  beibehalten w erden , und zw ar  auf der  G rundlage 
der  V erwendung von Luftreifen. W erden  d ag eg e n  K issen
reifen verw endet, soll ein Zuschlag zur S teuer eintreten.

Mit diesen V orschlägen  des R eichsw irtschaftsra tes  ist 
der  Reichsverband der Automobilindustrie grundsätzlich  ein
verstanden, w äh ren d  de r  Automobilhändlerverband die K om 
bination einer Pauschalsteuer nach dem  Hubvolumen mit einer 
m äßigen Treibstoffsteuer vorschlägt. G egen le tz teren  V o r 
schlag w enden  sich natürlich w ieder die M ineralölhandels
gesellschaften, so d aß  es für die Industrie- und  H a n d e ls k a m 
mern schwer sein wird, einen V ergleichsvorschlag zu machen, 
d em  sämtliche In teressenten  zustimmen. A ber auch  d ieser  
V ersuch w ird  nach besten K räften  im In teresse  des K ra f tfa h r 
w esens und dam it de r  ganzen  W irtschaft gem ach t w erden.

A Regulierung der WirlsdtaHshonjunftiur.
 ̂u»en h an d elsb ilan z und E xportsteigeru ng. — W ied erau fn ah m e d es B esch affu n gsp rogram m s  

R eichsbahn. — Scharfe G eldanspannung. — Vor stärk eren  Z uflüssen  von  A u slan d k ap ita lien .

de- am 10- Juni erfolgte DiskontheraufSetzung 
Gr" .e*chsbank von 5 o/o auf 6 %', die aus formalen 
Ayar | en imrn?r wieder heraus geschoben worden 

k*” ^ em ^ ustand der Unruhe [und Unsicherheit, 
ŵ il uoer dem deutschen Geldmarkt lastete, einst-i 

C*n gesetzt, ln der zur gleichen Zeit
sw  l 6*1. Wiederherstellung der Kapitalsertrags- 
lan^ r e i h e i t  für wirtschaftlich berechtigte Aus- 
höhtSanlei.hfen w r̂c  ̂ inan ebenso wie in dem er- 
2u Zinsanreiz eine finanzpolitische Maßnahme 
länd q ken haben, durch die der Zustrom aus- 

Schen Kapitals wieder stärker in Gang kom- 
pitalKM0)^ ^ as Tortschreiten der inländischen Ka- 
daß -1,. un£ kann nicht darüber
ktia  ̂ einheimische Kapitaldecke noch viel

dPp ist, ^____ -
j ^ t j i u i k t u r

hinwegtäuschen, 
zu

besonders wenn sich im Verlaufe einer 
gesteigerte Ansprüche von Seiten der 

r ie :> Landwirtschaft und Kommunen melden.
USr ^er Diskonterhöhung folgende Kreditver- 

^£bert ^ . chirfte die Konjunkturentwicklung vor 
îerünJ'^hungien schützen und so zu einer Redu- 

^hr,en r Gesamtansprüche an die Reichsbank

j^Ustric

diie £̂ esonders hervorgehoben zu werden verdienen 
0rterungen, die sich um die Beurteilung der

Konjunkturlage drehen. Hierbei hat man mit Recht 
die starke Passivität unserer Handelsbilanz als den 
schwächsten Punkt der derzeitigen Konjunkturlage 
Deutschlands bezeichnet. So zeigte die Außenhan
delsbilanz vom Mai mit 1173 Millionen Einfuhr die 
höchste Einfuhr seit Februar 1925, während die 
Ausfuhrziffern eine steigende Tendenz vermissen 
ließen. 1 ritt also eine Exportsteigerung, eine Aus
dehnung des auswärtigen Handels und damit eine 
Entlastung der Zahlungsbilanz nicht ein, dann läge 
es nahe, von einer „Ueberentwicklung“ der Binnen
konjunktur zu sprechen. Da sich eine Erhöhung 
der Ausfuhr nur langsam erreichen läßt, wird eine 
gewisse Einschränkung der Einfuhren, also eine 
R e g u l i e r u n g  d e r  K o n j u n k t u r  nicht zu ver
meiden sein, auch wenn man durch die Herein
nahme langfristiger Auslandskredite auf eine E r
leichterung der Devisenlage hinarbeitet.

Ein Ereignis, das für die Weiterentwicklung 
insbesondere des Ruhrkohlenbergbaues von weit
reichender Bedeutung war, bildete die d e u t s c h -  
f r a n z ö s i s c h e  E i n i g u n g  ü b e r  d i e  
k ü n f t i g e  G e s t a l t u n g  d e r  K o h l e n l i e f e -  
g e n .  Die im Oktober .1926 geschlossene Kölner 
Konvention hatte die völlige Freiheit der Kohlen
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einfuhr nach Frankreich zu Voraussetzung. Nach
dem aber neue französische Bestimmungen bezüg
lich der Kohleneinfuhrbeschränkungen erlassen wor
den waren, handelte es sich darum, das im Kölner 
Abkommen geregelte System der deutschen Repa- 
rationskohlen-Lieferungen der Neuregelung anzu
passen. Nach schwierigen Verhandlungen zwischen 
den französischen Zechenbesitzern und den Ruhr- 
industriellen einigte man sich dahin, daß die Kölner 
Konvention weiter in Kraft bleiben solle.

Die steigende Konjunktur befruchtete in
zwischen Eisenbahn und Schiffahrt. Die über
seeischen Schiffahrtslinien haben zur Zeit ihre 
Hauptsaison. Der letzte Bericht der deutschen 
Reichsbahn-Gesellschaft ließ eine wesentliche Stei
gerung des Güterverkehrs erkennen. Die Gründe 
für die Verkehrsbelebung waren die lebhafte Bau
tätigkeit, die starke Kohlenbeförderung und die Be
lebung verschiedener Industrien.

•

Da sich die Finanzlage der R e i c h s b a h n  be
friedigend gestaltet hat, soll das Anfang des Jahres 
gedrosselte B e s c h a f f u n g s p r o g r a m m  in 
Höhe von 120 Millionen wieder aufgenommen wer
den, um die Beseitigung von Härten in den Güter
tarifen durchzuführen.

Die Aktivität der Reichsbahn als des größten 
Kunden der Industrie bei der Vergebung ansehn
licher Aufträge für elektrische Lokomotiven und 
Waggons befriedigte, weil die Entwicklung bei der 
Eisenbahn ein Symptom für die ganze Geschäfts
lage bildet. In der rheinisch-westfälischen Schwer
industrie (Vereinigte Stahlwerke) ist man mit der 
Inangriffnahme eines auf ca. 30 Millionen veran
schlagten Bauprogramms beschäftigt, das unter an
derem Werkserweiterungen in Hamborn, Bau von 
Tieföfen und eines achten Hochofens, bedeutende 
Vergrößerungen der Walzwerke vorsieht. Außer 
den Vereinigten Stahlwerken gehen auch die Man
nesmann-Röhrenwerke und die Gutehoffnungs-Hütte, 
an die Verwirklichung eines umfangreichen Koks
ofen-Bauprogramms.

Die Lage an den internationalen W a r e n 
m ä r k t e n  war ziemlich stabil. Die Weltgetreide
märkte konnten ihr erhöhtes Preisniveau behaupten. 
Der Roggen- und Maismarkt waren fester. An den 
Wollmärkten erfolgten Preisbesserungen um 5 bis 
7o/o. Auf den Baumwollmarkt wirkten die bekannten 
Marktfaktoren erneut befestigend. An den Metall
märkten belebte sich nach vorangegangenen schar
fen Preissenkungen die Umsatztätigkeit, und es 
fanden nach langer Unterbrechung zum ersten Male 
wieder größere Bedarfsdeckungen statt. Am Kaut
schukmarkt kam es infolge amerikanischer Verkäufe 
zu einer scharfen Verflauung.

Die Abnahme der A r b e i t s l o s i g k e i t  setzte 
sich zwar weiter fort. Doch dürfte nach der in den 
Vormonaten zu beobachtenden starken Entlastung 
des Arbeitsmarktes bald eine Periode des Stillstan
des einsetzen, die sich zum Teil aus dem gedeckten 
Bedarf an Arbeitskräften in den Sommer-Saisonge
werben erklärt. Die Besserung der Arbeitsmarkt
lage prägte sich besonders deutlich in der Metall-, 
Maschinen- und Textilien-Industrie, aber auch im 
Baugewerbe und dessen Nebenzweigen aus.

Die Lage der S c h l ü s s e l - I n d u s t r i e  d e r
K o h l e  war durch günstigere F ö r d e r u n g s e r g e b n i s s e  

im Ruhrbezirk und Oberschlesien g e k e n n z e i c h n e t .  

Dabei hielt der Absatz mit der Förderung gut 
Schritt. Nur im Auslandsgeschäft machte sich der 
englische Wettbewerb sowohl mengen- wie preis- 
mäßig immer unangenehmer fühlbar. Der Eisen- 
markt war weiter lebhaft. Die Nachfrage nach 
Eisenprodukten hat zugenommen, so daß längere 
Liefertermine gefordert werden mußten. Man wir« 
jedoch gut tun, die Konjunktur am E is e n m a rk t  
etwas zurückhaltender zu beurteilen, da diese m 
erster Linie eine Inlandskonjunktur ist und man der 
Ansicht zuneigt, daß die inländische EisenKou" 
junktur ihren Höhepunkt erreicht hat.

Die L a g e  d e r  v e r a r b e i t e n d e n  D1'
d u  s t r i e n  trug das Gepräge einer erfreu lich en  
Besserung. Gut beschäftigt waren die chemische 
und die elektrotechnische Industrie, die T e x t i l - ln 
dustrie (Kunstseide, Tüll, Leinen) und aus der 
Gruppe der Metall-Industrie die A uto- und Wer 
Industrie. A uch in der M aschinen-Industrie  nie  ̂
die Besserung an. Der Geschäftsgang in der Papier 
und Zellstoff-Branche war günstig.

Am G e l d m a r k t  hatte die D i s k o n t e r h ö h u n g
der Reichsbank eine Steigerung der übrigen ^ in, 
sätze zur Folge. Der Satz für Priva td iskon te  ^ urCjt 
bis auf 57/ 8o/ö heraufgesetzt. Monatsgeld blieb rn 
8—9o/o gesucht. Die scharfe G eldanspannung, 
sleit Ultimo Juni am offenen Geldmarkt zu 
ach ten  war, prägte sich zum Medio Juli in ,un^er 
wohnlich großen Wechseleinreichungen bei 
Reichsbank aus. Infolge der Befreiung der ^  
landsanleihen von der K apita le r tragss teuer  un ^  
erhöhten Zinsanreizes trat bereits eine stärkere 
anspruchung der ausländischen Emissionsma 
ein. Die Zuflüsse von langfristigen A u s i t u n g  
leihen werden dann auch für die weitere Gesta 
des heimischen Geldmarktes entscheidend SC11g(;aClt- 
erste große Auslandsanleihe ist die Berliner 
anleihe in Höhe von 3 Millionen Pfund S  ̂
in der dritten Junidekade mit englischen 
häusern zu Stande gekommen.

Die neue 120 Millionen Reichsmark-Ameii^ 
Anleihe der deutschen Rentenbank-Kreditans^ 
wurde in wenigen Stunden überzeichnet, t  ^  
Anleihe-Projekte wie des S t a h l -Vereins, 
Rheinisch-Westfälischen E le k t r i z i t ä t s w e r k e  s ^  
verschiedener Pfandbrief-Institute sind in 
Schwebe. • 11p

Auf die A k t i e n m ä r k t e  wirkte der of^ ullg 
Verzicht der Reichsbank auf weitere E in sc ira ^  ^  
der Reportgelder-Ausleihungen b e r u h i g e n d .   ̂ jrurS- 
Diskonterhöhung ist eine Stabilisierung c cs^ 
niveaus eingetreten. Die H o ffn u n g en  aut Beßlich 
strömen neuer Auslandskredite führte s ,jands' 
zu einer Befestigung des Kursniveaus. £ \\fer- 
käufe waren in einzelnen Montan- und E G Be'
ten sowie in der Farbenindustrie zu bemer und 
sonders favorisiert lagen Werte wie Glanzs ^  
Bemberg, Schultheiß und Ostwerke, ^ ssf U- denen 
Schubert und Salzer, Zellstoff Waldhof >
es zu beachtlichen K ursb esse ru n g en  kam-



1. August 1927 O S T S E E - H A N D E L 13

Wirtschaftliche Nachrichten
Schw eden.

iy, A ußenhandel. Im  M a i be trug  der  Werl: der  E i n f u h r  
>̂3 Mill. Kronen, de r  W ert d e r  A u s f u h r  145,9 Mill. 

r°nen, mithin der  A usfuhrüberschuß 11,G Mill. K ronen.
I Neue schw edische Zollsätze ab 1. Juli 1927. Mit dem  
: Juli sind im schw cdischen Zolltarif einige A enderungen

KalfCtretCn' »Sydsv. D ag b l .“ m acht h ie rüber fo lgende An-
31 ' ^ rcibeeren, die *n der  Zeit vom 1. S ep tem ber  bis
\vi ®?ember  e ingeführt w erden, kosten  0,25 Kr. das k g  statt 
ünrl r?3s^ er 1 K r.; veredelte  Aepfel-, Birnen-y Pflaumen-
feit rschbäum e kosten  je tzt s ta tt 0,07 Kr. 0,60 K r.; unbe- 
HalKtCS ? elzw erk  aus A strachan und Pers ianer — s. -g. 
die >Perb;!ancr und T ibe t  1,50 K r.; bereite te  lose Felle aus 
teii®en. t ie ra r te n  3 Kr. per  k g ;  zusam m engenäh te  Felle und 
Klo' f 1Se Gearbeitete K leidungsstücke 5,50 Kr. sowie fertige 
Seid u!?£sstücke 11 bezw. 9 Kr. je nachdem  ob sie mit
heisT1 - r  ausg estaa tte t s ’n(l o d e r  n icht; ge faß te  Perlen 
5 r ? len je tzt denselben Zollsatz wie B ijouteriew aren  oder
Kett>' einschließlich Arm- und H a lsb än d e r  sowie

K altgew alztes  L isen ™ Stangen, S täben  und Ringen 
freio .k er als 0,4 mm  und überzogen  mit Blei ist zoll-
Aeti ’ , w ährend es f rüher 0,08 Kr. das k g  gekos te t  hat.

y ^ y k ° l  £ ehört je tzt zu R ubrik  1112, Glycerin mit 
säure von 0,04 K r .das k g  und K rcsolphosphor-
l îumk v resy^Pbosphorsäu re) gehört zu P hosphorsäure . Li- 
Seti j 1} .onat:’ L ith ium hydrat und andere  Lithium verbindun-

gehüren je tzt unter R ubrik  1153 und sind d ah e r  zollfreicb
Selbes* -Wle au °h künstliches Schw efelarsenik, ro tes  o der  
sat2 f ;- Jetzt m it keinem  Zoll m ehr belastet ist. D e r  Zoll

LotDPl Kt f*  n n r l  T O 7 0  n u f  H AC\ T̂ "rherab ^ o tpaste und  Lötpulver ist von 0,70 auf 0,40 Kr. 
biletl gesetzt w orden . — F ü r  die H ers te llung  von Automo- 
^nterp >cstlmm,:e Teile und Z ubehör mit A usnahm e von- 
Mähren r f ^ - n Unc  ̂ K arosserien  kosten  12 P rozen t des W ertes, 
v°n jr  j) übrigen Teile für Automobile den  alten Zollsatz 
*st ein > r5>zent beibehalten  haben. — D er R ubrik  B lechw aren  
s°\vic C , n m erkung  beigefügt w orden, nach der  Schüsseln 
A^rnini Cre G efäße und B ehälter mit Innenbek le idung  aus 
^°Üsat- Ulf-- V° n c*nem Zuschlag  von 75 P rozen t auf den  

1 iur B lechw aren  betroffen w erden.
j^arkt ^ ä f t e  K aufstim m ung auf dem  schw edischen Holz-

tzteri R • ,  »Svensk  T räva ru tidn ing“ an de r  Spitze seines 
lriarkt v crichtes über die L age  auf dem  schw edischen H olz- 

i ctorit sind die K äufer  in d iesem  J a h r e  auffalend  
Eliten [nüht, ihre W aren  möglichst dicht zu den festge* 

J Unj ' c*erungstcrm inen  here inzubekom m en. Die bereits 
• i ancr i e.m erk b a re  Z unahm e d e r  N achfrage  hat auch im 

Slch en- Die N achfragen  seitens E ng lands  beziehenHäuf AV' J

s°\Vohi aU  ̂ I)rom Pte W are  und für unsortierte  W are  
Cs.Se Unv \ aUGh ^ ’r Q uinta UI1<J A usschuß hat sich das Inter* 
l,le 2 g rk ^ n bar  geste igert.  Selbst für späte  Lieferungen, 
h*e in v» Jktober bis N ovem ber liegen N achfragen  vor, 
J^en. j y 1Sc lledenen Fällen auch zu Abschlüssen gefüh rt  
i-lG(lerbotf ° ^e*se sind fest. 11” K ieferp lanken  bed ingen  in 
.. . Lstrs r Cni . Lstrs bis 19 Lstrs 5 sh, w äh rend  9 ” mit 
L.1*. 14 l ’ s bis 17 Lstrs  10 sh und 7 zöllige K ieferbattens  
ls I 4 t ^ 1S j ’ sh sowie 4 bis 41/2 zöllige scantlings mit 14

S,ch von

4  T . sowie 0 1s 4 7 3
In q 1̂  j  sh bezahlt w erden .

Weden^f 1ytaverkäufcn  sind in de r  le tzten  Zeit
I si °  Preise  fob N iederbo tten  erzielt w orden :

12 T* rs ° ls 1J3 Lstrs 10 sh für 11” und 9”
11 I : rs 1?ls 12 Lstrs 10 sh für 8 ” und 7"

b f rts 10 sh bis 11 -
w ^ e r  \r Cr, Und Lichte.’orK_ r M arkt f.;,- a

fC;^rS ' s h bis I I  Lstrs 15 sh für G” und schm älere  
, Mer, Und Fickte.

für Ausschuß hat sich w ährend  de r  le tzten

^ J ^ e n e  j?( ^ ^ mark t  hat sich belebt und es sind ver- 
1 Û ern ci ,ra. ^ c unterzeichnet w orden . Mit dänischen 

Aiir> in ic tztcr Zeit verschiedene A bschlüsse zu-> b-.bKOmmPn UMrl ____  r.-- T • r r ,

. i'-n. f n r i uöj>LiiuD iifit bien wanrcnci cicr icizicii
j 9 T °, ls lebhaft gestaltae t.  F ü r  6 bis 9” B retter  
k'Ĉ e Aiu.n5 P  Lstrs 5 sh bezahlt. Auch de r  einhei-

^ ^ st- und  zw ar  für L ieferung sofort bezw ,

îesp *ür O U u lCna w ' e ^arnals. H olland  ha t seine Ein- 
°/s ^  ßestim ° Cr" Un<̂  N ovem berverschiffung erhöht. Nach 
]fy) g ^ngslande w urden  erzielt für 6 bis 7” F ichte

2ei _ ° Spn^. Iß2,50 G ulden und von Niederbotten-
C ^en sind AeiSe’ , ĉ e a ŝ durchaus unbefried igend  zu 

• Auf Cifbasis w urden  d ag eg e n  für 0,5 bis

1* Ü f  T^* r~ ^ w c l l  1 u i  J U I U I C 1 U I l ^  b U l U l l  UCZ. VV.

^ Se erzieH lc‘c rb re t te r  sind hierbei nicht m ehr so gute  
^üuf^aren all W?. en w i° irh W inter, ab e r  die Spezifikatio- 
^äi)fCr entsn^CUi n^ s a u °b nicht ganz  so den  W ünschen  der  
■i,r für n ? / ^ hend wie dam als Holla 

0/,

7” F ich tebattens  1(57,50 und für B re tte r  1.70 G ulden fob 
erreicht. — Auch D eutschland  ha t w eite r  gekauft — b e 
sonders  Kiefer.

Die V errkäufe  seitens Schw edens belaufen sich n u n 
m ehr auf etwa 725 000 und die von Finnland auf annähernd  
1 Million S tandards.

Eigene Schiffslinie der Allgemeinen Schwedischen Elek
trizitätsgesellschaft nach Rußland. U nter der  obigen U eber- 
schrift veröffentlicht „S ydsvenska  D a g b la d e t“ eine (TT)-M el- 
dung, nach  der  die D am pfschiffsak tiengesellschaft M älaren - 
Ostersjön, die in V esteras g eg rü n d e t  w orden ist, um  in d e r  
H aup tsache  den im m er m ehr anw achsenden  V erkeh r  der  
A llm änna Svenska E lek tr iske  A ktiebolaget mit R uß land  zu 
besorgen, am  17. Juli ihren D am pfe r  „ T ry g g v e “ zum ersten 
Male nach Leningrad  fahren  läßt, um  dann  auf d ieser  S trecke 
einen rege lm äß igen  V erkehr  mit monatlich zw ei F ah r ten  in 
jeder  R ichtung zu errichten.

Neue schw edische Seekarten. W ie „G . H . & S. T . “ 
meldet hat das schw edische S eek ar ten w erk  dieser T a g e  zwei 
neue S eekarten  herausgegeben , näm lich : Nr. 6 3 a  E n sk ä r  
H ä ra d s k ä r  im M aßs tabe  1:100 000 sowie Nr. 58, H äv r in g e— 
O xelösund (engere, mit Leuchtfeuer ausges ta t te te  E inläufe 
und Jah rr innen  im M aßs tabe  1:50 000 bezw . 1:25 000.

Beitritt Schw edens zur internationalen Luftverkehrs
konvention. W ie „Sydsv . D ag b l .“ meldet, hat die sch w e
dische R eg ie rung  beschlossen, de r  in Paris am  13. O k tober  
1919 Unterzeichneten L uftverkehrskonven tion  beizutreten.

Die schwedischen Fensterglasfabriken errichten ein Ver
kaufskartell. N ach einer von „H and e ls t id n in g en “ aus „Soc. 
D o m .“ entnom m enen M eldung, w erden  gegenw ärt ig  in S ch w e
den  zwei g ro ß e  F ens te rg lasw erke  errichtet, und zw ar das eine 
bei Oxelösunds jä rnverk  und das andre  in Gläva durch  U m 
stellung von Glava g lasb ruk  für M aschinenbetrieb . Die 
beiden W erk e  sollen in einem J a h re  m ehr F ensterg las  p ro 
duzieren  können als sämtliche b isherigen K le inun te rnehm un
gen  zusam m en. A ußerdem  haben  sich, w.ie w eiter  g e 
meldet wird, sämtliche F ens te rg lasfab r iken  Schw edens mit 
A usnahm e von Solstadström s g la sb ruk  zu einer V e rk a u fs - 
Organisation zusam m aengeschlossen , w elche die P roduk tion  
regeln  und die gem einsam en  V erkaufspreise  feststellen soll.

Stillegung eines schw edischen Eisenw erkes. W ie 
,,G. H . & S. T . “ erfährt,  w ird  am  1. A ugust de r  Betrieb ' bei 
d e r  A ktiengesellschaft B engbro  jä rnverk  in L jusnersberg  e in 
gestellt w erden , und zw ar  ist zu d iesem  T a g e  nicht n u r  fast 
die gesam te A rbeite rschaft und das K ontorpersonal, sondern  
auch so gut wie sämtlichen anderen  A ngestellten  gekünd ig t 
w orden. W äh ren d  de r  le tzten Zeit sind e tw a  hundert  M ann 
auf dem K altw alzw erk  beschäftig t gew esen . Bei n o rm a 
lem Betrieb sind bei dem  W arm w alzw erk  etw a 140, bei der  
H ü tte  80 und bei de r  Schm iedo e tw a  75 M ann beschäftig t 
w orden . D urch  die je tzt angekünd ig te  völlige S til legung
w ird  die Zahl der  Arbeitslosen am  W erk  etw a 350 betragen .

N orw egen .
Rückgang der norwegischen Holzausfuhr. N aach  einem  

Privatbericht aus Oslo an H andels tidn ing  ist im Laufe des 
M onats Jun i nu r  eine geringe  Anzahl k le inerer  H o lzpart ien  
nach G roßbritannien  verkauft w orden . London hat gekauft  
auf de r  Basis von 17 Lstrs. bis 17 Lstrs. 10t sh. Auch T ync  
und M ersey w aren  K äufer  k le inerer  Partien  zu 17 Lstrs.- 
A ustralien und  Südafrika  zeigten kein In teresse. D er  Preis 
für gehobeltes  H olz m uß im g ro ß en  und g a n z e n  als fest b e 
zeichnet w erden ,,  ab e r  die zum E x p o r t  ge lang ten  M engen 
sind bescheiden. Die G esam tausfuhr an  gehobe ltem  H olz  
be trug  im vorigen Jah re  ca. 60 000 stds-, also e tw a so viel, 
wie einige schw edische W erk e  im J a h re  p roduzie ren  und 
cs ist kaum  anzunehm en, d aß  N o rw eg e n  in d iesem  J a h re  
auch nur diese^ E x p o r tm e n g e  erreichen wird. An Planken, 
Battens usw. sind in d iesem  J a h re  gleichfalls w eniger als 
im vorigen J a h re  exportier t w orden , näm lich nur  45 000 kbm  
gegen  87 000 kb m  im vorigen Jah re .  D ag eg en  hat die A us
fuhr von , ,b o rd “ zugenom m en. Die A usfuhr von R undholz  hat 
unbedeu tend  abgenom m en.

W eitere V ergrößerung der norw egischen Tanktonnage. 
N ach  einem Privatberich t aus Oslo an  „H an d e ls t id n in g e n “ 
ist der  1918 in N ew castle  g eb au te  T a n k d a m p fe r  , ,C orb is“ 
von 4850 T onnen  L adefäh igke it  von d e r  b isherigen  B e 
sitzerin, T h e  Anglo Saxon  P etro leum  Co. Ltd., London, 
an  eine norw egische  R eedere i für 63 000 Lstrs. verkauft
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w orden. Mit d em  Kauf ist eine T im echarte r  auf zehn J a h re  
verbunden. E ine  ebenfalls ungenannte  norw egische R eedere i 
hat bei Svvan H u n te r  & W igham  R ichardson, N ew caastle  ein 
M otortankschiff von 6500 T onnen  Ladefäh igkeit bestellt. Die 
M aschinerie soll von derselben  F irm a ebenfalls geliefert 
w erden.

D änem ark.
Außenhandel. D er dänische Landw irtschaftsexport w ar 

im Jun i ebenso wie in den vorhergehenden  M onaten dieses 
J ah re s  recht bedeu tend  und für die meisten W aren  w esentlich 
g rö ß e r  als im V orjahre. D ie Preise für die ausgeführten  
P roduk te  w araen  höher als im Mai dieses Jah res ,  ab e r  fü r  die 
m eisten W aren  n ied riger  als im Jun i vorigen Jah res .  Die 
A brechnung  über den W arenum satz  mit dem  Auslande im 
Mai wies — ebenso wie dies im Mai 1926 der  Fall war* — 
eine ungefäh r gleiche Bilanz zwischen E in fuhr  und A u s
fuhr auf. Die E ngrospre iszah l des statistischen D e p a r te 
ments w ar  für Juni ebenso wie für die beiden vorhergei- 
henden M onate 152 sodaß  das Engrospre isn iveau  alles in 
allem als stabil bezeichnet w erden  muß. D ie F rach tra ten  - 
zahl ist trotz eines geringen  N iedergangs  im Juni im mer 
noch w esentlich höher als im V orjahre , indem  sie für den  
M onat Jun i dieses J ah re s  auf 110,0 g egen  97,2 für Jun i 
1926 berechnet ist.

Anschluß der Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Kopen
hagen an das internationale Drahtkartell. W ie aus K o p en 
hagen  gem eldet w ird, sind die N ord iske  Kabel- og T r a a d 
fab riker  jetzt nach langw ierigen  V erhand lungen  dem  in 
te rnationalen  D rah tkar te ll  angeschlossen. Die Gesellschaft' 
sichert sich dadurch  einen gew issen Anteil an  d e r  e u ro p ä 
ischen D rah tausfuh r  nach überseeischen Ländern. Die S te l
lung des U nternehm ens auf dem  dänischen M ark te  w ird  d a 
durch unbeeinflußt und die auf dem  einheimischen M arkte  
bestehenden  K onkurrenzverhältn isse  bleiben bestehen.

Abnahme der Schiffsauflegungen in Dänemark. N ach 
einem  Privatberich t aus K openhagen  an  „H andelstidn in«  
g e n “ ha t die A uflegung dänischer Schiffe in der  le tzten 
Zeit eine erhebliche A bnahm e erfahren  und  zw ar b e träg t 
die aufgeleg te  B ru tto tonnage  je tzt n u r  noch 13 000 Tonjnen 
gegen  19 000 T onnen  im vorigen Monat.

Keine staatlichen Schutzmaßnahmen für die dänische 
Schuhindustrie. W ie „Sydsv. D a g b la d e t“ aus K openhagen  
erfährt, hat die dänische R eg ie rung  den  A ntrag  d e r  K o n se r
vativen betreffs G ew ährung  provisorischer Hilfe an die not- 
le idende Schuhindustrie  D än em ark s  kategorisch  abgelelm t.

L ettland
Außenhandel. Im  A p r i l  be trug  de r  W ert der  E i n 

f u h r  16 Mill. Lat, de r  W ert de r  A u s f u h r  15,8 Mill. Lat, 
mithin de r  E in fuhrüberschuß  0,2 Mill. Lat. F ü r  die ersten 
4 M onate d. J s .  e rgeben  sich fo lgende W erte :  E in fuh r  69,1 
Mill., A usfuhr 63,2 Mill., E in fuhrüberschuß  5,9 Mill. Lat.

F ü r  die 4 ersten M onate 1926 lau teten  die en tsp rech en 
den  Z ah len : 81,1 Mill., 68,9 Mill., 12,2 Mill. L a t;  das E r 
gebnis  für die 4 ersten M onate 1927 ist also um  6,3 Mill. L a t 
günstiger. D ie E in fuh r  g ing  zurück, die A usfuhr stieg. Jn 
der  E in fuhr  fällt d e r  R ü ck g an g  der  T ex tilw aren  auf.

Schiffahrt. Die H äfen  Lettlands ha tten  im April einen 
recht lebhaften  Schiffsverkehr aufzuw eisen. Die Schiffsfre- 
qjienz in den H au p th ä fen  Lettlands stellt sich im April in 
fo lgenden Zahlen clar:

E i n g e g a n g e n e  S c h i f f e :
Zahl der Schiffe Tonnage

E i g a ............................  137 83,020
L i b a u ........................ 70 31,454
Windau . . . . .  52 25,826
H aynasch . . . .  3 243

262 140,543
A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :

soll

R iga . . . . 
Libau . . . 
W indau . • 
H aynasch

Zahl der Schiffe Tonnage
135 82,959
74 30,532
49 23,372
3 243

Insgesam t 261 137,106
Die lettländische H andelsflo tte  ha t einen neuen Z u 

wachs erhalten  durch A nkauf des 4000 B r.-T onnen-D am pfers  
„ Iso n o m ija“ durch die R eederei G rauds & Co, Riga. Das 
neue Schiff ist de r  g röß te  D am pfer  der  le ttländischen 
H andelsflotte.

Die Zuckerfabrik in Mitau ist von der le ttländischen 
R egierung  ab 1. Ju li d. Js. auf 3 J a h re  gepach te t  w orden 
(vergl. „O .-H .“ Nr. 11).

Die Ausstellung in Riga, die in diesem J a h r  ausfi > 
1928 w ieder im üblichen R ahm en  abgehalten  werde _ 
Geschäftsreisende. U nter dieser U eberschrift brach 

wir in der  Nr. 6 des „O s tsee-H ande ls“ unter „ L e t t l a J i  
eine Notiz. D azu wird uns von kom peten te r  Stelle 
geteilt, daß  nicht bloß R e i s e n d e ,  die Lettland nur 
W arenm ustern  bereisen, diese aber n i c h t  v e r k a u f e . ’ 
sondern w ieder ausführen, k e i n e  H andels-  und IndusJ 
steuern zu zahlen haben, sondern, daß  a u c h  a u s U  
d i s c h e K . a u f l e u t e ,  di e a u f  k u r z e  Z e i t  nach  ̂
lancl z w e c k s  A b s c h l u s s e s  oder R e g e l u n g  v 
H a n d e l s g e s c h ä f t e n  kom m en, v o n  d i e s e n  S t e  
e r n  b e f r e i t  s i n d .

Estland.
Außenhandel. I m M a i  be trug  der 

f u h r  892,5 Mill., der W ert der A u s f u h  
A usfuhrüberschuß mithin 2,2 Mill. Em k.

E in fu h r  
Tonnen Mill Emk.Warengruppen

1. Lebensm ittel, land-
wirtsch. Produkte

2. L eb en sm itte l: M ilch
produkte u.Fleisch

F i s c h ...........................
Andere Lebensm ittel 
Lebendes Vieh . . St
L e d e r ...........................
Samen, leb. Pflanzen 
Holzprodukte . . . .
P a p ie r ...........................

10. F a se r s to ffe ..................
11. T extielerzeugnisse .
12. M e t a l l e ......................

M etallwaren . . . .
Landwirt. M aschinen

u. Geräte . . . .
Andere Maschinen .

16. Instrum., Apparate .
17. Steine u. Erden . .
18. Steinkohle, Koka . .
19. Oele, Fette, Harze .
20. D üngem ittel . . . .
21. Chemikalien . . . .
22. K unstgegenst. u. and

W ert der E i 11 
894,7 Mill-, dtr

Ausfuhr
Tonnen MiH®

3.
4. 
5 
6 . 
7 
8. 
9.

13
14

15

7,379 145,36

15 1,5
546 13,3

4,311 99,6
8 0,13

55 18,1
44 7,2
65 4,4

612 17,6
540 79,556

89 85,0
5,600 91,1
1,267 61,86

317 19,6
311 81,0

10 6,0
1,017 18,5
4,277 10,26
2,370 61,5
3.856 28,5
1,418 34,65

6 6,56

6,678

1,260 
140 
613 
725 
121 

0,7 
32 1 01

3 082 
707 
360 
811 
143

9
88

1
10,500

16
3

. 46 
194 

0,8

43.74

260 9 
11.2
20.75 
8.13

33,99
0,74 

210 93
70,03
68,07 

114,83
3,98
4,88
0.47
7 58
0,53

0 ,00»
0 0
0,18

11,33
0 3 ^ .

"8908

iter

Ll

T ota l  34,105 892,51 56,877
Auch in Estland die Errichtung eines stre ,c^n ,singforf 

pols geplant. W ie „H an d e ls t id n in g en “ aus hhoi t̂nj®
erfährt, hat de r  schw edisch-am erikanische o rCc treichh° f 
der  R eg ierung  E stlands die O rganis ierung eines • eJ.^hn>  
trustes vorgeschlagen. In dem  V orschläge wu u \.‘ n(le k0'.1.! 
d aß  der  T rust für den Fall, daß  das Monopol zus < ^  ĵ[\ ■
men sollte, dem  Staa te  ein J a h r e s e i n k o m m e n  v 
E m k . garan tieren  könnte. D as P r o j e k t  wirc c _
von der  R egierung  Estlands behandelt werden. p^te

Butlerausfuhr Estlands im Juni 1927. Nach 1«^  ju«
der Kontrollstation für A u s f u h r m i l c h p r o d u k t e  b r

d. Js. 21 444 F a ß  (1.093,8 M etertonnen N etto j ß u  
führt w orden. D er g rö ß te  Teil davon ging U‘ z\v'cl 

nd zw ar 19 227 F aß  (890,9 M etertonnen N e t t o / . ,  ^torT 
Stelle s tand  D eutschland  mit 2 215 l a ß  0  *->• 1 \
und N orw egen  an drit ter  Stelle mit 2 l a ß  (

L itauen  i ,r E i n f ■ i in
Außenhandel. Im  M a i  be trug  der  W e r t ( t l  ^
Mill. Lit, der W ert de r  A u s f u h r  18,9 Mill. ^  ^  
E in fuhrüberschuß  0,7 Mill. — F ür die ers cjiuß 

erg ib t sich im m erhin noch ein Ausfuhr*.
Mill. Lat. , , irin- un^ uitf'
D eutschland  steht, wie bekann t in d e r  mit 62 ' flt, 

fuhr an  ers te r  Stelle (für das erste Viertel , . be -%et' 
42o/o). — F ü r  den  J u n i  w erden  eben die: < £ jnfuhr
E i n f u h r  22,8 Mill., A u s f u h r  16,2 Miu., ^
schuß 5,6 Mill. Lat. npntschla11̂  Jndß?

Die Handelsvertragsverhandlungen mit IL» t i o n  bc
- - 1:-  b e g o n n e n ;  i n  d e r  l i t a u i s c h e n  c  ^

V e r t r e t e r  d e s  M e m e l l a n d e s .

Starker Holzm angel im ^ b e d e ü t a ^ ' e g ^ l j ^

e r s t e n  
in der

duvcK 
. rie.r natu

Flolzverkehr auf dem  M em elstrom

19,6 
der 
d. J. 
16,3

Berlin 
sich auch
in

dische H olzindustrie , einst 
lands, ist, wie in der 
sam n 
und

eine cier u e u t “ ‘~*'„n Gei. 
wie in der  in M emel abgeha  ten ^   ̂ t f j e l p

S a m m l u n g  des V e r b a n d e s  d e r  Fl o z  * ^
H o l z e x p o r t e u r e  festgestellt wu 

k en d em  N ied e rg an g  begriffen. D e r  7
Z w istigkeiten  zwischen Litauen un ^arnit
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Zugang zu dem  R eservo ir  de r  R ohstoffe  verschlossen ist. 
P ^ auf U m w egen  verm ag sich die einst e tw a hundert  
’abriken zählende M em eler H olzindustrie  Holz zu beschaffen, 

at).er nur in so unzureichendem  M aße, d aß  nur w enige F a 
l k e n  no tdürftig  B eschäftigung finden. Seit de r  litauischen 
^  Per hohe it über das M em elland ist es vollständig ruiniert. 

le H olzabkunft b e träg t nach  den Feststellungen des sämt- 
ch den M em elstrom  herun te rkom m enden  H ölzer erfassenden 
°l^messeamtes nur noch 5 v. II. de r  fr iedensm äßigen  

:• ^nSe- Die m em elländische H olzausfuhr, die sich in den 
io io rs  ̂ , ungünstigen J a h re  1913 auf 463 080 und im Jah re  
n “ _auf (>07 871. Festm . belaufen hatte, be tru g  im J a h re  1925 
^ . r 74 835 und im J a h re  1926 g a r  nu r noch 58 861 Festm . 
y le. Folge ist eine ungeheuere  Arbeitslosigkeit und d e r  
Ah Ĉ r a^ cn w estdeutschen, englischen und sonstigen 
w satzgebiete, die sich allmählich anderen  L ieferanten zu- 
„ n(ren und hierbei höhere Preise als für die in Memel 
us\v mittencn Eisenbahnschw ellen , B ergw erkshölzer , S täbe 
Mat" • e&®n m ußten. Selbst bei hohen Preisen ist m angels 

crials die H olzindustrie  unrentabel gew orden .
_   ̂ , (Der H olzkäufer.)

pi , " .schäffse rgebn is .  D ie A.-G. für Zellstoff- und  Pa- 
6 478 1 0 « ° n ' n M emel erzielte "1926 einen Gewinn von 
eino * Mar^- N ach den üblichen A bschreibungen w urde  

Dividende von 1 0 o/o verteilt.
v o lk r  e‘nz |Se G lasfabrik  Litauens „ T u b a ra “ in K ow no ist 
auf V m r  n  i e d e r  g  e b r a n n t. D er Schaden beläuft sich 

000 Lit. D ie F ab r ik  beschäftig te  160 Arbeiter.

F reie  S tad t D anzig .
( u ^ ' e ^ eeschiffahrt im e r s t e n  H a l b j a h r  1927 zeigt, 

folg" (jlne/ n Bericht de r  „D anz iger  N euesten N ach rich ten“ 
2eitr'U ° ^ er] verglichen mit den Zalilen für den gleichen

r>ach

raum 1926:
E i n g a n g  

, Anzahl der Schiffe N.-Reg.-To.
^  Halbjahr 1927 3332 1879 274

 ̂ Halbjahr 1926 3122 1921966

)yarc

A u s g a n g  
Anzahl der Schiffe N .-R eg.-To.

3346 1 898 790
3411 1 926 769

H alb jah r  1927 eingelaufenen Schiffen 
850 schw edischer und 469 dänischer

Halbjahr 1927 
f- Halbjahr 1926

rpn l i  d c n  im  1 .
NaUonal ! 8 deutsch^ ,
rriit 1 ^ 7  'P!e D anziger  F lagge  w ar  mit 174, die polnische
fuhr H(7foSchiffcn vertreten. Infolge de r  zunehm enden Ein- 
2ctlt) d e r *1 ,nU1 noc^ ^^ Prozent (2. H a lb jah r  1926 67 Pro- 
^ adun« . c 1 ri g e ko m m en en Schiffe den hiesigen H afen  ohne 
Verkehrs' n,v nc' ltcnsw ert ist die Z unahm e des A usw anderer-  
'vandert t u )cr Danzig. In den ersten  sechs M onaten  d. Js. 

anzig ’und 24 000 P ersonen  auf dem  Seew ege über 
Der ?  ^  521 Personen im ganzen  J a h re  1926.

[?27, nacheeWlr ^ ^ e W arenverkeh r  zeigt i m  1. H a l b j a h r  
Nachr •< VorJäufiger Berechnung, zufolge „D anz. N eueste  

• A g e n d e  Z ah len :
i n E in fuhr!. To. Ausfuhr i. To.

Quartal 1927 196 836 1376 689196 836 
360 813 1 469 453

Ei->gelührt wurden

Quartal 1927 
1927

557 649 
381 342 
259 354 

u. a. in To,
Dünge- Erze 
inittel
84 709 31 730
79 333 59 890

2 846 142
3 098 610 
2 276 507

Eisen
schrott
30 757 
76720Yn lyUla 1—f f    u ' 1 3 0 1 0  o v  o v v  IO J

a§ eg e n  2 ü a l hjahrT927 164 042 91 620 107 477

G e
tr e id e
9 835 

108 077

l  •• 1»26  4 6  011

A u s s e f n w  1926 f)592l  Sb efu h rt wurden hauptsächlich
i. , Kohlen  

Quartal 1927 819 296
» 1927

Halbjahr 1927 
1926 
1926

Yo rstehenden

5 330 
in To.

117 912
3 268 

831

929 714 
1 749 010 
1 894 116 
1 225 777

Holz 
389 812 
447 314
837 126 
766 614 
581 643

-jr ’ jm t t ‘%7 “ Z usam m enste llungen  ist zu 
M m • Jahr 1 9 9 /* a lb jah r 1 9 3 7  die A usfuhr g eg en ü b e r 

essen dr 'fTU1L*1c.^Segangen  ist. D er A usfuhrrücl 
W  ^  ausgep-1i r [C w eitere  Z unahm e d e r E in fuh r an

lr (3 4ns 701 1̂ ,n ’ >so d aß  die G esam tziffer d e r E in- und

Oele 
6 103 

13 974
20 077 
93 963 
65 525 

or
dern 

s fuhrrückgang

Zncker 
79 941 
15 536 
95 477 
83 777 
97 316

-USf , u aUsgpo-i;rl le w eitere  Z unahm e d e r  E
2 403 7 9 1  \ SO ^ a ^  die G esam tziffer de r  iMn- unu

’ ^ albiahr,>o , ! ; l nu r w enig  hinter dem  R ek orde rgebn is  
1926 (3 479 952 To.) zurückbleibt.

Auf d ie  einzelnen L än d e r  verteilten sich die im 1. 
H a lb jah r  1927 über den  D anziger  H afen  ausgeführten  K o h len 
m engen wie fo lgt:

S c h w e d e n .....................................................  880 245 To.
D änem ark .....................................................  463 678 ,,
L e t t l a n d .....................................................  114187 „
F r a n k r e ic h .................. • .... ...................... 79 866  „
R a l i e n .......................................................... 69 227 ,,
N o r w e g e n .....................................................  64 278 „
F in n la n d .....................................................  43 887 „
U ebrige L ä n d e r ...................... .... 33 642 ,,
Sa. 1. Halbjahr 1927 . “  '  1 749 010 To.

Die D anziger Tabakm onopolgesellschaft ist am  18. 
Jun i d. Js . g eg rü n d e t  w orden . D iese Gesellschaft hat die 
Bew irtschaftung des T abakm onopo ls  für das G ebiet der  freien 
S tad t D anzig  übernom m en. — Zunächst erfolg t d e r  V e r 
kauf der  T a b a k w a re n  aus den  vorhandenen  Beständen  und 
durch die b isherigen  Geschäfte. Ab Juli tragen  die W aren  
den  M onopolverschluß. E igene  F ab r ik a te  w ird  die G esell
schaft je nach B edarf zum V erkauf bringen.

P olen .
Außenhandel. Im  J u n i  be trug  der  W ert d e r  E i n 

f u h r  160 Mill. Goldzloty, der  W ert der  A u s f u h r  114 Mill. 
Goldzloty; die H andelsb ilanz w ar also mit 46 Mill. Goldzloty  
passiv, gegen  49 Mill. im Mai und 28,8 Mill. im April. Im  
Ju n i w urde  die G e t r e i d e e i n f u h r  v e r m i n d e r t  und 
dadurch  ein besseres E rgebn is  als im Mai erzielt. In d e r  
A usfuhr m acht sich w iederum  der  R ück g an g  der  K oh len 
ausfuhr bem erkbar .

Der Bedarf an Pflügen w ird  für 1927 auf rund  180 000 
S tück  berechnet. Aus einen! M em orandum  d e r  L an d w ir t
schaftlichen M asch inenfabrikan ten  für das J a h r  1919 geh t 
hervor, daß  im genannten  J a h r  d e r  B edarf  sich also b e 
zifferte: 120 000 Stück einscharige Pflüge, 6000 zweischarige, 
2800 m ehrscharige, 22 D am pfpflüge . N atürlich  ist dieses nur 
eine Kalkulation, die w irtschaftlichen V erhältn isse  des  la u 
fenden J a h re s  w erden  m aßg eb en d  dafür sein, wie weit de r  
ta tsächliche B edarf  befried ig t w erd en  kann.

Eine 15 Millionen Dollaranleihe w u rd e  Polen, zu S ta 
bilisierungszw ecken, von de r  am erikan ischen  B ankgruppe , 
mit de r  über die 60 Millionen D ollaranleihe verhandelt 
w urde, bewilligt. Zinsfuß 6 0/0 . R ückzah lung  nach  einem 
halben Jah r .

Zollerleichterungen. Eine neue V ero rdnung  des po l
nischen F inanzm inisters  („Dz. U st .“ Nr. 61 1927) setzt?
den Einfuhrzoll für g e s a l z n e  H e r i n g e  a u f  e i n  D r i t 
t e l  des Norm alzolls  herab. Dies bedeu te t eine Zollerm äß,- 
gung  von 15 auf 5 Zloty je 100 kg. Die V ero rdnung  bleibtf 
bis E n d e  1927 in Kraft. — E ine  zweite V ero rdnung  des 
Finanzm inisters verlängert den e rm äß ig ten  Zollsatz für K a l i 
s a l p e t e r  bis zum 30. S ep tem ber 1927, sofern dieser S a l
peter nicht stickstoff-am m oniakhaltig  ist.

Die laut V ero rdnung  vom 22. D ezem ber  1926 für die 
E infuhr von M a s c h i n e n  u n d  A p p a r a t e n  zu g es ta n 
denen E rle ich terungen  w erden  ab 1. Juli bis 30. S ep tem ber  
d. Js.  von einer G enehm igung  des  F inanzm inisters  von Fall 
zu Fall abhäng ig  gem acht.

Ein Einfuhrverbot von W eizen und W eizenm ehl w urde  
für die Zeit vom 5. Juli bis 30. August d. J s .  erlassen.

Die Bank Polski zieht, beg innend  vom 1. A ugust 1927, 
die 50-Zlotynoten 1. Em ission vom 28. 2, 1919 aus dem  
V erkehr. Die B anknoten  hören am  31. J a n u a r  1928 auf, g e 
setzliches Zahlungsm ittel zu sein. D en  U m tausch  bew irken  
die Filialen de r  B ank Polski.

Die W echselproteste. Infolge des im Jun i besonders  
fühlbaren M angels an barem  Gelde ist d ie  Zahl de r  p ro 
testierten W echsel im Ju n i s ta rk  gestiegen.

R ußland.
Außenhandel. N ach vorläufigen am tlichen B erechnungen 

der  S ow je treg ierung  erg ib t sich für den  A ußenhandel in 
den e r s t e n  a c h t  M o n a t e n  des W irtschafts jahres  1926/27 
(also einschließlich Mai 1927) fo lgendes: W er t  der  E i n f u h r  
410,8 Mill. Rbl., W e r t  des A u s f u h r  516 Mill. Rbl., A u sfu h r
überschuß  105*2 Mill. Rbl. D ie en tsprechenden  Zahlen für 
die gleiche Zeit 1925/26 lau te ten : 516,7 Mill., 421 Mill., 
E in fuhrüberschuß  95,7 Mill. Rbl. — Es w ird  in der  russischen 
P resse  darauf h ingewiesen, d aß  die H andelsb ilanz in den  
nächsten M onaten (gleichwie im Mai =  23,2 Mill.) wohl 
passiv sein w erde, da der  E ingang  g rö ß e re r  Industrieaus- 
rüstungen  zu erw arten  sei, w äh rend  mit einer V e rs tä rk u n g  
de r  A usfuhr vor dem  H erb s t  nicht zu rechnen sei.
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Außenhandel. Im  J u n i  be trug  der  W ert  der  E i n f u h r  
(cif) 600,2 Mill. Fm k., de r  W ert  der  A u s f u h r  (fob) 670,4 
Mill. Fm k., mithin der  A usfuhrüberschuß 70,2 Mill. — Im  
Ju n i 1926 be tru g  der  A usfuhrüberschuß 67,8 Mill.

F ü r  das erste H a l b j a h r  1 9 2  7 be trug  de r  W ert  de r  
G esam te infuhr 2883,0 Mill. Fm k., de r  G esam tausfuhr 2077,9 
Mill. Fm k.,  mithin der  E infuhrüberschuß  805,1 Mill. g e g e n 
über 668,4 Mill. R m k. im ersten H a lb jah r  1926.

Zur Einfuhr von Parfümerien schreibt die Industrie- und 
H ande lsze itung : Aus dem  Ausland nach  F innland e ingeführte  
w e i n g - e i s t h a l t i g e  P a r f ü m e r i e n  brauchen  bei der  
E infuhr keine V ergällung  aufzuweisen. D abe i ist zu b e 
merken, daß  aus dem  Auslande überhaup t nu r  konzen tr ie r te  
Parfüm erien  in A ufm achung bis zu 60 g cingcführt w erden' 
dürfen. D iese konzen tr ie r ten  Parfüm erien  sind so s tark  
parfüm haltig , d aß  eine besondere  V ergällung  nicht für n o t
w endig  erachte t wird. P a r f ü m e r i e n ,  die i n  F i n n 
l a n d  h e r g e s t e l l t  w erden , m ü s s e n  dagegen  mit Kolo- 
quinten-Auszug v e r g ä l l t  w e r d e n .

Geplanter ^großzügiger Ausbau des finnischen Hafens 
Kotka. Die an de r  M ündung  des K ym ene älf ge legene  S tad t 
Ivotka, die als H aup thande lsp la tz  des dortigen  H olzbez irks  
anzuspr.echen ist, plant zufolge ,,G. H . & S. T .“ den Ausbau 
einer g röß eren  H afenan lage  für ihre H olz- und  H olzm assc- 
ausfuhr und hat aus d iesem  A nlaß anfangs dieses J a h re s  
einen internationalen H afen w ettb ew erb  ausgeschrieben. H ie r 
bei ist der  d e u t s c h e n  F i r m a  B a u  u n i o n  i n  B e r l i n  
d e r  e r s t e  P r e i s  erteilt wrorden, w äh ren d  die finnischen 
Ingenieure K urkijärvi in Ivotka und  Seidere r  in H elsingfors  
den  zweiten und drit ten  Preis zugesprochen  bekam en. D e r  
H afen  von K otka, der  gegenw ärt ig  d e r  z w e i t g r ö ß t e  
H o l z e x p o r t h a f e n  F innlands ist, dürfte  nach erfo lgtem  
Ausbau den  g röß ten  H olzexporthafen , W iborg, übertreffen.

Eine neue Zellstoffabrik? W ie die„I. u. H .“ berichtet, 
soll ein holländisch-englisch-am crikanisches K onsortorium  zwei 
W asserfä lle  und g ro ß e  W aldbes tände  in Finnland e rw erben  
wollen, um  Sulfit- und Sulfatzellulose herzuste llen  (etwa 
200 000 t).

Der Holzverkauf im ersten  H a lb jah r  1927 übersteig t 
bedeu tend  den V erkauf des ersten H a lb jah re s ’ 1926, wie fo l
gende  U ebers ich t zeigt, die wir dem  „M erca to r“ entnehmen. 

N ach  L ändern  verteilt zeigt de r  H o lzverkauf folgendes
B ild :

1927 1926
E n g la n d ........................................  425,000 249,000
H o lla n d ........................................  140,000 101,000
D e u tsc h la n d ...............................  115,000 47,000
B e l g i e n .................. • . . . .  93,000 54,000
F r a n k r e ic h ...............................  68,000 68,000
D ä n e m a r k ...................................  35,000 32,000
S p a n ie n ........................................  32,000 23,000
U ebrige europ. Länder . . . 9,000 11,000
Außereurop. Länder . . . . 48,000_______ 26,000

Summa 965,000 611 000

Sprengung des finnländischen Furnierkartells. Wie
„H andels t idn ingen“ aus H elsingfors  erfährt, sind im V e r 
band  finnländischer Furn ie rfab r iken  ernste  U nstim m igkeiten  
entstanden, welche dazu  geführt  haben, daß  etw a die H älfte  
d e r  M itglieder ihren Austritt e rklärten , un ter denen sich v e r 
schiedene de r  g röß ten  U n ternehm ungen  dieser B ranche in 
F innland  befinden. D er  Konflikt ist dadurch  en tstanden , 
d aß  in de r  letzten Zeit eine U eberp roduk tion  an F u rn ie r  
besteht. E s  sind nämlich sowohl in Finnland wie in Polen 
neue F ab r ik en  gebau t w orden  und in R uß land  haben  versch ie
dene alte F ab r ik en  ihre T ä tigke it  w ieder aufgenom m en.

Die Aussperrung der M etallarbe iter dauert  noch an 
(vgl. „Q .- I I .“ Nr. 12).

E in zelh e iten  zur d eu tsch en  A usfuhr  
nach Finnland.*)

(Fortsetzung).
D er F ruch thande l hat in F innland einen zu g roßen  

U m fang  angenom m en. Im  G roßhande l und im E inzelhandel 
ist eine viel zu g ro ß e  Zahl von F irm en  tätig, w elche d en  
w irklichen B edarf des Landes überschätzen , da  de r  U eber-

*) siehe „O .-H .“ Nr. 14.

blick fehlt. Besonders in W e i n t r a u b e n  fand ein über
g ro ß e r  Im port statt, der  zu Verlusten führte. , ^

Die relativ gu te  K artoffelernte  verm inderte  automatic 
die E infuhr. D ie finnische E in fuhr w urde  daher
sächlich aus E s tland  gedeckt, das eine eigene gute M  |
hatte. . . urlC|

Die geringen  M engen im portierten  Iv a f f c e s 
Z u c k e r s  finden ihre E rk lä ru n g  in der  früher sc
berührten  anorm alen  M ehreinfuhr, welche w egen  bevors 
ender Zollerhöhung im D ezem b er  1925 stattfand. ^ A n
genom m en deck te  F innland dam als seinen Bedarf für 
fdestens 4 M onate  voraus ein, für Zucker sogar  noch ^aI! |ee. 
D e r  Anteil de r  deutschen  D urchfuhr am  finnischen K a .lc,n 
im porte  1926 zeigt eine prozentuale  S teigerung. D je vor a ^  
fü r D eutschland  w ichtige Ausfuhr gefä rb ten  Kaffees 
durch  eine finnische Zollvorlage, w elche den Zoll *u ,jt 
fä rb ten  K affee um  50 o/0 erhöhen  wollte, in F rag e  ges ^  
D iese w urde  ab e r  vom R eichstage verworfen. Finnlan1a cS 
s t a t t d e s s e n  e i n  L e b e n s m i t t e l g e s e t z  e i n f ü h r e n ,  d u r c h  ^  ^
auch der Im port von gefärb tem  Kaffee gerege lt werde ^  
D a rü b e r  dürfte  jedoch noch längere  Zeit vergehen. ^  
der  finnischen Zuckereinfuhr w a r  D eutschland  e s^eut. 
w ieder in g rö ß erem  U m fange d irek t beteiligt (nach der 
sehen S tatistik mit 9 725 400 kg, doch hält die E r
des H ande ls  diese Zahlen  für viel zu hoch). pinn'

D e r  bedeu tende  P reisunterschied  zwischen m 
land  p roduzie rtem  und ausländischem  Sprit veran a poStct>
finnische A lkoholm onopolverw altung einen g rößeren  
aus D eutschland  zu im portieren. , fin-

Vor allem fällt die M engenm äßige  S te igerung , enSo 
nischen Baum wolle- und W olleim portes  ins Auge, die 
wie die erhöh ten  Ziffern des G arnim portes  auf die o 0 -
gende  Beschäftigung de r  finnischen Textilindustrie  ^ nacb 
zuführen  sind. D er deutsche Anteil da ran  stieg, auc £jn.
der  deutschen  Ausfuhrstatistik , wenn auch die fmmsc. { ajs
fuhrstatis tik  teilweise bedeu tend  höhere Zahlen ang 
die deutsche (z. B. Baumwolle). - ^ j e iin

D er  Im port von Textilien  w ar  im allgem einen regei tei- 
V orjahre. Vor allem im F rü h ja r  belebte sich die Auftrag 
lung für H e rb s t l ie fe ru n g e n . .S p ä te r  aber  beeinflußte e jrür 
m onatlicher Schneiderstre ik  ungünstig  die N achtrf § is' 
den  deutschen  E x p o r te u r  w irk te  sich die Francsta  stapcl' 
günstig  aus; tro tzdem  aber  m achte F rankre ich  in p 0 -
artikeln, hauptsächlich  in billigen M o u s s e l i n e n  allent»
p e l i n e n  das  H auptgeschäft ,  ln  W o l l s t o f f e n  jr0rt-
m achte die einheimische Industrie  recht beachtensw { ab, 
schritte, doch schloß auch D eutschland in diese m
hauptsächlich  in ersten  Qualitäten und Modeneu 
denen die geschm ackvollen  deutschen Dessins zusag n0iiv 
dings ha t auch die deutsche K onkurrenz  unter sieh 0. di 
men. In billigeren B a u m W o l l g e  w e b e n  vcrbessC 
einheimische Industrie  wie im m er vor. A u c h  hier ■ yo
sie sich erfolgreich, vor allem in der  ” ers j^cn-.
D ruckstoffen  und in de r  V erw endung  von Kuns \vie, ,g
Im port von k u n s t s e i d e n e n  G e w e b e n  %v Se1 
nur gering, d a  Finnland bekanntlich  ^ uns1tscK, ^ , et-ikani^c .e 
verzollt. In  seidenen S t r ü m p f e n  herrschte  a 
W are  unbed ing t vor. B each tensw ert ist auch c fiatürfl:c 
des Im portes  k o n f e k t i o n i e r t e r  W  a r e , c wjr]ct. ofl 
d irek t m indernd auf den Im port von M eterw are 
Zahlungsw eise  der finnischen K unden  läßt, a - wünSc11 i 
den  g roßen  Im porteuren , noch im m er recht 21 

übrig. —

Kursnotierungen der Finlands-Baok*r
F in n lä n d is c h e  M ark. ^ (' r ^  j„ l t

20. Ju li 21 . Ju li 22. Jul* 39,?0

N e w -Y o rk . . . 39,70 39,™ j j j o
L o n d o n ...............................................192,85 * 1 0 6 4 , 5 0
S t o c k h o l m ..................................... 1064,50 946,00
B e r l i n ............................................... 916,00 916,00 ^  ^
P a r i s ....................................................  156,50 555,00 <592,^
B rü sse l .......................................... 555,00 1592,50 765,5®
A m s t e r d a m ....................................  1592,50 765,50 io28>?f
B a s e l .................................................... 765,50 765,50 g g f a  lJgjO
O slo . . . 1028,00 1028,00 I vYqOO
K o p e n h a g e n '....................................  1063,00 1063,00 1J , l g,
P ra g  . ............................................... 119,00 19-00
R o m  ................................................ 217,00 217,00 210;65 76fi.0Ö
R ev a l . . . ................................  10,65 10, fo 76G 00 0 f ß
R i g a ....................................................  766.00 766,00 ‘ m
M a d r i d ..........................................  690,00 690,00
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Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Stettin
Binnenschiffahrt.

Bekanntmachung w egen Sperrung der Schleuse Ebers- 
ülde für Großfinowkähne. W egen d ringender  Instand- 

p . zungsarbeiten  können an  den  Schleusen E b ersw a ld e  im 
^'nowkanal G roßfinow kähne  nicht geschleust w erden . Die 

re'gabe der  Schleusen für G roßfinow kähne wird bekannt 
^geben .

Gewöhnliche F inow kähne  und kleinere F ahrzeuge  
erden geschleust.

Post, Telegraphie.
 ̂ Die Erhöhung der Gebühren. Am 22. und 23. Ju l i  

^  Js. hat der  V e r w a l t u n g s r a t  d e r  d e u t s c h e n  
- C ' c h s p o s t  die E rh ö h u n g  de r  G ebühren  für Post und 

legraph genehm igt.
Die neuen G ebühren  treten am  1. A u g u s t  und nur  di e 

t „ u e n ^  a  k e t - u n d  Z e i t u n g s g e b ü h r e n  am  1. O k  - 
o b y  d. J. in Kraft.

de p ^ ta b h o lu n g  aus der W ohnung. Z ur E rle ich terung  
clgr Paketauflieferung holen die P aketzuste lle r  in Orten, in 
w nen die P ak e te  mit K raftw agen  o d e r  P ferden  zugestellt 
I'ak ^  den Zuste llungsfahrten  auf E rsuchen  gew öhnliche 

gegen  20 Pfg. S on d erg eb ü h r  in d e r  W ohnung  des 
(in VCtcrers ab. D ie A bholung kann durch F e rn sp rech er  
best iitctt'n  Anschluß 2183) o d e r  schriftlich beim  P ostam t 
geb'M Werden. D ie Bestellschreiben o d e r  -karten sind 

1\rcn r̂e i und können  in die Briefkasten  ge leg t o d e r  den 
e *ern m itgegeben  w erden.

der p Ü b e r s i c h t
° stp ak etverb in d u n gen  v o n  S te tt in  nach den  O stseelän d ern

B,estim.
mungs-
land

1

Inland

Lettland

Estiand

Post

schluß

Einschif
fungs
hafen

d e s  S c h i f f e s

A bgang
(ungefähr)

Name

Stettin 
Leitstelle 
Stettin 5

Stettin 
Leitstelle 
Stettin 5

Stettin 
Leitstelle 
Stettin 5

6. 13. 
20. 27. 
1600

6. 13. 
20. 27. 
15«

6. 13. 
20. 27. 

1600

A riadne

Rügen

Nordland
Regina

Rüge

Eigentümer
Schiffs-

Überfahrtsdauer

bis
Hafen

Tage

Finnische 
D am pfschiffs

gesellschaft 
Helsingfors

Rud. Christ. 
Gribel 

Stettin

Helsingfors

Riga

Reval

Stettiner 
Straßbg. Dampfer- Reval 
W artbg. Com pagnie

A .-G .
Stettin

H  r (- ,^ r ^ ernsp rechverkehr  in Stettin w ird  voraussicht- 
stellt -.v« i° J s - auf den  Selbstansch lußbetr ieb  um-

werden.
\x • ■‘- ' lC P  *
(] °ls? recht-U^a'tne':)enste^ enan â Sen m üssen dieser Betriebs* 
Iyr K la g e n  ei,;1̂ i ar}Sepaßt w erden . Bei e tw a einem Drittel 
lt ;teSe Teilneh ^  C’*C A r^ e t̂en noch nicht begonnen  worden? 

luf die"
en  sin« ui

He;unS 1Uz u CVAej.n5,eric]ltet h a b e n d UrechtC balcf

t/ l g auf iUner laufen Gefahr, d aß  sie nach  d e r  U eber-  
Schnitten „;le, neue B etr iebsart  vom F e rn sp rech v erk eh r  ab-F  ernsprechverkehr

*e Aniae. n<?' tun d a h e r  gut, die U nternehm er, welche 
zu v clnSe r ichtet haben, recht bald  zu deren  Aen- 

^O K ^ ^ la g -e n raT-^lassen. Die poste igenen  N ebenstellen- und 
ba, r^*ckstän r S1U t*is . auf w enige schon geändert .  D ie 

arr>t recht- I-?,en A rbeiten  w erd en  durch das  T e le g ra p h e n - 
Sämüichoeit¥  .erledigt w erden , 

alu ’̂ ern^ Teilnehmer erhalten  fünfstellige Anschluß-
,Ae^ein Kr.i ■ durch  dasniein bek"i durch das neue amtliche F em sp rech b u ch

den r . zu }rroß nnAtr g egeben werden. E s empfiehlt sich, nicht 
p>it,v i &en Drucksachen (Briefbogen usw.) mit 

nc en Anschlußnummern zu beschaffen.

U eb er  E inrich tung  und H an d h a b u n g  eines S e lb s tan 
schlußbetriebes w erd en  die T e ilnehm er dem nächst du rch  
V orträge  und V orführung  eines kleinen Selbstanschlußam tes  
im alten M arienstiftsgym nasium  A ufklärung erhalten. N ä h e 
w ird  noch bekann t gegeben .

Geld-, Bank- und Börsenwesen.
D e r  H a n d e l  u n d  d i e  N o t i z  1. d e  r P f a n d 

b r i e f e  d e r  P o m m e r s c h e n  L a n d s c h a f t  a u s  d e n  
J a h r e n  1 9 2 2  und 1 9 2 3 ,  2. aller alten Pom m erschen  Guls- 
pfandbriefe  d e r  Pom m erschen  Landschaft,  3, der  P fandbriefe  
de r  N euen  P om m erschen  Landschaft für den K le ing rund 
besitzt aus den  J a h re n  1920 bis 1923 an de r  Börse zu Stettin, 
w erden  de r  V erfügung  des H errn  P reuß ischen  M inisters für 
H ande l und G ew erbe  vom 15. Juli 1927 en tsprechend  mit 
dem  21. Ju li 1927 eingestellt.

Verschiedenes.
Allgem eine Spediteurbedingungen. Die wirtschaftlichen 

Spitzenverbände, näm lich d e r  D eutsche Industrie- und  H a n 
delstag, d e r  R eichsverband  d e r  D eutschen  Industrie , d e r  
R eichsverband  des  D eutschen  G roß- und  U eberseehandels , 
die H aup tgem einschaft  des  D eutschen E inzelhandels , d e r  
D eutsche V ers icherungsschutzverband sowie der  Verein D e u t
scher Spediteure, R eichsverband  des D eutschen  Sped it ions
gew erbes , haben  am  7. Juli 1927 in ih rer  S ch lußbera tung  
ihre grundsätz liche Zustim m ung zu den neuen  Allgemeinen 
Sped iteu rbed ingungen  erklärt. Die B ed ingungen  treten am 
10. August 1927 in K raft und sollen zunächst ein J a h r  G ü l
tigkeit haben, nach dessen Ablauf eine neue U eberprüfung, 
auf G rund der  bis dahin  gem achten  E rfah ru n g en  s ta ttf inden 
soll. E x em p la re  de r  übersichtlich zusam m engeste llten  B ed in 
gungen  w erden  von de r  K am m er unentgeltlich an  In te re s 
senten ab g eg eb en  und sind im übrigen  beim  Verein D eu tscher 
Spediteure, Berlin W  9, P o tsd am er  S traße , erhältlich.

Der deutsch-japanische Handelsvertrag unterzeichnet. W ie 
der hiesige Kaiserlich Japan ische  Konsul, H e r r  A rthur K u n s t
mann, mitteilt, ist am  20. Juli in T okio  de r  deu tsch-japan ische 
H ande lsvertrag  un terzeichnet w orden.

Verleihung von Ehrenurkunden.
W ie bereits  im , ,0 . - I I . “ m itgeteilt w orden  ist, hat die 

Industrie- und  H an d e lsk am m er  E h ren u rk u n d e n  eingeführt, 
die sie künftigh in  Angestellten o d e r  A rbeitern  von F irm en 
ihres K am m erbezirks ,  die m indestens 25 J a h re  ununte rbrochen  
bei ihren F irm en  tätig  gew esen  sind, verleiht. D ie ersten  
dieser U rk u n d en  sind inzwischen bereits  zur V erleihung g e 
langt, und  zw ar an  fo lgende H e rre n :

1. E rn s t  Schum acher, i. Fa. R aschke  & D um m er, Stettin 
(35 Ja h re ) ;

2. W ilhelm  Raem isch, i. Fa. M aschinenfabrik  R egenw alde  
e. G. m. b. H ., R egenw alde  (25 J a h re ) ;

3. Carl Völker, i. Fa. G refienhagener D am pfsch iffs -R eede
rei G. m .b. H ., G reifenhagen  (35 J a h re ) ;

4. H e rm an n  Schmidt, i. Fa. G re ifenhagener  ‘ Seifenfabrik  
H einrich  Möller, G reifenhagen  (25 Ja h re ) ;

5. F ran z  Wolff, i. Fa. G re ifenhagener Seifenfabrik  H e in 
rich Möller, G reifenhagen  (25 J a h re ) ;

G. H ellm uth  Oehlke, i. Fa. L. M anasse, S tettin  (50 Jah re) .
7. P. Mendel, i. Fa . L. M anasse, S tettin  (50 Jah re ) .
8. F ran z  Gieseler, i. Fa. E . H a u b u ß  Sch iffahrtsgese ll

schaft m. b. H., Stettin, (50 Jah re ) .
9. O tto ju g e r t ,  i. Fa . B ohn & G aß, Stettin (34 Jah re) .

10. L orenz G rafunder, i. Fa. Schütt & Ahrens, Stettin 
(40 Jah re ) .

11. E rn s t  H orn , i. Fa . G erm an ia  von 1922 V ers.-A kt.-G es. 
zu S tettin  (26 Jahre) .

12: O tto  D oege, i. Fa . G ustav M ankenberg , Stettin, {27 
Jah re) .

13. A ugust Affeldt, i. Fa . S te ttiner Bank e. G. m. b. H ., 
S tettin  (30 Jah re ) .

14. Karl K erschner, i. Fa. H erm an n  O tto  Ippen , Stettin 
(25 Jahre) .

15. Em il Jeschke , i. Fa. J .  P. D egner,  Stettin, (40 Jah re ) .
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Innere Angelegenheiten.
Als Bücherrevisor für Swinem ünde und den Landkreis 

Usedow-W ollin ist in der Sitzung des G eschäftsführenden 
Ausschusses der  Industrie  und H ande lskam m er am 18. Juli 
1927 H e r r

A rthur G r a b o w ,  S w i n e m ü n d e ,  
öffentlich angestellt und beeid ig t w orden.

Messen und Ausstellungen.
Für die deutschen Besucher der Revaler M esse (13. bis 

22. August 1927). F ü r  ausländische Besucher d e r  G. I n te r 
nationalen A usstellungs-M esse in Reval (Tallien) sowie für 
die V ersendung  de r  M essew aren  gelten  folgende V e ro rd 
nungen  :

I. D a s  V i s i e r e n  d e r  P ä s s e .  D as Visieren der 
Pässe  w ird  für ausländische M essebesucher seitens der  V e r 
tre te r  sowie der K onsulate  der  Republik  Eesti kostenlos b e 
sorgt, falls E rs te re  einen Legitim ationsschein von seiten der 
M esseleitung vorweisen, w elcher mit einem V erm erk  b e 
treffs kostenlosen Visums versehen  und den  M essebesuchern 
ra tou rn iert  wird. B em erkung : D a die estnischen Konsulate 
größtenteils  V ertre te r  der  M esse sind, so . w erden  auch die 
Legitim ationsscheine daselbst verabfolgt.

II. F r e i e  R ü c k r e i s e  p e r  E i s e n b a h n  i n n e r 
h a l b  d e r  e s t n i s c h e n  G r e n z e .  A usländische M esse- 
besucher erhalten  auf der  E isenbahn  der  R epublik  Eesti freie 
R ückreise  aus Reval bis zu derjen igen  Station an de r  Grenze, 
über welche sie nach Eesti gefah ren  sind. Zw ecks E rha lts  
der  F re ik a r te  sind die M essebesucher verpflichtet, vor A n 
tritt der  R ückreise  im M essebüro  zu erscheinen, w oraufhin  
ihnen das Freibille t ausgehändig t wird.

III .  B e s t i m m u n g e n  ü b e r  W a r e n s e n d u n g e n  
f ü r  d i e  M e s s e .  W aren , die zur Ausstellung bestim m t 
sind, müssen mit dem  V erm erk  „M ess ik au p “ o d e r  „M esse 
w a re “ bezeichnet sein, die dann unverzüglich en tw eder  im 
Zollam t oder nach  W unsch auf dem  Ausstellungsplatz der  
Zollrevision un te rzogen  w erden . D ie be tre ffende  Z o llge
bühr kann  en tw eder von seiten des A bsenders  o d e r  des g a ra n 
tierten  K onsulats  des en tsprechenden  Staa tes  etc. deponiert 
w erden , w elche Sum m e zurückers ta tte t  w ird, falls die W are  
im V erlauf eines Monats, gerechnet vom M essesch luß tag  
an (22. A ugust 1927) ins Ausland zurück transport ie r t  wird; 
D e r  R ück transpo rt auf estnischen E isenbahnen  gesch ieh t 
kostenlos bis zu derjen igen  Bahnstation, über w elche die 
W are  im portie rt w urde.

IV. W o h n u n g s a u s k u n f t .  D a w äh ren d  der  M esse
zeit die H otels  nicht alle B esucher  un te rb ringen  können, so 
steht das estnische Reisebüro , Tallinn (Reval), P ikk  tän. 
6, den  M essebesuchem  mit R a t und Auskunft jederzeit zu 
Diensten, welches W ohnungen  zu erm äß ig ten  P reisen  ve r
schaffen kann. A bteilungen des R eisebüros  befinden  sich zur 
Zeit der  M esse auf dem  Ausstellungsplataz, auf dem  R e 
valer E isenbahnsta tionen  und  im H afen.

Die Lage der verarbeitenden Industrie im Lichte der 
Leipziger Frühjahrsmesse 1927. D as Institut für K o n ju n k 
turfo rschung  ha t gem einsam  mit dem  Leipziger M eßam t 
den V ersuch unternom m en, durch  eine enquetem äß ige  B e 
fragung  der  Aussteller auf de r  Leipziger F rüh jah rsm esse  
1927 einen Einblick in die W irtschafts lage der  verarbe itenden  
Industrie zu gewinnen. Die E rgebn isse  d ieser E nque te  liegen 
nunm ehr im D ruck  vor (Die L age de r  verarbe itenden  I n 
dustrie  im Lichte der  L eipziger F rüh jah rsm esse  1927, Berlin . 
1927, V erlag  von R eim ar H obb ing , Berlin (SW  61). E s ’ 
w ird  vor allem A ufschluß über die E n tw ick lung  von W ir t 
schaftszw eigen  gegeben , über deren  L age  ausreichende s ta 
tistische U nte r lagen  b isher noch nicht vorliegen. Die A us
führungen  sind auch deshalb von besonderem  Interess<e, 
weil die Leipziger M esse für eine g ro ß e  Zahl von Branchen  
eine de r  w ichtigsten  M öglichkeiten bietet, um  die E x p o r ta u s 
sichten de r  deutschen  Industrie  zu beobachten.

D as  G esam tbild  wie auch die B erich te  de r  einzelnen 
B ranchen  geben  A ufschluß über die Lage im M ärz und  in 
d irek t über die Aussichten d e r  nächsten  M onate. Besonders' 
in teressant sind die V ergleiche mit den vergangenen  Messen. 
E s  w äre  d ah e r  zu begrüßen , w enn eine de ra r t ige  U m frage  
an  die Aussteller de r  Leipz iger M esse eine reg e lm äß ig e1 
E in rich tung  w ürde, die es ermöglicht,. ein- o d e r  zw eim al 
im J a h re  einen Einblick in die K on junk tu r  d e r  deutschen  F e r 
tigindustrie  und  dam it in die B eschäftigungsm öglichkeiten  
d e r  nächsten  M onate zu gew innen. Die Berichte  m ü ß ten  d an n  
freilich jeweils unm itte lbar  nach  de r  M esse erscheinen, w as  
nach  U eberw indung  de r  mit d e r  ersten B earbe itung  noch v e r 
bundenen  Schw ierigkeiten  ohne w eiteres möglich sein w ürde.

Fahrpreisermäßigung zum Besuche ausländische 
M ustermessen. L aut M itteilung d e r  R e i c h s b a h n d i r e k t i o  
D resden  w i r d  auf den S trecken  der  deutschen- R e i c h s b a h n  
eine F ah rp re ise rm äß igung  von 25o/o zum Besuche der vom. 
13. bis 19. August d .  J . in R eichenberg  s t a t t f i n d e n d e n  Inter
nationalen M usterm esse gew ährt.  Von der Vorlage der lU 
Punkt 3 der Tarifbestim m ungen  vorgesehenen B e s e h e 101 
gung  der  zuständigen deutschen H ande lskam m ern  . 
bei d i e s e r  M esse zunächst noch abgesehen . Die V e r g ü n s j  
gung  ist d e n  Besuchern  ausnahm sw eise gegen  V o r b e i  
gung  des von der M esseleitung ausgestellten M e s s e a u s 
weises zu gew ähren . Die G eltungsdauer de r  F a h r k a r t e n  1S 
durch Ziffer 4 de r  Tarifbestim m ungen  geregelt.

Bücher und Zeitschriften.
Die O stsee. Soeben erschien im Verlag von H oursch  

stedt in Köln a. Rh. ein schön ausgesta tte tes  W e r k : Die Os s 
Siebzehn G em älde deu tscher M aler von der  Ostsee u.  ̂
ihren K üsten in orig inalgetreuen  F arbendrucken . Mit e , 
leitendem, reich illustriertem T ex t von Dr. Erich Muraw ’ 
sowie erläu terndem  T ex t zu den  Buntdrucken  von 
Maximilian K arl Rohe. In künstlerischem  Buchurnsc 
von W ilhelm Petersen. F o rm at 23x32 cm. Preis Mark 
D iesen in de r  T a t  prachtvollen Farbendrucken , ° r^ - nSt-i 
ge treu  nach  ausgesucht schönen G em älden berühm ter  Ku .  ̂
ler hergestellt ,  die einzeln auf K arton gezogen  sind unc 
vorzüglich zum E in rahm en  als W andschm uck  eignen, ^  
ein 16 Seiten um fassender, von dem  O stp reußen  P y c^e$ 
M uraw ski verfaß te r  T ex t vorangestellt,  der  ein v o rz ü g 1 ^
G esam tbild  aller landschaftlichen und kulturellen  E i g e n s c  i 
der deutschen O stsee und ih rer  anliegenden Küsten 
Die T ex tse iten  sind fe rner  mit 20 Illustrationen nac -ckt, 
sonders  sorgfältig  ausgew ählten  P ho tograph ien  Sesc lierk- 
die malerischsten und charakteris tischsten  Punk te  dieses' 
w ürd igen  und schönen Gebietes unserer deutschen Ljnein 
darstellend. E in  hervo rragend  schönes W erk , das b e i  s j £jl 
billigen Preis allen Besuchern  der  O stseeküste, allen 1* r -̂reUde 
der See überhaupt, auch  allen F reunden  der  Kunst, 
bere iten  wird und  als eines de r  schönsten Z e u g n i s s e  
scher H eim atkunst bezeichnet w erden  darf. . Qe-

Osteuropäische Länderberichte. H e r a u s g e g e b e n  * egjaa 
m einschaft mit der  Industrie- und H a n d e l s k a m m e r  u g ,  

vom  O steuropa-Institu t in Breslau. M. & H. ® a 
V erlagsbuchhandlung , Breslau X III .  • t ein

Polen, Rußland und die baltischen Staaten. Es p raXis 
g roßes  V erdienst der  führenden O rganisationen . r j ; e ak‘ 
und  W issenschaft, d aß  sie in gem einsam er Arbeit gen- 
tuellen P rob lem e der G egenw art einer K lärung eI? ,n °Ge' 
zuführen  bes treb t sind. W ie gew altig  sie g e rad e  aut c n̂sC\\3^ 
biet der  W irtschaft sind, zeigt ein soeben in Genie jnStitut 
mit der B reslauer H an d e lsk am m er vom Osteuropa 
in Breslau herausgegebenes  S am m elw erk , das UT\ . e;t der 
Titel „O steuropäische  L ände rberich te“ die Gesain jodelt- 
O ststaa ten  vom w irtschaftlichen S tandpunk t aus e n e <  
Uns liegt der  erste Band vor, de r  R uß land  und . ßa11̂ ’
s tandenen  russischen R ands taa ten  um faßt. E in  zwei groß' 
die B alkanstaaten  enthaltend, soll in K ürze  folgen. ,üStrie' 
zügige W erk , das auf V eranlassung des D eutschen zur
und H ande ls tages  Berlin en tstanden  ist, setzt eS 
A ufgabe, in F o rm  von M onographien  die Nac i 
w icklung jener Länder, ihre g rund legenden  S t r u , jektive[’ 
lungen, ihre w irtschaftliche V erpflechtung in p j e Ta 
s treng  w issenschaftlicher W eise zu a n a l y s i e r e n .  gr°?eP 
sache, daß  die Leitung der  Publikationen el^ C*jjn<rt 
w issenschaftlichen Institut anvertrau t w urde, traje 
V orzüge : abgesehen  davon, d a ß  nu r  eine zen de
schungsanstalt in der  Lage ist, das M aterial i ul nCjige 
artige  Arbeit bereitzustellen, konnte die so notw e jn _ el 
heitlichkeit der  D ars te llung erreicht w e r d e n ,  ° 1 ^ £ i g e^
tönigen Schem atism us auszum ünden; die
arten  eines jeden  Landes h a b e n  w e i t e s t g e h e n d   ̂ Qe&8 
tigung gefunden. E in ige  kurze  H inw eise  m ö g e n  ‘ ^
verdeutlichen. . hearbe' rh

D er  von Privatdozent Dr. H . J .  S e r a p h n  ju
Länderberich t Sovet-R ußland  stellt im m er wie ^ jiaftsstr :s 
das  staatskapita listische System  bed ing te  v \ ir jCen11  ̂
tu r  der  Sovet-Union in den  M ittelpunkt, weil °  j?n twic^  j e{ 
derse lben  die innere staatliche ökonom ische taitun£ j er 
ebensow enig  verständlich  w ird , w ie die „tjone11
w eltw irtschaftl ichen  Beziehungen. Die O rgan  n GlUpj-, 
Industr ie  und des A ußenhandels  sind d e s h a l b  1 von u
zügen dargeste llt .  — Die A rbeit über Polen, , v jsfach^1 
C. Poralla, l e g t 'a n d e re r s e i t s  w ieder  auf ^ i er nur 11 
die in der  deutschen  Literatur bisher n u n
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Gehend behandelt sind. D as  w eitangeleg te  Kapitel über die 
Polnische Industrie  pflügt ebenso N euland , wie die e in 
gehende auf prim ären  Quellen aufgebau te  Schilderung der  
J^tsch-polnischen W irtschaftsbeziehungen, insbesondere des 
«Hkrieges zwischen beiden S taaten. — Von dem  Bestreben, 

untersuchte  G ebiete  besonders  e ingehend zu behan- 
, >hat sich auch H. J . Seraph im  in der  Arbeit über Lett- 

^  und Estland  leiten lassen. E iner  allgemeinen wissen- 
cnaftlichen Analyse sind die beiden genannten  S taaten  bis- 
‘"g überhaupt noch nicht unterzogen  w orden, so d a ß  hier 
y ainrilgfache Klippen zu überw inden  w aren. Dies ist dem  
j^ fasse r  voll gelungen. Im  E inzelnen  verdienen hervorge-

. ;en zu w erden  die Abschnitte über die Industrie, die Be-
s ! 'gUng von A uslandskapital in den baltischen V olkswirt- 
jji aften und über ihre H andelspolitik . D ie Ausführungen 
di»er ^ 'e lettländisch-estländischen Zollunionsbestrebungen ver- 

er|en im le tz tgenannten  Kapitel besondere  Beachtung.
ist f " ^ er L änderberich t L itauen (Verfasser Dr. C. Poralla) 
j  Ur die D ruck legung  in wesentlichen P unk ten  von Privat- 
llaj)ent H . J .  Seraph im  ergänz t w orden . Beide V erfasser 
5 1 er) die ihnen gestellte  Aufgabe, die du rch  ungew öhnliche 
lö ^ e r ig k e i te n  bei de r  M ateria lbeschaffung nicht leicht zu 
üb>'n War> gem eistert. D e r  N achdruck  ruh t auf dem  Kapitel 
T,äler . die A ußenhandelspo litik  und das wirtschaftliche Ver- 
r>K>ni-S zw ŝc^ en Litauen und dem  M emelland, dessen schwie- 

 ̂ ökonomische Lage mit N achd ruck  betont ist.
Lin i n methodisch in teressanten V ersuch  stellen in allen 

f.^berichten die E rö r te ru n g en  über die K aufk raft  und das 
Ver . .dürfnis der  Bevölkerung dar, deren  G estaltung im 
■olk ZU1 V orkriegszeit die innere S truk tu rw and lung  der  
E r w i r t s c h a f t e n  verdeutlicht und gleichzeitig Schlüsse auf
VojL ei?^ zur V orkriegszeit die innere S truk tu rw and lung  der  
{ünfrWirtScllaften verdeutlicht und  gleichzeitig Schlüsse auf 
üsw 1®e Entw ick lungstendenzen  d e r  Industrie , des H andels  
agra • Zuläßt. D aß  jene U ntersuchungen  bei so au sg ep räg t  
eine r^ ° ^ en Ländern  wie denjenigen  des europäischen Ostens! 
(lürCh ^ stellung der  Landw irtschaft voraussetzt, die ihrerseits 
halt; A grarreform en  de r  N achkriegsze it auf das  nach-

und s tä rkste  beeinflußt ist, b rauch t kaum  be ton t 
tir,e e.^den. D ie G esam theit de r  Länderberich te  m ündet in 
aüs ẑ ternrnäß ige  Schilderung de r  A ußenhandelsbez iehungen  
in (T eröffnet sic^ dem  Leser ein um fassender Einblick' 
Mater  ̂ W irtschaftslage O steuropas. E ine  Fülle wertvollen 
heb J  kritisch gesichtet, der  Oeffentlichkeit zugäng-
"’eiSe nia9 ht. D er  P rak tiker ,  dessen In teressen  nach  Osten 
Wiss ’ w ird aus d em  W erk  nicht w en iger  lernen, als d e r  
•Hehr S(r}aftlich eingestellte  N ationalökonom i dem  es nun- 
v°diep° ^ ort seine Forschungen  aufzunehm en, w o d ie
ê SiUf Gn Länderberich te  nu r  P rob lem e stellen und deren  

^  *ge Lösung nur andeu ten  konnten.

Angebote und Nachfragen.
3120 A m s t e r d a m  sucht G eschäftsverb indung mit Im-

und E x p o r teu ren  von Prairi-Fleisch.
3159 F l e n s b u r g  sucht V ertre te r  für den  V ertrieb  von

R um  und A rrak.
3203 M ü h l h a u s e n  sucht V er tre te r  de r  T ex t i lw a re n 

branche.
3204 V e v e y  (Schweiz) sucht G eschäftsverb indung mit 

Lebensm ittel- und K äsegroßhand lungen .
3220 H a m b u r g  sucht V ertre te r  für Auto- und Maschi, 

nenöle.
3221 H a m b u r g  sucht G eschäftsverb indung mit F isch 

m ehlim porteuren.
3222 B a r m e n  sucht V ertre te r  für gew eb te  W äsch e  

Zeichen, gew eb te  W äscheetike tten , gew eb te  W ä sc h e 
besä tze  und gestickte  Buchstaben.

3223 K ö n i g s b e r g  i. Pr. sucht G eschäftsverb indung mit 
Spezialw erken  für D ränageröhren .

3224 C e r n a u t i  sucht G eschäftsverb indung mit Im p o r te u 
ren von rum änischem  Getreide, H ülsenfrüchten, F u t 
termitteln, Nüssen und  Pflaum en.

3220 T s c h e c h o - S l o w a k e i  sucht G eschäftsverb in 
dung  mit Im porteu ren  fo lgender A rtikel: Schultafeln, 
Zeichentische für Zeichensäle mit Stühlen aus Eichen- 
und Buchenholz, Kisten mit Zinn ausgelegt, F ens te r  
und T üren  nach  angegebenen  M aßen, am erikanische 
Eichen-K ontorm öbel, Tische, Stühle Bknke und 
Spinde für Spezia lzw ecke nach  W unsch, alle ITolz- 
erzeugnisse und M assenartikel.

3271 T r i e s t :  Schw am m -Im - und E x p o r th au s  sucht V e r 
treter.

3279 C a t a n i a  sucht V ertre te r  für den V ertrieb  von M an 
deln und H aselnüssen.

3338 L e i p z i g :  V erlagsbuchhand lung  sucht V ertre te r  für
den V ertrieb  einer Zeitschrift.

3380 C o  s w i g - A n h a l t  sucht V ertre te r  für K abelw achs,
A usgußm asse  fü r  Kabelm uffen, S icherungen usw., A us
gußm asse  für Batterien und E lem ente , Im p rä g n ie r 
masse für Kabel usw.

3440 E n g l a n d  sucht G eschäftsverb indung mit Im p o r te u 
ren von R oheisen  und Stahl.

Die A dressen  de r  an fragenden  F irm en  sind im B üro  
de r  Industrie- und H an d e lsk am m er zu Stettin, Börse IL  fü r  
legitim ierte  V ertre te r  e inge tragener  F irm en w erk täg lich  in 
de r  Zeit von 8 —1 U h r  vorm ittags u nd  3—G U h r  n a c h 
mittags (außer Sonnabend  nachm ittags) zu erfah ren  (ohne 
G ew ähr fü r  die Bonität d e r  einzelnen Firmen).

^snaüiridiiensfelle
St R

für Außenhandel in Sleffin Bezirü Pommern, Grenzmark.
ei cier inReichsnachrichtenstelle  für A ußenhandel 

u. a. die nachfo lgend au fgefüh rten  am tlichen  
eingegangen. Diese

O n. sindb. n̂richt- • — —
J;irmen , e n  eingegangen. D iese können von in teressierten  
t ettin C*er G eschäftsstelle der  Reichsnachrichtenstelle,
S s L  f  , l b  e ingesehen oder gegen  E rs ta t tu n g  de r  
&U1 1 abschriftlich bezogen  w erden.

g a r i - ~  ............................................................ Textiler-Zeug n f n ' A bsatzm öglichkeiten  für deutsche

 ̂c hii fal-t 1 n ' a n d .  Allgemeine Lage der  deutschen Manu-
l e n AKaren industr ie- 

1' deute. , a *zmöglichkeiten  für deutsche Schuhw aren  und 
^ g 1 a n (] ^ u tscbw eißleder.

Ad A bsatzm öglichkeiten  für deutsche S chuhw aren .
ICt)de A?,SŜ nrr,aterial. D er  Reichsnachrichtenstelle  liegen fo l
g e n  m ften  vor: Schuhw arenhänd le r  und  A b n eh m er- 
t.^en fj,r , c"uhe  in de r  Tschechoslow akei. — V ertreter-  
iL er Und c,c‘utsche S chuhw aren  in Britisch-Indien. — Ver- 
Utvf^erfirni e.bnierfirmen für Tex tilw aren  in K anada. — 
tfci H essinCn -u^r D rah tg ew eb e  und D räh te  sowie Eisen- 

'n p 0 f mübelfabriken  in Oesterreich. — G etre ideexpor- 
-hand lnCn' H andelsf irm en  im Yrak. — Buchhandlungen, 

t c h ^ ^ ^ a m m l u K u n s t v e r l e g e r ,  E in rahm ungsgeschäfte  
VfcrVedeger p ^ eP’ Möbel- und A ussta ttungsfirm en, P os tkar-
'vate'lriigten Handlungen und R ek lam e-Industr ie  in den

sowin f a te n ' —' F ab r ik en  und V ertre te r  für T e x t i l - 
Ve^.Ses

rln Mexikö.

s <Hvi p T x T W 1' —  ^ a D r u c e n  u n d  V e r t r e t e r  t u r  i e x t u -  
' ‘° n s g e s r , . .  W arengeschäfte  und H erren - und  D am enkon-' 

" «  t  m  1™ in Süd-Afrika. V ertre te r  für Schuh-
'lUf W

e r k i  . 0r ausländischen Firmen. E s  w i r d  d a r a u f
d a ß  b e i  d e r  R e i c h s -  

a u f e n d  W a r n u n g e n  v o r
CW i c h V l m S e m a c h t  
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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  
d e u t s c h e  F i r m e n  u n g ü n s t i g e  E r f a h r u n g e n  
g e m a c h t  h a b e n .  D i e  e i n g e g a n g e n e n  W a r n u n 
g e n  w e r d e n  v o n  d e r  R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l l e  
i n  e i n e r  b e s o n d e r e n  K a r t e i  g e s a m m e l t  d i e  
v o n  I n t e  r e s s  e n t e n  i n  v o r k o  m m  e n d e n  F ä l l e n  
e i n g e s e h e n  w e r d e n  k a n n .

Vier Fakturen bei Wareneinfuhr nach der Türkei erfor
derlich. Bis zum  1. Jun i d. Js. verlang ten  die tü rk ischen  
E inführenden  von ihren ausländischen L ieferanten in der  
Regel dre i A usfertigungen der  ihnen über die bezogene  W are  
erteilten F ak tu ren . H iervon  wrar  ein E x em p la r  für den  V e r 
tre ter  o der  E inführenden , das zweite für den*K unden  und das  
dritte  für die E rled igung  d e r  Zollförm lichkeiten bestimmt.

Seit dem  1. Juni, dem  T a g e  des Ink ra f ttre tens  des  Ge- 
setzes über die neue U m satzs teuer,  verlangt die Zollbehörde 
bei der  V erzollung de r  aus dem  A usland e intreffenden W aren , 
die A ushändigung  einer Fak tu renausfe rt igung , so d aß  n u n 
m ehr vier A usfertigungen no tw end ig  sind. Auch dieses vierte 
E x em p la r  ist mit der  bekann ten  E rk lä ru n g  des Ausstellers' 
über die E ch the it der  F a k tu ra  zu versehen. D as von d e r  
Z o l lb e h ö rd e  von jetzt ab  einbehaltene S tück  d ien t als 
N achw eis dafür, d aß  die au f die betre ffende  W are  entfallender 
G proz. U m satzs teuer  e rhoben  w orden  ist. Bei d e r  A u s
stellung der  F ak tu ren  ist s treng  darau f  zu achten, d aß  die 
Lieferanten die A ngaben, wie „ab  F a b r ik “ , ,,fob V ersch iffungs
hafen“ „cif A nkunftshafen“ , in die F a k tu ra  aufnehm en. Falls  
diese A ngaben  fehlen, w erden  die F ak tu ren p re ise  von d e r  
türkischen Zollbehörde als „A b F ab r ik p re ise “ angesehen  
und die zur E rrech n u n g  de r  U m satzs teuer  zu berechnenden  
T ranspo rtkos ten  bis cif tü rk ischen  A nkunftshafen  sch ä tz u n g s
weise, unter U m ständen  also zu hoch, festgesetzt.
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Dänisches G esetz betr. Handlungsreisende für ausländische 
Firmen.

D er dänische R eichstag  hat am  21. Jun i d. Js. das 
ihm vorliegende Gesetz, be treffend  H and lungsre isende  für 
ausländische F irm en, angenom m en, das am  1. Ju li 1927 
in K raft ge tre ten  ist.

§ 1 des Gesetzes bestimmt, -daß Personen, die unter 
persönlichem  Besuch der  K undschaft Bestellungen für au s län 
dische R echnung  aufnehm en oder dazu  mitzuwirken b e a b 
sichtigen, ihre T ätigkeit  nu r  in K openhagen , in K aufstäd ten  
und in solchen S tationsorten  oder H ande lsp lä tzen  D ä n e 
m arks  ausüben  dürfen, die nach dem  E rm essen  des M i
nisters für Industrie , H ande l und Schiffahrt, kau fs tad tm äß igen  
C h arak te r  und m indestens 2000 E inw ohner  haben. D ie’ 
H and lungsre isenden  sind verpflichtet, M eldung bei d e r  Z o l l 
behörde  zu e r s t a t t ^  und bei d ieser einen H andelsausw eis  
(A dgangsbevis) als Bestä tigung de r  A nm eldung und Z u 
lassung zu ihrer T ä tigke it  zu lösen. Die w eiteren  B es tim 
m ungen des Gesetzes w erden  im D eutschen  H andels-A rchiv  
mitgeteilt.

Industrielle Propaganda in Sowjetrußland.
Von V err tre te rn  deu tscher W irtschaftskreise , die im 

letzten J a h re  Inform ationsreisen  durch das- Gebiet de r  Union 
de r  SSR gem ach t haben, ist vielfach mitgeteilt w orden, d aß  
sie in allen wichtigen Städten des europäischen  R ußlands  in 
den Universitätsbiblio theken, Volksbüchereien, und  in te ch 
nischen Büros die gesam m elte  technische L ite ra tu r  und 
reichliches P rospek tm ateria l  de r  V ereinigten S taa ten  in r u s 
sischer S prache  vorgefunden  hätten. Im  Anschluß h ieran  ist 
behaup te t w orden , daß  gle ichartiges deutsches M aterial in 
russischer S prache  nicht vorhanden gew esen  sei. Die d e u t 
schen V ertre tungen  in d e r  Union de r  SSR  sind d a h e r  v e r 
an laß t w orden, die en tsprechenden  russischen Stellen, die 
für eine U ebersendung  von P ropagandam ater ia l  in F rag e  
kom m en, lis tenm äßig  festzustellen. D iese Listen liegen jetzt 
der  Reichsnachrichtenstelle  vor. E s  handelt sich hierbei um 
ein V erzeichnis der  O rganisationen  in der  Union de r  SSR, die 
für die Belieferung mit a llgem einen deutschen  Industrie- 
und W irtschaftsp ropagandam ateria l  (technischer Literatur, 
technischen Zeitschriften, K ata logen  usw.) in F ra g e  kom m en. 
F e rn e r  liegt auch eine Z usam m enste llung  de r  w ichtigsten 
Industrie- und  H an d e lsad reß b ü c h e r  in d e r  U nion  SSR  vor. 
Bezüglich der allgem einen V erw ertung  des ers tgenannten  
Verzeichnisses w ird  bem erk t,  d a ß  eine P ropaganda tä t igke it  
zwei G esich tspunkte zu berücksich tigen  hat. E s  sollen e in 
mal die sow jetrussischen L ehransta lten  sowie die sonstigen 
allgem ein zugänglichen in F ra g e  kom m enden  einschlägigen 
Stellen mit deu tschem  W irtschaftsm ateria l beliefert w erden, 
um  sowohl bei dem  in B ildung begriffenen  technischen 
N achw uchs  in der  Union de r  SSR  In teresse  für die F o r t 
schritte  in de r  deutschen  T echn ik  und Industrie  zu w ecken, 
als auch den in der  P raxis  s tehenden  Fach leu ten  In fo rm ations
m öglichkeiten zu verschaffen. D iesen  G esich tspunkten  träg t 
das  e rs tgenannte  Verzeichnis in erster Linie Rechnung. N e 
benher  sollte aber  auch w eiterhin  die V erso rgung  d e r  W ir t 
schaftso rgane  und einzelnen Industr ieun ternehm ungen  in der 
Union der  SSR  mit K ata logen  und sonstigen  W erbem ate ria l  
erfolgen, eine V ersorgung , deren  no tw endige  D urchführung  
w iederholt betont und durch Zusam m enste llung  von Listen

g le ichartiger U n ternehm ungen  gefördert w o rd en  ist. Wf-
■ die für die U kra ine  in F rag e  kom m ende  Liste anbe tru t, 

so wird bem erk t,  d aß  diese w en iger  unter den oben  g e n a n n t e n  

G esichtspunkten zusam m engeste llt  ist, sondern  nu r den s p e  
ziehen Bedürfnissen der  U kra ine  R echnung  tragen 
enthält die hauptsächlichsten in C harkow  ansässigen Wir 
schaftsstellen.

In teressen ten  w ird  anheimgestellt,  sich w egen  E i n s i c h t  i 

die Verzeichnisse bezw. abschriftlicher U ebersendung, 1  ̂
dem  Büro de r  Reichsnachrichtenstelle in Verbindung 1 
setzen.

Sonderausgabe der „Schweizerischen Arbeitgeber^1 
tung.“ D er Z entra lverband Schw eizerischer A r b e i t g e b e r -  
ganisationen hat aus Anlaß des Jah reskongresse s  der w 
nationalen V erein igung der  A rbeitgeber, der  vor *u r . r 
Zeit in Zürich s ta ttgefunden  hat, eine Sonderausgabe 
„Schw eizerischen  A rbeitgeberze itung“ herausgegeben, die . 
Stellung der Schweiz in d e r  W eltw irtschaft zum G e g e nsta _ 
hat. Die vorliegende S ondernum m er ist infolge der 
sichtlichen D arste llung  der schweizerischen Volkswirts0 
ganz besonders  geeignet, den deutschen  I n t e r e s s e n t e n  ^
Vielgestaltigkeit de r  schweizerischen P roduk tion  un<: ren. 
V erflechtung mit de r  W eltw irtschaft vor Augen zu . ^gp
N eben  der  B ehandlung de r  hauptsächlichsten s c h w e i z e r i s  f  
Industr iezw eige bringt das Sonderheft auch A u f s ä t z e  ^  
die Stellung de r  schw eizerischen Landw irtschaft im * 
export der Schweiz und über das w ichtigste s c h w e i z e r  

V erkehrsprob lem , die Rheinschiffahrt bis Basel. , nach' 
E in  E x em p la r  der  S onderausgabe  liegt der  R e i c h s  

richtenstelle vor und kann  von I n t e r e s s e n t e n  auf d e n \ o0-eln 
der  Stelle e ingesehen o d e r  von dort  leihweise be 
w erden .

Sendungen nach dem Saargebiet. Nach 
g angene r  M itteilung soll zum  Teil noch U n k e n n t n i s  orClen 
bestehen, daß  zw ar  das S aarabkom m en  v e r l ä n g e r t  '  
ist, eine V erlängerung  des deutsch-französischen P r o v i s  
bisher j e d o c h  nicht s t a t t g e f u n d e n  hat. I n f o l g e d e s s e n  
W aren , die in das S aargeb ie t gesand t w urden, da Z:1 aiJefl 
p fänger die Sätze des französischen G eneraltarifs nicn jjegen 
wollten, a u f  den E ingangsbahnhöfen  des S a a r g e b i e t e s  gS. 
geblieben, w odurch  bereits  V erstopfungen auf den f y ehts 
w egen  zum  S a a r g e b i e t  und B ehinderung des G ü t e r v  ^ c k-  
eingetre ten  sind. In teressie rte  F irm en  können durc gaaar- 
f rage bei den N achrichtenstellen  über die unter das 
abkom m en  fallenden W aren  unterrich te t w erden. , rjch* 

Nachfragen und Vertretergesuche. D er _R e i c h s n ^  die 
tenstelle liegen A nschriften ausländischer F irm en '  ^der1 
In teresse  an dem  B ezug  o d e r  der  V ertretung 
W arenga ttungen  haben :
E n g l a n d .  G asm esser. — Linoleum. —■ Billige ^

— Salpetrigsaures  Kalium. — G a r t e n g e r ä t e ,
dere  zur Schäd lingsbekäm pfung. — I* ein-Cne ^ sten- 
und pharm azeutische  Artikel. — K upferMecke - bä^gf' 
teile. — D am enhu t-S tum pen  (Haarfilz). — • jjuß’
— Schreibm aschinen. — Sperrholz, M ahag°‘ > 
b aum  und Eiche. — D rah tgeflech t.  — .A etZTinter2eÛ ’

S ü d - A f r i k  a. D am en-F ilz-  und  -Strohhüte,
Spitzen, künstliche Seide etc. . j

Frachtenmarkt.
Oderschiffsfrachten. (V erkehrsberich t des Schiffahrts- 

Vereins zu Breslau für die W oche vom 8.—15. Ju li 1927.)
K ahnfrach ten  für K ohle je ü in R m . ausschl. aller N ebenkosten
wie insbesondere  U m sch lagskosten :

Von Breslau  nach  Berlin 3,30,
Von Breslau nach  S tettin  2,80;
Von O ppeln  nach  Berlin 4,80,

' V on O ppeln  nach  S tettin  4,30;
V on Cosel nach  Berlin 5,30,
V on Cosel nach  S tettin  4,80.

Ostseefrachtenm arkt. G egenw ärtig  in der  H au p tv e rsch if 
fungssaison liegen die F rach ten  auf d e r  O stsee Verhältnis-

ste-
m äßig  fest. Am skandinavischen E r z f r a c h t e n i n a r ___stet-t*?_
die R a ten  wie folgt in schw edischer Kr. je t: Lu .
4,75 Löschen Schiffsrechnung, Lulea—N ordsee  > nvplösü11

i e r . . .  l . i  •______  T n , l „ n a r p n .

he11

s u n d — Stettin  4i50 fio für k leinere L a d u n g e n
N ordsee  3,75—4,)00 fio und N arv ik— N o r d s e e  > Tyne 

D ie  K ohlenfrach ten  be tragen  5/6 in d e r  ^
Stettin  und 10/— in d e r  R oute  S te ttin—Mittelme  ̂ g tettin ^ 

Im  übrigen  sind zu nennen : ^ a m |
K önigsberg  450 t Cem ent Rm. 5,75 je t; Ste ^($1U
Stds. G rubenholz 36/9 je S td .; S tettin  ? n o K Q  t  

Z ucker  11/— je t. S e g l e r :  S tettin  Meme 
phospha t Rm. 3,65 je  t.

■fio-

S e s l e l l e n  S i e  e i n e  « v i i ' k u n c j s u o l l e  A n z e i g e  

i m  9 f O s l s e e * * H a n d e l * *  ( S o r s e f  f c r n s p r c c k c r  N i * #  8 2 2 0 ^ ^ ^
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Was benötigt der Kaufmann ln seinem Betrieb?
Unter dieser Ueberschrift hatten wir in den 

j\Usgaben Nr. 13 und 14. des „O.-H.“ einen Ueber- 
.*?nck über verschiedene Firmen gegeben, die für 

ei1 Bürobedarf in Frage kommen.
*^W ir setzen die Besprechung nachfolgend fo r t :

Die m eistgekaufte Vervielfältigungsm aschine.
jy Bei der  P rüfung  der  U nkosten  ist jed e r  U nternehm er, 

lrektor und Chef bem üht, die unproduktiven  Spesen auf 
zw .M indestmaß zu drücken . Zu diesen Spesen gehören  
a.. Cellos die rege lm äß igen  U nkosten  für D ruckarbe iten  

^ r t ' D eshalb  geh t man in seh r  vielen, auch kleineren) 
neben dazu über, D rucksachen, F orm ulare  für den  in- 

Hen Betrieb usw. im eigenen H ause  herzustellen. Es, 
e töricht, wollte sich ein k le iner U n te rnehm er zu diesem, 

se]v e ine eigene H au sd ru ck ere i  einrichten, denn es ist 
Sa .stverständlich, d aß  die Selbstherstellung von D ruck- 
£ en nicht Selbstzweck, sondern  nur im m er Mittel zum 
Zalj *s t- W enn tro tzdem  eine ganz  bedeu tende  Anr
ftellu von kleinen und  m ittleren U n ternehm en  mit d e r  H er-  
lie^Hg ihrer D rucksachen  im eigenen Betrieb  beginnt, so 
seit i-CS an ĉ cr Einführung der Gestetner M aschine, w elche 
\\rj , üfzem auf dem  deutschen M ark t ist. Sie ges ta t te t  die 

ergabe von Liniaturen aller Art, ohne das  zeitraubende 
M .Mühsame Z usam m ensetzen  de r  Linien aus T ypen  und 
ein ’̂ Sljüien, weil das Form ular, welches g eb rauch t w ird,
VvirclC'nZ^ es au ^ einer D uro type-Schab lone  gezeichnet 

und von dieser bezeichneten  Schablone

h *n der Stunde nicht w eniger als 2000 Abdrücke
Wpif cs^ l t  w erden  können (nicht 200, wie es irr tüm licher
e m  m der B e ^ _ .......ö _

>Ostsee-Handels“ hieß).
d ’n der B esprechung  auf S. 36 in de r  le tzten  Ausgabe!

&esitz 01 e 'ner s°Ichen Schnelligkeit der  Arbeit — sehr viele 
lute t*Cri ^ er pes tc tner-M asch inen  betonen  überdies die abso- 
in ‘̂ uberkeit de r  A bdrücke  — ist es klar, d aß  die M aschine 

für die Schem atis ierung de r  K orrespondenz, 
W arJ0 E r s te l lu n g  von R undschreiben, W erbebriefen , ' Zir- 

n> Preislisten usw. vorzüglich geschaffen ist.

^ ‘e Firma

ri

Büromaschinen-Zentrale W ilhelm Müller,
cttin

Zg Anzahl 
Es

§ati2f, ’ . Am K önigsthor 1, zeigte  auf ih rem  S tande  eine

1 ev ^  _ __ _ __
üfsbu \ S c b i n e , mit der  man in einem A rbeitsgange V e r 

bellen Rechnung, Lieferschein und sonstige Belege her- 
. ° e \ v lnn sow ie das fertig  gew ordene  Modell d e r  
e b0, e V R e i s e m a s c h i n e  „ K l e i n  S t o e w e r “ , 

°ndere  B each tung  fand, vorgeführt.

^ aschin f ' ĉ r9ssierm aschinen ha tte  die F irm a die erste  deu tsche
^odeli ,C rVlt M etallschablonen, die „ A d r e m a “ im H and-
tlnrichtu°Wle aucH m it e lektrischem  Antrieb mit allen Sonder-
^SetrieK1̂ 011 ausgestellt. D ie Signalisierung an de r  elektrisch
'n^ vidüei?nen Maschine, w elche E inrich tung  ganz nach d e r
g e l l t e n  ° a ,®estnnm ung  K ategorien  aus h in tere inander ab-
i>er zuVori;- . e ß p la t te n  heraussucht und dabei die G ew ähr

^Under dSsiSsten Arbeit bot, hatte  volle A nerkennung  und 
urig.

^  o e ^ em G ebiete der  Rechenm aschinen  konnte  man 
U b t r a jr ?  ̂” A “ s e l b s t  s c h  r e i b e n d e  A d d i e r -  u n d  

11 c n n  a s c h i n c mit H and- sowie elektrischem

von neuen, m odernen  Büromaschinen, 
w urde die n e u e  S t o e w e r - R e c o r d  F a k t u

Antrieb, die kleine T a s m a - A d d i e r m a s c h i n e ,  die den 
V orzug hat, von H and  zu H an d  gereich t zu w erden  und die 
kleinste schreibende Additionsm aschine auf d iesem  Gebiete 
darstellt, sowie die T r i u m p h a t o r -  und  B a d e n i a -  
R e c h e n m a s c h i n e n  in den verschiedenen M odellen 
sehen. Die H a m a n n  - M a n u s  - R e c h e n m a s c h i n e ,  
äußerlich  den bekannten  O dhner-M aschinen gleich, besitzt 
als besondere  N euerung  die au tom atische Division und fand 
deshalb  g ro ß es  Interesse.

In  einer besonderen  Abteilung w aren  die R e m i n g t o n -  
B u c h h a l t u n g s m a s c h i n e n  mi t  der  g e r ä u s c h l o s  
a r b e i t e n d e n  N o i s e l e ß  zur A usstellung gebracht,*Jic 
in h e rv o rragende r  Qualität h inreichend bekannatisind.

Als S c h n  e 11 • V e r  v i  e 1 f ä  11 i g u  n  g  s - M a  s c  h  i n e  
w urde  d e r  deutsche „R  o t a f i x - A p  p a r a t  gezeigt, 
w elcher in einer S tunde ca. 3500 A bzüge herstellt, au tom atisch  
anlegt und auswirft. Auch diese M aschine erw eckte  g ro ß es  
In teresse.

Im  übrigen w aren  Kartei-, R eg is tra tu r  -und sonstige 
Büro-Möbel in Spezia lausführung  ausgestellt.

Roto 10.
D i e  u n b e g r e n z t e  M ö g l i c h k e i t  s i c h

z u t e i l e n .
m i t -

D as Ideal jeder  G eschäftsleitung w äre  wohl ein R u n d 
funksender, in dessem  S enderaum  der  Chef auf einer Spezial- 
b ranchenw elle  jeden  M orgen  in einer ku rzen  A nsprache  
seine K undschaft b eg rü ß en  w ürde, um  im Anschluß d a ran  
rundfunkm ündliche O fferten zu machen, eine Art P la u d e r 
viertelstündchen mit den K unden, G elegenheit für S o n d e ran g e 
bote  und geschäftliche A nregungen. Die A ufträge kom m en  
dann radiofunklich, n u r  aus H in te rw aiden  vielleicht noch 
mit dem  etwas an tiken  Postbrief. Schön, sehr schön w äre  
das, aber  es dauert  wohl noch ein bischen, und in d e r  
Zwischenzeit kann  ja das G eschäft nicht auf dem  to ten Gleis 
liegen. Auch heute  schon geben  die R O T O - und D E B E G O - 
W E R K E  mit ih rer  neuesten Schöpfung, dem  R O T O  10 die 
unbegrenz te  M öglichkeit de r  Mitteilung.

Alles w as die G eschäftsleitung auf d em  H erzen  hat, 
was m an no tw end ig  de r  K undschaft im m er w ieder e in d rin g 
lich und schnell sagen  muß, das w ird  in ausgefeilten  Sätzen 
zusam m engeste llt .  E ine  unverw üstliche D auerschab lone  RO- 
T O T Y P  ist in 10 Minuten mit de r  Schreibm aschine o d e r  m it 
de r  H a n d  beschrieben  und auf die A lum inium -Trom m eln g e 
spannt. D ann  w ird  der E lek tro -M otor eingeschaltet, und  in 
w eiteren  1 0  M i n u t e n  l i e g e n  6—7 0 0  p i k f e i n e  A b 
z ü g e  s o r g f ä l t i g  g e s t a p e l t  in de r  A uffang 
vorrichtung. Sicher und  genau  schieben die Anlege-Rollen 
von einem Papierstapel, ca. 500 Blatt, die einzelnen B lä tte r vor 
die Anschlagschiene. Ist der  Pap ie rs tapel bis zum le tzten  
Blatt au fgebrauch t,  o d e r  tritt sonst eine S tockung in de r  P a 
p ierzuführung  ein, dann  w erden  A ndruckw alze  und Zäh lw erk  
mit M om entnullsteller selbsttä tig  ausgeschaltaet .  N ur so ist 
eine S tundenleistung von 4000 hochw ertigen  A bzügen  möglich

Mit einigen D utzend  V orzügen  — von de r  abn eh m b aren  
K urbel bis zur Feineinstellung d e r  A ndruckw alze  — ist R O T O  
10 das E rg eb n is  einer w irklichen K onstruk tionskunst,  eine 
Spitzenleistung der  Schnelldrucktechnik . D abei ist die M a 
schine kein U ngetüm , sondern  m acht äußerlich  beinahe einen 
zierlichen E indruck , ist e tw as g rö ß e r  als eine S ch re ibm a
schine mit der  schlichten E leg an z  einer vornehm en D am e. 
W er ihre  B ekanntschaft macht, w ird geschäftsfroh.

J|j
das‘g® P,apierverarbeitungswerk W iese & Co. G. m. b. H.

t0p‘er üncj s ^  norddeu tsche  U nternehm en, welches W ell- 
StjJ^gen e’’pappe  sowie die daraus  gefert ig ten  Kar-
njr ; l rn" ?r ' • ^Hen m odernen  A nforderungen  ent- 
AhA  nür in -l F irm a jetzt eine Anlage aufgestellt ,  die 
?n>, S tŜ i s c  *a] rer B auart erstklassig, sondern  auch in ihrer

Von Sfefiiner Firmen.

‘ Uri* YY^ l S e  ' l l  1 --------  C l U t H  111 11 1 1 W

^ ar*gesnr Si S V ollkom m enste  in rationeller Fließ* 
^ a s c h in ° C Y ^i Wer(len  kann. E ine besonders  k o n s tru 

i e r  M(.u -^druckt die A ußenflächen au ß e rd e m  in
r a rbendruck, sodaß  die fertigen  K artons etc.

für die betr. F irm a ein nicht zu un terschätzendes  P r o p a 
gandam itte l bedeuten . A llgemein bekann t ist die a u ß e r o r 
dentliche Festigke it und  Elastiz itä t,  sodaß  W ellpappe  und 
ihre E rzeugn isse  fast in jedem  H andelsbe tr iebe  geb rauch t 
w erden . Auch die Rollenw ellpappe, die für einfache V e r 
packungen dient, läß t sich ebenso mit R ek lam e tex ten  b e 
drucken. A ußer der üblichen grobw elligen  W are  fabriz iert 
die F irm a  auch feinwellige W ellpappe  in verschiedenem 
F arben , ja sogar Zellstoff und W atte  w erden  zu W ellpappe  
verarbeitet.
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Stockholm

o9ot/ienbure/

>Libdcr

Kotyno

’föincf 
" A /tenstem

'Strtslsun̂  ̂
Spvfsttvrtünt

STETTIN

JZrAunß&tiveuLoncio,

S te ttin
im  F tu g v e rA e h rs n e tZ

W 7
’efTin/ic/-iinXfurt

<c/i A !j 'u n e b e n Wert

Kurse
Rigaer Börsenkurse

Lettländisdie Lat. (Ls.)

Revaler Börsenkurse
Estländische Mark

G e m a c h t J u li 20. JllH
K äu fer! V erk . K äu ferI V erk.

21. J u li 22. J u li 23. J u li
K auf. | V erk . K äuf. ] V erk . | K äut. V erk

372.00
800.00
88.50 
9.37

99.90
99.55
96.25
14.45

149.25
71.50 
71.75
51.50 
20.15 
11.00 
5250 
65.25  ̂
40.00
36.50 

189.50

N e u y o rk  . . 
L o n d o n  . . 
B e rl in  . . . 
H e ls in g fo rs  
S to c k h o lm  . 
K o p e n h a g e n  
O s'o  . . . 
P a r is  . . . 
A m s te rd a m  
R ig a  . . . 
Z ü ric h  . . 
B rü sse l . 
M a ila n d  . . 
P ra g  . . .. 
W ie n  . . . 
B u d a p e s t  
W a rs c h a u  . 
K o w n o  . . 
M o sk au  . . 
E s tl .  K ro n e

1 a m e r ik . D o lla r  . .
1 P fu n d  S te r lin g  . . 

100 f ra n z . F ra n c s  . . 
100 b e lg . F ra n c s  . . . 
100 s c h w e iz e r  F ra n c s  
100 i ta l ie n is c h e  L ire  . 
100 sc h w e d . K ro n e n  . 
100 n o rw e g . K ro n e n  . 
100 d ä n is c h e  K ro n e n  . 
100 tsc h e c h o -s lo w a c . Kr. 
100 h o llä n d . G u ld en  . . 
100 d e u ts c h e  M ark  . . 
100 f in n lä n d . M ark  . . 
100 e s tlä n d . M ark  . . . 
100 p o ln . Z lo ty  . . . , 
100 l i ta u is c h e  L its  . . .

1 SSS R -T sc lie rw o n e z  
E d e lm e ta lle :  G o ld  1 k g  

S i lb e r  1 k g

5.184
25.155
20.10
71.75
99.45
27.90

138.45
133.55
138.25
15.25

207.10
122.70 
12.97
1.37

58.00
50.70

Stettin  darf  sich freuen, daß  ,auch dieser Zw eig , unserer  
Industrie rüstig  vorw ärts  schreitet. W ir verw eisen auf die 
Insera te , welche laufend in unserm  Blatt erscheinen.

D as Pom m ersche Isolierwerk F. Schallehn,
Stettin, K aiser-W ilhe lm -S traße  27, vor 25 Jah re n  in Stettin 
gegründet,  hat seinen W i r k u n g s k r e i s  i n  d e n  v o n  
D a m p f  u n d  K ä l t e  a b h ä n g e h d e n  I n d u s t r i e n  
S t e t t i n s  u n d  d e r  P r o v i n z  P o m m e r n .

D urch  sachgem äße Bekleidung mit den verschiedensten 
Isoliermaterialien, wie Ivieselguhr, Glaswolle, Isolierschnüren,

A sbestfabrikaten  u. a. m. bei R ohrisolierungen und K e s s e l n  
und mit K orkschalen  und K orkp la tten  bei K ühlanlagen wird 
die g röß te  A usnutzung des D am pfes und de r  Kälte e r w i r k t -  

In  allen F abriken  und W erften  arbeite t die Firma unC 
sind u. a. von ihr in le tzter Zeit die g roße  K ü h l  a n  l a g 0 
d e r  „ S t e t t i n e r  K ü h l -  u n d  G e f r i e r h a u s  G. nl: 
b.  H . “ mi t  6000 qm K orkste inpla tten  isoliert und d r e i
g r o ß e  S c h i f f e  d e r  „ S t e t t i n e r  D  a  m p f e r  - C  ö  ' 
p a g n i e  A .-G .“ für Butterverladung mit K ü h l r a u m i s o l i ß "  
rung  versehen w orden. E s  w erden  auch vollständige KüW' 
arilagen unter L ieferung von erstk lassigen Kompressor' 
M aschinen schlüsselfertig übernom m en.

iimmmmmiinmiiiinmmiinnminiiniimiiiiniiiminnmiiiiiminiimmnminmmniiiiillM

Benutzt die Stettiner Fluglinien!



Sfefftn als Fabrihafionsplafz ittr Nähmaschinen, Fahrräder und Sdireibmasdtinen.
U nter den  Erzeugnissen  der  N ähm aschinen-, F ah rräd e r-

■ Schrcibm aschiiienbranchc nehm en ; die F ab rika te  der  
a h m  a s c h i n e n  - u n d  F a  h r  r ä d e  r - F  a b r i k  B ' e r  nh.  

^ o e w e r  A c t i e n g e s e l l s c h a f t ,  S t e t t i n - G r ü n -  
. r ?  \ e*ne .hervorragende Stellung ein, und zw ar nicht nu r  im 
7 U? sondern auch  in allen übrigen Teilen der  Welt. D ank  
Bei ■)-cwu^ te r  Arbeit, dank  dem  ble ibenden Grundsatz, in allen 
is^ n e k sab te ilungen nur erstklassiges Material zu verw enden, 
Sei °S den? G ründer und den späteren- Leitern  d e r  F ab rik  
e  ihrem  W erk  den R uf eines •W eltunternehm ens zu
de Cni UnĈ  SO ' ^ azu beizutragen, daß  deu tscher F leiß  und 
d i Ut m er E rfindergeis t im A usland die Achtung genießen, 

ihnen zukom m en.
gCn. J a h re  1858 von B ernhard  S toew er, de r  zu den 
Krüi'0]1011 ^ Cr deutschen  N ähm aschinenindustrie  zählt, g e 
f i e l  Ct’ .n a hm die F irm a, die sich u r s p r ü n g l i c h  l e d i g -  
v0n ^  ! 1 E i s e n g i e ß e r e i  befaßte , bald die Fabrikation  
hard 1 „a “ ,m a s c h i n  e n auf. Schon i. J .  1865 erhielt Bern- 
v0n i tpewer das erste D iplom  ehrenvoller A nerkennung  
Stettin01 ^ ^ S emeincn G ew erbe- und Industrie-A usstellung, 
sch\ve * > Ĝ G ^-n z a hl Maschinen, d a run te r  auch mehrere, 

Aussteh lne^ crm aschinen für M ilitärzwecke. D urch  diese 
• un >̂ w ürde  ein reges  In teresse  für die S toew er-

überschw em m te, durchzuringen . Die S toew er-R äder  w urden  
bald in der  ganzen  W elt als Q ualitä tserzeugnisse bekann t 
und  beliebt, und um der infolgedessen ges te igerten  N achfrage  
gerecht zu w erden, m uß te  auch bald der  F ah rrad b au  e r 
w eitert w erden . D e r  Bau bildet je tzt innerhalb des g e 
sam ten  W erkes  eine se lbständige F abrik , die sich W e g e n  
der hier durchgeführten  Arbeitsteilung w iederum  in m ehrere  
U nterab te ilungen  gliedert, denn bei dem  so einfach au sseh en 
den  F a h rra d  handelt es sich doch um  m annigfaltige E in ze l
fabrikationen, wenn das .Rad wie bei de r  F irm a S toew er 
von G rund auf fabriz iert wird. M ateriallager, M asch inen- 
säal, R ahm enbau , Lackiererei, H ärtere i ,  Schleiferei, Nickelei, 
R adspannere i,  Teil- und  F er t ig m o n täg e  u. a. sind die e in 
zelnen Abteilungen, in denen  un te r  p rak tischer  wie auch  
theore tischer Kontrolle  die S toew ers G re if-F ah rräde r  e n t
stehen, um  alsdann vom L ager  o d e r  ab e r  d irek t aus den  
V ersandräum en  in alle W elt h inausgeschickt zu w erden. 
Nicht nur das europäische und sonstige zivilisierte Ausland 
kom m en  als A bsatzgeb ie t für die F irm a  S to ew er  in B e 
tracht, sondern  man findet S toew ers  G re if-F ah rräde r  auch 
in dem dunkelsten  Afrika, in Südam erika , Feuerland , Indien 
und auch in China und  Jap an .

Die e rw ähn te  Krise in der  F ahrrad industr ie  veranlaß te

^er dcutsrl lcrvor£ cru fe n - Man le rn te  allmählich den  W ert 
der p ,1Cn ^nc ûstrie in de r  H eim at kennen, und so gelang  

jhres Chef1-111 i ^ ern!1; S toew er un te r  der sicheren Leitung 
trr>t_ , s den Kreis d e r  A bnehm er stetig zu verg rößern

Vi
tr°tz der • • ________  ___ . - o
C° mPagnielinrr ik a n ŜcIlen K onkurrenz, besonders  d e r  Singer 

deutenden Stc r *es^ es Kapital gestützt, fast in  allen

Werden'" )VUrtle, um der  ges te igerten  N achfrage  gerech t 
^  er Jahre e<!^i*neU^ e'&cnc G ießerei errichtet, und  E n d e  der

g ü t e n d e n  n Ul yieslSes Kapital gestützt,
Sann, S taa ten  D eutschlands Filialen zu errichten be-

ti* ° n  urrf^ st(,|lte sich die F irm a auf M a s s e n f a b r i k a -U Um 1 v' 11 U.IC 1 lllild, <iUI IVl <1 b b t  11 I «i U 1 l K d  “
arHlischen i>T°)urch die F ir ina  in die L age kam , die aus<- 
'•tc'Hungen a r^ . e, beliefern. So w urden  auch die Aus-
!n Jahre i ßJl ^ l ey im J a h re  1879 und von P orte  Alegro' 
_Ie. Stöwer-M ^schickt. Auf beiden A usstellungen w urden 

der Srff 'S- n prämiiert, Im  J a h re  1881 trat a lsdann 
1 !,lIna e in Wlegers°hn  des G ründers  als Teilhaber in die
•nhab?r  L „ Und au _______ o _

Fab r ik  w esentlich  zu erw eitern  und
di '"^er ge lam f Ĉer außerorden tlich  rührigen  Tätigkeit  der!

e , P rodukt-;^  CSj ĉ e F ab rik  wesentlich zu erw eitern  und 
Ü S  »ine zu J a h r  zu steigern. 1883 kam
u erungen f Hehlerei hinzu. D iese räum lichen  Er-
teV ‘ 0 n im  T u  d ,c  A u f n a h m e  d e r  F a h r  r  a d l a  b r  i - 
Vn 2je '-IHj 1893 ließen  es ra tsam  erscheinen, die

aus — d e s  U n tern eh m p n < i lim v n w n n d i'ln  Sr»
ßet* i ^ e je tz fp -^ r  ^ eSC^ e*^enen A nfängen heraus im J a h re  
let » Stoewor iim a Nähmaschinen- und F a h r rä d e r -F a b r ik  
ier J ^ i t  besonderomle r ^ f SelIsChaft’ S tettin-Grünhof, gegrün- 
° r d e n M 'adfabrikatir! w and te  man sich zunächst m ehr
nUtvnt^ ch g ü n s ^  ZU’ um  zur dam aligen  Zeit a 
bei / en- Die G p i r  ivonjunk tu r  de r  F ah rrad indus tr ie  a

nnt. lchte d e r  F ah rrad fab r ik a tio n  ist allgemein

außer-
auszu-

daß  • ----------------------- *“■ __o _____
I893 lcn- Trotz °'S Slc^ erübrigt, ins einzelne hierauf ein-
ĉWeii^er der  m f s . a ^&em einen  R ücksch lages  im Ja h re

iel^n *cn> A u fb lü h en S n ^ a ^ r ra d industrie  nach  zunächst
^ is fh l8 ---- CU

‘Onkiu
^anis 1 Cs ^er Firn • ° lr?en u9erm eßlichen  Schaden  zufügte, 

C u,n K onkurr .1<l’ S1,Ĉ  w iederum  g eg en ü b e r  d e r  ameri-, 
Q]y> die Deutschland mit billigen R äd ern

die Leiter de r  Actiengesellschaft einen w eiteren  F a b r ik a 
tionszweig in den  Betrieb  aufzunehm en. M an w and te  sich 
1901 de r  F  a b r i k a t i o n  v o n  S c h r e i  b m  a s c h i n e n  zu. 
Auch hier ha t die F irm a stets W ert d a rau f  gelegt, nu r 
Q ualitätsm aschinen auf den M ark t zu bringen, w as zur Folge 
hatte, daß  die S toew er-Schreibm aseh inen  heu te  mit an  de r  
Spitze der  in- und ausländischen F ab r ik a te  stehen. Als e r s t 
klassige Q ualitätsm aschine hat sich die S toew er R e k o rd  wie 
auch die S toew er Elite  ihren W eg  durch  die ganze  W elt g e 
bahnt. D ie V erw endung  von nur bestem  M aterial und  nicht 
zuletzt de r  allgem ein gu te  Ruf, den  die Schreibm aschinen  
im In- und A uslande genießen, bieten jedem  K äufer  G ew ähr, 
daß  die S toew er R ek o rd  wie auch die kleine Reisem aschine 
S toew er Elite  allen an sie gestellten  A nfo rderungen  ge>- 
nügen. ! • • '

E s  m achte ' sich auch die E rr ich tu n g  von eigenen N ie 
derlassungen  notw endig , und  solche w erd en  in Paris, D üsse l
dorf, S tu ttgar t  und Zürich unterhalten .

D em  unerm üdlichen  Schaffen seiner Leiter und nicht z u 
letzt auch der  treuen  M ita rbe it der  A ngestellten  und Arbeiter, 
die seit jeher, von w enigen  A usnahm en abgesehen , nu r  im 
besten  E invernehm en  mit d e r  F abrik le itung  stehen, hat das  
U nternehm en  seine je tz ige B edeu tung  zu verdanken. Die 
schw ierigen  J a h re  nach  dem  K riege  sind glücklich ü b e rs tan 
den, sodaß  die P roduk tion  fortlaufend erhöh t w erden  m ußte. 
So stellt die F abrik ,  auch im H inblick  auf die für Arbeiter“ 
und A ngestellte  bes tehenden  W ohlfahrtse inrich tungen, ein U n 
te rnehm en  von w eltum fassender B edeu tung  dar, und  ihre 
E rzeugn isse  haben  die jen ige  A nerkennung  errungen, die ihnen 
nach  ih rer  Güte zukom m t. A ußer  du rch  die s tänd ige  Z u 
nahm e des K undenkre ises  w ird  diese A nerkennung  durch  
die zahlreichen A uszeichnungen bew iesen, w elche den  
F ab r ik a ten  de r  F irm a  S toew er auf den  von ihr beschickten  
A usstellungen zuteil g ew o rd en  sind. D ie F ab r ik  erhielt u. a. 
auf de r  fetzten Par ise r  W eltausste llung  eine hohe  Aner^ 
kennung, auf de r  Schreibm aschinenausste llung  in V enedig



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

1907 die höchste Auszeichnung, die Goldene M edaille und 
verfügt über w eitere  erste Preise andere r  V eranstaltungen  des 
In- und Auslandes. G elegentlich de r  Anfang Mai 1925 in 
Berlin abgeha ltenen  5. A llgemeinen B üroausstellung konnte  
bei dem  W ettschreiben  auf einer S toew er R ecord  de r  zwetie 
reis erzielt w erden, w as um so höher zu bew erten  ist, 
w enn man bedenkt,  d aß  bei 200 M aschinen versch iedener 
System e nur 2 Stoew'er R ecord  Schreibm aschinen beteiligt 
w aren.
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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. — Pohjolan Puutavaran 
Vienti O. y . ,  Helsingfors, Hagasundsgatan 1.
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Louis Lindenberg, Stettin
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

A sp h a lM a i^
Fernsprecher 7355—57 /  Gegründet 1872 
Telegr.-Adr.: D achpappenfabrik Lindenberg

P räp . D ach p ap p en  b esa n d e t u nd  u n b esa n d et in  a lle n  S tärken . 
S ä m tlich e  T eerp ro d u k te  w ie s  S te in k o h len teer , K leb em a sse , 

K a rb o lln eu m , A sp h a ltk itt u sw .

Körbe aller Art, für jeden Gebrauch, in jeder Größe und für
jede Industrie liefert prompt u. sehr günstig

Philipp Wlesner, Korbfabrikation
KARLSRUHE i. B., Gluckstraße 10.
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O R D - O S T S E E
SCHIFFAHRT- und T R A N S P O R T  - GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG

STETTIN, KÖNIGSTOR 11
FERNSPRECHER 8696 :: TEL.-ADR.s „ N O R D O S T S E E

BEFRACHTUNG, SPED ITIO N  U N D  KLARIERUNG
Ü B E R N A H M E  S Ä M T L . S E E -  U N D  B IN N E N T R A N S P O R T E

H u t - S c h e y e  u ,.,te
Breite Straße 6 Moderne H e rre n h u te  

Ruf 6020 Elegante Mützen

Beste deutsche Fabrikate :: :: Erste W e l t m a r k e n

P C B lsd ie  G la s h a u s - T o m a l l ! !
v o n  v o rzü g lich  f e s t e r  Q u a litä t  v e r s e n d e t  in  K isten  
ä 10  P fu n d  n e t t o  z u  b i l l i g s t e n  T a g e s p r e i s e n

Olio Rcinidic, Greifenhagen cab‘f°g^
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w en n S ie  iin

„DER BUND“
V erkehrs=  u n d  W irtsch a ftsze itsch ri^

(H e r a u s g e b e r :  H a m b u r g = A m e r i k a «

L in ie  u n d  M e ß a m t F r a n k fu r t  a .M  )

rege lm äß ig  in se r ie re n

P r o b e n u m m e r  u n d  T a r if  durch  d ie  A n z e ig e n 3 
V e r w a l t u n g  „ D E R  B U N D “, F r a n k f u r t  a - 

H a u s  O ffe n b a c h  u n d  durch d e n  ^ e n e r a V̂er^ Cu £ 
fü r  P o m m e r n :  A n z e ig e n a n n a h m e :

S t e t t in ,  F r ied r ich = K a rl* S tra ß e  22


