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E le k tris c h e  A n l a g e n

f * *

STETTIN, Moltkestraße 3
Fernsprecher Nr. 8338, 9889

DARM STÄDTER UND 
NATIONALBANK
Kom m anditgesellschaft auf Aktien

FILIALE STETTIN, Roßmarht 5
Fernsprecher: Ortsverkehr: Nr. 7 4 9 0 -7 4 9 9  /  Direktion: Nr. 2039

Fernverkehr: Nr. 7489
i  ’ . . . , ' ’ , , 7, t  ,  ̂ ■

Depositenhasse Bollwerk
Langebrüchstraße 4 Fernsprecher: Nr. 3 8 4 7 -3 8 4 9

Eröffnung von provisions- und sp esen freien  Depositen« 
konten unter A ushändigung von Depositenkontobüchern a
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w:ny  j i n s s
STETTIN

A usführung e lek tr isch er A n lagen  
R eparaturen  in  e ig en er  W erk statt  
B eleu ch tu n gsk örp er /  In sta lla tion  

R adiom ateria l 
Anfertigung moderner Seidenschirme

Stettin, Bismarckstraße Nr.17
Fernsprecher 8964, Selbstanschluß 36164

Ausführungen elektr. 
Licht-, Kraft-, Heiz- und
Schwach ström an lagen

Bank-Konten: Dresdner Bank, Stettin, Filiale 
Lastadie /  Giro - Konto der Städtischen 
Sparkasse 2677 /  Postscheckkonto Stettin 
Nr. 9083 /  Fernsprech-Anschluß Nr. 3994

S P E Z I A L I T Ä T :

I L I U C H T Ü N ® ' 4

Hellmut Esch
S t e t t i n ,  Kronprinzenstraße Nr. 11

Telephon 29110

Elektr. Beleuchtungskörper 
Heiz- u. Kochapparate 

Staubsauger

Fachmännische Beratung und Ausführung 
von Reklame- und Schaufensterbeleuch
tungen, elektr. Licht- und Kraft-Anlagen.

Verkauf von Heiz- und Kochapparaten, sowie 
Herstellung von elektrischen Lichtanlagen auch 

nach dem Teilzahlungssystem  
der Stettiner Elektrizitätswerke.

LIEBISCH
ELEKTRISCHE ANLÄölS

STETTIN
TELEFON
22008-9

KAISER 
WILHELM 
STR. 20

J .  W . S fu d e m u n d  Na«*1
G e g r ü n d e t  1827 <2 4

F e r n s p r .  1S16 S T E T T I N

❖
O i e  v o r n e h m ©

H e r r e n - S c h n e ' ^ e r
d e r  P r o v i n z  P o m m e f n -
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Louis Lindenberg, Stettin
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

A s g l j a J M a r l i p w

Fernspr. 37355—57 /  Sammelnummer: 35356
Telegr.-Adr.: Dadipappenfabrik Lindenberg 

Gegründet 1872

P r ä p . D a c h p a p p e n  b e s a n d e t  u n d  u n b e s a n d e t  in  a l le n  S tä r k e n .  
S ä m tlic h e  T e e r p r o d u k te  w ie :  S te in k o h le n te e r , K le b e m a s s e ,  

K a r b o lin e u m , A sp h a ltk it t  u s w .

M v e r la n g e  S o n d e r d r u c k s c h r if te n .

Farkettfabrik h i f e i h g e i i
Greifenhagen bei Stettin
liefert in sauberster Ausführung

Stabfußboden
in Eiche und Buche

M odernste Maschinen Neuzeitliche Trockenanlage

Adresse für Bahnsendungen: G reifenhagen-H afenbahn, 
Anschlußgleis Parkettfabrik

E i g e n e r  H a f e n  a n  d e r  O d e r

Stettiner
f t e k f r iz ifä fs  G e s e lls c h a ft

m i t  b e s c h r ä n k t e r  H a f t u n g

Falhcnwalder Sir. 17
F e r n s p r e c h e r  N u m m er 1314.

JtouzeiiHdie Sdianfensfer> 
J 110 K e k la n te -B e le iH f ifu n g e n
aofl« n e  Lichtfrager

V on  d er O rdschau  1926 
A u sg eze ich n e t m it der  
S i l b e r n e n  M e d a i l l e

Det Forenede 
Dampfkibf-Selikab
Aktieselskab Kopenhagen

regelmäßiger
Passagier

verkehr

Nähere
Auskunft

durch

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

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

Stettin- Kopenhagen' 
Westnorwegen
S/S „ B e r g e n h u s "  S S  
„Trondhjem“ alle 10Tage

Gustav Metzler / Stettin
Königstr. 4/5
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Die Deutsche 
Elektrizitäts - Gesellschaft

hat den For tschr i t ten der neuen Lic^ 
technik u. Lichtwirtschaft dadurch Rechnung 
getragen, daß sie  eine besonde

Lichttechnische AbteiluJJ
im Hause Königsstraße 1
errichtete. In einem großen Prüf- und 
führungsraum wird die Wirkung jeder ^  
leuchtungsart praktisch erprobt, gemes 
und Interessenten vorgeführt. .e
Lassen Sie die Wirtschaftlichkeit Ih re rA n ^
kostenfrei von uns durchprüfen. $ r ö̂f1 
ersparnis oder besseres Licht: e|nS 
beiden läßt sich immer erreichen. a(1 
Die besondere Aufmerksamkeit a e ,efl 
Raumlicht und Arbeitslicht In te re ss ie  

richten wir auf die neue Treph-LarTIP ■ ßS 
Die Treph-Lampe hat die Lichtausbeut ^  
besten offenen Parabol-Spiegßls» IS' jst 
dazu noch absolut blendungsfrei, 
nicht mehr zu überbieten. . n g.
W i r  b i t t e n  u m ß e s i c h t i g

Büros u. Werkstätten: Stettin, P o l i t z e r  S tr. 9 f)
Verkaufsgeschäfte: Schulzenstraße 21 /  Kantstraße 1 /  Oberwiek 1 (am a



'Wirtschaftszeitung für die Qstseeländer, das Stettiner Wirtschaftsgebiet 
■ | ■ und sein Jfintertand
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 erausgeber P A U L  B O L T Z E ,  S ynd ikus d e r In d u s tr ie -  u n d  H an d e lsk am m er zu S te ttin
____ H au p tsch riftle ite r u n d  fü r d ie  R ed ak tio n  v e ra n tw o rtlic h  W . v . B u l m e r i n c q ,  S te t t in ; Dr. E. B a r  t  z b e u r la u b t

'  ----------------------------------------- B ezugspreis v ie rte ljäh rlich  2,50 R eichsm ark . — A nzeigenpre is lt. T a r if .---------------- 1__________ ’___________________
Schuaif(:VrBn lti®ch e r V erlag G. m . b . H., S te ttin . D ruck : F isch e r & S chm id t, S te ttin . S ch riftle itu n g  u n d  In se ra ten -A n n a lim e- S te ttin  B örse Finsranff 

S t r a ß e ,  F e rn sp re c h e r  Nr. 8220 bis 8 g »  Die Z e itsch rift e rsch e in t am  1 u n d  « .  jed en  Monats «Z ahlungen  a u f d f  
q V eilages u . m . b. H., S te ttin  Nr. 10464. B an k v e rb in d u n g : W m . Sclilu tow , S te ttin .

w ftsstelle in  H els in g fo rs: A kadem iska  B o k h andeln , A lexandersgatan  7. K onto  in  H elsing fo rs: K ansallis Osake P an k k i, A lexan d ersg a tan  40/42

^ 2 0  ~  Stettin, 15. Oktober 1927 7. Jahrg.

Zum Ausbau des deufsdien Osfseehabelsysfems.
7)as neue deutsch-schwedische fernsprechkabel Stralsund —jYtalmö.

Von Oberpostinspektor F r e d r i c h - Stettin.
2 . September ist an unserer pommerschen 

-te nördlich von Stralsund die Legung eines! 
(jp̂ nfPre.chkabels zwischen Deutschland und Schwe
lg beendet worden. Das neue Seekabel, das auf 
'rr,S }011 der Deutschen und der Schwedischen Tels- 
b J i nverwaltung beschafft ist, geht von der Küste 

" a r r e n z i n (1(5 km nördlich von Stralsund) 
südrUk sc^Wcc^ schen Küste bei I v ä m p i n g e  (27 km 
kab T VOn Malmö). Es wird noch durch Land- 
Stmii!,t ':e,Ckcn. b.isl zu den nächsten Verstärkerämtern 
be]VffrL̂ ^  1 und Malmö verlängert werden. Die Ka-
Sch ündimg, durch die der Sprechverkehr mit 
ist 1° unc  ̂ Norwegen erheblich verbessert wird, 
rejch f e*n neues Glied zur Befestigung der zahl- 
D eu^i wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
ziise>f and un<̂  den skandinavischen Ländern *m- 
B0 zj \Cn- Für die Stettiner Handelswelt, die diese 
(W. ^ ngen von jeher gepflegt hat, wird sie beson- 

Wert haben.
SclUvr U,r. Einweihung des neuen Kabels hatte die 
w  sche Telegraphenverwaltung die Leiter oder

Vertreter der Deutschen, Norwegischen und D äni
schen Telegraphenverwaltungen sowie der Firma 
F e l t e n  & G u i l l e a u m e  C a r l s  w e r k  A.-G. ,n 
Köln-Mülheim, die das Kabel hergestellt hat und 
der N o r d d e u t s c h e n  S e e k a b e l w e r k e  i n  
N o r d e n h a m ,  welche die V erlegung besorgt 
hatte, nach Malmö eingeladen. Als Vertreter der 
Deutschen Reichspost nahmen an der mit der 
Schlußlegung verbundenen Feier in Kungsparken 
in Malmö teil: Ministerialdirektor Dr. Cradmer 
vom Reichspostministerium und Präsident W erner 
von der hiesigen Oberpostdirektion. Das Carlswerk 
war durch seinen Generaldirektor Dr. Zapf sowie 
einige Direktoren vertreten, desgleichen die N ord 
deutschen Seekabelwerke.

Das Kabel wird voraussichtlich erst im Winter, 
sobald clie anschließenden Landkabelstrecken fer
tiggestellt sind, dem Betriebe übergeben werden. 
Ueber die Geschichte und die Bedeutung des Kabels 
ist folgendes zu berich ten :

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

103 624 844 R.-M. Präm ieneinnahm e

Pferdeversichergs.-Anstalt A.-G. in Karlsruhe i. B. 

e '»«<jenb
Ql ° b u s

> u r g e r  Spiegelglas-Versichergs.-A.-G. in Berlin,

92 020 855 R.-M* K apital und R eserven

Hermes K reditversicherungs-Bank Akt.-Gesellsch. in Berlin. 

K r a f t  Vers.-A.-G. des Automobilclubs v. Deutschi. i. Berlin, 

V ersicherungs-A ktien-G esellschaft in H am burg, m U n i o n  Allgemeine Deutsche Hagel-Vers.-Ges. in W eimar,

Allianz Lebensversicherungsbank A.-G.
31 % V ersichertendividende 538 000 000 R.-M. Bestand Ende 1926

V e r s i c h e r u n g s z w e i g e :
— •«■in Haftpflicht ♦ Unfall ♦ Einbruchdiebstahl * Beraubung * Haschinenbruch * Glas

ß 9s , s «haden * Valoren * Schmucksachen in Privatbesitz * Reisegepäck ♦ Aufruhr * Kredit 
uto (Unfall, Haftpflicht, Kasko) ♦ Leben < Aussteuer * Invalidität . Renten * Pension * Spar- 

^ und Sterbekasse ♦ Hagel * Pferde und Vieh

§ & ' ä « n5por«
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Das neue Kabel stellt die fünfte Drahtverbin
dung zwischen beiden Ländern dar. Das e r s t e  
Kabel wurde 1865 zwischen Arkona und Trälleborg 
verlegt. Es war ein Gutaperchakabel und dem d a 
maligen Stande der Technik entsprechend nur für 
die Üebermittlung von Telegraphierzeichen zu ver
wenden. Die Geburtsstunde des Fernsprechers hatte

. t  « t  \  • x r  \ l , 1 ' . 1 < ______noch nicht geschlagen. Dieses Kabel enthielt nur 
drei Telegraphenleitungen. Jetzt, also nach 62 J a h 
ren, ist es als nicht mehr instandhaltungsfähig 
aufgegeben worden. Erst 189S wurde das z w e i t e  
Kabel, ebenfalls noch ein Guttapercha-Telegraphen
kabel, zwischen Neumucran auf Rügen und Trälle
borg ausgelegt. Es wird noch heute betrieben, ist 
vieradrig" und ermöglicht die Schaltung unmittel
barer Telegraphenleitungen zwischen Berlin-Stock
holm, Hamburg-Stockholm und Hamburg-Gothen
burg . 1919 ist das e r s t e  F e  r n s p r e c  h k a b e l
zwischen Zarrenzin und Kämpinge mit 2 F e rn 
sprechdoppelleitungen, 1921 das z w e i t e  P e r n -  
s p r e c h k a b e 1 auf derselben Strecke mit 6  Fern- 
sprechdoppelleitungen und 3 Telegraphendoppel 1 ei- 
tungen in Betrieb genommen worden.

mehr wahrnehmbar sind. Durch die Einführung 
der Krarup- und der Pupinkabel ist diese Schwierig' 
keit überwunden worden. Bei beiden A r t e n  

Kabeln wird die Kapazität durch Zugabe künstlich^ 
Induktivität (Selbstinduktion) unschädlich g e m a c h t -

K abeltank  im  C arlsw erk  in  K öln-M üllieim .

Bekanntlich wirkt die Selbstinduktion der KaPaZ-gsi 
entgegen und hebt dadurch ihre W irkung aut- ^  
dem nach dem Erfinder, dem Dänen K rarup? .^  
nannten Ivrarupkabel wickelt man einen 
Eisendraht von 0,2 bis 0,3 mm Stärke um den. 
beileiter und verteilt dadurch den Induktn ^ z3 

zusatz fortlaufend und gleichförmig über dis 
Kabellänge. Beim Pupinkabel Erfinder dei 
rikaner Pupin) wird die Induktivität in glel ^  
ßigen Abständen — etwa alle 2 km — aU
Kabelleiter gebracht. Außerdem v e r r i n g e r t e  

bei den neuen Fernsprechkabeln die Kapazl rjgen 
durch, daß man den Leitern statt d e r  b i s l j ?  
Guttapercha- oder Faserstoffisolierung eine 
umliüllung mit Luftholraumisolierung

ier-

gab-

Es ist auffällig, daß die Seekabel für den 
F e r n s p r e c h v e r k e h  r bei den teilweise gerade
zu sprunghaften Fortschritten der Nachrichtentech
nik verhältnismäßig spät auf dem Plan erschienen 
sind. Grund dafür war die Schwierigkeit, die schäd
liche Ladungsfähigkeit oder Kapazität, eine E igen
schaft, die alle Kabel —  besonders aber die für 
-Telegraphenzwecke gefertigten Guttaperchakabel — 
besitzen, zu überwinden. Die Kapazität hemmt näm 
lich die in ein längeres Kabel eintretenden Sprech- 
stromwellen derartig, daß sie am ändern Ende nicht

Die K abelstrecke  w ird  d u rc h  Bojen m ark ie

Krarup-Seekabel sind nun zwar schon. 
P u p in k ab e l. seit 1906 verwendet wor' ^ ^s
kamen aber trotzdem für den F enl sPrC £ S feh
kehr im heutigen Sinne nicht in r ia ®^„belstreC 
noch das Mittel, die durch die lange
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^dämpften Sprechstromwellen an den Endpunkten 
j50 zu verstärken, daß sie über anschließende Lei- 
ungen größerer Länge noch wirksam blieben. E rst 

wS nach dem Weltkriege die Elektronenröhre als 
ersprechverstärker weitere Bedeutung erlangt hatte, 
°nnte die Verwendung l ä n g e r e r  P'ernsprech- 

Seekabel aussichtsreich sein.
p Deutschland ist in der Herstellung längerer 

ernsprech s e e  kabel führend gewesen :
919 Erstes Fernsprechkabel (Krarup) Stralsund- 

iqo ^-a m̂ö Seestrecke: 120 km ;
Fernsprechseekabel .(Krarup) ' Leba-Pillau I 

iqo Seestrecke: 176 km;
‘-1 Zweites Fernsprechkabel (Krarup) Stralsund- 

. Malmö Seestrecke : 1 2 0  k m ;
^2 Fernsprechseekabel (Krarup) Leba-Pillau II 

iqo Seestrecke 176 km ;
Fernsprechseekabel Krarup) Leba - Danzig 
Seestrecke 156 km.

E insc lneßen  des K abels in  e in en  T an k  des K ab eld am p iers .

kab ^ en beiden bisher vorhandenen Fersprech- 
Stralsund-Schweden können nur acht Fern-

0 Leitungen betrieben werden. Es sind dies:
1 [j(llungen Berlin-Stockholm;
X , '(Uung Hamburg-Stockholm;
1 f eUung Berlin-Malmö;
1 £ ^ ung Hamburg-M almö;

^ ltung  Berlin bezw. Hamburg-Gothenburg (im 
x stundl. Wechsel);

\vieUing 1 ^ erlin bezw. Hamburg-Oslo (im stündl.

euung Stralsund-Madmö.
Und "o ,Wcrdcn schon jetzt zwischen Deutschland 
Ißooo_Cj Veden auf diesen Leitungen monatlich 

•gen et ’ zwischen Deutschland und Norwc-
^Ußerr/V1 ^ Ferngespräche im Endverkehr und
^nsvsv^H? n°ch etwa 2 000 Gespräche im Durch- 

‘ erkehr durch Deutschland abgewickelt.
/Cür -i •^P^ech V :)esserung des zwischenstaatlichen Fern-

rs hat man neuerdings für den großen 
^ach s j"e, internationale Richtlinien getroffen, wo- 
P°PpeU 1C ^ e*tLlngen nicht mehr wie bisher als 
• erdr')UiUn^ en (Zweidrahtschaltung), sondern als 

fichtuny  eitungen (je zwei D rähte für die Sprach- 
^ § e fu i  Un^ Je zwei Drähte für die Hörrichtung)

p-o w9 rden. Nur mit solchen Vierdrahtlei- 
c• v, kei ganz großen Entfernungen ge-

^ztinp lerer Betrieb ermöglichen und volle Aus- 
er V erstärker erzielen. Die europäischen

Landfernkabellinien werden nach diesen Richtlinien 
ausgestaltet. Nachdem Stralsund Anschluß an das 
deutsche Landfernkabelnetz durch das im vergan
genen Winter in Betrieb genommene Fernkabel 
Stettin-Stralsund-Lübeck-Hamburg erhalten hat, wrar 
die Möglichkeit zur Schaltung weiterer deutsch- 
schwedischer Fernleitungen gegeben und damit die 
Fierstellung eines den oben genannten Richtlinien 
entsprechenden Seekabels nach Schweden notwendig 
geworden. Das neue, jetzt verlegte 117,5 km lange 
Fernsprechseekabel Zarrenzin-Kämpinge, ist ein 
Pupinkabel modernster Ausführung mit zwölf Yier- 
drahtstromkreisen. Es wird daher möglich sein, 
künftig Gespräche von Schweden und Norwegen 
mit ganz Deutschland sowie allen anderen an das 
europäische Fernkabelnetz angeschlossenen Ländern 
zu führen (z .Zt. sind dies England, Holland, Bel
gien, Frankreich, Schweiz, Oesterreich).

Das neue Kabel ist, wie auch die beiden ersten 
P ernsprechkabel Deutschland-Schweden von der 
Firma Felten & Guilleaume Carlswerk A.-G. in 
Köln-Mühlheim hergestellt. Neuartig ist der fabrik
mäßige Einbau der Pupinspulen in das Kabel. Bei 
den L a n d  kabeln werden in gewissen Abständen 
besondere Kasten mit den Pupinspulen in die Erde 
gesenkt und die 'Spulendrähte dann mit den K abel
leitern verspleißt. Bei den früher in Betrieb genom',- 
menen k u r z  q n Pupin s e e kabeln sind die Pupin
kästen ähnlich wie bei den Landkabeln ins Wasser 
versenkt worden. Bei g r ö ß e r e n  Seekabelstrecken 
ist diese Art der Verlegung aber nicht möglich. Es 
sind deshalb hier, wie zuerst bei den im November 
1.926 verlegten Seekabel W arnemünde-Gjedser (D ä
nemark), die Pupinspulen so in das Seekabel mit- 
eingebaut worden, daß sie an den Pupinstellen nur 
eine unwesentliche Verdickung des Ivabeldurchmes- 
sers bewirken, so daß das Kabel vom Iva bei schiff 
gleichmäßig abrollen kann.

Das Kabel ist in zwei Längen verlegt worden. 
Das kürzere Stück, etwa 12 km, ist bereits im Juli 
als Küstenkabel von Zarrenzin über die flache V or
küste, dem sogenannten Bock (der bei flachem 
Wasser trocken liegt) und weiter «in die flache See 
bis westlich von Hiddensee ausgelegt, und das Ende 
dort an einer Boje befestigt und verbleit worden. 
Das andere Stück von rd. 105 km — in e i n e r  
Länge angefertigt — haben die Norddeutschen See
kabelwerke Nordenham  mit dem Kabeldampfer 
„N orderney“ Ende August ausgelegt. Die Verle
gung gestaltete sich wegen des besonders u n 
günstigen Wetters sehr schwierig. Am 25. 8 . wurde 
das Ende des Küstenkabels mit dem an Bord der 
„N orderney“ befindlichen Seekabel verspleißt und 
sollte in der nächstfolgenden Nacht abgerollt und 
am Morgen in Schweden gelandet werden. Der 
Seekabeldampfer läuft bei einer derartigen Verle
gung bei gutem W etter gewöhnlich mit etwa fünf 
Seemeilen Geschwindigkeit und läßt dabei das 
Kabel über eine am Heck befindliche Rolle ins 
Wasser gleiten. Der gerade in dieser Nacht auf
getretene starke Sturm, der auch an unserer he i
matlichen Küste schweren Schaden angerichtet hat, 
zwang aber den Kabeldampfer, die Verbindung des 
Küstenkabels mit dem Seekabel wieder zu lösen 
und mit seiner Kabelladung in den Hafen zu gehen. 
E rst eine Woche später konnte alsdann die Verle
gung glücklich beendet werden.
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Der neue Speidier Im Sfelfiner Freibezirk.
Von M agistratsbaurat H.

Im Stettiner Freibezirk sind seit dem Flerbst 
v. Js. die A r b e i t e n  z u m  B a u e i n e s  s e c h s 
g e s c h o s s i g e n  S p e i c h e r s  im Gange, der nach 
den von der S t e t t i n e r  H a f e n g e m e i n s c h a f t  
aufgestellten Plänen in Gliederung, Aufbau und 
Inneneinrichtung gegenüber den Speicherbauten a n 
derer Seehäfen, teilweise nach neuen Grundsätzen 
durchgebildet wird.

Das Bild zeigt den Q u e r s c h n i t t  d e s  S p e i 
c h e r s ,  bestehend aus Kellergeschoß, Erdgeschoß 
und vier Obergeschossen. Die Länge beträgt im 
Erdgeschoß und in den Obergeschossen 210,70 m, 
im Kellergeschoß infolge der Rampen, die an den 
Giebeln in 3,5 m Breite vorgebaut sind 217,70 m, 
die Breite im Keller 47,25 m, im Erdgeschoß 
40,25 m und in den Obergeschossen 37,70 m. Die 
Geschoßhöhe ist im Keller 3,50 m, im Erdgeschoß 
5 m, im I. bis III. Obergeschoß 3,10 m und im 
Dachgeschoß am  First 4 m. Die nutzbare Lager- 
fläche wird unter Abzug der Säulen und Einbauten 
rund 39 500 qm, die überbaute Fläche zwischen U m 
fassungswänden 45 800 qm betragen. Das E rd g e 
schoß und im Bedarfsfalle auch das I. Obergeschoß 
sollen als Transitschuppen, Keller und die übrigen 
Obergeschosse als vermietbare Lagerspeicher d ie
nen. N e u  g e w o n n e n  werden dadurch im  F r  e i - 
b e z i r k  a l s  n u t z b a r e  S c h u p p e n f l ä c h e  
13 800 qm und als nutzbare Lagerfläche 25 700 qm. 
Der Speicher ist ein Teil des mit sieben Millionen 
Reichsmark veranschlagten A u s b a u e s  d e s  O s t -  
k a i s a m  w e s t l i c h e n  H a f e n b e c k e n  d e s  
F r e i b e z i r k s .  Dieser Ausbau umfaßt a u ß e r  
d e m  S p e i c h e r  die bereits fertiggestellte 330 m 
lange K a i m a u e r ,  die besondere d r i t t e  R  a m p e 
a n  d e r  L a n d s e i t e  d e s  S p e i  c h e r s  neben der 
Zufahrtstraße, die B e s c h a f f u n g  v o n  f a h r b a 
r e n  H a l b t o r k r ä n e n  von je 2,5 t Traghähigkeit 
und v o n  d r e i  a u f  d e m  D a c h  f a h r b a r e n  
V e r l a d e b r ü c k e n  mit oben laufenden Dreh- 
kränen von 2 t* Tragfähigkeit, die V e r l e g u n g  
d e r  e r f o r d e r l i c h e n  G l e i s a n l a g e n  und die 
H e r s t e l l u n g  d e r  S t r a ß e n f l ä c h e n .

Die Errichtung von mehrgeschossigen Schup
pen und Hafenspeichern ist an sich nichts Neues, 
sie sind im Ausland seit längerer Zeit vorhanden, 
und der in neuester Zeit vorgenommene, Ausbau des 
G l a d s t o n e - D o c k s  i n  L i v e r p o o l  und des 
K i n g  G e o r g e  V - D  o c k s  i n L o n d o n  zeigen,
daß die dortigen Flafenverwaltungen den einmal 
eingeschlagenen W eg als richtig anerkannt haben. 
Es ist bekannt, daß gegenüber die H a m b u r g e r  
K a i v e r w a l t u n g  s i c h  g r u n d s ä t z l i c h  g e 
g e n  d e n  B a u  m e h r s t ö c k i g e r  S c h u p p e n  
a u s g e s p r o c h e n  hat, jedoch aus Gründen, die 
zum erheblichen Teil in der besonderen Gestaltung 
des Ham burger Umschlagsverkehrs und in den dör- 

Bodenverhältnissen ihre Stütze finden.
Die für Stettin gewählte Lösung war jedenfalls 

dadurch in erster Linie bedingt, daß am Ostkai des 
westlichen Freibeckens nur noch eine sehr b e 
schränkte Breite zur Verfügung startd. Das Neue 
an diesem Speicherbau ist die T r e n n u n g  d e s  
S c h u p p e n v e r k e h r s '  v o m  L a g e r v e r k e h r  
durch Schaffung besonderer Umschlagsanlagen und

tigen

und
S c h u l z e .

Absetzmöglichkeiten für beide Verkehrsarten, 
zwar werden dem Umschlag von und zu den Schup 
penflächen vorwiegend dienen die H albtorkräne n11 
den beiden Längsrampen im Erdgeschoß, mit del 
Längsrampe auf der Wasserseite des I- Oberge 
schosses und den Klappen im gleichen G e s c h O  

auf der Landseite, während für den Lagerverke 
die Dachbrücken mit den wasserseitigen und lau 
seitigen Ladeklappen der Obergeschosse und u1 
eben erwähnte 3. Rampe vorgesehen sind. Deniefl 
sprechend werden auf der Landseite drei Gl£is_j 
statt wie bisher an den anderen Schuppen zwei ve 
legt werden. D a s  a n  d e r  S c h u p p e n r a m p  
l i e g e n d e  G l e i s  w i r d  d e m  S c h u p p e n  v e 
k e h r ,  d a s  a n  d e r  S t r a ß e  l i e g e n d e  d g 
S p e i c h e r v e r k e h r  d i e n e n ,  d a s  m i t t l e  
i s t  V e r  k e h r s g 1 e i s. Selbstverständlich wer 
die Halbtorkräne so durchgebildet, daß sie aU , -n 
Ladeklappen des 4. O bergeschosses beschicken ho- 
nen, auch wird der Umschlag von und zum 
mit Hilfe von besonderen in den Rampenflächen ^  
gebrachten Kellerklappen durch diese Kräne 
wirkt werden. Die Verwendung von fahrbaren ™

V o r t e i l  d e r  E r s p a r n i s  b e s o n d e r e r  Ha   ̂
t o r k r ä n e  a u f  d e r L a n d s e i t  e. Ihre Durc 
dung und Bemessung wird so erfolgen, daß ^>e.1 nen 
darf später ohne Verstärkung der Konstrukt1 ^  
ein zweiter Drehkran von 2 t Tragfähigkeit au» .
landseitigen Auslager arbeiten kann. Die Ha 
kräne werden als sogenannte Einnziehkräne 
gebildet, so daß e i n e  S c h i f f s 1 u k e g 1 eJ  j | : 
z e i t i g  m i t  2—3 H e b e z e u g e n  a n g e » 
f e n  werden kann. nde

Der in Eisenbetonbauweise hochzufü11 
Speicher wird nach der Längsrichtung durch ^ er 
nungsfugen, die im Keller bis in die Betonsoh 
der Dichtungsschicht hinabgehen in  7 A b t e 1 ^ 
g e  n =  I und VII  30,35 m lang und I I —V f achel 
lang — g e t e i l t .  Die D i c h t u n g , aus mehr  ̂
Teerpapplage mit aufgestrichener Aspha 
stehend, hüllt das K e l l e r g e s c h o ß  a n  den sSet 
und in der Sohle vollständig ein, so daß Hoc 
nicht eindringen kann. Unter der Dichtung i11
stark mit Eiseneinlagen bewehrte Betonschi 
die von unten her die Köpfe des Pfahlros ulld 
rund 4800 Holzpfählen von 40 cm Durchmess

“ " dJ
Nr. 
Lofs 'ede1

Stettin , Swinem
Fernspr. 34605 und 34606 20C Fernsprecher  
T e leg ra m m e: Lofsiedel T e legram m e:

iii»Ä,pif*’
iiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiiimiiimimiiimiiiiii1*111111111111111" . I ^  fl

Schiffsmakler — Bunkerkon....
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Agentur überseeischer Dampferlinien und
Egon-Linie Stettin-Südschweden.
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i Urchschnittlich 16

Jaß 
t) igen

m Länge hineinragen. Die oben
^en in- 

von ungleich- 
^etzungen der Sohle ausgleichen. Die

Ay, . viivvll JA/ 111 Jl- j  CI 11 ̂  v_/ l l l l lv ^ l l l l  CI ̂  Vw-11 • Ly IV

foi a en Dehnungsfugen sollen Bewegung
.£e von W ärmeänderungen und

halt ^ C n werc ên a ŝ Pilzdecken ausgebildet, er- 
£) a lso ebene Untersicht bis auf die Decke des 
b̂ ij Geschosses, die zur Versteifung der Beton
s t  011 für die Unterstützung der Brückenfahr- 
gel^en'en dienen muß und in Balken und Platten auf-* 
K e ]S|  Wlrc^ Die z u l ä s s i g e  B e l a s t u n g  d e s  
25oq i r * l l n d d e s  E r d g e s c h o s s e s  ist zu 
kg/ S /Clm > diejenige der Obergeschosse zu 1200 
bayC/ ni festgesetzt. Die erforderlichen Schuppenein- 
UrUl f- Eisenbahn-, Kai- und Zollverwaltung
Vor Ur die Treppen usw. — sind auf der Landseite 

gesehen, um dem Umschlag an der Wasserseite
f
üi
f. kochst freie Beweglichkeit zu geben. Zur A n -  

e ^ *■. I  ü r F u h r w e r k  e dienen 2 Zirkusse und 
^itienf n 11 ^^k e lram p en , diese werden auch mit je 
t) e r \D re h k ra n  von 1 t Tragfähigkeit ausgerüstet. 
'vähni m s c ^ l a  g in den Keller wird wie oben er- 
L a n ’ d u r c h  ; K e l l e r k l a p p e n  a n  d e n  
^erkel S u n d G i e b e l s e i t e n  erfolgen. F ür den 
^ erden1 ĈCr einzelnen Geschosse untereinander

au^er 4 Haupt- und 2 Nottreppen 4 Läst
i g e  von m o o  i ■ 1 1^tsrk^L vo.n je 2,2 t Tragfähigkeit und 2 Sack- 

ngebaut. D<
T.*lcn m den Ober

,c 1 6  1^5 m aus der Gebäudeflucht

le nI
^ rrtienSt?r lr*i ^ en Obergeschossen erfolgt auf Platt-

• J CD CD

eingebaut. Das Absetzen und Abnehmen

^ S e n  - ° n n e n  u n d  4
$  .............

clê 1 9  ĉ \nten Abteilungen werden
J  o b e re n

heraus -
m breit sind. Vor den Lager

,er ; ,^en ringsherum überdeckte Gänge. Die

auern
Geschossen durch

im Keller und 
0,25 m starke

c  h o  ß
getrennt. Im  E r d  - u n d  I. O b e r ,  

d i e  a l s  S c h u  p p e n  d i e n e n  sollen,

werden nicht Brandmauern, sondern bis etwa 2,5 
m über Fußboden herunterreichende Feuerschürzen 
eingebaut, das sind oben angehängte W ände aus 
feuerfesten Baustoffen. Diese Feuerschürzen werden 
mit Sprinkleranlagen ausgerüstet, die b e i  A u s -  
b r e c  h e n e i n e s  B r a n  d e s in der Nähe der 
F e u e r s c h ü r z e n  s e l b s t t ä t i g  ansprechen und 
eine R e g e n s c h u t z w a n d  gegen das Uebersprin- 
gen des Brandes in die benachbarten Abteilungen 
bilden.

Im Uebrigen erhalten zur E r h ö h u n g  d e r  
F e u e r s i c h e r h - e i t  d e s  g a n z e n  B a u w e r k e s  
die Eiseneinlagen in den Decken und Säulen überall 
mindestens 3 cm Betonüberdeckung.

Die Arbeiten werden durch die S i e m e n s -  
B a u ,  U n i o n  ausgeführt. Zurzeit sind 3 Arbeits- 
krän-Q von: 2  t Tragfähigkeit aufgestellt, die die B au
stoffe T a g u n d  N a c h t — e s  w i r  d i n  3 
S c h i c h t e n  g e a r b e i t e t  — in die oberen Stock
werke schaffen. Der Beton wird in einer besonderen 
Siloanlage am Nordende der fertigen Kaimauer aus 
Zement, Sand .und Splitt in vorgeschriebenen V er
hältnissen mit Hilfe von automatischen W agen und 
M eßgefäßen gemischt und mit Loren bis an die A r
beitskräne herangefahren. Durch sorgfältigste B au
stoffprüfungen wird die Güte des Zements und der 
Zuschlagstoffe, sowie des daraus hergestellten B e
tons, fortlaufend festgestellt.

Da bei den großen zur Verarbeitung gelangen
den Massen — es sind im ganzen rund 3 0 0 0 0  c b m  
B e t o n herzustellen — z w e i  B a u j a h r e  e r f o r - 
d e r  l i e h  sind, kann mit der I n b e t r i e b n a h m e  
d e s S p e i c h e r s  g e g e n  E n d  e d e s  n ä c h s t e  n 
J a h r e s  gerechnet werden.
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Danzig Keine Freie und Hansestadt.
Von N a u t i c u s .

Die folgende kleine Tabelle zeigt den See
verkehr der ersten acht Monate dieses Jahres in 
Bremen, Hamburg, Antwerpen, Rotterdam und im 
Nieuwe Waterweg, also, in Welthäfen. Darunter! 
haben wir zum Vergleich den Danziger Seeverkehr 
(im Eingang) während der ersten acht Monate cl. J. 
gesetzt .

Bremen*) Schiffe N etto  Reg.-T.
1927 3 877 5 191116
1926 3 502 4 231529

+  375 +  959 587
Hamburg

1927 10 619 12 741 630
1926 9 515 11 470 622

+  1101 +  1 271 008
Antwerpen

1927 7 617 13 225 852
1926 7 276 12 496 079

+  341 +  729 773
Rotterdam

1927 8 836 14241118
1926 8 958 13 558 542

+  122 +  682 576

Nieuwe W aterweg
1927 10 743 16 976 818
1926 12 544 18 430 995

— 1801 — 1 454 L77
Danzig

1927 4 783 2 570 886
1926 3 864 2 190 368

+  919

*) V erkehr in den  W eserhäfen

+  380 518 
für b rem ische R echnung .

Die Tabelle läßt erkennen, daß in Bremen, 
Antwerpen, Hamburg, Rotterdam und Danzig der 
Verkehr, verglichen mit den ersten acht Monaten 
des Jahres 1926, zugenommen hat, am meisten in 
Ham burg, am wenigsten der Tonnage nach in Danzig. 
Man sieht, welche große Spanne noch zwischen dem 
Seeverkehr Danzigs und dem der wirklichen W elt
häfen besteht. Die Zunahme des Danziger Seever
kehrs beruht hauptsächlich auf kleineren Schiffen, 
sie beträgt 919 Schiffe und hat eine Gesamttonnage 
von 380518 Ntgt., die Rotterdamer dagegen jnur 
122 Schiffe, aber 682 576 Ntgt. Es läßt sich daraus 
leicht schließen, daß cs sich bei Danzigs Zunahme 
nur um kleinere Schiffe handelt.

W enn wir den in der Tabelle zu Grunde 
gelegten Vergleich weiter ausdehnen, so interes
sieren uns in Danzig als alte deutsche Hansestadt 
wohl am meisten unsere Schwester-Hansestädte 
H am burg und Bremen. Man hat Danzig den 
Namen ,,H ansestadt“ nicht in seine Verfassung 
aufnehmen lassen, weil man vielleicht geglaubt hat, 
damit auch die Erinnerungen an die Hansezeit und 
an die enge Verbundenheit Danzigs mit der G e
schichte der deutschen Seefahrt und des deutschen 
Handels zu ersticken. Das ist nicht gelungen und 
wird nicht gelingen, da zu viele unsterbliche Zeugen 
dieser Zeit vorhanden sind.

Auf einer kürzlich in Bremen stattgefundenen 
Hanseatentagung der Deutschen Volkspartei hat 
man auch auf Danzg und seine enge Verbundenheit 
mit Deutschland hingewiesen. Leider mußte Danzig

auch alles andere als hanseatische Freiheiten. k s 
sei nur an das Munitionsbecken auf der W e s t e r p l a t t 6  

erinnert, von vielem Sonstigen abgesehen. Auf der 
erwähnten Tagung wurde manches gesagt, was auc 
für Danzig von Bedeutung ist, so z. B., daß Ham' 
bürg in den Jahren 1895 bis 1913 540 Million611 
Mark für Häfen und die Elbe, Bremen in neuerer 
Zeit etwa 300 Millionen ausgegeben hat, die s i c h  h 61 

Bremen ziemlich gleichmäßig auf Bremen Stau > 
Bremerhaven und den Fluß verteilen. In den Hä:te 
deckten die Einnahmen die Ausgaben und b r a c h t e  

darüber hinaus eine geringe Verzinsung. Auch h.eu 
werden die Ausgaben für die bremischen _
ohne Rücksicht auf die Verzinsung durch die FiA 
nahmen etwas mehr als gedeckt, abgesehen se  ̂ „ 
verständlich von der Verzinsung für die gr JL 
Summen, die nach dem Kriege schon wieder 
notwendige Verbesserungen für Fläfen, Fluß**: 
rektionen usw. ausgegeben werden mußten. Jei 
falls sind die Hansestädte H am burg und ^ ref 1reT- 
in der glücklichen Lage, im eigenen Besitz i jj 
Häfen zu sein, was bei Danzig leider nicht der ^  
ist. Wir können ungefähr angeben, wieviel bis J 
nach dem Kriege für die technische V e r b e s s e r e  

des Danziger Hafens verausgabt worden ist. 
handelt sich um etwa 7 8 Millionen Gulden,_ f
die laufenden Ausgaben und ohne das 
becken auf der Westerplatte. Mit dem •Munltl5> n 
becken sind es etwa 10—11 Millionen Gulden- ^  
vergleiche dann den Danziger Seeverkehr niit 
bremischen und die für bremische Fläfen sl. jgji 
300 Mill. G.M. belaufenden Ausgaben nnt j..
7—8 Mill. Gulden in Danzig. S e l b s t v e r s t ä n d l i c h  ^  

setr wir, daß der Vergleich, wie die meisten, 1 
er zeigt aber, was andere Hansestädte 
Häfen ausgeben können, in deren Nähe k e i n  ,> ^s.
gen“ und kein „Dirschau“ als K o n k u r r e n z  M  
gebaut wird.

In Danzig wird sehr viel von dem alten  ̂
atengeist gesprochen, namentlich zwischen  ̂
und Becherrand, obwohl Danzig eins, und zw ulll 
Wichtigste dafür fehlt: „Die Freiheit“ . Doc,jag' 
das Wort „H anseat“ für Danzig nicht zunV u  yo1*1 
wort werden zu lassen, sollte es seinen Bnc ^ielß 
kleinen Parteigezänk fort mehr auf g r0Pe. r 
über die Grenzen des Stadtstaates hinaus wiei 
früher auf die See und die weite Welt lenke1 
Kraft der Hansestädte offenbarte sich in efst(p anzi£ 
in ihren Handelsflotten: Wie es damit in wje&en 
aussieht, darauf ist oft genug warnend hing  ̂ sta^' 
worden. Die Danziger Handelsflotte, die 01111 n gefr{ 
liehen Zuschuß mit altem Material fahren nlU)jnjscllL> 
in Danzigs Seeverkehr ständig zurück, die P ^  
Staatsflotte nimmt dagegen zu. An dem wenIf ej|:)stä1’1' 
das Diktat von Versailles Danzig von der gß'
digkeit einer „Freien- und H a n s e s t a d t

dazu gehört in erster Linie seineJ

auf dieser Tagung fehlen. Danzig genießt heute ja

lassen hat,
Handelsflotte — sollte es mit jeder ^■us,K̂ !in 
geringen Kraft festhalten und versuchen, . J \ tLing llX 
Fäden zu spinnen, um seine staatliche 1 Jei| 
stärken. Dazu gehörte eine E i g e n s c h a  

Hanseaten mit seiner Leidenschaft für die uf l g 5
in erster Linie ausmachte „ u n t e r n  e i  j , n £

u n d  r i s i k o f r c u d i g “ sein, w o b e i  w i i

1 1 1 L  I  

aller^1
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eiris betonen müssen, daß die stark schutzzöllne- 
rische Politik Polens, das in der Hansezeit in 
Ranzig keinerlei Sonderrechte besaß, die Betäti
gung von Handel und Industrie sehr behindert. 
Ranzig kann sich daher nicht wie früher frei in 
^er internationalen Seeschiffahrt betätigen. Die 
Ranziger Seeschiffahrt - wir sprechen hier in erster 
J-inie von der Danziger Handelsflotte ;— steht im 
Zeichen der Unsicherheit, es fehlt die feste Ent- 
yjicklungsgrundlage. Daran können auch die hohen 
Ziffern im Seeverkehr nichts ändern.

Daß H am burg und Bremen als alte H anse
städte Danzig gegenüber den Vorsprung, den sie 
Vor dem Kriege hatten, auch nach dem Kriege, 

s° nach der gewaltsam vorgenommenen U m ge
staltung der Landkarte beibehalten haben, ist ein 
?eweis dafür, daß das Zurückbleiben Danzigs hinter 
j^amburg und Bremen nicht die Schuld der preu- 

isch-deutschen Regierung gewesen ist, wie es so 
tt von deutschfeindlicher Seite behauptet wird, 
anzig hat vielmehr ebenso wie in den Zeiten der 
anse so auch in den Jahren 1815—191.4 eine Blüte- 

/eit durchgemacht, die durch äußere politische Er- 
ei§nisse — wir erinnern z. B. an den Krimkrieg, 
eri russisch-türkischen Krieg, den Weltkrieg usw.

nach der guten oder schlechten Seite beeinflußt 
, urde. Der Grund dafür, daß Danzig hinter Ham- 
Urg und Bremen — ebenso wie es mit Lübeck 

«^schellen ist — im Laufe der Jahrhunderte zurück
geblieben ist, liegt vielmehr darin, daß  die Nord- 
eenäfen immer näher an die W eltverkehrsstraße

im Laufe der Jahre herangerückt sind, da England 
und die Vereinigten Staaten sich zum W eltwirt
schaftszentrum ausgestalteten. Es wäre verkehrt, 
daraus den Schuß zu ziehen, daß  damit die Ostsee 
an weltgeschichtlicher Bedeutung verloren hätte. 
Ueber die Häfen der drei baltischen Gouvernements 
ging 1913 allein ein Drittel der gesamten russischen 
Ausfuhr. Rigas Ausfuhr wrar z. B. in einem halben 
Jahrhundert auf das Neunfache gestiegen. Wir 
dürfen auch die Rolle nicht vergessen, die Finnland 
in der Ostsee zu spielen angefangen hatte. 1750 
zählte Finnland 421 547 Einwohner, 1914 schon 
3 231995. Heute steht Finnland im Ostseehandel an 
einer der ersten Stellen.

Wenn Danzig sich zur Zeit bemüht, daß nach 
dem Kriege als Ein- und Ausfuhrgebiet verlorene 
russische Hinterland, das es bis 1914 besessen hatte, 
wiederzugewinnen, so handelt es damit auch im b e 
sonderen Interesse seiner Schiffahrt.

Zum Schluß wollen wir noch eine Bemerkung 
des Historikers Dröysen anführen, die er einst über 
die weltgeschichtliche Bedeutung der Ostsee ge
macht hat. E r sagte: Die Vorherrschaft auf dem 
Meere wäre immer bei derjenigen Macht gewiesen, 
die den Vorrang auf der Ostsee behauptete. Das 
trifft zu: bei den Normannen, Plansen, N iederlän
dern und Engländern. Die kommende W elt
geschichte wird lehren, ob das auch in Zukunft der 
Fall sein wird, wobei Danzig wahrscheinlich nicht 
unbeteiligt bleiben wird.

Die Verwendung von Traktoren in der russischen Landwirtschaft.
Eine Illustration zur Mechanisierung der Landwirtschaft in der Sowjet-Union.

Von C. v. K ü g e . I g e n ,  Berlin.
jyj. Die riesigen fruchtbaren Steppen und Flächen 
Vq1 ur)d Südrußlands lassen die Verwendung 
Wi f ' raktoren und Landmaschinen im weitesten 

ange als geboten erscheinen. Seit Lenin ist 
Me T  aU(r]l e 'nes der tönendsten Schlagworte: die 
Schc V is ie ru n g  und Elektrifizierung der Landwirt- 
•pj att. Diese wurde um so mehr gefordert, als die
”oTut[nsch.aft im Laufe des Krieges und der Re-
und es

ihr Inventar nicht hatte erneuern können
gen i ~ auch infolge der Hungersnöte an genü-

^ uSvi°h fehlte. Es entsprach vollkommen
Vom Vrundsätzen des Kommunismus, den Sprung 

*u holzen
H Izernen Pfluge zum Traktor zu verkünden.

Gejy*"s läßt sich auch nicht leugnen, daß  auf dem  
der Beschaffung von landwirtschaftlichem 

Landm aschinen und Traktoren, verhält-Srnäft: ’
siricl" "r große Anstrengungen gemacht worden
groß, r °tzdem gibt es auch heute noch einen
kein eil1 Prozentsatz Bauern, der überhaupt über 
- ln Inverdie ^ lventar verfügt. Noch kürzlich ging durch 
üie V ^ je tp resse  eine erschütternde Mitteilung über 

ahlung der inventarlosen Bauern in Sibirien.
^11 strengungen der Sowjetregierung zur 

in 2wa - Un?  v°n Landmaschinen und Traktoren lief 
Und i,U Dichtungen: Einfuhr aus dem Auslande 
^ g s  .Strl^dsetzung der Fabriken im Inlande, neuer
n d  T ^ l  ^ au lleuer Fabriken, um Landmaschinen 
^er zur a , t0ren f-ande selbst herzustellen. Dank 
^ h r n„C menden eignen Produktion ist die E i r i -  

011 Landm aschinen und Traktoren bedeu

tend zurückgegangen. W ährend vom Oktober 1925 
bis zum Juli 1926 noch für 46 Mill. eingeführt 
wurden, ist in den entsprechenden zehn Monaten 
des letzten Wirtschaftsjahres die Einfuhr von L and
maschinen und Traktoren auf 22,5 Mill. Rubel zu
rückgegangen. Man muß annehmen, daß ein ver
hältnismäßig großer Prozentsatz hierbei auf die 
Einfuhr von Traktoren entfällt, da diese noch nicht 
in dem Grade im Lande hergestellt werden können 
wie einfache Landmaschinen. ln Stalingrad 

Zarizyn) wird eine große Traktorenfabrik ange
legt-, wobei amerikanische Ingenieure als Ratgeber 
auftreten. Auch in Marxstadt in der Deutschen 
Wolgarepublik arbeitet schon seit einiger Zeit eine 
Traktorenfabrik, deren Maschinen in Moskau volle 
Anerkennung gefunden haben. Nach sowjetamt
lichen Angaben gibt es rund 36 000 Traktoren auf 
dem Gebiet der Sowjet-Union, von denen 26 000 
seil 1923/24 eingeführt worden sind. Von diesen 
arbeiten etwa 17 000 in der eigentlichen russischen 
Republik, hauptsächlich im Nordkaukasus und im 
Wolgagebiet.

Dagegen hatte die Produktion des russischen 
Landmaschinenbaues schon im W irtschaftsjahr 
1925 26 mit einer Produktion von rund 72 Mill. 
Rubel den Vorkriegsstand erreicht. Ihre P roduk
tion wird im laufenden W irtschaftsajhr schon auf 
fast 100 Mill. Rubel berechnet. Das Program m  
für das kommende W irtschaftsjahr setzt einen G e
samtwert von 125 Mill. Rubel ein. W ährend noch
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viele kleinere Fabriken nach gänzlich veralteten 
Methoden unzählige Typen von Maschinen g roßen 
teils schlechter Qualität bauen, gibt es große m o
dernisierte Landmaschinenfabriken, wie die des 
Ukrainischen Landmaschinentrusts, die nach m o
dernen Arbeitsmethoden arbeiten. Andere große 
Landmaschftienfabriken sind im Bau. Die Produk
tion scheint im laufenden W irtschaftsjahr die N ach
frage seitens der Bauernschaft überstiegen zu haben. 
Jedenfalls wird der Absatz im Betrage von 130 
Mill. Rubel, der projektiert war, wie die Sowjet
presse jetzt zugibt, im laufenden W irtschaftsjahr 
nicht erreicht werden.

Es ist von hohem Interesse zu verfolgen, wie 
sich die Mechanisierung der Landwirtschaft bei 
den primitiven und vielfach zwangmäßig gebun
denen Verhältnissen der Sowjet-Union auswirkt. 
Hierüber schreibt einer der besten Kenner jder 
russischen Landwirtschaft in der „D e u t s c l i e n  
P o s t  a u s  d e m  O s t e n “ . E r  will keine stolzen 
Rückschlüsse von den 36 000 arbeitenden Traktoren 
auf die „schon bemerkenswerte Mechanisierung der 
Landwirtschaft“ zulassen. Nur der Nichtkenner 
werde behaupten, daß die Einführung der T ra k 
toren entsprechend dem Zuwachs an Arbeitskraft, 
den sie bedeuten, den Fortschritt der Landwirt
schaft gefördert habe. W er aber tiefere Einsicht 
in die wirtschaftlichen Verhältnisse Rußlands hat, 
kann sich solchen Hoffnungen nicht hingeben.

Den 36 000 Traktoren stehen nach den A us
führungen unseres Berichterstatters 24 Mill. Bauern
wirtschaften, 70 000 Staatswirtschaften (Sowchosy) 
und Kollektivwirtschaften (Kolchosy) und die ver
schiedenen Konzessionen gegenüber. Bei den kli
matischen Verhältnissen Südrußlands pflügt ein 
Traktor jährlich 200 ha etwa 5—5y2 Zoll tief. Dem 
ensprechend pflügen alle 36 000 Trakoren nur 7,2 
Mill. ha im Jahr. Da aber bei der Ackerbestellung 
jedes Feld dreimat gepflügt werden muß und der 
Traktor auch die Saatmaschine zu führen hat, wer
den die 36 000 Traktoren bloß etwa 2—2 ^  Mill. ha 
bearbeiten, was etwa der Ackerfläche eines Gou
vernements entspricht.

Leider ist durch diese schematische Berech
nung keineswegs die Leistung der Traktoren unter 
den jetzigen Agrarverhältnissen gekennzeichnet. 
Denn die Arbeitskraft des Traktors ist nur auf 
großen Ackerflächen voll auszunutzen. Die gegen
wärtigen Bauernwirtschaften besitzen aber nirgends 
mehr als etwa 30 ha. In der Krim s'ind es 27, in 
der Ukraine 16, in Mittelrußland nicht mehr als 
5. Ja, es kommen, wie im Gouvernement Jekate.- 
rinoslaw viele Bauern mit 0,9 bis 1,5 ha vor. Es 
ist daher ausgeschlossen, daß eine Bauernwirtschaft 
einen Traktor ausnutzen und bezahlt machen 
könnte.

Um dieser Schwierigkeit zu entgehen, ist von 
Seiten der Behörden die Bildung b ä u e r l i c h e r  
G e n o s s e n s c h a f t e n  propagiert worden, um so 
die Einführung von Traktoren zu ermöglichen. 
W enn sieben bis zehn Bauern sich zu einer G e
nossenschaft zusammentäten, könnten sie den T ra k 
tor mit Erfolg auf ihrem Lande verwenden. Doch 
haben die stärkeren Bauern, die hierfür in Betracht 
kämen, nicht das genügende Kapital, um eine solche 
Genossenschaft zu bilden. Kredit wird aber fast 
ausschließlich nur der5' Dorfarmut und ärm eren

Mittelbauern eröffnet, bei denen der Zustand ihrer 
Wirtschaften die Einführung fortschrittlicher Me
thoden verhindert. Vielfach ziehen sie es vor, die 
iihnen zugeteilten Landparzellen w o h l h a b e n d e r e n  

Wirten zu verpachten. Außerdem erschwert d]C 
bäuerliche Psyche die Bildung derartiger G e n o s s e n 

schaften. Der Bauer liebt es nicht, sich in die 
Wirtschaft hineinblicken zu lassen, fühlt sich l e i c h t  

vom N achbar übervorteilt u n d  hat kein V e r t r a u e n  

zu den Berechnungen der Genossenschaften übei 
die geleistete Arbeit. So sind in den kulturell am 
höchsten stehenden Dörfern der Mennoniten in del 
Krim die Traktor-Genossenschaften schon nach 
zweijähriger Zusammenarbeit auseinandergefallen' 
In russischen Dörfern ist die Bildung solcher Ge
nossenschaften noch viel schwerer, da nach Angaben 
der „Ekonom. Shisn“ es als etwas S e l b s t  verstand 
liebes angesehen wird, daß im G e n o s s e n s c h a f t ^ '  

laden des Dorfes jährlich 1500 Rubel v e r u n t r e u  

werden. . . . '
Der Einzug des Traktors ins Dorf geht dahê  

andere Wege. Der Besitzer des Traktors muß sein 
Maschine voll ausnutzen und daher g e g e n  
z a h l u n g  a r  b' e i t e n l a s s e n ,  um die Anlagê  
kosten und die teuren Zinsen möglichst schne^ 
herauszuholen. E r  vermietet seine M a s c h i n e  

die Nachbarn, nachdem er seinen eigenen Ack 
und das gepachtete Land bearbeitet hat. ^e 
Mangel an Inventar und Zugvieh ist die Nachtrag 
nach Traktorenarbeit meist groß. Um  sie zu , 
friedigen, m uß rasch gearbeitet werden. E s AV ü 
daher nicht besonders tief gepflügt, um Zeit 
gewinnen. Fast immer pflügt der Bauer höchs 
5—öVa Zoll, und nicht einmal auf dem feigel1 
Acker sucht er tiefer zu pflügen.

Nun wird der Acker in Rußland s e i t  J 11^ ,  

hunderten mit Getreide besät, das beim h e r r s c  

den Dreifeldersystem nach kurzen U nterb rech t1»^ 
auf denselben Acker zurückkommt. Dabei ist^eli, 
Boden entweder überhaupt nicht gedüngt wo 
wie in Südrußland, oder hat auf nur k l e i n e n  } ^
des Ackers eine Mistdüngung erhalten, 
Mittelrußland. Infolge dessen ist die o b e r e  -^°V(0iF 
schicht stark ausgeraubt. Da Kunstdünger jjg,. 
kommen fehlt, wäre es immer stärker not^e’J ^ .  
tiefliegende Schichten des Bodens durch 1 ^
p f l ü g e n  heraufzuholen. Das sollte j a  auc g ,  

eigentliche Aufgabe des Traktors sein. Sie e ^  
lichte durch verhältnismäßig schnelles I iefp* 1 ^irid 
die Landwirtschaft i n t e n s i v e r  zu g e s t a l t e n  ^  
die E rträge zu erhöhen. Statt dessen a b e r  gI1 

der Traktor so, wie er jetzt zu arbeiten gez^ °^ . 
ist, nur zur stärkeren Einbürgerung der ‘eX. 
s i v e n  Wirtschaft, die als Fluch über der russ 
Landwirtschaft hängt.

\Afic ^Soweit der Kenner aus der Ukraine. vv ^eSten 
aus diesem Beispiel sieht, ist es trotz der 0gefl. 
klimatischen und geographischen V o r b e d i n v ? erfür die Mechanisierung der L a n d w i r t s c h a t  
gefährlich, Sprünge aus tiefster A r m u t ahnden Zl1
kultur zu fortgeschrittenen W i r t s c h a f t s m e t n  

tun. Man gebe den russischen Bauern die - ^  jjc- 
keit, größere Landstücke zu erwerben UI\ i  ge 
arbeiten, dann wird die natürliche Grun j ^ r t d 1 
die Anwendung von Traktoren und komf 
Landmaschinen gegeben sein.



15. Oktober 1927 O S T S E E - H A N D E L 13

Die hiinsilidien Düngemittel
> Von P e r c y

'Mittelpunkt des Gesamtbaltischen Kunstdünger- 
Andels war bis 1914 uneingeschränktermaßen 
^ ' g a ,  das nicht nur in der Einfuhr dominierte, 
sondern neben Superphosphat auch Knochenmehl, 
schwefelsaures Ammoniak, Düngekalk in größeren 
Mengen selbst herstellte und damit außer dem Bal
tikum größere Teile Rußlands versorgte. Seitdem 
hat.sich das Bild des baltischen Kunstdüngerhan- 
^els wesentlich verschoben. Mit dem Erstehen von 
Urei neuen Staaten begann bei ihnen auch der 

r a n g  n a c h  F r e i m a c h u n g  v o n  d e r  H e g e -  
n ;() n i e  d e s  R i g a s c h e n I m p o r t h a n d e l s ,  
fahrend Rigas Kunstdüngererzeugung im Jahre 
1925 vernichtet worden war. E rst in allerletzter 
~eit liefert der Rigasche Fabrikbezirk wieder Super- 
Phosphat, Knochenmehl und etliche andere künst- 
iche Düngemittel, hergestellt aus Mineralien, K no
ten und fabrikationstechnischen Abgangsprodukten, 
egenwärtig ist E s t l a n d  im Bezug von künst- 

icnen Düngemitteln aus dem Auslande, praktisch 
genommen, noch ganz selbständig, wobei für diesen 
p P°rt außer Reval eigentlich nur noch Pernau in 

rage kommt. L e t t l a n d  führt Kunstdünger 
J ^ P t  sächlich über Riga, nächstdem über Libau ein, 
j.a ' rend L i t a u e n ,  nach der übereinstimmenden 
l f i s c h e n  und lettländischen Statistik sich gleich
e s  so gut wie völlig emanzipiert hat und die 
J ^ s t e  der lettländischen Häfen in nennenswertem 

aße nicht mehr in Anspruch nimmt.
Eine abgeschlossene Statistik liegt für das Jahr 

& 3 yor. Hier nun hat L e t t l a n d  folgende M en
gen eingeführt:

S u p erp h o sp h a t  T on n en  L a t
D eu tsch land  10,587,3 829.900
E n g lan d  50,4 3,300
Schw eden 19,200,1 1,593.000

- H o lland  11,045,1 800.100
B elg ien  560,3 42,300
F inn land  , , 609,7 39,800
an d ere  S taa ten  104,6 10,500

zusam m en 42,157,5 3,318,900

T h o m a sm eh l
D eutsch land  8,470,8 648,600
E n g lan d  938 2 73,100
H olland  500,0 34,000
Belg ien  8,625,2 656.200
Schw eiz 5,441,5 425,600
andere  S taa ten  49,2 6,200

zusam m en 24,024'9 1,843,700

K a lid ü n g e sa lz e
Deutschland 16.897,2 1,894,000
Frankreich 2,298,4 261,400

zusam m en 19,195,6 2,155,400

C h i l e s a l p e t e r
Deutschland 731,5 238.000
Belgien 28,6 9,800

zusam m en_________ 760,1
Ko*gesa lp eter

verschiedene S taa ten  612,2

247,800

146,600

lltif] 7 ,̂n^ nsAyerten Mengen nur K n o c h e n m e h l ,
wie folgt:
Litauen
Estland
Dänemark

'Finnland

15,0
132,5
1100

1,005,0

2 000 
22,000 
17,000 

129,900

in den osfbaltisdien Staaten.
M e y e r -  Riga.

Ein Transit lag nach der staatsamtlichen S ta
tistik im Berichtsjahre bei Lettland nicht vor.

Der e s t l ä n d i s c h e  B e z u g  von Kunstdünger 
ergab für 1926 folgendes Bild:

S u p erp h osp lia t T onnen Millionen Emk.
D eu tsch land 2,887,4 17,15
Danzig 466,9 2,75
Schw eden 13,740,4 80,36
H olland 1,650,0 9,74
andere S taa ten 32,5 0,95

zusam m en 18,777,2 110,95
T h om asm eh l

D eutsch land 1,332,5 7,85
K a lk lü n g e sa lz e

D eutsch land 2,462,9 18,09
Frankreich 2,300,1 16,30
L e t t lan d 1,0 0,01
Belgien 1,000,2 8,10

zusam m en 5,764,2 42,50

C h ilesa lp eter i
D eu tsch land 599,6 13,59
Chile 425,0 9,78

zusam m en 1,024,6 23,37

N o rg esa lp e ter
D eutsch land 110,0 0,19
Schweden 10,0 0,77

zusam m en 120,0 0,96

K n o c h e n m e h l
Deut schland 32,6 0.26
L e ttland 99,9 0,80

zusam m en 132,5 1,06
Exportiert hat Estland im Berichtsjahre von 

künstlichen Düngemitteln nichts, wohl lieferte es 
Knochen nach Lettland, die dort dem Veredlungs- 
prozeß, teilweise auch für Estland, unterzogen und 
als Knochenmehl zurückgeliefert wurden. Der 
T r a n s i t  ergab 2150 Tonnen Kunstdünger aller 
Art von Schweden und 619 Tonnen von Deutsch
land, in beiden Fällen alles n a c h  R u ß l a n d .

Was nun endlich die l i t a u i s c h e n  D ü n g e 
m i t t e l b e z ü g e  für 1926 betrifft,, so gibt die Ivow- 
noer amtliche Statistik auf diese Frage nur folgen
den Bescheid.

S u p erp h osp h at  a n d .k ü n s t l  D ü n g e m it t e l
Tonnen Lit

D eutsch land  
Schw eden 
H olland 
Belgien 
Eng land  
L e t t lan d  
D änem ark  
andere  S taa ten

17,887,6 2,538,400
10.339.5 1,368,300
30.685.5 4,962,700

1,218,0
22,6

682,8
265,6
300,0

195,000
2,900

117.400
29,000
36.300

Tonnen
248.3
230.3 

10,1

40,1
15,5

L i t
118,000

30,200
1,200

5,100
3,000

^ P o r t i e r t  hat  L e t t l a n d  im Jahre 1926 
n e n n e “  J

zusam m en 1,262,5 170,900

zusam m en 61,401,6 9,250,000 544,3 157,500

Auch Litauen exportierte in diesem Falle ledig
lich Knochen, nämlich 610,7 t nach Lettland und 
118,7 t nach Deutschland, ferner kleinere Mengen 
nach anderen Staaten, insgesamt aber 748,7 t für 
826 100 Lit., wobei für Litauen, jedenfalls nach der 
lettländischen Statistik, ein Veredlungsverkehr nicht 
in 1 rage kommt. Der litauische T r a n s i t  ergab 
im Berichtsjahre 590,1 t Kunstdünger aller Art, 
ausschließlich aus Deutschland, vermutlich nach 
Rußland, denn die beiden anderen ostbaltischen 
Staaten importieren die in Frage kommenden Ar-
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tikel als billige, sperrige Massenware nur auf dem' 
Seewege.

Aus diesen Tabellen geht zunächst hervor, daß 
unter den drei ostbaltischen Staaten Litauen zwar 
die größte Superphosphatmenge einführt, jedoch 
in Bezug auf andere künstliche Düngemittel, so n a 
mentlich auch Kalidüngesalze, sich auf ein Mindest
maß beschränkt. Das gilt nicht nur für das letzte 
fahr, sondern entspricht auch dem litauischen Im 
port von früheren Jahren. Lettland dagegen deckt 
seinen Bedarf in Phosphorsäure • sowohl durch den 
Bezug von Superphosphat wie auch von T hom as
mehl, es bezieht ferner weitaus mehr Kalidüngesalze 
als Litauen und Estland zusammengenommen, w äh
rend es im Verbrauch von Salpeter mehr als E s t 
land auf Norgesalpeter (Stickstoffsalpeter) überge
gangen ist. Diese Daten sprechen für eine ge
wisse P r i m i t i v i t ä t  d e r  B o  d e n b c r e i c h e - 
r u n g i n L i t a u e n , umgekehrt, für h ö h e r e 
a g r i k u l t u r e i l e  M e t h o d e n  i n d e  n b e i d e n 
a n d e r e n  o s t b a l t i s ' c h e n  S t a a t e n ,  wo eben 
der wissenschaftliche Einfluß der landwirtschaft
lichen Fakultäten Rigas und Dorpats nach wie vor 
zum Ausdruck kommt. Im übrigen sprechen die 
Tabellen für sich.-

Bezeichnend für die Bedeutung Rigas für die 
gesamtbaltische Landwirtschaft ist die Tatsache, 
daß die Erzeugung von künstlichen Düngemittel 
hier, wie vorstehend erwähnt, nun wieder aufgenom
men worden ist. Wesentlich wichtiger als die E r 
stellung von Knochenmehl und anderen K unstdün
gerarten in Riga ist jedoch die Tatsache, daß seit 
Anfang dieses Jahres die S u p e r p h o s p h a t f a - 
b r i k in  R i g a -  M ii h l g r a b e n  ihre Tätigkeit neu 
aufgenommen hat. Die technische Neuausrüstung 
der Fabrik, namentlich aber die Beschaffung der 
erforderlichen Mittel beanspruchte ungemein viel 
Zeit und Mühe, denn die Wiederinbetriebsetzung der 
Superphosphatfabrik fiel schon in die jetzt noch 
währende wirtschaftliche Depression. Unter ihrer 
Ungunst hat die neue Firma auch jetzt zu leiden. 
Der S t a a t  hat dem Unternehmen bis jetfct K r e 
d i t b ü r g s c h a f t e n  für insgesamt 35 000 Pfund 
Sterling ausgestellt, d. i. der für Lettland 'nam hafte 
Betrag von annähernd I Million Lat. Die zumeist 
kurzfristigen Garantien müssen von Fall zu Fall 
verlängert werden, denn das Unternehmen ist ja 
erst in der Entwicklung begriffen. Ein Teil der

Staat inzwischen auch schon decken müssen, wie 
es heißt, etwas über eine Viertelmillion Lat. D# 
Fabrik beschäftigt etwa 200 Arbeiter und ist für di  ̂
Gesamtwirtschaft des Staates von großer Bedeu
tung. Daher ist das Finanzministerium bezw. die 
Bank von Lettland veranlaßt, die einmal eingeleitete 
Kreditpolitik fortzusetzen, um dem jungen Unter
nehmen nicht die Existenzbasis zu entziehen. B1S 
zum 1. September d. Js., d. h. in etwa 6 Monaten, 
hat die Riga-Mühlgrabener SuperphosphatfabriK 
19 300 t Kunstdünger, hauptsächlich S u p e r p h o s p h a t ,  

hergestellt und diese Menge auch schlank abgesetzt,’ 
wobei ein beachtlicher Teil der Produktion n a c i  
L i t a u e n ,  ein geringerer n a c h  P o l e n  a u s g e 
f ü h r t  wurde, während das Meiste freilich iin eige 
nen Land Absatz fand. Der S u p e r p h o s p h a t v e ^  

brauch Lettlands ist in diesem Jahr auf rund 60 00' 
angewachsen, was zu dem interessanten Ergebni^ 
führt, daß nach oberflächlicher Schätzung der dies 
jährige Superphosphatimport sogar noch den y° 
jährigen übersteigt, trotz der Mitbeteiligung 
Mühlgrabens an der Deckung dieses Bedarfs.

Im nächsten Jahre hofft die M ühlgrabener o 
perphosphatfabrik ihr schon früher ins Auge 
faßtes Produktionspensum von 40 000 Sack 
erreichen, so daß für den Export sehr w 
nachbliebe. Nach wie vor ist die Firma 
staatliche Geldunterstützung und K r e d i t f ö r d e r  

wesentlich angewiesen. Bisher wurde der Inlan t  ̂
preis um 2 L a t  p r o  S a c k  u n t e  r d e m ^
m a r k t  p r e i  s e , freilich nur künstlich, a u f r e c n  ^  
halten. Aber das kann nur bei der bisherigen ii ‘ c 
vip>1 1 n n  Rpf-pi l icr imcr  dp«; S t a a t e s  f f*schellen. _

ZU
enig

ziehen Beteiligung des Staates geschehen 
dieser die bisherige Kreditpolitik aufgeben w

dieser Art übernommenen Verpflichtungen hat der brauches hier schwerlich zu erwarten

ollen.-
so würde die Firma, wie sie jetzt erklärt, g e /^ 11̂1̂ .  
sein, sich dem S u p e  r p h o s p h a t s;y n d i k a -s, 
zuschließen, um dann allerdings auch deren ^  
forderungen zu erfüllen. Unter diesen Umsta ^  
wird der Staat vermutlich noch längere Zeit ani e 
ternehmen indirekt beteiligt bleiben. E i n e  e t\^^  
Wiederinbetriebsetzung d e r( M e m e l e r  S u 1 
p h o s p h a t f a b r i k , wovon dort zu hpren^..^. 
würde zwar den litauischen Import von Riga^  ge
grabener W are ausschalten, jedoch der hiesige ^  
brik, solange sie in kleinem M aßstabe ar ^ c 
sonst keinen fühlbaren Abbruch tun. So aI1g alti' 
Landwirtschaft, besonders der Ackerbau, ist
kum, wie das jetzt der Fall ist, d a r n i e d e r  
eine wesentliche Steigerung des Kunstdung

zu

Sleiliner Sdtaufensfer-Beleudtfiing.
Von W. H e n  r i c  h.

J e d e m  au fm erksam en  Beobachter, de r  die S traße  
S tettins durchw andelt,  wird die V eränderung  des  abendlichsn 
Bildes, das Stettin bietet, auffallen. Vor allem w ird  er fe s t
stellen können, daß  die B eleuchtung de r  Schaufenster g e g e n 
über f rüheren  J a h re n  eine wesentliche V eränderung  erfahren  
hat. Die b lendenden nack ten  Lichtquellen sind zum großen  
Teil verschw unden ; durch v e r d e c k t e  A n o r d n u n g  d e r  
L e u c h t q u e l l e n  sind die ausgestellten W aren  ins richtige 
Licht g erück t w orden , auch die Lichtfülle in den S ch au 
fenstern hat wesentlich zugenom m en. W orauf diese b e 
g rüß en sw er te  V eränderung  zurückzuführen  ist, das soll in 
N achstehendem  kurz erläutert w erden.

W enn man sich früher dam it begnügte ,  eine künstliche 
Lichtquelle in G estalt der  elektrischen Glühlam pen zu liefern, 
so ist m an je tzt zu der  Einsicht gekom m en, d aß  man dem  
V erbraucher  auch zeigen muß, w ie diese Lichtquelle w ir t 
schaftlich und lichttechnisch am  besten  anzuw enden  ist.

E s  galt die sämtl. an  di 
zu gew innen, um eine W

n Kreise
lieser F rag e  i n t e r e s s i e r t e  h  ^

/  a n d 1 u g i n d e r .  v,urz u  g e w i n n e n ,  u m  e i n e  v v  a n a i u g  i n  t t e r l i n  
f e n s t e r  -  B e l e u c h t u n g  d u r c h z u f ü h r e n .  I n  t  s  c

d i e  , , Z  c  t  d  e  s  c  h  a  u “  Z e n t r a l e  d e r  c  {j j e  -

S  c  l i  a  u  f  e  n  s  t  e  r  -  L  i  c  h  t  w  e  r  b  u  n  g  - r  g e g r U  ’ A u ^ lli c r

e&e
a f  i i  a  u  i e  n  s  i  e  i  -  j .  i < i i  i  vv c i  u  u  i i  ö  • l  z u r  rV

system atische B earbe itung  dieses Gebiets sic i .mj3sen 
gem acht hatte. U m  aber  den  besonderen  s c h 3 ~ e
einzelnen S täd te  R echnung  zu tragen, w urden  r )  c u t 5 t i
gegründet .  l O r g a n i s a t i o n s s t e l l e  d e r  ^  S \ er *fbt 

h a u f e n s t e r - L i c h t w e r b ü  n g). Aue n&th  ^
ang es der Initiative einiger P e r s ö n l i c h k e i t e i  %uSai 

..............• r '   ____  r»nrl pn k r e i s e n  f

n 
0

or'°c'S c
g e la n g  c s  u u i  l u n i ä B v c  c u n g t i  * . e ) 1  W ^ ' x p S
sprechungen  mit den in F rag e  k o m m e n d e n  K r  > s ^c h  

eine O rdschau  ins Leben zu rufen. Es sch os. ^
Bewegung an: :.tcv«-einP0lI1r)rtS'

Reidis-Verban(lderElektro=Iiistallateure, jejẐ uts(*hlands.
V erband  d er  B e le u c h tu n g s g e s c h ä f te

g ruppe  Stettin,
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Stettiner E lek tr iz itä tsw erke  A.-G., Stettin,
V erband  des Stettiner Einzelhandels,
D er  Stettiner Verkehrsverein,

R  ?' O sram  G. m. b. H., Kom.-Ges., Stettin.
H e r r  O berbürgerm eis te r  Dr. A c k e r m a n n  hatte  die 

reundlichkeit, das P ro tek to ra t de r  O rdschau  zu übernehm en. 
ern E h r e n a u s s c h u ß  gehörten  folgende H erren  an: 

Konsul Dr. h. c. Willy Ahrens,
Geh. K om m erzienrat Dr. h. c. F ranz  Gribel,
S tad tra t  Dr. ing. X aver Mayer,
Syndikus E rns t  Mentzel,
P räsident G cheim rat Schwieger.
Den A rbeitsausschuß bildeten die H erren :
D irek tor  Löffler von der  D eutschen Electricitäts-Gesell- 

_ schaft, Stettin,
D irek tor  Fr. Constantin, Stett. E lectric itä tsw erke A -G.. 
W. H offm ann, Centrale f. S p iritus-A pparate  G. m. b. H., 

' \  Stettin,
b ;  Syndikus Dr. Krull für den V erband des Stettiner E in r 
%„ zelhandels,

Dr. Lingnau, Leiter d. N achrich tenani |es  d. S tadt Stettin, 
Dr. Saran  als \  e r tre ter  f. d. V erband d. Reklam efachleute , 
C. Karow, Schriftführer des V erbandes de r  E le k t ro - In 

stallateure,
W. Henrich.
Mit der  Schaufenste r-L ich tw erbung  verband man den 

leuCKfd e n d i e n s t  und S ,ab F ingerze ige  über die richtige Be-

Geschäftsinhaber, D ekorateure , Beleuchtungs-Spezialisten , 
\  o r träge  von prom inenten Fachleuten  über D ekorations-, Be- 
leuchtungskunsl und K undendienst veranstalte t, um  im m er 
mein für die Idee zu w erben  und die A ufm erksam keit d e r  
G eschäfts inhaber im m er w ieder auf den G edanken  zu lenken, 
d aß  ein gut beleuchtetes Schaufenster die s tärkste  A nziehungs
kraft auf den K äufer ausiibt und zugleich die beste  E m 
pfehlung für ihn und sein Geschäft ist. E ine  wesentliche F ö r 
derung  der  B ew egung w urde durch die en tgegenkom m ende  
Z usage  des E lektriz itä tsw erkes, den S trom  von 7 U hr abends 
ab für Schaufensterbeleuch tung  besonders zu verbilligen 
geboten.

I m aber  auch die breite Masse diesem G edanken  d e r  
richtigen Beleuchtung näher  zu bringen, w urden  V o r t r ä g e  
I ü i- d i e  A l l g e m e i n h e i t  und e i n  P r e i s a u s  -
s e h r  e i b e n veranstaltet, dessen Lösungen d ie  richtigen
A ntw orten  folgender drei F ragen  fo rderte :

1. W as hat Sie bei einem schlecht beleuchte ten  S ch au 
fenster hauptsächlich gestört ?

2. Welches Schaufenster in Ih rem  Stadtteil ist nach 
Ih re r  M einung einwandfrei beleuchte t?

3. a) In welchen 12 deutschen S täd ten  stehen die a b 
gebildeten  B auten?  Wie heißen diese S täd te?
b) Die 12 S täd tenam en in r ichtiger Reihenfolge u n 
te re inandergestellt,  ergeben im 5. Buchstaben von
oben nach  unten gelesen, ein aktuelles Schlagwort.
W ie lautet dieses?

Es w urde also z u r  M i t a r b e i t  d i e  g e s a m t e  B e -

R ich tig  abge- 
s tim m te  Zu- 
sa tzb e leu ch - 

tn n g  von u n te n  
zu r A ufh e llu n g  
d e r S cha tten .

:i°nsfi 
n Vc

*Crister-Rni^eti ^ s hinein aufgeklärt.  D as Problem der Schau-
■ ^e leuch tun-------- - ’ ........................
sch

unstirm > um eiiueu vjiyaue, uh immui-
V o r , " 1 U ~. ^ eieuch tungskörpergeschäfte  in einer Reihe 

°insten über cien Sinn d e r  B ew egung bis in die
, uster-Bolf,,,; u tm  au r£ekiart.  Das Probie 
eJiSch Un, 1 l̂tung  und deren  Besonderheiten  w urden  tlieo-

aUfenstor • lnisc'h erö rte rt und an einem D em onstrations- 
, lri2elnen cr Braxis vorgeführt. Alsdann w urden  den
* ng ‘ e inZeitliche Pr<
Jh rn e rk re is r /  um an H and  dieser
I °itung ci~r '^ iz u n e h m e n .  \ 'o r  d ieser  persönlichen Be- 
Wtte von (]f. ‘ a u êns tcrinhaber seitens der  Installateure
> ^rfsenduno-,l, . rdschau aus durch  den V ersand von 10

m-
e-
C-t

y i c*lClUnO‘r̂ ri i • uo UU1 \ HM1JU VU11
So nen I-ad( ninh?KCln? r A «flage  von je 2 (»00 Stück an die ei:
1„ z \- Dabei ^  e .r e i t .s  eine allgem eine W erbung  eing 

chtung dentr*-» ' bildlich die richtige und falsche Be-t 
Snk^e ^ädureh K * v<Vgeführt, jeder  SchaufensterbesitzeD
• ~naufensters ... v£ranlaßt, sich mit de r  Beleuchtung seines 

ercssieren w l  t ®scnHftigen, sich also für diese F rage  zu 
1 ei w urden  dann von d e r  O rdschau  für die

\ <) 1 k e r u n g  a u I g e i o r d e. r t. E in  Anreiz zur Beteili
gung w urde  dadurch  erreicht, d aß  seitens einer Reihe von 
Firmen nam hafte  Preise  gestifte t w urden.

N ach Ablaul der  B ew egung  w aren  ungefähr  40 Hb 
s a m i 1 i c h e r S c  h a u i e n s t e r i n  S t e t t i n  n a c h n e u 
z e i t l i c h e n  G e s i c h t s  pu ti k t e n d e r  L i c h 11 e c h - 
n i k e i n g  e r i c h t e t.

\\ enn auch  der  E rfo lg  zunächst befriedigen kann, so g ib t 
doch die O rdschau  dam it ihre T ätigkeit  noch nicht auf, gon
d e ln  sie will in diesem J a h re  als nächstes  Problem  n e b e n  
d e i w  e i t e r e n  1) u r c h f ü h r u n g  d e r  S c  h a u  - 
I e n  s t e r  - B e 1 e u c h t u n g  d i e  B e 1e u c  h t u n g  v o n  
S c  h a u k ;i s. t e n u n d g e g e b e n e n f a 11 s G a s t s t ä t t e n  
fördern.

Spä te r  soll dann  auch noch die W e r k s t ä t t e n - ,  
S t i a ß e n b e l  e u c h t u n g  und letzten E ndes  das w ich 
tigste für den g röß ten  1 eil d e r  Bevölkerung, die k ü n s t l e 
r i s c h e  u n d  p r a k t i s c h e  H e i m  b e 1 e u c h t u n g  in 
Arbeit genom m en w erden.
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Wirtschaftliche Nachrichten
Schw eden.

Außenhandel im August mit 18 Mill. Kr. aktiv. N ach 
d em  vom H andelsam t in S tockholm  jetzt veröffentlichten 
vorläufigen E rgebn is  über den A ußenhandel Schw edens im 
August erreichte die Ausfuhr einen W ert von 148 288 000 Kr., 
w äh ren d  die E infuhr nu r  130 381000 Kr. betrug, so d aß  
sich für den B erichtsm onat ein A usfuhrüberschuß von 
17 907 000 Kr. ergibt. D er  en tsprechende M onat 1926 wies 
bei einer Ausfuhr von 123 205 000 Kr. und einer E infuhr von 
112 961 000 Kr. einen A usfuhrüberschuß von 10 244 000 K v. 
auf. —

Ausfuhrverbot. Ab 24. S ep tem ber d. Js.  bis 29. Fe_
b ruar  1928 ist die A u s f u h r  von s c h m i e d b a r e m  
E  i s e n s c h r o t t (Zolltarif Nr. 874) v e r b o t e n .  (Kgl. Ver_ 
O r d n u n g  vom 23. 9. 27.) — ,

Die Baltikumlinie fordert Staatshilfe. N ach einer (H B.). 
M eldung an „Sydsv. D ag b l.“ hat d e r  Schiffsm akler Ossian 
Olsen in S tockholm  an die R eg ierung  das Gesuch um  eine 
staatliche Beihilfe zur A ufrech terha ltung  de r  regulären
D ampferlinie S tockholm —M em el—D anzig—Stockholm  e inge
reicht, und  zw ar für wenigstens zwei monatliche R u n d 
fah rten  im Monat in der  Zeit vom 1. O k tober  1927 bis 
30. Sep tem ber  1928 für die Rundreise 1500 Kr. insgesam t
36 000 Kr, höchstens.

Zusammenschluß der Versicherungsgesellschaften. Nach 
einer (T T )-M eldung  aus Sundsvall an „Sydsv. D ag b l .“ w urde  
auf der  am  30. Sep tem ber  abgeha ltenen  G en era l-V ersam m 
lung der  V ersicherungsgesellschaft N orra  Sverige einstimmig 
beschlossen, das mit der V ersicherungsgesellschaft Göta g e 
troffene A bkom m en gutzuheißen, nach  dem  nämlich Göta ab 
1. J a n u a r  1928 die V erpflichtungen für den  gesam ten  V e r 
s icherungsbestand  von N orra  Sverige übernimmt.

Zusammenschluß der Kistenfabriken. W ie „G. PI. & 
S. T .“ erfährt, hat eine g rößere  Anzahl schw edischer E x p o r t 
k is tenfabrikan ten  auf einer a m  27. S ep tem ber  in G otenburg  
abgeha ltenen  Z usam m enkunft un te r  dem  N am en  Svenska 
L adfab rikan te rnas  forening einen Zusam m enschluß  zur W a h r 
nehm ung  gem einsam er In teressen  gebildet. In den  V o r 
s tand  w urden  gew äh lt :  D isponent B. J .  Colliander (von
Färjenäs  A.-B.), D isponent C. V. H e d b e rg  (von A.|-B.. 
S tröm an & Larssen), K apitän G. Lindblom (von A.-B. 
N ässjo  Ladfabrik), In tenden t H ara ld  L indgren  (von Bille - 
ruds A.-B.) und D isponent A. A ndersen (von Insjös Sagverks- 
aktiebolag).«

Unveränderte Eisennotierungen. D er V erband  schw e
discher E isenw erke  hat un te rm  24. S ep tem ber fo lgende N o 
tierungen fes tgesetz t: 1. E xportrohe isen  (max. 0,015 P r o 
zent Schwefel, 0,025 P rozen t P hosphor; 5,19 Lstrs. bezw. 
28,95 D ollar per  engl. Tonne von 1016 kg  fob E x p o r th a fen  
netto  per 30 T age . 2. Billets, einfach geschw eißte , über 
0,45 K ohlegehalt schw. Kr. 240—290, 3. W alzdrah t,  über
0,45 K ohlegehalt schw. Kr. 270—320. 4. G ew alztes M artin s
eisen, weich, G rundpreis  schw. Kr. 170—-200. 5. G ew alztes
Lancashireeisen G rundpreis  schw. Kr. 280. — Bei den
G ruppen  2—5 bezieht sich die N otie rung auf lOQO k g  frei 
B ahnw agen  W erk, netto  30 Tage .

Erhöhte Erzförderung bei Malmberget. Wie H andels-  
tidningen meldet, w ird der Betrieb bei den  E rzg ru b e n  und 
L äu te rungsw erk  bei M alm berget ab 10. O k tober  im H inblick 
auf den erhöhten Absatz de r  N orrbo ttene rze  von 2 auf 3 
Schichten erhöht.

Drohender Konflikt in der Eisenindustrie. Wie „ S to c k 
holms D a g b la d “ erfährt, hat der  V erband  schw edischer G ru 
benindustriearbeiter  dem  V erbände schw edischer E isenw erke  
und dem  mittelschw edischen G rubenverband  den  s. Z. 
zwischen den genannten  V erbänden  geschlossenen Lohntarif 
gekündig t.  Die A rbeitgeberverbände  haben hierauf die E r 
k lärung  abgegeben , daß  die gegenw ärtige  W irtschafts lage, die 
schon zu s tarken  B etriebseinschränkungen geführt habe, sogar 
die je tzigen Löhne nicht m ehr e rtrage  und d aß  dah e r  eine 
Lohnherabse tzung  unum gänglich  wäre.

Steigerung der Haushaltungskosten in Schweden. Die 
vom Sozialministerium in Stoqkholm  für den Quartalswechsel 
am  1. O k tober  festgestellte R ichtzahl der  schw edischen H a u s 
haltungskosten  be träg t 172 gegen  169 am  1. Juli. Die E r 
höhung ist in de r  H aup tsache  auf die P reiss te igerung  fü r  
Lebensm ittel zu rückzuführen .4 Die R ichtzahl für die e ig en t
lichen Lebensm ittelpreise  einschließlich der  Preise fü r  Licht 
und  H eizung  ist für S ep tem ber auf 156 festgestellt gegen  
152 im. August.

Schwache Stimmung auf dem schwedischen H o l z m a r k t
Die schw edischen H o l z v e r k ä u f e  erreichten z u f o l g 0 
„H ande ls t idn ingen“ am  1. O k tober etwa 850 000 u n d  die 
finnischen 1,100 000 S tandards. Die E infuhrhänd ler  in Eng' 
land  rechnen damit, daß  die bevorstehende F laute  auf de 
H o lzm ark t nicht ohne E influß auf das P l o l z g e s c h ä f t  sein 
wird. Die schwedische Holzfachzeitschrift „Svensk  T r ä v a r u ^  
ticlhing“ w arn t vor übertriebenen  H offnungen für den ReS 
des Jah res .  z

Auf dem  P a p i e r m a s s e m a r k t  hat der  Umsa 
in Zellulose w ä h r e n d  der letzten 14 T ag e  n a c h g e l a s s e  • 
In Sulfit wie in Sulfat sind bis je tzt e twa 90 P rozen t de 
geschätzten  Jah resp roduk tion  verkauft. U n te r  norm alen  e 
hältriissen m üßte  der  M ark t fest sein bei anziehen  
Preisen. In W irklichkeit ist die Stim m ung jedoch s c h w a  
und von einer P reisbesserung ist nichts zumerken. 
V erkäufe für das nächste J a h r  haben  bei weitem nicht 
U m fang  des vorigen Jah res .  Infolge de r  unbefriedigen
Preislage wird der  W unsch nach P r o d u k t i o n s e i n s c h r ä n k u  e

im m er allgemeiner. — Auf dem  M a r k t  für m e c h a n i s c  
M asse ist eine gew isse Besserung ncht zu v e r k e n n e n .

N orw egen .
Außenhandel. Im  A u g u s t  betrug  der  W ert der 

f u h r  92,3 Mill. Kr., der  W ert der A u s f u h r  58,4 Mill- 
mithin der  E infuhrüberschuß  33,9 Mil. Kr., gegen  27,o 
im Juli d. Js.  und 24,7 Mill. im August 1926. — ,aS

Norsk Hydro-elektrisk Kvaelstofaktieselskab e r h ö h t  
Kapital um 20 Mill. Kr. N ach einer R itzaum eldung  a ^s, 
an „ B ö rsen “ hat die V erw altung  von N orsk  H ydro-e le  ^  
K vaelstofaktieselskab jetzt die G enehm igung s e i t e n s  ^  
S taa tsra tes  erhalten, das Aktienkapital der G e s e l l s c h a t  _ 

20 Mill. Kr. zu erhöhen. Die neuen Mittel sollen zur ^  
zeitlichen U m gesta l tung  des Betriebes V erw endung J* a0 
Die G enehm igung des S taa tsra tes  w ar  notw endig, ' v^ jsChe 
dem  U nternehm en ausländische A ktieninteressen (BaC1 
Anilinfabriken?) beteiligt sind. *inn

Vorbereitungen für eine bedeutende Z i n k p r o d u K u  ^  
Nordnorwegen. N ach einem Privatbericht aus jic
„H ande ls t idn ingen“ haben  die zuständigen B e h ö r d e n  ^  
Eigentum sverhältn isse  bezüglich der  Z inkvorkom m en 1. teji 
langen jetzt in der W eise klargestellt, daß  die reichhal ^ 
und  auch meisten V orkom m en der I n g e n i e u r s f i r m a  
Gurholt in Oslo zugesprochen  w orden  sind. Die Vorko 
sollen in B e z u g  a u f  Reichhaltigkeit einzig d a s t e h e n  
und 3 0  Prozent Zink und 15 Prozen t B l e i  e n t h a l t e n .  jje

V ertre te r  einer belgisch-französischen G ruppe ha L ^ er 
G ruben besichtigt und w aren  zum K a u f  entschlossen,
Seil & Gurholt wollen den Betrieb ganz für n o r w  h 
Rechnung  aufnehm en. . ~0^°

Spaltung im Osloer Schiffsreederverband. Wie £  
gem eldet wird, sind aus de r  O sloer R e d e n  
dem  bekannten  Schiffsreederverband, eine A n z a h l  
reien ausgetre ten , um eine eigene O rganisation z ,;niin£ 
D er  G rund  dürfte  in schon lange vorhandenen -̂ ic ûCben 
Versch iedenhei ten  über das A bstim m ungsverfahren ^/-u Jiese 
sein. N org . H and . & Sjöf. Tid. spricht im A n s c h l u ß  ,< jer 
S p rengung  die H offnung  aus, daß  die Z u s a m m e n a r  ̂ ,ercU
R eed e r  durch dieses V orkom m nis nicht geschwäc i  
und  daß  das gegensätzliche V erhältn is auf die rein 
Angelegenheiten , die ja auch zum Austritt g e fu ir
beschränk t bleiben möge. Kfach ^1!

Rückgang der Einnahmen der Handelsflotte.  fcelie g 
je tzt vorliegenden amtlichen statistischen A n g a b e n  ^  Ja,hr
sich die E innahm en  der norw egischen  H a n d e l s f l o t t e  . j j  js.r- 
1926 auf insgesam t 428 Mill. Kr. gegen  484 und o -> 
in den J a h re n  1925 und 1924.

D änem ark. staats^"';
Die dänische Industrie erhält 3 — 4 Mill. Kr. äjirt, 

lehen. Wie „G. H. & S. T .“ aus K o p e n h a g e n  e r ^
der vom dänischen H a n d e l s m u s t e r  eingesetzte g \Vel 
schuß, de r  die A ufgabe hatte  zu prüfen, auf " e geh0} 5 
der  notleidenden dänischen Industrie am b e®11<j{rung ein.r 
w erden  könne, in einer D enkschrift die B e " 1 ® n ic ^  ts-
D arlehens von 3 —4 Mill. Kr. befürw orte t und r.rand 'v'e[ cli 
für die von der Krise betroffenen Industrien  unc irjen N® 
betriebe, sondern  auch zur E rrich tung  neuer In( us ^  
dem  V orschläge des genannten  A u s s c h u s s e s  so vCt^3- 
lehenstätigkeit von einem besonderen  A ussen
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Werden, dem  V ertre te r  des Industriera tes  sowie der  zusam- 
rnenwirkenden Fachverbände  anzugehören  hätten.

Seeversicherungsgesellschaften. 50 J a h re  lang haben  
die 4 g röß ten  Seeversicherungsgesellschaften  zusam m en g e
arbeitet. Das Verhältnis w ar kein gutes. N un ist die 
»F j e r d e  S ö f  o r s i k r i n g s s  e l s k a b “ aus dem  Kartell 
ausgeschieden und hat ihre A ktienm ajoritä t auf eine eng- 
j.lsche Gesellschaft übertragen . Im K artellverband verblieben 
olgende 3 Gesellschaften: „D e  Private A ssuradörer“ , „D en 

^öbenhavnske F o ren in g “ und „Kongl. O ktro jered  Söfor- 
Slkringsselskab .“

. Erschreckende Zunahme der Konkurse und Zwangsver- 
teigerungen in Dänemark. Wie wir den soeben ersch iene

nen Veröffentlichungen des Statistischen Amts in K o p en 
hagen _ entnehmen, be trug  die Z ah l der  K onkurse  in D ä n e 
mark im August 78 gegen  41 im Juli, w äh rend  die Zahl der  
^ a n g s v e r s t e ig e ru n g e n  von 277 im Juli auf 347 im B erich ts - 
m° nat angeschw ollen  ist. Auf L andgüter  entfielen davon d ie s 
mal 98 gegen  73 im Vorm onat. G esuche um Zw angsvergle ich  
Wurden im August 15 gestellt gegen  12 im Juli.
.... Herabsetzung der Einkommen- und Vermögenssteuern, 
/ ^ e  „B ö rsen “ meldet, e rfahren  die an den S taat abzufüh- 
.enden E inkom m ens- und V erm ögenssteuern  für das S teu e r
er 1927 bis 1928 eine F ierabsetzung um  10 Prozent des 
gesamten Jah resbe trages .

Weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit. Wie „B örsen“ 
j eldet, hat die Zahl der  Arbeitslosen in D änem ark  im 

aufe de r  letzten W oche w iederum  einen R ückgang  von 
i k au * 47 178 erfahren. Zum selben Zeitpunkt des Vor- 

res betrug  die Zahl der  Arbeitslosen 47 700.

L ettland
j  ̂  ̂ Die Seeschiffahrt im Hafen Riga w ar im A u g u s t  sehr

Zahl der  Schiffe N rg t.
es kam en  ein ' 397 147403

j es g ingen  au s  371 134546
geo August 1926 liefen 346 Schiffe mit 114 2C7 N rgt. ein und 
imJA ffe m it 109 177 N rgt. aus. Besonders lebhaft w ar 
ar^ ,ugust d. Js. die A u s f u h r  v o n  I I o l z ,  die .Sägemühlen 
^  e^ t e n  zeitweise in zwei Schichten, der  g röß te  A bnehm er 
2 ; r Großbritannien, wohin auch B a c o n ,  H äute , Felle, Eier, 
b e O S e > P a p i e r ,  F ou rn ie te  gingen. Die P r e i ß e l  - 
gin  ̂ r e n a u s f u h r hat sich gut entwickelt; g ro ß e  M engen 
perijCn n ach S t e t t i n ,  aber  auch nach H am b u rg  und Ko- 

ltlgen. Auch die A u s f u h r  von A e p f e 1 n begann im 
,lcl' als A bnehm er kam en K openhagen  und H elsingfors
rage. I) ii n a 1 a c h s und K r e b s e  gingen  nach  deut-

, ugust. m p t
Sehen , —

k Unci schw edischen H äfen. Die F l a c h s a u s f u h r  
> en tsprechend  der Jahreszeit,  einen Rückgang.

Sende' 2  ^ ch*^ahrt  in den H aupthäfen  zeigte im J u l i  fol-

E in g e h u id e  Schiffe A usgehende Schiffe 
-j. Anzahl Nrgt. A nzahl Nrgt.
i  .g a  371 123834 384 132229
^ ib a u  loo  28946 95 26148
Windau 52 16435 54 18282

bringt ' f  *e^^ändische K reditkrise . U n te r  dieser U eberschrift 
arnu u ' H .-Z tg  eine längere A bhandlung, die in die

bir^ ng ausklingt — ohne  E inschränkung  der  G eschäftsver- 
cl e r j^ en  — doch g r o ß e  V o r s i c h t  i n  d e r  A u s w a h l  

i i > ° £ t r a h e n t e . n  w alten zu lassen.
^Vechs " selpr oteste. Im  J u l i  w urden  pro testiert 14 108 
3 957Onn r ^ U 1926: 11 946) auf eine G esam tsum m e von
l92ß jsf j . 'at ( Ju^ 1926: 3 347 000 Lat); im Vergleich zum Juli 
selSUm clle Zahl der W echsel um 2 162 gew achsen, die W ech- 

n:_e aber um 610 000 Lat.
der

i ^unc’ ' . . .
d. Js.

Di Ä •• oiuuuu JLat.
»Hig n Miihlgrabener Superphosphatfabrik hat nach 
i,' 8 e n t .Utl  lau> se*t A ufnahm e des Betriebes bis zum 

. ^ T e U ^  J S- 19^ 000 Sack K unstdünger hergestellt.
1 > e r t w , P roduktion  ist nach Polen und Litauen e x p o r -  
I kti0n en - nächsten  J a h r  hofft die F ab rik  ihre Pro-

»s.,  ,  !  « 00P.0 Sack zu s te igern ; dann w äre  sie in der
jpeken Vr-f 60—70 P rozen t des G esam tbedarfs  Lettlands zu
b00ooo s . u* V erbrauch an K unstdünger betrug  dieses J a h r

Im
?er Ausf’ i ' Emk >

U hr ^ " Ü b e r s c h u ß
6> doclwI1Ci t dem Wert ni 

Fs anden Verschiebung 
>13 4 »  w urden  •

'-»etreid

E stland.
A u g u s t  be trug  de r  W ert der  E i n -  
de r  W ert de r  A u s f u h r  1089 Mill., 

dem nach  216 Mill. E m k. Die E i n -  
W ert nach d e r  E infuhr im August 

en in den einzelnen G ruppen 
eingeführt Lebens- und G enußm ittel für 

c und Mehl' für 93 Mill., F ischw aren  für

51 Mill., Tex tilw aren  für 99 Mill., Faserstoffe  für 89 Mill., 
künstl. D ünger  für 65 Mill. E m k. usw.

Die A u s f u h r  von E rzeugnissen  der  Viehzucht (Butter, 
f le isch  usw.) be trug  409 Mill. Em k., die H o l z a u s f u h r  
stieg auf 286 Mill., T ex tilfabrikate  auf 1.70 Mill., P ap ie r  fiel 
auf 65 Mill., Zem ent stieg auf 43 Mill. usw. — Die A usfuhr
sum m e von 1089 Mill. E m k. ist die höchste bisher in einem 
M onat erreichte.

Der Einfuhrzoll auf Zement soll, um  den Preis und 
M arkt für einheimischen Zem ent zu halten, au f  die im M ax i
maltarif vorgesehene H öhe  gebrach t w erden. Im H a n d e ls 
und Industriem inisterium  finden bereits V erhandlungen  d a r 
über statt.

Neue Verordnungen w erden  erlassen:
1. über die A u s f u h r  v o n  E i e r n  (S taatsanzeiger Nr. 77 

v. S. 1927). Die Verordnung, von 1925 ist ungültig ;
2. über die D urchfuhr von W aren  und G egenständen , die 

als W a r e n m u s t e r  oder A u s s t e l l u n g  s o  b j e k t e 
aus Estland  ausgeführt  oder als solche eingeführt 
werden.
Die genannten  V ero rdnungen  können in de r  Redaktion, 

des „O s tsee -H an d e ls“ eingesehen w erden.
Die Oel- und Chemikalienfabrik von Richard Mayer in 

Reval soll von einem englisch-französisch-skandinavischen 
Konsortium  gem einsam  mit der  „Britisch T rus t  and Bank 
C om pagny“ erw orben  w erden. Das K onsortium  ged en k t die 
ganze  F ab rik  w ieder in G ang zu setzen (eben arbe ite t n u r  ein 
fünftel) .  — Die gesam te  F ab r ik  um faß t 80 Gebäude.

L itauen .
Außenhandel. Im  A u g u s t  be trug  der  W ert der  E i n 

f u h r  26,7 Mill. Lit., der  W ert der  A u s f u h r  17,3 Mill. Lit., 
mithin der  E in fuhrüberschuß  9,4 Mill. F ü r  die ersten 8 Mon. 
aber erg ib t sich ein Passivsaldo von 8,4 Mill. Lit (vgl. „ O .- H .“ 
Nr. 18). — Die E infuhr w ar  um  3,2 Mill. Lit. g rö ß e r  als 
im Ju li;  vers tärk t e ingeführt w urden  Wöll- und B aum w oll
stoffe, H eringe  und S uperphosphat.  In de r  A usfuhr w iesen 
eine Z unahm e auf: P ferde, Schweine, Zellulose, G etreide, eine 
A bnahm e zeigte Papierholz.

Der Ausfuhrzoll auf Bernstein ist durch V erfügung  des 
Finanzm inisters vom 15. S ep tem ber d. Js. ab a u f g e h o b e n  
worden.

Die Flachsexportkontrolle wird du rch  Sachverständige 
durchgeführt,  die jedem  Zollam t zugeteilt sind. G e h e c h e l 
t e r  u n d  g e k ä m m t e r  F l a c h s  mit Abfällen bis 25 o/o 
ist z o l l f r e i ,  F lachs and ere r  Art zahlt 20 Lit je Zentner. 
L e i n s a a t  (mindestens 95 o/0 rein) ist z o l l f r e i .

Die Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland k ö n 
nen noch n i c h t  a u f g e n o m m e n  w erden, da  erst v e r 
schiedene V orfragen, so über E i n h a l t u n g  d e s  M e 
m e l s t a t u t s ,  N iederlassungsrech t der deutschen S ta a tsa n 
gehörigen  in Litauen u. a. g ek lä r t  w erden  müssen. V e rh a n d 
lungen, die im Juli s tattfanden, ha tten  den Zw eck, die g ru n d 
legenden F ragen  für den H ande lsver trag  zu klären.

Die schwierige Wirtschaftslage hat die K ow noer H a  n - 
d e l s k a m m e r  zu einer a u ß e r o r d e n t l i c h e n  B e r a 
t u n g ,  an der auch V ertre ter de r  R eg ierung  teilnahmen, v e r 
anlaßt. Die beständig  w achsende Zahl der  K onkurse  e rreg t 
Besorgnis. Die Schw ierigkeiten, in die je tzt viele F irm en 
gera ten  sind, w erden  auf die allzuhohe B esteuerung  und 
die überaus teuren K redite  zurückgeführt.  W elche Schritte 
zur M ilderung der kritischen L age ergriffen  w erden  sollen, 
verlautet noch nicht.

Die Landwirtschaft Litauens steht auf einer recht n ie d 
rigen Stufe und kann  sich auch nicht entwickeln, da  es ihr 
an Kredit mangelt. A uffallenderweise hat m an sich in den 
ersten  J a h re n  des Bestehens der  R epublik  L itauen sehr 
um den Aufbau der  Industrie  bem üht, die L andw irtschaft ab e r  
ga r  nicht entwickelt. Die Industrie  hat den  W ettbew erb  mit
der ausländischen nicht aushalten  können und kann  nur
auf dem  In landsm ark t Absatz suchen. Die Betriebe sind d ahe r  
vielfach unrentabel. — E s  w ar  höchste Zeit, daß  die
S taa tsbank  endlich billige K redite  zur H e b u n g  d e r  
L a n d w i r t s c h a f t  gew ährte .  Die nötigen B era ter  dürfte  
das auf höhere r  K ulturstufe s tehende  M em elland unschw er 
liefern. M a n  m u ß  n u r  d i e  i m  L a n d e  v e r f ü g b a r e n
Kr ä f t e
nut zen .

n i c h t  u n t e r d r ü c k e n s o n d e r n  a u s -

P olen .
Außenhandel. I m A u g u s t  be trug  der  W ert de r  E i n 

f u h r  129,8 Mill. Goldzloty, de r  W ert d e r  A u s f  u h r  120,6 
Mill. Goldzloty, mithin der  Passivsaldo 9,2 Mill.

D a  die drei ersten  M onate einen A usfuhrüberschuß  von 
zusam m en 11,9 Mill., die nächsten fünf M onate aber  einen
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Gesamteinfuhr-Überschuß von 155,8 Mill. aufwiesen, berechnet 
sich der  Passivsaldo für die ersten acht M onate auf 143,9 
Mill. Goldzloty.

Die Verordnung betreffend Zollvergünstigung bei der 
Einfuhr von Maschinen und Apparaten, d i e i n P o l e n  
n i c h t  h e r g  e s t e 11 t w e r d e n ,  ist bis zum  31. M ärz 1928 
verlängert w orden. Bekanntlich be träg t die V ergünstigung 
20 o/o des N orm alzolles; für die S taaten  aber, gegen die 
ab 20. D ezem ber 1927 der  M a x i m a l  z o l l  in A nw endung 
kom m t, 20o0 des Maximalzolles.

Ein Ausfuhrzoll auf Kleie aller Art im B etrage  von 
7,50 Zloty je 100 kg  ist laut Dz. I '. ab 2. S ep tem ber d. J s .  
e ingeführt w orden.

D er F inanzm inister hat aber  das Recht zollfreie A usfuhr 
zu genehm igen. Allmählig scheint de r  F inanzm inister nach 
Belieben Zölle e rheben  oder nicht erheben können. Ein 
m erkw ürd iges  System.

Die Mühlenindustrie Warschaus ist gegen den Kleieaus
fuhrzoll und hat dem  V iceprem ier ein Gesuch um zollfreie 
A usfuhr von Kleie überreicht, da  der  In landsverbrauch  sehr 
gering  sei.

Das Ausmahlen von Roggenmehl sowie die Herstellung
v o n  B a c k w e r k  aus Mehl unter 65o/o Ausm ahlung ist ab  8. Okt. 
d. Js. v e r b o t e n  (Dzieanik U star Nr. 78),

Direkter Personen-, Güter- und Gepäckverkehr zwischen  
Polen und R ußhnd wird auf den H auptlinien am 1. O k tober 
d. Js . eröffnet.

Rapide Entwicklung der Kunstseidenindustrie. Zw ei b e 
deutende Industr ieun ternehm ungen  in Polen (Tom aszow  und 
M yszkow) befassen sich mit der H ers te llung  von Kunstseide 
nach dem  Viscose- und K ollodium verfahren. Die P ro d u k 
tion an G ew eben  und  G arnen b e träg t ca. 1,2 Mill. k g  jährlich; 
im J a h re  1926 dürfte  diese Ziffer eine erhebliche S te igerung 
erfahren  haben. Es wird geplant, die P roduktion  der  beiden 
F ab riken  auch auf die H ers te llung  von Viscosewolle au sz u 
d e hn en .  In der Kunstseideindustrie sind 4003 Arbeiter b e 
schäftigt. D as ständige S te igen  der inländischen Produktion  
bew irk t ein S inken der  Im porte ;  w ährend im Ja h re  1924 
noch 175 C00 kg  eingeführt w urden, sank de r  A uslandsbezug 
im J a h re  1925 auf 110 000 kg  und 1926 auf kaum  50 000 kg. 
D er E x p o r t  aus Polen be trug  in den betreffenden  J ah ren  
107 000, 220 000 und 250 000 kg.

Der Streik in der Bielitz-Bialaer Juteindustrie dauert 
bereits  14 T ag e  und besteh t keine Aussicht für baldige Bei1 
legung desselben. I nter dem  Streik  leidet auch die Mtihlen- 
und  Zuckerindustrie , da  sie die . bestellten Säcke nicht 
erhalten.

Die Angestellten der Warschauer Discontobank traten 
am  20. S ep tem ber w egen G ehaltsfragen  in den Streik.

Der Hafen Gdingen entwickelt sich. Vom „V erbände  
kaufm ännischer Gesellschaften für Pom m ere llen“ w urde b e 
schlossen, in Gdingen eine I m p o r t h a n d e 1 s A.-G. zu 
gründen. F erner  w urde  beschlossen, S p e i c h e r f ü r S a 1 z - 
h e r i n g e  zu errichten und den H andelsm in is ter  um f inan 
zielle U n ters tü tzung  zur E rrich tung  eines K ü h l h a u s e s  zu 
ersuchen.

R ußland.
Der Schiffsverkehr im Hafen Petersburg (Leningrad)

hat sich im August belebt. E s  l i e f e n  1. 2 6 D a m p f e  r 
e i n ,  davon 76 mit Ballast. D ie 50 in L adung g e h e n d e n  
D am pfer  b rach ten  Maschinenteile, technische Fabrikeinrich- 
tungen, chemische W aren, Zellulose, Papier, H arz, Que‘ 
bracho, Heringe, Blei u. a. Zusam m en 42 120 t. E s  g i n g  e n  
a u s  99 D am pfer mit 119 583 t H olz, Oelkuchen, K n o c h e n 
mehl, Ziegeln, Schwefelkies, H adern , Butter, Fleisch, E ier
u. a. B em erkensw ert ist, daß  im August bereits 34 S o w j e t 
dam pfer (darunter 3 K ühldam pfer) ausliefen, was das stän
dige W achsen der russischen H andelsflo tte  beweist.

Seit Beginn der Schiffahrt 1927 liefen in Petersburg  
D am pfe r  mit 165 170 t W are  ein und 336 D a m p fe r  nn 
391 580 t Ladung aus. -

Rußland auf dem Weltgetreidemarkt. In den Vorkriegs
jahren be trug  der durchschnittliche Anteil R ußlands a n  de 
W eltge tre ideausfuhr der fünf w ichtigsten Kulturen (Weizen-  
Roggen, Gerste, H afer, Mais) 27,8 o/0. N ach dem  Kriege 
s a n k  dieser Anteil bedeu tend  und be trug  1923/24 =
1924 25 (M ißernte) 1,05 o/o, 1925/26 =  7,7 o/0 ; im l a u f e n d e n  

W irtschafts jahre  wird ein Anteil von etw a 8 o/o er ,a ’ 
H a u p t a b n e h m e r  russischen Getreides ist D e u t s c  
1 a n d , es folgen H olland und England. — Als l lauptk«  
kurren ten  R ußlands am  G etre idem ark t kom m en in Frage  
Vereinigten Staaten, K anada, Argentinien, Australien. , 

Neue Notenemmission. G em äß Bilanz der Staatsba 
vom 1 6. S e p t e m  b e  r ist der  U m l a u f  d e r  T  s c h e 
w o n e z n o t e n  von 953,2 Mill. Rbl. am  1. S ep tem b er  a 
!) 9 6,3 M i 11. e r b  ö h t w orden. / ^

Der neue Konzessionsvertrag mit Krupp, der bis z
1. D ezem ber 1958 läuft, ist b e s t ä t i g t  w orden. Wie y rnCj. 
berichtet, wird nun die S c h a f z u c h t  neben  der a . 
Wirtschaft, die vollständig zu mechanisieren ist, aut^ 
Areal von 32 000 ha g e s t a t t e t  und zw ar soll 1936 die

Schafherde 36 000 Köpfe s tark  , sein. Merinozuchtschafe 
zu im portieren  und eine Zuchtstätte  für K a l m ü c K i  
Schlacht- und A rbeitstiere ist einzurichten,

äbevait fordern unf> (efen C5ie i>en

Me ffifor. 3irffd)afffii*eiffd)rift & itii ittS, ^
uni) Oer

SSetieWee! u. J t t fS U iiO  ttjf-
‘Ottdätt für 3nfcuffrie, £ani>ef utit> #erW-

goefceen Öic Duobccscittplocc
Don i .  ©eföäffeflette, ©d)uWro&el6/17 (» < W

«Stettin
Fernruf 8 2 2 0 - 8 2 2 4

Rigaer Börsenkurse.
Lettlandisdie Lat. (Ls.)

Revaler Börsenkurse.
Estländische Mark.

6 .  O ktobr.
Kauf. | Verk.

7. O k tob r. i 8 .  O k tob r.
Kauf. ! Verk. | Kauf. | V erk.

1 am erik . D o lla r . 5.178 5.188 5.178 5.188 5.178 5.188
1 P fu n d  S te rling  . . . 25.19 25.21 25.19 25.24 25.19 25.21

100 franz. F ran cs . . . 20.20 20.50 20.20 20.50 20.20 20.50
100 belg. F ran cs . . . . 71.85 72.60 71.85 72.60 71.85 ■ 72.60
100 schw eizer F ran cs 99.55 100.35 99.60 100.35 99.55 100.30
100 ita lie n isc h e  L ire  . . 28.35 28.75 28.15 28.60 28.15 28.55
100 schw ed . K ronen  . . 139.20 139.90 139.20 139.90 139.20 139.90
100 norw eg. K ronen  . 
100 d än isch e  K ronen

13*1.25 136.90 136.25 136.90 136,10 137.05
138.50 139.20 138.50 139 20 138.50 139.20

100 tschecho-slow ac. Kr. 15.25 15.55 15.25 15.55 15.25 15.55
100 h o llän d . G ulden . . 207.35 208.40 207.35 208.40 207,35 208,10
100 d eu tsch e  M ark . . 123.15 124.05 123.05 121.00 123.10 124.00
100 fin n län d . M ark . . 13.00 13.15 13.00 13.15 13.00 13.15
100 estländ . M ark . . . 1.37 1.39 1.37 1.39 1.37 1.39
100 p o ln . Z loty . . . .  
100 litau isch e  L its . . .

57.00 61.00 57.00 61.00 57.00 61.00
50.85 51.70 50.85 51.70 50.85 51.70

1 SSS R -T scherw onez — — — — — —

E d e lm e ta lle : G old 1 kg 3425.00 3445.00 3125,00 3445.00 3425.00 3445.00
S ilb e r  1 kg 91.00 99.00 91.00 99.00 92.00 100.00

G em acht 30. Septbr .
K äufer | Verk.

N euyork  . . 
L ondon  . . 
B erlin  . . . 
H elsingfors 
S to ck h o lm  . 
K openhagen  
Oslo . . . 
P a ris  . . . 
A m sterd am  
R iga . . . 
Z ü rich  . . 
B rüssel . . 
M ailand . . 
P rag  . . . 
W ien  . . . 
B u d ap es t 
W arsch au  . 
K ow no . . 
M oskau . . 
E stl. K rone

372.00 375.00 372.00
— 1810.00 1825.00 1810.00
____ 88.70 89.70 88.70
___ 9.37 9.47 9.37
___ 100.00 100.95 100.00

_____ 99.70 100.70 99.70
____ 98.35 99 85 98.35
_ _ 14.45 15.20 14.45
___ 149.30 150.80 149.30
____ 71.50 72.50 71.50
__ 71.75 72.75 71.75
■ ■ 51.50 53.00 51.50
___ 20.25 21.00 20 25
___ 11.00 11.25 11.00
____ 52.50 54.00 52.50
___ 65.25 66.75 65.25
____ 40 00 43.00 40.00
__ 36.50 37.50 36.50
---- 189.50 193.50 189.50

100 — —

3. Oktobr
K äufer! Verk.

375.00
1825.00

89.70
9.47

100.95
100.70
99.85
15.20

150.80
72.50
72.75
53.00
21.00 
11.25
54.00
66.75
43.00
37.50 

193.50

372.00
,810.00

88.70 
9.37

100.10
99.70 
98.3» 
14.4»

149.30
71.50 
71.75
51.50 
20.25 
11.00 j 
52-501 
65.251 
40-QO |
36-0°

189.50

W
10°«
100-70
15-20

? !
72.7"
53.0®
21-0?U.P
hS
4JßO

193.50
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Finnland
A ußenhandel. D er H ande lsverkehr  Finnlands mit den 

Verschiedenen L ändern  zeigt in den ersten a c h t  M o n a  t e n  
Js. fo lgendes Bild (in Mill. Fmk.) im Vergleich mit der 

entsprechenden Zeit 1926:
E i n f u h r  A u s f u h r

.Jan.—Aug. J a n .—Aug.
1926 1927 1926 1927

g u ß l a n d ............................................  32.3 136.6 119.1 224 2
fs tland  ............................................  20.1 30.1 17.5 11.9
L e t t l a n d ............................................. 8.1 16.4 10.6 6.2
J o l e n ................................................. 50.3 25.8 0.7 2.9
S c h w e d e n ........................................  249.6 327.1 145.8 126.2
{ W e g e n ........................................  25.1 28.9 14.0 8.4
D ä n e m a r k ........................................  203.0 216.5 87.8 100.3
D e u t s c h l a n d .................................... 1,183 9 1 253.7 397.1 585 6
g^derlande  ...................................  197.7 157.9 322.5 347.2
£<%ien ............................................  109.7 138.6 150.4 186.4
G ro ß b r i ta n n ie n ...............................  467.9 579.5 1,302.5 1,640.5
{ra n k r e i c h ........................................ 138.0 132.9 199,8 169 2
J u l i e n ................................................. 26.3 26.2 21.4 13.3
J chw e i z ............................................  19.5 20.9 0.1 0.1
>Pan i e n ............................................  21.0 16.7 36.3 . 54.0
7 P a n ................................................. 0.3 0.4 9.5 5 2
^ y p t e n  . . ...............................  0.1 0.0 45.3 31.4
p e i n i g t e  S t a a t e n ......................  464.7 631.0 231.0 219.2
7 as' l i e n ............................................  56.5 82.2 27 2 14.0
f/gen tin ien  .................................... 16.7 27.1 ^2.3 36.7
Uebiige L än d e r  . . .  . . .  102.5 125.1 83.9 100 3

zusam m en 3,393.5 3,974.3 3,254.7 3,883.3

fcinf f S
ist w ieder das alte Bild: D eutschland führt in der  

uhr, G roßbritannien  in der  A usfuhr; aber  w äh rend  
b i mSChlaiid in der Ausfuhr seinen zweiten Platz nicht bloß 
cje lauptet, sondern w eiter  verstärkt, verliert G roßbritannien  

en zweiten Platz  in der E infuhr an die V ereinigten Staaten. 
ReirlZolltarifvorSchmge für 1928‘ IL c. uii0 hat dem

I  Jah ,g° eine V orlage betreffend  Z olländerungen für das 
y p'olr ^928 zugehen lassen. In dieser Vorlage w erden  im I m - 

j-.. r 11 a r i f w e s e n t l i c h e  Z o l l e r m ä ß i g u n g e n  
1)1 r ^  r 1 i k e 1 d e s  t ä g l i c h e n  B e d a r f s  bean trag t; 
F'ir L6 .^•rinäß igungen  w ürden  einen Ausfall von 295 Mill.

111 den Zolleinnahm en bedeuten. — F ern e r  sollen die 
ta -̂j. .^S ternpositionen“ (319 von 961 Positionen des Zoll- 
zun S' d .  h. Positionen für die der  S taa ts ra t  den  Zollsatz bis 
Ver • v*erfachen B etrage  erhöhen kann, um 84 Positionen 
des ändert  w erden, zum Teil un ter gleichzeitiger A enderung 
reti ■ .rundzolles. Schließlich w ird  eine ganze Reihe von 
^  lj^tionellen und technischen A enderungen  vorgeschlagen. 
h Cr ,ri' Einzelnen w erden  noch b ean trag t  A enderung in de r  
nöhuc ' nung  des Zolls auf P e r s o n e n a u t o  m o b i l  e, E r-  
(v0n U,f des Zolls auf G u m m i r e i f e n ,  auf  B e n z i n  
kalie, ’ a u f 1/-0 Fmk.), A ufhebung des Zolls auf Chemi- 
'ver(]t! Und Rohstoffe, die von de r  E xportind’ustrie benötigt

rUrw * ni P  x P o r t t a r i f wird au ß e r  redaktionellen  Aen.de- 
3 (,rCu.. Vorgeschlagen, den Ausfuhrzoll für die unter Position 
pier,"“ jnten H o l z  w a r e n  (Schwellen, G rubenhölzer, Pa- 
erhöhen ^ c*dc 'f1'olz usw.) von 2 auf 4 E m k. je kbm zu

Sekani diesen ganzen  V orschlag wird wohl noch heftig 
Werden, zunächst ist er vom R eichstag dem  

S c ^ u ß -  Zur Begutachtung überw iesen w orden. 
? eefahrt-b i^rt* ^ a c h  M itteilung des statistischen Kontors der

• d un^ C] d er d irek te  S eeverkehr zwischen Finn-
C*rie leb! f m , ^ us ân de in den ersten acht M onaten d. Js. 

lafte E ntw ick lung  genom m en.
J a n . - A u g .  J a n .—Aug.

^  kamr. . h l  der  Schiffe R eg t .  Zahl der  Schiffe R  <ßi.  
^  g C  " ei.n 5293 3115011 4258 2370637

D̂ n ein 5279 3021969 4254 2332652
2?Pnaten ^ us. ûb r von Butter und Käse hat in den  ersten  acht 
ft des v  ■ w iederum  die A u s f  u h r  der  entsprechenden 

ü 11 e r  i ? ri ^ lres ü b e r t r o f f e n .  E s  \vurden a u s g e fü h r t : 
e ^usful / ’2 1 (10 047,0 t), K ä s e  2226,0 t (1C77,2 t). 

q .. Die fV ^ a den für 1913 sind dam it stark  überschritten, 
^ ück  b etn . . r v°n  Ziegeln, die im J a h re  1926 rund 6 Mill.
h l >ick p. lst im laufenden J a h r  bereits auf e tw a 1 8  Mi l l .

edarf nicht le^ e n ' c inheimische P roduktion  verm ag  den
zu decken, da die Bautä tigkeit s ta rk  zu g en o m 

men hat. Als L i e f e r a n t e n  für Ziegel sind bisher L e t t 
land und Estland . D a ihre handgefe rt ig ten  . Ziegel schw erer  
Absatz finden als die M a s c h i n e n z i  e g e l ,  w erden  sich 
die Ziegeleien en tsprechend um stellen müssen. In Lettland 
klagt man darüber, daß  die H afen ab g ab en  im eigenen Lande
2 Lat je 'Pausend, in Finnland ab e r  bloß D/o Lat je T ausend  
ausmachen. W arum  bem ühen sich die d e u t s c h e n  Z i e 
g e l f a b r i k e n  nicht um den E x p o r t?

Die staatliche Holzstammauktion ohne Käufer. Wie 
„H an d e ls t id p in g “ aus H elsingfors erfährt, sind die auf der  
staatlichen S tam m auktion  in H elsingfors  angebotenen  etwa 
1,7 Mill. S täm m e überhaupt ohne G ebote seitens der  K äufer 
geblieben. E s  liegen nämlich M einungsverschiedenheiten  
z w isc h e n  der Forstverw altung  und den  K äuferkreisen  vor, 
w eil  der Staa t in g ro ß em  U m fange vom Verkauf auf dem  
S tam m  zum Verkauf auf L ieferung übergegangen  ist. Die 
K äufer betonen, daß  die  Forstverw altung  nach d en  V erkaufs
bed ingungen  die V eran tw ortung  für E rfü llung  der Lieferungen 
ablehnt, w ährend  andererseits  die Käufer bei ihren V erkäufen 
Bürgschaften  für L ieferung laut V ertrag  und laut Gesetz und 
a llgem einem  H andelsgebrauch  übernehm en  m üßten  und a u ß e r 
dem  verpflichtet seien, ihren Käufern d ie jenigen Schäden  zu 
ersetzen, welche durch  au ßer  acht gelassene oder verzögerte  
L ieferung entstünden. W eiter w ird  bem erk t,  d aß  die K äufer 
sich das Recht Vorbehalten m ußten, die S täm m e in solchen 
Längen abzunehm en, wie sie auf dem  M arkte  verlang t 
w ürden , w ährend  bei L ieferung seitens des S taa tes  es üblich 
sei, das höchstm öglichste K ubikm aß zu erzielen.

Die Ernte. Die neuesten  Berichte über die d iesjährige 
E rn te  lauten nicht so hoffnungsvoll wie noch A nfang August. 
H äufige  R egenfälle  in der zweiten H älfte  August haben  sehr 
geschadet. T ro tzd em  kann mit einer ^u ten  M ittelernte 
gerechnet w erden. Im allgem einen wird für alle G e tre id e 
arten ein etwas geringe rer  E r t ra g  berechnet als im V orjah re : 
der E r trag  von W iesenheu übers te ig t ab e r  bedeu tend  den 
vorjährigen. Es wird auch darau f hingewiesen, d aß  die 
allendliche Feststellung des E rn teergebnisses  die vorläufigen 
Berechnungen gew öhnlich  nicht unwesentlich übertrifft.

Die A.-G. W. Gutzeit & Co. Die am 26. S ep tem ber
d. Js. abgeha ltene  G eneralversam m lung der A ktionäre billigte 
die V orschläge des V erw altungsrates  ü b e r  E r h ö h u n g  
d e s  A k t i e n k a p i t a 1 s und A ngliederung des A k tien 
kapitals  der Enso A.-B. sowie wir in der  Nr. 19 des „ O .-H /“ 
berichtet haatten. A ußerdem  w urde beschlossen, die G e 
sellschaft in „E  n s o - G u t /. e i t A. - B.“ um zubenennen, de r
Sitz der  Gesellschaft bleibt Kotka. D er  Anteil des S taa tes
an der A.-G. w ird  durch die neue Em m ission von Aktien
nicht geändert.

Der neuerbaute Passagierdampfer „W ellam o“ trifft am  
17. O k tober d. J .  in S t e t t i n  ein. Die F i n s k a  A n g f  a r - 
t y g s  A. B. stellt diesen als E isb recher gebau ten  D am pfer 
für die W in terfah rt  auf der  Linie S te ttin—H elsingfors  in den 
Dienst. D er D am p fe r  ist luxuriös ausgesta tte t ,  er faß t 81 
Passag iere  I. Klasse und 48 P assag iere  III .  Klasse. S p e ise - 
säle I. und III. Klasse, P rom enadendeck , V erandakaffee , 
M usiksalon sind geschm ackvoll ausgesta tte t und bieten alle 
nur erdenklichen  Bequem lichkeiten  für die Reisenden. D er 
D am pfer  wird von K a p i t ä n  B.  F ö r b o m  geführt.  W ir b e 
g rüßen  den hier w ohlbekannten  K apitän  u n d  seinen ,,WTella- 
m o", der  nun zusam m en mit unserer  „N o rd la n d "  den  W in te r 
verkehr zwischen Stettin und H elsingfors  aufrech terha lten  soll, 
aufs herzlichste.

Kursnotierungen der Finlands-Bank.
F in n lä n d isc h e  M ark. V erkäufer.

5. Okt.
New-York .......................................  39,70
L o n d o n ............................................193,30
S t o c k h o l m ..................................  1069,00
B e r l i n ............................................  947,00
P a r i s .................................................150,50
B rüssel .......................................  555,00
A m s t e r d a m ..................................  1593,00
B a s e l ................................................  766,50
O s l o ................................................  1048,00
K o p e n h a g e n ..................................  1064,50
P r a g .................................................119,00
R om  ............................................ 218,00
R e v a l ............................................  10,65
R i g a .................................................  767,00
M a d r id ........................................ 695,00

6. Okt. 7. Okt. 8. Okt.
39,70 39,70 39,70

193.25 193,25 193,30
1069,00 1069,00 1069,00
948,00 947,00 917,00

156,50156,50 156,50
555,00 555,00 555,00

1593.00 1593,00 1593,00
760,50 766,50 766,50

1047,00
1064.50

1047,00 1049,00
1061,50 1064,50

119,00 119,00 119,00
220,00 218,00 218,00

10,65 10,65 10,65
767,00 767,00 767,00
700,00 700,00 700,00
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Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Stettin

Eisenbahn.
Neuordnung des Entfernungszeigers des Deutschen 

Reichsbahngütertarifs. Provinzkreise  haben die Stettiner In 
dustrie- und H ande lskam m er veranlaßt, bei de r  R eichsbahn
hauptverw altung  in Berlin vorstellig zu w erden, daß  ein d r in 
gendes Bedürfnis nach  einer übersichtlichen E n tfe rn u n g s 
tabelle besteht, in der die S trecken  des gesam ten  R eichs
bahngeb ie tes  en tsprechend  dem  gegenw ärtigen  S tande z u 
sam m engestellt siind. D urch  die H erau sg ab e  einer solchen 
zuverlässigen Tabelle  w ürde dem  V erkehr ein g ro ß e r  Dienst 
erw iesen sein. Die R eichsbahnhauptverw altung  hat die K a m 
m er auf die von ihr erhobenen V orstellungen hin dahin be- 
schieden, d aß  die N euausgabe  dieses E n tfernungsze igers  von 
ihr bereits  seit längerer  Zeit in die W ege  geleite t ist. D a  in 
dessen mit der  N euausgabe  eine N euberechnung  der E n t 
fernungen  des g roßen  V erkehrsgebie tes  nach einheitlichen 
Richtlinien verbunden ist, w ird  trotz m öglichster B esch leu
nigung de r  A rbeiten mit der E in führung  des neuen E n t fe r 
nungszeigers  kaum  vor Ablauf des J a h re s  1928 zu rechnen 
sein. —

Nachtrag V zum Gütertarif für Polen. N ach einer 
M eldung des Allgemeinen T arifanzeigers  ist d e r  Inhalt des 
mit 1. O k tober  1927 in K raft ge tre tenen  N ach trages  V 
erst je tzt bekannt gew orden . Die w ichtigsten A enderungen 
betreffen  auch diesmal die Ausnahmetarife.

D urch  eine in den A.T. I (Getreide) neu aufgenom m ene 
V erfügung  wird bestimmt, d aß  bei A nw endung dieses A. I . 
im V erkeh r  mit D anzig  die F rach t bis T czew  (Dirschau) 
nach dem  polnischen Tarif, von dort nach  dem  für die 
D an z ig e r  S trecken gültigen Tarif zu berechnen ist. Möbel 
aus gebogenem  H olz des A.T. XV w erden  vorübergehend  
bis 31. M ärz 1928 von Klasse VI auf Klasse V II deklassi- 
fiziert. T erpen tin  (A.T. XVI), der  ursprünglich  nach 
Klasse IV zu berechnen  w ar und seit M ärz 1927 nach 
Klasse V tarifiert, wird ab 1. O k tober  1927 vorübergehend  bis 
31. M ärz 1928 auf Klasse VI detarifiert. In den A.T. X X V 11 
w erden  D achziegel aus A sbestzem ent mit de r  F räch tberech- 
nung nach Klasse IX einbezogen. D er im A. I . X X V III  
für Z em entsendungen  in geschlossenen Zügen, mindestens 
700 Tonnen, vorgesehene prozentuale  N ach laß  wird von 30 
auf 40°/o, der  prozentuale  N achlaß  gem äß  A.T. X XX II 
für Schw efelsäuresendungen in geschlossenen Zügen, m in 
destens 500 T onnen von 10 auf 15o/0 erhöht. Das F ra c h tb e 
rechnungsschem a des A.T. XXXI für E isen w urde  voll
kom m en  neu, und zw ar dera r t  erstellt, d aß  sich durchw eg 
F rach te rm äß igungen  g egenüber  dem  bisherigen S tande e r 
geben. D er mit dem  1. 10. 1927 neu eingeführte  A. I . mit 
der  Ziffer X L IV  betrifft lediglich Butter, Fleisch aller Art, 
B ekons und  geschlachte te  Tiere. Die deutsche U eber- 
setzung des N ach trages  V zum G ütertarif für Polen wird, 
einseitig bedruckt, bereits  in den  nächsten  T agen  fe r t ig g e 
stellt sein. Bestellungen auf die deutsche U eberse tzung  
nimmt die In ternationale  Zentralverkaufsste lle  für Tarife, 
W ien I, Biberstr. 16, entgegen.

Zusammenstellung der Ausnahme- und Durchfuhraus- 
nahmetarife der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Die
Schiffahrtsstelle beim S taatsm inisterium  für H andel, Industrie  
und  G ew erbe in M ünchen hat die Zusam m enste llung  der  
A usnahm e- und  D urchfuhrausnahm etarife  de r  D eutschen 
Reichsbahngesellschaft zum 1. S ep tem ber  1927 neu h e ra u s 
gegeben . Die Zusam m enstellung  bringt auszugsw eise die 
am  1. Sep tem ber  1927 gültigen  A usnahm etarife  des R e ich s 
bahngü terta r ifs  H eft C II, die K onkurrenztarife  (K-Tarife), 
den  N ottarif, die D urchfuhrausnahm etarife , (die sogenannten  
D -T arife ) ,  die Seehafendurchfuhrausnahm etarife  (sogenannte 
SD -T arife) ,  die A usnahm etarife  im D onauum schlagsverkehr 
über R egensbu rg  Donauum schlagsste lle , D eggendorf  H afen  
und  Passau  D onauum schlagsste lle  (Nr. 30 des T arifverze ich 
nisses und  die K ohlenausnahm etarife  6—6 u.

Die aufgeführten  Tarife enthalten das W arenverzeichnis, 
die V erkehrsrich tung, zum Teil auch die A nw endungsbed in 
gungen  nach dem  S tande vom 1. Sep tem ber  1927. F ra c h t 
sä tze  sind in de r  Zusam m enste llung  nicht enthalten. Soweit 
auf H eft C II Bezug genom m en wird, ist dam it die A u s
gabe  vom 1. Mai 1927 gemeint. Am Schluß enthält d ie  Z u 
sam m enste llung  ein Inhaltsverzeichnis, aus w elchem  ers ich t
lich ist, ob die Tarife  im Binnen-, Einfuhr-, Ausfuhr-, S e e 
hafen- oder W asserum sch lagsverkehr anzuw enden  sind.

Die Zusam m enstellung  wird durch monatlich e r s c h e i 
nende E rg än zu n g en  auf dem  jeweils neuesten S tand  gehalten» 
und  zw ar so, daß  neu erscheinende oder neugefaß te  Tarife 
eingeklebt, w ährend  A enderungen der Tarife  in den Er* 
gänzungen  mit laufenden N um m ern  versehen w erden, w e l c h e  
unter die einzelnen Tarife  nachge tragen  w erden, so daß  nach 
Bedarf die A enderungen schnell nachgeschlagen  werden 
können.

Post, Telegraphie.
Unzureichende Freimachung der Briefsendungen nach 

dem Ausland. Briefsendungen nach dem  Ausland werden 
noch im m er in g ro ß e r  Zahl unzureichend f r e i g e m a c h t .  An1 
häufigsten  w ird  dieser M angel beobachte t bei Briefe11 
und P ostkar ten  nach  der Tschechoslovakei (u. aß 
besonders nach Prag , K arlsbad, M arienbad  und Teplitz), 
ner nach U ngarn  sowie nach Polnisch-O berschlesien und de 
übrigen an Polen abge tre tenen  preußischen Gebieten. Vol 
F re im achung  der Sendungen liegt im eigenen Vorteil der A 
sender, da  sie den E m pfängern  auf diese W eise die Z ah lu ng  
von N achgebühren  ersparen, die im allgem einen in doppc]^  
H öhe des Feh lbe trags  erhoben w erden ; auch laufen die A 
sender nicht Gefahr, daß  die -Annahme der Sendupgen v°^ 
den  E m pfängern  w egen der Belastung mit N a c h g e b ü h r  

verw eigert wird, und daß  die N achgebühren  dann von ihne 
selbst eingezogen w erden.

N ach den genannten  Ländern  und Gebieten gelten 
Briefe und Postkarten  folgende G ebührensätze :

1. N ach der Tschechoslow akei:
Briefe bis 20 g 20 Ppfg-

jede w eiteren 20 g 15 Rpfg-
P os tkar ten  10 Rpfg-

2. N ach U n g arn :
B iefe bis 20 g 20 Rpfg-

jede w eiteren 20 g 10 Rpfg-
P os tkar ten  10 Rpfg- pnld1

3. N ach Polnisch-O berschlesien  und den übrigen an 
abgetre tenen  preußischen G ebieten:

Briefe bis 20 g 25 Ppfg-
jede w eiteren  20 g 15 Rpfg-

P ostkar ten  15 Rpfg-
Die Eilzuste llgebühr für die durch E ilboten  zuzuste  

den Briefe und P ostkar ten  nach  den  vo rg en a n n ten  ^in 
und  Gebieten b e träg t  50 Rpfg-

Telegrammverkehr für Stettin und Vororte. - -  ^  ü. 
g ram m e zwischen Stettin, Frauendorf, Gotzlow, V ehr5
Züllchow  w erden  künftig  die G ebühren  des  Orts\ er . gI1
— 8 Rpfg. für das W ort, m indestens 80 Rpfg- '

Zusendung unbestellter Waren. D er E i n z e l h a n d e l s » , ^  

sch u ß  des D eutschen  Industrie- und H a n d e ls ta g e s  ia^ areJi 
kürzlich mit de r  F rag e  der  Zusendung  u n b este lh e i  , sart 
befaßt. E s  w urde hierbei festgestellt, d aß  die  \ er ulld
durch unbestellte Sendungen auf der R ech tsu n k en n  n 
der  geschäftlichen U nerfahrenheit de r  E m pfänger  < 
baut ist. D er E m p fän g e r  w ird  durch  die aufdringnc ie ^  
des Angebotes, d ie  w iederholten  M ahnungen und  
drohurig gerichtlichen V orgehens zu Zahlungen g ^  er

denen er rechtlich nicht verpflichtet ist. Aue i ^es011"
r ___ — 1«.. — i,, nir. :u m /ii» oiifrrplpffpnheit als \\0'

ft

stellen

F ür Tele

zu
insofern getäuscht, als ihm die K a u f g e l e g e n h e i t  a ^  
ders günstig  angepriesen  wird, w ährend  er t a t s a c  i ic -ek Sai 
hen Portospesen  und Ausfälle, die mit dieser ,y . irenpre'S 
verbunden sind und die s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  in d e n  AusbeU, 
e ingerechnet w erden , m itbezahlcn muß. In <- „n ]iejt de1 
tung der  R echtsunkenntnis  und G e s c h ä f t s u n e r  a i u t s c h eI1 
E m p fän g e r  erblickt der E i n z e l h a n d e l s a u s s c h u  es^7 m7 c
Industrie- und H ande ls tages  e i n e  u n l a u t e r  ‘ yei" 
s c h a f t ,  d ie den  guten  Sitten im kaufm an ß d e s
k e h r  w iderstreitet. D er E  i n z e 1 h a n d  e 1 s a u s s e s

I n d u s t r i e -  u n d  H a n d e l s ^ .
F i r m e n ,  , c -

n i c h t  z u
D e u t s c h e n
e m p f i e h l t  a l l e n  b e t r e f f e n d e n
b e s t e l l t  z u g e s a n d t e n  W a r e n  111 c j  e n  , son
h a l t e n  u n d  a u c h  n i c h t  z u r ü c k z u  s  ^  \ \ T o c h e n
d e r n  s ie  l e d i g l i c h  e i n e  g e w i s s e  Z e i t s p a n n e ,  ® m jt d e nU.C1II lC U lg iltn  —--------------------1 ... y  —

zu verw ahren , es sei denn, d aß  der E m p  < p ra jctisCli 
'  1 ^  1 r‘ * ~ ,infr  ̂ w*ic

“heim E m p"" '"T
W are  binnen einer bestim m ten  /-eit

zu v crwciiirciij cb bei ucinij  uaiJ , ,
V ersender  s o n s t  in G e s c h ä f t s v e r b i n d u n g  ste V fo r j e r t  w 
wohl so zu v e r f a h r e n ,  d a ß  d e r  Z u s e n d e r  a u  g ^  
die

irc 
fängc
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abzuholen, widrigenfalls dieser den Verzicht des Zusenders 
auf das E igen tum  der W are  annimmt.

Die I n d u s t r i e -  u n d  H a n d e l s k a m m e r  z u  
S t e t t i n  ha t sich in einer der  Sitzungen ihres g eschäfts 
führenden Ausschusses ebenfalls mit der  F rag e  befaß t und 
'st de r  oben w iedergegebenen  Ansicht des E inze lhande lsaus
schusses in vollem U m fang beigetreten. Sie hält es für zweck 
niäßig, daß  d i e  E m p f ä n g e r  i h r  r e g e l m ä ß i g  d i e  
N a m e n  e t w a i g e r  Z u s e n d e r  v o n  u n b e s t e l l t e n  
W a r e n  a u f g e b e n ,  dam it je nach Sachlage durch  die 
^ s tä n d ig e n  Industrie- und H ande lskam m ern  auf die b e t re f 
fenden Firm en e ingew irkt w erden  kann. F e rn e r  ist zu b e 
merken, daß  die V ersender unbestellter W aren  vielfach in dem 
Begleitschreiben als zuständiges Gericht das ihres N ieder- 
^ssungsorts  bezeichnen und diese Gerichte bisweilen, a n 
statt sich für unzuständig  zu erklären, dem  E m p fän g e r  
',m Rechtsstreit den Eid  d a rü b er  zugeschoben haben, daß  er 

as Begleitschreiben der  Klägerin mit de r  Klausel über den 
^erichtsstand nicht erhalten habe. D a in solchen Fällen eine 

ereinbarung über den besonderen  G erichtsstand als nicht 
standegekom m en angesehen  w erden  m uß und da es sich 

def11 • !,Ul" Um vereinze lte E ntscheidungen dieser Art han- 
^  t> b i t t e t  d i e  K a m m e r  i h r e  M i t g l i e c l s f i r -  
dan ?  ’ * h r  J e cl.e n d e r a r t i g e n  F a l l  z u  b e r i c h t e n ,  
Von l,\  aucb ' n d ieser Richtung das erforderlich Erscheinende 

ihr veranlaßt w erden  kann.

Messen und Ausstellungen.
^*e Leipziger Messe und ihre Organisation. D as Leip- 

’̂ re hat eine Broschüre „D ie Leipziger Messe und
^ e i  > Organisation“ herausgegebe'n, die in übersichtlicher 
über eATzusam m en âssencl alles das bringt, was dem  Besucher 
Teil .esse ,und M eßam t zu wissen von W ert ist. Im ersten 
ßetr’ k‘7 1 Ausstellerschaft nach ihrer H e rk u n f t  und der 
der lcH,sform der einzelnen F irm en näher  behandelt,  ferner 
bezirL- inSp° rt cler M eßm uste r  nach Eisenbahn-K ontro ll-  
nach; c n .und G epäck- und E x p re ß g u tv e rk e h r  zah lenm äßig  
teiüJbCWlesen- ,Es  folgen ausführliche A ngaben  über die B e
g e h t11 ng einzelnen Industriezw eige, geg liedert nach ihren
den ] gSten H ers te llungsgebie ten . Besonders eingehend wer- 
^Usst *nnn ^ ' e . M eßpaläste  und M eßhallen nach E igentüm ern , 
!aRer ^ ung sflache, Klassifizierung und Art de r  M eßm uster-  
der Gehandelt. Einen breiten  R aum  nim m t die D arste llung 
häÜSp ert.eilun& der einzelnen G eschäftszw eige auf die Meß- 
satJon1 j ln‘ anschließende zweite Teil bringt die Organi-
gliecj 4 es Leipziger M eßam ts selbst, die N am en de r  Mit- 
Und CI) , Und s tellvertre tenden M itglieder des V erw altungsrats  
nach CjCf  A rbeitsausschusses, die G liederung des M eßam ts 
^Ussd Cn e' nzelnen Abteilungen und seine Sachverständigen- 

r 1!18556 m it genauen  M itgliederlisten. Des w eiteren  wef- 
^ s f ü h ^ r ^ j  Vom M eßam t geg ründe te  Gesellschaften ganz 
A.-q  r i y 1 darges te ll t :  Leipziger Messe- und A usstellungs
gütern V cr â gsanstalt, ferner  W erbed ienst und  schließlichlItterno<- i ’ rerner  w e rb e a ie n s t  und schließ
b. atl?nales  V erkehrsbüro  des Leipziger M eßam ts, G. m. 
2ernr-]i f n C ,e‘ngehende  Schilderung der  O rganisation der  
^sten 1 In teressenten  der  Leipziger Messe e. V. mit
^er s ^ . er V orstandsm itg lieder und Fachausschüsse und ferner 
setzt V^sstelle für M aßsachen, welche die M eßm ieten fest
e n .  ’ a ' c * den M eßbesuchern  besonderes In teresse fin- 
Sat2Unpm u r  illuß sind die 3 G rundgese tze  des M eßam ts: 
des Verl- , erb.ebe ,tragso rdnung  und O rdnung  zur R egelung  
^ruckt rs ’n den  M eßausste llungsräum en wörtlich abge-

Bücher und Zeitschriften.
t  •

Votl ausführliche zuverlässige Kontorwandkarte
'^ g e h ö r t  1 ?n,. K on to rw andkarten  haben schon längst
Sehören 'glich als B ürow andschm uck zu dienen. H euten°ren ^  <us ßurow anasc tim uck  zu dienen. H eute
f e r n e n  p Se z.u clen unentbehrlichsten  Hilfsmitteln jeder  

r^schn eS*: u f ^ l ^ u n g ,  der  sie den U eberblick  erleichtert 
klgnetste K’n .r i C Di sposi t i on ermöglicht. W ohl die ge- 
f^^Usgep-pu r e fTür derart ige  Zw ecke ist die von C. O p i t z  
J  n  ne K on to rw andkarte  von Deutschland, die so-

VonHe.nen ''s?ag;’SChJl„Yerlai  J; L A mdt’ LeiPfig C
>’ie
W w  1 o  j- o  • .  #  -7 --------- 1 o  ^  - 7

V VertretorK f  eigJlet sich trefflich zum Abgrenzen
lc!C uberhTn^f rZ?rken’ Zusammenstellen von Reise-Touren, 
nuarte bringt • W erbezwecke jeder Art. Die Opitzscheorinet ;• i- n n .  u m  w puzsem

lg aUer g  l™, lc*le E isenbahnlin ien mit genauer  Bezeich- 
it:' und Kr^ft^ H altepunkte ,  G üterstationen usw., dieK st~ und H altepunkte ,  G üterstationen usw., die

v ndes . , d “ wagenlinien u. v. a. F e rn e r  die Reichs-, alle 
r?e>chnis „T. , 11?,vinzgrenzen. Das 320 Seiten s tarke  Orts- 

nalt ca. 75 000 Namten. U m getau fte  O rte

4936.
4939.

sind zw eisprachig  aufgenom m en. Es wird kostenlos m it
geliefert.

T ro tz  r eicher Beschriftung ist die K arte  ungem ein klar, 
und übersichtlich. Jeder ,  der  neue A bsatzgebie te  erstrebt, 
w ird in diesem konkurrenzlosen  K artenw erk  eine wertvolle 
U n ters tü tzung  finden. D er  Preis be träg t für das rohe E x e m 
plar einschließlich Ortsverzeichnis M. 12.—, auf L an k a r ten 
papier und mit Stäben versehene E xem pla re  kosten M. 16.— 
und solche auf Leinw and aufgezogen M. 20.—•. Die A nschaf
fung  kann w arm  empfohlen werden.

Innere Angelegenheiten.
In der Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses der 

Industrie- und H ande lskam m er am Dienstag, den 11. O ktober 
1927, ist H e rr

H u g o  G o t h a ,
Inhaber  der F irm a Breunig & Schwantes,
S t e t t i n ,  Gr. Oderstr. 17,

als Sachverständ iger  für S ä m e r e i e n  öffentlich angestellt 
und beeidigt worden.

Angebote und Nachfragen.
4912. P a r i s  (IXe) sucht G eschäftsverb indung mit Ex-'

porteuren  von Tuch- und Strum pfw aren .
4921. L e t t l a n d  sucht G eschäftsverb indung mit Im p o r 

teuren von Säleinsaat.
K e h l  a. Rh.: Sektkellere i sucht Vertreter.
M i l a n o  (111) sucht G eschäftsverb indung mit F i r 
men, die In teresse am Im port von „N udeln  von 
N eap e l“ haben.

4967. C u x h a v e n :  Fabrik  für R undstäbe  und B esen 
stiele sucht V ertreter.

4964. T u r i n  sucht G eschäftsverb indung mit R e is im por
teuren, die evtl. die V ertre tung  g rö ß e re r  italienischer 
R eisexporteure  übernehm en würden.

4985. M ü l h e i m  (Ruhr) sucht G eschäftsverb indung mit
K arto ffe lg roßhändlern  und K artoffe lm aklem .

4987. B r a n d e n b u r g  (Havel) sucht G eschäftsverb indung
mit Firmen, die sich mit d e r  H ers te llung  von B lech
druck befassen (H erstellung eines bedruck ten  W e iß 
blechartikels).

5005. W i e n  w ünscht die V ertre tung  einer F irm a, die 
In teresse  am  Im port von F ischkonserven nach  W ien 
hat, du übernehm en.

5006. V i l a  N o v a  d e  G a l a  (Portugal) sucht G eschäfts- ,  
Verbindung mit W einim porteuren , d ie  In teresse an der 
E infuhr von Portw ein  haben.

5007. C a s a b l a n k a  w ünscht die V ertre tung  von Firmen 
de r  pharm azeutischen  und P arfüm erieb ranche  zu ü b e r 
nehm en.

5091. C h e m n i t z :  W erkzeugm asch inenfabrik  sucht V e r
tre te r  für S tettin  und  nähere  U m gebung .

5159. C l u j - K o l z s v a r  sucht . G eschäftsverb indung mit 
H eringsim porteuren.

5160. B a l e  sucht V ertre te r  für den  Vertrieb Schw eizer 
P ro d u k te  wie Käse, K onserven aller Art etc.

5175. S t e t t i n  {sucht Vertreter, die B eziehungen zu
Landes-  und  K reisbauäm tern , S tadt- und T ie fb a u -
äm tern  und S traßenbauun te rnehm ungen  haben, Yür den 
Verka.uf von mex. Bitumen (S traßenbaustoff)  für
Stettin und  n ähere  U m gebung .

5176. H a m b u r g  1 sucht G eschäftsverb indung mit L e 
bensm itte l-A genturfirm en.

5194. B e r l i n  W  35 sucht P la tzver tre te r  für den Vertrieb 
schw edischer Fischkonserven.

5195. N e u h a u sR a. R. sucht V er tre te r  für C hris tbaum 
schmuck.

•>210. L o n d o n  E. C. 4 sucht G eschäftsverb indung mit
A bnehm ern  französischer L ebensm itte lp rodukte  und 
Konserven, speziell Trüffel, andere  Schw äm m e und 
Gemüse.

5211. L i d i n g ö  3 (Schw eden) w ünscht die V ertre tung
von O elfabriken, die S oyabohnen- und Rapsöl her- 
stellen, zu übernehm en.

Die A dressen de r  an fragenden  F irm en  sind im Büro de r  
Industrie  -und H an d e lsk am m er  zu Stettin, Börse II, fü r  le 
gitim ierte V ertre te r  e ingetragener Firm en, w erktäg lich  in der 
Zeit von 8 1 U h r  vorm ittags u nd  3-—̂ 6 U hr nachm ittags  
(außer Sonnabend nachm ittags) zu erfahren  (ohne G ew ähr
fü r  die Bonität der  einzelnen Firmen). .
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Reidisnadiridilcitsfelle für Außenhandel in Sielfin Bezirh Pommern, Grenzmark
Bei der Reichsnachrichtenstelle für A ußenhandel in 

Stettin sind u. a. die nachfolgend aufgeführten  amtlichen 
N achrich ten  eingegangen. Diese können von interessierten 
F irm en in der Geschäftsstelle der Reichsnachrichtenstelle,' 
Stettin, Börse II, eingesehen oder gegen  E rs ta t tung  der U n 
kosten  abschriftlich bezogen werden.
C a  n a  d a :  Absatzm öglichkeiten für deutsche Schuhe.

Adressenmaterial. D er Reichsnachrichtenstelle liegen fo l
gende  Anschriften vor: Firmen, die für den A bsatz graphischer 
E rzeugnisse  in F rage  kom m en in Oesterreich. — S a tt le r
w arenhändler  und Fabrikanten , sowie W arenhäuser  in Süd- 
Afrika. — V ertreterfirm en für O ffenbacher L ederw aren  in 
Polen. — L ederw arenhänd le r  in de r  Schweiz. — L e d e rT 
W arengroßhändler und H änd le r  in der  Tschechoslowakei. — 
Im porteu re  für L ederw aren  O ffenbacher Art in N orw egen. 
E isen- und S tah lw aren -Im porteu re  in Lettland.

Warnung vor ausländischen Firmen. E s  w i r d  
d a r a u f  a u f m e r k s a m  g e m a c h t ,  d a ß  b e i  d e r  
R e i c h s n a c h r i c h t e n s t e l l e  l a u f e n d  W a r n u n 
g e n  v o r  a u s l ä n d i s c h e n  F i r m e n  e i n g e h  e n , m i t  
d e n e n  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 .

Der deutsch-türkische Handelsvertrag. Nach einer B e 
kann tm achung  vom 25. Juni cl. Js. (RGBl. II S. 454) ist 
der  deutsch-türk ische H ande lsver trag  am  22. Juli d. Js  
in K raft getre ten . Von diesem T ag e  ab gilt als Ausweis 
für H andlungsreisende usw. im V erkeh r  zwischen D eu tsch 
land und de r  T ürkei die G ew erbeleg itim ationskarte  nach dem 
Internationalen A bkom m en zur V ereinfachung de r  Z ollförm 
lichkeiten vom 3. N ovem ber 1923 (RGBl. 1925 II S. 672) 
vorgesehenen  Muster. D er deutsch-türk ische H andelsvertrag  
sieht ferner in Artikel VII für diejenigen Personen, die sich 
zu M essen oder M ärkten  begeben, um dort ihren H andel 
auszuüben, besondere  Identitä tskarten  vor. Die Ausstellung 
dieser Iden ti tä tskarten  wie der Legitim ationskarte  erfolgt 
durch  die zur Ausstellung von Pässen befugten Behörden 
gegen  E ntr ich tung  der vorgeschriebenen V erw altungsgebühr.

Auswehkarten für Handlungsreisende in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. N ach Art. X IV  Buchst, a des 
F reundschafts- ,  H andels- und K onsularvertrages zwischen dem 
D eutschen  Reich und den Vereinigten S taaten  von A merika 
(RGBl. 1925 II S. 795) sind „F abrikan ten , Kaufleute und 
G ew erbetre ibende, die ihren W ohnsitz im Bereich der R ech ts 

hoheit eines Vertragsteiles haben, berechtigt, persönlich oder 
durch V ertre te r  und Angestellte innerhalb des Bereiches der 
Rechtshoheit des anderen  sich als H andelsre isende zu betä
tigen, wenn sie von le tzterem  einen Erlaubnisschein lösen. 
Z ur E rlangung  dieses Erlaubnisscheines m uß sich nacn  
Artikel X IV  Buchst, b des genannten V ertrages der  B e w e r b e r  
von der zuständigen Behörde des Landes, in dem  die Fabri
kanten, Kaufleute und G ew erbetreibenden, die er vertritt, 
ansässig sind, einen Ausweis als H andlungsreisender ver
schaffen. Die Ausstellung der Ausweise erfolgt auf Antrag 
des Inhabers  des stehenden G ew erbebetriebes durch  die zur 
Ausstellung von Pässen befugten B ehörden gegen  E n tr ic h tu n 0 
der  vorgeschriebenen V erw altungsgebühr.

Die Ursprungszeugnisse für Importwaren in der 
Nach einer neuerlichen V erordnung der türkischen Regie 
rung müssen in Zukunft wieder, wie früher, sämtliche m 
T ürke i aus dem  Auslande eingeführten W aren  von 
sprungszeugnissen begleitet sein, die in jedem  Falle 
das zuständige türkische Konsulat des U r s p r u n g s l a n d e s  c ' 
W aren  beglaubig t sind. Die bisherige Befreiung von c ^  
Vorschrift für solche W aren, die aus S täd ten  k a m e n ,  

denen ein türkisches Konsulat nicht bestand, ist also ^ 
gehoben, und zw ar hat diese Vorschrift rückw irkende -Kr» 
bis zum 1. Sep tem ber d .  Js . ;  die türkischen Z o l l b e h ö r  _ 

haben bereits entsprechende W eisungen erhalten. Mit
■ ‘ fü r  de

Türkei-
gie- 
die 

Ur- 
durch 

ig der 
‘dieser 

i, f  
au*"

diese1'

N euordnung  sind auch die Legalis ie rungsgebühren  fü 
artige U rsprungszeugnisse  geändert w orden, und zw ar rt 
die Beglaubigungen kostenlos ausgestellt, wenn der 
der  W aren  nach  den Preisen des heimatlichen Ma r '
50 Ltqs. nicht überschreitet. F ü r  die W ertstufe von • 
bis 2000 Ltqs. w erden  20 P ara  auf je 100 Piaster bei W.u ^uS 
Sendungen  im W erte  von über 2000 Ltqs. d a rüber  hin 
1.0 P ara  für je 100 Piaster erhoben. -

Nachfragen und Vertretergesuche. D er R e i c h s n a c h r  

tenstelle liegen Abschriften ausländischer Firmen vor’n{jer 
Interesse an dem  Bezug oder der V ertretung folge 
W arenga ttungen  haben:
C o l o m b o .  Gummisohlen (lt. Muster).
V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v .o n .  A m e r i k a ,

material v e r s c h i e d e n e r  Art. —- Alabaster. — * ugn- 
aus Ju te ,  Baumwolle und aus Draht. — B ie r f la s  

E n g l a n d .  H angschlösser, Aluminiumwaren, S c h i r m e ,  ^  
schentühcer (Baumwolle und Seide), B e t td e c k e n -^  
Papiergarn . — Badew annen, Kacheln, eiserrne jjCs 
rungen, A labasterbeleuchtungsartikel für elektr 
Licht. — P appe  zur H erste llung  von H andkofic  
Glasierte Kacheln.

Asbest, IW»*£ 
Putztucne

Der rote PommemgreM.
Die w eltbekannten  S t o e w e r  - W e r k e ,  S t e t t i n ,  

überraschen  uns mit einer künstlerisch ebenso hervorragenden  
wie vornehm en K ühlerverzierung, nämlich mit dem  h is to ri
schen Pom m erngreif ,  den wir unsern Lesern im Bilde v o r
führen.

Besonders die neue T ype  F 6, 6/30 PS, die jetzt laufend 
lieferbar ist, erhält h ierdurch ein p rägnan tes  Kennzeichen. 
E s  ist unserer  heimischen F ab rik  in k u rze r  Zeit gelungen, 
mit diesem W agen  zu ihren alten A nhängern  eine Schar 
neuer F reunde  zu gewinnen. Ein stoew erblaues 6/30 PS- 
Phae ton  ist zurzeit in den R äum en der S toewer-Filiale , 
Paradep la tz  11, ausgestellt und gibt schon rein äußerlich  einen 
Beweis von der  Qualität dieses Modells. E ine ku rze  F ahrt  
zeigt, daß  in diesem W agen  die E rfah rungen  von über 25 
J a h re n  mit den neuesten G rundsä tzen  de r  m odernen  A u to 
mobiltechnik äußers t  glücklich vereint sind.

D er  ro te Greif ist das W appen tie r  Pom m erns. Die 
F igur als K ühlerverschluß w irkt in ihrer vorzüglichen A us
führung und sattro ten  Em aillierung außerorden tlich  plastisch 
und  bildet in d e r  T a t ein klassisches Zierstiick de r  S toew er- 
WTagen, die sich mit diesem Greif als E rzeugnis  ged iegens ter  
pom m erscher Arbeit präsentieren.

D as W ort „G re if“ ist als F ah rrad m a rk e  der  Bernh. 
S toew er A.-G. seit m ehr als 30 Jah ren  in d e r  ganzen  Welt 
bekannt. D e r  S toew er-K iih ler-G reif ist dem  kunstvollen W a p 
pen der  Provinz Pom m ern  entnommen, um  dadurch  auch

nach außen  
machen.

die H eim at der S toew er-W agen  kennthcl1
zu

ef'rQl
So vereinigt denn der  neue K ü h l e r v e r s c h l u ß  der ^  pjei 

W erke  dreierlei in sich und zw ar: künstlerisc iaffenskril
matliebe und berechtig ten  Stolz deutscher
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Aus der Stettiner EleHfrizflälswirlsdiafl.
Die

Aktiengesellschaft Stettiner Electricitätswerke
Wurde am 19. A u g u s t  1 8 9 0  zum Zw ecke der  g e w e rb s 
mäßigen Ausnutzung des elektrischen Stromes für Licht- 
und K raftzw ecke innerhalb des W eichbildes der  S tad t Stettin 
g e g r ü n d e t .  Sie übernahm  das dem  dam aligen  M echa
niker H errn  E rns t Kuhlo gehörige  Installationsgeschäft e lek 
t isc h e r  Artikel käuflich, sowie auch die d iesem  von den 
städtischen Behörden gegebene  Konzession zur Benutzung 
(jer S traßen  zum Zw ecke der Kabellegung, zur Fortführung 
ues elektrischen S trom es auf eine Zeitdauer von 30 Jahren .

Im April des J ah re s  1911 w urde der  K onzessionsvertrag  
uurch V ereinbarung jedoch schon vorzeitig gelöst und ein • 
neuer V ertrag  mit Gültigkeit bis zum 31. D ezem ber 1929 
geschlossen. Bei der K onzessionsverlängerung um 10 Jah re  
pachte • die S tad tgem einde  Stettin zur Bedingung, daß  die 
 ̂ tettiner E lectriz itä tsw erke die von ihnen im J a h re  1902 
g  betrieb genom m ene Zentrale  an de r  U nterw iek  der unter 

eteiligung der S tadt Stettin neu begründeten  K raftw erk  
^ tettin G. m. b. H. käuflich überlassen m ußten. Diese Gleich- 
t̂rorr>zentrale w urde in ein D rehs trom -H ochspannungsw erk  
/^gebaut, und das K raftw erk  (jetzt G roßk raf tw erk  Stettin 

Ct -Ges.) übernahm  die Lieferung des hochgespannten Dreh- 
; r°ms für die Stettiner E lectric itä ts-W erke, die U eberland-
• entrale Stettin, das F re ihafen-E lec tric itä ts-W erk  und die 

r°ßindustrie. Die Selbsterzeugung  der  Stettiner Electrici- 
a-tswerke m ußte  eingestellt w erden, und die W erke w aren  ge- 

y  en> ihren Strom  vom K raftw erk  zu beziehen und in 4 
Q ^o rm e rs ta t io n e n  und m ehreren  T ransform atorenhäusern  zur 

e^ rauchsspannung um zuform en. D em  K raftw erk  blieb es 
« « d e m  Vorbehalten, G roßkonsum enten  mit einem Jah res-  
erbrauch von 200 000 kW h selbst zu versorgen.

Die Leistungsfähigkeit des W erkes, sowie auch der zu 
^ s o r g e n d e  A nschlußw ert und die Anzahl d e r  K onsum enten 
srvien ^ei G ründung  des W erkes  noch gering. D er An- 
o l r n  Wert ^ at se ' 1 ^ cr G ründung  von ca. 200 k W  auf 
. 00 kW  erhöht. Die Leistungsfähigkeit des W erkes  betrug
k ^ P rüngIich ca. 350 k W  und ist bis heute auf ca. 19 700 

gestiegen. F ür  die U m form ung  des hochgespannten  
nw  1Stromes bestehen 4 U m form ersta tionen  und 7 T ransfor-
^ at°renstationen.

Des , Je r  S trom preis  be trug  bei der B egründung  der Gesell- 
- Uft 80 pfg. p ro K ilow attstunde für Licht und 40 Pfg. für 

für r Wecke uncl be träg t z. Zt. 50 Pfg. für Licht und 25 Pfg. 
10 Pf raftzw ecke. F ür H eizzw ecke  ist ein Sonderpreis  von 

. g- Pro K ilow atts tunde festgesetzt in der E rw artung ,  daß  
§tr C1 diese außerordentliche  Verbilligung nunm ehr auch der 
}ja°'V H eiz- und K ochzw ecke allgemein auch in kleinsten
seitUshaltungen zur A nw endung kom m en wird. A ußerdem  ist 
<1. uneu<: rer Zeit ein 7 P fg .-N achtstrom tarif  für H eißw asser- , 
ebenf. ^ a de- und . Kücheneinrichtungen eingeführt, der

‘Uls wesentliche Vorteile in sich birgt.

räürn^ anz besonders muß die im J a h re  1925 in den G eschäfts- 
die rCn der F irm a eröffnete E lek troschau  E rw ähnung  finden, 
W«r|)llr den G edanken  der  E lektriz itä t in den H aushaltungen  

en und den Besuchern nützliche Anleitungen geben  soll.

°nen ^ as Aktienkapital be trug  bei de r  G ründung 1,2 Milli - 
Infiat Uncl steigerte sich bis auf 5 Millionen. W ährend  der 
100 Ä SZeit w urde das A ktienkapital erst auf 20, später auf 
A k t ; '  ’° nen M ark erhöht. N a c h  d e r  U m s t e l l u n g  d e s  
s o l k e n k a p i t ' a 1 s a u f  R e i c h s m a r k  b e t r ä g t  d a s  - 

e n i e d e r  RM. 5 0 0 0 0 0 0.— .
Firm a

In Emil Liebisch,
^Ühelrn r^ ^ r°  elektrische Licht- und Kraftanlagen, Kaiser-

’ s tr- 20. die an dieser Stelle schon öfter erw ähnt)vu r d e 
a t i führt■ u c i Q n z - Zt. die gesam te  e l e k t r i s c h e  I n s t a l -

^1. u j den Um-  und N e u b a u  d e s  K a u f h a u s e s
^Sa U f v , ^ I Tl e i l r e i c h ,  G r .  W  o 1 1 w e b e r t r. aus. Das
?mo P.; * u s e r b  äl t ‘eine vollständig neuzeitliche Anlage,_ Jh a u s  

N e S n e  A c c u  
^ r e n u  n g ,

m u l a t o r e n s t a t i o n  f ü r  d i e  N o t -  
—  ö , e l e k t r i s c h e  F e u e r - S i g n a l ,  

U n d  K l i n g e l a n l a g e n .

A r i b a u r (j11 Fr ühj ahr  ds. Js. dem  V erkehr übergebene  g ro ß e

mit vergrößertem  E rfr ischungsraum  w urde ebenfalls d u r c h 
d i e  F i r m a  L i e b i s c h  i n s t a l l i e r t * .

D e n  m o d e r n s t e n  A n f o r d e r u n g e n  a n g e 
p a ß t  i s t  d i e  e l e k t r i s c h e  A n l a g e ,  d i e  z. Zt .  
d u r c h  o b i g e  F i r m a  f ü r  d a s  W e i n b a u s  O h l e n ,  
P a r a d e p l a t z  h e r g e s t e l . l t  w i r d .

F ü r  h e r v o r r a g e n d e  L e i s t u n g e n  in der Schau - 
fensterbeleuchtung e r h i e l t  d i e  F i r m a  durch die Z e n 
trale der D eutschen Schaufensterlich tw erbung d i e  s i l 
b e r n e  M e d a i l l e  m i t  E h r e n d i p l o m .

Die F irm a
✓Willy Nass,

Stettin, w urde im S e p / e m b e r  1 9 1 9  durch H errn  Nass 
gegründet.  Mit dieser F irm a ist gleichzeitig ein Ladengeschäft 
verbunden.

.G rößere  Industriearbeiten  sowie städtische Arbeiten in 
den Schulen, im Siechenhaus und im K rankenhaus  w urden 
von ihr ausgeführt.  D as K onzerthaus w urde m ehrm als infolge 
der  verschiedenen U m bauten  installiert. Ein w eiterer Zw eig 
dieses Betriebes ist die Schiffsiinst*'dlation. Die silberne 
Medaille der O rdschau w urde de r  Firm a ebenfalls verliehen.

Ein weiteres U nternehm en, welches elektrische A n 
lagen jeder Art und erstklassige L ichtreklam en für Industrie 
und H andel ausführt, ist die F irm a

Quensel & Schmidt
G. m. b. H. Stettin, M oltkestraße 3, die im Ju li  1925 g e 
gründet w urde; diese F irm a hat es verstanden, sich einen 
g roßen  K undenkreis  zu erw erben  und den Betrieb auf b re i 
tester Basis aufzubauen. Die L i c h t r e k l a m e n  der  E in- 
ze lhandels-G roßfirm en G e b r .  K a r g e r ,  D i e n e  m a n n  und 
G r ü n b a u m  legen bestes Zeugnis von der  F äh igkeit des 
U nternehm ens ab. G a n z  b e s o n d e r s  sei auf die in 
jüngster Zeit en tstandene F assade  O t t o  L i n d n e r ,  P a ra d e 
platz 8 E cke  Breite Str. hingewiesen, d e r e n  B e l e u c h 
t u n g  gleichfalls v o n  v o r g e n a n n t e r  F i r m a  h e r g e 
s t e l l t  w u r d e .

Die günstige Preisstellung, verbunden mit erstk lassiger 
A usführung, unter V erw endung von nur vorschriftsm äßigen, 
den Bestim m ungen des V erbandes  D eutscher E lek tro te ch 
niker entsprechenden Materialien, ließen stets bei den A uf
traggebern  das Bewußtsein bester Bedienung zurück. Dieses 
ist eiin H au p tfak to r  für den guten Ruf, dessen sich die Q u e n 
sel & Schmidt G. m. b. II. überall erfreut.

Die F irm a
Elektro-Reinhardt,

Stettin, Bismarckstr. 17, w urde im J a h re  1 9 2 5  v o n  H e r r n  
I n g e n i e u r  R e i n h a r d t ,  dem Inhaber des G e 
schäftes g e g r ü n d e t.

In der  ku rzen  Zeit ihres Bestehens hat es die Firma, 
infolge der unerm üdlichen und fachkundigen  Tätigkeit  des 
Inhabers  verstanden, dich einen g roßen  K undenkreis  zu v e r 
schaffen, der noch fo rtdauernd  sich vergrößert .

Von dem Können der F irm a zeugt die bei der  S ä c h 
s i s c h e n  G a r d i n e n i n d u s t r i e ,  S tettin  ausgeführte  B e 
leuchtungsanlage, die eine indirekte Spiegelbeleuchtung d a r 
stellt ,w eiter die Anlagen bei den  F irm en B u r c h a r d ,  
I s r a e l  und A r t h u r  R u d o l p h .  Auch die B e leuch
tungsanlagen  der Industriefiirm en T e t z l a f f  & W e n z e *  
und S c h i n d l e r  & M ü t z e l  w urden  von dieser F irm a 
hergestellt.

Die n e u e s t e  G r o ß a n l a g e  i s t  d i e  B e l e u c h 
t u n g  d e s  G r u n d s t ü c k e s  d e r  F i r m a  L e w i n s k y  & 
J a k o b i ,  die der de r  F irm a C. A. I le rp ich  Söhne, Berlin, 
nachgebildet und verschiedentlich m i t  P r e i s e n  a u s g e 
z e i c h n e t  i s t .

e s K a u f h a u s e s  K a r s t a d t ,  B r e i t e s t  r,

Eine Anzeige 
im Ostsee-Handel 
wirttf gesdiättsbelebend
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empfehlenswerte Wein-  und J3ierrestaurants
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| H e f f a u r a n f  p u f t f m a n n  |
j :Kofjmarfftfraf?e 14/15 /  Sernfpredjer 30652 \

^  35efle ^

&u$fd)anf oon £>orfmun(>er Union, Nürnberger 
<3iedjen, QSoftrifd? Cpeataf nnO pitener tfrquett 

SBeine erffer Käufer
£ e i f ! u n g ^ f ö l & i g f ! e  !8» e ff e U  f ü dj e

Vorzügliche Küche und Keller 
Delikatessen der Saison

Große und kleine Geded^e

©feffitt, Äotfers^Öif^efmsDenfwo^
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Weitestgehende
Z a h l u n g s e n l e chterung & n

M a ß i g e  M o n a t s r a t __ _

©cfd^ofteftelUn in Pommern: 0 t e t t in ,  £utfenftrö0e
Tlnflam, Peenffr. 7 /  Sartl) u Potn., £ange 6tr. 50 X $dgötd (perf.), ßodftr. 27 /  
Pofffir.144 /  Öüton>, £ange 6tr. 6$ X Cammfn l  Pont., töaUftr.100 /  t>emmin, Srauenftr* 
<Öreif<jnmld, Hange Straße 15 /  Rö*l\n, Sergftraße 1 /  ßolberg, äatferplaM /  fleujiem ' 
Prenßiföe Straße 2 X Polifc, Sauftraße 7 /  Poljm, Srunnenftraße 17 /  Pyr$ ^5 43 
Safynerffraße 50 /  Kügentoalde, Hange 6 traße 32 /  6 targard u Pomv §ol3marl?tffr0Pe 

6tolp, Hlittelftraße 5 /  Stralfund, Sflöndjenftraße 30 /  6tmnetnünde, $ärberftraß*


