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M l l i i f t r  ü s u n p f© p  ■ C o m p a g n i e
Aktiengesellschaft — Stettin, Bollwerk Nr. 21
F ernsp recher  5440 -  5443 — D rah tan sch r if t :  D a m p f e r c o

1  CI E  L  M  A  8 8 1 0  ■  f l t i H D U I i l l

Köni0tbePrflS * \V n in "ad "d VOn öanzi9i Königs- zwischen Rotterdam und
Danzig-Memel* London Sserg und Memel Stockholm
Reval* Stockholm*

G elegen h eit für P assagiere nach London Finnland

Regelmäßige Expeditionen:j
S i e t t i n - R e v a l - H e l s i n g f o r s  ;

E i s b r e c l i d a m p f V r  „ O i h o n n a “
Sonnabend, den 16. Januar, mittags 1 Uhr :

Stettin — Kopenhagen — Gothenburg j

jeden Dienstag- nachmittags 6 Uhr :

Stettin - Kopenhagen - Westmoi*wegen =
D .  „ B e r g e n h u s “  u n d  D .  „ T r o n d b . i e m “  E 

alle 10 Tage :

S t e t t i n  - K o p e n h a g e n  - O s l o  =
(Skien und andere Fjordhäfen nach Bedarf) E
D . „ J o l a n t h a “  u n d  D .  „ S t a d i o n  I I “  E

abwechselnd jeden Freitag nachmittags E

S t e i t i n  • M a n c h e s t e r *  
L i v e r p o o l - S w a n s e a  §

, ca. alle 14 Tage

S te tt in  - R o tte rd a m  - R h e in h ä fe n  i
wöchentlich per Neptun-Linie direkt bis Köln E

S t e t t i n  - A h o - K o t k a - W ä b o r g  e
ca. ?ille 14 Tage E

D. „Oihonna“, „O din“, „Bergenhus“ und „Trondhjem“ E 
befördern auch Passagiere / Durchfrachten via Kopenhagen E 

dänischen Provinzhäfen, Island, .New York, Boston, E 
Philadelphia, Baltimore, Le Havre, Dünkirchen, Bordeaux E

Gustav Metzler, Stettin I
Telegramm-Adresse: Metzler, Stettin / Telefon 6004-6007 E

»■nimm ii im im u m    i imi immmiimummummin  um mm mim u m  KJ

EUGEN 
RÜDENBURG
6egr. 1859 S T E T T I N  6egr. 1859 

Telegramme: „Konsulrüdenburg“

S P E D I T I O N
Spezial-Verkehr nach und von Skandinavien, 

Finnland und R ands taa ten

Ijiiiiiiiiimiiinin  ......................... ...............  im n im m  im m m m m m

Stettin—Äbo
Regetaäß. Passagier - Dampierverbindung

mit den als Eisbrecher gebauten Schnelldampfern

Oihonna und Nordland
A b f a h r t e n  v o n S t e t t i n :

Abwechselnd jeden Sonnabend 
1 Uhr nachmittags

I.teval w ird nicht in elirjan getauten.
Näh. Auskunft, Platzbeteiligung, sowie Fahrkarten durch die

Reederei des D. „N O R D L A N D “

Rud. Christ. Gritoel, Steffin
Telegramm-Adresse: Gribel Telefon Nr. 6008/6011

Reederei des D. „ O IH O N N A “ 
FINSKA ÄNGFARTYGS AKTIEBOLAGET, HELSINGF0RS

Agentur Gustav Mefzler, Sfeffin
Telegramm-Adresse; Metzler $§§ l  Telefon Nr. 6004/6007 

sow ie durcli'"alle Reisebüros.
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Vorzugs-Angebot!

t n r ^ h ^ n l e r n e n - t t l ' t r l i o i n

H e u te  ü b e rse tz t m an se ine  B riefe  automatisch, d. h . ohne  
S p rach k en n tn isse , dabei m ü h e lo s , k o rre k t u n d  feh lerlos n-ich

Gölstorph’s Sprachsystem.
Sie ste llen  Ih re  frem dsprachl.B riefe in Ih re r  M u tte rsp rach e  zusam m en. 
D ie Ü b erse tzu n g  e rfo lg t durch u n se r  S ystem  im M om en t autom atisch 
u n d  ohne  jede  A rb e it Ih re rse its , u n d  S ie  schreiben einfach den  fertig  
u. tade llo s ü b e rse tz ten  B rief in  je d e r  gew ünsch ten  Sprache so fo rt ab.

A n e rk en n u n g en  ! F e rtig  e rsch ien en : D e u ts c h ,  
n u f l i - M  ?  n  1S Q V orzugspreis zusam m en s ta t t  10—  M.

p  /  r is, Pa n *» » Por^u^ies. B ei V oreinsend .
r  i  r s j" *  ßerlm 65320portofr ; Nadln. 40 Pfg. teurer. H a r a ld  

J * G o ls to r p h  V e r la g  A b t. 0 . 7, B e r l in  W  30, Sdiließfad^ 38.
A rbeitserspa G e sch ä ftsv e rg rö ß e ru n g ! G eh a ltse rh ö h u n g  !

Wir bstten ,  b e i  a l len  A n f r a g e n  a u f  d e n  OSTSEE-HANDEL B e z u g  z u  n e h m e n .
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I n h a l t s a n g a b e :  Di e  S t e t t i n e r  K a u fm a n n s c h a f t  im  J a h re  1925. — N e u re g e lu n g  d e r  B e ru f s s c h u lb e i t rä g e  v o n
D r. A . K la e m b t. — B u c h b e sp re c h u n g . — W ir ts c h a f tl ic h e  N a c h r ic h te n : S c h w e d e n , D ä n e m a rk , L e t t la n d ,  F re ie  S t a d t  D an z ig , 
P o le n , R u ß la n d . — F in n lä n d is c h e i  N a c h r ic h te n d ie n s t. — M it te i lu n g e n  d e r  K o rp o ra t io n  d e r  K a u fm a n n sc h a f t.  — R eichs« 
n a c h r ic h te n s te ile  f ü r  A u ß e n h a n d e l  in  S t e t t i n  B e z irk  IJ o m m e rn = G re n z m a rk  — Ja h re s v e rz e ic h n is  d e r  im  , ,0 ,= H .“ e r s c h ie n e n e n

L e i ta r t ik e l .  5. J a h rg a n g  (1925). — K u rse . —  F ra c h te n m a rk t.  —  L e ip z ig e r  M e sse .

Die Stettiner Kaufmannschaft im Jahre 1925.
In der letzten S itzung der  V orsteher der  K aufm annschaft 

zu Stettin im vergangenen Jah re  gab  der O bervorsteher der 
K aufm annschaft, H e rr  Geh. K om m erzienrat D. h. c. Gribel, 
e twa folgenden Rückblick  auf das jüngst verflossene G e
schäftsjahr:

Die Signatur des vergangenen Jahres war eine 
ständig zunehmende Verschlechterung fast aller 
wirtschaftlichen Verhältnisse. In erster Linie ist 
diese Entwicklung auf die

Kreditkrise
zurückzuführen. Wenn auch schon Ende des 
vorigen Jahres die deutsche Kapital- und Kreditnot 
als das zentrale Wirtschaftsproblem bezeichnet w er
den mußte, so ist die Kreditfrage im jetzt ver
gangenen Jahre nicht nur akut geblieben, sondern 
hat sich noch wesentlich verschärft.

Vor allem ist es der Mangel an l a n g 
f r i s t i g e n  Krediten, wie sie Handel und Industrie 
mit ihren durch die Inflation geschmälerten B e
triebsvermögen dringend brauchen.

Die Versuche der deutschen Wirtschaft, in 
dieser Notlage durch Aufnahme von langfristigen 
Krediten zu mäßigen Zinssätzen im Auslande, n a 
mentlich in A m e r i k a ,  sich Erleichterung zu 
zu schaffen, sind nur in geringem Umfang von 
Erfolg begleitet gewesen.

Auch sind viele der seitens des Auslandes g e 
gebenen Kredite nicht immer den wichtigsten und 
wirtschaftlich in der Tat notwendigen Verwendungs
zwecken zugeführt worden. Hier sei auf die

Allianz-1 Konzern
ALLIANZ-KONZERN

Allianz-Versictierungs-Aktien-Gesellschafft in Berlin
Allianz Lebensversicherungs - Bank A. - G. in Berlin, Gesamt-Prämieneinnah. Kölnische Versicherungsbank Aktien-Gesellsch. in Köln, 
BadiSClie Pferdeversichergs.-Anstalt A -G.in Karlsruhe i.B., 1024 Mk. 107931519.00. Kraft Vers.-A.-G. des Automobilclubs v. Deutschi, i Berlin, 
Brandenburger Spiegelglas-Versichergs -A -G in Berlin, Kapital U Reserven der Die Pfalz Versicherungs-A.-G. in Neustadt a d Hardt, 
Deutscher Phönix Versichergs.-A.-G. i. Frankfurt a M., im Konzern vereinigten Providentia Frankfurt. Versieh.-A.-G. in Frankfurt a. M., 
G lobus Versicherungs-Aktien-Gesellschaft in Hamburg, Gesellschaften insge- Union Allgemeine Deutsche Hagel-Vers-Ges. in Weimar, 
HermeS Kreditversicherungs-Bank Akt’.-Gesellsch. in Berlin. Samt M. 102277832.00 'Wilhelma Allgemeine Versicherungs A -G . in Magdeburg.

V e r s i c h e r u n g s z w e i g e ;
Transport ♦ Feuer ♦ Maschinenbruch < Haftpflicht ♦ Unfall ♦ Einbruchsdiebstahl * Beraubung«Kredit ♦ Kaution 
Schmucksachen in Privatbesitz * Valoren < Reisegepäck * Aufruhr» Auto (Unfall, Haftpflicht, Kasko) ♦ Leben 
Aussteuer ♦ Invalidität < Renten * Pension * Glas * Wasserleitungs-Schaden ♦ Hagel * Pferde und Vieh
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Finanzpolitik
besonders der S t ä d t e ,  P r o v i n z e n  und L ä n 
d e r ,  hingewiesen, deren geldlicher Aufwand all
gemein weit über die durch die Not der Zeit g e 
botene Beschränkung hinausging, und die auch 
die von ihnen hereingebrachten Kredite meist nicht 
so produktiv anlegten, wie es im Gesamtinteresse 
dringend notwendig gewesen wäre.

Hiermit wird schon ein weiterer wesentlicher 
Grund für die katastrophale Lage der deutschen 
Wirtschaft berührt, ihre B e l a s t u n g  d u r c h  
S t e u e r n  und soziale Abgaben, die in einem viel 
höheren M aße als früher erfolgte, während a n 
dererseits das Aufkommen daraus nicht einmal 
durchweg zweckentsprechend verwendet wurde.

Die Steuern und iVbgaben, die der Wirtschaft 
auferlegt sind, müssen in ihrer jetzigen Höhe und 
angesichts der sich täglich zuspitzenden Wirtschaft 
liehen Entwicklung als v ö l l i g  u n t r a g b a r  b e 
zeichnet werden.

Obwohl in der Oeffentlichkeit auf die unge
heuren G e f a h r e n  d i e s e r  S t e u e r p o l i t i k  für 
Handel und Industrie Deutschlands immer wieder 
und in immer beredteren Worten hingewiesen wor
den ist, ist bisher noch nichts wirklich N ennens
wertes im Hinblick auf einen Abbau und eine V er
einfachung des komplizierten und unübersichtlichen 
Steuersystems geschehen. Eine

grundlegende allgemeine Steuerreform
ist es aber, die dem deutschen Wirtschaftsleben 
vor allem not tut. '

V e r e i n h e i t l i c h u n g  u n d  V e r e i n 
f a c h u n g ,  tunlichste Steuermilderung, ausglei
chende Lastenverteilung, Heranziehung der öffent
lichen Betriebe zum Steuerabbau des Verwaltungs
apparates, insbesondere der Finanzverwaltung, sind 
vor allem die Gesichtspunkte, von denen aus eine 
Reform in Angriff genommen werden muß.

Zu der Höhe der jetzigen Steuern sei bemerkt, 
daß nachgewiesenermaßen Reich, Länder und G e
meinden für das E tatsjahr 1924/25 2,5 Milliarden 
Mark mehr an Steuern erhoben haben, als sie, an 
dem M aßstab der Vorkriegszeit gemessen, hätten 
erheben dürfen.

Auch der Reichs^erband der deutschen In 
dustrie hat in seiner unlängst veröffentlichten D enk
schrift nachgewiesen, daß es möglich ist, die G e
samtausgaben von Reich, Ländern und Gemein
den gegenüber den Ist-Ausgaben von 1924 um 
mindestens 20 Prozent zu senken.

Das Reich, die Länder und Gemeinden, sowie 
auch die anderen öffentlichen Stellen, haben in 
ihrer Mehrzahl wenig oder nichts zur Förderung 
der notleidenden Wirtschaft beigetragen.

Erwähnt sei hier auch die
Tarifpolitik

d e r  P o s t ,  s o w i e  v o r  a l l e m  d e r  R e i c h s 
b a h n ,  mit der sich gerade das Vorsteherkollegium 
im letzten Jahre in zahlreichen Sitzungen befaßt 
hat. Immer wieder sind A u s n a h m e t a r i f e  e r 
stellt worden, die in die natürlichen Wettbewerbs - 
Verhältnisse, insbesondere der d e u t s c h e n  S e e 
h ä f e n ,  auf eine für die Wirtschaft nachträgliche 
und schädliche Weise eingreifen. (

Blicken wir auf die

Wirtschaftspolitik,
ein Gebiet, auf dem im abgelaufenen Jahr beson
ders viel gearbeitet worden ist, so sind auch hier, 
neben unbestrittenen Erfolgep, manche Rückschläge 
zu verzeichnen gewesen, die sich, wie beispielsweise 
die voreilige Kündigung des deutsch-spanischen 
Handelsvertrags; äußerst nachteilig auf die b e 
teiligten deutschen Wirtschaftskreise ausgewirkt 
haben.

Aber ein wesentliches ist auf dem Gebiet der 
Handelspolitik doch geschaffen worden, der neue 
Z o l l t a r i f ,  der im August dieses Jahres endlich 
fertiggestellt worden ist, und in dem nun wenigstens 
ein einigermaßen brauchbares Instrument für die 
von Deutschland zu führenden H a n d e l s v e r 
t r a g s v e r h a n d l u n g e n  vorliegt.

Diese haben inzwischen mit einer Reihe von 
Staaten, vor allem mit R u ß l a n d ,  das für den 
S t e t t i n e r  V e r k e h r  von besonderer Bedeutung 
ist, schon zum Abschluß eines Meistbegünstigungs
vertrages geführt. Mit ändern Staaten hat sich in
dessen eine befriedigende Regelung immer noch 
nicht erzielen lassen.

Die d e u t s c h e  A u s f u h r ,  deren D anieder- 
liegen nicht wenig zu der schlechten Gesamtlage 
der Wirtschaft beigetragen hat, hat im Herbst durch 
die W i e d e r e i n f ü h r u n g  d e s  E i n f u h r 
s c h e i n s y s t e m s  zum mindesten für eine Reihe 
von Geschäftszweigen eine nicht unwesentliche B e
lebung erfahren.

Im ganzen gesehen bleibt aber die deutsche. 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem W eltmarkt noch 
weiterhin einer großen Zahl von ungünstigen E in 
wirkungen ausgesetzt, die teils auf den Verhält
nissen im Innern beruhen, teils darauf zurückzu
führen sind, daß Deutschland mit wenigen Aus
nahmen valutaschwachen Ländern benachbart ist, 
und daß sich fast alle europäischen Länder trotz der 
willkürlichen politischen Zerreißung von zusammen
hängenden Wirtschaftsgebieten durch den Versailler 
Vertrag mit hohen Zollschranken gegeneinander 
abgegrenzt haben. Bevor hier nicht, abgesehen 
von Maßnahmen, die die deutsche Regierung über
haupt zu einer tatkräftigen Förderung von Handel, 
Industrie und Verkehr zu treffen hat, eine g rund
legende Aenderung der außenpolitischen wie wirt
schaftspolitischen Einstellung der meisten euro
päischen Staaten eintritt, wird eine wesentliche H e 
bung des deutschen Exports und die W iederer
oberung der Deutschland verlorenen Absatzgebiete 
in nennenswertem Umfang kaum zu erwarten sein.

Allen diesen ungünstigen Einwirkungen gegen
über haben Deutschlands Handel und Industrie 
zweifelsohne durch möglichste Einschränkung und 
Vereinheitlichung der Betriebe, durch rationellstes 
Arbeiten und andere Maßnahmen zu begegnen g e 
sucht.

Trotzdem hat sich die w i r t s c h a f t l i c h e  
L a g e  notgedrungen v o n  M o n a t  zu  M o n a t  
v e r s c h l e c h t e r t ,  namentlich ist dies in der 
Zunahme der K o n k y r s a n t r ä g e  und der A n
träge auf Anordnung der G e s c h ä f t s a u f s i c h t  
in Erscheinung getreten, wobei leider festgestellt 
werden muß, daß auch alte und angesehene Firmen 
von Illiquidität oder gar Ueberschuldung betroffen 
wurden.
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Die für S t e t t i n  vorliegenden Zahlen, nämlich 
60 K o n k u r s e  und 32 G e s c h ä f t s a u f s i c h 
t e n ,  im abgelaufenen Jahr sind zwar noch nicht 
übermäßig hoch zu nennen, beleuchten aber zur G e
nüge die auch im hiesigen Wirtschaftsbezirk mehr 
und mehr eingetretene ungünstige und bedrohliche 
Lage der Wirtschaft.

Dis Verschlechterung der allgemeinen deutschen 
Wirtschaftslage hat sich in

Stet ins Handel, Industrie und Schiffahrt
in demselben M aße wie anderwärts bemerkbar g e 
macht, wie die Berichte der einzelnen Erw erbs
zweige deutlich erkennen lassen.

In einer Reihe von Handels- und Industrie
zweigen herrschte zwar noch bei Beginn des Jahres 
ein einigermaßen flotter Geschäftsgang vor, auch 
war die Beschäftigung in manchen Industriezweigen 
damals noch eine regere, von Monat zu Monat trat 
dann aber eine V e r s c h l e c h t e r u n g  ein, die, 
n a m e n t l i c h  v o n  d e r  M i t t e  d e s  J a h r e s  a b ,  
ein immer schnelleres Tempo annahm.

Nur ganz wenige Handels- und Industriezweige 
sind von diesem Niedergang nicht berührt worden. 
Sie kommen bei dem Gesamturteil nicht in Frage.

Alle Berichte stimmen darin überein, daß die 
E i n k a u f s -  und P r o d u k t i o n s k o s t e n  höher 
geworden sind, während die V e r k a u f s p r e i s e  
erniedrigt werden mußten, um Absatz zu erzielen, 
so daß der geschäftliche Nutzen, ganz abgesehen 
von der Einwirkung des Geldmarktes, schon aus 
diesem Grunde * durchgehend geringer geworden 
wäre. Die katastrophale

Geldknappheit und Kreditnot
hat dann bei den meisten Industrie- und H andels
zweigen den noch etwa vorhandenen Nutzen vollends 
aufgesogen.

Besonders lebhaft klagt der D e t a i l h a n d e l  
über die verminderte Kaufkraft der Kundschaft, die 
nicht nur ihren Bedarf erheblich einzuschränken ver
suchte, sondern auch vielfach ungebührlich lange 
Zahlungsziele in Anspruch nahm.

Die B a u t ä t i g k e i t  hat zwar in Stettin seit 
dem Vorjahre eine kleine Belebung erfahren, in
dessen konnte bei der Unmöglichkeit der Beschaf
fung von Hypothekengeldern und der außerordent
lichen Belastung des Immobilienmarktes mit 
Staats- und Kommunalabgaben ei.ie wirkliche Besse
rung der Lage des Baumarktes nicht eintreten.

Von der Ungunst der wirtschaftlichen Lage 
sind, obwohl das zu befördernde Güterquantum in 
Stettin gestiegen ist, auch die Verkehrsgewerbe 
betroffen worden. Besonders die

Seeschiffahrt
hatte in den Sommermonaten über außerordentlich 
niedrige Frachten zu klagen. Von dem Sinken der 
Frachten wurde nicht nur die freie Schiffahrt, son
dern auch die Tourenschiffahrt betroffen. Bei der 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in 
Deutschland wurde auch das Ladungsquantum 
immer geringer.

*) E ine  ausführliche U ebersicht über den S t e t t i n e r  
S e e  - u n d  B i n n e n s c h i f f s v e r k e h r  i m  J a h r e  1 9 2  5 
folgt in de r  nächsten A usgabe des „ O .-H .“ .

Erfreulich ist, daß der seewärtige Schiffsver
kehr in Stettin zahlenmäßig gestiegen ist. Die Ver- 
k ehrszahlen des Jahres 1925 ü b e r t r e f f e n  d i e  
Z a h l e n  d e s  J a h r e s  1 9 2 4  e r h e b l i c h * .

Zwar ist der Friedensstand noch längst nicht 
erreicht, wie dies teilweise in H am burg der Fall 
ist. Die Zahlen beweisen aber, daß S t e t t i n  immer 
noch zu denjenigen deutschen und Ostsee-Häfen 
gehört, die sich in  a u f s t r e b e n d e r  E n t w i c k 
l u n g  befinden.

Diese Entwicklung wird zweifellos gefördert 
werden, wenn die Voraussetzungen für eine b i l l i g e  
u n d  r e i b u n g s l o s e  A b w i c k l u n g  d e s  S e e 
u m s c h l a g s  endlich in Stettin gegeben sein wer
den. Dazu gehören in erster Linie d ie .

I

Vertiefung und Begradigung des Fahrwassers,
die seit zwei Jahren in Angriff genommen ist, aber 
leider erst in ca. vier Jahren vollkommen durch- 
geführt sein wird.

Ferner gehört dazu der weitere
Ausbau unseres Freibezirks

namentlich der Bau eines großen Schuppens im 
Ostkai. Unser Freibezirk reicht schon seit langem 
für die Aufnahme des Verkehrs in keiner Beziehung 
mehr zu, wie namentlich die geradezu unerträglichen 
Verhältnisse in den letzten Monaten des verflossenen 
Jahres gezeigt haben.

Entsprechend dem stärkeren Schiffsverkehr ist 
auch der s e e w ä r t i g e  W a r e n e i n  - u n d  A u s 
g a n g  in Stettin im verflossenen Jahre gestiegen.

Leider zeigt aber die Statistik immer noch den 
e r s c h r e c k e n d e n  R ü c k g a n g  u n s e r e s  
S t ü c k g u t v e r k e h r s ,  denn der Ausgang un 
seres Warenverkehrs ist immer noch fast um 500 000 
To. gegenüber dem Friedensstande zurück.

Die Zahlen über den

Binnenschiffahrtsverkehr
zeigen zwar eine erfreuliche W iederbelebung gegen
über dem Vorjahre, der F r i e d e n s s t a n d  ist lei
der aber auch n o c h  n i c h t  a n n ä h e r n d  e r 
r e i c h t  worden. Im E ingang beträgt der Verkehr 
nur 2/ 3 und im Ausgang nur etwas mehr als die 
Hälfte des Friedensverkehrs.

Die Zunahme im Talverkehr ist in der H au p t
sache auf den vermehrten Kohlen -und Getreide
verkehr zurückzuführen. Die Vermehrung des 
Bergverkehrs ist fast ausschließlich * auf die ver
mehrten Erzausgänge nach Oberschlesien und der 
Tschechoslowakei und auf größere Getreide- und 
Holztransporte nach Berlin und der Elbe zurück
zuführen.

Wenn diese Zahlen sowohl für den Seeschiffs
verkehr, wie den seewärtigen Warenein- und aus- 
gang und den Binnenschiffahrtsverkehr eine e r 
freuliche Zunahme gegenüber dem Jahre 1924 
zeigen, so haben diese Verhältnisse jedoch auf 
die ungünstige Lage des gesamten V erkehrsge
werbes keinen erheblichen Einfluß gehabt, da so
wohl in der Seeschiffahrt wie in der Binnenschiff
fahrt die F r a c h t e n  u n g ü n s t i g e  g e b l i e b e n  
sind.

Im einzelnen muß hierbei auf die besonderen 
Berichte der See- und Binnenschiffahrt und der 
Spedition hingewiesen werden. Für die Binnen
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schiffahrt sei nur noch bemerkt, daß  sie fast 
während des gesamten Jahres einen recht günstigen 
W asserstand auf der Oder gehabt hat, der eine fast 
vollkommene Ausnutzung des Laderaums der Schiffe 
ermöglichte. W enn wiederum, wie in dem V or
jahre zu' der ungünstigen Wirtschaftslage auch noch 
ungünstige Wasserstandsverhältnisse hinzugekom
men wären, so würde die Lage der Binnenschiffahrt 
eine noch viel schlimmere geworden sein, als sie 
heute ist.

Die weitere
Regulierung der Oder 

namentlich aber der
Bau des Ottmachauer Staubeckens 

sind daher Forderungen, die jetzt unbedingt von der 
Reichsregierung erfüllt werden müssen. Der Bau 
des Ottmachauer Staubeckens liegt nicht nur im 
Interesse der Oderschiffahrt selbst, sondern im I n 
t e r e s s e  d e s  g e s a m t e n  W i r t s c h a f t  s - 
l e b e n s d e r a n d e r  O d e r  l i e g e n d e n  u n d  a n 
g r e n z e n d e n  d e u t s c h e n  P r o v i n z e n .

H err Geh. Kommerzienrat G r i b e l  schloß seine 
Ausführungen mit dem Hinweise, daß wiederum ein 
Jahr angestrengter Arbeit hinter uns liegt, ein Jahr )
nicht reicher Erfolge, wohl aber r e i c h  a n , S o r g e n  
für unsere Wirtschaft.

Regierungen und Parlamente, Behörden und 
wirtschaftliche Vertretungen werden alle Kräfte a n 
spannen müssen, durch s p a r s a m s t e  W i r t 
s h a f t  u n d  L e b e n s f ü h r u n g ,  rationelle B e
triebsführung und i n t e n s i v e  A r b e i t  die deutsche 
Wirtschaft vor den drohenden schweren Gefahren 
in den nächsten Monaten und im kommenden Jahre 
zu bewahren.

Alle beteiligten Kreise müssen sich auf ihre 
Pflichten besinnen und die Folgerungen aus unserer 
Verarmung ziehen. N u r  d u r c h  h a r t e  A r b e i t  
u n d  E n t s a g u n g  k a n n  u n s e r e  W i r t s c h a f t  
w i e d e r  g e s u n d e n .

Möge das neue Jahr die Hoffnungen jnach dieser 
Richtung erfüllen!

Die Neuregelung der Berufsschulbeiträge.
Von Dr. jur. A. K 1 a e m b t - Stettin.

Bereits seit langem wird aus den Kreisen des 
Handels, der Industrie und des Handwerks überein
stimmend Klage über die außerordentliche Bela
stung durch die von den Gemeinden erhobenen 
Beiträge zu den Kosten der Berufsschulen geführt. 
Seitens dieser Kreise wird insbesondere darauf h in
gewiesen, daß die Berufsschulbeiträge sich um so 
drückender erwiesen, als nicht allein die Reichs - 
steuern, sondern auch namentlich die Gewerbesteuer, 
die städtische Lohnsummensteuer und andere kom 
munale Abgaben eine so große Höhe erreicht 
hätten, daß sie für die Gewerbetreibenden kaum 
noch tragbar seien und ferner, daß die bestehende 
gesetzliche Regelung über die Aufbringung der Be- 
rufsschulkosten in keiner Weise den Forderungen 
der Wirtschaft Rechnung trage.

Man kann diesen Klagen, insonderheit der 
letzteren, ihre Berechtigung nicht versagen. Das 
Preußische Gewerbe- und Handelslehrerdienstein
kommengesetz (G. D. G.), dessen §§ 16 und 17 in 
der Fassung der Verordnung vom 22. April 1924 
bekanntlich die Rechtsgrundlage für die Erhebung 
von Berufsschulbeiträgen bilden, gewährt den G e
meinden bei der Aufbringung der Mittel für die 
Berufsschulen eine außerordentliche Freiheit. 
Es bestimmt insbesondere nicht die Höhe des P ro 
zentsatzes am Fehlbetrag der Berufsschulen, der 
durch Beiträge aufzubringen ist. Für die G e
werbetreibenden hat sich daher die Erhebung der 
Berufsschulbeiträge umso ungünstiger ausgewirkt, 
als einmal der nach Fortfall der Zuschüsse des 
Reichs noch zu deckende Teil der U nterhaltungs
kosten für die Berufsschulen von rund 25% auf rund 
90o/o gestiegen ist, und andererseits zahlreiche G e
meinden von der ihnen durch die bestehende g e 
setzliche Regelung über die Aufbringung der B e
ruf sschulkosten gegebenen Möglichkeit, den g rö ß 
ten Teil der für die Unterhaltung ihrer Berufs
schulen notwendigen und nicht durch Staatszu- 
schiisse gedeckten Kosten auf die Gewerbetreiben

den umzulegen, Gebrauch gemacht haben. So wur
den, wie ein Vergleich der Verhältnisse in 60 
größeren und mittleren Städten ergeben hat, im 
Rechnungsjahr 1924/25 in 32 Städten mehr als 
die Hälfte, in 25 die Llälfte und in nur 3 Städten 
weniger als die Hälfte des Fehlbetrages der U nter
haltungskosten durch Beiträge gedeckt. Für das 
Jahr 1925/26 werden sich diese Zahlen noch zu 
Ungunsten der Gewerbetreibenden verschoben h a 
ben, da bei der finanziellen Not der Gemeinden 
sich für sie die Notwendigkeit erwiesen haben 
dürfte, die Berufsschulkosten auf die Wirtschaft 
weiter abzuwälzen, um damit die auf ihnen liegen
den Lasten nach Möglichkeit zu verringern.

Angesichts der zahlreichen Klagen über die 
bestehende gesetzliche Regelung und um eine 
Ueberlastung von Handel, Industrie und Handwerk 
durch Berufsschulbeiträge zu verhindern, erschien 
es dem Preußischen Staatsministerium notwendig, die 
§§ 16 und 17 des G. D. G. in der Fassung der V er
ordnung vom 22. April 1924, die, wie bereits bei 
ihrem E rlaß  vorgesehen war, am 1. April 1925 
außer Kraft treten sollte, zu ändern. Seitens des 
Preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe 
wurde daher der Entwurf eines Gesetzes zur Aen- 
derung des G. D. G. ausgearbeitet, der Anfang Juni 
v. Js. dem Staatsrat zur Beschlußfassung zuging. 
Die Vorlage sah eine Begrenzung des Gesamtbe
trages der Schulbeiträge, der auf die Gewerbe
treibenden umgelegt werden kann, vor und b e 
stimmte, daß er die Hälfte, mit Genehmigung des 
Regierungspräsidenten 2/3 der voranschlagsmäßigen 
durch Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln nicht g e 
deckten laufenden Unterhaltungskosten nicht über
steigen dürfe. Der Gesetzentwurf wurde dem Land
tag nicht vorgelegt, da der Staatsrat Bedenken 
gegen die Abänderungsbestimmungen der §§ 16 
und 17, auf die hier nicht weiter eingegangen werden 
soll, geltend gemacht hatte und die Staatsregierung 
den Entwurf daraufhin zurückzog. Trotz der B e
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mühungen der verschiedenen Berufsvertretungen 
und ihrer Spitzenorgane, eine Neuregelung der Be- 
rufsschulbeiträge herbeizu fül.ren, hat das Preußische 
Staatsministerium sich nicht verstehen können, einen 
neuen Gesetzentwurf vorzulegen; es hat vielmehr 
durch Notverordnung vom 31. August 1925, die im 
Oktober v. Js. auch vom Landtage angenommen 
wurde, die §§ 16 und 17 des G. D. G. in der Fassung 
der Verordnung vom 22. April 1924 bis zum 31. 
März 1926 wieder in Kraft gesetzt.

Mit. Rücksicht darauf, daß die Verordnung vom
22. April 1.924 bereits am 31. März d. Js. wieder 
außer Kraft tritt, hat sich das Ministerium für 
Handel und Gewerbe veranlaßt gesehen, die Frage 
der Neuregelung der Berufsschulbeiträge möglichst 
bald zu klären, und zwar wird im Ministerium ge
genwärtig erwogen, vom 1. April 1926 ab eine be
sondere gesetzliche Regelung der Aufbringung der 
Berufsschulkosten nicht mehr vorzunehmen und die 
Gemeinden dadurch zu veranlassen, diese Kosten 
aus dem allgemeinen Finanzbedarf zu decken.

Diese Regelung, von einer Sonderbesteuerung 
der Gewerbetreibenden Abstand zu nehmen und 
durch die Aufbringung der Berufsschulkosten aus 
allgemeinen Mitteln der Gemeinden weiteste Kreise 
der Bevölkerung heranzuziehen, muß als außeror
dentlich zweckmäßig bezeichnet und dürfte auch 
seitens der Wirtschaft lebhaft begrüßt werden. Die 
Angelegenheiten der Berufsschulen sind nicht allein 
Sache des Handels und des Gewerbes, sondern b e 
rühren auch die Allgemeinheit auf das engste. Es 
muß insbesondere darauf hingewiesen werden, daß 
den größten Nutzen aus dem Berufsschulunterricht 
die Schüler selbst und deren Eltern ziehen und daß 
der Berufsschulunterricht zum wenigsten den G e
werbetreibenden, vielmehr in erster Linie der All
gemeinheit zugute kommt. Aus diesen Gründen 
kann es daher nur als recht und billig angesehen 
werden, wenn zu den Unterhaltungskosten der B e
rufsschulen nicht allein die Gewerbetreibenden!, 
sondern die Allgemeinheit herangezogen wird. Es 
ist ferner eine Neuregelung der Aufbringung der 
Berufsschulkosten auf dieser Grundlage auch des
halb zu begrüßen, als die Gemeinden bei Deckung 
der Berufsschulkosten aus allgemeinen Mitteln g e 
zwungen werden, die Berufsschulen unter dem G e
sichtspunkte größter Sparsamkeit zu verwalten.

Bei einer Regelung ,die Mittel für die U nter
haltung der Berufsschulen aus dem allgemeinen 
Finanzbedarf der Gemeinden zu decken, muß n a 
turgemäß der Preußische Staat die bisher den G e
meinden überwiesenen Zuschüsse zu den Kosten 
der Berufsschulen nicht nur weiterhin leisten, son
dern alsbald angemessen erhöhen und die Berufs

schulkosten, wenn nicht gänzlich ,so doch m in
destens zu 50<y0 übernehmen, zumal der Staat e r 
hebliche Vorschriften für die Durchführung des 
Berufsschulunterrichts macht und das Berufsschul
wesen immer weiter ausdehnt. Erwähnt sei an dieser 
Stelle nur der bekannte E rlaß  des preußischen 
Ministers für Handel und Gewerbe ,in dem den 
städtischen Schulverwaltungen e m p f o h l e n  wird, 
die Verpflichtung zum Besuch der kaufmännischen 
Berufsschulen auch auf solche Lehrlinge auszu
dehnen, die eine höhere Schule mit der Reife für 
Obersekunda verlassen haben. Die Beiträge des 
Preußischen Staates zur Unterhaltung der Berufs
schulen sind dauernd zu ungunsten der Gemeinden 
verringert worden. Bis zum Jahre 1916 hatte der. 
Preußische Staat für die Berufsschulen bis zu 50% 
Zuschüsse zur Deckung der laufenden Kosten g e 
leistet. Noch heute wird in den süddeutschen L än
dern 50o/o der Unterhaltungskosten durch Staatszu
schuß gedeckt, während der Zuschuß des Preuß. 
Staates für das Rechnungsjahr 1924/25 nur 3-— Mk. 
und für 1925/26 nur 5.50 Mk. pro Kopf des Schülers 
beträgt, im Verhältnis zu dem Gesamtbetrag, den 
insbesondere die größeren und mittleren Städte 
für den Unterricht eines jeden Schülers aufwenden 
müssen, sich also als äußerst gering darstellt.

Sollten die seitens des Ministeriums für Handel 
und Gewerbe gepflogenen Erwägungen feste F o r 
men annehmen, so muß unbedingt dafür Sorge g e 
tragen werden, daß die Gemeinden nicht doch in 
Ermangelung einer besonderen Regelung für die 
Berufsschulkosten auf Grund anderer gesetzlicher 
Bestimmungen die Berufsschulbeiträge wieder 
allein auf die Gewerbetreibenden umlegen. H erg e 
leitet werden könnte eine Berechtigung der G e
meinden hierzu aus den Bestimmungen des § 9 des 
Kommunal-Abgaben-Gesetzes vom 14. Juli 1893, 
wenn man die Voraussetzungen des §9, daß  der B e
rufsschulunterricht „durch das öffentliche Interesse 
erfordert wird“ und den Gewerbetreibenden durch 
den Berufsschulunterricht „besondere wirtschaft
liche Vorteile erwachsen“ , als gegeben erachtet. 
Diese Voraussetzungen dürften jedoch nicht vor
liegen. Es kann vor allem nicht davon gesprochen 
werden, daß den Gewerbetreibenden besondere 
wirtschaftliche Vorteile aus dem Berufsschulunter
richt erwachsen. Die geringen wirtschaftlichen Vor
teile, die für einzelne Gewerbetreibende sich g e 
gebenenfalls aus dem Berufsschulunterricht ergeben 
könnten, werden durch die Nachteile ,die sie d a 
durch erleiden, daß ihre berufsschulpflichtigen A n
gestellten während der Arbeitszeit im Betriebe die 
Berufsschule besuchen müssen, mehr als aufge
hoben.

Buchbesprechung.
Gebräuche im Stetliner Handel mit gesalzenen Heringen.

U nter obigem  Titel geben  die V orsteher der  K aufm annschaft 
in nächster Zeit einen N eudruck  heraus, der  gegenüber  den 
früheren Auflagen einige kleine A enderungen  redaktioneller 
Art und dann insbesondere im § (E rfü llungsort und G e
richtsstand) im § 20 (A bnahm e ab K ühlhaus) und im § 22 
(Zahlung gegen  D uplikatfrachtbrief) enthält.

Großhandelsadreßbuch. D er Zentra lverband d e s 1 D eut
schen G roßhandels, e. V., hat im V erlage von August Scherl, 
Deutsche A dreßbuch-G esellschaft m. b. H., Berlin, nach

mehr als einjähriger V orarbeit nunm ehr ein A dreßbuch  des 
deutschen G roßhandels  einschließlich des Ein- und  A us
fuhrhandels herausgegeben . D am it w ird erstm alig  der  V er
such eines G esam tverzeichnisses des deutschen G roßhandels  
aller Branchen gem acht. D as A dreßbuch  enthält auße r  
einem allgemeinen Teil ein a lphabetisches F irm enverzeichnis 
und ein sehr zw eckm äßig  angeordne tes  Branchenverzeichnis.

D er Bezug des A dreßbuches, das ein sehr wertvolles 
Hilfsmittel im Geschäftsleben darstellt, kann  durchaus 
em pfohlen w erden.
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Wirtschaftliche Nachrichten
ma

Schweden.
Außenhandel. Nach den jetzt vorliegenden A ngaben 

des H andelsam ts  in S tockholm  hat die schw edische E infuhr 
im N ovem ber einen W ert von 148 Mill. Kr. erreicht, w ährend  
sich die A usfuhr nu r  auf 127,4 Mill. Kr. belief, so d aß  sich 
ein E in fuhrüberschuß  von 20,6 Mill. Kr. ergibt. F ü r  die ersten 
elf M onate  dieses J ah re s  b e träg t die schwedische E infuhr 
nunm ehr 1315,7 Mill. Kr. und die Ausfuhr 1.231,3 Mill. Kr. 
D e r  verble ibende E infuhrüberschuß  von 84,4 Mill. Kr. dürfte
sich am  1. Jan u a r  wohl auf über 100 Mill. Kr. abgerunde t
haben.

Anträge auf Aenderung des Zolltarifs. Die Generalzoll
verw altung in S tockholm  hat zufolge „Sydsv . D ag b l .“ die 
schw edische R egierung  auf die N otw endigkeit von Aen- 
derungen  im Zolltarif bei verschiedenen Artikeln hm gew iesen. 
D er V orschlag betrifft verschiedene Sorten  Sardinen, Zellu
losefasern, daraus hergeste llte  G arne und G espinnstw aren, 
sowie verschiedene K autschuckw aren . Kunstseide aus Zellu
lose soll mit einem geringen  Zoll von 15 Oere je k g  belegt 
w erden . E s  wird auch geplant R ohgum m isohlen  den  Surro 
ga ten  von Sohlenleder gleich zu stellen, G um m iabsätze und 
-Sohlen aber  mit einem Zoll von 50 O ere je k g  zu belegen.

Gesuche schwedischer Reedereien um 5,85 Mill. Kr.
staatlicher Darlehen. W ie aus S tockholm  gem eldet wird, hat 
die S v e n s k a  A m e r i c a  L i n i e n  bei der  R eg ierung  das 
Gesuch eingereicht um G ew ährung  w eiterer R eedereidarlehen  
im B etrage  von 3 und 0,35 Mill. Kr. für die M otorschiffe 
Gribsholm & Korsholrn, deren Baukosten insgesam t 15,16 
Mill. Kr. be tragen  haben.

S v e n s k a  O s t a s i a t i s k a  C o m p a n i e t  ersucht um 
ein R eedere idarlehen  von 1 Mill. Kr., die e tw a der  halben 
K aufsum m e für das von L indholm  in M utala im J a h re  1925 
gelieferte Motorschiff Delhi entsprechen. Die G otenburger 
R e e d e r e i  T i r f i n g  ersucht um  ein weiteres D arlehen  von 
e tw a 1 Mill. K ronen  welche als Beitrag  gelten sollen zur B e
zahlung für die 1925 gelieferten M otorschiffe Svea Land, 
America L and  und Skone Land, deren  B aukosten  zusamm en 
9 876 460 K ronen be tragen  haben. Svea Land und America 
Land sind die beiden g röß ten  F rachtm otorschiffe  die bisher 
in E u ro p a  g ebau t w orden  sind.

Fe rn e r  hat noch die in Kristiansham n beheim atete  
D a m p f s c h i f f r e e d e r e i  F e r m  um  ein w eiteres R eed e 
reidarlehen  von 0,5 Mill. Kr. nachgesucht, als Beitrag  für den 
D am pfer  F ryken .

G esuch, um Unterstützung bei der schwedischen Re
gierung für die DampJerlinie S to ck h o lm -D a n z ig . Die S tock 
holm er R e e d e r e i  O s s i a n  O l s o n ,  hat zufolge Stockh. 
D agbl.  bei der  schw edischen R egierung  für das J a h r  1926 
um  eine staatliche U nters tü tzung  von 3000 T onnen  monatlich, 
also insgesam t 36 000 Kr. nachgesucht, um die D am p fe r
verb indung S tockholm —D anzig  mit drei Reisen im M onat 
weiter rege lm äß ig  fortführen  zu können. In der  B egründung  
des Gesuchs wird u. a. darau f hingewiesen, daß  die V er
b indung bisher nu r durch  Privatkapital durchgehalten  w urde, 
und  d aß  diese Hilfsmittel je tzt erschöpft seien. In der 
Stillegung dieser Verkehrslinie sei eine außero rden tliche  
Schäd igung  des W irtschaftslebens zu erblicken.

Gesuch der schwedischen Reederei Transatlantik um 3 
Mill. Kronen Reedereidarlehen. Nach einer T . T .-M eldung an 
Sydsv. D agbl. hat die G otenburger Reederei T ransatlan tik  bei 
der  R eg ierung  um  die G ew ährung  eines Reede~eidar;ehens von 
3 Mill. K ronen nachgesucht, welche zur R estzah lung  fü r  9 
Schiffe V erw endung  finden sollen. Bei Z ug runde legung  der 
gegenw ärtigen  n iedrigen  Preise  erg ib t sich für diese Schiffe 
eine Schätzungssum m e von 15— 16 Mill. K ronen. Die bereits 
für diese F ah rzeuge  bewilligten D arlehen  belaufen sich auf 
2 379 000 K ronen  bezw . etwas über 15 Prozent des g eg en 
w ärtigen  A nschaffungsw ertes.

Gesuch der Stockholmer Reederei Svea um staatliche 
Beihilfe für den Verkehr nach Danzig und Riga. Die S tock
holm er R eedereiak tiengesellschaft Svea hat zufolge Syds- 
venska D agbl.  bei der  schwedischen Regierung, um  den 
rege lm äß igen  Schiffahrtsverkehr nach M emel und D anzig  
aufrech t erhalten  zu können, um eine staatliche U n te r
stü tzung von 1500 K ronen für jede Hin- und Rückfahrt ,  
bei B egrenzung  auf den H öchstbe trag  von 54 000 K ronen  
nachgesuch t und sich verpflichtet in d iesem  J a h re  dafü r  den 
V erkehr mit monatlich drei F ah r ten  in jeder  R ichtung auf
recht erhalten zu  wollen. Gleichzeitig erbitte t die g e 

nannte Gesellschaft, um im J a h re  1926 den rege lm äß igen  
V erkehr nach R iga mit einer wöchentlichen F ah r t  in jeder 
Richtung, doch höchstens zusam m en 35 Fahrten , aufrecht 
erhalten zu können, um  eine U nters tü tzung  von 500 Kronen 
für jede  H in- und Rückfahrt ,  bei B egrenzung  f\uf den H ö ch s t
be trag  von 17 000 K ronen.

Aussperrung in der schwedischen Textilindustrie am 2, 
Januar. W ie aus S tockholm  gem eldet wird, sind die seit 
einigen W ochen zwischen dem  schwedischen Textilindustrie
verband einerseits und  dem  schw edischen G ew ebebereiter
verband sowie dem  schw edischen Maschinisten-, H e iz e r 
und R epara teu rverband  andererseits  geführten  V erhanlungen 
w egen  der von der  Arbeiterseite erhobenen F o rderung  auf 
erhöhte  Löhne und verschiedene andere  V ergünstigungen nun
m ehr endgültig  gescheitert und die von Sveriges Textilin- 
dustriförbund anged roh te  A ussperrung trat am , 2. Januar  
in Kraft. Von dieser M aßnahm e w erden  etw a 25 000 bis 
27 000 A rbeiter betroffen w erden.

Die Gebühren für Eisbrecher des Hafen Stockho'm,
im H afengebie t,  sind h e r a b g e s e t z t  w orden  und zw ar 
für Hilfe des g roßen  E isbrechers  von 150 auf 130 K ronen 
und für Hilfe de r  kleinen E isbrechers  von 75 auf 65 Kronen 
je Stunde.

Geplante Flugverbindung Stockholm —Stet in—BerKn.
N ach einer (T .T .)-M eldung  aus S tockholm  an ,,Sydsv. 
D a g b l .“ hat N o r d i s k a  F l y g r e d e r i e t  bei der  schw e
dischen R eg ierung  am  9. J an u a r  um  die G enehm igung nach
gesucht für eine Seeflugverb indung S t o c k h o l m  — S t e t 
t i n  mit d irek tem  A nschluß nach Berlin. Falls es auch 
gelingen sollte, die en tsprechende deutsche G enehm igung zu 
erlangen, ged en k t m an die D anziger  Linie nach Stettin um 
zulegen. Andernfalls soll die le tztgenannte  Linie zum F rü h 
jahr aufgenom m en w erden. Die F lugzeit Berlin-Stockholm 
w ürde  etwa sechs S tunden beanspruchen.

Dänemark.
Außenhandel. Im Monat N o v e m b e r  v. J s .  betrug 

der W ert der  E i n f u h r  153 Mill. K ronen, der  W ert der 
A u s f u h r  126 Mill. K ronen (einschl. der  W iederausfuhr aus
ländischer W aren  im W erte  von 9 Mill.). D er  E in fuh rüber
schuß be träg t soweit 27 Mill. K ronen gegen  11 Mill. im 
O ktober. Die G esam teinfuhr in 11 M onaten d. Js. 1925 b e 
träg t 1922 Mill. K ronen, die G esam tausfuhr 1816 Mill. Kronen 
und der  E infuhrüberschuß  106 Mi'.l. K ronen, gegen  316 Mill. 
K ronen  1923 und 171. Mill. K ronen 1924 im gleichen Zeit
raum  von 11 M onaten.

Zollschutz für die Textilindustrie. Wie aus K open
hagen  gem eldet wird, hat de r  dänische R eichstag die von 
der R eg ierung  zur U nters tü tzung  der  Textilindustrie  vorge
schlagene A enderung  im Zolltarif genehm igt. Nach den 
neuen B estim m ungen können u. a. Maschinen zur V erar
beitung von G ew ebestoffen und M anufak tu rw aren , sowie E in 
zelteile solcher M aschinen zollfrei eingeführt w erden, wenn 
sie in industriellen U nternehm ungen  V erw endung  finden sollen 
und in D än em ark  selbst nicht hergeste llt w erden  können. — 
K am m garn tuche  aus W olle oder Halbwolle, bei denen die 
E rk lä ru n g  auf T reu  und Glauben abgegeben  w ird , d aß  sie von 
Tuchdruckere ien  zum D ruck  von M ousse 'inen ein^eführt 
w erden , können zu einem Zollsatz von 75 O ere per  k g  de 
k lariert w erden. G arnabfälle  aus Wolle, Baumwolle und 
Leinen, welche G arnabfälle  aus Seide als N ebenbestandteile  
enthalten, dürfen zollfrei e ingeführt w erden . G ew ebe und 
S treckgarne  aus Seide, sowie Rohseide, sowie S eidengarn
abfälle können dek larier t w erden  en tw eder zu einem Zoll 
von 5 K ronen  per  k g  (3 K ronen zuzüglich Zuschlag nach dem  
Gesetz vom 20. 6. 24) oder zu. 2 Prozent des W ertes.

Erneutes Abflauen der Preise auf dem K op en h agen s  
Buttermarkt. N ach  einer bem erkensw erten  E rho lung  in der 
V orw oche ist der  B utte rm ark t in K openhagen  diesmal w ieder 
recht schw ach ausgefallen und die amtliche N otie rung m ußte 
von 324 auf 306 K ronen herabgesetz t w erden.

Lettland.
Der Staatshaushaltsplan für 1926/27 ist vom Ministerrat 

in den L and tag  eingebracht w orden, er balanziert mit 160 
Mill. Lat in E innahm e und Ausgabe.
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Der Fehlbetrag der Staatseinnahmen be träg t im lau
fenden W irtschafts jahr 17,5 Mill. Lat, gegen  nur 2 Mill. Lat 
im vorigen W irtschafts jahr. M inderbeträge ergeben  gegen  den 
V oranschlag: der H olzverkauf 5 Mill., Zölle 4 Mill., Spiri
tusmonopol 1 Mill., F lachsm onopol 1 Mill., E isenbahnen  
2,5 Mill., K reditoperationen  2 Mill., G etränkesteuer 1,5 Mill.

Auslandsanleihe. Auf de r  Rückreise  aus R uß land  weilte 
der am erikanische F inanzm ann W alter  Brow n in R iga. Mit 

' ihm w urde über Aufnahme einer Anleihe von 10 Mill. Dollar 
verhande.t. E ine am erikanisch-englische F inanzgruppe , deren  
V ertreter Brown ist, w äre  grundsätzlich  geneigt, die Anleihe 
zu 71/2 % jährlicher Zinsen zu bewilligen. — U eber  den Aus
gabekurs  konnte  noch keine V erständ igung  erzielt w erden. — 

Der Bedarf an DLin^em’t ein w urde  bisher durch E infuhr 
gedeck t. Die D üngem ittel w urden  g röß ten  Teils aus D eu tsch 
land und Schw eden bezogen. N euerd ings ist es der M ü h l -  
g r a b e n  e r  S u p e r p h o s p h a t f a b r i k  ge 'ungen , im Aus
lande Geld zu beschaffen und will sie ihre T ätigkeit im
F rüh jah r  aufnehm en. —

Von deutschen F irm en hat das Kalisyndikat einen V er
treter  in Riga.

Die D üngem itteleinfuhr nach Lettland ist von 200 000 
Sack im Ja h re  1923 auf etwa 400 000 Sack 1925 an g e 
wachsen. —

l

Freie Stadt Danzig.
Der Schiffsverkehr im Jahre 1925 w ar recht lebhaft. 

In den D anziger  H afen  l i e f e n  e i n  3985 Schiffe mit
1 869 467 N rg t.,  es l i e f e n  a u s  3956 Schiffe mit 1 862 010 
N rg t.  Die en tsprechenden Zahlen für 1924 w aren  E ingang  
3330 Schiffe (1.648 000 N rg t .) ,  A usgang 3312 Schiffe mit
1 635 010 N rg t.  Leider liegen über den  G ü t e r v e r k e h r  i m  
J a h r e  1 9  2 5 n o c h  k e i n e  d e f i n i t i v e n  Z a h l e n  vor, 
doch ist bekannt, daß  bis zum 1. Nov. 1925 e i n g e f ü h r t  
w urden  615 904,8 t (1924 insgesam t 738 071,9 t) und a u s 
g e f ü h r t  w urden  1 464 706,6 t (1924 insgesam t 1 636 485,4 t) ;  
es kann  somit angenom m en  w erden , d aß  auch de r  G ü ter
verkehr im J a h re  1925 den  des Jah re s  1924 überstiegen hat. 
Auffallend ist es, daß  trotz d ieser günstigen  V erkehrsziffern  
über die schlechte W irtschafts lage gek lag t w ird . D ie S tei
gerung  der  E i n f u h r  erk lärt sich durch die bedeutenden  
G etreide- und M ehleingänge für Polen. In de r  A u s f u h r  
w iederum  spielt die polnische K ohle eine g ro ß e  Rolle. Die 
G esam tausfuhr von Kohle im J a h re  1925 w ird  auf 610 000 t 
berechnet, die von Jun i an sprunghaft  in die H öhe  ging und 
nur dank  de r  Aufstellung von 4 neuen 7 T onnenkränen  mit 
Greifern durchgeführt w erden  konnte .

Aufhebung der Frachtermäßigungen für den Hafen 
D anzig. Mit Rücksicht auf die E n tw er tu n g  der  polnischen 
Valuta sollten ab 1. J an u a r  1926 die F rach te rm äß ig u n g en  für 
Kohle, Holz und Zem ent, die über D anzig  ausgeführt w erden, 
au 'g eh o b en  w erden . Auf E inspruch  des Mi.iisters für H andel 
und G ew erbe wird diese F rag e  noch einer N achprü fung  im 
Ministerrat un terzogen.

Die Danziger H o’zverwerlungs A.-G. hat im  G eschäfts
jahr 1924/25 einen Bruttogew inn von 157 054,83 Guldens
und einen R eingew inn von 129,16 Gulden erzielt.

Die Zahl der Konkurse i i  D a iz i?  betrug  im Jah re  
1925, nach am tlicher Mitteilung, 123 gegen  88 im Jah re  
1924. H ierzu  w ird  bem erkt, daß  am  1. Jan u a r  1914 in 
D anzig  1514 e ingetragene F irm en  vorhanden waren, am  
1. O ktober 1925 aber  4215. In der  genannten  Zeit stieg 
die Zahl der  Gesellschaften m. b. H . von 155 auf 820 und 
die Zahl der Aktiengesellschaften von 34 auf 428. —

Konkurse. U eber  fo lgende F irm en w urde  der  K onkurs 
v e rh ä n g t : „D a n z i g e r  S t r u m p f f a b r i k  A e t n a “ (An
m eldung von Forderungen  beim A m tsgericht in D anzig  bis 
zum 6. 6. 26); „ B o s f o r  T a b a k  G. m. b. I I . “ (A nm el
dung bis 7. 2. 26); „ A n t o n i o  W i a t z a k  A.-G.“ (A n
m eldungen bis 9. 2. 26). — In Sachen des K onkurses der 
„ D a n z i g e r  T  r i k  o t a g  e n f a b r  i k “ fand  eine G ene
ralversam m lung statt, man rechnet mit einer V erteilungsm asse 
von etw a 10o/0 "
zustande. —

der F orderungen . E in  Vergleich kam  nicht

Poäen.
Die Handelsvertragsverhandlungen zwischen D eutsch

land und Polen sollen am  25. J a n u a r  w ieder aufgenom m en 
w erden. In der  Zwischenzeit w ird  deutscherseits  zu dem 
über 1000 Positionen um fassenden  polnischen Zolltarif, der 
bekanntlich am 1. Jan u a r  in K raft ge tre ten  ist, Stellung 
genom m en w erden. D er  polnische A bgeordnete  D iam and, 
d e r  an den  V erhandlungen in Berlin te ilgenom m en hat, 
äußerte  sich kürzlich Pressevertre tern  gegenüber  dahin, daß

er die Lage nicht pessemistisch ansehe. D ie H ande lsver
tragsverhandlungen mit ändern  S taa ten  hätten  sich auch 
sehr lange hingezogen. E in ige  Schw ierigkeiten  m achten  die 
deutschen Forderungen  über das N iederlassungsrecht d eu t
scher Industrieller und H ande lsun te rnehm ungen  in Polen, 
sowie die O ptan tenfrage und die Liquidation des deutschen  
Besitzes. Sobald  man sich von der  N otw endigkeit,  einen 
H andelsvertrag  zu schließen, w erde überzeugt haben, w ürden  
die V erhandlungen schneller vonstatten gehen . T ro tz  der 
äußers t  gespannten  wirtschaftlichen Lage Polens ist man 
aber, nach A eußerungen  in der  polnischen Presse zu u r 
teilen, noch nicht zu dieser E rkenn tn is  durchgedrungen . Es 
w ird  also wohl noch M onate dauern, bis es zu einer E in i
gung  kom m t.

Scharfe Krise in der Textilindustrie. In den  T ex til
zentren Bialystok und Lodz sieht man sich, infolge von 
Stockens des Absatzes und Mangel an Betriebsmitteln, zu 
im m er neuen E inschränkungen  und Stillegungen genötigt. 
In B i a l y s t o k  w aren  vor dem  K riege 150 000 Spindeln 
im Betriebe, 1923 noch 70 000, im S ep tem ber  1925 aber 
nur noch 12 000, und diese Zahl ist noch ständig  im A b
nehm en, die meisten F abriken  haben aufgehört zu arbeiten. 
In L o d z  sieht es ähnlich aus. Die kleinen und mittleren 
F abriken  sind stillgelegt und die g roßen  Betriebe aufs 
äußers te  cm g esd irän k t un(i sehen sich genötigt, im m er neue 
K ündigungen  auszusprechen, auch die ganz  g ro ß en  Firmen, 
wie Scheibler, Poznanski, G rohm ann, Geyer, sahen sich g e 
nötigt, m ehrere tausend A rbeite r zu entlassen. In Lodz 
w urden  bereits amtlich 70 000 E rw erbs lose  reg is triert und 
noch ist kein E nde  der  N ot abzusehen. In B i e 1 i t 2 sieht 
es etwas besser aus, die dortige  Tuchindustrie  hat es ver
standen, sich ihre A bsa tzm ärk te  in Schlesien, Oesterreich, 
U ngarn  usw. zu erhalten. Bisher ist die Produktion  nur 
u m 3 0 P r o z e n t  eingeschränkt w orden . M an zählte dort 
E n d e  1925 bloß 2000 E rw erbslose . —

Ein Ausfuhrverbot für W eizen und Hafer ist d em 
nächst zu erw arten . Die D anziger  K aufm annschaft bem üht 
sich durchzusetzen, daß  die in D anzig  lagernden  und auf 
D anzig  rollenden G etre idem engen nicht un ter das A usfuhr
verbot fallen.

Rußland.
Die wirtschaftliche Lage der Sowjetunion steht noch 

ganz unter dem  n iederschm etternden  E indruck , d aß  die 
a m t l i c h e  E i n s c h ä t z u n g  d e s  dies ä h r i re n  E r n t e -  
e r  g e b n i s s e s  a b s o l u t  f a l s c h  gew esen  ist. D er  auf 
einer vers tärk ten  G etre ideausfuhr gegründete  W i r t 
s c h a f t s p l a n  für das laufende J a h r  m ußte  von Grund 
aus g e ä n d e r t  w erden . Die E  i n f u h r nach R ußland  
m uß ganz erheblich e i n g e s c h r ä n k t  w erden, infolge
dessen w urden  nicht b loß gep lan te  Bestellungen im Aus
lande aufgegeben, sondern auch a b g e s c h l o s s e n e  L i e 
f e r u n g s v e r t r ä g e  r ü c k g ä n g i g  gem acht. Auch der 
deutsche K redit von 100 Mill. M ark, der  nur auf drei 
M onate bewilligt w urde, kann  dah e r  nu r zum geringsten  
Teil in G ebrauch genom m en w erden. — K r e d i t e ,  d i e  d e r  
I n d u s t r i e  der  Sowjetunion b e w i l l i g t  w a r e n ,  m ußten  
z u r ü c k g e z o g e n  w erden, w odurch  diese i i  eine äußersi 
schwierige Lage gebrach t wird, denn  der  M angel an B e
triebsmitteln m uß E inschrnkung  und Stillegung von Be
trieben zur Fo lge  haben. — Alle B em ühungen  sind nun 
darauf gerichtet, die A u s f u h r  v o n  R o h s t o f f e n  zu 
fördern, bei dem  herrschenden Mangel an  Mitteln eine 
s c h w e r  z u  l ö s e n d e  A u f g a b e ,  es sei denn, d aß  es 
gelingt, ausländisches Kapital durch  G ew ährung  von Kon-
sessionen heranzuziehen. Alles das e rfo rdert ab e r  Zeit. _
Gelingt es aber nicht, die H a n d e l s b i l a n z  aktiv  zu 
gestalten, d roh t eine E r s c h ü t t e r u n g  d e r  W ä h r u n g  
mit ihren schlimmen Folgen für die W irtschaft und  die 
herrschende Klasse. — D as neue J a h r  sieht für die Sow je t
union aber  keinesw egs rosig aus, zum al das V e r t r a u e n  
z u  d e n  a m t l i c h e n  B e r i c h t e n  über die w irtschaft
liche Lage durch die ungew öhnliche U eberschä tzun*  d e r  
letzten E rn te  s t a r k  e r s c h ü t t e r t  i s t .  -  D e r  herrschende 
M a  n g e l  a n  den  no tw end igsten  B e d a r f s a r t i k e l n  im 
Lande m uß zudem  die Stellung der R eg ie rung  auch im Innern  
schwierig gestalten. Auf der  le tzten K onferenz de r  k o m m u 
nistischen I artei trat dieses auch schon deutlich zu Tage — 
D as V erlangen der  P e te rsbu rge r  Opposition aber, energische 
M a ß n a h m e n  z u r  E r f a s s u n g  d e s  noch in H änden  
der w ohlhabenden  Bauern  befindlichen G e t r e i d e s  w urde 
mit e rd rückender Mehrheit a b  g e l e h n t
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Finnland
Ueber die Entwicklung des Handels zwischen Deutsch

land und Finnland in den  ersten 9 M onaten 1925, gab der 
Syndikus des F i n n i s c h - D e u t s c h e n  H a n d e l s 
k a m m e r v e r e i n s  in Helsingfors auf der T ag u n g  vom 
16. D ezem ber 1925 einen durch  statistisches Material b e 
legten Bericht ab, über welchen uns fo lgendes R efera t 
zugeht:

Die g ro ß e  Passivität der H andelsb ilanz Deutschlands 
im W elthandel legt eine e ingehendere U ntersuchung  nahe, 
w arum  im G egensatz  dazu die H andelsbilanz D eutschlands 
zu Finnland stark  aktiv  ist. Diese Aktivität, sowie die S teige
rung  des deutschen o/0 Anteils am  Im port nach Finnland 
von 29,9 auf 32,2o/o im Jah re  1925 ist bei näh ere r  statistischer 
U ntersuchung vor allem der S te igerung des deutschen A n
teils in der finnischen Lebensm ittel- und K olon ia lw aren
einfuhr, sowie in den meisten auf K onto  des deutschen  
Transithandels  zu setzenden W areng ruppen  zu suchen' D a 
gegen  stieg der  deutsche E x p o r t  nach Finnland von Eisen, 
Metallen nur ganz unbedeutend, w äh rend  sich der  deutsche 
M aschinenexport um  5,9 o/o und der  von T ransportm itte ln , 
darun te r  Autos, um  10,1 o/o verminderte, also g erade  in 
denjenigen W arengruppen , deren  ges te igerte r  E x p o r t  der 
deutschen Industrie am  meisten am  Pierzen liegt. S tark  
behindert w ar der  deutsche E x p o r t  ferner durch die teil
weise hohen finnischen Zölle und in einzelnen W are n 
gruppen  durch das Fehlen eines H andelsvertrages , ebenso 
erschw erten  die vom Auslande angebotenen , oft liberaleren 
Z ah lungsbed ingungen  die deutschen K onkurrenzm öglich
keiten. B em erkensw ert w ar  das E rs ta rk e n  der  finnischen 
Industrie, die besonders bei S taa tsaufträgen  bis zu 25 o/o 
teurer sein dürfte. B edeutend  w ar der deutsche K ap ita l
im port nach F innland durch deutsche Turisten, der auf 
ca. 20 000 000 F m k  veranschlagt w erden  kann.

Finnlands E x p o r t '  nach D eutschland s teh t im Zeichen 
einer V erdoppelung  gegenüber  dem  V orjahre und erreichte 
über V3 der Zahlen des finnischen E xportes  nach E ng land . 
So gingen  31,1 o/0 des finnischen Butterexportes, 90o/o des 
K äse- und beinahe 100% des P re iße lbeerexportes  nach 
D eutschland. A ußer dem  um strittenen finnischen P ap ie r
holzexport, der aber  im m erhin im G egensatz  zum finnischen 
E x p o r t  g esäg te r  H olzw aren  zu gew innbringenden  Preisen 
vor sich ging und ungefähr die H älfte  des finnischen E x p o r t 
überschusses in diesem J a h re  ausmacht, stieg auch D eu tsch
lands E xportan te il  aus F innland  in zahlreichen anderen  
W arengruppen , so vor allem itj Cellulose, Furn ieren  und 
Garnrollen. Die neuen deutschen  Zölle können sich im 
nächsten J a h re  m öglicherweise für den finnischen E x p o r t  
sehr fühlbar machen, um som ehr, als S chw eden  schon in 
Cellulose und  P appe  in D eutschland  Vorzugszölle genießt 
und D eutschland im Begriffe steht, in einem provisorischen 
H ande lsabkom m en  mit der  Schweiz seine Käsezölle g eg en 
über le tzterem  Lande bedeu tend  zu senken.

Die B edeu tung  der  von Finnland mit den meisten K on
kurrenzländern  abgeschlossenen H ande lsver träge  ging aus 
einer von der H an de lskam m er ausgearbeite ten  Statistik  her
vor, wobei der  Im port Finnlands in allen von den H a n 
delsverträgen  betroffenen W aren g ru p p en  im Jah re  1920 (dem  
letzten Jah re  von Ink rafttre ten  des ersten finnischen H a n 
delsvertrages mit F rankreich) mit dem  gleichen Im port im 
Jah re  1924 (nach Ink ra f ttre ten  der  meisten V erträge, au ß e r  
des spanischen und italienischen) un te r  B erücksichtigung 
des deutschen o/0 Anteiles verglichen w urde. Die erhaltenen 
W ertzah len  für die beiden sind allerdings nicht vergle ichbar 
(V alu taänderung, Lizenzsystem  in Finnland 1920 etc.), geben 
aber im m erhin einen guten  A nhaltspunkt über die W e r t
summen, um  die es sich bei den H andelsverträgen  F inn 
lands handelt.

So stieg Finnlands T otalim port in den  von den  H ande ls 
verträgen  berührten  W areng ruppen  von 51,2 Millionen F m k 
i. J .  1920 auf 197,4 Millionen F m k  i. J .  1924, vervierfachte 
sich also. E s  ist jedoch zu beachten, d aß  von diesen 197 
Millionen die Hälfte, nämlich 87,7 Millionen F m k  auf den 
finnischen A utoim port fallen. D er deutsche Anteil in ojo an 
der finnischen E infuhr in diesen W areng ruppen  be trug  1920 
38,5o/o, 1924 jedoch nur 2 9 ,7 °/o, ging also um 8 ,8%  zurück, 
welche ungefähr eine Sum m e von 17,3 Millionen F m k  
repräsentieren.

Zur Aenderung des finnländischen Zolltarifs ab 1. Ja
nuar 1926 bringen wir, g e s tü tz t  auf die M itteilungen des 
Finnisch-D eutschen H andelskam m ervere ins, noch folgenden

N ach trag  zu den A ngaben in der Nr. 44 des „ O .-H .“ vom 
15. D ezem ber 1925:

Z u m  E i n f u h r z o l l t a r i f .  Pos. 4, Schweine, leb. 
Gew. F m k. 1:05 j5er k g . ;  Schweinefleisch, nicht in luftdicht 
verschlossenen Behältnissen: Pos. 9, gesalzen und geräuchert 
Fm k. 1,80 per k g . ;  Pos. 10, andere r  Art Fmk.. 1:35 per kg.'; 
Spiritus aller Art, einschließlich Arak, C ognak  und Rum, 
Pos., *152 in Fässern, g rößeren  oder kleineren, sowie in 
G efäßen  F m k. 5 :— per kg. (bisher F m k . 30:—); Pos. *153, 
in anderen  Gefäßen, w ird gänzlich aufgehoben. (Diese Zoll
e rm äßigungen  w urden  dam it begründet, daß  der  Staat den 
zum gesetzlichen V erbrauch no tw endigen  Alkohol billig in 
D eutschland kaufen  könne und zw ar für Fm k . 3 :— bis Fm k. 
3.50 per kg, w ährend  der  H erstellungspreis- im Lande selbst 
mindestens F m k. 8 :50 betrage.)  In den A u s f u h r z ö l l e n  
w urde ferner Pos. 4: Brennholz, au fgehoben ; Pos. 6 erhielt 
folgende Fassung : Pos. 6a Furn iere  aus Espenholz, unge- 
leimt, F m k. 0:05 per k g ;  6b Z ündholzdrah t Fm k. 0:10 
per kg .

Deutsch-Finnische H andelseinigungsstelle und Schieds
gericht. B ezugnehm end auf unsere früheren  M itteilungen 
m achen wir darauf aufm erksam , daß  nunm ehr eine Liste der 
Vorsitzenden und Beisitzer vorliegt, in die w ir gern  Einblick 
gew ähren . H ierzu  teilt der  H andelskam m er-V erein  mit, daß  
Finnlands Grossistförbund durch Z irkular vom 22. 12. 25 
seine M itglieder auffordert, bei allen Abschlüssen mit deu t
schen Firmen, soweit nu r irgend angängig , die Deutsch- 
Finnische H andelseinigungsstelle  als Schiedsgericht vorzu
sehen.

E s  empfiehlt sich, folgende Klausel aus § 1 der  b e 
kann ten  Statuten, soweit irgend möglich, stets in allen 
Abschlüssen anzuw enden, wie schon eine Reihe von F irm en 
beider L änder s tändig  tun:

„Säm tliche Streitfragen, welche auf G rund vorliegenden 
U ebereinkom m ens entstehen können, sollen ohne Beschrei
tung des ordentlichen R echtsw eges der  „D eutsch-Finnischen 
H andelseinigungsstelle  und Schiedsgerich t“ zur E n tscheidung  
vorgeleg t w erden, welche vom D eutschen  Industrie- und 
H andelstage, Berlin, und dem  F innisch-D eutschen H an d e ls 
kam m erverein  e. V., Plelsingfors, gem äß  V ertrag  vom 5. Juni 
1925 errichtet w u rd e .“

Schiffahrt. D er Seeverkehr mit dem  Auslande zeigte 
nach Mitteilungen des Statistischen K ontors de r  Schiffahrts
behörde, wie der  „M erca to r“ meldet, fo lgende Zahlen:

J a n u a r  — O k t o b e r  
1924 1925t

Anzahl R egt.  Anzahl Regt,
angekom m en: 6 309 3 021 022 6 771 3 411098
a u s g e g a n g e n : 6 165 2 874 669 9 422 4 626 083
D er Anteil der finnländischen T o nnage  an der  H olz- und 
Papierausfuhr be trug  in den zehn M onaten d. J .  9,5 Prozent 
und im ganzen  Jah re  1924: 10,2 Prozent.

D er  Passag ierverkehr hat, wie aus fo lgender Aufstellung 
hervorgeht, 1925 z u g en o m m en :

J a n u a r  — O k t o b e r  
1924 1925.

angekom m en  abgere is t angekom m en  abgere is t 
F innländer 14 158 1.6 984 12 647 12 970
A usländer • 16 139 15 739 20 372 20 777

30 297 32 723 38 019 33 747
Die Zahl der  reisenden F innländer hat dem nach abgenom m en, 
w ährend  der  V erkehr  der  A usländer zunahm .

Die Holzausfuhr im Jahre 1925 erreichte ungefäh r 
1 Million Std. (1924: 1 018 000 Std.).

Kursnotierungen der Finlands-Bank.
F in n lä n d isch e  Mark. Verkäufer.

31. Dez. 2. Jan. 4. Jan. 5. Jan.
N ew -Y ork .................................... 39,70 39,70 39,70 39,70
L o n d o n ..............................................  192,80 192,80 192,80 192,75
S t o c k h o l m .................................... 1066,00 1066.00 1066,00 1065,50
B e r l i n ..............................................  950,00 950,00 950,00 950,00
P a r i s ...................................................  149.00 150,00 150.00 153,00
B rüssel .........................................  181.00 181,00 181,00 181,00
A m s t e r d a m .................................... 1599,00 1600.00 1599,00 1599.00
B a s e l ...................................................769,00 769,00 769,00 769,00
O s l o ...................................................  809,00 810,00 811,00 811,00
K o p e n h a g e n ....................................  984,00 085,00 986,00 985.00
F r a g ...................................................  119,00 119,00 119,00 119,00
Born ..............................................  163,00 163,00 163,00 163,00
B e v a l ...............................................  10,65 10,65 10,65 10,65
B i g a ...................................................  769,00 769,00 769,00 769,00
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Mitteilungen der Korporation der Kaufmannschaft zu Stettin,
Eisenbahn.

Der neue Durchfuhrtarif der Reichsbahn für Zellstoff 
— eine schwere Schädigung der deutschen Kunstseidenindu
strie und der Ostseeschiffahrt. Das T arifam t M ünchen hat 
durch V erfügung  vom 19. O ktober 1925 mit G ültigkeit 
vom 1. N ovem ber 1925 für H olzzellstoff jeder  Art von 
Saßnitz  H afen  Mitte See nach F riedrichshafen einen D urch 
fuhrausnahm efrachtsa tz  von 138 R .P fg . für 100 kg . ein
geführt.  D er A usnahm efrachtsa tz  gilt nur für ' 'Sendungen 
von schwedischen Stationen nach Italien mit d irek ten  F rach t
briefen in W agen ladungen  zu 15 T onnen  oder bei F rach t
zahlung hierfür. D er  Zuschlag für B eförderung in bedeckten 
W agen  wird nicht erhoben.

D ieser Tarif  ha t offensichtlich den Zw eck, wie die V or
steher der K aufm annschaft zu Stettin in einer E ingabe  an die 
Deutsche Reichsbahngesellschaft un ter dem  6. J an u a r  1926 
betonen, Zellstofftransporte der Seeschiffahrt zu entziehen 
und dem  B ahnw eg  zuzuleiten. Die Lage der  Seeschiffahrt, 
insbesondere der  Ostseeschiffahrt, ist bekanntlich eine äußers t 
schwierige. Die Tarifpolitik  der  R eichsbahn träg t dazu bei, 
diese überaus ernste Lage der Seeschiffahrt empfindlich zu 
verschärfen.

D er bereg te  D urchfuhrtarif  schädigt aber  nicht nu r die 
Seeschiffahrt, er schw ächt auch auf das empfindlichste die 
deutsche Zellstoffindustrie und die K unstseidenindustrie . 
Durch diesen V orzugstarif ist auf K osten der  Reichsbahn- 
gesellschaft die italienische K unstseidenindustrie in die Lage 
versetzt, der deutschen W ettbew erbsindustrie  empfindliche 
K onkurrenz zu bereiten. Die deutsche Reichsbahngesellschaft 
befördert den Rohstoff für die ausländische W ettbew erbs
industrie der in schw erster Krisis begriffenen deutschen 
Industrie auf eine 1094 k m  lange S trecke für 138 Pfg, 
für 100 kg, w as einem tonnenkilom etrischen Satz von 
1,26 Pfg. entspricht. Die B eförderung  geschieht also zu 
einem erheblich unter dem  auf 1,8 Pfg. für den T o n n en 
kilom eter liegenden Selbstkostensa tze  der  Reichsbahn.

In W ahrnehm ung  der In teressen de r  bedeutenden , im 
Stettiner Bezirk ansässigen Zellstoff- und  K unstse iden indu
strie erheben  die V orsteher der  K aufm annschaft schärfsten 
W iderspruch  gegen  eine Tarifpolitik, die nicht nur die 
deutsche Seeschiffahrt schädige, sondern  durch Förderung  
ausländischer Industrien  auf K osten der  Allgemeinheit deu t
scher Industriezw eige in de r  Zeit schw erster W irtschaftsnol 
auf das nachteiligste beeinflusse.

Die genannte E ingabe  schließt mit der d ringenden Bitte 
der sofortigen A ufhebung des bereg ten  D urchfuhrtarifs .

Abschrift dieser E ingabe  ist dem  H errn  Reichsver
kehrsminister, dem  H errn  Reichswirtschaftsm inister und  dem 
H errn  Preußischen  Minister für H andel und G ew erbe über
reicht w orden .

V orstehend gekennzeichneter S tandpunk t der  V orsteher 
der K aufm annschaft ist durch die E rgebn isse  der  aller
jüngsten V ergangenheit scharf un terstrichen w orden . N ach
dem  bereits m ehrere W erke  der  deutschen K unstse iden
industrie ganz oder zum g röß ten  Teil stillgelegt worden 
sind, ist nun auch die S tapelfaserfabrik  von Jo rd a n  & Co. in 
Sydow saue bei Stettin genötigt, Betriebseinschränkungen vor
zunehm en. D er D em obilm achungskom m issar hat bereits  seine 
G enehm igung zur staffelweisen E ntlassung  eines Teiles der  
Belegschaft gegeben . (Die Absatzkrisis der K unstse iden
industrie dürfte  in erster Linie auf das V alu ta-D um ping der 
italienischen Industrie zurückzuführen sein.) Die erste Rate 
von 200 Mann hat am  8. Januar,  also genau  zwei T age  
nach der obengenannten  E ingabe, ihre K ündigung  erhalten. 
Die übrigen w erden  im Laufe der  nächsten W ochen ent
lassen w erden, insgesam t handelt es sich um  eine Beleg
schaft von 850 Mann, die das gegenw ärtig  schon fast u n 
übersehbar gew ordene  H eer  der  Arbeitslosen w eiter ver
m ehren w erden.

W ir hoffen zuversichtlich, daß  sich Reichs- und S ta a ts - 
reg ierung diesen berechtig ten  A usführungen der  amtlichen 
Industrie- und H andelsvertre tung  des g röß ten  Ostseehafens 
nicht verschließen w erden  und daß  die d rohende  schwere 
Schädigung der  deutschen K unstseidenindustrie und  de r  O st
seeschiffahrt, die beide hart um  ihre Existenz ringen müssen, 
noch rechtzeitig abgew and t wird.

Die Aufbrauchsfrist für Eisenbahnpaketkarten alten 
Musters für Expreßgut ist nach einer M eldung de r  Reichs- 
bnhndirektion H annover als der  geschäftsführenden Ver-

— — — —
w altung des deutschen E isenbahnverkehrsverbandes  bis zum 
30. Juni 1926 verlängert worden.

Post, Telegraphie.
Die Abfertigung der Stettiner Rundfunkteilnehmer,

welche ihre A nträge persönlich abgeben , findet vom 5. J a 
nuar ab nicht m ehr im A m tszim m er 114, sondern  am 
Schalter 4 in der  H auptschalterhalle  und fernm ündlich durch 
den Anschluß 2186 beim Postam t 1, Grüne Schanze, statt.

Außenhandel.
Aufhebung von deutschen Einfuhrverboten. D as Reichs

w irtschaftsministeriums hat zw ecks allmählicher Beseitigung 
des E infuhrverbotssystem s kürzlich eine V erordnung  erlassen, 
nach der für nachstehende Artikel die E in fuhr mit W irkung  
vom 24. D ezem ber  1925 fre igegeben  ist. E s  handelt sich 
zunächst um  einige Gebirgspflanzen, Kiefern, und F ich ten
samen, des weiteren um  Steinkohlen, Anthracit, Braunkohlen, 
Torf, Koks, P reßkohlen , Bleioxyd, Kalk, Stickstoff, Blei
mennige, Bleiweiß, M orphium, Codein, Kinofilme (belichtet 
und unbelichtet), A luminium in rohem  Zustand  (in Blöcken, 
Barren, Masseln, K örnern), auch in P la ttenform  gegossen.

F erner  sind mit W irkung  vom 24. D ezem ber  1925 die 
E infuhrverbo te  für nachstehende W aren> dieselben
schw eizerischer H erkun ft sind, aufgehoben  w orden : M arga
rine, O leom argarin , pflanzlicher Talg , M argarinekäse , K unst
speisefett, Portland-, Roman-, Puzzolan-, Magnesia-, 
Schlacken-Zem ent, Zelluloid.

A ußerdem  gelangen  noch folgende Artikel, falls diese 
französischer H erk u n f t  sind, frei zur E in fuh r:  Anilin- und 
Teerfarbstoffe , Alizarin und Alizarinfarbstoffe, Jnd igo , natur 
und künstlich. Indigikarm in.

Die A ufhebung der  E infuhrverbo te  erstreckt sich nicht 
auf W aren  polnischen U rsprungs.

E ine genaue Liste der  gegenw ärtig  bestehenden Ein- 
und A usfuhrverbote  liegt im Büro der  K aufm annschaft, Börse, 
zur Einsicht aus. E ine Zusam m enste llung  der  E in fu h r
verbote findet sich, Avie wir im Anschluß an vorstehende 
A usführung mitteilen, in der  Anlage zu der  genannten  V er
ordnung  über die E in fuhr von W aren  vom 12. Dez. 1925

Deutsche Gruppe der Internationalen Handelskammer.
U nter V erw eisung auf die gle ichlautende Notiz in N r. 42 
des „ O .-H .“ m achen wir alle K orporationsm itg lieder darauf 
aufm erksam , daß  sich an de r  deutschen G ruppe der  In te r
nationalen  H ande lskam m er mit dem  Sitz in Berlin als 
a u ß e r o r d e n t l i c h e  M i t g l i e d e r  deutsche F irm en  und 
Gesellschaften aus Industrie, H andel, B ank- und  V erk eh rs 
wesen, sowie dem  W irtschafts leben  angehörige  deutsche 
P rivatpersonen  beteiligen können, die den  Arbeiten der 
In ternationalen H ande lskam m er und ihrer deutschen G ruppe 
Interesse en tgegenbringen  (Art. II der  Satzungen, die im 
Büro der  K aufm annschaft zur E insichtnahm e ausliegen).

Z w e c k  der  D eutschen G ruppe der  I .H .K . ist die 
W ahrnehm ung  der deutschen Interessen innerhalb der  I .H .K . 
D iese internationale O rganisation (G eschäftsstelle Paris, Rue 
Jean-G oujon  33) deren  P räsident g e g e n w ä r t i g  Dr. W alter  Leaf, 
P räsident der  W estm inster-B ank, London, ist, hat sich in 
den letzten Jah re n  steigende B edeu tung  erw orben . Die in ten
sive M itarbeit D eutschlands liegt nicht nur im In teresse  der  
I.H .K .,  sondern  in erster Linie auch D eutschlands selbst, 
zumal die deutsche W irtschaft für die Zukunft s tä rk e r  als 
je zuvor auf die F ö rderung  der  zwischenstaatlichen Bezie
hungen  angew iesen  ist.

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g e n  von F irm en  und E inzel
personen nehm en sowohl die D eutsche G ruppe  de r  I .H .K . 
(Berlin C. 2, H in ter dem  G ießhause 3) als auch die V orsteher der 
K aufm annschaft zu Stettin entgegen, die auch in ih rem  Büro, 
Börse, alle weiteren Auskünfte erteilen.

Innere Angelegenheiten.
Neue M itglieder. Von den  V orstehern  der  K aufm ann

schaft sind folgende H erren  als M itglieder in die K o rp o 
ration der K aufm annschaft aufgenom m en w orden :

E rns t Gustav Paul R a t h k e ;  M artin H erm ann  Erich 
R a b e ,  M itinhaber der  Stettiner Revisions-Gesellschaft E rns t  
R athke  und M artin R ab e ;  W olff L a c h  m a n n ,  Inhaber der 
F irm a W olff L achm ann; Paulus Johannes  G eorg  M ü l l e r .  
P rokuris t der F irm a  R aschke  & D um m er.
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Bücher und Zeitschriften.
Pommern-Jahrbuch 1925—1926. H erau sg eb er  E rns t  

F riedrich  W erner, genannt W erner-R ades. D ünen-Verlag 
G. m. b. H . Stettin.

U eber Pom m erns W irtschaft ist in zusam m enfassenden 
D arstellungen bisher nur w enig an die breite Oeffentlichkeit 
gelangt. E s  ist das besondere  V erdienst des unerm üdlichen 
H erausgebers , der sich durch keine Schw ierigkeiten  und 
H em m ungen  von der  A usführung seines Planes abhalten  
ließ, hier endlich Abhilfe geschaffen zu haben. In enger 
Z usam m enarbeit mit den V o r s t e h e r n  d e r  K a u f m a n n 
s c h a f t  i zu S t e t t i n  ist so das vorliegende P o m 
m ern-Jahrbuch  zustande gekom m en, an dem  des w e i
teren die S tettiner H afengesellschaften, de r  Stettiner M agi
strat, die Landw irtschafts-  und  H an d w erk sk a m m er und die 
Industrie- und H ande lskam m er zu S .ra 'sund  m itgew irk t haben.

Die A u f g a b e  d e s  J a h r b u c h e s  ist, In- wie A us
land auf die w irtschaftlichen Belange der b isher in P resse 
und L iteratur recht stiefmütterlich behandelten  g roßen  P ro 
vinz Pom m ern  aufm erksam  zu machen. D iesem  Z w eck  
dienen auch die frem dsprachlichen Inhaltserläuterung'en in 
englischer, schwedischer, finnischer und russischer Sprache.

I n h a l t l i c h  w erden  behandelt die L andesgeographie , 
Pom m erns politische A ufgaben, die wirtschaftliche E n tw ick 
lungsgeschichte Stettins als P rovinzialhauptstadt, V erkeh rs
politik und  Industrie. E s  fo lgen aus der  F e d e r  erster 
A utoren in teressante A bhandlungen über den Luftverkehr, 
den Stettiner H äfen , das S tra lsunder W irtschaftsgebiet,  den 
S täd tebau  in Stettin, S targard , S tralsund und Greifswald. 
A ufgeführt seien ferner die längeren  Abschnitte über L and 
wirtschaft, H an d w erk  und Geistesleben in Pom m ern  und 
ein absch ließender Aufsatz über Pom m ern  als Landschaft.

Besondere A nerkennung verdienen die reichhaltige und  
geschm ackvolle I l l u s t r a t i o n  und die vielen farbigen 
U e b e r s i c h t s k a r t e n ,  die die L ek tü re  des vorliegenden 
P om m ern-Jah rbuches  äußers t  anziehend gestalten  und dem  
ganzen  W erk  auch äußerlich eine besondere  künstlerische 
Note geben . Dies gilt erfreulicherweise auch für den  A n 
z e i g e n t e i l  für H andel, Industrie  und  V erkehr, der  vielen 
ähnlichen W erk en  und Zeitschriften als Vorbi d d ienen könnte . 
Alles in allem also ein hochinteressantes Buch, das in die 
Bibliothek jedes Pom m ern  gehört!

Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel
D er Reichsnachrichtenstelle für A ußenhandel in Stettin 

sind die nachfolgend aufgeführten  amtlichen N achrichten 
e ingegangen ; diese können von in teressierten  F irm en in der 
Geschäftsstelle der  Reichsnachrichtenstelle , S tet in, Börse II, 
eingesehen und gegen  E rs ta t tu n g  de r  U nkosten  abschriftlich 
bezogen  w erden . Die Reichsnachrichtenstelle  weist im 
übrigen darauf hin, d aß  sie zur E rte ilung  von A uskünften über 
alle den A ußenhandel betreffenden  F ragen  stets bereit ist 
und d aß  auch die übrigen sich bei der  Stelle ansam m elnden  
Nachrichten, deren  U eberschriften  hier zum A bdruck  g e 
langen, im G eschäftszim m er der  Stelle V ertre tern  in teressier
ter F irm en zur persönlichen Einsicht zur V erfügung  stehen. 
B r a s i l i e n :  M erkbla tt zur B ehandlung deutscher F o r 

derungsangelegenheiten  g egenübe r  brasilianischen 
Schuldnern.

S y r i e n  : Schutz deutscher Fab rikm arken .
S p a n i e n :  A bsatzm öglichkeiten  für H o lzbea rbe itungsm a

schinen.
Konsulat der U. D. S. S. R. in Stettin. D em  Konsul der 

Union der  Sozialistischen Sow jet-R epubliken  in Stettin, 
G rego r  Meerson, ist nam ens des Reiches das E xequa tu r  e r
teilt w orden.

Merkblätter für den Außenhandel mit der Türkei und 
Rumänien. D er Reichsnachrichtenstelle  g ingen  vom Aus
w ärtigen Amt, Berlin, M erkb lä t te r  für den deutschen H andel 
mit der  T ü rke i und R um änien  zu, die von In teressenten  auf 
dem  Büro de r  Reichsnachrichtenstelle eingesehen w erden  
können. Auch können  E x em plare  zum Preise von R.-M. —,50 
das Stück vom D eutschen  W irtschaftsdienst, Berlin W  35, 
Schöneberger U fer  21, bezogen w erden.

Kiewer M esse 1926. D er Reichsnachrichtenstelle ging 
eine vertrauliche M itteilung über die für das F rü h ja h r  1926 in 
Kiew  anges treb te  Messe zu, die von In teressenten  auf dem  
Büro de r  Reichsnachrichtenstelle eingesehen w erden  kann.

Adressenm a'erial. D er Reichsnachrichtenstelle  liegen fol
gende  Anschriften vor: V erbände  der  Pap ie re rzeugung  und
der Papierverarbeitungsindustrie  in den V ereinigten S taaten  
von Amerika. — H and lungen  in landwirtschaftlichen Ma-

Zu b eg rüßen  w äre  es, w enn  bei der  nächsten  A usgabe 
des P om m ern-Jahrbuches ,  der  w ir mit Spannung  e n tg eg en 
sehen, die Belange O s t p o m m e r n s  in höherem  M aße,
als es im vorliegenden W~erk de r  Fall ist, durch  en tsprechende 
M itarbeit der führenden O stpom m erschen  W ir ts c h a f ts k r is e  
vertreten sein w ürden .

Angebote und Nachfragen.
8120.’ S c h w e d e n  sucht A bnehm er fü r  Fe ldspat und 

Quarz.
8121. B e r l i n  sucht V ertre te r  für F ab rika te  de r  P hos

phorbronze-Industr ie  (Artikel für W alzw erke, H o c h 
öfen, M aschinenbauanstalten , W asserle itungsanlagen , 
Schiffsbauanstalten, E lek tr iz itä tsw erke , Cel'ulose- und 
Papierfabriken , chemische F ab r ik en  usw .).

8122. R u ß d o r f  (Kr. Altbg.) bei L im bach i. Sa. (W irk 
w arenfabrik )  sucht V ertre te r  für S tettin  u. U m gegend .

8123. H a m b u r g  (S treiehriem enfabrik) sucht V ertre ter  für 
den Bezirk Pom m ern , evtl. auch M ecklenburg  (als 
A bnehm er kom m en  hauptsächlich M esserschm iede- 
und  Stahl Warengeschäfte in Frage).

8125. L i v e r p o o l  w ünscht die V ertre tungen  deutscher 
F ab riken  zu übernehm en, und  zw ar für E isenw aren  
und Baum aterialien, Glas, G las-Lam penschirm e und 
E rzeugnisse  der  F arben-Industr ie .

8126. N e w  Y o r k  sucht A bnehm er für die verschiedensten
Erzeugnisse  der  A utom obil-Industrie  und für A us
rüs tungsgegenstände  für Automobile.

8158. O s l o  sucht G roßverb raucher und  Im porteure  für
norw egisches E is  (in Schiffsladungen über F rea r ik s -  
hald nach  D eutschland).

■8191. D r e s d e n  sucht V ertre te r  für A sbest-B rem sband
(als A bnehm er kom m en  A utom obil-Fabriken , R e p a 
ra tu r-W erkstä tten  usw. in F rag e ) .

116. FI a m b u r  g sucht G eschäftsverb indung mit Getreide-
und Oelm ühlen. f

Die A dressen der  an fragenden  F irm en  s :nd  im Büro
der K aufm annschaft, Börse II, für legitinverte V ertre te r  ein
g e tragener  F irm en w erktäglich  in de r  Zeit von 8—1 U hr
vorm ittags und 3—6 U hr nachm ittags (au ß er  Sonnabend 
nachm ittags) zu erfahren  (ohne G ew ähr für die Bonität der 
einzelnen F irm en).

in Stettin Bezirk Pommern, Grenzmark.
schinen und W erkzeugen  in H olland . — D am enkonfek tions
firmen, Schuhw ärengeschäfte , Pelzgeschäfte, M odew aren, 
Putz-, S trum pfw aren- und  W äschegeschäfte , sowie M öbel
geschäfte in Holland. — G roßhand lungen  in Stahl und E isen 
w aren in Holland. — V erbände und Vereinigungen der  P a 
pierindustrie und des Papierhandels , sowie Fachzeitschriften 
dieser Branche in den  V ereinigten S taaten  von Amerika. — 

Anschriften aus’ändischer Firmen. D er Reichsnachrich
tenstelle für A ußenhandel in Stettin, Börse II, liegen An
schriften ausländischer F irm en  vor, die In teresse  für folgende 
W arenga ttungen  haben :
E n g l a n d :  I’e r ro p h o 'p h o r  — S ^rm la^ernen , B ’eimenniTe,

Bleiweiß, Seife — Weichhö'.zer (besonders aus dem  
K önigsberger Bezirk) — Baum wollw aren, S trum pf
w aren, E isenw aren , Baumaterialien, Steingut-, P o r 
zellan- und Em aillew aren  für E x p o r t  nach Afrika — 
Trockene  F a rben  -1-  V ertre tung für landw irtschaft
liche M aschinen und Geräte, Blech- und E isenhaus
haltw aren und anderes — G ußeiserne W asserle itungs
rohre  — Feines P ap ie rga rn  — Em aillierte gußeiserne 
B adew annen  — Schreibm aschinen  — Seife und 
Streichhölzer (V ertreter)  — B adew annen  M essing
folie und  R öhren  für A utokühler — Zel.u 'oid Toi'e tten- 
artikel — K ohlensäcke — Em aillierw aren  (H aushalts 
artikel) — Schreibw aren  und D ruckerei — B au
materialien wie B adew annen, Abflußrohren, Gas- und 
W asserrohre , Wellblech, S .ahlblech, S^abeisen, D rah t
seile, Sanitäres, S teinzeug, Steinzeugröhre, elektr. 
Porzellan, elektr. D räh te  und H eizappara te  und B e
leuchtungsartikel, Säurefestes S teinzeu?, glasierte 
W andz iege1, Abortholzsitze, B adez im m erehrich tungen , 
Alabaster, Beleuchtungsartikel, Gasö en und Baryt — 
R apssam en und Kleemehl - -  Fahrradbes tand te ile  — 
Bronzefarben  — Schiffsmotoren, Glas- und  E m aill ie r
w aren, Messer, U hren  und Spielwaren — K athoden 
R öhren. —

N o r d a m e r i k a :  M aschinen de r  Kunstseidenindustrie, wie
auch für Holzschliff und Holzstoff.
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Kurse Sü
Rigaer Börsenkurse.

Lettländisdie Lat. (Ls.)
Revaler Börsenkurse.

Estländische Mark.

7 .  J a n u a r 8 . J a u n a r  1 9 .  J a n u a r 2 8  D e z . 1 9 2 5 3 0  D e / .1 9 2 5 4 .  J a n .  1 9 2 6
Käuf. Verk. Käuf. Verk. 1 Käul. Verk. Käufer Verk. Käufer Verk. Käufer Verk

1 am erik . D ollar . . . 5.180 5.196 5.186 5.196 5.186 5.196 1 D o l l a r .......................... 372.00 375 — 372.00 375.00 372.00 375.00
1 P fu n d  S terling  . . . 25.13 25.22 25.15 25 22 25.15 25.22 1 P lu n d  S terling  . . 18f 5.00 1820.00 1805.00 1820.00 '805.00 1820 00

100 franz. Francs . . . 10.80 20.20 20.00 £0.40 19.75 20.15 100 d tsch . R e ic h sm a r k . 8850 00 8975.00 8850.00 8975.00 8850 00 8975.00
100 b elg . Francs . . . . 23.35 23.80 23.35 23.80 23.30 23.80 100 F in m a r k ..................... 937 00 947.00 937.00 947.00 937.00 917.00
100 sch w eizer  Francs 09.95 100.70 99.95 100.70 99.90 100 65 100 sch w ed . K ronen . . 9975.00 10075 00 9975.00 10075.00 9975.00 10075.00
100 ita lie n isc h e  L ire . . 20.75 21.15 20.75 21.15 20.75 21.15 100 d ä n isch e  K ronen . 9170 00 9370 00 9150.00 9350 00 9150.00 9350.00
100 sch w ed . K ronen . . 138.65 139.70 138.65 139.70 138.45 139.50 100 n orw eg. K ro n en . . 7500.00 7700.00 7500 00 7700.— 7500.00 7700.00
100 norw eff K ronen . . 
100 d ä n isch e  K ronen . .

104.40 106.50 104.55 106.65 104.65 106.75 100 franz. Francs . . . 1360.00 1110.00 1425 00 1475.00 1410.00 1460.00
127.20 12J.75 127.50 130.05 127 95 130.55 100 b elg . Francs . . . 1695.00 1735.00 1695.00 1735 00 1695.00 1735 00

100 tsc liech o -slow ac. Kr. 15.25 15.55 15.25 15.55 15.25 15.55 100 holländ. G ulden . . 14975 00 15200 00 14975.00 15200.00 14975.00 15200 00
100 lio llä i.d . G ulden  . . 207.95 209.50 207.95 209.50 207.95 209.50 100 Lat ............................... 7150.00 7250 00 7150 00 72 j0 00 7150.00 7250 00
100 d eu tsch e  Mark . . 123.00 1221.25 123 00 124 25 123.00 124.25 100 ital. L ire . . . . 151000 1550.00 1510.00 1550.00 1510.00 15* 0 00
100 fin n län d . Mark . . 13.00 13.20 13.00 13.20 13.00 13 20 100 Schw eiz. Franken  . 7175.00 7275.00 7175.00 7275 00 7175.00 7275 00
100 estländ . Mark . . . 1.37 1.40 1.37 1.40 1.37 1.40 1 österr. S ch illin g  . . 52.50 54 00 52.50 54 00 

5.30
52.50 54.00100 p o ln . Z loty . . . .  

100 lita u isch e  L its . . .
00.00 70.00 fiO.OO 70.00 60.00 70.00 1000 ungar. K ronen . . 

100 tsch ech .-slow .K ron en
5.05 530 5.05 5.()5 5.30

50.80 52.(10 50.80 52.00 50.80 52.00 1105.00 1130.00 1105.00 1130.00 1105.00 1130.00
1 SSS ll-T sch erw o n ez 26.40 26.85 26.40 26.85 26.40 26 85 1 estl. K rone . . . . _

E d elm eta lle : G old 1 kg 3420.00 3150.00 3420.00 3450.00 3420.00 3450.00 1 T scliervvouez . . . 1905.00 1935 .- 1905,00 1935.00 1905.00 1935.00
S ilb er  1 kg ioy. 00 112.li0 104.00 112.00 101.00 112.00 1 p o ln . Z lotv . . . . 34.00 39.00 30.00 41.00 40,00 45.00

Frachtmarkt.
E r z f r a c h t e n  je 
— Stettin 3.25 schw.

S t e t t i n ,  12. Januar .  Skandinavische 
t E isenerz : Lulea geschlossen, Oxelösund 

Kr. Löschen Schiffs Rechnung, Norr-
köp ing— Stettin 3.40 schw. Kr. für kleinere (ca. 1000 t) 
D am pfer  Löschen Schufs Rechnung, N arv ik—N ordsee (E m 
den /R o tte rdam ) unverändert (3.75 schw. Kr. fio). — A b 
brände : O scarsham n— Stettin 3.25—3.50 schw. Kr. L. Sch. R. 
und H els ingborg— Stettin 3.25 schw. Kr.

Die K o h l e n f r a c h t e n  be tragen  zur Zeit in den 
beiden H aup tverkehren  T y n e—Stettin und R o tte rd am —Stettin 
6/ — (für 2000 t-D am pfer) bezw. 5.75 R.-M. je t.

Im  übrigen w urden  in den letzten 14 T agen  folgende 
Ladungen  ab hier geschlossen: 
nach N akskov  300 t Zucker D . Kr. 11.—,

„ K otka  1009 t Schw ergetre ide  12.—,
N ykjöb ing  285 t Zucker Kr. 1U/4j 
R endsburg  375 t S uperphospha t R.-M. 7.—,

„ F red riksha ld  260 t B riketts  Kr. 12.— .

Didier-Stettin
B a u  v o l l s tä n d ig e r  0 a s w e r k e
m it n e u z e it l .  O fe n s y s te m e n  f. g rö ß t, u  k le in s t .  T a g e s le is t.

H o r i z o n t a l  u .S c h r ä g r e to r te n ö f e n  
D e s s a u e r  V  e r tik a l= K a m m e r= O f e n  
M ü n c h e n e r  S c h rä g k a m m e r= O fe n

B au  in d u s tr ie l le r  O fe n an lag en
d e r  H ü tte n = , E is e n = u . G la s in d u s t r ie !  K e ra m ik , 
d e r  c h e m isc h en  I n d u s t r i e  u . f ü r  d e n  S c h iffb a u

G a s e rz e u g e r ,  G a s f e u e ru n g e n ,  E m aillie r=  
u , S ch m elzö fen , G lü h =  u . l e m p e r ö fe n ,  

H o lz v e rk o h lu n g s a n la g e n

U m b a u  b e s te h .  O fe n a n la g e n
f ü r  r a t i o n e l l e  W ä r m e a u s n u t z u n g

Chamotte=, Silika= u. säu re fe s te s  M ate ria l
f ü r  a lle  Z w e ig e  d e r  te c h n isc h en  u, chem ischen  I n d u s t r ie

Slelfiner Chamottc-Fabrik
StettinAkt.-Ges. 

Niederlahnstein a. Rh
vorm. Didier 

Bodenbach a. d. Elbe

Verbilligte Fahrt von und zur Leipziger Messe. Zu der
am  28. F eb rua r  1926 beginnenden Leipziger F rüh jahrsm esse  
sind vom M eßam t w iederum  eine g rößere  Anzahl Messe- 
S onderzüge 2. und 3. Klasse nach Leipzig mit 331/ 3°/o F a h r
p re iserm äßigung  vorgesehen. Zu diesen Sonderzügen  w erden 
einmal F ah rk a r te n  ausgegeben  für die H infahrt, dann  aber 
auch als N euerung  solche F ah rk a r ten  die gleichzeitig zur 
H infahrt u n d R ückfahrt  berechtigen. Die K arten  haben  eine 
vierzehntätige G eltungsdauer und berechtigen für die .Rück
fahrt zur Benutzung der fahrp lanm äßigen  Züge (auch de r  D- 
Züge gegen  Z ahlung des Schnellzug-Zuschlages), und zw ar 
für alle ta rifm äßigen S trecken von Leipzig aus. Die bis
herigen R ücksonderzugskarten  w erden  künftig  fortfallen. (V er
gleiche auch Anzeige.)

LEIPZIGER MESSE
Die allgemeine intcrnationalcMcssc 

Deutschlands 
"Die erjle uiirl größte Mej]c dev Welt?

Für Auweiler und Einkäufer gleich wichtig.
Allgemeine Mustermesse mitTechnisch er 

Messe und Baumesse^
Allgemeine Mustermesse^*?; 28.Februar-6. März

Tabakmesse: 28.Februar- 4-. März 
Tcxtilmcsse: 2$. Februar -4 . März.

( Erste Deutsche Kunstseide-Ausstellung: 2g.Februar -  io. März) 
Schuh-und Ledarmesst: ZS.Februar- 4 -.M a n

Technisdie Messe -1926: 28. “Februar - 10. März
Gruppe Baumesse: 28. Februar -  6 . März 

Gruppe Elektrotechnik: 28. Februar - 7. März •
Gruppe “Eisen-und Stahlwaren: 28.F eb ru a r-7. März 

Gruppe Werkzeugmaschinen: 28.Februar- 2o .M an  
•

Auskunft erteilt und Anmeldungen nimmt entgegen 

M ISSA M T FÜR DIE MUSTERMESSEN IN LEIPZIG
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SPEDITIONSTAFEL

E< STETTIN ST]2TTIN STETTIN &< HAMBURG >1
„ATLANTIC“ Haut*«

Spedition*- und Lagerei- s  f  
Aktien-Gesellschaft a  U  C n  l  11

Lf,c,5‘77,,d‘ Eugen Hüdenburg
H a m b u r g  S p e z i a l v e r k e h r  nach dem

Korth & Büttner
gegr. 1870.

Otto Bartsch
Gegründet 1894..

Baltikum und Skandinavien.
Telegr.; Konsulrüdenburg.

Gegr. 1859.
C arl P r io r  

©
Meyer H .  Berliner Nachf.

G. m. b.  H.

Spediteur des Haupt-Zollamtes

Joachim Saeger
Internat Spedition — Schiffahr 

Umschlag von Massengütern.
OttoTischendort
Wf rnnr^--"VI

CARL BODEN G.  m  b  H

gegr. 1860

S c h r e i e t *  & C o .

gegr. 1810 
Telegr.-Adr : Consul Schreyer

Kv H ILBECK  _}jj
Buck&Willmann

Gegründet, 1873.Tel.=Adr.: Spediteur Boden. eg i i  t

t Büttner Otto TischendorlALFRED BRAM r--gef . ------------- ------------------  '

C arl P r io r
Reinho!riKiihnkp. K< b r e m e n

Buck&Willmann —  %:
Gegründet 1873. ------------

Tl. b .  H. jlt n  «*

m  - 9 2 5  C a r i  P r B ® r@
C o h r s  & A m m e  L 8 S S I  

N a c h f o l g e r  ^ u o u
en&Co. C< REVAL >1

| Richard J ü r g e n s
R e v a l

Inkass i  und S p e d i t i o n e n  
für Reval, Dorpat Narwa, Walk, 

Pernau, Wesenberg,
F eilin.

Telegr.-Adr.: Jürgensco Reval.

Th. Lii
Leopold Ewald mr-w 
w„ h , o u - FRAN5Gehrhard & Hey Abt

n  m h U

idenberg d a n z i g  _}J
iuch in Lübeck. Q^|»|
!MANDT ®
Spedition.

u . ITl. D. n .

F i l i a l e  S t e t t i n .  D p  Mp\]ßr’sSoh«
Handels- unriTransport- auch In Hambürg und Lübeck. ^  H A M B U R G

• .

1 s a s s n i t z - h a f k n ”̂ J
G e s e l l s c h a f t  m. b. H.

T r a n s p o r t e  a l l e r A r t  Telegr.-Adr.

I N A C K  H f l .  n  . . . . . . .
en a ier Art B U C K  & W l  11 maflf!

Consul Minack.
Eigener Fuhrpark mitKraftwagen gx% |
A ’tdam m er Str. 8a-9. — Tel. 6101. ^  B 8

vjeQfrundet xoio.

P r io r  - ..........  - .... -  - -

•  ... ..

C. Faust jr.
G. m. b H.

Hansa
Transport-Aktiengesellschaft

S T E T T I N
Telegr.-Adr.: „Hansatransport“

L u f t v e r k e h r  P o m m e r n
G. m. b. H., Stettin

Tägliche Flugverbindungen für Personen-, Post- und Güter
beförderung von Stettin  nach Hamburg, Danzig und zurück

A u s k u n ft  L u f t f a h r z e u g  » G e s e l l s c h a f t
e r t r i i t :  FlntrpbHz K rpckow T H e f n i i  Nr.  S(?I9

REEDEREIEN and S C H I F F S M A K L E R

LOHFF & SIEB
Schiffsm akler — Bunkerkohl«
S t e t t i n  und S w i n e m i i n d

Telegr. S tettin  Lofsidel. Fernspr.: Ste 
Swinem ünde L ofsiedel. Sw

ILER
3n
e

ittin 4f05 u. 4606. 
inem ünde Nr 34.

Wir b i t t e n ,  b e i  a l l e n  A n f r a g e n  a u f  d e n  O S fS E £-H A ilO £L  Bejcug z u  n e h m e n .




