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BEAGID
Schweiß-, 

Schneid- und Löt-Apparate
h a b e n  s ich  i n  m e h r  a l s  2 0 j ä h r .  G e b r a u c h  a ls

b e tr ie b s s ic h e r
g e f a h r l o s

h a n d lich  u . b illig
i n  G r o ß «  u n d  K le in  « B e t r i e b e n  e r w i e s e n  ! 

L ie b e r a l l  a n w e n d b a r !  B e h ö r d l i c h  g e n e h m i g t !

Dr. Alexander Wacker
G e s .  f, e l e k t r o c h e m i s c h e  I n d u s t r i e  G . m . b . H .

R P  P  C I 9  11 II B o h r a u e r  S tr a ß e  5
U l  C d  I G  I I  1 1  F e r n s p r e c h e r  N r .  5 0 4 8 1

11 Ulli IIIIIIIMIMIII MI II IIII MM Mil ■ m m  I IM MUMM IIIIIIIIIIII IM II UM n u n  MI IM II l i m  II IHM l i m  g

Regelmäßige E xpeditionen:
S t e t t i n  — Ä b o

JE isbreclidanipfer „ O ih o n n a “
Sonnabend, den 13. Februar, mittags 1 Uhr

S te t t in  — K o p e n h a g e n  — G oth en b u rg  :
D . „ O d in “

jeden Dienstag- nachmittags 6 Uhr

S te t t in  - K o p e n h a g e n  - W e s t n o r w e g e n  ;
D . „ B e r g e n h u s “ u n d  D . „ T r o n d b jem “  

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)
D . „ J o la n t lia “  u n d  D . „ S ta d io n  IL“ 

abwechselnd jeden Freitag nachmittags

S t e t t i n - H l 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  j

ca. alle 14 Tage

S t e t t i n  - R o t t e r d a m  - R h e i n h ä f e n  |
wöchentlich per Neptun-Linie direkt bis Köln

S t e t t i n - Ä h o - K o t k a - W i b o r g  ;
ca. alle 14 Tage

|  D. „Oihonna“, „O din“, „Bergenhus“ und „Trondhjem“ =
= befördern auch Passagiere / Durchfrachten via Kopenhagen : 
i  nach dänischen Provinzhäfen, Island, N ew  York, Boston, :
; Philadelphia, Baltimore, Le Havre, Dünkirchen, Bordeaux :

| G u sta v  M efz ler , S le l f ln  |
H Telegramm-Adresse: Metzler, Stettin  / Telefon 6004-6007  :

i ............. ..................... ......::r....................&

Stettiner 
Herings-Import

G. m. b. H.
Telegr.^ Adresse: Salzhering 
F e r n s p r e c h e r  N r. 4 5 8 2

Siettiner Geldsdiranh-zenfrale
Adolf Meyer * Stettin
E lisab e tlis tr. 6, E ing. B ism arckstr. 

F e rn ru l 5598

Oster tag- und Cebra-Geld-, 
Akten- und Schreib
maschinen-Schränke !

K a s s e tte n  :: K o p ie rp ressen  
Q u a litä t s -V o rh a n g sch lö sser  

E in b ru ch sich ere T ü rv ersch lü sse  

S p e z i a l i t ä t ;  T a ch o -S ch n e llw a a g e n

Didier-Stettin
B au v o l l s t ä n d ig e r  G asw erke
m it  n e u z e i t l .  O f e 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 i s t .

H o rizo n £ a l= u .S c h rä g re to rte n ö fe n  
D e s s a u e r  V  e rtikal= K am m er= O f e n  
M ü n c h e n e r  S ch räg k am m er= O fen

B au in d u str ie lle r  O fenan lagen
d e r  H ü tfen = , E ise n = u . G la s in d u s tr ie ,  K e ram ik , 
d e r  chem ischen  I n d u s t r i e  u . f ü r  d e n  S ch iffb au

G a s e r z e u g e r ,  G a s f e u e r u n g e n ,  E m ail l ie r=  
u, S ch m e lzö fen ,  G lüh =  u. T e m p e r ö fe n ,  

H o lz v e r k 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 an la g en
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

Chamo£te=, Silika= u. säu re fe s te s  M ate ria l
f ü r  a l le  Z w e ig e  d e r  tech n isc h en  u, chem ischen  I n d u s t r i e

Stettiner O iam ofle-Fabrffl
A kt-Ges.  

Niederlahnstein a. Rh. S t e t t i n vorm. Didier 
Bodenbach a. d. Elbe

E U G E N
R D D E N B U R G
Gegr. 1859 S T E T T I N  Gegr. 1859

Telegramme: „Konsulrüdenburg“

S P E D I T I O N

Spezial-Verkehr nach und von Skandinavien, 

Finnland und Randstaaten

Wi r b itten ,  bei  a llen  A n fr a g en  au f  d e n  OSTSEE-HANDEL B ezu g  zu  n eh m en .
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STETTINER 
HAFENBETRIEBS

GESELLSCHAFT M. B. H.
S T E T T I N  ■ F R E I B E Z I R K

Fernsprecher Nr. 5800-06

w m aOffiBHESU

Wir b it ten ,  be i  a l len  A n fr 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 .

■ ■ ■



OSTSEE-HANDEL
W I R T S C H A F T S Z E I T U N G  FÜR DIE O T S E E L Ä N D E R

A m tlich es  Organ der K orp oration  der K a u fm a n n sch a ft zu S te tt in .  
Mitteilungen der Reichsnachrichtenstelle für Außenhandel in Stettin. 

Mitteilungen des Deutsch-Finnländischen Vereins E.V. zu Stettin.
B E Z U G S P R E I S E

Deutschland vierteljährlich . . 3 G oldm ark
Schweden >> • • . 3 Kr.
N orwegen M  . . . 6 Kr.
Finnland M * * • 30  fm.
Estland »> . . . 3 0 0  em.
L et t land ,, . . . 2 4 0  1. rbl.
L itauen 1» . . . 7 ,5 0  lit.

Herausgeber P A U L  B O L T Z E ,  Syndikus 
der Korporation der Kaufmannschaft zu Stettin.

Hauptschriftleiter und verantwortlich für die Be
richte über das Ausland W. v. B u l m e r i n c q ,  
Stettin; verantwortlich für die Berichte über das 
Inland Dr. E B a r t z , Stettin; für den Anzeigenteil 

E. S t e i g e r ,  Stettin.

A N Z E I G E N P R E I S E  
Deutschi. Vx S e i te i  60G m k. VaSeite 9 0 G m k.

'/■i Seite  50  Gm k. VsSeite 3 0 G m k .  

Schweden 160  Kr. Estland  1 5 0 0 0  emk. 
Norwegen 2 8 0  Kr. L e t t land  1 2 0 0 0  1. rbl. 
F inn land  1600  fmk. L itauen  4 0 0  lit.

für Vi Seite ,  Seiten te ile  entsprechend .

Verlag: Baltischer Verlag G . m . b . H . ,  Stettin . Druck: Fischer & Schmidt, Stettin. Schriftleitung und inseraten-A nnahm e:
Stettin , Börse, Eingang Schuhstraße 1, Fernsprecher Nr. 8220 bis 8224. D ie Zeitschrift erscheint am 1. und 15. jeden Monats. 
Zahlungen auf das Postscheckkonto des Baltischen Verlages G. m. b. H., Stettin Nr. 10164. Bankverbindung: Wm. Schlatow, Stettin. 

Geschäftsstelle in Helsingfors: A kadem iska  Bokhandeln , A lexandersga tan  7. K on to  in H e ls ingfo rs :  Kansallis O sak e  P ankk i,  A lexandersga tan  4 0 /4 2 .

Nr. 5 Stettin, 1, März 1926 6. Jahrg.

I n h a l t s a n g a b e :  B e k a n n tm a c h u n g  b e t r e f f e n d  d ie  A u s l e g u n g  d e r  W ä h le r l i s t e n  z u r  I n d u s t r i e »  u n d  H a n d e l s k a m m e r  z u  S t e t t i n .  
B e k a n n tm a c h u n g  ü b e r  d ie  W a h le n  d e r  I n d u s t r i e -  u n d  H a n d e l s k a m m e r  z u  S t e t t i n .  A n w e i s u n g  f ü r  d ie  H e r r e n  W a h lv o r s te h e r .  
W i r t s c h a f t s b r i e f  a u s  D e u ts c h = W e s to b e r s c h le s ie n ,  v o n  D r .  E .  R ie g e r  — D e r  A u s b a u  d e r  O d e r .  — D a n z ig s  S c h i f f a h r t  u n d  H a n d e l ,  
v o n  K a p i t ä n  z. S .  a. D . M a r t i n i  = D a n z ig .  —  D ie  I n d u s t r i e a l i s i e r u n g  d e s  S o w j e t b u n d e s ,  v o n  C .  v o n  K ü g e lg e n .  — B ü c h e r  u n d  
Z e i t s c h r i f te n .  — W ir ts c h a f t l ic h e  N a ch r ich ten  : S c h w e d e n ,  N o r w e g e n ,  D ä n e m a r k ,  L e t t l a n d ,  E s t l a n d ,  L i t a u e n ,  R u ß la n d .  —  F inn=  
lä n d is c h e r  N a c h r ic h te n d ie n s t .  — M i t t e i l u n g e n  d e r  K o rp o r a t io n  d e r  K a u fm a n n s c h a f t .  — R e ic h s n a c h r ic h te n s te l le  f ü r  A u ß e n h a n d e l

in  S t e t t i n .  B e z i rk  P o m m e r n ,  G r e n z m a r k .  — K u rs e .

{ S t e t t i n  t t t t *  d i e  O f t f e e f c ä f c t » .
U n t e r  d e m  T i t e l  „ D ie  O s f s e e = B ä d e r “ w e r d e n  w i r  e in e  S o n d e r a u s g a b e  h e r a u s b r i n g e n  (vergl.  N r .  3 d e s  „ O s t s e e - H a n d e l " ) ,  

d ie  d u rch  r e ic h h a l t ig e  I l l u s t r a t i o n  u n d  i n t e r e s s a n t e  A u f s ä 6 e  w e i t e s t e n  K r e i s e n  A n r e g u n g  z u m  B e su c h  d e r  O s t s e e b ä d e r  in  d e r  
k o m m e n d e n  S a i s o n  g e b e n  soll.

D e r  a n  d ie  O s t s e e  R e i s e n d e  m u ß  s e in e n  W e g  ü b e r  S t e t t i n  n e h m e n ;  g e r n  w i r d  d e r  B i n n e n l ä n d e r  v o n  d e r  sich b i e t e n d e n  
G e le g e n h e i t ,  d u rc h  e in e  m e h r s t ü n d i g e  D a m p f e r f a h r t  schon  d ie  R e i s e  z u r  E r h o l u n g  z u  g e s ta l t e n ,  G e b r a u c h  m ach e n  u n d  a u s  d ie s e m  
A n la ß  e in e n  k u rz e n  A u f e n t h a l t  in  d e r  H a f e n s t a d t  S t e t t i n  n e h m e n .  D a ß  a b e r  auch d e n e n ,  d ie  n ic h t  d e n  W a s s e r w e g  b e n u f jrn ,  
e in e  U n t e r b r e c h u n g  d e r  F a h r t  u n d  e in  V e rw e i le n  in  u n s e r e r  S t a d t  z u  e m p f e h le n  i s t  u n d  sich a ls  l o h n e n d  e r w e i s t ,  w i r d  u n s e r e  
S o n d e r a u s g a b e  v o r  A u g e n  f ü h r e n ; s ie  w i r d  u . a. auch d e n  R e i s e n d e n  a u f  d ie  S c h ö n h e i t e n  u n d  S e h e n s w ü r d i g k e i t e n  S t e t t i n s  
a u fm e rk s a m  m achen  u n d  ih m  a ls  F ü h r e r  d ie n e n .

U n s e r e  P r o p a g a n d a n u m m e r  „ D ie  O s t s e e = B ä d e r “ i s t  s o m i t  n ic h t  n u r  f ü r  d ie  B ä d e r  e in  w e r tv o l l e s  W e r b e m i t t e l ,  s o n d e r n  
n ich t  z u le t j t  f ü r  d ie  D u r c h r e i s e s t a d t  S t e t t i n .  E s  d ü r f t e  d e s h a lb  im  I n t e r e s s e  d e r  H o te l s ,  A u s f lu g s o r t e ,  V e r g n ü g u n g s s t ä t t e n ,  
K a u f h ä u s e r  u n d  a n d e r e r  k a u f m ä n n is c h e r  U n t e r n e h m e n  se in ,  e in e  e m p f e h l e n d e  A n z e ig e  in  u n s e r e r  S o n d e r a u s g a b e  z u  v e rö f fe n t l ic h e n .

D ie  Z e i t s c h r i f t  e r h a l t e n  d ie  F i r m e n  d e s  S t e t t i n e r  H a n d e l s k a m m e r b e z i r k s  u n d  d e r  m e i s t e n  ü b r i g e n  H a n d e l s k a m m e r b e z i r k e  
im R e ich e ;  a u ß e r d e m  w i r d  s ie  a u s l ie g e n  in  d e n  K u r h ä u s e r n  H o te l s ,  W a r t e z im m e r n  d e r  A e r z t e ,  V e r k e h r s v e r e i n e n ,  R e i s e b ü r o s ,  
a u f  d e n  D a m p f e r n  u n d  B a h n h ö f e n  u sw .  u n d .  h a t  s o m i t  e in e  W e r b e k r a f t  v o n  l a n g e r  D a u e r .

D ie  S o n d e r a u s g a b e  e r s c h e in t  E n d e  A p r i l  d. Js. S c h lu ß  d e r  I n s e r a t e n a n n a h m e :  1. A p r i l .  A u f  W u n s c h  e r f o lg t  u n v e r 
b in d l ic h e r  V e r t r e t e r b e s u c h .

Baltischer Verlag G. m. b. H., Stettin, Börse. Tel. 8220-24.

Allianz- ffl Konzern
AlUAMZ-KOaUEBM

Allianz-Versicherungs-Akfien-Gesellscfiaft in Berlin
A l l ia n z  Lebensversicherungs - Bank A. - G. in Berlin, Gesamt Präm Einn.1924 K ö ln is c h e  V ersicherungsbank Aktien-Gesellsch. in Köln, 
B ad iS C h e  P fe rd e v e rs ic h e rg s .-A n s ta l tA -G .in K ar ls ru h e  i.B .,  RM 107 931 519.— K ra f t  Vers.-A.-G. des Automobilclubs v. Deutschi, i Berlin, 
B r a n d e n b u r g e r  Spiegelglas-V ersichergs-A  -G inBerlin , Kapital Und Reserven D ie  P fa lz  Versicherungs-A.-G. in N eus tad t  a  d. H ard t ,  
D e u ts c h e r  P h ö n ix  Versichergs.-A.-G. i. F rankfurt a  M., der  im K onzern verein ig ten  P r o v id e n t ia  Frankfurt.  V ersieh .-A -G . in F rankfur t  a. M., 
G l O b U S  V ersicherungs-A ktien -G ese llschaf t  in H am burg ,  G esellschaften  insgesam t U n io n  Allgemeine D eu tsd ie  H age l-V ers -G es .  in W eimar, 
H e rm e S  K reditvers icherungs-Bank Akt.-Gesellsch. in Berlin. RM 102 277 832.— W ilft ie lm a  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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Bekanntmachung
betreffend die Auslegung der Wählerlisten zu den Wahlen zur Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

(Veröffentlicht im Am tsblatt der P reuß . R eg ierung  zu Stettin S tück 8  vom 20. F eb ru a r  und im General-A nzeiger Nr. 52
vom 21. F eb ru a r  1926.)

Auf G rund der Satzung vom 20. Januar  1926 
und der W ahlordnung der Industrie- und H an d e ls
kam m er zu Stettin sind die W ahlen  zur Industrie - 
und H andelskam m er vorzunehmen.

Die für jede W ahlgruppe getrennt auf gestellten 
Listen der W ahlberechtig ten  liegen in der Zeit 

vom 22. Februar bis 1. März 1926 
zur E insichtnahm e öffentlich aus.
F ü r  den 1. W ahlbezirk  (um fassend den  S tadtkreis  Stettin

und die Landkreise  R andow  und G reifenhagen),
a) in Stettin, Frauenstraße 30 (B örse) .

i b) in G reifenhagen im  Rathause.
F ü r  den  2. W ahlbezirk  (um fassend den S tadtkreis  S ta rgard

i. P. und die Landkre ise  Saatzig  und Pyritz).
a) in S ta rg a rd  i. P. im R athause .
b) in Pyritz  im  Rathause.

F ü r  den 3. W ahlbez irk  (um fassend die Landkre ise  N augard , 
Greifenberg, R egenw alde  und Cam min).

a) in N au g ard  im R athause .
b) in Gollnow im RathaUse.
c) in G reifenberg  i. Pom . im Rathause.
d) in R egenw alde  im Rathause.
e) in Labes im Rathause.
f) in Cam min im Rathause.

F ü r  den 4. W ahlbezirk  (um fassend die Landkre ise  U sedom - 
Wollin und U eckerm ünde).

a) in Sw inem ünde im Rathause.
b) in Wollin im Rathause.

c) in U eckerm ünde im Rathause.
d) in T orge low  im Rathause.
e) in Pasew alk  im Rathause.

F ü r  den 5. W ahlbez irk  (um fassend die Landkreise  Anklam 
und D em m in).

a) in A nklam  im Rathause.
b) in D em m in im Rathause.
c) in Ja rm en  im Rathause.
d) in T rep to w  a. Toll, im R athause . 

Einw endungen gegen die Liste, insbesondere
auch gegen die E inreihung  der wahlberechtigten 
F irm en in die W ahlgruppen, sind innerhalb einer 
W oche nach beendeter Auslegung, also

bis zum 8. März 1926
bei der Industrie- und H andelskam m er zu Stettin 
anzubringen, welche über die erhobenen E inw en
dungen beschließt.

N ur die in die W ahlliste aufgenom m enen 
Firm en sind zur W ahl berechtigt.

Stettin, den 18. F ebruar  1926.

Der Wahlkommissar.
G r i b e 1,

Geheimer Kommerzienrat,
Ober Vorsteher der Kaufmannschaft zu Stettin.

Bekanntmachung
über die Wahlen der Industrie- und Handelskammer zu Stettin.

G em äß § 22 der Satzung der Industrie- und
tt ' o ■ 18. 12. 1925 . ,H andelskam m er zu Stettin vom r—-—rn — sind

L i \ J »  1.. IV/uO
die zur A usführung der ersten W ah l der Plandels- 
kam m erm itglieder erforderlichen Bestim mungen von 
den V orstehern der K aufm annschaft zu Stettin zu 
treffen. Die Vorsteher der Kaufm annschaft haben 
insbesondere die in den §§ 11—15 des Gesetzes 
über die Industrie- und H andelskam m ern  und in 
den §§ 6—8, 12, 13 und 17 der Satzung der In d u 
strie- und H andelskam m er zu Stettin zugewiesenen 
A ufgaben wahrzunehmen. Als W ahlkom m issar ist 
durch E rlaß  des H errn  Regierungspräsidenten  zu 
Stettin der Endesunterzeichnete bestellt worden.

In A usführung dieser Bestim m ungen wird die 
W ahl zur Industrie- und H andelskam m er auf

Mittwoch, den 17. März 1926,
anberaum t.

I. Wahlbezirk, 
umfassend den Stadtkreis Stettin und die 

Landkreise Randow und Greifenhagen.
E s sind zu wählen für die
1. W ahlgruppe (G roßhandel einschl. des V erk eh rs

gewerbes 3 Vertreter,
2. W ahlgruppe (Industrie) 1 Vertreter,
3. W ahlgruppe (Einzelhandel) 1 Vertreter.

Wahlorte, Wahllokale, Wahlzeit.
a) für Stettin und Vororte Altdamm, Finkenwalde, 

Podejuch, Sydowsaue, Penkun, Löcknitz, S to l
zenhagen-Kratzwieck, Pölitz,

in Stettin, Frauenstr. 30, Börse, Großer 
Börsensaal,

von 9 U hr vorm. bis 5 U hr nachm.
b) für Greifenhagen, Nipperwiese, Bahn, Fiddi- 

chow und Gartz a. Oder,
t Greifenhagen, Stadtverordnetensitzungssaal,

von 11 U hr vorm. bis 1 U hr nachm.

II. Wahlbezirk, 
umfassend den Stadtkreis Stargard und die 

Landkreise Saatzig und Pyritz.

E s sind zu wählen für die
1. W ahlgruppe (G roßhandel einschl. des V erkehrs

gewerbes 1 Vertreter,
2. W ahlgruppe (Industrie) 1 Vertreter,
3. W ahlgruppe (Einzelhandel) 1 Vertreter.

Wahlorte, Wahllokale, Wahlzeit.
a) für S targard , Dölitz, Zachan, Jacobshagen, 

N örenberg, Freienwalde und den Landkreis 
Saatzig.

Stargard, Magistrats-Sitzungszimmer,
von 10 U hr vorm. bis 1 U hr nachm.

b) für den Landkreis Pyritz ausschließlich Döiitz,
Pyritz, Rotes Schuihaus,
von 10 U hr vorm. bis 1 U hr nachm.
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I I I .  Wahlbezirk, 
umfassend die Landkreise Naugard, Greifen

berg, Regenwalde und Cammin.
E s sind zu wählen für die
1. W ahlgruppe, (Großhandel einschl. des V erkeh rs

gewerbes 1 Vertreter,
2. W ahlgruppe (Industrie) 1 Vertreter,
3. W ahlgruppe (Einzelhandel) 1 Vertreter.

Wahlorte, Wahllokale, Wahlzelt.
a) für N augard  und D aher

Naugard, Rathaus,
von 4 bis 6 U hr nachm.

b) für Gollnow und Massow
in Gollnow, im Magistrats-Sitzungszimmer,
von 1 bis 3 U hr nachm.

c) für Greifenberg und Plathe
in Greifenberg im Rathaus
von 10 U hr vorm. bis 1 U hr nachm.

d) für Treptow  a. R ega
in Treptow im Rathaus
•von 10 U hr vorm. bis 1 U hr nachm.

e) für Regenwalde
in Regenwalde im Gasthof „ Deutsches 

H aus“ , Karl Müller,
von 9 U hr vorm. bis 12 U hr mittags.

f) für Labes, W angerin  und Ruhnow
in Labes, im Gasthof „Deutsches H aus“
von 9 U hr vorm. bis 12 U hr mittags.

g) für Cammin, Dievenow, H eidebrink, W ietstock, 
Gülzow i. Pom. und Stepenitz

in Cammin im Stadtverordneten-Sitzungs- 
saal

von 10 U hr vorm. bis 1 U hr nachm.

IV. Wahlbezirk, 
umfassend die Landkreise Usedom-Wolliti

und Ueckermünde.
E s sind zu wählen für die
1. W ahlgruppe (Großhandel einschl. des V erk eh rs

gewerbes 1 Vertreter,
2. W ahlgruppe (Industrie) 1 Vertreter,
3. W ahlgruppe (Einzelhandel) 1 Vertreter.

Wahlorte, Wahllokale, Wahlzeit.
a) für den Landkreis U sedom -W ohin ausschließ]. 

Wollin und Misdroy
in Swinemünde im Stadtverordneten- 

Sitzungssaal
von 9 U hr vorm. bis 1 U hr nachm.

b) für Wollin und Misdroy
in Wollin im Stadtverordneten-Sitzungssaal
von 1 bis 3 U hr nachm.

c) für U eckerm ünde, Eggesin , Neuwarp und Z ie 
genort

in Ueckermünde im Stadtverordneten- 
Sitzungssaal

von 10 U hr vorm. bis 2 U hr nachm.
d) für Torgelow

in Torgelow im Gasthaus „Deutsches 
H aus“

von 10 U hr vorm. bis 1 U hr nachm.
e) für Pasewalk und Jatznick

in Pasewalk im Stadtverordneten-Sitzungs- 
saal

von 10 U hr vorm. bis 1. U hr nachm.

V. Wahlbezirk, 
umfassend die Landkreise Anklam und Demmin.

E s sind zu wählen für die
1. W ahlgruppe (G roßhandel einschl. des V erkeh rs

gewerbes 1 Vertreter,
2. W ahlgruppe (Industrie) 1 Vertreter,
3. W ahlgruppe (Einzelhandel) 1 Vertreter.

Wahlorte, Wahllokale, Wahlzeit.
a) für den Landkreis Anklam

in Anklam im Hotel „Zur goldenen 
T raube“ (Landbundhaus)

von 10 U hr vorm. bis 2 U hr nachm.
b) für Dem m in

in Demmin im Stadtverordneten-Sitzungs
saal

von 10 U hr vorm. bis 1 U hr nachm .
c) für Treptow  a. Toll.

in Treptow a. Toll, im Stadtverordneten- 
Sitzungssaal

von 10 U hr vorm. bis 1 U hr nachm.
d) für J arm en

in Jarmen im Stadtverordneten-Sitzungs
saal

von 10 U hr vorm. bis 1 U hr nachm.
Berechtigt, an der W ahl teilzunehmen sind, 

sofern sie gewerbesteuerpflichtig sind, die in den 
W ahllisten •aufgenommenen Firm en. D er W ah lvo r
sitzende kann die letzte Gew erbesteuerquittung oder 
eine Bescheinigung des Gewerbesteuerausschusses 
darüber verlangen, daß  der betreffende Betrieb ge- 
werbdsteuerpflichtig ist.

Jede wahlberechtigte F irm a darf nur e i n e  
Stimme abgeben, auch wenn sie m ehrere wahlfähige 
V ertreter hat. Jeder W ähler darf  nur für e i n e  
F irm a das W ahlrecht ausüben, auch wenn er 
der gesetzliche V ertreter m ehrerer an sich s tim m 
berechtigter F irm en ist.

Die zur S tim m abgabe Erscheinenden sind ver
pflichtet, den übersandten  W ahlausweis und son
stige Ausweispapiere (H andelsregisterauszug, G e
w erbesteuerquittung usw.) auf V erlangen des W a h l
vorstehers vorzulegen. Prokuristen haben  sich 
außerdem  durch eine Bescheinigung des Inhabers 
oder eines gesetzlichen V ertreters der w ah lberech
tigten F irm a auszuweisen, wenn sie dem  W ahlvor
stand nicht persönlich bekannt sind. Bei e inge
tragenen Zweigniederlassungen und bei nicht e in 
getragenen Betriebsstätten, die nicht von einem 
Prokuristen  geleitet werden, und deren eingetragene 
H auptn iederlassung  nicht im Bezirk der In dus tr ie - 
und H andelskam m er zu Stettin belegen ist, erfolgt 
die S tim m abgabe durch  einen besonders bestellten 
Bevollmächtigten. Diese Bevollm ächtigten haben 
bei A bgabe der W ahlstim m e neben dem  W ah lau s 
weis ihre Vollmachten vorzulegen.

D as für eine in der W ahlliste aufgenom m ene 
Genossenschaft zur S tim m abgabe erscheinende V o r
standsm itglied ha t als Ausweis seiner W ah lb e rech 
tigung einen Auszug aus dem  Genossenschafts-' 
register auf V erlangen vorzulegen.

Der Wahlkommissar.
G r i b e 1,

Geh. Kommerzienrat,
O bervorsteher der K aufm annschaft 

zu Stettin.
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Anweisung für die Herren Wahlvorsteher.
1. Einrichtung der Wahllisten.

Zur Vollziehung der W ahlen  der M itglieder 
zur Industrie- und H andelskam m er zu Stettin ist 
der Bezirk der K am m er in 5 W ahlbezirke eingeteilt 
worden. F ür  jeden dieser W ahlbezirke ist eine b e 
sondere W ahlliste auf gestellt.

Die W ahllisten der W ahlbezirke sind nach 
Lokalwahlbezirken getrennt. F ü r  jeden Lokalwahl- 
bezirk ist eine besondere Liste aufgestellt. Jede 
dieser Listen ist in sich geteilt, und zwar nach
3 W ahlgruppen  :1. G ruppe: G roßhandel, 2. G ruppe: 
Industrie, 3. G ru p p e : Einzelhandel.

Zur W ahlgruppe 1 gehören au ß er  den Firm en 
des G roßhandels und des V erkehrsgew erbes . auch 
die des Agentur-, Versicherungs- und B ank ier
gewerbes. Zur W ahlgruppe 2 gehören die indu 
striellen U nternehm ungen  (Fabrikation , überwiegend 
herstellender Geschäftszweig).. Zur W ahlgruppe 3 
gehören  die F irm en des Einzelhandels (vorwiegend 
offene Ladengeschäfte).

Zwischen den Listen der einzelnen W a h l
g ruppen  befindet sich ein festes Blatt Karton, das 
über den R and  der Liste h inausragt und mit einer 
entsprechenden Aufschrift versehen ist.

Die F irm en der 3 W ahlgruppen  sind a lp h a b e 
tisch geordnet und laufend numeriert. Z um  Teil 
bestehen für die einzelnen W ahlgruppen  auch N a c h 
träge, die ebenfalls laufend num eriert sind.

Die W ahllisten enthalten die in den H an d e ls 
registern  des Regierungsbezirks Stettin e in g e tra 
genen F irm en und die in den Genossenschaftsr 
registern  eingetragenen  Genossenschaften, letztere 
soweit sie für die W ahlen  überhaupt in F rage  
kommen, und zwar: Die .Firma, ihren Sitz und die 
für sie w ahlberechtigten Inhaber, Geschäftsführer, 
V orstandsm itglieder und Prokuristen. Die P ro k u 
risten sind durch „P r. oder P ro k .“ gekennzeichnet. 
Die w ahlberechtigten Vorstandsm itglieder der G e
nossenschaften sind nicht aufgeführt, da  sie h ä u 
figem W echsel unterliegen. E s  ist daher zweck
m äßig , daß  der V ertreter einer Genossenschaft sich 
mit einem Auszug aus dem Genossenschaftsregister 
versieht.

Die in die Listen aufgenom m enen F irm en bzw. 
die für sie als w ahlberechtigt bezeichneten Personen 
sind im allgem einen wahlberechtigt.

D er W ahlvorsteher hat jedoch noch auf Grund 
seiner O rtskenntnisse in jedem einzelnen Falle zu 
prüfen, ob die gesetzlichen Bedingungen bei jedem 
W ähler erfüllt sind, d. h., ob er

1. ein Gewerbe betreibt oder ob sein Betrieb 
gewerbesteuerpflichtig ist,

2. m indestens 21 Jahre  alt . ist,
3. im Besitze der bürgerlichen E hrenrech te  ist,
4. nicht unter V orm undschaft oder Pflegschaft 

steht,
5. n i c h t  das Konkursverfahren- über sein V e r 

m ögen eröffnet oder die Geschäftsaufsicht an- 
geordnet ist,

6. n i c h t  die Zahlungen eingestellt hat.

Liegen a l l e  unter 1—6 genannten V orausset
zungen, die der W ahlvorstand auf Grund seiner 
Ortskenntnisse j e d e  e i n z e l n  zu prüfen hat, vor, 
so ist der Erschienene zur' W ahl zuzulassen, wenn 
er bzw. seine F irm a in der W ahlliste enthalten ist. 
Fehlt auch nur eine der vorgenannten V oraussetzun
gen, so ist der  zur W ahl Erschienene nicht zur 
A bgabe der W ahlstim m e berechtigt, auch wenn 
er bzw. seine F irm a in der W ahlliste enthalten  ist. 
Soweit das N ichtvorliegen dieser Bestim mungen bei 
Aufstellung der Liste bekannt war, hat es in der 
W ahlliste bereits Berücksichtigung gefunden.

F ü r  jede wahlberechtigte F irm a darf nur e i n e  
Stimme abgegeben  werden, auch wenn die Firm a 
m ehrere wahlberechtigte V ertreter hat. Ebenso  
darf ein zur W ahl E rschienener nur für e i n e  
F irm a das W ahlrecht ausüben, auch wenn er für 
m ehrere F irm en wahlberechtigt ist.

Als Beispiele seien g e n a n n t :
1. Flat eine F irm a m ehrere Inhaber und m ehrere 

Prokuristen, so kann für diese F irm a nur e i n  
M itinhaber, o d e r  e i n  Prokurist die W ah l
stimme abgeben.

2. Ist ein Kaufm ann gleichzeitig für m ehrere 
F irm en wahlberechtigt, so kann er selbst nur 
für e i n e  F irm a das W ahlrecht ausüben. Bei 
den übrigen Firm en ist die A bgabe der W ahl- 
stimrne davon abhängig, d aß  für jede der v e r
bleibenden F irm en eine zweite wahlberechtigte 
Person vorhanden ist.

2. Die Wahlhandlung.

D er W ahlvorsteher übernim m t den Vorsitz und 
fordert zur B ildung eines W ahlvorstandes auf, der

1. aus ihm,
2. au§ seinem Stellvertreter,
3. aus einem Stim m ensam m ler und
4. aus einem Schriftführer

sowie nach E rm essen  des Vorsitzenden aus den 
erforderlichen Stellvertretern zu 3 und 4 besteht. 
Die W ahlen  dieser H erren  können durch Zuruf 
(evtl. auf Vorschlag des W ahlvorstehers) erfolgen.

D er W ahlvorsteher gibt darauf bekannt, daß  
die W ahllisten 1 W oche lang öffentlich ausgelegen 
haben und festgestellt worden sind unter Hinweis 
auf die entsprechenden Bescheinigungen in den 
W ahllisten. E r  verliest die §§ 16 und 17 der W a h l
ordnung der Industrie- und H andelskam m er, welche 
la u te n :

§ 16-

Die W ahl ist geheim und erfolgt mittels von 
der K am m er vorgeschriebener verdeckter S tim m 
zettel, welche au ß er  in den im § 5 des Gesetzes 
über die Industrie- und H andelskam m ern  (vergl. 
§ 2 der W ahlordnung) genannten  Fällen von den 
Stim m berechtigten p e r s ö n l i c h  und einzeln dem 
W ahlvorstand zu übergeben und von diesem u n - 
e r ö f f n e t  in die verschlossene W ahlurne vu legen 
sind.
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§ 17.

U n g ü l t i g  s i n d  S t i r n  m  z e 11 € 1,
1. welche m ehr Personen benennen, als in der 

betreffenden W ahlabteilung zu wählen sind,
2. welche keine oder keine lesbaren N am en e n t 

halten,
3. welche einen V orbehalt oder E inspruch  e n t

halten,
4. welche mit einem zweiten Stimmzettel inein

ander gefaltet sind.
T e i l w e i s e  u n g ü l t i g  s i n d  S t i m m 

z e t t e l ,

1. soweit sie die Person des Gewählten nicht u n 
zweifelhaft- erkennen lassen,

2. soweit sie den N am en einer nicht wählbaren 
Person enthalten.

U eber die Gültigkeit oder teilweise Gültigkeit 
der W ahlzettel 'entscheidet der W ahlvorstand.

Im Anschluß daran  weist der W ahlvorsteher 
darauf hin, d aß  für jede wahlberechtigte Firm a 
nur e i n  Stimmzettel abgegeben werden darf, auch 
wenn die F irm a m e h r e r e  V ertreter zur W a h l
handlung entsandt hat — sowie daß  ein zur W ahl 
Erschienener nur für e i n e  F irm a das W ahlrech t 
ausüben kann, auch wenn er für m e h r e r e  Firm en 
wahlberechtigt ist — und schreitet danach zur W ahl.

W ährend  der W ahlhandlung  fordert der Schrift
führer von dem  zur W ahl E rschienenen den Wahl- 
ausweis, den er einzubehalten hat. An H and  der 
W ahlliste stellt er sodann fest, ob die erschienene 
Person wahlberechtigt ist. Bejahendenfalls setzt er 
hinter den N am en des W ählers einen H aken  mit 
B l e i s t i f t ,  da die Listen für spätere W ahlen  
erhalten bleiben sollen.

E r  nennt dem  W ahlvorsteher sodann die W a h l
gruppe, in der der E rschienene zu wählen hat, w o
rauf der W ahlvorsteher den ihm von dem  E rsch ie 
nenen überreichten W ahlzettel in die für die b e 
treffende W ahlgruppe bestimmte W ahlurne legt.

Falls die die W ahl stimme abgebende Person 
dem W ahlvorstand nicht persönlich bekannt ist, 
ist der W ahlvorsteher verpflichtet, eine Legitimation 
zu verlangen. Als Ausweis für die W ahlberechtig ten  
gelten: Handelsregisterauszug, G ew erbesteuerquit
tung usw.

Prokuristen  haben .sich jedoch durch eine B e 
scheinigung des Inhabers oder eines gesetzlichen 
V ertreters des wahlberechtigten Betriebes auszu
weisen, wenn sie dem  W ahlvorstand persönlich nicht 
bekannt sind. Die gem äß § 2 der W ahlordnung zur 
S tim m abgabe besonders Bevollmächtigten, haben 
ihre Vollmachten vorzulegen.

H errsch t U nklarheit oder U ngew ißheit d a r 
über, ob eine Firm a, für die der E rschienene seine 
W ahlstim m e abgeben  will, ein H andelsgew erbe b e 
treibt und gewerbesteuerpflichtig ist, so ist der 
W ahlvorsteher verpflichtet, sich von der zur W ahl 
erschienenen Person die letzte G ew erbesteuerquit
tung oder eine Bescheinigung des G ew erbesteuer
ausschusses darüber vorlegen zu lassen, d aß  der 
betreffende Betrieb gewerbesteuerpflichtig ist.

D a die Vorstandsm itglieder der eingetragenen 
Genossenschaften häufigem  W echsel unterliegen, 
sind sie nicht in den W ahllisten aufgeführt. D er 
W ahlvorsteher hat daher von dem  für seine G e
nossenschaft zur W ahl erschienenen Vorstandsm it- 
gliede als Ausweis seiner W ahlberechtigung die 
Vorlegung eines Auszuges aus dem Genossenschafts • 
register zu verlangen.

Im übrigen greifen die Bestim m ungen der von 
der Industrie- und H andelskam m er festgesetzten 
W ahlordnung (insbesondere die § 1—3 und  11
bis 19) Platz.

F rauen können ihr W ahlrecht ebenfalls p e r 
sönlich ausüben, worauf hiermit besonders au fm erk 
sam gem acht wird.

D a s  W a h l p r o t o k o l l  m i t  d e n  a n l i e 
g e n d e n  u n g ü l t i g e n  S t i m m z e t t e l n  i s t  v o n  
d e m  g e s a m t e n  W a h l v o r s t a n d  z u  z e i c h - 
n e n u n d  v o n  d e m  W a h l v o r s t e h e r  d e r  I n 
d u s t r i e -  u n d  H a n d e l s k a m m e r  m i t  d e r  
W a h l l i s t e ,  d e n  e i n b e h a l t e n e n  W a h l a u s 
w e i s e n -  u n d  d e n  a b g e g e b e n e n  g ü 11 i g e n  
S t i m m z e t t e l n  ( l e t z t e r e  n a c h  W  a  h 1 g r  u p - 
p e n  g e t r e n n t  i n  b e s o n d e r e n  U m s c h l ä 
g e n )  u n v e r z ü g l i c h  w i e d e r  z u z u s t e l l e n .

E in nur auszufüllender V ordruck für das W ahl- 
protokoll wird seitens des Büros der K aufm ann
schaft zu Stettin dem  W ahlvorsteher zur E rle ich 
terung zugestellt.

Stettin, den 23. Februar 1926.
G r i b e 1,

Geheimer Kommerzienrat,
Obervorsteher der K aufm annschaft zu Stettin.

F. H. BERTLING
I n t e r n a t i o n a l e  S p e d i t i o n

LÜBECK /  STETTIN /  HAMBURG
V G r s i d l 0 r u n g  Gegr. 1865 — Telegramm-Adresse: Berting T . a g e y u n g
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Wirtschaftsbrief aus Deutsch-Westoberschlesien,
Von Dr. E . R i e g e r .

Die Lage der Steinkohlen- und Eisenindustrie. — Stillegungs- und Rationalisierungetendenzen. — Das neue 
oberschlesische Eisenhüttengebilde. — Interessennahme des amerikanischen Finanzkapitals?

Die S teigerung der Steinkohlen-Förderziffern 
innerhalb des oberschlesischen W estreviers erreichte 
in ider zweiten Dezemberwoche 1925 mit einer 
durchschnittlichen T agesförderung  von 64 818 to 
ihren H öhepunkt. Dieses Resultat ist um so b e 
m erkenswerter, als die F örderung  dam it 60 o/o über 
der D urchschnittsförderung des Jahres 1913 hegt. 
Allerdings m uß  m an sich vergegenwärtigen, daß  
die in den steigenden Förderziffern bei gleichzeitiger 
R äum ung  der Flalden zum Ausdruck kom m ende 
B e s s e r u n g  d e r  A b s a t z v e r h ä l t n i s s e  einzig 
und allein auf die A bschneidung der ostoberschlesi
schen Kohleneinfuhren zurückzuführen ist. E rs t 
wenn eine handelsvertragliche R egelung über diese 
Kohlenim porte zwischen Deutschland und Polen g e 
troffen sein wird, wird sich übersehen lassen, ob 
das W estrevier die jetzige Förderkapazitä t wird 
aufrecht erhalten können.

Im Laufe des Januar ist die S teinkohlenförde
rung- etwas zurückgegangen, w ährend die H a ld e n 
bestände an Kohlen anstiegen auf ca. 15 000 to, und 
die K oksbestände mit 125 000 to noch ziemlich b e 
deutende sind. Verglichen mit den 650 000 to Kohle, 
die in Polnisch-Oberschlesien auf H alden  lagern, 
ist jedoch die Lage im west-oberschlesischen Revier 
als praktisch haldenfrei und relativ günstig  e in 
zuschätzen. Im  E ink lang  mit der m ächtigeren F ö r 
derung  hatten  sich die B e l e g s c h a f t e n  d e r  
Z e c h e n  e r h e b l i c h  v e r g r ö ß e r t .  Tausende 
von A rbeitern  sind aus dem darniederliegendeju 
Ostrevier ins gut beschäftigte W estrevier ü b e rg e 
wandert. T rotzdem  das V erfahren von U e b e r -  
s c h i c h t e n  sich von jeher geringer Beliebtheit 
erfreute, hat die Not der Zeit die Anwendung dieses 
Mittels s tärker gefördert.

Die A b s a t z v e r h ä l t n i s s e  sind befrie
digende, und zwar ist auf G rund des E isenbahn-A us- 
nahm etarifes 6 f das erforderliche V ordringen der 
west-oberschlesischen Kohle bis nach den K üsten 
gebieten gesichert. D er E x p o r t  erstreckt sich 
hauptsächlich  nach der T schecho-S low akei; aber 
auch nach U ngarn . U nd zwar belaufen sich die 
m onatlichen iVusfuhrmengen durchschnittlich auf 
70 000—75 000 to. Allerdings sind die P r e i s e ,  die 
im Verlaufe des letzten Jahres nur geringe V er
änderungen aufweisen, infolge des W ettbew erbs der 
west-oberschlesischen mit der rheinisch-westfäli
schen Kohle gedrückt.

Im Gegensatz zum S teinkohlenbergbau hat die 
ostdeutsche E i s e n -  u n d  S t a h l i n d u s t r i e  keine 
Besserung zu verzeichnen. Die Produktion m ußte  
immer stärker abgedrosselt werden, so d aß  von ins
gesam t 15 Hochöfen des W estreviers nur m ehr
4 H ochöfen unter Feuer stehen. Die s ta rke  K on
kurrenz der frem dländischen Eisenindustrien, vor 
allem der französischen, belgischen und englischen, 
der die Staffeltarife der Reichsbahn willig V o r
schub leisten, engt den an sich schon kleinen I n 
landsabsatz noch m ehr ein, und ein Absatz im A us
lande ist nur zu Verlustpreisen möglich. Durch die 
fürs F rüh jah r  zu erw artende S t a b i l i s i e r u n g

d e s  f r a n z ö s i s c h e n  u n d  b e l g i s c h e n  F r a n 
k e n  kann allerdings hier eine neue Lage entstehen 
und die Zukunftsaussichten der W erke können sich 
bessern.

Die Vergleichsziffern in der Eisen- und S tah l
produktion zwischen dem W est- und Ostrevier e r 
geben für 1925 zum ersten Male eine höhere R o h 
eisenproduktion in Deutsch-Oberschlesien. E s  p ro 
duzierten nämlich in T onnen :

Roheisen R ohstahl 
D eutsch-O berschlesien: 289 000 366 000
Polnisch-Oberschlesien: 230000 550 000

D a mit dem 1. Januar für Hochöfen und K o k e
reien das verteuernde Dreischichtensystem wieder 
eingeführt worden ist, und infolge des Ausbleibens 
g rößerer A ufträge hat sich das B o r s i g w e r k  
A.-G. in Borsigwerk O.-S. zur D äm pfung ihrer 
H ochöfen veranlaßt gesehen. Auch die aus M angel 
an R eichsbahnaufträgen vor einiger Zeit vorgenom 
m ene E inschränkung  ihres Stahlwerksbetriebes m uß 
beibehalten werden. E s  ist charakteristisch, daß  
auch beim Borsigwerk das H auptgew icht auf die 
A u s g e s t a l t u n g  d e r  V e r f e i n e r u n g s b e 
t r i e b e  gelegt wird, für deren Erzeugnisse sich 
künftig  bessere Absatzmöglichkeiten einstellen 
dürften.

Bei den L i n k e - H o f f m a n n - L a u c h h a m -  
m e  r -W e r k e n  in Breslau, die in engster V erb in 
dung mit den  großen  oberschlesischen M ontan - 
gesellschaften stehen, ist die Aufnahme neuer F a 
brikationszweige beabsichtigt. Zur Jahreswende sind 
ausländische A ufträge e ingetro ffen : so kauft das 
Ausland hochwertige Personen- und Schlafwagen 
in Breslau. Lokomotiven werden nach Südam erika 
geliefert, aber auch für Motor- und A nhängewagen 
m acht sich N achfrage geltend. D er erfolgreich b e 
triebene Bau von Dieselmotoren soll außerdem  
nach M öglichkeit gefördert werden.

Die zu Beginn des Jahres ventilierte F rage  
einer Stillegung der deutsch-oberschlesischen E ise n 
industrie darf als abgewendet gelten. Den A nlaß 
dazu gaben die hohen Bankschulden der ober- 
schlesischen E isenindustrie  A.-G. Caro und der 
Oberbedarfsgesellschaft, die sich zusammen auf 46 
Millionen belaufen und deren Zinsen kaum  noch 
bezahlt werden können. Auch die Regierung scheint 
auf dem  S tandpunkt zu stehen, daß  das n e u e. 
o b e r s c h l e s i s c h e  E i s e n h ü t t e n g e b i l d e  
nicht mit einer 46 Millionen Last ins Leben treten 
kann. Die Industrie  verlangt jetzt eine gerechte 
R egelung der T rennungs- und Aufstandsschäden, 
sowie ihre A ufrechnung gegen die obige Millionen- 
schuld bei der Seehandlung. E rs t wenn diese E n t 
schädigungsfrage gelöst ist, und auch eine kräftige 
Senkung der Fusionssteuer eintritt, wird die V er
schmelzung der oberschles:sehen Gesellschaften zur 
W irklichkeit werden.

Die Vorteile, die mit dieser V ertrustung v e r
bunden sind, liegen auf der H and. Sie basieren in 
der Aufstellung eines geschlossenen F ab r ika tions
program m es, das nach dem Vorbild der Kali-
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Industrie alle unrentablen Betriebe ausscheidet, und 
das die Rationalisierung des Arbeitsprozesses, die 
Verbilligung und V ereinfachung des Verwaltungs- 
apparates zum Ziele hat. Durch eine p lanm äßige 
Regelung der Vorratsw irtschaft und des Arbeitens 
auf Lager lassen sich bereits jetzt Betriebsm ittel . 
in steigendem U m fange frei machen.

E s  ist nicht ausgeschlossen, d aß  das In te r 
esse, das zur Zeit das a m e r i k a n i s c h e  F i n a n z 
k a p i t a l  für die rheinisch-westfälische Schw er
industrie bekundet, sich auch auf die oberschle- 
sische M ontanindustrie ausdehnen wird. Die K u rs 
steigerungen, die deutsch-oberschlesische W erte im

Januar durchsetzen konnten, werden auf Käufe von 
Auslandsseite zurückgeführt, da die wirtschaftliche 
Lage noch keinen A nlaß zur H öherbew ertung bietet 
oder auch irgendwelche greifbaren Kom binationen 
mit dem  Auslande zur Zeit nicht vorliegen.

E s  notierten :
•2. Jan. 1926 5. Febr. 1926

D onnersm arckhütte  43,0 62,5
O berbedarf 35,5 54,7
Obereisen Caro 37,5 47,6
Linke-H ofm ann 37,7 48,2
P reußengrube 36,0 58,5
Schles. Bgwk. Beuthen 63,5 88,5

Der Ausbau der Oder.
Bevorstehende Eröffnung des Neubauamtes für Ottmachau — Der Ausbau des Klodnitzkanals eine Lebensfrage 
für die oberschlesische Industrie — Die Baseler Binnenschiffahrtsaustellung und die Oderschiffahrt — Wasser

straßenverwaltungsfragen.
D er O d e r b u n d  als Spitzenorganisation der 

Odervereine in Schlesien, B randenburg  und P o m 
m ern trat im Januar ds. Js. im Landeshaus zu 
Berlin zu einer reichbesuchten Sitzung zusammen. 
An dieser Sitzung nahm en auch H err  M inisterial
rat Stüwert als V ertreter des R eichsverkehrsm ini
sters und H err  S trom baudirektor F ab ian  von der 
Oderstrom bauverw altung teil Die V ersam m lung 
beschäftigte sich zunächst mit der F r a g e  d e s  
S t a u b e c k e n s  O t t m a c h a u .  Dessen V erw irk
lichung ist nun zu erwarten, nachdem  vor allem 
der Preußische L and tag  im Dezem ber 1925 den B e 
schluß gefaß t hat, auch seinerseits die möglichst 
baldige Verwirklichung des Staubeckens zu fordern, 
nicht nur im Interesse der Schiffahrt, sondern auch 
im Interesse der Landeskultur. D adurch sind die 
in den letzten Jahren  so hem m enden angeblichen 
W idersprüche zwischen Schiffahrtsinteressen und 
Landeskulturinteressen beseitigt. Das Preußische 
Landwirtschaftsm inisterium  hatte  gegen die E r 
richtung eines N eubauam tes in O ttm achau W id er
spruch erhoben. Auch dieser W iderspruch “w i r d  
jetzt wegfallen. D a s  N e u b a u  a m t  f ü r  O t t 
m a c h a u  s o l l  d e m n ä c h s t  e r ö f f n e t  w e r -  
d e n.

Der Preußische L andtag  hat verlangt, d aß  die 
durch den Streckenbau betroffenen L a n d w i r t  e 
d u r c h  Z u w e i s u n g  a n d e r e r  W i r t s c h a f t e n  
e n t s c h ä d i g t  werden sollen. Der O derbund b e 
schloß, beim Reich die baldige Bereitstellung von 
E rsatz land  und Ersatzwirtschaften anzuregen, um 
der praktischen Lösung dieser F rage  näher zu 
kom m en und die jetzt günstige Kaufmöglichkeit 
auszunutzen.

Die B eratungen erstreckten sich weiter auf den 
K 1 o d  n  i t z - K a n a l .  Von den V ertretern Ober- 
sclilesiens wurde auf die große W ichtigkeit dieses 
Kanals für die E rha ltung  der deutschen Industrie 
hingewiesen. Die sämtlichen Mitglieder des O d er
bundes sind sich darüber einig, daß  die g e s a m t e  
W i r t s c h a f t  des O dergebietes an dem Ausbau 
dieses Klodnitz-Kanals das g r ö ß t e  I n t e r e s s e  
hat und daß  dieses Interesse auch von den g a ra n 
tiepflichtigen Provinzen und S tädten  durch Hilfe 
bei dem  Ausbau dieses Kanals bestätig t werden 
m uß. E s  b e s t a n d  E i n m ü t i g k e i t  d a r ü b e r ,  
d a ß  d e r  K a n a l  v e r  w i r k 1 i c h t w e r d e n

m u ß , s o b a l d  d a s  S t a u b e c k e n  O t t m a c h a u  
s i c h  e r g  e s t el 11 i s t .

Im Laufe der jetzt im Gange befindlichen' 
O d e r r e g u l i e r u n g  will das Reichsverkehrs - 
ministerium auch die gefährlichen Stromstellen im 
S t a d t g e b i e t  v o n  G l o g a u  verbessern oder 
den Strom umlegen. S trom baudirektor Fabian  e r 
läuterte die verschiedenen Projekte. Ministerialrat 
Stüwert vom Reichsverkehrsm inisterium  teilte mit, 
daß  das Reich für die großzügigste  Lösung, dem 
Ausbau der alten Oder, die nötigen Mittel w ah r
scheinlich bereitstellen werde und d a ß  die V erw irk
lichung dieses Plans durchaus möglich erscheint. 
O berbürgerm eister H asse-G logau und S tad tbaura t 
Griesinger erörterten die von der Stadt' Glogau 
gegen dieses P rojekt erhobenen E inw endungen. 
Insbesondere befürchtet die Stadt, daß  dieses P ro 
jekt wegen seiner G roßzügigkeit niemals zur V e r
wirklichung kommt und fordert, daß  schon bald die 
Schiffahrtshindernisse b ese it ig t . werden.

Vom V ertreter des Reichsverkehrsm inisterium s 
wurde erklärt, d aß  zur Beseitigung der jetzigen 
Gefahren ein Provisorium geschaffen werden soll 
und d aß  die V ertreter aller Interessen in Glogau 
und desse U m genbung  noch ausführlich G elegen
heit bekom m en würden, zu den einzelnen vorlie
genden Plänen Stellung zu nehmen. Die P läne sind 
jetzt noch im Stadium  der V orberatungen. Sie 
würden nach- Fertigstellung in dem gesetzlich vor
gesehenen V erfahren ausgelegt werden.

Die E rö rte rungen  lassen die H offnung zu, daß  
eine E in igung  auf ein wirklich großzügiges und 
Abhilfe schaffendes P rojekt zustande kom m en wird.

Im  Jahre  1926 soll in B a s e l  (1. Juli bis 
15, Sept.) eine I n t e r n a t i o n a l e  A u s s t e l l u n g  
f ü r  B i  n n e n  s c hi  f f a h r t u n d  W a s s e r k r a f t 
n u t z u n g  stattfinden.- D er O derbund als solcher 
wird sich an dieser Ausstellung neschlossen n i c h t  
b e t e i l i g e n  können. Auf V eranlassung des G e
schäftsführers des Zentralvereins für Binnenschiff
fahrt wird beschlossen, den einzelnen Zweigvereinen 
und beteiligten Städten die Beteiligung freizustellen 
und zu empfehlen.

Die Mitglieder des O derbundes nahm en in der 
Sitzung davon Kenntnis, d aß  durch ein Urteil des 
Staats'gerichtshofes die F r a g e  d e r  W a s s e r 
s t r a ß e n v e r w a l t u n g  (Reichsbehörde oder L an 



---- -----

74 O S T S E E  = H A N D E L Nummer 5

desbehörde) endlich geklärt ist. E s  steht zu e r 
warten, d a ß  das Reich die notwendige B ehörden - 
einrichtung schafft. D er O derbund steht auf dem 
Standpunkt, d a ß  ein einheitlicher Behördenaufbau 
des Reichs für die Schiffahrt am  meisten w ün
schenswert sei.

Die B eratungen ergaben, d aß  für die Oder 
wichtige Entscheidungen in V orbereitung sind und 
d aß  sowohl im Reich als in P reußen  die A ngelegen
heiten der Oder nicht m ehr wie bisher vernach
lässigt und zurückgestellt werden!

Danzigs Schiffahrt und Handel.
Von Kapitän z. S. a. D. M a r t i n i ,  D a n z i g .

Die Zahlen des Seeverkehrs sind im Jahre  
1925 weiter gestiegen und haben  dam it eine R e 
kordhöhe erreicht. Im  Ganzen sind 3986 Schiffe 
von zusammen 1869 979 N trg t. ein — und 3958 
Schiffe von zusammen 1 864 182 N trg t. ausgelaufen. 
Zum  Vergleich führen wir die Ziffern für die Jahre 
1913 und 1924 a n :

eingelaufene S c h i f f e ^  N trz t.  ausge lau fene  Schiffe N trzt.  
1 9 1 3 :  2 9 1 0  " 9 2 4 8 3 7  2 8 5 5  9 3 6 8 5 4
1 9 2 4 :  3 3 1 2  1 6 3 5 0 1 0  3 3 3 0  1 8 6 4 1 8 2

Auf den ersten Blick g laubt m an ein günsiteges 
Bild vor sich zu sehen. Ebenso  verhält es sich
mit dem  W arenum schlag  über See; auch hier b e 
m erk t m an eine ansteigende Kurve. M an rechnet 
im. Jahre  1925 m it einem G esam tgüterum schlag  
über See von 2833 000 To., wobei 735 000 To. auf 
die E infuhr und 2 098 000 To. auf die Ausfuhr 
kommen. Novem ber und D ezem ber sind geschätzt. 
Zum Vergleich mit den V orjahren  m ögen die 
Ziffern aus den Jahren 1912 und 1924 d ie n e n :

G esam tum sch lag  Einfuhr A usfuhr
1 9 1 2 :  2 4 5 3 2 1 2  To. 1 141 4 5 5  To. 1 311 757  To.
1 9 2 4 : -  2 3 7 4  5 5 6  To. 6 3 8  071 To. 1 636  485  To.

E s wäre gänzlich verkehrt, aus diesem ver
hältn ism äßig , nam entlich auch gegen die F riedens
jahre günstigen Zahlen Schlüsse auf ein Blühen 
von Danzigs H andel und W irtschaft zu ziehen. 
M an kann vielmehr ruhig, im Gegensatz zu pol
nischen Zeitungen, die ein politisches In teresse  
daran  haben, das Gegenteil zu behaupten, sagen, 
d aß  sich in einem weit schnelleren Tem po als der 
Seeverkehr und der W arenum schlag  sich gehoben 
haben, die allgemeine W irtschaftslage Danzigs v e r
schlechtert hat.

Ob heute im zweiten M onat des neuen Jahres 
schon der tiefste S tand erreicht ist, wird wohl 
niem and mit Sicherheit sagen können. Absatzi- 
stockung infolge des deutsch-polnischen W ir t
schaftskrieges und der katastrophalen  W irtschafts
lage Polens, schwere finanzielle Verluste des D a n 
ziger H andels  infolge des Zlotysturzes — m an 
spricht von 50 Millionen Fulden —, Kreditnota 
eine Arbeitslosenzahl von über 20 000 M enschen 
bei einer E inwohnerzahl von 380000 des gesam ten 
Gebietes der Freien Stadt Danzig sind Meilensteine 
am  Leidenswege der D anziger W irtschaft. Dazu 
kom m t eine Steuerlast, die weit höher für den 
Kopf der Bevölkerung als in D eutschland ist, s o 
s i e h t  d a s  w a h r e  G l ü c k  a u s ,  d a s  D a n z i g  
i n  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  U m a r m u n g  P o 
l e n s  g e f u n d e n  h a t .  D anzig m uß  unter diesem 
Zustande natürlich m ehr leiden als g rößere  S taaten 
mit ergiebigeren Hilfsquellen.

Sämtliche H elgen  der Danziger W erften, der 
Schichauwerft, der früheren kaiserlichen W erft, der 
Klawitterwerft stehen leer. Bis jetzt ist es noch 
nicht gelungen, einen N eubau nach Danzig zu

bekommen, trotzdem diese W erften rein deutsche 
Arbetier beschäftigen und auf dem Gebiete des 
Schiffbaus einen wohl begründeten  erstklassigen 
Ruf besitzen. Im scharfen Gegensatz zu dieser 
schaurigen R uhe auf den W erften und in den 
sonstigen industriellen W erken  Danzigs stand und 
steht das Leben im H afen, von dem Danzig nur 
wenig hat, da die E innahm en daraus dem  H  afen - 
ausschuß, der aus deutschen Danzigern und Polen 
in gleicher Zahl (5) besteht, zufließen. Selbst dem 
H afenausschuß  ist es nicht gelungen, w irtschaft
lich zu arbeiten, er ist nicht ohne Zuschuß a u s 
gekom men.

M an m uß zugeben, d aß  w ährend des Jahres 
1925 viel für die E rh ö h u n g  der Leistungsfähigkeit 
der H afenanlagen  und U m schlagseinrichtungen g e 
schehen ist. Vier neue 7 To. D em ag-K räne sind 
an der Nordseite des Freibezirks auf gestellt, zwei 
fahrbare  Ardelt Lokom otiv-Kräne beschafft worden. 
Neuer Speicherraum, zum Teil mit K rananlagen 
ausgerüstet, ist gebaut worden. D er E lektrokarren  
hat endlich seinen E inzug in den Danziger H a fe n 
betrieb gehalten. E s würde zu weit führen, auf die 
E rw eiterung  der H afenanlagen  noch näher einzu
gehen ; erw ähnen wollen wir nur noch, d aß  im Laufe 
dieses Jahres am  W eichseluferbahnhof ein 400 m 
langer, 8 in tiefer Kai, ausgerüstet mit sechs 7 To. 
Porta lkränen, fertig wird.

W enn m an die schon seit 1924 bestehenden 
Spezialanlagen für den Holzum schlag auf 1 Mill. 
To. jährlich einsetzt, dazu bei einem vorhandenen 
T ankraum  von 220 000 cbm mit einem jährlich  
möglichen Erdölum schlag  von 100 000 cbm  rechnet, 
so ist nach Vollendung aller neuen U m schlagsein
richtungen, die aus einer dem H afenausschuß  schon 
gew ährten  Anleiihe von 6 Mill. Gulden gebau t 
erden sollen, m i t  e i n e r  U w s c h l a g s ä h i g k e i t  
d e s  D a n z i g e r  H a f e n s  v o n  6 500 000 T  o . 
j ä h r l i c h  s c h o n  i m  L a u f e  d i e s e s  J a h r e s  
z u  r e c h n e n .  D am it ist den Bedürfnissen Polens 
an die Aus- und E infuhr vollauf und auf Jahre  h in 
aus genügt. (Vergleiche die Tabelle des W a re n 
umschlages am  Anfänge.) D er H afenbau  von 
G dingen erscheint so in einem eigenartigen Licht, 
wenn er nicht nur als K riegshafen gedacht ist, 
was aber  nicht der Fall i s t ; auch das polnische 
M unitionsbecken auf der W esterplatte , das E nde 
1925 fertig wurde, war überflüssig. Beide Bauten 
haben  mit W irtschaft nichts zu tun, sie sind nur 
politische D rohungen gegen Danzig.

Besser hä tte  Polen getan, wenn es statt dessen 
seine E isenbahnen  nach D anzig und die E ise n 
bahnanlagen  im H afen  von D anzig ausgebaut hätte, 
wozu es vertraglich verpflichtet ist. Die E ise n 
bahnen hielten in keiner Weise mit der S te ige
rung des Um schlages im Hafen Schritt, wodurch
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große Verluste für die Reeder, deren Schiffe auf 
Kohlenladungen warten m ußten, en tstanden sind. 
E s ist ja allgemein bekannt, d aß  Polen alles tun 
will, um die Ausfuhr von oberschlesischer Kohle 
über Danzig nicht nur auf der jetzigen H öhe (von 
durchschnittlich 120»—150 000 To. m onatlich) zu 
halten, sondern um sie noch zu erhöhen. Ob Polen 
das gelingen wird, häng t von U m ständen  ab, die 
Polen nach A enderung der politischen Lage nicht 
m ehr beeinflussen kann. Im  Januar des neuen 
Jahres war die Ausfuhr von Kohle noch gut, es 
waren im Kohlenum schlag Tagesleistungen von b e i
nahe 9000 To. zu verzeichnen. O bershhlesische 
Kohle ging selbst bis nach Frankreich, h aup tsäch 
lich nach Schweden und Dänem ark.

U nter dem  Drucke, sich diese gesteigerte K o h 
lenausfuhr zu erhalten, scheint Polen sich e n t 
schlossen zu haben, die E isenbahnan lagen  im H afen  
von Danzig auszubauen. Jedenfalls melden pol
nische Zeitungen, daß  E tatsm ittel dafür ausgew or
fen sind.

U nter  den über D anzig  gehenden A usfuhr
gütern  sind außer  Kohle und Holz noch Zucker 
und Getreide zu nennen, die E infuhr blieb bis auf 
D üngem itteln  beinahe abgedrosselt.

Ob das im H afen  herrschende Leben der D an- 
ziger W irtschaft neuen Odem  einflößen wird, m uß 
nach Lage der D inge als schwer möglich bezeich
net werden.

Die Industriealisierung des Sowjetbundes,
Der Grundfehler der Wirtschaftspolitik.

Von C. v o n

Die M oskauer „P ra w d a “ faß te  kürzlich das 
wrirtschaftspolitische E ndresu lta t des kam pfdurch- 
tobten 14. Parteikongresses in folgende H au p tr ich t
schnur zusam m en :

„W ir haben danach zu streben, dem Sowjet - 
bunde wirtschaftliche Selbständigkeit zu sichern, 
und ihn davor zu schützen, daß  er sich in ein A n 
hängsel der kapitalistischen W eltw irtschaft verw an
delt. Deswegen ist der Kurs auf die Industrialisie
rung des Landes zu rich ten .“ . . . .

D ieses Zitat aus der großen W irtschaftsreso
lution des Kongresses wird von der „ P ra w d a “ en e r
gisch vertreten. Man dürfe nicht auf einen A u g en 
blick vergessen, d aß  R ußland  ein führender i n d u 
s t r i e l l e r  sozialistischer Staat werden müsse. In 
diesem Streben solle m an nicht nationale S elbst
herrlichkeit und Begrenztheit sehen. Es sei auch 
keine Phantasie, sondern h i s t o r i s c h e  N o t 
w e n d i g k e i t .  Der Sowjetbund müsse sich indu
strialisieren, weil er ein proletarischer S taat sei, der 
im U ebergang  vom Kapitalismus zum Sozialismus 
begriffen sei. Ferner sei er von bürgerlich-kap ita
listischen Staaten eingekreist und könne auf die 
D auer nicht eine A bhängigkeit vom W eltkapita lis
mus dulden.

W enn die „ P ra w d a “ die Industrialisierung R u ß 
lands als historische Notwendigkeit bezeichnet, so 
widerspricht das der Geschichte R ußlands und ist 
nur von dem  im Grunde unhistorischen S tandpunkt 
des Bolschewismus zu verstehen. Die D ikta tur des 
Proletariats setzt ein Fabrikproletaria t voraus, das 
dem  Sowjetbunde im Grunde fehlt. Dieses P ro le 
tariat in seinen geringen Ansätzen zu erhalten und 
zu erweitern, m uß na tu rgem äß  die H auptaufgabe 
des Bolschewismus sein. Ebenso  ist nach außen  
hin die Regierung, die nationale und staatliche 
Grenzen leugnet und als Endziel den K lassenkam pf 
im U m fang  der W eltrevolution verfolgt, darauf a n 
gewiesen, wirtschaftlich von kapitalistischen Welt- 
s taaten unabhäng ig  zu werden.

Dennoch ist die Industrialisierung R ußlands, 
die, freilich gestützt auf gute Finanzen, schon von 
W itte unternom m en wurde, im verarm ten Sowjet- 
bunde eine Verirrung, ein Versuch mit unzurei
chenden Mitteln. U rsprünglich konnte das E x p e r i
ment einer Bevorzugung der Industrie auf Kosten

K ü g e 1 g e n .

der Landwirtschaft den kurzsichtigen W irtschafts
politikern M oskaus durchführbar erscheinen. Die 
Anspruchslosigkeit und D uldsam keit des russischen 
Volkes täuschten die willkürlichen W irtschaftspoli
tiker, bis Millionen von M enschen verhungerten. 
Indessen hat die falsch gerichtete W irtschaftspolitik 
die Industrie  nicht nur ihr eigenes G rundkapital und 
die aufgespeicherten V orräte  verzehren lassen, so n 
dern  auch die ausgesogene und vernachlässig te’ 
Landwirtschaft zugrunde gerichtet. D ann erst kam  
der Rückschlag  in Form  der Neuen W irtschafts
politik, und man wandte sich stärker der L an d 
wirtschaft zu, ohne d aß  die Industrie von ihrer 
bevorzugten Stellung verdrängt worden wäre.

G erade aber die unzweifelhaft starke P ro d u k 
tionssteigerung der staatlichen Industrie, die mit 
kram pfhaften A nstrengungen in den letzten Jahren  
durchgesetzt worden ist, läß t ihre' Lage auf die 
D auer immer schwieriger erscheinen. Im letzten 
W irtschaftsjahr soll die Industrie des .Sowjetbundes 
freilich ohne Polen, die Baltischen Provinzen usw.) 
70o/o der V orkriegsproduktion erreicht haben. Aber 
m an darf nicht vergessen, d aß  die A u s r ü s t u n g  
der russischen Industrie, die schon vor dem  Kriege 
hinter der westeuropäischen zurückstand, während 
des Krieges und nach der Revolution aufs äußers te  
abgenutzt worden ist. N un sind wohl in den beiden 
letzten W irtschaftsjahren  bedeutende finanzielle 
Opfer für den industriellen W iederaufbau gebracht 
worden. Im W irtschaftsjahr 1923/24 wurden ins
gesam t 188 Mill., 1924/25 310 Mill. R ubel für die 
E rneuerung  industrieller Anlagen usw. verausgabt. 
D as stellt schon eine überm äßige Belastung der 
Industrie darj da  ihre U eberw eisungen in den 
Amortisationsfonds mit E inschluß der Reingewinne 
in den beiden W irtschaftsjahren  insgesam t 229 und 
380 Mill. Rubel betrugen. E s  sind also rund 80% 
dieser E innahm en auf die E rneuerung  der m asch i
nellen Anlagen verwandt worden, wobei sie der 
notwendigen V erg rößerung  des Betriebskapitals e n t 
zogen wurden.

D abei blieb die Aufwendung von rund öOO Mill. 
Rubel im Laufe zweier W irtschaftsjahre weit hinter 
den Bedürfnissen des industriellen Wiederaufbaues 
zurück. Man sah ein, daß  sich unter diesen U m 
ständen die abgenutzte Industrie bald totarbeiten
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m u ß te ; es wurde daher für das W irtschaftsjahr 
1925/26 der Plan gefaßt, endlich mit der g r ü n d 
l i c h e n  I n s t a n d s e t z u n g  der Industrie zu b e 
ginnen. Zu diesem Zweck sollte der B etrag  von 
900 Mill. Rubel verausgabt werden, wovon rund 
200 Mill. auf den Bau neuer "Fabriken entfallen 
sollten. Allein für 95 Mill. Rubel sollten M aschinen 
im Auslande eingekauft werden. 500 Mill. Rubel 
von den vorgesehenen 900 Mill. sollte die Industrie 
selber aus ihren Amortisationsfonds und Gewinnen 
stellen, wodurch ihre finanziellen K räfte bis aufs 
äußers te  angespannt worden wären.

Diese an sich krankhaften  industriellen E r 
weiterungspläne beruhten auf den gründlich falschen 
Berechnungen des E rnteergebnisses und der A us
fuhr. M an hat sich neuerdings zu starken E in 
schränkungen der W iederaufbaupläne entschlossen. 
So ist u. a. der N eubau  von Fabriken  großenteils 
gestrichen worden. Auch die E infuhr von M a 
schinen aus dem Auslande wird nur in besch ränk 
tem M aße durchgeführt werden können. Schon 
jetzt wird aber von verschiedenen Seiten geklagt, 
daß  der Sowjetbund sich in überstürzter W eise 
überkauft habe  und im Lande der „P lanw irtschaft“ 
inbezug auf das wichtige Gebiet der ausländischen 
Bestellungen ein chaotischer Zustand eingerissen sei.

T rotzdem  hat der M oskauer K ongreß die b is 
herige W irtschaftspolitik gutgeheißen : sie soll fo rt
geführt und ausgebaut werden. D er K ongreß  hat 
mit dem  Beschluß der weiteren Industrialisierung 
des Sowjetbundes auch fürs erste die starke E infuhr 
von Produktionsm itteln  genehmigt. Damit ist der 
wirtschaftliche G rundirrtum  der Sowjetpolitik fürs 
erste festgelegt. E s  ist kein Zufall, d aß  gerade der 
F inanzkom m issar Sokolnikow sich als Sprecher der 
Opposition gegen diese überstürzte Industrialisie

rung  wandte. W enn auch die Opposition im In te r 
esse des Kommunismus gleichfalls die Industria li
sierung anstrebt, so sagt sie sich doch, d a ß  nur 
durch die H e b u n g  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  die 
Förderung  der Industrie vorbereitet werden könne. 
Die Produktion der Landwirtschaft ist mit einem 
verhältn ism äßig  geringen Kapitalaufwand zu heben, 
w ährend eine weitere Expansion der Industrie u n 
geheure finanzielle Opfer fordert.

Aus Gründen kommunistischer Politik können 
sich die M oskauer W irtschaftsführer nicht dazu 
entschließen, auf den W eg natürlicher W irtschafts- 
entwicklung ; zurückzugehen. Sie verrennen sich 
immer weiter, und es besteht die Gefahr, daß  erst 
die v e r s a g e n d e n  F i n a n z e n  ihnen die A us
sichtslosigkeit ihrer gewaltsamen Industrialisierung 
des großen  A grarlandes klar m achen werden. Schon 
jetzt zeigen sich in der Industrie K risenerscheinun
gen. Je schwieriger ihre finanzielle Lage wird, 
desto deutlicher m uß auch dem  Industrieproletariat 
klar werden, d aß  es wohl in nationalisierten F a 
briken arbeitet, aber keineswegs H err  der S itu
ation ist.

Man m uß annehm en, daß  die Unzufriedenheit 
wachsen und die Opposition neue N ahrung  erhalten 
wird. W ohl erklärte Bucharin in seinem Bericht 
über den Verlauf, des M oskauer Kongresses, m an 
werde der Opposition „ d e n  M u n d  s t o p f e n “ , 
damit aus der Partei kein Diskussionsklub werde. 
N achdem  einmal ein Beschluß gefaß t sei, müsse 
ihm schweigend pariert werden. D adurch  werden 
aber die F ragen des W irtschaftslebens nicht gelöst, 
und der falsche Kurs auf die Industrialisierung des 
Landes m uß sich, je weiter er verfolgt wird, um 
so schlimmer rächen. E s  kann ein Augenblick 
eintreten, wo es zu einer R ückkehr zu spät ist.

Bücher und Zeitschriften.
Zollhandbuch für Dänem ark, Island und die Färöer.

Zolltarif vom 29. M ärz 1924 unter Berücksich tigung aller 
A enderungen und wichtigen für die Zollformalitä ten, die 
Ein-, D urch- und Ausfuhr in B etracht kom m enden  Bestim 
m ungen nebst einer U ebersich t über die handelspolitischen 
Beziehungen zum Ausland. Mit einem ausführlichen W are n 
verzeichnis. N ach am tlichen Quellen bearbe ite t von E. Götz, 
M inisterialam tm ann i. e. R. N ach  dem  S tande vom 1. D e 
zem ber 1925. V erlag  de r  „Z ollhandbücher für den W elt
h an d e l“ (Reim ar H obb ing),  Berlin SW . Gl. Preis in G anz
leinen gebunden  Rm. 26,— .

In der  Sam m lung „Z ollhandbücher für den W elthande l“ , 
die in V erbindung mit dem  „D eutschen  Industrie- und 
H a n d e ls ta g “ und dem  „R eichsverband  der  deutschen In 
dustr ie“ herausgegeben  wird, liegt ein neuer Band „ D äne
m a rk “ vor. Bei dem  in erfreulichem A nw achsen begriffenen 
E x p o r t  nach d iesem  Lande wird dieser Band allen In te r
essenten w illkom m en sein, da in dem  Tarifteil alle A ende
rungen  e ingedruckt sind, und bei jeder  Tarifposition  die 
T arabes tim m ungen  angegeben  sind. F erner  haben  alle fin
den E x p o r teu r  wichtigen Vorschriften A ufnahm e gefunden, 
so über innere Steuern, U rsprungsbezeichnungen , E in fuhr
verbote und B eschränkungen  usw. sowie die S onderbes tim 
m ungen für Island und die Färöer.

Besonderer W ert ist auf die A usgestaltung  des a lp h a 
betischen W arenverzeichnisses zum Zolltarif ge leg t w orden  
unter Z ugrundelegung  des vom D epartem en t fü r  Zölle und 
V erb rauchsabgaben  in K openhagen  herausgegebenen  a lpha
betischen W arenverzeichnisses, um  dem  B enutzer das Auf
finden tunlichst zu erleichtern. Z. B. ist darin  eine g ro ß e  
Anzahl von W aren  aufgeführt ,  die unter die T arifnum m er 364

„N icht genannte  W a re n “ fallen. Letz tere  N um m er ist für 
die Zollabfertigung von nicht zu un terschätzender W ich
tigkeit.

Dieser neue Band wird der  bew ährten  Sam m lung sicher 
neue F reunde  gewinnen.
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Schweden.
Außenhandel. Die nun vorliegenden Zahlen über den 

A ußenhandel Schw edens im J a h r  1925 zeigen folgendes B i ld : 
W ert der  E i n f u h r  1436,1 Mill. Kronen, W ert der  A u s 
f u h r  1357,1 Mill. Kronen, E i n f u h r ü b e r s c h u ß  79,0 
Mill. Kronen. F ü r  1924 lauteten die en tsprechenden  Zahlen 
1424,5 Mill., 1261,0 Mill. und 163,5 Mill. K ronen.

Sowohl die E in fuhr  wie die Ausfuhr weisen höhere 
Ziffern als 1924 auf, infolge s tä rkere r  S te igerung der Aus
fuhr erg ib t sich aber  ein um 84,5 Mill. K ronen ge r inge re r  
E infuhrüberschuß. In der  E in fuhr sind Getreide, und K o
lonialwaren, Textilw aren , H olzw aren , Metalle, besonders aber  
Mineralien zurückgegangen . Die E inschränkung  der K ohlen
einfuhr w ird  auf s tä rkere  Ausnutzung der  W asserk ra f t  zu
rückgeführt.  E ine  starke  S te igerung weisen Oele und  H äute  
auf, sowie Fah rzeuge  (Automobile) und Maschinen. — In 
der A usfuhr bem erk t man besondere E rhöhung  bei „ P ap ie r 
masse und P a p i e r “ , Mineralien und Metalle. U ngefäh r  die 
H älfte der E xports te igerung  (54,4 Mill. K ronen) entfällt 
auf die E rzausfuhr, die insgesam t einen W ert von 227,2 Mill., 
gegen 172,7 Mill. K ronen im Ja h re  1924 aufweist.

Die Handelsvertragsverhandlungen zwischen D eutschland 
und Schw eden dürften  im März beginnen. E s  steht zu e r 
warten, daß  die gegenw ärtige  M eistbegünstigung, die de facto 
auch heute besteh t (der V ertrag  vom 2. Mai 1911 w urde
1921 gekündig t) ,  die G rundlage des neuen V ertrages  bilden 
wird.

Der Abschluß der Reichsbank für 1925 w eist einen G e
winn von rund 19 Mill. K ronen auf. Im  Vergleiche mit den 
beiden letzten Jah ren  ist das eine nicht unwesentliche S te ige
rung des Gewinnes.

Revolution in der Eisenindustrie. D as in Bezug auf Sen
sationsnachrichten als ziemlich vorsichtig bekannte  Sydsvenska 
D agbladet in Malmö bringt im H andelste il  un te r  obiger 
Ueberschrift nachstehenden  Bericht: Wie aus K arls tad  m it
geteilt wird, nähert  sich ein g ro ß e r  Schm elzofen zur H e r 
stellung von Eisen, nach einem neuen von O beringenieur 
F loding erfundenen Verfahren, an  dem  seit einem J a h r  gebau t 
wird, jetzt der  V ollendung und man rechnet mit der  end 
gültigen Fertigstellung im März. V ertre te r  des am erikanischen  
Stahltrustes haben die A usprobierung des V erfahrens verfolgt 
und dem  Verlauten nach soll das Pa ten t nach A m erika ver
kauft w orden  sein. Wie in dem  Bericht zum Schluß hervor
gehoben  wird, dürfte, falls die le tzten Versuche ebenfalls 
günstig  ausfallen mit einer vollständigen U m w älzung  m der 
E isenindustrie  zu rechnen sein.

Norwegen.
Der Außenhandel N orw egens  1925, Wie aus O slo g e 

meldet wird, be trug  der  W ert der  A usfuhr N orw egens ini/ 
J a h re  1925 nach den jetzt vorliegenden statistischen A ngaben 
1047,1 Mill. Kronen gegen  1063,7 Mill. K ronen  im Jah re  
1924. Die E infuhr beziffert sich auf 1401,1 Mill. Kronen 
gegen  1547,7 Mill. K ronen im vorhergehenden  Jah re .  D er 
E infuhrüberschuß  im Berichtsjahre beläuft sich also auf 
354 Mill. K ronen gegen 481 Mill. K ronen 1924.

Denkschrift der Valutakom m ission über die Stabili
s ierung der norw egischen Krone. Nach einer (T .T .^ M e l 
dung  aus Oslo hat die norw egische V alutakom m ission, der 
auße r  besonderen  Sachverständigen auch V ertre te r  des W irt
schaftslebens und  der  G ew erkschaften  angehören, in der  jetzt 
von ihr veröffentlichten D enkschrift ihre Ansicht über die 
M öglichkeit einer Stabilisierung der  norw egischen  K rone 
dahin  festgelegt, d aß  der  Versuch, den Paris tand  zu e r 
reichen, mit p rak tischer Politik unvereinbar sei und daß  unter 
den gegenw ärtigen  U m ständen  m an nur eine ganz allmähliche 
S te igerung auf Pari anstreben  dürfe. Die Kom m ission em 
pfiehlt daher  eine tatsächliche S tabilisierung auf einem der 
gegenw ärtigen  B ew ertung möglichst an genäherten  S tande  und 
eine Festse tzung  des Sch lußprogram m s nach D urchführung 
dieser M aßnahm e. Als V orbed ingung  für die D urchführung  
einer tatsächlichen S tabilisierung bezeichnet die Kommission 
die Festse tzung eines bestim m ten Planes für d ie  Amorti- 
sierung der  S taats- und G em eindeschulden sowie die möglichst 
baldige Revision der tariflich festgelegten Löhne und zw ar 
noch vor Ablauf des Lohnabkom m ens.

Eine Verordnung über Aus- und Durchfuhr von Brannt
wein und W ein mit einer A lkoholstärke von über 18 Volum 
prozent ist am  24. D ezem ber 1925 in K raft getre ten . E rlassen  
ist diese V erordnung in Ausführung der Gesetze vom 1.

A ugust 1924 und 17. Juli 1925 über E in fuhr  und  U m satz  
von Branntwein, Wein usw. Die G enehm igung  zur V er
ladung von B ranntw ein  steht den Zollkam m ern  zu, sie sind 
in norw egischer und deutscher Sprache auszufertigen.

Dänemark.
Der dänische Staatseisbrecher im finnischen M eerbusen.

D er dänische D am pfer  „ E m m a  M ärsk “ , der  östlich von 
H og land  im Packeise lag, konnte  von den russischen E is 
brechern nicht befreit w erden. D as dänische H ande lsm in i
sterium sandte am  23. Jan u a r  den E isb recher  „ Isb jö rn “ zur 
H ilfeleistung aus. Am 28. Jan u a r  langte e r  nach  Forc ierung  
g ro ß e r  E ism assen  vor H og land  an. A m  3. F eb ru a r  passierte 
der E isbrecher mit der „ E m m a  M ärsk “ die Bucht von 
Reval und lieferte am  5. F eb ru a r  den D am pfer  an seinen 
B estim m ungsort — Libau ab. So w urde das dänische Schiff, 
das dem  U ntergange  gew eih t schien, noch rechtzeitig  gere tte t .  
Seit dem  29. D ezem ber v. Js .  w arte te  die „ E m m a  M ärsk “ 
vergeblich auf die versprochene russische Eisbrecherhilfe . 
Von schw edischer Seite (D irek to r  Löfgreu in S tockholm ) ist 
in einem ähnlichen Falle mit dem  D am p fe r  „Felic ia“ , der  
3 W ochen lang auf E isbrecherh ilfe  w arten  m ußte , Schadens
ersatz für . 40 T a g e  Zeitverlust und V erbrauch  von B unker
kohle (1000 t) bei der  russischen R eg ie rung  angem eldet.  E s  
scheint, d a ß  auch die R eederei der  „E m m a  M ärsk “ einen 
gleichen Schritt tun wird.

Lettland.
Eine weitere Verbesserung der lettländischen A u ßen

handelsbilanz im D ezem ber 1925. Schon •im N ovem ber 1925 
w ar eine V erbesserung  der  lettländischen Außenhandels-^ 
bilanz zu verzeichnen. W ährend  jedoch im N ovem ber die 
E infuhr den E x p o r t  noch um  7,9 Mill. Lat überstieg, ist im 
D ezem ber der  E x p o r t  (19,2 Mill. Lat) der  E in fuhr (20,2 Mill. 
Lat) fast gleich. — Im  Vergleich zum V orm onat ist die 
E infuhr um  3,6 Mill. Lat zu rückgegangen , w äh ren d  die 
Ausfuhr um 3,3 Mill. Lat gestiegen  ist. —

Handelsverträge mit Amerika, Italien und Belg ien . Am
2. F eb ru a r  ist der  provisorische H ande lsver trag  zwischen 
den Vereinigten S taaten  und Lettland unterzeichnet w orden.
— Das M inisterkabinett hat die H ande lsver träge  mit Italien 
und Belgien angenom m en und dieselben dem  Parlam en t zur 
Ratifizierung vorgelegt. —

Lettlands Schuldenverträge mit Amerika und England. 
Auf der  letzten S itzung de r  vereinigten Außen-, Finanz- und  
Budget-K om m issionen w urde die F ra g e  der  R egelung  der  
ausw ärtigen  Schulden besprochen. — Lettlands innere Schuld 
be träg t ca. 450 000 Lat, die äu ß ere  64 874 438 Lat. Von 
le tzterer entfallen auf die Vereinigten S taaten  30 030 000 Lat, 
die im Laufe von 62 J ah ren  zurückzuzahlen  sind, und auf 
E ng land  32 302 520 Lat, deren  T ilgungsfris t 30 J a h re  be träg t;  
außerdem  schuldet Lettland der  Lloyd Bank 2 451 858 Lat. 
Die Aktiva des lettländischen Staates  be tragen  ca. 2 Milliar
den Lat, die Schulden stellen somit nur 0,65o/o d e r  aktiven 
Bilanz dar. Beide oben erw ähnten  V erträge w urden  von 
den Kom m issionen genehm igt.

Steigerung der lettländischen Zolleinnahmen, Die zu 
e rw artende  E rh ö h u n g  der  Zollsätze ha t  zu einer au ß e ro rd en t
lichen l e b h a f t e n  T ä t i g k e i t  d e r  l e t t l ä n d i s c h e n  
W a r e n i m p o r t e u r e  g e f ü h r t .  In der  vergangenen  
W oche w urde  an einzelnen T agen  das Z ehnfache  des D urch 
schnitts an Zollgebühren  vereinnahm t. —- Im  Z usam m enhang  
dam it ist der U eberschuß  des B udgets  für das  J a h r  1925/26, 
der  vor einiger Zeit auf 100 000 Lat zu rückgegangen  war, 
in den letzten T ag en  auf 2 Millionen Lat gestiegen.

M odernisierung und V ergrößerung der Schioker W erke.  
Die B a l t i s c h e  Z e l l u l o s e f a b r i k  i n  S c h l o k  ist
zur V erw irklichung der schon lange gep lan ten  M odernisierung 
ihrer Kraft- und D am pfan lage  geschritten . — Die neue 
Anlage genügt allen Forderungen  einer rationellen Kraft- und 
W ärm ew irtschaft und ermöglicht es, das A bsatzgebiet für 
die E rzeugnisse  der  F ab r ik  in Zukunft bedeu tend  zu e r
weitern. Gleichzeitig ist auch eine V erg rößerung  d e r  Zellu
loseabteilung in Angriff genom m en und ein g ro ß e r  Teil der  
hierzu notw endigen  M aschinen bereits erw orben  w orden . >— 
Voraussichtlich dürften  8  000 bis 10 000 to Zellulose jährlich 
zum E x p o r t  gelangen. — * .

Der Lettländische Handels- und Industrieverband in
Riga h at eine Sektion für Agentur- und  Kommissionsfirmen 
eröffnet und übern im m t es V e r t r e t e r zu empfehlen.
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Estland.
Außenhandel. N ach vorläufigen A ngaben für den 

J a n u a r  d. J s .  be trug  der  W ert d e r  E i n f u h r  500 Mill. 
E m k.j  der W ert der A u s f u h r  700 Mill. E m k.,  mithin der 
A u s f u h r ü b e r s c h u ß  200 Mill. Als H auptausfuhrartike l 
erschienen Flachs (250 Mill.) und B utter (100 Mill.).

N ach  der am tlichen S tatistik stehen, wie w ir dem  
„Rev. B o ten“ entnehmen, in der  E i n f u h r  nach  E stland  
Deutschland, G roßbritannien  und die Vereinigten S taa ten  an 
erster Stelle und zw ar gibt die E in fuhr der  drei letzten Ja h re
folgendes Bild:

1923 1924 1925
D eutschland • 51,Oo/q, 36,6o/0 29,5<>/o
G roßbritannien  19,7 o/o 14,Oo/o 12,2o/o
V ereinigte S taa ten  3,7o/o 12,5 o/o 23,6 o/o

D er auffallende R ückgang  der  E infuhr aus D eutschland  e r
k lärt sich zum Teil daraus, daß  in den  letzten J ah ren  die 
W aren  nach  den H erkunfts lände rn  geordne t w erden, es 
w erden  jetzt die von den  V ereinigten S taa ten  durch  D eu tsch
lands V erm ittelung bezogenen  W aren  (wie Baum wolle G e
treide usw.) dem  H erkunfts lande  gut geschrieben.

In der A u s f u h r  ist die Beteiligung G roßbritanniens 
zurückgegangen, die D eutschlands gestiegen. Von der G e 
sam tausfuhr entfielen a u f :

. 1923 1924 1925
Deutschland 10,8 o/o 22,5 o/o 31,Oo/o
G roßbritannien  34,1 o/0 33,5 o/o 25,0 o/o1

D eutschland stand als A bnehm er von B utter an  erster 
Stelle, doch auch Flachs geh t neuerd ings  in g rößeren  Partien 
nach Deutschland.

Die Brennschieferöl-Industrie. Ausländischen In te re ssen 
ten w urde in den Revaler H afenw erks tä tten  eine R etorte  zum 
Verschwelen von Brennschiefer vorgeführt. — Die Versuche 
ergaben  ein sehr befried igendes Ergebnis. • E ine A ktien
gesellschaft soll gegründe t w erden, um  Oel aus Brennschiefer 
nach dem  neuen V erfahren zu gew innen. — W ie bekannt 
wird der  Brennschiefer von verschiedenen Industrien  bereits  
als Brennm aterial benutzt. —

Die Akt.-Ges. „Esturm in“ liquidiert. Die G enera lver
sam m lung der Aktionäre hat beschlossen, die G esellschaft 
zu liquidieren. F o rderungen  müssen in schriftlicher F o rm  in 
der  L iquidationskom m ission (G oldschm iedestraße 7) bis zum 
20. März 1926 eingereicht w erden.

Litauen.
M angel an Saatgetreide. D urch  die staatlichen Kreis- 

agro ine  ist festgestellt w orden, daß  für die F r ü h j a h r s 
a u s s a a t  fehlen: 45 000 Zentner H a f e r ,  13 000 Zen tner 
G e r s t e  und 2000 Zentner S o m m e r w e i z e n .  Di e L a n d 
b a n k  ist bereit die E infuhr durch fo lgende O rganisationen  
zu f inanz ie ren :

„ L i e t u v o s  U k i n i n k u  S a j u n g a “ und die „ Z e -  
m e s  U k i o  K o o p o r a t i v u  S a j u n g a “ .
Der Einfuhrzoll für Sohlenleder, das zum g roßen  Teil 

aus D eutschland  bezogen  wird, ist durch  den neuen Zoll
tarif nicht geändert  w orden , er b e träg t 3,50 Lit. je kg . —

Der H andelsschiffsverkehr im M em eler Hafen zeigte
i925 folgende Zahlen: E i n g a n g  736 Schiffe mit 926053
cbm  netto  gleich 326 520 Reg.-To.,, A u s g a n g  733 Schiffe
mit 920 052 cbm netto  gleich 325 107 R eg .-T o . Die deutsche 
F lagge  stand mit 389 Schiffen (4L1 983 cbm) im E ingänge  
und 385 Schiffen (408 373 cbm) im A usgange weitaus an 
erster Stelle.

Ein Schiedsgericht bei der litauischen H andelskam m er
ist auf W unsch der  H andelsk re ise  eingerichtet w orden . Zu 
Schiedsrichtern  w urden  16 Personen erwählt.

Richtlinien für die HoIzHößung auf der M em el sind 
von d e r  litauischen R egierung , in E rfü llung  der  M em el
konvention, he rausgegeben  w orden . E s  ist gestatte t ,  auf 
dem  M em elstrom  Transitholz  in F lößen  und auf Boydacken  
zu befördern . Vom geflößten  H olz  w erden  w eder  Zölle noch 
S teuern  erhoben, b loß  eine W asserw eggebühr.  Die weiteren 
Bestimmungen regeln  die E inreise  de r  E igen tüm er, der B e
gle itm annschaft der  F löße  usw. D as in dem  M em eler 
H afen  eingeflößte Transitholz  w ird  ohne R ücksich t auf H e r 
kunft in jeder  B eziehung wie das litauische H olz  behandelt.

Der direkte Tarif für Personen- und G epäckverkehr von 
Deutschland über Litauen (durch Lettland bezw. Estland) 
nach Sow je truß land  ist am  1. F eb rua r  1926 in Krafc g e 
treten. Von deutschen S tationen sind am  Tarif  beteiligt 
K önigsberg  (H aup tbahnhof)  und E ydkuhnen , von russischen 
Leningrad und M oskau. —

Indirekter litauisch-polnischer Eisenbahnvertrag. U m  die
A brechnung zwischen den  litauischen und polnischen E isen 
bahnen  durchführen  zu können, ist in Berlin ein V ertrag  
zwischen Litauen und D eutschland und ein zweiter zwischen 
Polen und D eutschland  abgeschlossen w orden, er gilt ab 
1. Jan u a r  1926.

Rußland.
Wirtschaftlicher Zusammenbruch. Nach einem Bericht 

der „Rig. R u n d sch au “ geh t die gesam te W irtschaft Sow jet
ruß lands unaufhaltsam  dem  Zusam m enbruch  entgegen. Die 
Ausfuhr soll auf A nordnung der Vereinigten H ande lskom m is
sariate mit allen Mitteln gehoben  w erden . D ie Sow jetb lä tter 
befürw orten  einen V erkauf der vorhandenen W aren  um  jeden 
Preis, um  ausländische V aluta zur Stützung des schw ankenden 
T scherw onez hereinzubekom m en. Bisher w aren  alle dahin 
gehenden  B em ühungen  vergeblich. In  den ersten drei M o
naten des W irtschafts jahres 1925/26 ergab  sich, bei s tändigem  
R ückgang  der Ausfuhr, eine passive H andelsbilanz (21,3 Mil' 
Rbl.) . Dieses E rgebn is  w ird vom H andelskom m issaria t durch 
die Schw ierigkeiten  auf dem  Innenm ark t und d em  Ausfall 
an Getreide erklärt. Aber auch  N aphtha, LIolz, Butter, E ie r  
weisen s tarken  R ück g an g  auf. D i e  F a c h p r e s s e  v e r 
n e i n t  d i e  M ö g l i c h k e i t  e i n e s  v e r s t ä r k t e n  E x 
p o r t s  u n d  s p r i c h t  v o n  e i n e r  h e r a n n a h e n d e n  
K a t a s t r o p h e .  — Auch im Binnenhandel herrscht eine 
schw ere Krise. Die U m sätze  verm indern sich von Monat 
zu Monat, teils weil M angel an W are  herrscht, teils weil 
die K aufkraft gesunken  ist. Die P roduktion  in den F abriken  
geht zurück. E in  W erk  nach dem  ändern  schließt, weil 
ihm keine K ohlen geliefert w erden. — E s  fehlt an Geld, 
um die Löhne zahlen zu können. Die B utterp roduk tion  läßt 
nach, und gem äß  Berichten der  Sowjetblätter, verschlechtert 
sich ihre Qualität derm aßen , daß  G efahr besteht, daß  sie 
als E xporta r tike l ausgeschaltet wird.

Auch auf dem  G e l d m ä r k t e  sieht es böse aus. Die 
W arenkred ite  m ußten  gesperrt  w erden. D er Privatd iskont ist 
auf 25o/o monatlich gestiegen. Die Zahl der  W echselproteste  
steigt rapid.

D as T r a n s p o r t w e s e n ,  schreibt die , ,Ekon Shisn“ , 
befindet sich in einem katastrophalen  Zustande. E s  fehlt an 
Brennstoff, Schienen, Schwellen, Bolzen. Die im vorigen 
J a h r  angeordne te  V erlegung von 60 Millionen Schwellen ist 
überhaupt nicht erfolgt, infolgedessen hat es auch keinen 
Zweck, die Schienen auszuwechseln. W aggons  und L okom o
tiven sind in verw ahrlostem  Zustande, da w ed e r  Mittel noch 
Materialien für R epara tu ren  vorhanden sind. — E ine  ganze 
Reihe von Spezialkomm issionen ist eingesetzt w orden, um  die 
M ängel auf allen Gebieten zu beseitigen. W as helfen die 
Ammen, wenn das Kind bereits gesto rben  ist, fragt die 
„E kon . S h isn“ .

Die M ologa A. G., die bekanntlich  an  der Spitze ihrer 
Leitung den früheren Reichskanzler Dr. W irth  hat und seit 
zwei J ah ren  eine W pldkonzession auf 900 000 H e k ta r  W a ld 
fläche ausnutzt, arbeite t nach der „E kon . S h isn“ mit gu tem  
E rfo lge ; es w urden  bereits 3 S ägew erke  (2 mit 4 Gattern,
1 mit 3 G attern) errichtet; in den Anlagen w urden  über
2 225 000 Rbl. investiert und noch ist das  B auprogram m  
lange nicht erschöpft. E ine, laut V ertrag , zu erbauende 
Eisenbahnlinie dürfte  allein 12 Mill. Rbl. kosten. D as Auf
bringen der  nötigen  Geldmittel s töß t einstweilen auf Schw ie
rigkeiten, doch entwickelt sich das U n te rn eh m en  nicht u n 
günstig : ' E s  w erden  25 000 A rbeiter beschäftigt, denen 
1924/25 etw a ' 4,2 Mill. Rbl. an Löhnen gezahlt w urden. 
Bei den S ägew erken  w urde eine F ab rik  zur V erw ertung  der 
H olzabfälle errichtet. Kisten, Garnrollen, Eisenbahnschw ellen  
sollen im F abrikbe tr iebe  hergestellt w erden, au ß e rd em  ist 
eine chemische F ab r ik  zur V erw ertung  der  H olzabfälle  ein
zurichten. Die zu erfüllenden A ufgaben sind nicht gering, 
nam entlich, wenn man die schw ierigen  VVirtschaftsverhältnisse 
S ow jetruß lands berücksichtig t. Hoffentlich gelingt es diesem 
g roßen  deutschen U nternehm en, sich durchzusetzen.

Der Austausch der Ratif kationsurkunden der deutsch-  
russischen Verträge erfolgte am  11. F eb rua r  in Berlin. Die 
V erträge  treten  am  12. März m Kraft. —

Ein neuer Ausfuhrzolltarif ist am  1. F eb rua r  d. J s .  in 
Kraft getre ten . N ach dem  neuen Zolltarif sind vom A usfuhr
zoll befreit: roter Kaviar, Kümmel, Anis, Fischleim, D ärm e,
M ägen, R oßm ähnen  und -schweife, unbearbe ite te  Borsten, 
Daunen, Federn , Wolle, Lum pen, Baumwollabfälle, unbear
beitetes Leder und H äu te  und Sämereien. A u f g e h o b e n  
i s t  d a s  A u s f u h r v e r b o t  u. a. für M etallbruch und 
Pferde, jedoch ist für die Ausfuhr eine besondere G e
nehm igung erforderlich.
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Finnland
Außenhandel. Im  J a n u a r  d. Js . be trug  der W ert 

der E i n f u h r  287,3 Mill. Fm k., der  W ert der  A u s f u h r  
197,3 Mill. Fmk., mithin der  E infuhrüberschuß  90 Mill. Fm k. 
Im Jan u a r  1925 betrug  der  E infuhrüberschuß  81 Mill. Fm k.

Der Handel mit den einzelnen Staaten in den Jahren 
1924 und 1925 zeigt fo lgendes Bild:

Einfuhr Ausfuhr
Mill. Fm k. Mill. Fm k.

19 2 4  19 2 5  1 9 2 4  1925
Russland ..............  2 2 1 .0  74 .4  2 2 0 .5  4 3 0 .4
Estland  ................. 58 .2  39 .9  17 .3  29 .8
L et t land  ..............  12 7 17.5  14.3  34 .2
Polen ...................  4 9 .3  49 .1  1.9 3.7
Schw eden  ..........  2 9 3 .6  3 5 8  1 2 4 8 .3  2 37 .7
N orw egen  ...........  37.1 4 6 .6  22 .9  21 .0
D än e m ark  ...........  3 1 9 .5  345 .1  194  1 177 9
Deutschland . . .  1 ,411 0 1 ,762  1 4 5 3 .9  7 4 6 .8
H olland ................. 2 2 4  5 3 0 6 .6  464.1 513 .5
Belgien ................. 1 3 6 .0  1 5 0 .9  3 1 6 .3  3 6 4 . 3 -
Gress Britannien

und Irland . 8 8 4 .3  9 2 8 .7  2 ,0 0 0 .7  2 ,0 6 0 .9
F rank re ich  . . . .  1 1 4 .2  1 6 7 .3  4 0 2 .7  2 7 5 .6
Italien ...................  17.6 30 .2  7 .2  24 .0
Schweiz ..............  30  0 28 .7  0.5 1.5
Spanien  ..............  13 .3  17 .2  17 .2  12.4
Ja p a n  ...................  0 t 0 .3  14.6  6 2
A egyp ten  ...........  0.1 0.1 69 .2  85 .9
Vereinig te  S ta a te n  629 .1  8 1 1 .4  3 0 ^  8 2 9 5 .6
Brasilien ............  1 0 3 .6  165  9 39 .7  46 .4
A rgentin ien  . . . 22 .7  28 .4  37 3 55 .0
U ebrige  S ta a te n  1 3 7 .6  1 8 4 .5  127 1 146  8

Tota l 4 ,7 1 5 .5  5 ,5 1 3 .0  4 ,9 7 0 .6  5 ,5 6 9 .6
In der E i n f u h r  nach  Finnland steht D eutschland  dauernd  
an. erster Stelle, es verm ochte sogar im Jah re  1925 seine 
E in fuhr um 351,1 Mill. F m k. zu steigern. D er Im port aus 
D eutschland und über D eutschland m acht 40,9%  des G e
sam tim ports  aus; an zw eiter Stelle steht G roßbritannien, das 
seine E infuhr von 884,3 auf 928,7 Mill. Fm k. erhöhen konnte ; 
an d rit ter  Stelle folgen die Vereinigten Staaten, dann  Schw e
den, D änem ark , H olland  usw. B em erkensw ert ist, d aß  die E in 
fuhr aus R ußland  von 221 Mill. im J a h re  1924 auf 74,4 ‘ 
Mill. Fm k. zurückgegangen  ist, das liegt an der schlechten 
G etre ideern te  R ußlands im vorigen Jah re .

In der  A u s f u h r  hält, nach wie vor „G  r o ß b r i -  
t a n n i e n  den ersten Platz mit 2060,9 Mill. im Jah re  1925, 
gegen  2000,7 Mill. Fm k. im Jah re  1924, an zweiter Stelle 
steht D e u t s c h l a n d ,  das seine Ausfuhr aus Finnland 
von 453,9 Mill. im Jah re  1924 auf 746,8 Mill. F m k. steigerte, 
das m acht 13,4o/0 der G esam tausfuhr aus und  übertrifft so
mit noch den  prozentualen Anteil an  der Ausfuhr des Jah res  
1913 (12,9o/o); es folgen H o l l a n d  mit 513,5 Mill.; R u ß 
l a n d  mit 430,4 Mill. Fm k., gegen  220,5 Mill. im Jah re  1924, 
das in vers tä rk tem  M aße Papier, H äute ,  L ederw aren , M a
schinen und A ppara te  bezog. — F r a n k r e i c h ,  das  1924 
mit 402,7 Mill. an vierter Stelle s tand g ing  1925 auf 275,6 
Mill. Fm k. zurück und kam  hinter Belgien und Vereinigte 
S taaten  auf den siebenten Platz. —

E i g e n t ü m l i c h  b e r ü h r t  e s ,  w e n n  b e h a u p 
t e t  w i r d , '  d a ß  F i n n l a n d  n i c h t  i n  d e r  L a g e  s e i  
m i t  D e u t s c h l a n d  e i n e n  H a n d e l s v e r t r a g  a u f  
G r u n d ' d e r  g e g e n s e i t i g e n  M e i s t b e g ü n s t i g u n g  
a b z u s c h l i e ß e n ,  da die deutsche E in fuhr nach F inn
land g rö ß e r  als die Ausfuhr sei, dieses ungünstige Verhältnis 
w erde  sich, falls die M eistbegünstigung zugestanden  w ürde 
noch verschlechtern. D e n  V e r  e i n i g t e n  S t a a t e n  u n d 
I t a l i e n  w u r d e  d i e  M e i s t b e g ü n s t i g u n g  z u g e 
s t a n d e n ,  o b w o h l  d i e  E i n f u h r  d i e  A u s f u h r  
ü b e r  t r i f f t .  D er angeführte  Grund ist also nicht stich
haltig. D er K aufm ann nim m t eben die W are  dort, w o er sic 
am besten und billigsten bekom m t. Jed es  R eglem entieren  
und Koritigentieren stört nur den H andel u nd  ist d aher  zu 
verwerfen. — F ü r  das unfreundliche V erhalten  Finnlands 
D eutschland gegenüber  w ird auch angeführt ,  d aß  Finnland 
seine Industrie schützen müsse. M an sollte meinen, der  
Schutz, der  G roßbritannien  und den Vereinigten S taaten  g e 
genüber  genügt, dürfte  auch D eutschland g egenübe r  aus
reichen, da  die Preise für deutsche Industr iep roduk te  nicht 
n iedriger, sondern  vielfach höher sind als in jenen Ländern . —̂ 
H o f f e n  w i r  a l s o ,  d a ß  d e r  § 1 8  d e s  v o r  1 ä u f i -

v o m  21. A p r i l  1 9 2 1  

den Banken

wie im

g e n  U e b e r e i n k o m m e n s  
b a l d  v e r w i r k l i c h t  w i r d .  —

Bankdividenden. Für  1925 w erden  von 
folgende D ividenden gezah lt:  <
,,H e i s i n g  f ' o r s  A k t i e b a n k “ : llo/o ebenso

V orjah re ;
„ A b o l a n d  s b a n k “ : 9%  gegen  8 o/o im Ja h re  1924;
„ T  a m p e r e e n  O s a k e  P c u k k i “ : 17 o/o (1924 ; 15 % );
„ M a a k a n t a i n  K e s k a s p o n k k i “ : 8  o/o (1924 ; 7 o/o); 
„ F i n l a n d s  E x p o r t b a n k “ : 5 o/o, 1924 w urde keine

D ividende gezahlt;
„ N o r d i s k a  F ö r e n i n g s b a n k e n  o c h  U n i o n 

b a n k e n “ : 18o/o bezw . 9o/o.
,,F a s t i g  b e t s b a  n k .e  n “ : 7 o/0 (1924 5 % ) .  — 
„ U n i o n b a n k e n “ 9o/o wie im V orjahre,
„S  ö d r  a F i n l a n d s b a n k “ 12 ,6  o/0 wie im V orjahre, 
„ S u o m e n  M u a t a l o u s p a n k k i “ 10% (1924: 9o/o),
„ S p a r b a n k e r n a s  C e n t r a l b a n k “ 9%  (1924: 80/0),
„ L ä n s i  S u o m e n  O s a k e p a n k  k  i“ 14 o/0 (1924: 12 o/0) , 
„ P o h j o l a n  O s a k e p a n k k i “ 80/0 (1924: 7 0/0 ).

Wie m an aus d ieser Zusam m enstellung, die dem  „M er- 
ca to r“ entnom m en ist, ersieht, ist die T ä tigke it  de r  Banken 
im abgelaufenen  Ja h re  eine durchaus zufriedenstellende g e 
wesen. —

D ie Fournierindustrie hat sich in de r  „ F i n s k a
F a n e r f a b r i k s f ö r e n i n g e n “ zusam m engeschlossen. In 
den letzten Jah re n  hat dieser Zw eig  der H olzindustrie  einen 
g ro ß en  Aufschwung zu verzeichnen. 1923 be trug  die Aus
fuhr von Fournieren  28 378 t, 1924 bereits  38 224 t, 1925 aber 
43 900 t. — Die H au p tab n e h m er  w aren  E ng land  mit 
31 350 t, Britiscli-Ostindien mit 4222 t, D eutschland  mit
2711 t, H olland mit 2073 t, k le inere M engen g ingen  nach 
Holländisch-Ostindien, Argentinien, Belgien, Itali'en, D ä n e 
m ark  und China.

Es bestehen  in F innland zur Zeit 15 Fourn ierfabriken . 
Im Ja h re  1924 führten  Fourn iere  nach dem  ,,T im ber 

T rad e  Jo u rn a l“ aus : F innland  38 000 t, V ereinigte S taa ten  
10 000 t, E s tland  10 000 t, R uß land  10 000 t, Polen 7000 t.
Lettland 3000 t, N orw egen  2700 t.

W as die Anzahl der  F ourn ierfabriken  in den einzelnen 
S taa ten  anlangt, so bestanden  1924 in den  V ereinigten  
S taa ten  40, in D eutschland  31, in Polen 22, in R ußland  19. 
in F innland 15. —

Läskelä Bruks A. B. erhöht das A ktienkapita l um 12 
Mill. Fm k. zur E rrich tung  einer Sulfitfabrik  in L eppäkoski. 
A ktienkapita l wird nach Em ission der neuen Aktien, die 1926 
durchgeführt w erden  soll, 20 Mill. F m k . betragen . An 
Dividende w urde  verteilt 1922: 12 Prozent, 1923: keine, 1924: 
15 Prozent. — Die neue F ab r ik  soll 1926 bereits in G ang 
kom m en.

A. B .“ erhöht ihr 
E s  w erden  60 000

K apitalserhöhung. Die K y m e n e  
A ktienkapita l von 60 auf 90 Mill. Fm k.
Aktien zu je 500 Fm k. ausgegeben.

Die „F  i n s k a A n g f a r t y g s  A .B . “ erhöht ihr A ktien
kapital um  5 Mill. Fm k.

Die „ A .B .  S a  s k  e 1 a “ (S ägew erke  und Papierfabriken) 
erhöhte  ihr A ktienkapita l um  8  Mill. Fm k.

Finnische Papierfabrik durch Feuer zerstört. Wie aus
Helsingfors gem eldet wird, ist die in Jäm sän k o sk i gelegene 
Zellulosefabrik der  F ö renade  pappers fab r ike r  zum größ ten  
Teile n iedergebrann t.  D er Schaden wird auf über eine 
Million F m k . geschätzt.

Kursnotierungen der Finlands-Bank.
Finnländisclie Mark. Verkäufer.

13. F eb r . 15. F eb r. 16. F eb r. 17. F ebr.
New-York .............................
L o n d o n ........................................... 193,25
S t o c k h o l m .................................. 1064,50
B e r l i n ...........................................  950,00
P a r i s ................................................ 148,00
Brüssel . . . . . • • . •
A m s te r d a m .................................  1594,00
B a s e l ................................................  766,50
O s l o ................................................ 825,00
K openhagen  .............................
P r a g ................................................119,00
Born ............................................163,00
B e v a l .......................................
Kiga . . . .  ' ............

39,70 39,70 39,70
193,25 193,25 193,30

1064,50 1061,00 1064,00
950,00 950,00

148,00 147,00 146,00
181.00 181,00 181,00

1591,00 1593.00 1593,00
766,50 766,00 766,00
825,00 825.00 838,00

1032 00 1033,00 1036.00
119,00 119,00 119,00
163,00 163,00 163,00

10,65 10.65 10,65
767,00 766,00 766,00

39,70
193,25

1061,00
950.00
145.00
181.00

1593.00
766.00
829.00

1031.00
119.00
163.00 
10,65

. 766,00
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Mitteilungen der Korporation der Kaufmannschaft zu Stettin,

Binnenschiffahrt.
W iedereröffnung der Oderschiffahrt. D er E n d tag  der e r

neuten festgesetzten  W interliegezeit ist, wie der  V orstand  des 
W asserbauam tes  Brieg unter dem  15. F eb rua r  mitteilt, li ît 
Bezug au/f § 2 (der Tarife  fü r  den staatlichen S icherheitshaien  
zu T h ie rga rten  und für die Schiffsliegestellen in den 
Schleusenkanälen K oppen-Schönau, Brieg, Linden, Ohlau und 
R attw itz  auf den  13. F eb ru a r  1926 festgesetzt und die Schiff, 
fahrt ab 14. F eb ru a r  1926 als eröffnet erk lärt w orden .

Die erste W'interliegezeit dauerte  vom 4. D ezem ber  1925 
bis zum 3. Jan u a r  1926, die zweite vom 13. Jan u a r  bis zum 
13. F eb ru a r  1926.

Eisenbahn.
Neuer Eisen- und Stahlausnahmetarif. Die R eichsbahn 

hat mit W irkung  vom 5. F eb rua r  1926 den  A usnahm etarif 
35 B. für E isen  und Stahl, Eisen- und Stahlw aren  (zur A usfuhr 
über See nach außerdeu tschen  Ländern) eingeführt. D ie er
m äßig ten  Sätze gelten für den V erkehr von E b ersw a ld e  und 
E bersw alde-U m schlagste lle  nach den N ord- und Ostseehäfen, 
A llerdings m uß sich der  V ersender zur Auflieferung einer 
Jah resm indestm enge  von 2 000 T onnen  verpflichten.

Durchfuhrausnahmetarif S. D. 4. Mit Gültigkeit vom  
25. F eb rua r  1926 w ird  D urchfuhrausnahm etarif  S. D . 4 
für den V erkeh r  deutsche Seehäfen, O esterreich  bezw. D onau 
um schlagsplätze und u m g ek eh r t  eingeführt. D er l a r i f  ist 
käuflich zu haben  bei der G üterkasse  der  Güterabfertigung- 
H am burg ,  H aup tgü te rbahnhof .

Mit G ültigkeit vom 25. April 1926 w u rd en  die deu tsch 
österreichischen G renzausgangssta tionen  und D onauum schlags
plätze über den A usnahm etarif 47 des H eftes  C. II und den 
Abteilungen 1, 2, 3, 5, 6 , 9, 10, 1t, 12, 14; 15; 16;
18, 19 und 20 mit sämtlichen A ngaben au ß e r  K raft gesetzt.

D eutscher Eisenbahngütertarif, Teil I, Abt. A. Mit 
Gültigkeit vom 15. M ärz 1926 erscheint ein N eudruck  des 
deutschen  E isenbahngütertarifs ,  Teil I, Abt. A. D urch  den 
N eudruck  des Tarifs  w ird  der  deutsche E isenbahngütertar if ,  
Teil I, Abt. A. vom 15. April 1924 nebst N ach trägen  I—VI 
aufgehoben, mit Ausnahme der Anlage C, die erst am
I. April 1926 in K raft tritt. H insichtlich der  Anlage C. 
gelten also bis zum 31. März 1926 noch die im Tarif  vom 
15. Aprii 1924 nebst N ach trägen  enthaltenen Bestim m ungen. 
Die T arifd rucksachen  können von* den deutschen E ise n b ah n 
verw altungen käuflich bezogen w erden.

Deutscher Eisenbahngütertarif, Teil I, Abt. B., gültig  
vom 1. A ugust 1925. Mit G ültigkeit vom 1,5. M ärz 1926 tritt 
der  N ach trag  II zum deutschen E isenbahngütertar if ,  Teil 1, 
Abt. B., gültig  vom 1. August 1925 in Kraft. D er  N achtrag  
kann  von den deutschen E isenbahnverw altungen  käuflich 
bezogen  werden.

D eutsch-tschechoslow akischer Güterverkehr (V erkehr mit 
deutschen  Seehafenstationen). Mit Gültigkeit vom 1. M ärz 
1926 sind eine ganze  Anzahl w ichtiger A enderungen  und 
E rgänzungen  durchzuführen, die in Nr. 19 des Tarif-  und 
V erkehrsanzeigers  vom 22. F eb ru a r  1926, Seite 143 zum A b
druck  gebrach t sind.

Ausnahmetarif .94 für H albzeug, der Ziffer 5 der 
Tarifstelle „E isen  und Stahl u sw .“ der K lasse E, zur Aus
fuhr über S ee  nach außerdeutschen Ländern. Mit Gültigkeit 
vom 18. F eb rua r  sind die Abschnitte G eltungsbereich und 
F rach tberechnung  des A usnahm etarifs  94 durch folgende
ersetz t:

G eltungsbereich: Von B obrek  nach  Altona, Brem en.
B rem erhafen-W eserm iinde, H am b u rg  H gbh .,  H arb u rg  H gbh .,  
H a rb u rg  U. Ê ., Lübeck und Stettin. D er F rach tsa tz  be träg t 
für 100 k g  in Pfennigen 

nach
B rem en B rem erhafen  H am b u rg

176 178 , 172
H arb u rg  U. E .  Lübeck  Stettin

170 170 137
Ausnahmetarif 98 für salzsaures Am m oniak, schw efel

saures Ammoniak, künstlichen H arnstoff, K alksalpeter, L euna
salpeter und N atronsa lpe ter  in W agen ladungen  zur Ausfuhr 
aus Deutschland. D e r  A usnahm etarif ist mit Gültigkeit vom
II .  F eb ruar  1926 bis zum 30. Jun i 1926 in . K raft gesetz t.
E r  gilt für die genannten  W arenarten  von H öchst-M ain und 
Ludw igshafen-R hein  (Anilinfabrik) nach den Seehäfen Altona,

von
Bobrek Altona 

172
H arb u rg  H gbh . 

170

Bremen, Brem erhafen, E m den , Em den-A ußenhafen , F len s 
burg, H am b u rg  H gbh . und W ilhelm sburg; H arbu rg ,  Kk.l, 
Lübeck, N ordenham m , W arnem ünde, Saßnitz-H afen  und 
Stettin.

G ünstige Eilzugverbindung zw ischen Stettin und D res
den. Im  Publikum  scheint im allgemeinen die günstige E i l
zugverb indung Ste ttin—F rank fu rt  a. O .—C ottbus—D resden 
und um gekeh rt unter U m gehung  von Berlin und  des dortigen 
beschw erlichen U m steigens w enig  bekannt zu sein. E ine 
A ufrechterhaltung  dieser Züge, die insbesondere für den 
B äderverkehr von B edeutung  sind, ist aber  nu r  möglich, 
w enn die Benutzung noch reger  als bisher wird. U n te r  diesen 
U m ständen ergeh t daher  an  weiteste K reise die Bitte, der 
obengenannten  Z ugverb indung  besondere  Beachtung en tge
genzubringen. N achfolgende U ebersicht zeigt die A bkürzung 
de r  Reisezeit auf den genannten  S trecken  gegenüber  der 
Fahrt über der H aup ts tad t .

D r esd e n  —S te t t in  — O s ts e e
über Berlin über F ra n k fu r t  (O d er)

km S t a t i o n km S t a t i o n

ab  6 3®
179 Berlin 121 ab  8 47

A nhalte r  Bahnh. an 9 36 193 F ran k fu r t  (O der)  . ab  9
Berlin 225 an  1 0 38

S te t t ine r  B a h n h . . ab  IO»» C ü s t r i n ...................... ab 1 0 43
314 an 1*° 326 an  1 2 33

über Berlin

E rsparn is :  IV2 S tanden .

O s ts e e — S te t t in — -D resd en
über F ran k fu r t  (O der)

S t a t i o n S t a t i o n

S te t t in  ...................... ab 420 ab 4 15
Berlin an  61£

S te t t in e r  B a h n h . . an 7^1 ab  622
Berlin F ran k fu r t  (O d e r)  . ab  711

A nha lte r  Bahnh. ab 921 an 82ä
an 122Ü D r e s d e n .................... an 101«

Ersparn is :  13/i S tunden .

Post, Telegraphie.
Ü b e r s i c h t

d er  P o s tp a k e tv e r b in d u n g e n  v o n  d e u tsch en  H ä fen  n a ch  fr em d en
L ä n d ern

(Monat März 1926)

Bestim 
m ungs

land

P o s t

schluß

Einschif
fungs
hafen

d e s  S c h i f f e s Ü berfahr tsdauer

A bgang
(ungefähr)

Name
E igentüm er

Schiffs
gesellschaft

bis
H afen

Tage

1 2 3 4 5 6 7 8

Finnland

L e t t lan d

Estland

tn c/3'CD ÖD 
C3 c3

t  * *3 o05 **“' 
ä * 
«s £
ü « 
S c

SC
11 c  ÖD .53 a PhE-i ’ö
3 K< s

S te t t in  
Leitstelle 
S te t t in  5

S te t t in  
Leitstelle 
S te t t in  5

S te t t in  
Leitstelle 
S te t t in  5

6 20.
100

13. 27 .
100

9. 20. 
30 .

voraus
sichtlich 

alle 
8  bis 14 

T age

Nordland

O ihonna

V ictoria

unbe
s t im m t

Rud. Christ .  
Gribel 

S te t t in

Finnische
Dampfschiffs
gesellschaft
Helsingfors

Rud. Christ . 
Gribel 
S te t t in

S te t t ine r
D am pfer-

Com pagnie
S te t t in

Abo

Riga
o d e r

W indau

Reval

Ein Verzeichnis sämtlicher Ortschaften der Provinz  
Pom m ern ist von der  R eichspostverw altung  neu heraus
gegeben , dessen  B enutzung die genaue  B ezeichnung des 
Bestim m ungsortes  ermöglicht. D am it w ird  die w ichtigste 
V oraussetzung für eine unverzögerte  U eb erk u n f t  erfüllt. Das 
156 Seiten s ta rke  W erk  ist bei den Postanstalten  zum Preise
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von 2,50 Rm. erhältlich. N ach träge  w erden  unentgeltlich 
geliefert. Die Anschaffung des Buches kann allen Be
hörden, F abrik -  und G eschäftsbetrieben d ringend em pfohlen 
werden.

Außenhandel.
Ueber K onsignationsvertragsbedingungen im Verkehr m't 

Rußland (H andelsvertre tung  der U .d .S .S .R . in D eutschland, 
Berlin SW. 6 8 ) wird legitimierten V ertretern  (von F irm en 
des K orporationsbezirks in der R edak tion  streng vertrauliche 
Auskunft erteilt.

Steuern, Abgaben, Zölle.
Steuerkalender von März 1926.

1 . M ärz: Letzter T a g  der  vereinfachten E inreichung der 
Lohnsteuerbelege für 1925.

5. M ärz: (ohne Schonfrist) Lohnsteuer für 21.—28. F ebruar.  
10. M ärz: (Schonfrist bis 17. März) U m satzsteuervoranm el- 

düng  und -Vorauszahlung der M onatszahler für 
Februar.

10. M ärz: (ohne Schonfrist) Börsenum satzsteuer.
15. M ärz: (ohne Schonfrist) Lohnsteuer für 1.—10. März.

V erm ögenssteuervorauszahlungen am 15. Februar.
In de r  Presse ist in den letzten T agen  w iederholt auf 

die M öglichkeit hingewiesen w orden, die nach § 15. Abs. 2 
Yrerm ögenss teuergese tzgebung  am  15. 2. 1926 zu leistenden 
V orauszahlungen dem  per 31. 12. 1924 festgestellten V er
m ögensstande anzupassen.

So berichtet z. B. die Industrie- und  H andelsze itung  
vom 9. F eb ru a r :  „N ach  § 15 A bsatz 4 kann der  S teue r
pflichtige durch  V erw eisung auf seine V erm ögenserk lärung  
per 31. 12. 1924 glaubhaft machen, d a ß  der voraussichtlich 
festzusetzende Jah ress teu e rb e trag  für 1926 erheblich iiinter 
dem  Vierfachen des V orauszah lungsbetrages  in der oben be- 
zeichneten F orm  zurückbleibt. E r  darf dann  die V erm ögens
erk lä rung  per 31. 12. 1924 schon jetzt zu G runde legen und 
ein Viertei der  sich hiernach ergebenden  Jah ress teuerschu ld  
als V orauszahlung le isten.“ Auf G rund von A nfragen aus den 
Kreisen unserer M itglieder halten w ir es für angebrach t,  d a r 
auf hinzuweisen, d a ß  nach dem  W ortlau t des § 15 A bsatz  4 
V erm ögenssteuergese tz  der  Steuerpflichtige nicht ohne w ei
teres den V orauszah lungsbetrag  in der  gem inderten  H öhe  
auf Grund der  neuen V erm ögenssteuere rk lärung  entrichten 
kann. E rforderlich  ist vielmehr nach  § 15 Absatz 4 ein au s
drücklicher Antrag, den sich gem äß  A bsatz 3 ergebenden 
U ntersch iedsbetrag  bis zur Zustellung des V erm ögenssteuer
bescheides für den neuen H aup tveran lagungsze itraum  zu 
stunden. Allerdings besteht, sofern die V orauszahlungen des 
Absatz 4 gegeben  sind, ein R echtsanspruch  auf eine d e r 
artige Stundung.

Innere Angelegenheiten.
Als Sachverständige für „W eine, K ognak, Arrak und 

Rum“ sind von den V orstehern  der  K aufm annschaft die 
H erren :  Constantin S k o w r o n s k y ,  D irek to r  der  C. W . 
Kem p Nachf. A.-G., Johannes  H o l l d o r f f ,  P rokuris t der  
Bohrisch-Brauerei-Conrad Brennerei A.-G., E rw in  S c h a c h t  
i. Fa. Schacht & K ühne und Pete r  K r a e m e r ,  P rokuris t der 
F irm a Richard T hürm ann , Stettin, beeid ig t und öffentlich 
angestellt worden.

Neue Mitglieder. Von den V orstehern  der K aufm ann
schaft sind folgende H erren :  1. Kurt Albert W alte r  B o l i n ,  
Bücherrevisor; 2. M ax D a n i e l ,  M itinhaber der  F irm a 
Spicker & G neust; 3. Arnold A ugust Ju lius B ö h l c k e ,  
G esellschafter und G eschäftsführer der F irm a R. G roßm ann  
G . m . b . H .  sowie die F irm a R. G r o ß  m a n n  G . m . b . H .  
als M itglieder in die K orporation der  K aufm annschaft auf 
genom m en w orden.

Bücher und Zeitschriften.
Gesolei. Das soeben erschienene 8 . H eft  der  Zeitschrift 

de r  g roßen  Ausstellung D üsseldorf 1926 für G esundheits
pflege, soziale Fürso rge  und Leibesübungen ( 8 .Mai bis E nde  
Septem ber) hat fo lgenden Inhtilt: U eber die Bedeutung der  
R assenhygiene für die V olksgesundheit von Dr. O. K rohne; 
E in halbes J ah rh u n d e r t  Im pfgesetz  von D r. G rünw ald ; Die 
D arstellung  der  E ntw ick lung  von K inderheim en und K inder
kliniken auf de r  g roßen  Ausstellung von Dr. Selm ar M eyer; 
Persönliche und öffentliche G esundheitspflege von D r. F rey ;  
Die Kanalisation und A bw asserre in igung im Altertum, M ittel

alter  und in der G egenw art auf der Gesolei von P. M ay; M ensch 
und Pflanze von Dr. K roenicke; D ie Gesolei im H ochw asse r ;  
Die w erdende  Gesolei.

Inseratenboykott ausländischer Zeitschriften g e g e n  deut
sche Firmen. Aus zuverlässiger Quelle ist uns eine Liste 
von belgischen, französischen und englischen Zeitschriften 
zugegangen, die die A nnahm e von Insera ten  deu tscher F irm en 
verw eigern . W ir bitten die in der  K orporation  zusam m en
geschlossenen Firm en, to n  der H altung  de r  betreffenden 
ausländischen Zeitschriften Kenntnis zu nehm en, um  nicht 
in die L age  zu kom m en, gegebenenfalls  eine A bsage zu e r 
halten. Im  übrigen wirft dieser Insera tenboykott ein S treif
licht auf die im ehemals feindlichen Ausland leider noch viel
fach herrschende S tim m ung — trotz Locarno!

Lohnsteuertabellen. D urch  das Gesetz vom 19. D e 
zem ber 1925 sind w ieder einmal die lohnsteuerfreien  B eträge 
geändert  bezw. erhöht w orden . U nd rechtzeitig  sind auch 
w ieder die bekann ten  L ohnsteuer-Tabellen  von K. Se iden
schnur im Verlag E . Meier, Berlin N. 54, B runnenstraße 181 
erschienen, ohne die bei der schw ierigen E rm itte lung  der 
Lohnsteuer kein A rbeitgeber oder L ohnbüro  m ehr auskom m en 
kann. E s  erübrig t sich zu sagen, d aß  die Tabellen  w ieder 
die bekann te  sorgfältige und übersichtliche A usführung zeigen. 
A ußerdem  ist jeweils ein Auszug ;*us den „D u rch füh rungs
bestim m ungen über den S teuerabzug  vom A rbeits lohn“ (St. 
A .D.B.) beigefügt, die, abgesehen  vom § 7, eine A enderung 
durch das neue Gesetz nicht e rfahren  haben  und deren B e
stim m ungen über die F ü h rung  der  L ohnkon ten  und A b
rechnung der Lohnsteuör gerade  jetzt zum Jah resabsch luß  für 
jeden A rbeitgeber von W ichtigkeit sind. E in  Satz M uster
drucke der gesetzlich vorgeschriebenen F orm ulare  erleich
tert sehr das Zurechtfinden in dem  ziemlich um fangre ichen  
Vorschriftentext. Die Preise sind die gleichen wie b isher: 
d. h. Rm. 1,10 für die T abellen  für wöchentliche, R m . 1,50 
für monatliche und Rm. 0,70 für tägliche Lohnabrechnung  
bei postfreier Zustellung einschl. N achnahm egebühr .  Wir 
können sie der A rbeitgeberschaft unseres Leserkreises w ieder
um nur bestens empfehlen.

Angebote und Nachfragen.
1009. W i e n  (Technisches und elektrotechnisches Büro) 

w ünscht G eschäftsverb indung mit deutschen F irm en. 
Die anfragende  F irm a befaß t sich mit dem  Im port 
von paten tie rten  M aschinen und Artikeln, H olz- und 
M etallbearbeitungsm aschinen, W erkzeugen , E lek tro -  
material usw., ferner mit dem  E rw e rb  von E rf in 
dungen und Paten ten  behufs deren  H erste llung  in 
Oesterreich.

1050. E s s e n  sucht G eschäftsverb indung mit hiesigen H e 
rings-Im porteuren .

1052. B u e n o s  A i r e s  sucht G eschäftsverb indung mit F a 
briken, die ihre E rzeugnisse  nach  den südam erika 
nischen L ändern  zu exportieren  wünschen.

1155. K i r c h e n - Sieg sucht V ertre ter  für den V ertrieb  
b lanker 6kt. M uttern in der M aschinen- und Appa- 
rate-Industrie .

1156. T s  c h i c h e r z i g  a. O der (Z uckerw arenfabrik )  sucht 
V ertre te r  für Zuckererzeugnisse, besonders S ahne
würfel und M ilchkaramellen.

11.96. C r e f e l d  sucht V ertre te r  für den V ertrieb  eines
neuartigen, m otorlosen S taubsaugers .

1253. R e n d s b u r g - B .  sucht Oelfabriken, die Sesamöl
herstellen.

1294. H a l b  e r  s t a d t  sucht G eschäftsverb indung mit hie
sigen G roßkonfektionsfirm en, die aus dazu  gelieferten 
Stoffen (U niform tuchen) Joppen , besonders  Schützen
joppen, herstellen.

1337. B r e s l a u  sucht V ertre ter für ein neutra lis ierendes 
Leim streck- und Porendichtungsm ittel.

1338. B o m b a y  sucht G eschäftsverb indung mit 1. Im 
porteuren  von indischen E rzeugnissen  aller Art, wie 
H anf, Gummi, K apok, Baumwoll-Abfall, Gewürze. 
Saaten aller Art usw., 2. E xp o r teu ren  von Eisen und 
Stahl, Röhren  und Z ubehör, Papier, E isenkurzw aren . 
Spitzen und Besatzartikeln , Schreibw aren , Luxus
waren, S trum pfw aren , Garnen, Stoffen, Parfüm s, elek
trotechnischen Artikeln usw.

Die Adressen der anfragenden F irm en sind im Büro 
der  Kaufmannschaft, Börse II, für legitim ierte V ertre ter 
e ingetragener F irm en w erktäglich  in d e r  Zeit von 8 —1 U hr 
vorm ittags und 3 — 6 U hr  nachm ittags  (außer  Sonnabend 
nachm ittags) zu erfahren  (ohne G ew ähr für die Bonität der  
einzelnen F irm en).
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ReißhsnachriGhtensteile für Außenhandel in Stettin Bezirk Pommern, Grenzmark.
D er Reichsnachrichtenstelle  für A ußenhandel in Stettin 

sind u. a. die nachfolgend aufgeführten  am tlichen N achrichten 
e ingegangen ; 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 nkosten  abschriftlich 
bezogen  w erden . Die Reichsnachrichtenstelle  weist im übrigen 
darau f hin, daß  sie zur E rte ilung  von A uskünften über alle 
den  A ußenhandel betreffenden  F rag en  stets bereit ist. 
O e s t e r r e i c h  : Patent-, W arenzeichen- und  M usterschutz.
T s c h e c h o s l o w a k e i  : Einheitliche V erkaufs- und Z a h 

lungsbed ingungen  de r  K am m garnspinnereien . 
P a l ä s t i n a  : Bericht über die W irtschaftslage. 
V e r e i n i g t e  S t a a t e n  v o n  N o r d - A m e r i k a :  P a 

tent-, W arenzeichen- und  M usterschutz.
R u ß l a n d :  A bsatzm öglichkeiten  für M üllereimaschinen. 
I t a l i e n :  A bsatzverhältnisse für H ausha ltungsgegenstände

aus Aluminium, Em aille , K upfer, M essing und Nickel. 
B r i t i s c h  I n d i e n :  B eförderung  von P ostpaketen  und

P ostfrachts tücken  nach  Indien.
Adressenmaterial. D er Reichsnachrichtenstelle liegen fol

gende  Anschriften vor: Schreib- und Zeichenw arenhandlungen, 
Galanterie- und Spiehvarenhandlungen, A bnehm er und  V e r 
tre ter für L ithographiesteine, Schall-, W and-, Bodenplatten  
und Dachschiefer, sowie H än d le r  in M arm or und I ia r t -  
s teinen in H olland. — G ew innung von Schiefer in der 
Schweiz. — B aum ateria lien-H andlungen und Papeterie- 
w aren-H andlungen  in der  Schweiz. — G roßabnehm er für 
L ithographiesteine und Sohiefeierzf-ugni-sf in China. — A b
nehm er für elektrotechnische A rtikel in Sow jet-R ußland . — 
V ertre ter  für Spielw aren in Danzig. — A bnehm er für F ah r ,  
radzubehörte ile  in Brasilien. — T abakfirm en  in der  Türkei 
(S m y m a) .  — F irm en der elektrotechnischen Maschinen- und 
B edarfsartikel-B ranche in Finnland. — A bnehm er und V e r 
tre ter  von E rzeugnissen  de r  Steinindustrie, sowie B aum a
terialienhändler in Süd-Afrika. — Im portfirm en  in O es te r
reich. — Im porteu re  für H andschuh lede r  in Spanien. — E r 
zeuger von I3aumwoll-Rohgeweben in der Tschechoslowakei, 
(B ezirk  E g e r) .  — A bnehm er für L ithographiesteine, sowie 
Artikel der  elektrotechnischen Branche in Sow jet-R ußland .

Merkblätter für Außenhandel.
H andei mit China. D er Reichsnachrichtenstelle für 

A ußenhandel g ing ein M erkblatt über die Z ah lungsbed ingun
gen im H andel mit China zu, das von In teressenten  auf dem  
Büro de r  Stelle eingesehen w erden  kann. Auch können  E x e m 
plare zum Preise von R.-M. 1,50 fü r  das Stück vom D e u t
schen W irtschaftsd ienst G . m . b . H . ,  Berlin W  35, S chöne
b e rg e r  U fer 21, bezogen w erden.

R echtsfo lgen  des V erschw eigen s  eines T eiles  des 
Preises in Kauf- oder Tauschverträgen nach der polnischen  
G esetzgeb u n g . D as polnische Gesetz vom 26. S ep tem ber
1922 über die Rechtsfo lgen  des V erschw eigens eines Teiles 
des Preises in Kauf- oder T auschverträgen  ist unverändert 
in Geltung. Artikel 1 dieses Gesetzes lautet in deutscher 
U eberse tzung  fo lgenderm aßen :

,,Ist in einer einen K auf-V erkaufsvertrag  en thaltenden  
U rkunde der  K auf-V erkaufspreis  n iedriger angegeben , als er 
tatsächlich vereinbart w orden  ist, oder sind Leistungen an 
den V erkäufer  verschwiegen, die un te r  irgend einer Bezeich

nung tatsächlich vereinbart w orden  sind, so ist der Käufer 
nur zur Zahlung der  in der  U rkunde  angegebenen  Sum m e 
und nur zur Erfü llung  der aus dieser U rkunde  ersichtlichen 
Leistungen verpflichtet.

Schriftliche oder mündliche V erträge, durch welche d i : 
Parteien  den V erkaufspreis  höher festgesetzt haben, 'als in 
der vorgeleg ten  U rkunde  angegeben  ist, oder den  K äufer 
unter irgendeiner Bezeichnung zu irgendw elchen  Leistungen 
an den V erkäufer verpflichtet haben, die aus der  V erkaufs
urkunde nicht ersichtlich sind, sowie alle Scheinverträge. 
wrelche den Zw eck haben, den tatsächlichen K aufpreis oder 
andere  Leistungen zu verheimlichen, sind nichtig.

D em  Käufer, w elcher einen höheren K aufpreis gezah lt 
hat, als aus der vorliegenden U rkunde  ersichtlich ist, oder 
welcher zugunsten des V erkäufers  un te r  irgendeiner Bezeich
nung  irgendw elche Leistungen erfüllt hat, welche in dieser 
U rkunde  verschw iegen sind, s teht das R ech t zu, die R ü ck 
gabe  der  M ehrzahlung sowie der  in dieser U rkunde  ver
schw iegenen Zusatzleistungen oder ihres W ertes  zu fordern.

D er Verzicht auf den E inw and  der  N ichtigkeit oder 
auf das im vorhergehenden  A bsatz bezeichnete R ück fo rde
rungsrecht ist rechtsunw irksam .

Die V erw irklichung der  dem  K äufer auf Grund dieses 
Artikels zustehenden Rechte berech tig t den V erkäufer nicht, 
den geschlossenen V ertrag  w egen Benachteiligung für n ich
tig zu erk lä ren .“

Eigentum s-Vorbehalt für Lieferungen deutscher Indu
strieerzeugnisse nach England und E gypten. N ach  engli
schem Recht läß t sich ein E igen tum svorbeha lt bei Lieferung 
nach G r o ß b r i t a n n i e n  nur  gegenüber  dem  ursp rüng 
lichen K äufer  durchführen, nicht aber  gegen  den  zweiten 
K äufer im Falle eines W eiterverkaufs  durch  den ersten. 
D iese Auffassung des Rechts beruh t auf der E r 
w ägung, daß  der  V orbehalt seine B egründung  lediglich in 
dem  V ertrags  Verhältnis zwischen dem  V erkäufer  und dem 
ursprünglichen K äufer  hat. Dieses V ertrags  Verhältnis kann 
sich, ausgenom m en in Ausnahmefällen, prak tisch  k au m  auf 
Dritte, die bona fide von dem ursprünglichen  K äufer kaufen, 
erstrecken.

U eber  die M odalitäten des E igentum s-V orbehalts  gegen  
einen ursprünglichen K äufer läßt sich im allgem einen nichts 
N äheres  sagen, da diese den U m ständen  en tsprechen  müssen. 
Es kann deshalb nu r der  G rundsatz  bestä tig t w erden, daß  
ein E igen tum s-V orbehalt gegen  den ursprünglichen  Käufer 
vom G esichtspunkt de r  englischen R ech tssprechung  aus zu 
lässig1 und w irksam  ist.

H insichtlich  der  F rage , ob der E igen tum svorbeha lt bei 
Lieferung einer W are  nach E g y p t e n  ebenfalls gesetzlich 
vereinbart w erden  kann, und ob h ierüber U rteile  höherer  In 
stanzen ergangen  sind, ist festzustellen, daß  das Gemischte 
Recht nicht wie das deutsche R ech t zw ischen Verpflichtungs- 
und abs trak tem  Erfü llungsgeschäft unterscheidet (E igen tum s
übertragung) .  Beim V erkauf geht z. B. das E igen tum  mit 
K aufabschluß  über.

T ro tzd em  hat die R ech tsprechung  der Cour d ’Appel 
den V orbehalt des E igen tum s bis zur endgültigen Zahlung 
des Kaufpreises für rechtsgültig  erklärt. Dies ist als fes t
s tehende R ech tsprechung  anzusehen.

nnrnimniiiiiiiiiT Kurse
Rigaer Börsenkurse.

Lettländische Lat. (Ls )

miininniimiunimiuiimiimninnininmiiuinnniiiuiminmiiminfTiniiuin

Revaler Börsenkurse.
Estländische Mark.

---  --------------  — •
18./ F eb ru a r 19 FebruarläO. F eb ru a r 15 F eb ru a r 17. F eb ru a r 19. F eb ru a r

Käuf. V erk. Kauf. Verk. Kaut. V erk . K äufer Verk. K äufer Verk. Käufer Verk

1 am erik . D o lla r . . . 5.18 5.19 5.179 5.189 5.179 5,189 1 D o l l a r ........................ 37-2.00 375,-t- 37200 375.00 372.00 375.00
1 P fu n d  S terling  . . . 25.19 25.26 25.18 25.25 25.18 25.25 1 P tu n d  S te rling  . . 181000 1825.00 1810.00 1825.00 1810.00 1825.00

100 franz. F ra n c s  . . . 18.70 19.05 18.55 18.70 18.40 18.75 100 d tsch . R e ic h s m a rk . 8850 00 8975.00 8850 00 8975.00 8850 00 8975.00
100 belg. F ran cs . . . . 23.40 23.75 23.40 23.75 23 40 23.75 100 F i n m a r k ................... 937.00 947.00 937 00 947.00 937.00 947.00
100 schw eizer F ran cs 99.55 100.30 99.55 100.30 99.55 100.30 100 schw 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 21.10 20.65 21.05 20.65 21.05 100 d än isch e  K ronen  . 9«50 00 9850 00 9625.00 9825.00 9625.00 9825.00
100 schw ed. K ronen  . . 138.30 139.35 13S.30 139.35 138.30 139.35 . 100 norw eg. K ronen  . . 7650.00 7850.00 7725 00 7925.— 7725.00 7925.00
100 norw eg. K ronen  . . 107.95 109.60 107.85 109.45 109.15 110.65 100 franz. F ran cs  . . . 1360.00 1410.00 1350 00 1400.00 1350.00 1400.00
100 d än isch e  K ronen  . . 122.80 135.75 133.55 135.60 134.50 136.55 ! 100 belg . F ran cs . . • 1695.00 1735.00 1695.00 1735.00 1695.00 1735.00
100 tschecho-slow ac. Kr. 15.25 15.55 15.25 15 55 15.25 15.55 100 h o lländ . G ulden . . 14975 00 15200 00 14975.00 15200.00 14975.00 15200.00
100 h o llän d . G ulden . . 207.05 208.60 207.00 208.55 207.00 208.55 100 L a t ............................. 7150,00 7250 00 7150.00 7250.00 7150.00 7250.00
100 d eu tsch e  M ark . . 122.80 124.10 122.80 124.10 122.80 124.10 1510.00 1550.00 1510.00 1550.00 1510.00 1550 00
100 fin n län d . M ark . . 12.95 13.15 12.95 13.15 12.95 13.15 100 Schweiz. F ra n k e n  . 7175.00 7275 00 7175.00 7275.00 7175.00 7275 00
100 estländ . M ark . . . 1.37 1.395 1.37 1.395 1.37 1.395 1 ö s te rr . Sch illing  . . 52.50 54 00 52.50 5100 52.50 54.00
100 poln . Z loty . . . .  
100 litau isch e  L its . . .

67.00 77.00 66.00 76.00 67.00 77.00 1000 u n g ar. K ronen  . . 5 05 5.30 5.05 5.30 5.05 5.30
50.50 51.50 50.50 51.50 50.50 51.50 100 tscnech .-slow .K ronen 1105.00 1130.00 1105.00 1130.00 1105.00 1130.00

1 SS5 R-Tscliervvonez 26.40 26.85 26,10 26.85 26.40 26 85 1 estl. K rone . . . . — — — — —
E d elm eta lle : G old 1 kg 3425.00 3445.00 3425.00 3445.00 3125 00 3445.00 1 T sch erw o u ez  . . . 1905.00 1935.00 1905.00 1935.00 1905.00 1935.00

S ilb e r  1 kg 100.00 108.00 100.00 108.00 100.00 108.00 1 p o ln . Z loty  . . .  . 40.50 51.50 46.50 51.50 46.50 51.50
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teiiln^r Dampfmw • Compagiil
Aktiengesellschaft — Stettin, Bollwerk Nr. 21
Fernsprecher  5440 -  5443 — D rah tan sch r if t :  D a m p f e r c o  

um
I I Q E L H I I S I Q I  W I R B ! H ü

z w is c h e n  S t e t t i n  u n d  
Königsberg Leningrad*
Danzig-Memel* London 
Reval* Stockholm
* G elegenheit fü r  P assag iere

von D anzig ,  K ö n ig s 
b e r g  und M em el  
nach L ondon

zwischen R o tte r d a m  und  

Stockholm 

Finnland

LEIPZIGER MESSE
Die allgemeine internationaleMessc 

Deutschlands
“Die erjle und größte Mejfe der Welt/ 

Für Ausßelter und linkaujer jleidi wichtig 
Allgemeine M ustermesse m it  Technischer 

Messe u n d  Baumesse^
Allgemeine M ustermesse^^: 28.Februar-6 .März

Tabakmesse: 28. Februar- 4. Marz 
Tortilmesse: 28. Februar-4.März 

( Erste Deutsdu? Kunstseide-Ausstellung: 28. Februar - io. März} 
Srhuh-und ledennesse: 28. Februar- 4 .  März

Tahnisdie AAesse 1926: 28. Februar - 10. Matz
Gruppe Baumcssc: IS. Februar -6. März.

Gruppe Elekfrotedmik: 28. Februar-y. Man 
Gruppe Eisen-und Stahlwaren: 28. Februar —y. Alärc 

Gruppe Werkzeugmaschinen: 28. Februar - 2o. M an  
0

Auskunft erteilt und Anmeldungen nimmt entgegen 

MESSAMT FÜR DIE AiUSTERMESSEN IN LEIPZIG

Otto V o e l k e r
DACHPAPPEN-FABRIK □ EXPORT 
Stettin-Bredow :: Fernsprecher 1606

I
Mähmaschinen- und fahrrääer-fabrik  
gernh . S toew er, ^ctiengeseüschajt

Stett in-Grünhof I
In h a b er :  

O t t o  V o e l k e rWendt & Koppe
C H E M I S C H E  F A B R I K

S p e z i a l i t ä t :  W a g en fe t t ,  Lederfe tt ,  S tau ffe rfe t t ,  techn. Oele 

T  r a n - I m p o r t

Stettin-Bredow :: Fernsprecher 1606

A.-G. der Cheitiisdten Produkten«Fabrik Pommerensdorf, Sleflin
B üro : V ik toriap la tz  8 —  Postfach 60  —  Telefon: S te t t in  2 1 1 0 - 2 1 1 7  —  G egründet 18 5 7  —  T elegram m -A dresse:  Chemie S te t t in

A n tic h lo r  — G la u b e r sa lz  — C h lo r c a lc iu m  — c r is t .  S a lm ia c  — S c h w e fe ln a tr iu m  — D i- u n d  T r in a tr iu m p h o s p h a t  
P y r o p h o s p h a t  — N a tr iu m su lf it  — N a tr iu m b isu lf it  — g e lb la u s . K ali — S a lm ia c g e is t  

S a lz s ä u r e  — S c h w e fe ls ä u r e  — S a lp e te r s ä u r e  — W a s s e r g la s

S u p e r p h o s p h a t

Wir b it ten ,  be i  a l len  A n fr a g e n  a u f  d en  OSTSEE-HANDEL B e z u g  zu  n e h m e n .
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SPEDIT20STSTAFEL

f < STETTIN

„ATLANTIC“
Speditions- und Lagerei- 

Aktien-G esellschaft

Otto Bartsch
Gegründet 1894.

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

Spediteur des Haupt-Zollamtes

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

Tel.=Adr.: Spediteur Boden.

Buck&Willmann
Gegründet 1873.

Cohrs & Amme 
Nachfolger

Leopold Ewald

Handels- und Transport- 
Gesellschaft m. b. H.

T r a n s p o r t e  al ler Art  
EigenerFuhrpark mitKraftwagen
A ltd a in m er Str. 8a-9. Tel. 6101.

Hansa
Transport-Aktiengesellschaft

S T E T T I N
Telegr.-Adr.: „Hansat ranspor t“

K STETTIN >1
Hautz & S c h m id t

g e g r ü n d e t  1872  
a u c h  i n  H a m b u r g

Korth & Büttner
gegr. 1870

ReinholdKühnke
G. m . b . H.

1875 5 0  1925

Lassen&Co.
Th. Lindenberg

gegr .  1863, auch in Lübeck.

FRANZ MANDT
Abt. Spedition.

Fr.Meyer’sSohü
auch in Hamburg und Lübeck.

HUGO MINACK Nfl.
Speditionen aller Art 

T elegr.-A dr.; Consul Minack.

Garl P rior

K STETTIN >1
Engen Rfldenbnrg
S p e z i a l v e r k e h r  nach dem  
Baltikum und Skandinavien.
Telegr.: Konsulrüdenburg.

Gegr. 1859.

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

Telegr.-Adr.: Consul Schreyer

Otto Tischendorf
R  BREMEN )1

Carl P rior

K DANZIG >1

Carl P rior

R HAMBURG >1

Buck&Willmann
Gegründet 1873.

K  HAMBURG

Korth & Büttner
gegr. 1870.

Carl P rior

Otto Tischendorf
R  Lü bec k  >1

Buck&Willmann
Gegründet 1873.

Carl Prior

IC REVAL >1
Richard Jürgens

Reval
I nk a s s i  und S p e d i t i o n e n  

für Reval, Dorpat Narwa, Walk, 
Pernau, W esenberg,

Fellin.
Telegr.-A dr.: Jürgensco Reval.

K<SASSN ITZ-H A FEN >1

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

Luftverkehr Pommern
G. m . b. H., S te t t in

Tägliche F lugverb indungen  für Personen-, Post-  und  G ü te r 
befö rderung  von  S te t t in  nach H am burg ,  D anzig  und  zurück

Auskunft Luf t fahrzeug - Gesel l schaf t
e r t e i l t :  F lu g p la tz  K re c k o w _________T ele fo n  Nr. 8619

REEDEREIEN and SCHIFFSMAKLER

L 0 H F F  & S I E D L E R
Schiffsmakler 
Stettin und

Telegr. Stettin  Lofsidel.
Swinem ünde L otsiedel.

— Bunkerkohlen
Swinemünde

Fernspr.: Stettin  4605 u. 4606.
Sw inem ünde Nr. 34.

Wir b it ten ,  be i  a l len  A n fr a g e n  a u f  d en  OSTSEE-HANDEL B e z u g  zu  n e h m e n


