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Kollegen!
Kauft Eure

nur in den Laden der

Pouraiina SpjłflziBjgją U m m
U n f n g n i f n  ulica W ojewódzka 50 (Ecke Francuska) 
HulllUlIlui uli:a Koścfuszki 42 (Verbandsb iro)

Bibigste Preiseta®- U S iaB H  Prima Qualitat

Katowicka Fabryka .hłodnic
N euanfertigu ng von P erson en - und L asfw agen k iih lern , B enzin ian łis  
u. M oforhaubeu — M od ern isieru n g alfester Aufos.
S ep era lu r  von Kiihlern a ller  S vstem e — A eltesies  
l l n l e r n e h m e n  d i e s e r  B r a n c h e  am Platze

J. KUTZIA, KATOW JCtf, W odna 14
t e ł e e o n  6 3 3

KoKege

Ueberzeuge Dich davon. Es liegt dies in Deinem Interesse. Auskunfte ęrteilt i r , dieser 
Angclegenheit bereitwilligst Al. A D A M C Z Y K , Katowice, ul. Kościuszki r49 ,— nTel 30-14
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G esch a ftsste lle  u. R edaktioti der d eu tsch en  A u sgab e KATOW ICE, K ościuszk i 42 — '"'ęjefon 3014 
G esch a ftsste lle  der p o ln isc h e n  A u sgab e W arszaw a, ul. C zerw o n eg o  Krzyża 20

Am Sonntag,  den 8. Novemher di. Js. 18 Uhr vornilftags
findet im Saale des Restaurants „ T IV O L I“ 
Katowice, ulica Kościuszki, Ecke ‘Jordana eine

aller arbeitslosen und noch beschaftigten Chauffeure statt. — Auf der Tagesordnung 
sind sehr wichtige Angelegenheiten. - -  Naheres auf den V e ts a m n i lu n g s -P la k a te n .  
Es -st Pfiicht eines ]eden Chauffeurs, ob organisiert oder nicht organisiert, zu erscheinen.

Wesen u. Bedeutung der uenossenschaftsbew egung
Die genossenschaftliche kleć ist bereits uralt. 

Sehon die Naturvoiker haben ihrc Lebens- l u d  Wirt- 
schaftlichen Verbaltnisse auf gcnosstnschaftliche' 
Art betneben. Dss hat seinc Ursachc darin, dass 
bereits diese Volker im Kampt gegeu die Natnrge- 
waltcn der gegenseitigen Hiife bedurften. Da ein 
enizelner Mcnsch diesen G c w a l te n ^ e g e n u b e r  v id  
zu schwach war, musste mstinktmassig s.chon durch 
die Gemeinsamkeit des Handelas diese Schwache 
beseitigt werden. In der jahrtausend alten -Gę- 
schichte der Mensehheit hat diese "genosscnschaft- 
liche ldfeGjSich crhalten und wir begegucn derselben 
immer wieder in den verschiedensten prakdsclien 
Arten und Formen. Im Mittelałter erreichte d/e 
Verwirklichimg der genossensciiaftlichen Idee durch 
die bekannten Mark- u Flurg^nossenschaften ihren 
Hóhepunkt.

Ais darni die niiitckiIteniclic Feiidaiwirtschaft 
durch die Anfarige des^Kapitalismus abgelost t o - 
de, veranderte sich auch vollig die Struktur der wirt- 
schaftlichen und gesellschaftuchen Formen. The 
kapitalistische Wirtschaftsforrn schuf auf der einen 
Seite Unternehmer und namhafte Kapitalieu, auf der 
anderen Seite aber eine Masse von besitzlosen Men- 
schen, die Proletarier, Obwohl die letzteren nach

dem R-cclit iorm-filircie Arbeitiięlpnei; w’a*l en ̂ jsind 
sie doclt gegeuiiber urn  immeJy^Farker werdeudeu 
Kapitaliątea in Abhaugigkeit ^€rateu . DieSe Ah- 
hangigke.it maćfetc sie iu unselbstaiidijgen Ychwachen 
Mensćfrcn. Und hier kommt wiederum die genÓS-f 
•seuschafiliche Idei zur. Geltung, indem diese wirt- 
'schafilich Śchwaclten sich in Genossenschaften zu- 
i&ammtmsehlieąsen, um ihrc Wirtscbaft in den man- 
nigfaehsteri Formen gemernsam zu betreiben.

Die Genossensehaftsbcwegung bezweckt also im 
wesentlicben deh Zusainmenschluss von rnebrereii 
Ij^.crsoncn zur gem uńsam en Wirtschaft verschiedencr 
Art b ó g  cMg Gyruiidlage der gegenseitigen iiilfe. 
Darausl.-e:rlclart sich, dass im kapitalistischen S js tem  
insbesoudere Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen- 
flfchaften von den Arbeitnehmeni im 18. Jahrhundert 
ins Leben gdrufeh weYcien W ir finden naehstc- 
bende Genossenschartsartem-Yor: 1. Vorseliuśs- imd 
}<rcdiivereine. 2. Rolistoffvereine. 3. Vefeine zum 
gemeinschaftbehen Verkauf lamlwirtschaftliclier oder 
gewerblicher Erzeugnisse (AbsaDgenossensehaften).
4. Vcreine zur Herstcllung von Gegenstanden und 
zurn Verkauf derselben auf gemeinschaftliche Rech- 
nutig (I rodukiivgenossenschaften). 5. Vereinc zum 
gemcinschaftlichcii Einkauf von Lebens- und Wirt-
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schaftsbediirtnissen im Grossen und Verkauf im Klei- 
nen (Konsumvereine). 6. Vereine zur Beschaffung 
von Gegenstanden des Landwirtschafts- oder ge- 
werblichen Betriebes und zur Benutzung derselben 
auf gemeinschaftliche Rechnung. 7. Vereine zur 
rierstellung von W ohnungen. Das sind nur einige 
Arten der vo rherrschenden Genossenschaftsbildun- 
gen, dereń Aufzahlung allerdings nicht voilstandig 
sein d :irfte. Die Entwicklung des Genossenschafts- 
wesens bildet fortgesetzt neue Arten von Genossen- 
schaften heraus, die mit ihrem Wachsen an Grosse 
und Macht unter Zunahme ihrer Aufgaben an volks- 
wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung gewinnen u 
in ihren mannigfahigen Formen das Wirtschaftsleben 
immer m ehr durchdringen und beeinflussen.

Der Zwerk der Genossenschaftsbewegung ist 
nur der,

den wirtschaftlich schwachen Menschen in
der verschiedensten Art und W eise durch
die Gemeinschaftswirtschaft zu Hilfe zu 

kommen.
Aus naheliegenden Griinden haben die Arbeitnehmer 
ei"p solche Hilfe zunachst bei grossen Streiks und 
Aussperrungen gebraucht, so dass wohl dieser IJr- 
sache die genossenschaftlichen Vorschuss- u. Spar- 
vereine ihre Entstehung verdanken. Der niedrige 
Lohn der Arbeitnehmer, welcher immer nur das 
Existenzmm<mum darstellte, zwang d r s e  Menschen 
dazu, ihren Konsnm an Artikeln des taHichcn Bedar- 
fes moglichst vorteilhaft zu gesta’t°n bezw. d;e ent- 
snrechenden Waren mogl chst wohlfril und biil:g zu 
kaufen. Man griindete deshalb durch entsorechen- 
den Zusammenschluss von G1 icug e sm n t’n Konsum- 
ver ine, di die Aufgahe hatten die not-v( n i g m  Wa- 
ren im Grossen einzukauf n und chcselben dann 
ohne den Gewinn des Zwischenhandlers an die Ge- 
nossenschaftsempfanger abzugcben. Der Zweck ist 
namlich der,

den Zwiscncnhandel mit sGner Gewinnspanne 
auszuschalten 

und die W aren billig zu erlangen. Der Gewinn 
bleibt dadurch m Handen der Genossenschaftsmit- 
glieder, die ihn entweder zur Vergrosserung der ge- 
nossenschafflichen Unternehmungen oder sonst be- 
liebig verwenden konnen. Doch auch d :e Produk- 
tion ist ein wesentliches Glied der Wirtschaft, das 
einer genossenschaftlichen Wirtschaftsweise bedarf. 
Und auch auf diesem Gebiete hat in den Landern, 
wo die Genossenschaftsbewegung berGts eim n 
machtigen Faktor b i ld t ,  die genossensc' afti che Idee 
Fuss gefasst. Sie ist bereits durch Schaffung von 
verschiedenen Fabriken zur Eigenproduktion iiber- 
gegangen.

Die Bedeutung der Genossenschaftsbewegung 
liegt vor allen Dingen dar'n, dass die Konsumenten 
organisatorisch zusammengctasst werden und im 
Wirtschaftsleben des betreffendtn Staates c iien  Fak
tor bilden, der sogar auf die

PreisDewegung einen entsprechenden Einfluss 
ausiiben kann, sofern diese Genossenschaften dazu 
stark genug sind. Wir haben heute schon Beispiele 
zu verzeichnen, wo in den verschiedensten Landem 
die Genossenschaften einen ausserordentlichen Auf- 
schwung genommen haben. In Deut&chland z. B. 
sind mehr ais 0 Millionen Menschen in Genossen
schaften oiganisiert. Mit ihren Familien ergibt das 
ca. 25 Mili. Man kann hier ruhig die Renauptung 
aufstellen, dass etwa 40 Prozent der deutschen Be-

volkerung von den genossenschaftlichen Organisa- 
tionen erfasst sind. In Danemark ist das genossen- 
schaftliche Wirtschaftsprinzip am starksten durch- 
gedrungen. Die dort vorherrschende Kleinbauern- 
wirtschaft ist fast restlos in Genossenschaften zusam- 
mengeschlossen, die sowohl Produktion ais auch 
den Konsum erfassen. Der danische Auslandsex- 
port agranscher Produkte wird ausnahmslos auf 
genossenschaftlicher Gruudlage betrieben. Norwe- 
gen, Schweden und die Schweiz haben gleichfalls 
umrangreiche und gut ausgebaute Genossenschaften 
zu verzeichnen. Die grósste Ausbreitung haben uie 
Genossenschaften in den letzten Jahren in Russland 
erfahren. Im Jahre 1918 war daselbst meh- ais cne 
Halfte der Einwohner genossenschafthch organ;siert 
und heute diirfte diese Entwicklung dort noch weń 
beaeutenaere  Fortschritte gemacht haben, da doch 
die russische Wirtschaft neben den staatlichcn U n
ternehmungen nur eine genossenschaftliche bezw. 
kar.tellierte Wirtschaft kennt. In P o l e n  werden 
nach neueren statistischen Angabcn etwa 20 P ro 
zent der Bevolkerung von den Genossenschaften er
fasst. Das ist fiir die Volkswirtschaft dieses juiijgeu 
Staates gewiss nicht unerfreulich und die Entwick
lung cnirfte auch hier mit der Zeit auf diesem ;Ge- 
biete noch bessere Fortschritte zeitigen. Das Ziel 
der Genossenschaftsbewegung ist, schon .m kapitali- 
stischen Wirtschaftssystem Stufe um Stufe den ge- 
meinwirtschaftlichen Gedanken zu verwirklichen, um 
dann spater die kapitahstische Wirtschaft endgiiltig 
in die Planwirtschaft iibcrfuhren zu konnen

Wenn oben die Genossenschaftsbewegung i 
Polen ais befriedigend bezeichnet wurde, unter der 
Voraussetzung ihrer weiteren Entwicklung jn diesem 
Tempo, so muss gerade diese Bewcgung in unse 
rem eugeren Gebiet Polnisch-Oberschlesiens alsvo;!- 
lig unbedeutend festgesteht werden. Und gerade 
hiei in Polnisch-Ob^rschlesien ist es umso mehr not- 
wendig, namentlich Konsumgenossenschaften zu b ;ł- 
den, da die Existenz des grossten Tei! der BevoIke- 
rung, die sich iiberwiegend aus Arbeitern una An- 
gcstellten zusammensetzt, durch dauernden Lohn- 
und Gehaltsabbau bedroht ist. Dadurch wird -m- 
mer wieder die Arbeitnehmerschaft vor die Notv'en- 
digkeit gestellt, ihren Lebensstandard herabzuse.zen 
und den Bedarf an den notwendigsten Lebenshal- 
tungsartikeln einzuschranken. Dies wkie absolut 
nicht notig, wenn die Arbeitnehmerschaft schon fm- 
her den W erl und die Bedeutung der Konsum-Ge- 
nossenschaften eingesehen und sorche ins Leben ge- 
rufen hatte. Denn die Konsum - Genossenschaft 
ist doch ein

Schutz gegen Ausbeutung seitens des Zwi- 
schenhandels

und gewahrleistet ihren MitgLedern die Erlangung 
von Artikeln des ersten Bedarfes ohne irgendwelchę 
L)ebervorteilung. in Kónigshiitte hat die Konsum- 
Genossenschaftsbewegung berciis einen festeren Bo
den gefasst ais das in Kattowitz der Fali ist. Aber 
auch in Kattowitz ist man nun dazu iibergegangen, 
diesem Uebel abzuhelfen. In deutschen und pol- 
nischen freien Gewerkschaften organisLrtc Kollegen 
haben den Grundstein zur Konsum-Genossenschafts- 
bewegung in Kattowitz gelegt und bereits die „All- 
gemeine Konsun - Genossenschaft" (Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców) gebildet. Es muss nun 
Aufgabe der freigewerkschaftlich organisierten Kol- 
legenschaft sein, dieses jungę Unternehmen, welches
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bereits zwei Laden iri Kattowitz bcsitzt, durch rest- 
losen Beitntt in die Genossenschaft zu starken. Je 
mehr Mitglieder diese Genossenschaft hat, desto 
rnehr kann sie den Anspruchen und Bediirfmssen der 
Konsumenten entgegenkommen und entsprechen. 
Die Geuossenschaftsbewegung ist gleichfaHs ein 
Glied in der Kette gewerkschaftlicher Betatigung

/u r  Verbesserung des Lebensstandards der o-gani- 
sierten Mitglieder und zur ferneren Beherrschung 
der Wirtschaft. Aus Solidaritat und ureigenstem 
Interesse muss daher jeder freigewerkschaftlich O -  
ganisierte auch Mitglied der Genossenscliaftsbewe- 
gung werden und an ihrer Entwicklung tatigen An- 
teil nehmen. S. G ó r n y .

Aus dem englischen Yerkehrsgesetz
Im Friihjahr 1931 hat unsere englische Bruder- 

organisation, die ,,National Union of Distributive and 
Allied W orkers“ , alile die Kraftfahrer betreffenden 
Bestimmungen des englischen Verkehrsgesetzes von 
1930 in einer kleinen Broschiire zusammengefasst 
und damit den Mitgliedern Gelegenheit gegeben, 
sich schnell und griindlich mit den wesenUichsten 
Bestimmungen vertraut zu machen. — .Der grosse 
W ert der klemen Schrift liegt darin, dass sie von 
der gesetzestextlichen Phraseologie abweicht und 
in einer Sprache gchalten, die auch dem Laicn, d„r 
sich in iuristischen Ausdriicken nicht zurechtfindet, 
leicht fasslich ist.

Das Gesetz enthalt eine Reihe von Bestimmun- 
g tn ,  di? auch fiir unsere Kollegen von Interesse sein 
diirften, wesnalb wir diese hier zum Abdruck brin- 
gen. Am wichtigsten erscheint uns h L r  der § 8, d . r  
die Arbeitszeitbestimmungen enthalt, dief bei uns 
vollig Jehlen und die in Engfand fiir jeden Inhaber

eines Fiihrerscheins gelten. In der genaont n Schrift 
heisst es dariiber:

„Sie handeln ungesetzlich in folgenden Fallen
a) Wenn Sie ein Kraftfahrzeug iiber eine zu- 

sammenhangende Periode von mehr ais 5 Stun- 
den fahren oder einen anderen damit beauftragen 
oder auch einem in ihrem Dienste stehenden Fahrer 
erlauben oder ihn veranlassen, dieses Fahrzeug hin- 
tereinanaer langer ais b %  Stunden zu fiihren:

b) wenn Sie eine schwere oder leichte Sirassen- 
lokomotive, einen T-aktor, iiber eine unter a) be- 
schrieb ne Z , i .  hinaus a r n oder einen and ren mit 
einer solchen Fanrt beauftragen oder ihm ditse 
Fahrt erlauben;

c) wenn Sie irgendein der Giiterbeforderung 
dienendcs Kraftfahrzeug, mit Ausnahme eines der 
Passagiergepackbeforderung dienenden Kraftfahr- 
zeugs, langer ais 5 1/2 Stunden hintereinander fahren 
oder einen anderen beauftragen, es langer ais 5 %

-  4 —

Wnioski, mające być postawione na porządku obrad 
W -in ego  Zgromadzenia powinny być przedstawione na 
piśmie Zarządowi przymjmniej na 10 dni przed termi* 
nem.

Zgromadzę, a Walne nadzwyczajne zwołuje Zarzad 
na żądanie 1/10 ogółu członków, którzy żądanie swe w j-  
razi.i we wniosku przez nich podpisanym i podającym cel 
Walnego Zgromadzenia oraz uzasadnienie żąnania. Przed
miotem obrad Walnego Zgromadzenie Nadzwyczajnego 
mogą Dyć tylko wnioski inicjatorów zwołania tego g ro 
madzenia.

Zarząd powinien zwołać W alne Zgromadzenie na żą
danie Pady Nadzorczej i Związku Rewizyjnego, do które
go Spółdzielnia należy.

§ 19. Do kompetencji W alnego Zgromadzenia należy: 
31  wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej 
bl zatwierdzenie planu działań i budżetu, 
cl zatwierdzenie sprawozdania rocznego, bilansu oraz 

podział nadwyżki,
d) postanowienia o sprzedaży nieruchomości, 
ei powzięcie uchwał w pizedmiocie sprawozdania re- 

w iz^nego ,
r) postanowienia o zmianie statutu i rozwiązaniu Spół

dzielni,
g) wszystkie inne sprawy, które z mocy ustawy lub 

niniejszego statutu należą do kompetencji Walnego Z g ro 
madzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego,

h) zatwierdzenie 'egulam inu dla Walnego Zgromad e- 
nia i Rady Nadzorczej.

§ z0. Uchwały "a  Zgromadzeniu W alnem zapadają 
bezwzględną większością głosów oddanych, 7  wyjątkiem 
uchwał, dla których Ustawa o spółdzielniach ż dnia 29. 
X. .o 0 r. przewiduje wyższe wymagania.

Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się na pod
stawie głosowania tajnego, w  wypadkach pozostałycn spo
sób głosowania określ? Zgromadzenie W alne. O dw oła
nie członków Rady Nadzorczej można uchwalić większo
ścią 3/4 g łosów obecnych w głosowaniu tamem.

§ 21. W alne Zgromadzenie otwiera i prowadzi prze
wodniczący Rady Nadzorczej.

Valne Zgromadzenie może jednak wybrać innego prze
wodnie? ^cego Nie może pizewodniceyć członek zarządu.

§ 2 2 .  L chwały Zgromadzenia Walnego wpisuje się 
do specjalnie przeznaczonej na to księgi. Pro łokóły Zgro-

Fiir den Gebrauch unserer M itglieder' brmgen 
wir in 2 Absrhnitten den Abdruck des Statuts 

der „Allgemeinen K onsum -G enossenschaft 
in Katowice*.

STATUT
’ „Powszechnej Spółdzielni Spozyw cow “ 

w Katowicach.i
1. N azw a, cel i teren  d zia ła ln ości.

§ 1. Spółdzielnia p siada nazwę „Powszechna Spo'- 
dzielnia Spożywców z odpowiedzialnością udziałami i zo- 
staie zawiązana na podstawie '.stawy o spold? einiach 
z dnia 29. p ździernika 1920 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 111 
p. 733) na cza 3 nieograniczony

2. Spółdzielnia z a w ązu ie  się w  ełu zaspokajania 
wspólnemi s.łami materialnych i kulturalnych potr /eb  swoich 
członków, w działalności swej dążyć będzie do zorganizo
wania produkcji i wymi ny w myśl nteiesów spożyw co-.

§ J  Dla osiągnięcia celu określonego w artykule 
poprzednim, Spółdzielnia będzie org»ń zować i prowadzić 
w sze luego  rodzaju zai-łady gospodarcze oraz poóeimo- 
wac działalność społeczno - kulturalną, w  szczególno c zas:

a) ku iowac hurtowo, przerabiać oraz wytwarzać arty
kuł spożyc'a i przedmioty użytku dom ow ego oraz 
gospodarczego i odorzeaawać je detalicznie swoim 
członkom i nieczłonkom;

b) przyimować wkłady oszczędnościowe od członków 
na warunkach, ustalonych przez Radę Nadzorcza,

c) prowadzić wszelkiego rodzaju działalność kultura.- 
no -ośw ia tow ą społeczną.

§ 4. Sprzedaż tow arów  odbywać się będzie wyłą
cznie za gotówkę, o ile Zarząd i Rada Nadzorcza na 
wspólnem oosiedzeniu nie uchwala inaczej.
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Shuideii lii iitcre i naiitler zu fahren. -  Mehiciffr /u- 
samrnciihaugeude Fahrzeiten diuicn zusair.mcnge- 
liomraen innerhalb chich Frist von 24 Stunden nicht 
mehr ais 11 Fahrstunden : ehgeben. Der T ag  zahlf 
hier von der Zeit von 2 Uhr morgens bi*5 '2 Uhr 
morgens.

Das bedeutet, dass keine Person ein Kraftfahr- 
zeug innerhalb cler Zeit von 24 .Stunden, gTrechnet 
von 2 Uhr morgens bis 2 Uhr morgens, ailes hi 
allem liinger a^s 11 Stunden fiihren darł-. In jeder 
dieser Zeitperioden muss jeder Fiihrer cihe zusam- 
menhangende Ruheperiode von mindestens 11 jStyi- 
den haben. — In A.usnahmefallen ist es gestaitet,' 
diese Rnhezeit ;-auf 9 Stunden ztiu besehranken; je- 
doch muss dann die darauffolgende Rnhezeit minde- 
stens 12 Stunden betragen. Mehrere Fahrpeii den 
konnen ais 'eine zusammćnhangc nde FahrpeFode be- 
trachtet werden, wenn jtkle der dazwischen iegen- 
den Pausen weniger ais % Stunde betragt. — Ir- 
gendwelche Zeit, die in Verbindung mit dem Khart- 
fahrzeug oder -seiner Ladung cinschliesslich der im 
offentlichen Dienst stehenden Fahr,eugą, wahrend 
einer Reise oder irgendeiner Fahrt vcrbracht wird, 
ist; ais Fahrzei-t zu betrachten. Diese Bestimmung 
gilt nur fiir cjpn Fiihrer und Begluter, fficht aber 
fiir, die Fahrgiiste.

Sie konnen wegen Uebc-rtretung dieser Besflm- 
mungen nicht bestraft werden, wenn Sie nachwei 
sen, dass die U ebertretung .yerschuldet w$it durch

eine m m rm e id b a re  Vei,.6gerung der Fahrt oder 
durch irgendwelche Umstande, die niŚftt vorauszucr- 
kenneu waren. — Auf Anforderung der Vertreter 
der Unternehmcr und Arbeitnehmcr ist der Ver- 
kehrsminister ermachtigt, spezielle Bestimmungen 
iiber die Fahrperioden zu erlassen.“

Die Bestimmungen iiber die Fahrgeschwmdig- 
keit machcn keinen Unterschied zwischen gcschlosse- 
nem Ortsteil und der freien Landstrasse. Eine Be- 
grenzung der Fahrgescliwindigk.eit ist lediglich fiir 
solche Personcnwagen vorgesehen, die ausser dem 
Fuhrer mehr ais sieben Personen befordern konnen 
(Omnibusse) und fiir schwere Falwzeuge (Lastwa- 
gen). Diese Begrcnzung gilt fiir alle offentuchen 
Wege und Platze. Dass jedoch die Fahrer derjeni- 
gen Fahrzeuge, fiir die eine Geschwindigkeitsbe- 
schrankung nicht vorge£ęhen ist, es nicht zu toll 
treiben konnen, dafiir so rg t  der § 5, dessen wesent- 
lichster Teil folgendes bestirnmt:

,,Sie dtirfen ein Kraftfahrzeug niemals riick- 
sfchtslos oder in einer solchen Geschwindigkeit oder 
sortstigen A n  fahren, dass daraus eine Gefahr ftir 
die Oeffentlichkeit entsteht. Tun Sie'.-das dennoch, 
so sefzcft Sie sich folgenden Strafen a u s :

a) im ersten Falle einer Bestrafung bis zu 50 
Pfd. (1 Pfd. - 20,40 Mk.) oder Gefangnis bis ;zu 
4 Monaten. In weiteren Fallen bis zu 100 Pfd. 
oder (ajrefąngnis bi zu 4 Monaten oder beides.

b) Im Falle einer gerichtlichen BBestrafung

§ 5. Terenem działalności Spółdzielni jest Rzeczypos- 
polita Polska z siedzibą w Katowicach.

II. C z ło n k o stw o .
§ b, Członkiem Spółdzielni może być każdy, bez 

względu r,a płeć, kto ukończył 18 lat życia, mieszka na 
tererie  działalności Spółdzielni, nie należy do innej spół
dzielni snożywców, działającej na terenie wymienionym 
w artykule poprzednhn i nie utrzymuje przedsiębiorstwa 
tego rodzaju, co spółdzielnia.

§ Z Zgłaszające się osoby przyjmuje do Spółdzielni 
Zarząd. Osoby, którym Zarząd o d m ó w i  przyjęcia, mają 
prawo edw ołać  się do Rady Nadzorczej.

§ S. Decyzja o przyjęciu do Spółdzielni nabiera m o
cy prawnej dopiero no wpłaceniu przez osobę przyjęta 
w pisowego (art. 10)

§ 9. Praw o członkostwa gaśnie;
1. przez wystąpieiue dobrowolne, zgłoszone przez 

członka na piśmie co najmniej na"13 miesiące przed koń
cem roku obrachunkowego,

' 2. przez zgon,
3. przez wykluczenie które może nastąpić w każdej 

chwili na mocy uchwały Radę Nadzorczej, ,eżeli członek:
a) nie wypełnia obowiązków objętych statutem,
b) szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew  jej interesom,
c) w  ciągu miesięca zakupi w sklepach Spółdz elni 

mniej, niż wynosi suma statutowego udziału,
ci) popełnił czyn nieetyczny,
e) przestał odpowiadać warunkom, wymienionym w 

artykule 6. Wykluczony ma prawo odwołać się do Z gro
madzenia Walnego.

§ 10. Członek obowiązany jest:
a) wpłacić wpisowo w wysokości trzech złotych oraz 

zadeklarowane udziały,
b) zaspokajać swe potrzeby, o ile możności, w skle

pach i zakładach Spółdzielni,
c) dostosować się do wszystkich postanowień niniejsze

go statutu i prawomocnych uchwal Walnych Zgromadzeń.

Hi. F un d u sze  S p ó łd z ie ln i.
§ 11. Fundusze 'Spółdzielni składają się z funduszów: 

udziałowego, społecznego (zasobowego) i specjalnego.
§ 12. U d /ia ł  wynosi trzydzieści złotych.

— 3 —

W  ciągu roku od wsląpienia do Spółdzielni członek 
winien wpłacić gotówką co najmniej |eden udział.

Pozostała  suma powinna być wpłacona w ratach po 
3 ,-zł. miesięcznie bądź gotówką, bądź zarachowana zwro
tami od zakupów.

Dl> zasilenia funduszu udziałowego może Zarząd i 
Rada Nadzorcza wspólną uchwałą ustalić, że zwroty rocz
ne  od zakupionych towarów będą zużyte do nabycia da l
szych udziałów, jeżeli dany cz'onek nie nesia ła 10 udziałów.

Członek może deklarować najwyżej 20 udziałów.
W g  13. Fundusz społeczny (zasobowy) tworzy się z: 

1) wpisowego 2) całkowitej sumy zwrotów od zagiujów 
nieczłonków, 3) corocznych potrąceń z czystej nadwyżki 
w wysokości co najmniej 20%. 4) darowizn i legatów 
5) niepodjętych w swo.m czasie udziałów procentów od 
udziałów i zwrotów od zakupów.

§ 14. Fundusze specjalne powstają z ofiar o spe- 
cjalnem przeznaczeniu dobrowolnych składek cztonków i 
potrąceń czystej nadwyżki. Fundusze te służą do ceiów 
wskazanych przy tworzeniu każdego z nich.

§ 15. Dla zasilenia środków obrotowych Spółdzielnia 
może przyjmować wkłady oszczędnościowe od swoich człon
ków oraz zaciągnąć krótko i długoterminowe pożyczKi.

IV. W ład ze S p ó łd z ie ln i.
W a l n e  Z g r o m a d z e n ie .

§ 16. Prawa, przysługujące ogółowi cztonków w 
sprawach Spółdzielni wykouywują w drodze uchwał obe
cni na Zgromadzeniu Walnem członkowie.

Każdy członek, bez wględu na ilość posiadanych u- 
d zimo w, może brać udział w Zgromadzeniu W alnem tyl
ko osobiście i z prawem do jednego tylko głosu.

§ 17. Zgromadzenie Walne bywają zwyczame, zw o
ływane co rok. najpóźniej w  marcu, i nadzwyczajne, zwo
ływane na żądanie 1/10 członków Spółdzielni najpóźniej 
w  miesiąc od daty zażądania zwołania takiego zgromadzenia.

§ 18. Zgromadzenia Walne zwołuje Zarząd przez za
wiadomienia rozsyłane do wszystkich członków przynaj
mniej na dwa tygodnie przed Zgromadzeniem oraz przez 
ogłoszenia umieszczone w sklepach i biurze Spółdzielni 
W  zawiadomieniach powinny być wskazane: termin, miej
sce i porządek obrad. Zwołane w ten sposób Walne 
Zgromadzenie jest prawomocne bez wzgiędu na liczbę 
przybyłych członków.
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Gefaugms his zu 6 Monaten oder ciiie enisprccheude 
Geldstrafc oder beides. - Das Gericht wird ausser- 
dem die Strafen unter b) in Ihren Fiihrerschein 
eintragen und darf Ihneu denselben auch entziehen.

Das Fahren auf óffentlichen W egen ohne gelio- 
rige Sorgfalt oder ohne vernunftige Rucksichtnahmc 
auf andere W egebenutzer wird ais ein Vergehen 
betrachtet, jedoch fiihrt eine erste oder zweite Be- 
strafung wegen dieses Vergehens nicht zur Ent- 
ziehung des F uhrerschcines. — Wenn Sie bei ruck- 
sichtlosem, gefahrbringcndem und fahrlassigem Fah
ren betroffen werden, so sind Sie verpflichtet, ihren 
Namen und Adresse jeder Person zu gebeu, die 
einen plausiblen Grund zu der Frage nach dem Na
men und Adresse hat. Verweigerung dieser Anga- 
ben oder die Angabe eines falschen Namens oder 
einei' falschen Adresse wird ais Vergehen bestraft. 
(Siehe allgcmeine Strafen.)

Jeder Polizeibeamte hat das Rccht, Sie' ohne 
besondere Vollmacht¥zu vcrhaftcn, wenn Sie nach 
seiner Ansicht riicksichtslos, fahrlassig und gefahr- 
bringend fahren und Sie sich weigern, Namen und 
Adresse zu nennen oder Ihren Fuhrerschein zur 
Einsichtnahme vorzuzeigen. — Sie sind \crpfiiehtct, 
auf Aufforderung durch einen Polizeibeamten in 
Uniform zu halten. (Im Weigerungsfalle Strafe bis 
zu 50 P fd .)“

Die Altersgrenze fiir Kraftfahrzeugfiihrer ist 
wie folgt geregelt: Die Ftihrcr von KrafUadern 
mussen ein Mindestalter von 16 jahren, die der Per- 
sonen- und leichteren Lieferwagen ein solches von 
17 Jahren und die der Omnibusse, Lastwagen, Trak- 
toren usw. ein solches von 21 Jahren aufweisen. 
Ais Uebergangsbestimmung wird festgesetzt, dass 
diejenigen, die wahrend der letzten 6 Mouate vor 
dem 1. Januar 1930 ein solches Kraftfahrzeug ge- 
fuhrt haben, ohne das Mindestalter erreicht zu In- 
ben, im Besitze des Fiihrerscheines bleiben.

Die Erlangung des Fiihrerscheins ist entgegen 
dem fruheren Brauch, nach dem jede Person gegen 
Bezahlung von 5 Pfd. einen solchen erhalten koiinte, 
nach dem neuen Gesetz an bestimmte Yoraussetzun- 
gen gcbunden, die sich auf die kórperliche Eignung 
des Antragstellers beziehen.

Der § 6, der sich mit dem Gcnuss von A 1 k o- 
h o l  befasst, ist so dehnbar gehalten, dass er jeden 
Kraftfahrer zur aussersten Vorsicht zwingt, Es heisst 
da: „Sie durfen kein Kraftfahrzeug fuhrcn oder an 
demselben sich beschaftigen, wenn Sie so weit unter 
dem Einfluss alkoholischer oder sonstiger berau- 
schenden Genussmittel stehen, dass Sie zu einer 
genugenden Kontrolle des Fahrzeuges unfahig sind. 
S t r a f e n :  Im 1. Falle bis .zu 50 Pfd. oder Gefang- 
nis bis zu 4 Monaten. In weiteren Fallen bis zu 
100 Pfd. oder bis zu 4 Monaten GefangnU oder [auch 
beides. Bei Verurteilung durch ein Gcricht Gc- 
fangnis bis zu 6 Monaten und (oder) Geldstrafe. — 
Wenn Sie sich dieses Vergehens schuldig machen, 
kann jeder Polizeibeamte Sie ohne besondere VoD- 
inacht verhaften. — W enn Sie wegen dieses Verge- 
hens untei Anklage stehen, kann lhnen das Gericht 
den Fuhrerschein auf die Dauer von 12 Monaten 
entziehen.“

Zum Schluss noch einige W orte  iiber d i e H a f t -  
p f l i c h t .  Wofiir unsere Organisation seit Jahren 
kampft, namlich die gesetzliche Verpflichtung zur 
Haftpflichtversicherung, das hat die englische Ge- 
setzgebung in vorbildlicher Weise gelost. Es 
heisst da:

„Sie durfen kein Kraflfahrzcug auf óffentlichen 
W egen fiihren, fiir das nicht eine Versicheruug ab- 
(geschlosscn ist, die jedes Risiko anderen gegenuber 
urntasst. (Strafen: bis 50 Pfd. oder 3 Monate Ge- 
fangnis oder beides.) — W erden Sie auf Grund des 
Gesetzes wegen Uebertretung dieser Bestimmung 
gerichtlich bestraft, so kann lhnen das Gericht den 
Fiihrerschein auf die Dauer von 12 Monaten ent
ziehen.

■ Die Haftpflichtversicherung ist erst dann ais in 
Kraft befindlich anzusehen, wenn die Versicherungs- 
gescllschaft eine Police ausgehandigt hat, — Sie ha
ben dei Versicherung'sbehorde auf Anforderung die 
Versicherungspolice vorzulegen Die Police muss 
von einer behordlich dazu ermachtigten Person aus- 
gestellt sein und muss die Totung und Verletzung 
jeder Person durch den Gebrauch des Fahrzeuges 
aul Óffentlichen W egen umfassen. Auf Anfor- 
deru ist die Versicherungspolice jeclem Polizeibeam
ten vorzuzeigen, wie auch Namen und Adresse des 
Wagenhalters bekanntzugeben. Andercnfalls miis- 
sen Sie einer von lhnen selbst zu benennenden Poli- 
zeistation die Police mnerhalb einer Frist von 5 Ta- 
gen vorlegen. ’

Soweit wir hier zitiert haben, betonen wir noch- 
mals ausdriicklich, dass wir uns dabei nicht des 
Wortlauts des Gesetzestextes selbst, sondern des der 
fur unsere enghschen Kollegen von ihrer Orgam- 
sation herausgegebenen Broschtire bedient haben. 
Unsere Kollegen werden jedoch aus verschiedenen 
hier wiedergegebenen Bestimmungen entnommen 
haben, und das diirfte besonders auf die Haftpflicht 
zutreffen, dass die „Nachtwachteridee des Staates“ , 
die eben daran schuld ist, dass wir bei uns noch sehr 
weit von einer Zwangshaftpflichtversicherung ent- 
fernl sind, in England keine Statte hat. Nach i nse- 
rem Recht heisst es, der Ersatzpfiichtige haftet, wo- 
bei der Halter sich beruhigen darf. In neunund- 
neunzig von hundert Fallen ist der Fahrer schon mit 
irgendeinem Paragraphen, die unter den „besonde- 
ren FJflichten“ zusammengefasst sind, zu fassen. Das 
erstreckt sich sogar auf die Beschaffenheit des Wa- 
gens, auf die der Fahrer meist gar keinen Einfluss 
hat. Das englische Gesetz zwingt den Fialter, das 
Fahrzeug gegen jedes Risiko andern gegeniiber zu 
fflersichern. Das ist ein fundamentaler Unterschied. 
Diese Bestimmung zieht automatisch die Notwendig- 
keit nach sich, dass der englische W agenhalter sich 
bei der Auswahl seines Fahrers um dessen techni- 
sche Fahigkeiten kummern wird, weil in England 
vorlaufig noch kein Zw ang zur Ausbildung der 
Fahrer in einer konzessionierten Fahrschule besteht.

Verleumdung ais Kcn- 
kurrenz-Argument

Vor kurzeń fand vor dem Sad Grodzki m Rybnik 
eine Vernandlunc) s ta tt, uber d i3 w ir n icht so 
ohne w e ite ies zur Taąesordnung iibergehen kon- 
nen. Die Yorgeschpchte d ieser V3rhandiu^,g is t fo l
gende: i i

Der Kollege Ch... w ar be' Herrn A l.,, ais Chauf- 
feur ta tia  Da Herr Al... mehre.e Autos besptzt, 
besuchten ihn, oezw. seine Firma, ó fta rs  yersch.e- 
dene V ertre ter von Firmen, um Oel zu verkauf8n. 
U nter andern erschien auch Herr M..., der Vertre- 
te r einer grossen bekannten Firma und ver$uchte
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seine Ware loszuwerden Von der Firma wurde er> 
klrirl, dass die von inm angebotene W are zu tsue r 
ware, da man gle ichw erllge , bezwl. bessere Oefe 
von der Konkurrenz b illige r kauren konnie.

Herr M... war dąriiber sehr aufgebracht und ue- 
hauptete glattweg in der iinyerscham t;s .en  W tise , 
dass s -ine  W ąre von den C hauifeuren und ms oe- 
sondeie vom Kollegen Oh... sch lecht gemacht w ur
de, W'ii le r  den Chatfeuren keJn® Provision in Hohe 
von 15 Prozent gezahlt hatte. Dąraufhin kiindtgte 
Herr Al... den Koilegen C-h. . uie Śtellung.

Der Kollege Ch... verklagte daraufhin den ge- 
me.nen yerleum der und s te ilte  A rtrag  auf Bestra- 
fung. Ausserdem so llte  eine Schadencrsutzklage ge- 
gen M... angestrengt werden. Der Beklagte s te ilte  
s:ch zu dem Termin in Rybnik jn BegleMung einss 
bekannten K attow ltzer Adwokatem In Erw iderung auf 
die A nklageschrift behauptete Herr M dasss seine 
Fuma niemals Provisionen an C hsu i.eu re  ge /an lt 
und er ais seine P flich t ąngesehen hatte Hcrrn Al1.. 
vor den .,gewissen|osen‘‘ C hauffeu r zu w r.-e n . Wef 
teld łoehaupfete Herr M..., da.ss es a igemein bekannt 
ware. dass C hauffeure  versuchen, \o n  den L is fg ra -- 
ten Provis1on zu erhalten. Herr M... w o ilte  ausserd :m  
den Beweis antreten, dass der Kage r  yon anderen 
Firmen Provision yerlangt und erhalten natte-

Der K lager bes tritt die W ahrneit der Bet uptun- 
gen des Beklagten und woilte, beeiden, d' ss Her’  M... 
ihm, dem Klager Provision In Hone von 10,—  Z l. 
pro Fass angeboten hatte.

W ir sind auf den Ausgang dieser A rge 'eg3nhe it 
sehr gespannt und werden zu gegebensr Ze it auch 
den Namen des Vertre ters und auch der F irn a  nen- 
nen, welche auf diese schm ut^jge A rt und W eise die 
Konkurenz aus dem Felde schlagen w ill.

Die Kollegen sollten daraus jedoch eine Lehre 
ziehen, wie yors ich tig  man mit derartigen „Y ertre - 
te rn “  umgehen .muss, um n icht nachher in fa lschen 
Verdacht zu gera,ten. I

D ie Kollegen mogen se lbst urte'Fsn, ob man 
derartige „G eschaftsm ethoden“  solcher'' w w M t a iS  
und „F irm en“  tolerleren so'|. Auch hier he isst es 
A lle  f i ir  einen und einer f i i r  a llee“ .

Kollegen! Handelt dagach. i

Robert Bosch 70 Jahre alt
Einer von den wenigen.

Der Grunder der Bosch-Werke, dereń Ziin- 
dungs-, Licht- und Signalanlagen fur Kraftfahrzeuge 
seit Jahrzehnten in der ganzen W elt bekań,nt imd ge- 
schatzt sind, wurde am 23. September 1861 ais ach- 
tes Kind eines beguterten Landwirts in Albeck bei 
Ulm geboren. Nach dem Besuch der Realschule in 
Ulm kam er fiir drei Jahre zu einem Optiker imd 
Mechaniker dieser Stadt in die Lehre, arbcitete 
clann in yerschiedenen elektrotechnischen Betrieben 
seines i/aterlandes, auch in den Vereinigten Staaten 
und in England, und machte sich im Herbst 1886 in 
Stuttgart selbstandig Aus seiner bescheidenen 
Werkstatte fiir Elektorotechnik und Feinmechanik 
sind im Laufe der Jahre die grossen Industriewerke 
in Stuttgart und Feuerbach entstanden, dic heute 
viele Tausend.e von Arbeitern und Angestellten be- 
schaftigen. Dieser Aufstieg ist vor allem der cha- 
rakteristischen Personlichked Robert Boschs ?ii dan- 
ken, der mit klarem Blick und starkem Wiben alle 
seine Mitarbeiter zu seinen eigenen Grundsatzeh er-

zogen hat: durch ladellose, sorgfallige Arbeit den 
Kiinden unter allen Umstanden zufriedenzustehen. 
— Ununtwegf suchte Robert Bosch zunachst nut sei
nem kleinen handwerksmassigen Betrieb durch In- 
stallation und den Ban von alferlei Apparaten vor- 
wartszukommen. Die yersten zelrn Jahre waren 
miihsam.

Der Ban von Magnetziindern fur Gasmaschinen, 
der schon 1887 aufgenommen wurde, fiihrte dann 
um die Jahrhundertwende zur Entwicklung des er
sten brauchbaren Hochspannungsziinders, den die 
aufbluhende Automobilindustrie mit Begeisterung 
aufnahm. In glanzeridem Sicgeszug eroberte sich 
der Bosch Magnet die ganze W elt in wenigen Jah
ren. Unermiialich w urde ,an  der Veroesserung die
ser Ziindapparate, zugleich auch an der Erweiterung 
des Fabrikationsprogramms, an den W erken und 
ihren Emrichtungen und an der Schulung der Beleg- 
schaft und ihrer Fiihrer gearbeitet. Dic Herstel- 
lung von Ziindapparaten, von Lichtmaschinen und 
Scheinwerfern, spater auch von Zentralschmierappa- 
raten, wurde aufgenommen. In den wichtigsten 
Kulturslaaten entstanden dgene  Verkaufshauser, in 
anderen ubernahmen tiichtige Vertreter den Yerkauf 
und die Instandsetzung der Bosch-Erzeugnisse. Aus 
dem kleinen Handwerker wurde der Grossindu- 
strielle, der neben den wirtschaftlichen und techni- 
schen Aufgaben seines Unternehmens auch seine so- 
zialen Pfflichten sehr ernst nahm und schon vor 25 
Jahren den Achtstundentag einfiihrte.

Der W eltkrieg zerstorte den wertvol!en Aus- 
landsmarkt fast ganz, und es kostete ausserordent- 
liche Anstrengungen, in den Jahren der Inflation das 
1Q17 in eine Aktiengesellschaft verwandelte Unter- 
nehmen nach innen ulnd nach aussen umzustelHn und 
ihm neue Lebensmoglichkeiten zu geben. Robert 
Bosch hat auch diesen Wiederaufbau personlich ,tat- 
kraftig in die Hand genommen. Neue Arbeiisge- 
biete wurden erschlossen durch das heute in Mil- 
lionen yerbreitete Bosch-Horn, durch die Einspatz- 
pumpen fiir Dieselmotoren, durch Wischer, Winker 
und Hele andere Vorrichtungen zur Verbesserung 
der Kraftfahrzeuge. F.s entstanden e g e n e  Giesse- 
reien, ein Isoherwerk, .nehrere Yerkaufshauser im 
Ausland, dazu Hunderte von Bosch - Dienstwerk- 
statten.

Seine Kriegsgewinne hat Robert Bosch restlos 
gemeinniitzigen Zwecken zugcfiihrt; e r hai grosse 
Organisationen zur Fórderung der Volksbildung u. 
der Volksgesundheit ins Leben gerufen und finan- 
ziert. In den Verbanden der Wirtschaft und der 
Industne hat Robert Bosch Jahrzehnte hindurch an 
fiihrcnder Stelle mugewirKt, er hat in der Presse 
nnmer wieder zu politischen und sozialen Fragen, 
zu den Problemem der Ingenieurausbildung, der 
europaischen Staatengemeinschaft und vielen ande
ren Dingen bestimmt und personlich Stellung ge- 
nom m eir Titel, Orden una  andere Ehrungen hat er, 
stets mit Bestimmtheit abgelehnt. Robert Bosch 
ist von jeher ein grosser Naturfreund, noch im ho- 
hen Alter bewahrt er sich ais weidgerechter Jager, 
und seine ganze Liebe gehort seinem Mustergut .n 
Oberbayern, wo unter ungimstigen Klima- u. Boden- 
yerhaltnissen auf wissenschaftlichcr Grundlage Land- 
wirtschaft nach industriellcn Grundsatzen betrieben 
wird. — Robert Bosch hat im Laufe seines Lebens 
zu vielen geschaftlichen und gemeinniitzigen Unter- 
nehmungen, den Grund gelegt, den Aufbau geieitet 
und die Entwicklung fiir die Zukunft vorausbe-
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stimmt. Alle diese W erke ehren ihren Meister, an 
dessen Personlichkeit sieli in unserer triiben Gegen- 
wart gerade auch die Jugend ein Yorbiid nehmen 
mag.

Verbandsnachrichten
KRAKÓW.

Am 28. Oktuber d. J. fand in Kraków eine 'aus- 
serordentliche Mitgliederversainmlung der dortigen 
Ortsgruppe unseres Yerbandcs statt.

Anwesend waren vom Hauptvorstand die Kolle
gen Adamczyk Katowice sowie Rongens und Zi- 
m ennan Warszawa. Der Sekretar des Hauptvorstan- 
des Kollege Rongens referiertc iiber die bisherigen 
Erfolge des Verbandes auf vcrschiedenen Gebieten 
und betonte, dass bedeutend mehr crreicht worden 
ware, wenn alle Kolfegen dem Verbande angehoren 
wtirden. Ais eine grosse Gefahr fiir den Stand der 
Chauffeurc bezeielmete Kollege Rongens die Split- 
ter-versuehe, die bei einzelneu Ortsgruppen gc- 
macht wurden, um die Einheit des Verbandes zu 
zerschlagen.

Danach referierte der Vorsitzende des Haupt- 
vorstandes des Z. Z. T. Kollege Adamczyk, welcher 
in emeni langeien Vortrag iiber Organisationsfra- 
gen sprach. Er w i s  nach, d a ś ^ n u r  eine starkę 

Landes-Organisation, die an die I. T. F. angciehnt 
ist, die Interesscn der Kraftfalnebr iiberall richtig 
vertreten kann.

Ais nachster Reduer erorterte der Vorsitzen- 
de der Gewerkschaftskommission in Kraków' die Ur- 
sachen und Folgen der Arbeitslosigkeit.

Die zahlreich Versammelten nahmen die Aus- 
fiihrungen der Redner sehr beifąllig auf und ge- 
lobten in der darauffolgenden Diskussion fiir den 
Yerband neue M itgheder zu werben.

Nachdem noch der zweite Vorsitzende Kollege 
Zimmermann gesprochen hatte, wurde die V e r -  
sammlung nach Annahme einer Resolution vom 
Kollegen Adamczyk nach 3-stiindiger Dauer ge - 
schiossen.

Aus der Naphthaindustrie
Schwere Lage bei den G ruben und Raffinerien.

In der letzten Z e it lauten die Nachrichten, die 
aus dem Naphthagebiet kommen, immer scn lechte '. 
D ie Rohólgruben, die zu ' norma'er Z e it rund 12 000 
A roe iter beschaftig ten, arbeiten gegenwar+g sehr 
schwach. Der Absatz von R ohstn 'fen  f tó s s t  auf im
mer grossere Schw lerigkeiten. Die Ralfjnerien, die 
Rchól zur ^ertigprodukten verarbeiten, verringern 
von Monat zu Monat ihren Bedarf, da aer Export auf 
Schw lerigkeiten stósst, sowie aucn der Absiątz im 
Inland sehr schwach ist. D ie Prei e* auf den Export- 
markien sind so niedrig- dass die B e ^zn p re u e  d.e 
VerDrauchskosxen von Rohól n c h t decken. im ge- 
gerw alrigen Augenblick sind die Pohó vorrate und' 
verarbeiteten Produkte au f 250 000 To men angs- 
s t ;egon, die einen W ert von rund 10 M ili. z i. repra- 
sentieren. Das M inisterium f i ir  Indu t r  e und Han
del hat eine spezie.le Kommission elnberufen, die 
die von der Naphthaindustrie elngegangensn Fcr- 
derungen, d ie  eine Besserung m der S ituation her- 
belifiihren sollen, priifen  w ird.

Ausfuhr m uss sein!
In der letzten Z e it sprich i man iiber die Nofwen- 

d iyke it der Anpassung der Nąphthb Industr.e au>  
ochliesslich an die BedurfnioSie desl Inlanasiimark- 
tes, um der Notwendigkeit der Ausfuhr zu entglehen. 
Jedoch ist diese Anpassunu in folgę der Lage fb r 
Naphtnagruben schwer.

Um die E intuhr zu verne iden , m iissen w ir aus 
eigener K ra ft den Inlapdsbeoarf von 150 000 t. jiih r- 
lich decken. Da der Naphthaertrdg aus Rohól' durch- 
schn ittiich  30 Prozent e-reicht, so ergibt sich daraus 
die Notwendigkeit der Fórderung von m indesiens 
500 000 t  Rohól, woraus map in der. Raffinerien 
rund 100 000 t  Benzin erhalt. Zahft ms.n zu dieser 
Msr.ge noch mindestens 30 000 t  Gaso in, die man 
aus den Ga,sen erhalt, so ,e rg ib t .ich die Notwendig
keit einer Ausfuhr (bei unserem gegenwedigen Ver- 
brauch von 90 000 t) von m indestens 4-0 000 t. Ben
zin. Es kann ajso von elnor vó 'ligen Elimlnieirung 
der Ausfuhr keine Rede sein. Bei der letzten Aufnah- 
m efahigkeit des Inlandsmąrlktes b e tr ifft dies alle 
Naphthapiodukte. i -

Yerkehrswesen
G anz—ScP Kanen.

W ie w ir erfahren, is t nach einer neuen Bestim- 
mung der deutschen Zollbenórde die Menge des 
B e triebssto ifes , welche ein Auto bei der E infahrt 
nach Deutschland m it sich tiih ren  darf, mit 20 Itr 
begrenzt worden. Kraftwagen vv'elc,h3 mehr Be- 
tr ie b s s to ff m it sich fiihren, werden zuriickgew ie- 
sen. Der Grund f i i r  d iese Anord.uing soli juarin 
liegcn, dass der B e trieoss to ff gegenwatrig In Polen 
b iilige r ist, ais in Deutschland, und das Fal e vor- 
gekommen sein sollen, dass ąus Polen kommende 
Kraftfahrzeuge in Deutscldand BetrieDSStoffe ab- 
gelassen ha,ben t

W ir geben hiervon Kenntnis und bemerken, 
dass der Zw. Zaw Automobi istćiwi Schritte  unter- 
nehmen w ird, um eine Aulhebung dieser verkehrs- 
fe indlichen Bestimmung zu erreichen.

-Senzln aus Fraunkohle
Ein Treibsfoff fiir TralUoren ? D ie P re isfra ą e

Die Herstellung kiinstlicnen Benzins, d !e in grds- 
serem Umtang erst in d e r a llerle tzten Jahren auf- 
gerommen worden ist, und die bisher in der H aupt 
sache au f Stemkonle basie-te. seneint - ie tz t eine 
neue W enduny zu nehmen. Jedenfails hat schon 
bei den Verhandlunyen, die k iirz iich  iiber die Be- 
trlebssto ft-K onyention  ge flih rt wuraen, der W e t be^ 
wc rb zwisenen Benzin und Binem kunstlichen Ben
zin, das aus Braunkohie gewonr.an w ird, tieutlioh 
zeigt. Der neue B o triebss to ff i . t  nSjmtioh be den 
heutigen honen Konventionspreisen, wie die D l- 
Nacbrichten muteilen. wesentilch b iiliger ais die an
deren Benzinpreise- Der Preis fu r  das Braunkohien- 
Benzin liegt im Grosshandei zwischen 25 und 27 
Pfg. und es bere ite t einige Sohwierlgkeiten, den neu
en B o triebss to ff sc auf den Markt zu bringen, dass 
die Koni entionspreise f i i r  das andere Benzin n icht 
gestórt werden. Man w ill nunmehr das Braunkohlen- 
benzin nur f i i r  den Varkauf an die Landw irtscha ft 
zulassen. : 1 i
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Es hat allerdmgs langw isngsr B« ruihungen fce- 
durft, eiie man das Braun«ohlenbenz'n gefcrauchs- 
fanig lie fern konnte. Zunachst enth ie 't das Frzeugnis 
zu Jfriel aktiyen Schwefe! und hinzu kam, dass ein 
bestimmter Geruch cne Verwancłung ( iir  das Automo
bil unmóglich machle. Inzwlschen Is t d i3 e E rschzi- 
nung beseitig t worden, wenn auch irn re r  noch ein 
starker Braunkohlengeruch geblieben ist- Dagegsn 
konnie in chemischer H insicht d e G iits  des Braun- 
kohlenbenz:ns so gesł e igert werden, da -si es dem 
aus Rohol gewcnnenen Benzin durchaus clie Wage 
hait. Zunachst is t die Erzeugung rr.engenmąssig sfehr 
gering, da fm Monat n icht mehr ais 1500 t  hsrge- 
s te llt werden. Aber bei dem Reichtum an R ohsto ff 
liesse sich d is Gewinnunp noch w egsnTch steige.n, 
Man darf gespannt sein, welches Urt& il die Prax:3 
iiber das Bra,unkohlenbenzin \fa 'len w iru und wie 
sich cne schw ierige P re isfrags regeln lasst.

Verschiedenes
Die Satze der W egebausteuer.

Einer Verordnung des Mi ds 'e rra ts  ziEolge wur
de die W egebausteuer ifL ir d ’s Budget ahr 1931 /31 
f i ir  100 Kilogramm E igengewicht eines Krsftfahrzeu- 
ges in nachstehender W eise hsruntergesetzt.

F iir tein Privata,uto 40 Z io ty , bezw. 50 Z fo ly , 
f i i r  je  100 Kilogr. iiber 1500 Ki ogr., f u r  A idobusse 
und Droschken 40 Z io ty . f iir  E rw3rbs'astaufo s 48 
Z lo ty , f i i r  Anhanger 30 Z .oty, f i i r  M otorradsr r  me 
Beiwagen 50 Z lo ty , f i i r  M oforrąd?r .r,i: Bsiwagen 75 
Z lo ty . Bei Berechnung des G ew ichts werden Ge- 
w ichte bis zu 50 Kilogr. e inscnijes I ch be/ecnnet. 
Quant.itiiten von iiber 50 Kilogr. werden m it 100 
Kilogr. berechnet. Bei Kraftfahrzeugen und Beiwa- 
gen m it Voilgummiradern werden die im ersten A6- 
schn itl erwahnten Steuersiatze u u 25 P rozent er- 
hóht bei Getahrten mit Eise radern um 100 F ro /e  t.

W ir brir.gen nacbstens die V e ro rJn jng  in W ort- 
laut. , |

Frankrełcb . Fiir den Hasip£Iichiversictae- 
r u n g sz u a n g  im  :iraftfahrzeugverftetir

In Frankreich befąsst sich zurzeit ein stastH- 
cher Ausschuss f i i r  Wohlfahrtsdingelege .heif :n 
(Commission d ‘assurance et de preroyance sociales.) 
m it einem G esetzentwurt der Regierung iib e r die 
Entschadipung cier O pfer von Kraftwagsnunfaiien 
(cierursacht durch alle K raftfahrzeuge, e inschlless- 

ch Kraftrader). Durch dkus neue Gesetz soli iem 
G arantiefonds geschaffen werden, der aurch einsn 
besondertn  Zuschiag zur K ra ftw a g e n .t:u s r, der all- 
jahrlich  fes lgese tz t und nicht mehr ais 2 Proz- 
der genannten Steuer betragen soli, gebilde t wi d 
Aus dieser Kasse sollen kunftig  die O pfer von K raft- 
wagenunfallen entschadigt werden. Ein Kraftwagen- 
fiih re r, der wegen eines U nfa lles gerichtlich ver- 
u rte iit wforden ist,. kann zur Beza.hiung eir.es Geit a- 
ges in den G arantiefonds bis zu 2000 Franken (bei 
Krauwagen) und 250 Franken (bei K rT tradem ). wenn 
ihn ein schweres V er.chu lden tr i i f t  oder ;;m W ic d :r-  
holungsfalle eines solchen bis zu 1000 Franken (bei 
K raftradern) herangezogen werden. —  Verursacht 
ein K ra ftw agenfiih rer einen Unfa i, wegen d :s s :n  ,.r 
bes tra ft oder ve ru rte ilt w ird, so u l ferner in se i
nen F iihrerschein ein en‘sp r3 ch 'n d s r V. rm :rk  ęm- 
gelragen werden; v ie r solcher Eintragui.gen sollen 
zur Folgę haben, dass der B e lre ffende ais dauemd

unfahig zur Fiihrung eines Kraftwagsns giit- K raft- 
wagenfiihrer, dereń Fuhrerschejn fu n f Jahre nach 
selner Anstslluny noch fre i von r olchen E htragun- 
gen ist, sollen vc m Mmi te r f i i r  ó ffe n tlic ’~e ^rlse t-n  
ein besonderes Abzeichen ernaten. L . id i r  i t  m n 
von dem iirspriing lichen G iuanken d r Schaifung 
ene r  Zwa.ngshaftpfiichf f i ir  a le  Kraftwagenbesitzer 
abgekommen —  diese w.rd ujpjrigens von un 'erem  
franzdsischen Tran:portarbe ite rverband nach w ie vor 
dringend gefo rdert; desgieichen Bestimmungen uber 
vcrursachte Sachschaden

G eaelzenfw urf zur E infiihrung e in er  2 4 -  
stiin d igen  uoctaenlliciien  R uh ep au se fiir 

d ie  franzds*cben Privafchauffeure
Mit der Em fiihrung des Achtstund anta;© ', durch 

das Gesetz vom 23. Apri! 1919 wurde gewmsen, in 
Handel und1 Industrie bescnaltig ten Arbeiterkatego- 
rien auch eine wochentliche Ruhepiause von 24 Stun- 
dsn gewahrt. Den gewerblichen K raftfahrern  V'ur- 
de eine solche Ruhepause bereits durch ein Gesetz 
vom Jahre 1906 zugestanden, doch m it einer Reihe 
anderer Gruppen war dias den Pdvatchauffeuren, 
die wie in verschiedenen anderen Land!ern noef. zum 
Hausnerscna gerechnet werden, ve r;ag t. Nach 
e,nem nunmehr im franzosischen Pai lament eimge- 
brachten G esetzentw urf soli die e B sru fsyruppe run 
auch in den Genuss dieses Rechtes kommen- D is 
wochentliche Ruhepause soli grund atzl.ch auf den 
Sonniag, und zwar von M itternacht bis M if.e rn : ch(, 
fa llen. W enn jedoch gewissa Dienstai-ten diss e rfor- 
derlich machen, kann standig od r zu gewis en ^ e i-  
ten ein anderer Tak ais der So n.-tg, cdsr  derSonnr 
ćagnachmittag mit einer ganztag'gen Ruhepause alle 
14 T aye, freigegeben werden. Ein Ruhetag muss 
ste fs 24 Stunden und' ein halber Ruhetag 12 S tun
den dauern. In Fallen jedoch, wo asr rC hauIfeu r 
seinen Arbeitgeber auf langeren Reissn zu beglei- 
ten hat, kann der R uhetag^w e n diese Bescha iti- 
gungedauer nicht iiber 4 M on4e n i ’,ausaeht, jew eils  
auf eine spatere Z e it verschoben wsrden, und zw T 
is t ihm dann die Anzahl der ihm entgangenen Ru- 
hetage zu gewahren- —  Der G esetzentw urf is t der 
staatlichen Komission f i i r  Handel, Industrie, Arbe;t  
und Postwesen zur naheren P rijiung iiberw iesen 
worden.

Herzliche Gliickwimsche
Im Monat November haben nachstehende 

Kollegen Oeburstag, wozu wir herzlichst gratulieren
Wieczoi;ek Saanisław 7. 11. 92, Gazda Bernard 10
11. 00, Głownia Stanisław 1. 11. 03, Lubiński Józef
3. 11 96, Świtała Franciszek 24. 11. 04, Zieliński
Jan 27. 11. 97, Morawiec Bernard 20. 11. 97, Brach 
niański R. 23. 11. 89, Harazin Jan 26. 11 03, Sieg 
mund Erich 16. 11. 03, Kictzka Stanisław 6- 11. ,94, 
Kiihnel Konrad 22. 11. 89; Bulla Feliks 207 11. 07, 
Lipok Leopold 14. 11. 98, Musiol Paweł 21 11. 09, 
Walla Stanisław 12. 11. 78, Sulski Hubert 4. 11. 01, 
Sitko Karol 4. 11. 02, Białas Karol 30. 11. 09, MSr- 
kelka G. 15. 11. 04, Jarkulisz Franciszek 22. l l .  ‘91, 
Gwóźdź Konrad 25. 11. 07, Tomiczek Engelb. 7. 11. 
06, Berlik Erwin 14. 11 95, Chlubek Edward 4. 11. 
05, Langrzik Karol 1. 11 89, Morcinek A. 20. II. 01, 
Wolnik A. 16. 11 02.



{ Waren-Transport „Express“ \
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Achtung Kollegen

FOESZYNS Synek 2 *
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befinaet sich die I S e z i n s t a f l o a  des Z w iązek  rJJ 
Zaw odow y A utom obilistów . Die Kollegen wer- ®  
den gebeten im Bedarfsfaile ihren Bedarf an B enz:n 5  
und Del dorf zu  decken . ■ ■ » ■■ ■ —mj § ®

W

♦
T|i j|L „ |  [ Katowice, ulica Plebiscytowa 4 ♦

i. PUU B. Telef 17-82 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Telef. 17-82 |
♦

Reich haltiges Lagerin Aufozubehór aller A^t ♦

Empfiehlt ais besonders preiswert Nebel-Schei n- ♦
werfer, Hydraulische FETTPRESSEN i
u. die neuen Generale-Reifen und Schli: uche iDie Automobil-Werkstatten und Garagen ^

befinden sich auf der ulica PO W STA Ń C Ó W  37. Telefon 22-47 u. 28 68

3 Wilhelm Tl i  big, Hafowtce, ul. JTlarjacka t*f a
Ii mmmmm Zakład budowę chłodników i aparatów□ □

Neuanfertigung sowie M odernisierung und Reparatur von Kiihlern IJ 
3  fuir Personen- und Lastwagen. M otorpfliige. Herstellung von Kot-

fliigeln, Benzintanks und Motorhauben O



C U c t K s t a i l  im p a r a r a r
SAMOCHÓD"    f J \ 3 n L I * * \ M \ ~ a . A \ J E *  H B i H M  +

KATOU/ICE, ulica Starowieyska 3 - TeleZf-r. 28-24 J
Etnpfiet)(f sich zur Tiusfuhrung sWtmfichhr 

" ins Tach schiogender Tir bei ten.
■* Reelle und gewissenhafte Betfienung.

1 0 nelrin fflUsitii Cymnihnrininn Ii  oiqonic M in i owuujmk *
£  Inhaber AUG. LABUS, KATOWICE, ulica RACIBORSKA — TEL. 30-80  J g

" Empfehlen sich zur Ausfuhrung aller Art Autoreparaturen  
H I  Moderner Garagen- und Werkstatt-Betrieb ■ ■ ■ H I  j ę

W y s o k o  w a r t o ś c i o w e

dla k a ż d e g o  t y p u  m aszyn  o s o 
bow ych, c iężarow ych  i traktorów
(Zastosowanie według tablicy polegającej)

p rzeciw działająca stukaniu

Zapewniająca nienaganne 
DZIAŁANIE MOTORU 

S z c z y l  w y d a j n o ś c i !  
Doskonała konserwacja l

■Ząaajcie prospektów!

GALICY|SKIE T -w o NAFTOW E

99„GALICJA” S. A. Stacje o le jow e  
1 benzynow e  
w szęd z ie

Wydawca Związek Zawód. Automobilistów Rzeczplt. Polskiej. Redaktor odpow Al. Adamczyk. Katowice.
Drukiem „Oazety Robotniczej" w Katowicach.


