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Der Uniernehmer ais Verwaller des Volksvermo^ens.
(Fortsetzung.)

In der „Danziger Wirtschaftszeitung“ Nr. 22 vom 
31. Mai 1935 brachten wir auszugsweise einen Vor- 
trag, den. Professor Dr. Liier, Leiter der Beichs- 
gruppe Handel, President des Rhein-Mainischen In- 
■dustrie- nnd Handelstages, anlaBlich ein.es Lehrganges 
der Kreisbeauftragten des Amtes fiir Berufserziehung 
in Berlin gehalten bat. AnschlieBend veroffentlichen 
wir wiedemm auszugsweise den 2. Teil der Aus- 
fuhrungen des Professors Dr. Liier, denen ange- 
siohts der grundsatzlichen Einstellung besondere Be- 
deutung zukommt.

Nnr dadurch und deshalb, weil es in der Yolks- 
wirtschaft Menschen gibt, die all ihr Hab und Gut 
und isich selbst restlos in den Didnst einer Aufgabe 
stellen, kann diese Aufgabe zur bestmoglichenLósung 
gebracht werden. Der Unternehmer ist der 
Mann, der standig nach diesen Aufgaben 
sucht. Schon das Finden dieser Aufgabe, namlich 
die Feststellung, daB irgendwo in der Volkswirt- 
schaft zu wenig, zu schlecht oder zu teuer produziert 
oder verkauft wird, stellt eine ganz besondere 
Leistungdar. Sie erfordert eine ausgesprochene Ge- 
schicklichkeit, ein Einfiihlen in die breiten Konsum- 
bediirfnisse, ein Ueberblicken der Marktlage. Sodann 
muB der Unternehmer iiberlegen, ob und wie er diese 
Aufgabe erfiillen kann, und vor allem, ob er ihr 
besser gerecht werden kann, ais dies bisher getan 
wurde, oder ais ein etwaiger Konkurrent tun kann. 
Hier gilt es in eisklaren Erwagungen die eigenen 
Krafte abzuschatzen und sie mit denen der Mitbe- 
werber zu vergleichen. Kommt er rechtzeitig zu der 
Erkenntnis, daB sein Konkurrent der Aufgabe besser 
gerecht werden kann, daB er, mit anderen Worten, 
konkurrenzunfahig ist, dann muB er von dem Einsatz 
seiner Person und seiner Mittel Abstand nehmen. 
Tut er dies nicht, so bedeutet das mit Sicherheit 
seinen personlichen Ruin und gleichzeitig die Preis- 
gabe von Vermogenswerten, die die ganze Volksge- 
meinschaft mitzutragen hat.

Eine riesenhafte Verantwortlichkeit ist also 
in dem EntschluB des Unternelimers zu- 

sammengcballt.
So wie er die Volks wirtschaft durch richtigen Einsatz 
seiner Mittel zur hochsten Blute bringen kann, so 
kann er sie umgekehrt durch falsche Kapitaldispo- 
feition an den Rand des Verderbens fiihren. Das 
haben uns vor allem die zuriickliegenden Jahre der 
Scheinbliite und des darauf folgenden Zusammen- 
bruchs bewiesen.

Die Zeit der sogenannten Rationalisierungen und 
der groBen Investitionen ist eine Zeit groBer Kapital- 
fehlleitungen gewesen, und an diesen hat, das muB 
ganz offen gesagt werden, das deutsche Unter
nehmertum ein geriittelt MaB von Schuld gehabt. 
Freilich nicht es allein. Bei seinen Kapitaldispo- 
sitionen befand sich das Unternehmertum in 
Konkurrenz mit der off entlichen Hand, die 
nach marxistischen Grundsatzen das Ge- 
biet der Wirtschaft an sich reiBen wollte. 
Hier warden die allerschlimmsten Fehler gemacht, 
an deren Auswirkungen das ganze deutsche Volk 
heute leiden muB. Es hat sich damals schlagend er- 
wiesen, wie falsch es ist, wenn sich Menschen mit 

wirtschaftlichen Untemehmungen befassen, die nicht 
zum Unternehmertum geboren sind. Es hatte nicht 
dazu konimen diirfen, daB in die unproduktiven An- 
lagen, in óffentliche und nichtoffentliche Werke 
Millionen und aber Millionen Kapitalien gesteckt 
worden waren, bei denen man sich oft nicht die ge- 
ringsten Gedanken dariiber machte, ob sie jemals 
wieder herausgewirtschaftet, ob sie jemals auch in 
bescheidenstem Umfange verzinst werden kónnten. 
Hatte damals der sinnlo.se Wettlauf von 
offentlicher und privater Hand auf dem 
Gebiete wirtschaftlicher Betatigung nicht 
stattgefunden, hatte es damals nicht ehr- 
geizige Biirgermeister gegeben, die unbe- 
dingt die grbBte, schónste und modernste 
Versorgungsanlage des Deutschen Reichs 
in ihrer Stadt haben muBten, ganz egal, ob 
sie sich verzinste oder nicht, die unbedingt 
das schónste Hallenbad, den gróBten 
Schlachtviehhof, die modernsten Miill- 
verbrennungsanlagen und die luxuriose- 
sten Rathauser bauen muBten, dann stande 
es heute uni uns besser. Es ist deshalb 
falsch, wenn man den Unternehmer allein 
fiir alle Siinden der Nachkriegszeit ver- 
antwortlich machen will.

Unubersehbar ist deshalb die Schuld eines Wirt- 
schafters, der in leichtfertigem Verkennen der tat- 
sachlichen wirtschaftlichen Lage seinem Kapital 
eine Form gibt, die sich nicht a Is dauerhaft, als 
krisenfest, als rentabel erweist. Denn dieses ist

die erste und grundsatzliche Forderung an 
den Unternehmer: Verwende Dein Kapital 
Stets so, daB Du damit die volkswirtschaft- 

lich notwendigc Rente erwirtschattest.
Nur wenn dieser Forderung entsprochen wird, bleibt 
das Kapital als solches der Volkswirtschaft erhalten, 
und nur dies ist das untriigliche Zeichen dafiir, daB 
das Kapital an einer Stelle eingesetzt wurde, an dem 
ein volkswirtschaftliches Bediirfnis bestand und be- 
steht. Sinkt die Rente unter die Hóhe, die in der 
Branche oder gar in der gesamten Volkswirtschaft 
iiblich ist, so bedeutet dies nichts anderes, als daB 
ein mehr oder minder groBer Teil des Kapitals ver- 
loren ist, daB es abgeschrieben werden muB, dies aber 
hat die bedeutsame Folge, daB nunmehr eine ver- 
ringerte Zahl von Arbeitem beschaftigt werden kann. 
Arbeitslosigkeit und Kapitalverluste han
gen auf das engste zusammen. Umgekehrt 

gewahrleistet cine wach sen de Kapital- 
bildung, hervorgerufen durch die Renta- 
bilitat dor Unternehmen und der Spar- 
tatigkeit der in ihr Schaffenden, eine stei- 
gende Einschaltung von Volksgeiyjssen in 

den ArbeitsprozeB.
Hier sehen wireine ganz groBe Aufgabe, die 

unsere Zeit dem Unternehrtum und dariiber 
hinaus dem gesamten schaffenden Volk 
stellt. Nur dann kónnen wir der Arbeitslosigkeit 
nachhaltig fiir alle Zukunft Herr werden, wenn un
sere Untemehmungen gesunden, wenn sie sich wieder 
ein gesundes Eigenkapital und ausreichende Reserven
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schaffen und wenn auf der anderen Seite das ganzef 
Volk die Kapitalbildung durch eine erhohte Spar- 
tatigkeit unterstiitzt. Und hieran kniipft sich folge- 
richtig ein zweiter Gedanke. Die Z u kun ft ein es 
Volkes ist in gróBtem Umfange abhangig 
von dem materiellen Lebensspielraum, dem 
ihm seine Volkswirtschaft zu bieten ver
mag. Indem also das deutsche Untemehmertum und 
das ganze deutsche Volk auf eine wachsende Kapital
bildung bedacht ist, sorgt es gleichzeitig fiir unsere 
Zukunft und die Zukunft unserer Kinder.

Auch !die deutschen Untemehmer 
haben, das erkennt das ganze Volk dankbar 
an, nach besteni Konnen die Wiederge- 
sundung der Unternehinungen aut 
breitester Linie in die Wiege geleitet.

Die Zahl der Konkurse bat sich urn ein bedeutendes 
verringert, Betriebseinstellungen gehóren gottlob zu 
den grbBten Seltenheiten, die meisten Untemeh- 
mungen erwirtschafben wieder eine, wenn auch noch 
meist bescheidene Rente. Es muB dem deutschen 
Untemehmer anerkannt werden, daB er den Gesichts- 
punkt der Wiedergesundung der Betriebe mit dem 
der Einschaltung von Volksgenossen in Arbeit mid 
Brot sinnvoll zu verbinden verstanden hat. Dabei lag 
selbstverstandlich das Schwergewicht auf der 
Erhaltung und Mehrung der Arbeitsplatze. 
Mir sind viele Untemehmer bekannt, die 
dafiir die allergroBten Opfer gebracht 
haben. Dies ist an .sich im nationalsozialistischen 
Deutschen Reiche eine Selbstverstandlichkeit. Ebenso 
selbstverstandlich ist es aber auch, daB wir dies 
allenthalben dankbar anerkennen.

Auch der AuBenhandel ist ein Ge- 
biet, bei dem alle edlen Unter- 
nehmereigenschaften sich zu hoch- 
ster Reife vollenden konnen und 

m ii s s e n.
Unser AuBenhandel muB unter alien Umstanden, und 
sei es auch mit den schwersten Opfem, gehalten 
werden, denn es ist dies aus nationalwirtschaftlicheii 
Griinden eine unabweisbare Notwendigkeit. Hier 
liegt eine der gróBten Aufgaben des deut
schen Unternehmertums der Gegenwart, 
und an der Art und Weise, wie es sich dieser Auf- 
gabe bewuBt wird und sie zu Ibsen versteht, muB es 
seine innere Kraft, seinen Ideenreichtum, seinen 
zahen Willen, seinen Gemeinschaftssinn und damit 
seine Existenzberechtigung im dritten Reiche er- 
weisen.

Neben den Aufgaben, die dem Unternehmer- 
tuin dutch die Arbeitsbeschaffung und durch 
unsere gegenwartige auBenhandelspolitische 
Lage gestellt sind, gibt es zahlreiche Pro- 
bleme auf Schritt und Tritt, die nur mit 
groflter Tatkraft, mit Initiative und wirt- 
scliaftlichem Erfindergeist gelost werden 

konnen.
Das gilt nicht nur fur die Privatwirtschaft selbst, 

das gilt auch fiir seine bffentlichen Standes- und Be- 
rufsvertretungen. Warum hat sich hier die Idee der 
Wirtschaf ts selbst ver wait ung durchgesetzt? 
Warum hat sich das Reichswirtschaftsministerium 
mit dem System der Reichsgruppen undFach- 
gruppen, die auf regionaler Grundlage mit den In
dustrie- und Handelskammem zu Bezirkswirtschafts- 
kammem verbunden werden, einen Unterbau ge- 
schaffen, der nicht von Beamten geleitet wird, son- 
dem von der Wirtschaft selbst, vom deutschen 
Untemehmertum? Ganz gewiB nicht deshalb, um. 

wie man das hier und dort leider gesagt hat, um das 
Gewicht der Untemehmerschaft zu starken, nicht 
um in Erinnerung an uberwundene Machtkampfe der 
Parlamente ein Gegemge wicht gegen die 
Deutsche Arbeitsfront zu schaffen, son- 
dem weil die Verwaltung der Volkswirt
schaft eine ganz besondere Art des Ver- 
waltens verlangt, die der beamtenmaBigen Ver- 
waltungsweise vbllig entgegengesetzt ist, die —■ mit 
einem Wort — eine unternehmerische Ver
waltung und vom Untemehmertum mitgetragen. 
werden muB.

Das ist der Sinn der natioanlsozialistisclien 
Selbstverwaltiing der Wirtschaft, und alias 

andere ist barer Unsinn.
Ware hieran auch nur ein Wbrtchen wahr, dann 
hatten sich nicht Deutsche Arbeitsfront und Organi
sation der gewerblichen Wirtschaft zu einer krónen- 
den Gemeinschaftsorganisation zusammen- 
gef unden. Herrschte hier nicht der Geist der 
Solidaritat und des gegenseitigen Einverstandnisses, 
so herrschte er heute auch ganz bestimmt nicht in 
den Betrieben. Der Geist, der an der Spitze einer 
Organisation steht, der bestimmt gleichzeitig den 
Geist, den die ganze Organisation bis zum letzten 
Mann beherrscht.

Darum muB der Untemehmer seiner Ge- 
folgschaft ein wahr er Eli hr er sein, und 
er muB seinen Leuten zeigen, wie man’s 

richtig macht.
Wie jeder Fiihrer hat er Pflichten und Rechte, wobei 
alles Schwergewicht bei den Pflichten liegt. Nur 
deren gewissenhafte Erfiillung rechtfertigt ihn, daB 
er Rechte geltend macht. Wer nicht einem Hbheren zu 
dienen vermag, der ist auch nicht wiirdig, zu herrschen. 
Der Untemehmer steht gleichzeitig im Be
triebe der Gesamtwirtschaf t und in seinein 
eigenen Betriebe. Beiden Lebenskreisen gegeh- 
iiber hat er sich der hbchsten Verantwortung bewuBt 
zu sein. Der grbBere Lebenskreis der Volks
wirtschaft ist dabei der wichtigere. So wie 
er im groBen Kreise die Volksgemeinschaft mitzu- 
gestalten hat, so in dem kleineren die Gemeinschaft 
des Betriebes. Ich spreche ausdriicklich von einem 
M i t gestalt en, denn fur die Gestaltung der Betriebs- 
gemeinschaft ist nicht der Untemehmer allein ver- 
antwortlich, sondem. jedes einzelne Gefolgschafts- 
mitglied ebenso. Damit das Gefolgschaftsmitglied 
seine Arbeit mit Befriedigung tut, damit es selbst 
gestaltend an der Betriebsgemeinschaft mitarbeitet, 
muB man ihm Verantwortlichkeit schenken, und zwar 
in einem groBtmoglichen Umfange. Hierin liegt kein 
materielles Geschenk an die Gefolgschaft, wohl aber 
eine ideelle Vertrauenserklarung von grbBter Trag- 
weite und Gestaltungskraft.

Der Untemehmer braucht zur Erfiil- 
lung seiner Aufgaben die Anerken- 
nung seiner Autoritat im Inneren, 
und er braucht zweitens Freiheit 

nach auBen hin.
Beides ist voneinander nicht zu trennen und bedingt 
sich gegenseitig. Nur wenn der Betrieb sich die unbe- 
dingte Autoritat und die Achtung vor der Persbnlich- 
keit des Betriebsfiihrers zur Richtschnur gemacht 
hat, dann kann er so gefiihrt werden, wie er zum 
Wohle der Gefolgschaft und der gesamten Volks
gemeinschaft gefiihrt werden muB. Wird diese Auto
ritat auch nur im geringsten angetastet, dann riittelt 
man damit an den Grundpfeilem der Untemehmen 
und an der gesamten Volkswirtschaft. Ebenso wie' 
es im Heere nur ein bedingungsloser Ge-
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hor,sam auf Befehle des Fiihrers geben 
kann, sollen Schlachten gewonnen werden, 
und ebenso wenig wie man vor einer 
Schlacht bei den Soldaten abzustimmen 
pflegt, ob tatsachlich gekampft werden 
soli, und ob auch der Kompagniefiihrer das 
Vertrauen seiner Soldaten besitzt, so we
nig kann in der nationalsozialistischen 
Wirtschaft auf Fiihrerprinzip und Gefolg- 
schaftstreue verzichtet werden. Sonst gibt 
sie sieli selbst auf. Der Unternehmer steht lieute in 
einem unendlich schweren Kampf um die Erhaltung 
und Forderung seines Betriebes. Die Bedingungen, 
unter denen er sein Amt zu verwalten hat, sind, wie 
Sie mir zugeben werden, wahrhaftig nicht einfach. 
Gegeniiber der hoheren Einheit, dem 
Staate, kennt auch der Unternehmer nicht 
anderes ais bedingungslosen Gehorsam 
und Gefolgschaf tstreue. Diese besondere 
Stellung des Unternehmers anzuerkennen 
und ihm deshalb seine Gefolgschaft nicht 
zu versagen, ist eine der gróBten Aufgaben 
des deutschen Arbeitertums. Unsere heutige 
Wirtschaftsfiihrung verlangt nicht blinden Kadaver- 
gehorsam, nicht wirtschaftlich.es Untertanentum, 

sondem ein MitgeŁen und aktives Mitgestalten aus 
einem inneren Zwang; aus einer inneren Erkenntnis 
heraus, daB wir alle verantwortlich mitarbeiten an 
einem groBen Werke, an der Erhaltung und Meh- 
rung des deutschen Volksvermogens. Da- 
zu aber branch! der Unternehmer die Frei
heit in seinen EntschlieBungen, er braucht 
sie, weil die Verwaltung des deutschen 
Volksvermogens eine ganz besondere Art 
von Verwaltung ist. Niemals wird er eine abso
lute Freiheit fur sich beanspruehen, sondern eine 
Freiheit zur Erfullung seiner Aufgaben im Dienst von 
Staat und Volk.

Stets muB es Aufgabe des Staates 
sein, den Unternehmer auf seine 
eigentliche Aufgabe, das V ermogen 
des Volkes zu verwalten, zuriickzu- 
fiihren und ihn von allem zu ent- 
lasten, was nicht unbedingt dazu 
notwendig ist. Denn diese Aufgabe 
ist so gewaltig, ihre Durchfiihrung 
von solcher Tragweite, daB jede 
unniitze Erschwerung vor der Volks- 
gemeinschaft nicht zu verantworten 

ware.

Das Problem des gerechten Preises 
im Lebensmilielhandel.

Von jeher hat es iiber die Frage des gerechten 
Preises besonders im Lebensmittelhandel erhebliche 
Meinungsverschiedenheiten gegeben. Die Folgen waren 
oft erbitterte Kampfe zwischen den drei groBen Wirt- 
schaftsgruppen Industrie, GroBhandel und Einzel- 
liandel, und zwar nicht nur der einen Gruppe gegen 
die andere, sondern auch der einzelnen Betriebe ein 
und derselben Wirtschaftsgruppe untereinander. Auf 
die Verbraucherschaft wirkten sich diese „Meinungs- 
verschiedenheiten“ entweder durch Ueberpreise oder 
offer noch durch Schleuderpreise aus.

Die Guldenumwertung und die dadurch geschaf- 
fene neue Sach- und Rechtslage hat nunmehr dazu 
beigetragen, den Kampf um den Preis in beschleunig- 
tem MaBe einem entscheidendem Stadium naher- 
zubringen. Hierbei ze.igt ,sich von Tag zu Tag mehr, 
daB die Lage des Lebensmitteleinzelhandels hinsicht- 
lich des PreisproblemS' besonders schwierig ist.

Es liegt nun einmal im Wesen des Einzelhandels 
als derjenigen Wirtschaftsform, die mit dem letzten 
Verbraucher in der innig,sten Beriihrung steht, daB 
der von Preissteigerungen bei Lebensmitteln natur- 
gemaB im besonderen MaBe getroffene Verbraucher 
leicht dazu neigt, den Ladeninhaber dafiir verantwort
lich zu machen. Demgegeniiber muB zunachst die 
allgemeine Feststellung gemacht werden, daB auf- 
tretende Preissteigerungen zu alien Zeiten 
durch den Einzelhandel aufgefangen worden 
sind. Diese Tatsache findet im besonderen jetzt an- 
laBlich der Guldenumwertung ihre fiir den Lebens- 
mitteleinzelhandel schmerzliche Bestatigung.

Bevor wir uns mit den in der Wirtschaft selbst 
sich abspielenden, in Wahrheit die Preisbildung be- 
einflussenden Erscheinungen beschaftigen, soli, um 
ihnen gerecht zu werden, auf den Umstand hinge- 
wiesen werden, daB auch die Verbraucherschaft selbst 
fiir verschiedentlich vorgekommene ungerechtfertigte 
Preissteigerungen mitverantwortlich zu machen ist. 
Wenn viele Hausfrauen in den ersten Tagen nach der 
Guldenumwertung auf Geriichte hereinfielen und 
Hamstereinkaufe in Waren machten, die in ihrem 

Guldenwert durch die Umwertung nicht beriihrt 
wurden, z. B. Zucker, so ist es immerhin zu verstehen, 
daB einzelne nicht so charakterfeste Einzelhandler 
auf Grund der gesteigerten Nachfrage zu Preis- 
erhohungen schritten. Andererseits ist es klar, daB 
ein Kaufmann nicht Preiserhohungen vornehmen 
kann, wenn die Nachfrage zuriickgeht. Wenn auch 
— von den vorerwahnten Einzelfallen abgesehen — 
wie iiberall, im Lebensmitteleinzelhandel es verein- 
zelte Elemente gegeben hat, die sich zu Preissteige
rungen hinreiBen lieBen, so muB doch hier zur Ehre 
des Danziger Lebensmitteleinzelhandels gesagt wer
den, daB er als der empfindlichste und damit als 
der gefahrlichste Exponent der Danziger Innenwirt- 
schaft in diesen Tagen der Umstellung dem durch 
die nationalsozialistische Regierung in ihn gesetzten 
Vertrauen vollauf gerecht geworden ist. Ein Beweis 
fiir die Disziplin ist die Tatsache, daB die Presse 
bisher nur von ganz wenigen vom Schnellrichter 
wegen ungerechtfertigter Preissteigerungen abge- 
urteilten Lebensmittelgeschaften berichten konnte, 
wobei die mangelnde Berufsvorbildung — es handelte 
sich um ungelemte Geschaftsinhaber — bezeichnend 
ist.

Was nun die wahren Griinde fiir die Preissteige
rungen, die unter Verminderung der Nutzenspanne 
durch. den Einzelhandel aufgefangen wurden und 
werden, anbetrifft, so ist es nicht nur von theoreti- 
schem, sondern im Hinblick auf die weitere Ent- 
wickelung der Preisgestaltung in Danzig mit dem 
Endziel der Stabilisierung des „gerechten Preises“ 
auch von praktischem Interesse, einmal einen kurzeń 
Blick auf die Preisbildung beim Lebensmittelhandel 
im Reich zu werfen.

Zunachst steht dort die Tatsache fest, daB die 
GroBhandelspreise fiir Lebensmittel seit ihrem 
tiefsten Stand im Januar 1933 um 24,9 o/o ge- 
stiegen waren, wahrend die Einzelhandels- 
prei.se seit ihrem tiefsten Stand im April 1933 nur 
um 8,9 o/o gestiegen sind. In welchem Umfange 
der Lebensmittel-Einzelhandel seine Funktionen als
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Lebensmittelverteiler im Dienste der Volksgemein- 
schaft ausiibt, geht aus der nachfolgenden Aufstel- 
lung hervor. Die Einkaufspreise, Verkaufspreise und 
Nutzenspannen iiber einen durchschnittlichen Zeit- 
raum von 2 Jahren sind vom Reichsverband Deutscher 
Kaufleute des Kolonialwaren-, Feinkost- und Lebens- 
mittel-Einzelhandels ermittelt worden und ergeben in 
den Grundziigen iiberall das gleiche Bild:

119,7%
116,6°/o

14,3 tyo

Einkaufspreise des Einzelhandels . . 
Verkaufspreise des Einzelhandels . . 
Nutzenspannen .................................

. 100,0%

. 100,0%

. 16,6%

1. Kbln (bei 52 lebenswichtigen Waren)

Einkaufspreise des

Herbst
1932

Friihj.
1933

Herbst
1933

Friihj. 
1934

Herbst
1934

GroBhandels 100,0% 101,3% 104,8% 107,4% 114,6%
Einkaufspreise des

Einzelhandels 100,0% 101,7 »/o 107,1% 106,3% 1.15,5%
Verkaufspreise des

Einzelhandels 100,0% 99,8% 102,9% 103,6% 108,6%
Nutzenspannen

im GroBhandel 11,5% 11,9% 13,3% 10,7% 12,3%
im Einzelhandel 18,0% 16,0% 14,0% 16,0% 13,0%

2. Miinchen (bei 15 lebenswichtigen Waren)
1. 1. 34 15. 10. 34

3. Ein Filialbetrieb in Westfalen, der die Vorteile
des gunstigeren Einkaufs,- aber auch die Nachteile. 
grbBerer Lagerhaltung und Personalkosten hat, macht 
aus seiner Betriebsstatistik folgende Angaben:

Einkaufspreise
Verkaufspreise
Nutzenspannen

1.11.31 1.11.32
100,0% 90,0%
100,0% 87,8%
25,7% 23,8%

1.11.33 1.11.34
105,2% 141,9%
114,9% 127,9% 

31,9% 18,4%
Aus diesen Zahlen ergeben sich ganz eindeutig 

folgende fiir die Beurteilung des Lebensmitteleinzel- 
handels hinsichtlich der von ihm getragenen Opfer 
charakteristischen Tatsachen:

1. Bei preissteigernden Tendenzen folgen die Ver
kaufspreise des Einzelhandels erst in gró- 
Berem zeitlichen Ab.stand dem ursachlichen 
Ereignis nach.

2. Der Einzelhandel macht die Preissteigerung 
nicht in voile m Um fang mit.

3. Die Preissteigerung wird also durch Verminde- 
rung der Brutto-Nutzenspanne vom Einzelhandel zum 
Teil aufgefangen. Der Lebensmitteleinzelhandel hat 
somit gegeniiber der in diesem Geschaftszweig mit 
der Bevblkerung .sich deckenden Verbraucherschaft 
die in mehr als einer Hinsicht bedeutsame Funk- 
tion eines StoBdampf ers.

4. Die Unkosten des Kolonialwarenge- 
schafts liegen, je nach seiner Struktur, zwischen 14 
und 17 o/o, sind also in vielen Fallen holier als die 
Nutzenspannen.

Was die Verminderung der Bruttonutzenspanne 
anbelangt, so ist diese gerade bei den Lebensmitteln 
festzustellen, die einen groBen Anted am Gesamt- 
umsatz des Geschafts haben, wie Zucker, Mehl, Mar
garine, Konsum-Kaffee u. a.

Es ist ein noch heute weitverbreiteter Irrtum, 
daB die Tatigkeit des Lebensmitteleinzelhandlers 
verhiiltnismaBig einfach sei. Es herrscht noch immer 
die Vorstellung, daB der Kolonialwarenhandler seine 
Waren einkauft, um sie dann mit einem mehr oder 
minder groBem Aufschlag wieder zu verkaufen, und 
daB durch diesen Aufschlag sein Verdienst in jedem 
Faile gesichert sei. Richtig ist vielmehr, daB gerade 
der Lebensmitteleinzelhandler heutzutage fiir sein 
Geschaft eine ganz genaue Kalkulation aufmachen 
muB, will er nicht bald langsamer bald Schneller 
seine Substanz aufzeliren. Hierbei spielt insbesondere 
die Frage der Lagerhaltung, die oft vom we- 
niger versierten Kaufmann iiberhaupt nicht beriick- 
sichtigt oder doch zum mindesten nicht geniigend 

beachtet wird, in der Kalkulation des Einzelhandels 
eine ausschlaggebende Rolle. Denn die Lagerhaltung 
bedingt fiir den Einzelhandler bei einer groBen Zahl 
von Waren Verluste, die seine Nutzenspanne noch 
weiter vermindern, wenn nicht gar vbllig aufzehren.

Bei der Bildung des „gerechten Preises“ durch 
Angleichung und Ausgleichung der Nutzenspannen 
bzw. der um die Unkosten erhóhten Handelsspannen 
sind als weiteres wichtiges Moment die rechtlichen 
Verpflichtungen und tatsachlichen Beziehungen des 
Lebensmitteleinzelhandlers gegeniiber seinen Liefe- 
ranten zu beriicksichtigen. Was die ersteren anbe
langt, so ist der Lebensmitteleinzelhandler, sobaid 
er nicht in der Lage ist, ein ausreichendes Lager zu 
unterhalten, gezwungen, Kredite beim GroBhandel 
in Anspruch zu nehmen, die ihn bei den gerade im 
Lebensmitteleinzelhandel im Verhaltnis zu anderen 
Branch en ungewohnlich niedrigen Nutzenspannen 
sehr belasten. Das Gleiche trifft auch fiir die Bin- 
dungen tatsachlicher Art an den GroBhandel zu. 
Es sei nur der Fall der sogenannten Publikumsware 
erwahnt, d. h. einer Ware, auf die das Publikum aus 
irgend welchen Griinden, meist massenpsychologischer 
Natur, versessen ist. Hier wird der Einzelhandler, 
insbesondere mit Rucksicht auf die dem Kolonial- 
warengeschaft eigene Mannigfaltigkeit der Artikel und 
die daraus folgendeUmsatzverfl.echtung,gerade- 
zu gezwungen, diese Waren selbst dann zu fiihren, 
wenn die Nutzenspanne bei ihr vollig unzureichend 
ist. In jedem Faile trifft die alte Erfahrung zu, daB 
der kreditnehmende Einzelhandler teurer einkaufen 
muB, als derjenige, der die ihm vom Lieferanten 
angebotenen Waren stets bar bezahlen kann.

Die vorstehenden, nur einige wesentliche Punkte 
der Preisbildung im Lebensmitteleinzelhandel strei- 
fenden Ausfiihrungen sollen zu der Erkenntnis bei- 
tragen, daB der Lebensmittel-, insbesondere der Ko- 
lonialwareneinzelhandel sicherlich der letzte ist, der 
miihelos nennenswerte Gewinne erzielt. In Wirklich- 
keit muB der Ladenbesitzer von friih bis spat ange- 
strengt arbeiten und rechnen, nur um seine Existenz 
zu sichern. Der Lebensmitteleinzelhandel hat heute 
mehr denn je als Treuhander fiir Verbraucher und 
Erzeuger, ganz besonders auch hinsichtlich der Preis- 
gestaltung, den Beweis erbracht, daB er zu emster 
verantwortungsbewuBter Mitarbeit bereit ist, und daB 
er sich schiitzend vor denV erbraucher gestellt 
hat und weiterhin stellen wird. Dafiir hat der Lebens
mitteleinzelhandel aber auch das Recht, zu erwarten, 
daB ihm diese Aufgabe, die in materieller Hinsicht 
eine Belastung sein muB, nicht allein aufgebiir- 
det wird. Wohl ist es eine selbstverstandlichePflicht, 
das Preisniveau stabil zu erhalten, aber fiir die 
Preisbildung selbst darf der Einzelhandel nur e in ei
der mitbestimmenden Fa.ktoren sein. Die Erkenntnis, 
daB die durch eine starkę Politik und damit durch 
die Lenkung des Staates erst lebenśfahig werdende 
Wirtschaft nur durch die Steigerung der Kaufkraft 
des Verbraucher s bliihen kann, laBt sich mit Recht 
auch auf den Einzelhandel anwenden. Denn der 
Einzelhandel ist nicht nur fiir den Verbraucher, 
sondem auch fiir den GroBhandel und den Erzeuger 
da. Was niitzen dem GroBhandel und der Industrie 
Hire Waren, wenn der Einzelhandel sie ihnen nicht 
mehr abnehmen kann. Die Kaufkraft des Einzel
handels, insbesondere der Lebensmittelge- 
schafte, wird aber vor allem von ihren Han
delsspannen bestimmt. Im Reich, wo durch 
die Tatigkeit des Reichskommissars fiir Preisiiber- 
wachung bereits eine Stabilisierung erreicht ist, sind 
dem Lebensmittel-Einzelhandel je nach dem Cha
rakter und der Unkostenbelastung der ein zein en
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Waren, bis zu 331/3 o/o ais Handelsspanne zugebilligt 
worden. Die Folgę ist dort eine bereits spiirbare Ge- 
.sundung der mittelstandischen Betriebe.

Wcini auch in.Danzig die Verhaltnisse leider anders 
liegen als im Reich, so ist doch eine grundsatzliche 
Erscheinung des Lebensmittel-Einzelhandels in beiden 
Wirtschaftsgebieten die gleiche: die auBerordentlich 
mannigfaltige Abstufung der Spannen. Diese 
Abstufung wird einmal durch das Streben nach Ab- 
geltung derKosten desVerkaufs jederWare in ihrem 
eigenen Preise bestimmt. Zum .andern durch die An- 
passiing; der Verkaufspreise an die verschiedene Kauf- 
kraft, wobei Ausfalle an den Kosten der Waren des 
billigen Massenbedarfes durch hohere Aufschlage auf 
Waren ausgeglichen werden sollen, die einer kauf- 
kraftigeren Nachfrage dienen. Hierbei erschwert 
naturgemaB die verschiedengradige Bindung des ein- 
zelnen Lebensmittels an die bestehende Marktord- 
nung und die aus ihr resultierende Preisordnung die

besondere Anpassung der Kalkulation an die An- 
forderungen, die jede einzelne Ware an die Verkaufs- 
leistungen stellt: Absatzrisiko, Umschlagshaufigkeit, 
Schwundverluste usw. Auch der Wettbewerb im Le- 
bensmittel-Einzelhandel tut ein ubriges um die Span- 
nensatze bei den einzelnen Waren und Geschaften 
noch unterschiedlicher zu machen. Es ist eine unbe- 
streitbare Tatsachę, daB den kleineren Geschaften^ 
wenn sie konkurrenzfahig bleiben wollen, nur eine 
kleinere Spanne bei ihren hoheren Einkaufspreisen 
bleibt. Es muB daher hochstes Ziel nationalsoziali- 
stischer Mittelstandspolitik sein, den kleineren mid 
kleinsten Geschaften zu einem giinstigeren Ein- 
kaufspreise zu verhelfen. So wie der Verbraucher 
geschutzt wird, indem die Verkaufspreise der Laden- 
geschafte vom Staat iiberwacht, ja sogar festgelegt 
werden, so bediirfen auch die Bedingungen, zu denen 
der Einzelhandel die Waren erhalt, also seine Ein- 
kaufspreise, des gleichen Schutzes. Dr. A.

Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer
Errichtung der Fachgruppe zucker- 

verarbeitende Industrie.
GemaB § 62 a des Statute der Industrie- und 

Handelskammer zu Danzig (Gesetzblatt fiir die Freie 
Stadt Danzig 1935 S. 624) und mit Genehmigung 
des Senate der Freien Stadt Danzig ist die Fach
gruppe zuckerverarbeitende Industrie er- 
richtet worden.

Die Fachgruppe besitzt Rechtsfahigkeit. Die Vor- 
schriften der §§ 27 Abs. 3, 30, 31 und 42 BGB. 
finden auf sie Anwendung.

Der Fachgruppe gehbren alle im Freistadtgebiet 
ansassigen Betriebe an ,die
a) Schokoladen- und Zuckerwaren,
b) Obst- und Gemiiseerzeugnisse (Marmeladen, Obst- 

und Gemusekonserven, Fruchtrohsafte, Frucht- 
syrupe, Obstmoste u. a.),

c) alkoholfreie Getranke (Mineralwasser undBrause- 
limonaden)

herstellen.
Der President der Industrie- und Handelskammer 

hat zum Fachgruppenleiter den Kaufmann Kurt 
Konsorski, Danzig-Langfuhr, Taubenweg 8, wider- 
ruflich ernannt.

Die Geschaftsstelle der Fachgruppe befindet sich 
in Danzig-Langfuhr, Adolf-Hitler-StraBe 161.

Die Satzung der Fachgruppe wird im Staats- 
anzeiger fiir die Freie Stadt Danzig verbffentlicht,

Danzig, den 3. Juni 1935.
Die Industrie- und Handelskammer

zu Danzig.

Amtliche Notierungen an der Danziger dorse vom 27.5. bis 1. 6. 1935.
Die Notierungen erfolgen in Danziger Gulden (G)

Zeit
Tel. Aus- 

zahlung 
London

100 Zloty 
Aubz. Warschau

100 Złoty loko 
Noten

Dollar-Noten
Nr. 1 

von 5 - 100 St.

Dollar-Noten 
Nr. 2 von 

500-1000 St.
Tel. Auszahl. 

New York
Tel. Auszahl.
Amsterdam |

•

Tel. Auszahl. 
Zurich

Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld | Brief Geld Brief

27. 5. 35 26.29 26,35 99,90 100,10 99,90 100,10 — — — — *5,3097 5,3203 *358,84 359,56 *171,73 172,07
28. 5. 35 26,23 26,29 99,90 100,10 99,90 100,10 — — — — *5,3047 5,3153 359,04 359,76 *171,43 171,77
29. 5. 35 26,25 26,31 99,90 100,10 99,90 100,10 — — — — *5,3097 5,3203 *359,14 359,86 171,63 171,97
30. 5. 35 Feiertag — — — — — — — — — — — — — — —
31. 5. 35 26,37 26,43 99,90 100,10 99,90 100,10 — — — — *5,3247 5,3353 *358,14 358,86 171,33 171,67
16. 35 26,12 26,18 99,90 100,10 99,90 100,10 5,3446 5,3554 — — *5,2947 5,3053 357,89 358,61 171,53 171,87

*)Nominelle Notierungen.

Zeit
Tel Auszahl. 

Paris
Tel. Auszahl. 
Brussel-r-Ant- 
werpen Belga

Tel. Auszahl. 
Prag

Tel. Auszahl. 
{Copenhagen

Tel- Auszahl. 
Stockholm

Tel. Auszahl. 
Oslo

100 Reichs- 
marknoten

100 Reichsmark 
tel. Ausz. Berlin

Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld Brief Geld | Brief Geld | Brief

27. 5. 35 34,96 35,03 *89,91 90,09 *22,10 22,14 •117,43 117,67 *185,61 135,89 *132,12 132,38 — *213,79 214,21
28. 5. 35 34,95 35,02 *90,71 90,89 *22,15 22,19 *117.13 117,37 *135,26 135,54 *131,82 132,07 — — *213,79 214,21
29. 5. 35 34,95’1’ 35,02'|« *90,71 90,89 *22,13 22,17 *117,18 117,42 *135,36 135,64 *131,87 132,13 — —' *214,19 214,61
30. 5. 35 Feier tag — — — — — — — — — — ■ — — — —
31. 5. 35 34,86'p 34,93.' *91,41 91,59 *22,15 22,19 ♦117,38 117,62 *135,86 136,14 *132,17 132,43 — — *214,29 214,71

1. 6. 35 34,93i|2 35,00‘|' *90,11 90,29 *22,15 22,19 ♦116,28 116,52 ♦134,37 134,63 *131,02 131,28 — — *214,19 214,61
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Danziger Wertpapiere. Die Notierungen erfolgen In Danziger Gulden (G)

1 27. 5. 35 28. 5. 35 29. 5. 35 | 30.5. 35 31.5. 35 1. 6. 35

Festverzinsliche Wertpapiere:
a) einschlieBlich der Stuckzinsen:

5% Roggenrentenbriefe (1 Ztr. Roggen)........................................ — — — — —
7o/o Danziger Stadtanleihe 1925 (S = 25 G)................................ — — — —
Sl/2 % Danziger Staats- (Tabakmonopol) Anleihe (i = 25 G) . . — — — — —

b) ausschlieBlich der Stuckzinsen:
4 o/o Danziger Schatzanweisungen.................................................... 61 bz. 63 bz. 60 bz. 60 bz. 60 bz.
4% (bisher 8%) Danziger Hypothekenbank, Kommunalschuld- 

verschreibungen.......................................................
cS

4% (bisher 8%) Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie 1—9 . 54 rpt. B. 52 bz. B. 52 bz. 50 bz. —
4 % (bisher 8 °/o) Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie 10—18 — — 51 bz. <D — 49T/2 bz.
4 % (bisher 7 %) Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie 19—26 — — 51 bz. —
4 % (bisher 7 0/0) Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie 27—34 54 rpt. B. 53bz.G.gr. St. 53 bz. G. — 48bz.G.
4 % (bisher 7 %) Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie 35—42 54 bz. —* 5474 bz. 533/4 bz. —
4 % (bisher 6 °/o Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serie 1 . . . — — — — —

Aktien:
Bank von Danzig.................................................................................... — 80 bz. G. — — —
Danziger Privat-Aktien-Bank................................................................ — — — — —
Danziger Hypothekenbank.................................................................... — — — 100 bz. —
Zertiflkate der Danziger Tabak-Monopol A.-G................................. — — — — —

Danzig
Pflngstkarten.

Die Gebtihr fiir gedruckte einfache Pfingstkarten 
betragt sowohl im Ortsbereich des Aufgabeorts ais 
auch im Fernverke.hr innerhalb des Freistaats 3 P, im 
Verkehr nach Deutschland, Oesterreich und Polen 5 P. 
In diesen Karten diirfen aufier den Absenderangaben 
(Absendungstag, Name, Stand und Wohnort nebst 
Wohnung des Absenders usw.) noch weitere óWbrter,

die mit dem gedruckten Wortlaut im Zusammenhang 
stehen miissen, handschriftlich hinzugefiigt werden. 
Ais solche zulassigen Nachtragungen gelten z. B. die 
iiblichen Zusatze „sendet“, „Ihnen", „Dein Freund", 
„sendet Dir“, „sendet mit besten Griissen Jhre" usw. 
Die Karten konnen, wenn sie in GroBe, Form und 
Papierstarke den Bestimmungen fiir Postkarten ent- 
sprechen, ohne Umschlag, sonst in offenem Um- 
s chi ag versandt werden.

Danziger Getreidezufuhren anf dem Bahnwege vom 21. bis 31. Mai 1935.
Datum

Weizen Roggen Gerste Hafer Hiilsenfruchte Kleie u. Olkuch. Saaten

Waggons To. Waggons | To. Waggons To. Waggon To. Waggons To. Waggons To. Waggons To.

21. 5. 35 — — 141 2120 2 30 4 60 1 15 2 30 1 15
22. 5. 35 — — 140 2112 4 60 7 105 2 30 1 15 — —
23. 5. 35 — — 117 1757 3 45 3 45 — — 2 30 — —
24. 5. 35 2 30 93 1395 1 15 7 105 — — 1 15 — —

2S./26. 5. 35 6 91 71 1071 7 105 5 75 1 15 5 75 — —
27. 5. 35 — — 130 1979 2 30 2 30 3 45 — — —
28. 5. 35 3 45 80 1211 3 45 2 30 — — — — —

29./30. 5. 35 — — 27 412 11 165 4 60 4 60 2 30 1 15
31. 5. 35 1 15 74 1115 1 15 3 45 — — 2 30 — —

Gesamt 12 181 873 13172 34 510 37 555 11 | 165 15 225 2 30

Telefon Nr. 24313

Danzig, Thornscher Weg Nr. 12/13
Telefon Nr. 24313

Danziger Spiritus-Verwertungs-
Gesellschaft mit beschrankter Haftung
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Eingang von Ausfuhigiitern ani dem Bahnwege
Berichtsdekade vom 11. bis 20. Mai 1935

Bezeich- 
nung 
des 

Gutes

Leege Tor Olivaer Tor

Danzig

Kaiserhafen Hoim Troyl
Neufah

Frelbezirk
rwasser

Zollinland
Weichsel- 
' bahnhof Strohdeich

Wagg. To. Wagg. To. Wagg. To. Wagg. To. Wagg. To. Wagg. To. Wagg. To. Wagg. To. Wagg. T

Kohlen . 79 1440 478 10550 11 270 1727 30766 _ _ 495 9131 1053 23190
Holz . . 7 115 — — 12 180 35 565 12 190 217 3785 355 5789 407 7130 283 3250
Getreide .
Saaten

[ 164 2460 — — 85 1285 141 2115 132 1990 — — 168 2555 91 1369 — —

Zucker .
Naphtha . 9 117 — — — — — — 37 546 — — — — — — 15 225
Rubenschn.

Melasse . 2 30
Kartoffel- 

mehl . 1 15 _ _
Salz . . 5 75 — — — — — — — —. — — — — _ _ _
Spiritus .
Haute . . — — — — — — 12 168 — — — — _ — — — _ _
Eier . . . 4 30 — — — — 1 11 — — — _ _ _ — _ _ _
Zement . 6 90 5 75 — — — — —i — _ — _ _ — _ _ _
Eisen, Ma- 
schinen . 6 80 5 62 39 586

Versch.
Giiter . 308 2208 111 1217 38 424 201 2967 30 446 35 553 16 191

Cellulose.
Vieh Pferde 50 Wag. SStck. - — — — 25 Stek. — - — — - — — — — —

Monatliche Wirtschaftszahlen 
aus Danzig und Polen.

Marz 1934
Marz 1935
Februar 1935

I. Seewiirtiger Warenverkehr im Danziger Hafen.
Hafeneingang: 

To. G
34 557,5 Wert: 8 910 905
36 379,6 Wert: 5 892 909
33 227,0 Wert: 4 807 206

Miirz 1934
Marz 1935
Februar 1935

Wert:
Wert:
Wert:

Hafenausgang: 
To.

418 388,9
290 637,4
271 350,1

Danziger Hafen.

N etto-Rgt.
Netto-Rgt.
Netto-Rgt.

Netto-Rgt. 
Netto-Rgt. 
Netto-Rgt.

II. Seeschiffsverkehr im

Marz 1934
Miirz 1935
Februar 1935

Eingang:
381 Schiffe 
352 Schiffe 
276 Schiffe

245 342
243 232
175 181

Marz 1934
Marz 1935
Februar 1935

Ausgang:
386 Schiffe 
339 Schiffe 
282 Schiffe

256 390
233 415
180 520

III. Ein- und Ausfulir Polens.
i ' Wareneingang:

Marz 1934 197 075 To. Wert: 72 763 000 Zloty
Miirz 1935 198 381 To. Wert: 69 694 000 Zloty
Februar 1935 193 721 To. Wert: 63 914 000 Złoty

l
War enaus gang:

Marz 1934 1 284 703 To. Wert: 87 569 000 Zloty
Miirz 1935 1 064 184 To. Wert: 74 974 000 Złoty
Februar 1935 997 191 To. Wert: 68 517 000 Złoty

IV. Grofihandels-(Goldiiidex)ziffer:
1913/14 = 100
Dezember 1933 Dezember 1934 November 1934

89,5 88,0 88,0
V. Erwerbslosenziffer im Freistaat.

Marz 1934 Miirz 1935 Februar 1935
21907 18 611 21 077

VI. Antriige auf Konkurseroffnung im Amtsgerichts- 
bezirk Danzig:

G
17 389 513
11560 699
13 250 570

Miirz 1934 Marz 1935 Februar 1935
1 2 1

VII. Zinssiitze.
a) Bank von Danzig:

Marz 1934 Miirz 1935 Februar1935
Diskont 3% 4% 4%
Lombard 4% 5% 5%
b) Bank Polski:

Diskont 5% 5% 5%
Lombard 6 % 6% 6%

VIII. Danziger Devisenkurse.
a) Telegr. Auszahlung London:

1. 3. 34 1. 3. 35 1. 2. 35
Geld: 15,5372 14,69 14,98
Brief: 15,577; 14,73 15,02

15. 3. 34 15. 3. 35 15. 2. 35
Geld : 15,647a 14,58 14,92
Brief : 15,6872 14,62 14,96

b) 100 Złoty loco Noten:
1. 3. 34 1.3. 35 1. 2. 35

Geld: 57,77 57,78 57,81
Brief: 57,88 57,89 57,93

15. 3. 34 15.3. 35 15. 2. 35
Geld: 57,82 57,70 57,81
Brief: 57,93 57,82 57,93
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SIEG & CO.
G. m. b. H.

Hauptburo: Langermarkt 20
Telefon: 230 66 und 230 81 
Lager: Danzlg-Kaiserhafen

Kohlen + Koks + Briketts

c) Telegr. Auszahlung Berlin:
1. 3. 34 1. 3. 35 1. 2. 35

Geld: 121,48 122,78 122,88
Brief: 121,72 123,02 123,12

15. 3. 34 15. 3. 35 15. 2. 35
Geld: 121,78 123,— 122,83
Brief: 122,02 123,24 123,07

Polnische Wirtschaftsgesetze 
in deutscher Ubertragung

Anwendung der VertragsermaBigungen 
aus der polnisch-estlandischen Tarif

niederschrift.
Rundschreiben

des Finanzministeriums vom 30. Marz 1935
Nr. D IV 10418/3/35 fiber die einstweilige Anwendung 
der in der polnisch-estlandischen. Tarifniederschrift 
vom 27. Marz 1935 vorgesehenen VertragsermaBigungen. 
Bz. Urz. Min. Sk. Nr. 9 vom 30. 3. 35, Punkt 186.

Am 27. Marz 1935 wurde in Warschau die pol- 
nisch-estlandische Tarifniederschrift ais Erganzung 
des polnisch-estlandischen Handels- und Schiffahrts!- 
vertrages vom 19. Febfuar 1927 sowie der Zusatz- 
niederschrift zu diesem Vertrage vom 5. Juli 1929 
unterzeichnet. Die Tarifniederschrift soli bis zum 
31. Dezember 1935 einschl. gelten.

Die Bestimmungen dieser Niederschrift sollen 
einstweilen vom 1. April 1935 ab bis zur Ratifi- 
zierung angewehdet werden.

Im Zusammeńhang hiermit wird folgendes zur 
Ausfiihrung bekanntgegeben:

1. Nachstehend aufgeffihrte, aus Estland stam- 
mende und eintreffende Waren genieBen bei der Ein- 
fuhr in das polnische Zollgebiet folgende ermaBigten 
V ertragssatze:

Zoll fiir 
Tarifstelle: Warenbezeichnung 100 kg in Zł.
116 aus P.6 Hechte, eingefiihrt in der Zeit 

vom 1. April bis 30. Juni 1935 
einschlieBlich..... _ • 26,—

116 aus P.6 Zander, eingefiihrt in der Zeit 
vom 1. April bis 30. Juni 1935 
einschlieBlich..........50,—

fiir ein Kontin- 
gent von 300

Doppelzentnern
116 P. 7 Brassen, eingefiihrt in der Zeit

vom 1. April bis 30. Juni 1935 
einschlieBlich............................ 33,—•

116 aus P.8 Barsche, eingefiihrt in der Zeit
vom 1. April bis 30. Juni 1935 
einschlieBlich............................ 26,—

aus 199 Pech aus bituminósem Schiefer 
(Estobitumin) zur Herstellung 
von Briketts mit Genehmi- 
gung des Finanzministers zollfrei 

bis 31. 12. 1935

2. Der ermaBigte Zoll fiir Zander wurde fiir ein 
Zollkontingent von 300 Doppelzentnern festgesetzt. 
Hieriiber wird eine Uebersicht vom Gewerbe- und 
Handelsministerium gefiihrt werden, das auf den Ein- 
fuhrbewilligungen den Stempelvermefk „Erteilt auf 
Zollkontingent" (wydane na poczet kontyngentu cel
nego/ anbringen wird.

3. Auf die im Punkt 1 genannten, aus anderen 
Vertragsstaaten stammenden und eintreffenden Waren 
finden die VertragsermaBigungen des Punktes 1 im 
Rahmen der diesen Staaten zugebilligten Meistbegiin- 
stigungsklausel ganz oder teilweise Anwendung. Das 
Zollkontingent fiir Zander steht den anderen Ver
tragsstaaten im Rahmen der Meistbegfinstigungs- 
klausel und mit Anwendung der oben in P. 2 vor
gesehenen Bedingung zu.

Z 331/4722/35 vom 9. 4. 35.

Zolltarifentschei dungen.
Nach Danziger Zollblatt. 

Zu Tarifstelle 956.
D IV 9277/2/35 vom 28. 3. 35. 

Eingang 3. 4. 35.
Die Anmerkung zur Tarifstelle 956 bezieht sich 

nur auf Eisenkonstruktionen, auch nicht mon- 
tierte, und auf Konstruktionsteile, aus Eisen und 
Stahl, — hergestellt aus Stahl von einer Festigkeit 
fiber 50 kg/mm2, dagegen nicht auf die fibrigen Er- 
zeugnisse der Tarifstelle 956.

Z 310/4718/35 vom 11. 4. 35.
Zu Tarifstelle 962.

D IV 5080/2/35 vom 29. 3. 35. 
Eingang 6. 4. 35. •

Gliederketten aus schmiedbarem GuB- 
eisen, dereń einzelne Glieder durch kleine Stahl-

Schenker’s
Transport - Organisation
besitzt iiber 200 eigene Niederlassungen

Spezial = Verkehre 
nach Polen, RuBland, Rumdnien 

und Randstaaten

Massentransporte
Erz :: Schrott :: Phosphat :: Holz

Ruskiinfte erteilen
Schenker & Co., Danzig

G. m. b. H.
Hopfengasse 33 Fernruf Nr. 27041 

Telegramm=Rdresse:
Schenkerco
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boi zen miteinander verbunden sind, werden nach 
TarifsteUe 962/2 b verzollt.

Z 310/4974/35 vom f7. 4. 35.
Zn TarifsteUe 981.

D IV 6246/2/35 vom 2 .4. 35. 
Eingang 4. 4. 35.

Neus iiber, eine Legierung von Kupfer, Nickel 
und Zink, ist auf Grund des Art. 4 P. 4 der Ver- 
ordnung vom 23. 8. 32 fiber die Festsetzung des 
Einfuhrzolltarifs nach TarifsteUe 981 zu verzoUen.

Z 310/4800/35 vom 12. 4. 35.
Zu TarifsteUe 1008.

D IV 42348/2/34 vom 17. 1. 35. 
Eingang 7. 2. 35.

Glasschneider, bestehend aus Stahlradchen in 
Fassungen, sind ais nicht besoders genanntes Hand- 
werkszeug ans Stahl nach TarifsteUe 1008 zoll- 
pflichtig.

Z 310/3776/35 vom 10. 4. 35.
Zu TarifsteUe 1219.

D IV 919/2/35 vom 28. 1. 35. 
Eingang 31. 1. 35.

Autoschutzbrillen, ganzlich aus Zelluloid, 
mit einem Rand aus kunstseidener Chenille, sind ais 
nicht besonders genannte Erzeugnisse aus Zelluloid, 
ohne Zusatz wertvoller Stoffe nach TarifsteUe 
1210/4 a zu verzoUen.

Z 310/3118/35 vom 9. 4. 35.
Z u mehreren Tarifstellen. 

Rundschreiben T 3 vom 9. Marz 1935 
Nr. D IV 6773/2/35'iiber Erlauterungen zum Einfuhr- 
zolłtarif (betr. TarifsteUe 698—703, 797, 887, 960, 

964 und 1249.)
Dz. Urz. Min. Skarbu Nr. 8 vom 20. 3. 35, Punkt 159.

Auf Grund des Art. 13 Abs. 4 des Zollrechts er- 
lautert das Fhianzministerium folgendes:

1. Gewirkte oder aus Wirkstoffen genahte II ii ft - 
giirtel sind, je nach Stoff und Vollendungsgrad, 
nach den entsprechenden Tarifstellen und Funkten, 
die nicht besonders genannte Wirkwaren vorsehen 
(TarifsteUe 698—703), zu verzoUen.

2. Pappe von naturlicher Farbę aus einer Zel- 
lulose-Papiermasse mit Zusatz von Ledermehl, so- 
genannte ,,Schusterpappe“, ist nach TarifsteUe 797/2 
zoUpflichtig.

3. Nicht besonders genannte Por z ellanwar en 
ohne Verzierung, auch mit Einfassungen, mit krem- 
farbener Glasur iiberzogen, sind nach TarifsteUe 887/3 
als PorzeUanerzeugnisse mit einheitlich gefarbter 
Oberflache zoUpflichtig.

4. Die von den Punkten 3 und 4 der TarifsteUe 
887 umfaBten PorzeUanerzeugnisse mit Platin- 
einfassungen oder Platinverzierungen sind nach 
Punkt 3 b ais „andere“ oder nach Punkt 4a als „ohne 
Vergoldung“ zu verzoUen, je nachdem sie Einfas
sungen oder Verzierungen aufweisen.

5. Eisen- und Stahlnagel aus schmied- 
barem GuB, mit Kopfen aus Eisenblech, von einer 
Starke des Blechs von 4 mm und weniger, sind, falls 
der Kopf des Nagels mehr als dessen FuB wiegt, nach 
TarifsteUe 960 entsprechendem Punkt und Buch- 
stabe, je nach Vollendung und Gewicht zu verzoUen. 
•— (Vergl. auch TarifsteUe 951, Anm. 3).

6. Selbsttatige TiirschlieBer des Systems 
„Yale“, „B. K. S.“, die mit Hilfe einer Spiralfeder 
wirken, welche in einem mit Olivenbl gefiillten gufi- 
eisernen Gehause untergebracht ist, sind nach Tarif
steUe 964 Punkt 1 als nicht besonders genannte 

Eisenwaren, die in der im Punkt 1 dieser TarifsteUe 
angegebenen Weise bearbeitet sind, zoUpflichtig.

7. Fiillfederhalter, vergoldet, versilbert oder 
mit solchen Verzierungen — nach TarifsteUe 1249 
Punkt 3 a.

Nach TarifsteUe 1249/3 b sind Fullfederhalter mit 
Teilen oder Verzierungen aus EdelmetaUen zu ver- 
zolleh, sofern diese Teile oder Verzierungen nicht 
fiber den wirklićhen Wert . des Gegenstandes ent- 
scheiden.

Z 310/4200/35 vom 13. 4. 35.
Zu TarifsteUe 24.

D IV 11379/2/35 vom 17. 4. 35. 
Eingang 2. 5. 35.

Vogelfutterringe, die aus erhartetem Talg 
mit beigemengten Hanfsamen und Sonnenblumen- 
kemen bestehen, sind auf Grund des Art. 4, Punkt 2 
E. T. V. nach TarifsteUe 24/2 ohne Anwendung der 
VertragsermaBigung zu verzoUen.

Z 310/6486/35 vom 20. 5. 35.
Zu TarifsteUe 291.

D IV 10211/2/35 vom 12. 4. 1935. 
Eingang 16. 4. 35.

Zerschlagene und getrocknete Krabbenabfalle 
sind als Erzeugnisse aus Abfallen tierischen Ur- 
sprungs nach TarifsteUe 291 zollfrei.

Z 310/5580/35. vom 2. 5. 35.
Zu TarifsteUe 384.

D IV 9359/2/35 vom 28. 3. 35. 
Eingang 6. 4. 35.

Pentagramm-Papierspitzen, mit Vuzinot- 
oxin getrankt, in Form von Wickelchen zum ein- 
maligen Gebrauch, fiir zahnarztliche Zvvecke, sind 
als eine im Zolltarif nicht genannte Ware auf Grund 
des Art. 4 Punkt 4 der Verordnung iiber die Fest
setzung des Einfuhrzolltarifs nach TarifsteUe 384 
und der Anmerkung zu verzoUen.

Die Entscheidung D IV 13125/2/34 verliert damit 
ilire Giiltigkeit.

Z 310/5196/35 vom 26. 4. 35.
Zu TarifsteUe 384.

D IV 5054/2/35 vom 2. 5. 35.
Eingang 7. 5. 35.

Das Arzneimittel „Yatren 105“ in Pulverform, 
nicht dosiert, ist nach TarifsteUe 384, Optarson in 
Ampullen nach TarifsteUe 384 und Anmerkung zu 
verzoUen.

Z 310/6502/35 vom 20. 5. 35.
Zu TarifsteUe 486.

D IV 7740/2/35 vom 15. 3. 35.
Eingang 6. 4. 35.

WeiBe Trinkhalme aus Azetyl-Zellulose 
sind nach TarifsteUe 486/2a II als in der Masse ge- 
farbte Azetyl-Zellulose in Róhren zu verzoUen.

Treffen diese Halme in Papierhullen ein, so sind 
sie zusammen mit den Hiillen nach derselben 
TarifsteUe, als Ware, die in diesem Zustande unmittel- 
bar auf den Verbraucher iibergeht, zu verzoUen.

Z 310/5194/35 vom 26. 4. 35.
Zu TarifsteUe 486.

D IV 11874/2/35 vom 17. 4. 35. 
Eingang 2. 5. 35.

,,Plexyglas“, ein glasahnlichesZellulosederivat, 
in rechteckigen, geraden oder gebogenen Flatten, 
ohne weitere Bearbeitung, ist nach TarifsteUe 486/2 a 
zu verzoUen.

Z 310/6368/35 vom 16. 5. 35.
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Wenzel & Miihle, Danzig
An der Schneidemiihle Nr. 8/9 lelephon 24137 

Orogen-, Farben-, Gewiirz-GroObandlung 
Gewiirzmiihle: Ole: Wagenfett: Bohnermasse

Zn Tarifstelle 797.
D IV 9409/2/35 vom 28. 3. 35.

Eingang 6. 4. 35.
Gew6h.nli.che Bierf ilzpappe aus IIolz- 

schliff, mit Punktmusterung versehen, ist ais 
Pappe von natiirlicher Farbę nach Tarifstelle 797/2 
zu verzollen.

Z 310/5440/35 vom 2. 5. 35.
Zu Tarifstelle 807.

Rundschreiben T 5 
des Finanzministeriums vom 24. April 1935 
Nr. D IV 12 706/2/35 fiber Erlauterungen 
zum Einfuhrzolltarif (betrifft Tarifstelle 

807).
(Dz. Ust. Nr. 12 vom 1. 5. 35, Punkt 295.)

Auf Grund des Art. 13 Abs. 4 des Zollrechts 
(Dz. U. Nr. 84/610/1933) erlautert das Fińanzmini- 
sterium folgendes:

Vulkanfiber in Rollen oder Bogen, aucn im 
Gewicht unter 350 g auf 1 m2, sowie in Staben und 
Róhren ist nach Tarifstelle 807 Punkt 1 zu verzollen. 
Zusatz des Landeszollamts:

Durch vorstehendes Rundschreiben werden die 
Tarifentscheidungen des Finanzministeriums D IV 
17742/2/34 vom 7. 7. 34, Punkt 2 mid D IV 33246/2/34 
vom 29. 11. 34 aufgehoben.

Z 301/6312/35 vom 16. 5. 35.
Zu Tarifstelle 815 und Anin, hinter Tarifstelle 821.

D IV 8285/2/35 vom 16. 4. 35.
Eingang 2. 5. 35.

Kreppapier im qm-Gewicht fiber 28 g, das im 
Abstand von ungefahr 4 cm quer zu den Kreppfalten 
verlaufende eingepreBte Streifen von etwa 3 mm 
Rreite aufweist, ist nach Tarifstelle 815 entsprechen- 
der Punkt und Anmerkung 5 hinter Tarifstelle 821 
zu verzollen. Die Querstreifen gelten nicht ais Ein- 
pressungen im Sinne der Anmerkung 6 hinter Tarif
stelle 821.

Z 310/6288/35 vom 20. 5. 35.
Zu Anmerkung 7 hinter Tarifstelle 821. 

D IV 2441/2/35 vom 12. 4. 35.
Eingang 18. 4. 35.

Der Zuśchlag aus Anmerkung 7 hinter Tarifstelle 
821 wird fiir eingeprefite Fabrikzeichen nicht er-, 
hoben.

Z 310/5834/35 vom 10. 5. 35.
Zu Tarifstelle 834.

D IV 2417/2/35 vom 5. 4. 35. 
Eingang 10. 4. 35.

Ringf ormige Ausschnitte aus Korkpapier, 
ferner kreisrunde Erzeugnisse aus Kork- 
Papier in Form von Siegelmarken, mit Buchstaben 
hedruckt, sind ais Erzeugnisse, aus Papier ohne Ver- 
zierungen nach Tarifstelle 834/1 a zu verzollen.

Z 310/5234/35 vom 26. 4. 35.

Zu den Tarifstellen 841 und 845.
D IV 40051/2/34 vom 26. 1. 35.

Eingang 27. 3. 35.
Satze von Lichtbildern, die ais Film- 

reklame Verwendung finden, sind nach Tarif
stelle 841, mehrfarbige Filmreklameplakate nach 
Tarifstelle 845/1 b zollpflichtig.

Z 310/5282/35 vom 24. 4. 35.
Zu Tarifstelle 844.

I) IV 4273/2/35 vom 4. 4. .35.
Eingang 10. 4. 35.

Papierbogen, auf der einen Seite unbe- 
druckt, auf der ande'ren Seite mit Stadte- 
ansichten bedruckt, die ausgeschnitten midnach 
entspr. Aufdruck auf der Riickseite ais Postkarten 
verwandt werden kónnen, sind nach Tarifstelle 844 
ais Postkarten zu verzollen.

Z 310/5236/35 vom 26. 1. 35.
Zu Tarifstelle 845.

D IV 7038/2/35 vom 30. 3. 35. 
Eingang 8. 4. 35.

Mehrfarbige Kinderbilderbiicher mit dem 
Werbeaufdruck einer inlandischen Firma 
sind ais Geschaftsreklame nach Tarifstelle 845/1 b 
zu verzollen.

Z 479/4972/35 vom 17. 4. 35.
Zu Tarifstelle 913.

1) IV 5595/2/35 vom 15. 3. 35.
Eingang 6. 4. 35.

Ungeschliffenes und unpoliertes Tafel- 
glas, von einer Starke von 5 mm und weni- 
ger, mit Eisblumenmustern auf einer Seite, ist 
ais Tafelglas mit geatzten Verschonerungen nach 
Tarifstelle 913/4 zu verzollen.

Z 310/4970/35 vom 26. 4. 35.
Zur Anmerkung zu Tarifstelle 961/1, 2 und 3.

D IV 9474/2/35 vom 25. 4. 35. 
Eingang 3. 5. 35.

Nach Tarifstelle 961/1, 2 und 3 zollpflichtige 
Schrauben mit grób abgedrehten Kópfen, 
sind ais teilweise bearbeitet mit dem in der Anmer
kung zu den geńannten Punkten der Tarifstelle 961 
vorgesehenen Zuśchlag von 100 o/o zu verzollen.

Z 310/6208/35 vom 17. 5. 35.
Zu den Tarifstellen 987 urid 1016.

Rundschreiben T 6 des Finanzministeriums vom 
19. April 1935 Nr. D IV 11097/2/35 

fiber Erlauterungen zum Einfuhrzolltarif 
(zur Tarifstelle 987 und 1016).

Mon. Polski Nr. 101 vom 1. 5. 35, Punkt 134.
Auf Grand des Artikels 13 Abs. 4 des Zollrechts 

(Dz. Ust. Nr. 84/610/1933) erlautert das Finanzmini- 
sterium folgendes:

1. Messingnippel fiir Fahrrader, die ge- 
trennt eingefuhrt werden, sind nach Tarifstelle 987 
entspr. Punkt zu verzollen, da sie eine mehrfache 
Verwendung in der Technik, z. B. beim Ban von 
Kinderwagen und dergl. finden und daher nicht ais 
Fahrradteile behandelt werden kónnen;

2. eiserne Speichen fiir Fahrrader ohne
aufgesetzte Messingnippel sind aus den vor- 
genannten Griinden-nach Tarifstelle 1016-P. la zoll
pflichtig; x

3. eiserne Speichen fiir Fahrrader mit 
aufgesetzten MessingnippcUii sinil nach Ta
rifstelle 1016 P. Ib zu verzolleg.z

Z 301/6384/35-vmn 13. 5. 35.
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Danziger Erzeugnis

Kran tor - Nu de In 
Krantor-Maccaroni

Hersteller:

Krantor-Teigwarenfabrik
Danzig, Weideng. 35/38 Tel. 28781/82

Zu Tarifstelle 989.
D IV 11868/2/35 vom 25. 4. 35. 

Eingang 3. 5. 35.
Verschliisse fiir Milchflaschen aus Alu

minium, mit Aufschriften, sind nach Tarifstelle 989/3 
zu verzollen.

Z 310/6252/35 vom 14. 5. 35.
Zu Tarifstelle 1056.

D IV 811/2/35 vom 12. 4. 35. 
Eingang 14. 4. 35.

Maschinen, die Blocks und Broschiiren 
aus Papier mit Metalldraht zusammen- 
heften, sind ais Metallbearbeitungsmaschinen nach 
Tarifstelle 1056/2 zu verzollen.

Z 310/5444/35 vom 6. 5. 35.
Zu den Tarifstellen 1136 und 1139.

Rundschreiben T 4 des Finanzministeriums vom 
12. April 1935 Nr. D IV 12550/2/35 
liber die Verzollung von Kraftwagen.

Eingang 14. 4. 35.
Auf Grund des Art. 13 Abs. 4 des Zollrechts/ 

(Dz. Ust. Nr. 84/610/1933) erlautert das Finanzmini- 
sterium folgendes:

1. zur Ausistattung fertiger Kraftwagen, die zusam
men mit den Kraftwagen zu verzollen ist, sind 
alle eingebauten oder dauerhaft befestigten und 
dem betreffenden Kraftwagen angepaBten Ein
richtungen zu zahlen, wie: eingebautes Rundfunk- 
gerat, Feuerzeug, Spiegel, Blumenvasen, Thermo
meter und dergl., ebenso ein dem Wagen ange- 
paBter Spezial-Autokoff er;

2. zusammen mit dem Kraftwagen sind Handwerk- 
zeuge, auch im Futteral, zu verzollen, wie: ein 
Satz Schlussel, Oeler, Pumpe, Winde mid dergl.,, 
alles in einer Menge bis zu 20 kg;

3. zusammen mit dem Kraftwagen sind Ersatz- 
rader zu verzollen, die den Radern des betreffen
den Kraftwagens gleichen, mid zwar in einer 
Menge von 2 Stiick, auch mit Decken oder 
M etallfut teralen.

Zwei Ersatzrader und ein Satz Werkzeuge wie 
unter P. 2 sind auch bei Kraftwagenfahrgestellen 
(Tarifstelle 1138) zur Ausstattung zu rechnen.

Z 301/5370/35 vom 24. 4. 35.

Zu Tarifstelle 1145.
D IV 38890/2/34 vom 16. 1. 35.

Eingang 19. 1. 35 und
D IV 8279/2/35 vom 20. 3. 35.

Eingang 26. 3. 35.
Kraftwagen-Tragfedern aus flachem Stahl, 

sogenannte Lamellenfedern, sind nach Tarifstelle 
1145/6, Spiralfedern fiir Kraftwagen als StoBdampfer 
nach Tarifstelle 1145/5 zu verzollen.

Z 310/6526/35 vom 20. 5. 35.

Zu Tarifstelle 1192.
D IV 11 866/2/35 vom 24. 4. 35.

Eingang 26. 4. 35.
Herren- und Damenhiite, die rings um den 

Kopf ein Band, sonst aber keine weiteren Verzie- 
rungen aufweisen, sind gemafi Anmerkung 3 zu den 
Tarifstellen 1191 und 1192 als fertige Hiite ohne 
Aufputz zu betrachten.

Z 310/6026/35 vom 6. 5. 35.

Deutsches Reich

AuBerordentliches Interesse 
fiir die 23. Deutsche Ostinesse Konigsberg.

Wenn man auch im Rahmen des wirtschaftlichen 
Wiederaufstiegs damit rechnen muBte, dab die vor- 
jahrige Ostmesse in Konigsberg als Rekordmesse 
nicht den AbschluB der Aufwartsentwicklung dar- 
stellt, so ist trotzdem die Zahl der bisherigen An- 
meldungen zur 23. Deutschen Ostmesse vom 18. bis 
21. August in Konigsberg, also ein Vierteljahr vor 
Beginn der Messe, iiberraschend. Im Vergleich zum 
Vorjahre liegen bereits heute viermal soviel feste 
Anmeldungen vor, als im gleichen Zeitabschnitt des 
Jahres 1934. Die Zahl der Anfragen ist noch er- 
heblich groBer.

Uebriges Au stand

Warenproben nach Britisch-Indien.
Im Verkehr zwischen Britisch-Indien sind fortan 

Warenproben mit Handelswert und mit zollpflichtigen 
Inhalt zugelassen. Die Sendungen miissen auf der 
Vorderseite mit dem griinen Zollzettel versehen sein; 
auf ihm ist der Inhalt der Sendung nach Art der 
Ware, Reingewicht und Wert vom Absender anzu- 
geben. Fehlt der griine Zollzettel, so werden die 
Sendungen mit Zollstrafen belegt oder beschlagnahmt.

Die gute, sparsame Kiiche verwendet:

-Gemiise- 
und Obst-Konserven
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Der Danziger Łebensmittelbandel
Mitteilungen der Fachgruppe Kolonialwaren- und Feinkost-Einzelhandel

Verantwortlich fur diesen Teil Dr. Hans Acker, Danzig

Fachgruppe Kolonialwaren- und Feinkost-Einzelhandel, ihr Aufbau und ihre Aufgaben
Die wirtschaftliche Not der Kriegs- und Nach- 

kriegszeit mit der nachfolgenden Inflation und ihren 
traurigen Nebenerscheinungen hat alien Wirtschafts- 
betrieben mid insbesondere dem Lebensmitteleinzel- 
liandel der Kreien Stadt Danzig, schwere Schaden 
zugefiigt, von denen sie sieli bis lieute noch nicht 
erholen konnten. Auch die darauf folgende Zeit der 
festen Wahrung vermochte nicht unserem Wirt- 
schaftszweige die Gesundung zu bringen. Zwar trat 
nach der warenarmen Zeit der Inflation in den ersten 
Jałiren seit Einfiihrung des Danziger Guldens eine 
Vermehrung der Nachfrage nach Waren ein, und 
es schien, ais ob nun eine Zeit des Aufstiegs be- 
ginnen wiirde. Aber es war nur eine Fata Morgana. 
Denn bald darauf machte sich das Nachlassen der 
Kaufkraft aller Volksschichten immer mehr bemerk- 
bar; es kamen die Verlustjahre 1929—1932, in denen 
alle Gegenstande, Grundbesitz, Waren mid Rechte, 
fast die Halfte ihres Wertes einbiiBten. Den Wirt- 
schaftsbetrieben aber entstanden hierdurch auBer- 
ordentliche Schaden und Verluste.

Die allgemeine Not in der Wirtschaft steigerte 
sich ganz besonders noch in dem Wirtschaftszweige 
des Lebensmitteleinzelhandels durch das fiir ihn 
typisch werdende .Eindringen Berufsfremder. 
Eine Unzahl Ungelernter, die entweder erwerbslos oder 
aus anderen Berufen verdrangt waren, wurden Le- 
bensmittelkleinhandler. Infolge der liberalistischen 
Gewerbefreiheit konnten sie mit Hilfe von Warenkre- 
diten — fast immer ohne gesunde Betriebsvermogens- 
grundłage — irgendwo einen Kellerraum oder Laden 
aufmachen. Hinzu kam, daB diesen Leuten auBerdem 
nicht nur die Warenkenntnis, .sondem uberhaupt jedes 
Fachwissen und meistens aucłi das BewuBtsein der 
Verantwortlichkeit gegeniiber den Verbrauchern 
fehlte.

Es ware einseitig, wiirde man fiir die damals 
iiber den Lebensmittelkleinhandel hereinbrechende 
Katastrophe nur die sich ausdehnenden groBkapitali- 
stischen Einzelhandelsfilialbetriebe verantwortlich 
machem Viehnehr ging mit dieser Bedrangnis die 
Uebersetzung unseres Beruf es durch bran chef remde 
Personen Hand in Hand. So trat in der Folgezeit ein 
immer grofier werdender Verfall der Geschafte 
gerade derj enig en B e r u f s kollegen ein, die durch eine 
ordnungsmafiig absolvierte Lehr- und Gehilfenzeit 
allein dazu berufen waren, kaufmannische Betriebe 
sach- und fachkundig zu leiten, Lebensmittelhandler 
kraft Berufes zu sein und einen wiirdigen Nachwuchs 
heranzuziehen. Es sei zugegeben, daB Frauen, die 
Lebensmittelgeschafte besitzen, dank ihrer naturge- 
gebenen Erfahrung in Hausfrauendingen in der Lage 
sind, die Kunden in gewisser Hinsicht zu beraten. 
Aber der weitaus gróBte Teil der nichtvorgebildeten 
Geschaftsinhaber hat die an einen Lebensmittel- 
kaufmann im Interesse der Allgemeinheit zu stel- 
lenden Anforderungen nie erfiillt und wird diese 
auch nicht erfiillen kónnen. Fiir welchen anderen 
kaufmannischen Beruf gibt es denn so umfassende 
gesetzliche Vorschriften fiir die Behandlung und 
Pflege der Waren — das Lebensmittelgesetz mit 
seinen zahllosen Nebengesetzen —, als gerade fiir 
den Lebensmittelhandler ? Darum bring! erst ein durch 
eine ordentliche Lehrzeit und darauf folgende 

Gehilfenzeit mnfassend ausgebildeter Kaufmann 
die Gewahr mit sich, den unbegrenzten Kreis derVer- 
braucherschaft und insbesondere seine Kunden fach- 
mannisch und individuell zu bedienen und zu beraten.

Die besonderen Aufgaben, die wir in der erst- 
malig fiir unseren Berufszweig auf unseren Antrag 
errichteten Fachgruppe zu erfiillen haben werden, 
sind daher folgende:

1. Die Einzelkauflente zu hóchster Leistungsfahig- 
keit zu ertiichtigen;

2. den kaufmannischen Nachwuchs griindlich aus- 
zubilden, die Berufsehre in ihn zu wecken mid ihn 
zu selbstandigen, fiir den nationalsozialistischen 
Staat iiberall und jeder Zeit eintretenden Kaufleuten 
zu erziehen;

3. Waren bester Qualitat zu angemessenen, d. h. 
weder zu Ueberpreisen noch zu Schleuderpreisen, in 
sauberen, hygienisch einwandfreien Laden bei vor- 
bildlicher Bedienmig der Kundschaft zu bieten;

4. die wirtschaftliche Notlage des Lebensmittel
einzelhandels, insbesondere der kleinsten Betriebe, 
soweit angangig, durch geeignete MaBnahmen der 
mit der Fachgruppe Hand in Hand arbeitenden In
dustrie- und Handelskammer und der Senatsstellen 
zu mildern.

Insbesondere die zuletzt genannte Aufgabe werden 
wir dadurch zu erfiillen versuchen, daB die Fach
gruppe die noch zum Teil bestehenden Gegensatze 
zwischen Klein- mid GroBbetrieben endgiiltig be- 
seitigt, was bei der wachsenden Einsicht der GroB- 
betriebe, auf die Existenz der besonders schwer um 
die Erhaltung ihrer Selbstandigkeit ringenden Klein- 
betriebe weitestgehend Riicksicht nehmen zu miissen, 
nicht schwer sein wird.

Zur Erreichung des zu 4 genamiten Zieles gehort 
schlieBlich die energische Unterbindung un- 
lauterer Werbemethoden aller Schattierungen 
und die Herbeifiihrung von Ehrbarkeit und guter 
Sitte, sowie die Schaffung eines besonderen Schutzes 
des beruflich geschulten Kleinkaufmanns.

Ich kann meme Ausfuhrungen nicht besser 
schlieBen, als mit den Worten unseres Fuhrers, die 
wir, trotzdem wir oder gerade weil wir nun die 
Fachgruppe als erster Berufsstand in der Freien 
Stadt Danzig erhalten haben, auch in der Zukunft 
im Herzen tragen miissen:

„Arbeitet Ihr erst einmal in Euern Reihen, um 
den Geist des Nationalsozialismus, den ich in den 
letzten vierzehn Jahren in Deutschland schuf, auch 
dort zu erwecken. Werdet erst einmal in den Reihen 
Eures Standes einig, damit auf dieser Standesge- 
meinschaft eine kommende Volksgemeinschaft auf- 
zubauen ist.“ Walter Nickel.

In rechtlicher Hinsicht ist iiber die fiir den Ko
lonialwaren- und Feinkosteinzelhandel errichtete 
Fachgruppe noch folgendes zu bemerken:

Die Fachgruppe Kolonialwaren- und Feinkost
einzelhandel ist ein auf gesetzlicher Grmidlage (Ver- 
ordnung betr. Erganzung des Statuts der Industrie- 
und Handelskammer zu Danzig vom 25. April 1935, 
G. Bl. S. 624ff.) erfolgter ZusammenschluB samt- 
licher Betriebe, die unmittelbar an den Verbraucher 
Waren weiterverauBern, die handelsiiblich in Kolonial
waren- oder Feinkostgeschaften. gefiihrt werden. Soweit
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Gemischtwarengeschafte solche Waren zum Verkauf 
stellen, gehóren sie ebenfalls der Fachgruppe an. 
Dieser Zusammenscnlufi ist ein zwangsmafiiger, 
d. h. jeder Geschaftsinhaber, der Kolonial- oder 
Feinkostwaren in der vorbezeichneten Art mid Weise 
verkauft, gehórt ohne weiteres dieser Fachgruppe 
an. Fine besondere Eintrittserklarung oder eine Er- 
klarung, der Fachgruppe bzw. dem Vorganger der 
Fachgruppe, d. h. dem Verband der Kolonialwaren
handler Danzig, nicht angehóren zu wollen, ist 
wirkungslos.

Damit ist es* dem Verband der Kolonialwaren
handler Danzig gelungen, zwei Liicken zu schlieBen, 
die sieli in seiner Aufbauarbeit, wenn auch in mit 
dem wachsenden Gemeinschaftssinn immerschwacher 
werdenden Mafie, fiihlbar machten. Einmal sindnun- 
mehr die restlichen aufienstehenden Berufsgenossen 
durch gesetzlichen Zwang zur Mitglieds.chaft 
verpflichtet. Zum zweiten unterstehen auch alle 
die Betriebe, die nicht reine Kolonialwaren- bzw. Fein- 
kostgeschafte sind, unserer Fachgruppe, soweit 
sie handelsiiblich in Kolonialwaren- oder Fein- 
kostgeschaften gefiihrte Waren verkaufen. Das be- 
sagt, dafi in Zukunft zum Beispiel die unter- 
schiedlichen Wettbewerbsbedingungen, die sich aus 
der bisherigen Nichtzugehórigkeit dieser Geschafte 
ergaben und die mitunter eine Benachteiligung der 
im Kolonialwarenhandel bereits organisierten Be
triebe hervorrief, in Fortfall kommen.

Ueber die Frege, welche Waren im einzelnen 
als in Kolonialwaren- oder Feinkostgeschaften han- 
d'elsiiblich anzusehen sind und welche insbesondere 
von den vorstehend genannten Betrieben, wobei es 
natiirlich wie iiberall Grenzfalle gibt, zur Fach
gruppe gehóren, entscheidet der President der In
dustrie- und Handelskammer. Bei der Erstmaligkeit 
eines solchen Zusammenschlusses alter dem gleichen 
oder verwandten Geschaftszweige angehórenden Be
triebe, und insbesondere bei der gerade fiir den 
Lebensmittelhandel aufierordentlich schwierigen Ab- 
grenzung gegeniiber solchen Betrieben, die zwar be- 
deutsame Beriihrungspunkte mit dem Kolonialwaren- 
und Feinkosteinzelhandel haben, trotzdem aber ihrer 
ganzen Art und ihrem inneren Wesen nach nicht 
zu dieser Branche gehóren, wie z. B. die Tabak- 
spezialgeschafte oder die Konfiturengeschafte, ist es 
natiirlich unmoglich, bereits heute fest umrissene, 
fiir jeden Einzeifall giiltige Bestimm ungen zutreffen. 
Wie im einzelnen die. Entscheidung auch ausfalien 
mag, in jedem Faile wird sich die Zusammenarbeit 
mit den diese verwandten Betriebe vertretenden Ver- 
einen oder Verbanden auf das engste gestalten, Es 
ware jedenfalls verfehlt, den fiir den Kolonialwaren- 
einzelhandel nun in einer so gliicklichen Form er- 
reichten Zusammenschlufi gegeniiber den Betrieben 
und Verbanden auszuspielen, die diesen totalen Zu
sammenschlufi noch nicht erreicht haben.

Die Fachgruppe .steht unter der verantwortlichen 
Fiihrung des Fachgruppenleiters. Der President 
der Industrie- und Handelskammer hat hierzu den 
langjahrigen Fiihrer des Verbandes der Kolonial
warenhandler Danzig, Walter Nickel, ernannt.

Zum Geschaftsfiihrer der Fachgruppe ist mit Zu- 
stimmung des Prasidenten der Industrie- und Han
delskammer der Geschaftsfiihrer des Verbandes der 
Kolonialwarenhandler Danzig, Dr. Hans Acker, be- 
stellt worden.

In der Satzung unserer Fachgruppe, die nach 
Genehmigung durch den Senat vom Prasidenten der 
Industrie- mid Handelskammer demnachst erlassen 
und im Staatsanzeiger veroffentlicht werden wird, 
werden die Aufgaben, wie sie bereits im vorstehenden 
Abschnitt ahgedeutet worden sind, unter Beriicksich- 

tigung des Umfanges und der Besonderheiten un
serer Branche festgelegt werden. Die grundsatzliche 
Aufgabe wird darin bestehen, die Ordnung und den 
Wirtsćhaftsfrieden innerhalb des Bereiches unserer 
Fachgruppe zu sicherri.. Hierbei hat unsere Fach
gruppe ihre Mafinahmen nicht auf die Sonder- 
interessen des Faches abzus.tellen, sondern 
bei jeder Mafinahme die grofien Ziele und 
Belange der Gesamtwirtschaft und der 
Volks'gemeinschaf t zu beriicksichtigen.

Mafinahmen, die die Lieferung.sbedingungen, Wa- 
renqualitat, Kredit- und Rabattgewahrung sowie die 
Werbung betreffen, bediirfen der Genehmigung der 
Industrie- und Handelskammer. Die Industrie- und 
Handelskammer kann ihre Genehmigung zuriick- 
ziehen, wodurch die gesamten Mafinahmen der Fach
gruppe unwirksam werden. Mafinahmen in anderen 
grundsatzlichen Fragen sind vor ihrem ErlaB der 
Industrie- und Handelskammer zur Genehmigung vor- 
zulegen. Zu Mafinahmen, die die Preisgestaltung be
treffen, ist die Fachgruppe nicht befugt.

Unsere Fachgruppe ist berechtigt, bei Zuwider- 
handlungen ihrer Angehórigen gegen satzungsgemafi 
erlassene Anordn ungen Ordnun gsstr a fen bis zum 
Betrage von 100,—■ Gulden, bei wiederholter Zuwider- 
handlung bis zum Betrage von 200,—- Gulden zu ver
hangen. Gegen die Verhangung einer Ordnungs- 
strafe steht dem Betroffenen die Beschwerde an 
den Prasidenten der Industrie- mid Handelskammer 
zu, der endgiiltig entscheidet. Die einkommenden 
Strafgelder fliefien der Industrie- und Handels- 
kammer zu.

In welchem Verhaltnis steht nun unsere Fach
gruppe zum Verband der Kolonialwarenhandler Dan
zig? Die Fachgruppe Kolonialwaren- und Feinkost
einzelhandel ist zwar rein juristisbh gesehen nicht 
die Rechtsnachfolgerin des Verbandes der Kolonial
warenhandler Danzig, aber sie ist seine Uniwersal
na chfolg er in in tatsachlicher Hinsicht. Im Ge- 
gensatz zum Verband, der in rechtlicher Hinsicht 
nur ein nichteingetragener Verein burgerlichenRechts 
war, besitzt unsere Fachgruppe Kolonialwaren- und 
Feinkosteinzelhandel Rechtsfahigkeit auf Grund 
besonderen Gesetzes. Auch ihr Name ist beson- 
ders geschiitzt, indem das Recht auf die Be- 
zeichnung als „Fachgruppe Kolonialwaren- und Fein- 
kosteinzelhandel“ nur dieser jetzt mit Genehmigung 
des Senats der Freien Stadt Danzig errichtetenFach
gruppe zusteht.

In tatsachlicher Hinsicht ist wie gesagt dieFach
gruppe die Fortsetzung des Verbandes der 
Kolonialwarenhandler Danzig. Dieser Ausbau 
ist eine selbstverstandliche Konsequenz aus der in 
dieser Richtung vom Verband in den letzten Jahren 
betriebenen Aufbauarbeit. Unsere Fachgruppe wird 
daher alle sich im Verbande der Kolonialwaren
handler Danzig bewahrten Einrichtungen, wozu auch 
der gut eingespielte Organisationsapparat (Block
wart, Bezirksleiter, Beirat, Geschaftsfuhrung, Fach- 
gruppenleiter) gehórt, tunlichst iibemehmen und 
weiter ausbauen. Die Erhebung der Beitrage wird 
von einem noch zu bestimmenden Zeitpmikt ab nicht 
mehr durch den Verband der Kolonialwarenhandler, 
sondern durch die neue Fachgruppe Kolonialwaren- 
und Feinkosteinzelhandel erfolgen. Die Festsetzung 
dieser neuen Beitrage erfolgt im Einvemehmen mid 
mit ausdriicklicher Genehmigung der Industrie- mid 
Handelskammer. Im Faile der nicht recht- 
zeitigen Z ah lung erfolgt die Einziehung der Bei
trage und der vorerwahnten etwa verwirkten Ord- 
nungsstrafen der Fachgruppenangehorigen durch 
die Industrie- und Handelskammer und auf 
deren Ersuchen durch die Steueramter.



S. 351 Nr. 23 dWz ______ 7. Juni 1935

Verkaufspreise fur Kolonialwaren
In der gegenwartigen Uebergangszeit nach der 

Guldenumwertung ist die Ausgabe einer Richtpreis- 
liste fur samtliche Kolonialwaren noch nicht an- 
gangig und auch noch nicht mbglich, solange die 
Preise bis zur Stabilisierung aller die Preisbildung 
beeinflussenden Faktoren noch schwanken. Wir 
bitten daher unsere Fachgruppenangehbrigen, die zur 
Zeit fur verschiedene Artikel bestehenden sehr nie- 
drigen Verdienstspannen ais eine notwendige Ueber- 
gangserscheinung hinzunehmen, die der Ausdruck 
eines von alien Berufsschichten zu tragenden Opfers 
ist. Die grundsatzliche Seite dieses Problems wird in 
dem Leitartikel dieser Nummer auf Seite 340 ff. aus- 
fuhrlich behandelt.

Fiir folgende Kolonialwaren bestehen zur Zeit 
festgesetzte Preise, die bis zu ihrer Aufhebung durch 
den Staatskommissar fiir Preisuberwachung unter 
alien Umstanden einzuhalten sind, andemfalls auf 
Grund der Verordnungen zur Verhinderung unge- 
rechtfertigter Preissteigerungen vom 1. und 4. Mai 
1935 Bestrafung erfolgt:

1. Brot
Kleinverkaufspreis fiir das Kilogramm 
Roggenbrot................................................... G 0,32

2. Siedesalz
fiir 1 Pfund................................................... G 0,15
Steinsalz
fiir 1 Pfund................................................... G 0,13

3. Kier
Beste Trinkeier pro Mandel.........................G 1,—
gro [Je Eier pro Mandel.................................. G 0,90
kleine Eier (galizische) pro Mandel . . G 0,80 

Fiir in Danziger Gefliigelzuchtanstalten 
erzeugte Eier wird ein Hochstpreis nicht 
festgesetzt, sofem diese Eier durch Ab- 
druck eines Stempels der betreffenden 
Gefliigelzuchtanstalt besonders gekenn- 
zeichnet worden sind. Zur Stempelung 
von Eiem berechtigt und damit an die 
Hbchstpreise nicht gebunden sind je- 
doch nur die vom Danziger Milchver- 
sorgungsverband, Abteilung Eierbewirt- 
schaftung, anerkannten Betriebe.

4. Kartoffeln
fiir 1 Pfund...................................................1’ 3,3
fiir 1 Zentner.............................................. G 3,15

5. Schmalz
Schmalz aus Bacon-Schlachtungen und 
auslandisches, fiir 1 Pfund.......................G 0,70

6. Gebrannte Gerste
fiir 1 Pfund ...............................................  G, 0,24

7. Ger st engriitze
fiir 1 Pfund................................................... G 0,22

8. Graupen
fiir 1 Pfund................................................... G 0,27

9. R e is
Patna und Moulmain, fiir 1 Pfund . . G 0,40
Burma, fiir 1 Pfund.....................................G 0,31
Bruchreis, fiir 1 Pfund................................ G 0,20

10. Hafergriitze
fiir 1 Pfund................................................... G 0,34

11. Haferflocken
lose  ................................................... G 0,31
gepackt in 1/2-Pfund-Paketen, fiir 1 Paket G 0,45

12. Getreide und Futtermittel.
Fiir Getreidepreise siehe Preisanordnung, 
veroffentlicht in der vorigen Nummer 
unserer Zeitung (DWZ. Nr. 19) auf 
Seite 290.

Fiir Futtermittel gelten die GroB- 
handelspreise fiir Futtermittel der je- 
weils letzten Danziger Bórsennotierungen. 
Beim Verkauf des GroBhandels an den 
Kleinhandel betragt der Zuschlag 3 o/0, 
beim Verkauf des Kleinhandels an den 
Verbraucher 10 o/o dieser GroBhandels- 
preise.

13. Waschseifen 
Grime Schmierseife, beste Qualitat, fiir 
1 Pfimd.................................................G 0,48
Gelbe Kernseife
fiir 1 Pfund................................................... G 0,52
WeiBe Hausseife
prima Ware, fiir 1 Pfund............................G 0,56

11. Petroleum
fiir 1 Liter..............................................   G 0,55

Rabatt- und Zugabeverbot
Obwohl fiir den Kolonialwaren-Einzelhandel be- 

reits seit langer Zeit das gesetzliche Rabatt- und 
Zugabeverbot besteht und allgemein bekannt ist, 
mehren sich die Klagen iiber Nichtbeachtung oder 
Unigehung der gesetzlichen Bestimmungen. W ir geben 
im Nachfolgenden noch einmal die gesetzlichen Be
stimmungen bekannt, mit dem ausdrucklichen Be- 
merken, daB in Zukunft der Verband jede Nachsicht 
auch gegeniiber seinen alten Mitgliedem fallen lassen 
and die Bestrafung veranlassen wird. Denn es geht 
auf die Dauer nicht an, daB der korrekte, sich an 
die Gesetze haltende Kaufmann durch Kundenab- 
wiandenmg zu den mit unlauteren Mitteln arbei- 
tenden Geschaften geschadigt wird. Wir warnen da- 
her letztmalig auf diesem Wege vor alien Versuchen, 
die allgemeinen Wettbewerbsbedingungen aus eigen- 
uiitzigen Interessen und zum Schaden der anstan- 
digen Berufsgenossen zu sabotieren.

Die gesetzliche Bestimmung des Z u g a b e v e r b o t e s 
lautet (Verordnung zur Erganzung des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb vom 10. Oktober 1933, 
Gesetzblatt S. 491):

„Verboten ist im geschaftlichen Verkehr das Ver- 
sprechen und Gewahren von Zugaben. Zugaben im 
Siane dieses Gesetzes sind alle von der Gattung der 

Hauptsache verschiedenen Sachen, die einen wirt- 
schaftlichen Verkehrswert besitzen und im regel- 
maBigen Geschaftsbetrieb nur gegen Barzahlung ab- 
gegeben werden kónnen.

Żuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen werden 
mit Geldstrafe bis zu 10000 G oder mit Haft bestraft.“

Die gesetzliche Bestimmung des Raba 11 v e r b o te s 
lautet (Verbot der Gewahrung von Preisnachlassen 
fiir den Kolonialwaren- und Feinkost-Einzelhandel, 
Staatsanzeiger Teil 1 1931, S. 295):

„Auf Grund des § 13 der Rechtsverordnung iiber 
Preisnachlasse (Rabattgewahrung) vom 28. Juli 1934 
(G. Bl. S. 627) wird hiermit fiir den Kolonialwaren- 
und Feinkost-Einzelhandel die Gewahrung von Preis
nachlassen ganzlich verboten.

VerstbBe gegen dieses Verbot sind gemaB § 13 
Abs. 2 der genannten Verordnung strafbar.“

§ 13 Abs<. 2 in Verbindung mit § 11 der genaimten 
Verordnung lautet:

„Wer vorsatzlich oder fahrlassig einer der Vor- 
schriften dieses Gesetzes zuwiderhandelt, wird mit 
Geldstrafe bestraft. 1st der Tater wegen Zuwider- 
handlung gegen dieses Gesetz bereits wiederholt 
rechtskraftig verurteilt worden, so kann auf Gefang- 
nis erkannt werden.“



dWzS. 352 Nr. 23 7. Juni 1935

Der Schwarzhandel muB ausgemerzt werden
Seit Jahren fiihrt insbesondere der Lebensmittel- 

Einzelhandel einen Kampf gegen den Schwarzhandel. 
Immer wieder muB man namlich feststellen, daB in 
kleinen und groBen Betrieben Mitglieder der Gefolg- 
schaft mit Waren aller Art handeln, ja sogar in Be- 
hórdenbetrieben gibt es noch Bearnte bezw. Ange- 
■stellte, die unter der Hand bei ihren Arbeitskame- 
raden Bestellungen fiir Warenlieferungen sammeln. 
Gegeniiber dieser Gepflogenheit des sogenannten 
„Direktverkaufs" muB mit aller Scharfe fe,st- 
gestellt werden, daB nebenher betriebener Werk- 
handel Schwarzhandel ist, der mit aller Scharfe 
abgelehnt werden muB. Diese Ablehnung ist vor 
allem aus den beiden folgenden grundsatzlichen Er- 
wagungen vollauf berechtigt.

Einmal bedeutet vom finanzpolitischen Stand- 
punkt aus der gemeinsame Warenbetrieb durch Ver
mittlung von Vertretern, Betriebsleitungen oder Ge- 
folgschaftsmitgliedem einen unberechtigten Entziig 
von Steuern — insbesonderć Umsatzsteuem —, die 
bei einer gewóhnlichen Warenzuteilung durch den 
Einzelhandel an den Fiskus zu entrichten sind. Das 
gilt auch fiir den direkten Verkauf von Waren, zum

Beispiel fiir Schokolade, Zigarren und Zi- 
garetten, durch einzelne Angestellte und Ar- 
beiter an die Arbeitskameraden, der nicht selten ais 
lohnender Nebenverdienst" betrieben wird, sowie fiir 
den „nebenher" betriebenen Waren-verkauf in den 
Wohnungen von Arbeitern, Angestellten und Be- 
amten, sei es durch diese selbst oder durch dereń 
Familienangehórige. Dazu kommt vom wirtschafts- 
politischen Standpunkt aus betrachtet, daB der 
Schwarzhandeltreibende den von Berufs wegen be- 
stimmten, um sein tagliches Brot schwer ringenden 
gewerblichen Mittelstand empfindlich schadigt, indem 
er ihn ausschaltet. Denn der legitime Einzelhandel, 
der Jahr fiir Jahr die Steuerłast in nicht unerheb- 
lichem Mafie tragen hilft, verliert durch den Schwarz
handel groBe Teile seines Umsatzes.

Etwas anderes ist dagegen, was der Vollstandig- 
keit halber hier angefiihrt sei, wenn durch die Be- 
triebe Waren aus eigener Erzeugung zu ermafiigtem 
Preise an die Gefolgschaftsmitglieder abgegeben 
werden. Allerdings bedarf es auch hier einer ge- 
wissen Zuriickhaltung seitens der Betriebsfiihrungen.

Information unserer AAitglieder
Die Guldenumwertung und die daraus entstehen- 

den Folgen wirtschaftlicher Natur fiihrten notwen- 
digerweise insbesondere in den ersten Tagen zu tag- 
lich, ja stiindlich sich andernden Anweisungen und 
VerhaltungsmaBregeln an die Geschaftsleute. Die 
Organisation unserer Fachgruppe (Verbandes) von 
den Blockwarten, Bezirksleitern bis zum Fachgruppen- 
leiter und Geschaftsstelle stahden vor einer schweren 
Aufgabe, den Nachrichtendienst im Interesse aller 
Beteiligten schnell und reibungslos zu bewaltigen. Es 
muB anerkannt werden, daB die Organisation im all- 
gemeinen nicht versagt hat. Wenn einzelne Mitglieder 
oder auch gerade die Nichtmitglieder sich dariiber be- 
klagt haben, daB sie nicht schnell oder nicht ausreichend 
genug informiert worden sind, so liegt dies einfach 
an der technischen Unmoglichkeit, zwolfhundert La*- 
dengeschafte einzeln aufzusuchen. Abgesehen von den 

taglichen Pressenachrichten standen die Amtswalter 
der Organisation in standiger Verbindung mit der 
Leitung mid gaben ihre Informationen in ihren Be- 
zirken soweit ais móglich weiter.

Falls sich in Zukunft aus plótzlich auftretenden 
Anlassen eine beschleunigte Information unserer Mit
glieder -als notwendig erweisen oder empfunden wer
den sollte, empfehlen wir jedem Mitgliede, nicht zu 
warten', bis es aufgesucht wird, sondern sich selbst 
bei dem zustandigen Blockwart bzw. Bezirksleiter zu 
erkundigen. Da diese ehrenamtlich tatig sind und 
schlieBlich auch ihr eigenes Geschaft zu versehen 
haben, kann von diesen nicht verlangt werden, daB 
sie das Mitglied jedesmal personlich aufsuchen. Wir 
bitten daher die Mitglieder, selbst mitzuarbeiten und 
den Amtswaltem ihre Arbeit zu erleichtern.

Stimmen des Einzelhandels.
(Fiir diese Rubrik uberniinmt die Redaktion nur die 
Verantwortung fiir die Form, nicht fur den Inhalt.)

Kaufmann oder Sammelstelle fiir Bemfsniiide.
Es gibt ein Wort, das von seiner Bedeutung leider 

viel eingebiifit hat. E,s heiBt: Berufsehre.
Berufsehre, wer tragt sie heute noch in sich? 

Wer nennt sich heute mit Stolz Kaufmann? Wer 
keine Berufsehre im Leibe hat, kann nur ein Stumper 
in seinem Beruf sein.

Die materialistische Weltanschauung, die Gleich- 
macherei ist schuld an dem Tiefstand unseres Berufs. 
Wir miissen heraus aus diesem Sumpf und uns zur 
Achtung und Autoritat durchringen.

Wie oft hórt man von Hausfrauen sagen: „Ich 
bin von meinem .Kaufmann so beraten worden." Der 
Rat war aber falsch und aus eigenniitzigen Motiven 
gegeben. Denn in Wirklichkeit war der Berater gar 
kein Kaufmann, sondern er war aus irgend einem 
anderen Beruf gekommen, der ihm unbequem ge- 
worden war. Und er suchte in unserer Branche nur 
das Asyl fiir Berufslose, wo man in ehrlosester Weise 
schalten und walten konnte. Der wahre Berufs- 
kaufmann aber wird durch solche Genossen falsch 
beurteilt. Das Inhaberschild miiBte gleichzeitig ein 
Wahrheitsschild sein und lauten: Inhaber: Arbeiter 
August Muller usw. Der erlemte Beruf sollte aus 

dem Text des Schildes ersichtlich sein.
Wie der Handwerker mit Stolz seinen Beruf nennt, 

weil kein Ungelernter hinein kann, so wbllen es auch 
wir Kauflente. Dann wird der Kaufmann sein Ver- 
antwortungsgefiihl wiedererlangen. Das Verantwor- 
tungsbewuBtsein ist die Urquelle jeglicher Berufs
ehre. Glaube nicht, daB ein Schieber oder Geschafte- 
macher mit einem tiichtigen Kaufmann zu ver- 
gleichen ist. Sie verstoBen fast durchweg gegen 
unsere • sittlichen Grundsatze und gegen die Berufs
ehre des Kaufmanns. Zeige, wer du bist, zeige deine 
Erfahrung, dein Wissen.

Ein ehrenhafter Handelsstand ist die 
wichtigste Grundlage fiir den Wiederauf' 
bau des Staates.

Das VerantwortungsbewuBtsein erzieht dich zum 
ehr lichen Kaufmann, und du erziehst damit dieKund- 
schaft, die dann geme deinen Laden betritt und sich 
beraten lafit. Denke stets daran, daB du ein Kauf
mann bist, bleibe bei der Wahrheit und Ehrlichkeit. 
Der Kunde muB fiihlen, daB er dir bei seinen Ein- 
kaufen Vertrauen schenken kann. Wir gelangen dann 
wieder zu Ansehen.

Jeder Nichtkaufmann in unseren Reihen solHe 
sich nachtraglich einen Befahigungsnachweis ver- 
schaffen, um vollwertig zu werden, um als Kampfer 
fiir Beruf und Ehre eintreten zu kónnen. ?•

Druck von A. Schroth, Danzig.


