
Handel und Gewerbe
Erscheint am 8. u. 22. jeden Monats.

Bezugs-Preis t
2.00 zł. monatlich, fUr das Ausland

3.00 Rm. vierteljahrlich. in Polen Anzeigen-Annalime KOSMOS, Sp. z o. o.
Poznań, ulica Zwierzyniecka 6. 

Fernruf: 6105, 6275.
Anzei^en-Preis: Laut Tarif.
Bei Wiederholungen entspr. Rabatt. 

Annahmeschluń: am 6. und 20. jeden Monats, 
mittags 12 Uhr.

Hadirlditeiiblatt des SerSandes fiir Handel und Gewerbe, e. V.
Poznań, ulica Skośna No. 8 (Evgl. Vereinshaus) Fernruf No. 1536

6. Jahrgang Poznań, den 22. Juli 1931 Nr. 14

Im Zeichen der Katastrophen.
Die Wirtschaft steht wieder einmal unter dem Eindruck 

aufregender Ereignisse. Nach den groBen Bankkatastrophen 
in Osterreich (Kreditanstalt, Auspitz, Lieben & Co.) hat die 
Welle der Zusammenbriiche nunmehr Deutschland erfaBt. 
Eine der gróBten Banken hat ihre Schalter schlieBen miissen, 
und die in beangstigender Weise zusammenschrumpfende 
Deckung der Reichsbank hat die Regierung gezwungen, ein- 
schneidende MaBnahmen zu erlassen, um einer Panik vor- 
zubeugen. Die Fragen und Probleme, die in Deutschland 
gegenwartig im Vordergrund des allgemeinen Interesses 
stehen, beriihren uns zwar nicht unmittelbar; indessen sind 
die Folgen der Ereignisse auf dem deutschen Geldmarkt 
auch bei uns sehr wohl zu spiiren, und es kann leicht sein, 
daB die unheilbringende Welle auch zu uns heruberschlagt.

Was ist eigentlich geschehen? Die wirt- 
schaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten, mit denen 
Deutschland ganz besonders schwer zu kampfen hat, die 
driickenden Tributlasten haben, im Verein mit der sich 
immer mehr zuspitzenden allgemeinen Wirtschaftskrise,' 
unser Nachbarland auf einen Punkt gebracht, wo ein Weiter- 
wirtschaften aus eigenen Kraften unmóglich erscheint. Der 
Vorschlag des amerikanischen Prasidenten Hoover, die 
Tributzahlungen auf ein Jahr auszusetzen, bewies, daB auch 
in anderen Staaten endlich Verstandnis fiir die Nóte Deutsch- 
lands erwacht. Ganz zweifelsohne tragen die Tribute einen 
Teil der Schuld an der wirtschaftlichen Notlage der Welt, 
die, streng genommen, gar keine wirkliche Notlage ist, 
sondern nur eine Folgeerscheinung des allzu ungleich ver- 
teilten Kapitals darstellt. Die Anregung Hoovers wurde in 
Deutschland freudig begriiBt, aber — sie kam zu spat, um- 
somehr ais die Stellungnahme Frankreichs einer schnellen 
Klarung der deutschen Finanznbte verhinderte. Das Er- 
eignis, das zu den gegenwartigen Geschehnissen den AnstoB 
gegeben hat, ist die massenweise Kiindigung von Krediten, 
die das Ausland in Deutschland angelegt hatte. Diese plótz- 
liche Kiindigung muBte umso verhangnisvollere Folgen 
haben, ais es sich fast durchweg um kurzfristige Kredite 
handelte, dereń Auszahlung auf einen Schlag den deutschen 
Unternehmen schlechtweg unmóglich ist. Der gesamte 
Banknotenumlauf Deutschlands betrug vor den jetzt an- 
gewandten Restriktionsmafinahmen etwa 5 Milliarden Mark, 
die gekiindigten Auslandskredite aber umfassen insgesamt 
eine Summę von ca. 4 Milliarden Mark. Die Goldbestiinde 
Deutschlands betragen, soweit sie zu dieser Rechnung hin- 
zugezogen werden kónnen, knapp zwei Milliarden Mark. 
Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, wie verhangnis- 
voll die plótzliche Kiindigung sich auswirken muBte.

Unter den in Mitleidenschaft mitgezogenen Geldinsti- 
tuten steht an erster Stelle die Darmstadter und National- 
bank, die sogenannte D a n a t - B a n k, ein GroBunter- 
nehmen, das an Umfang nur der D. D.-Bank, der Veręinigten 
Deutschen Bank und Diskontogesellschaft nachsteht. Die 

Danat-Bank arbeitete in besonders starkem Mafie mit kurz- 
fristigen Auslandsgeldern, die sie leichtśinnigerweise ais 
mittel- und langfristige Kredite von sich aus weiter gab. 
Soweit es sich bisher iibersehen laBt,' ist ihr Status zwar 
nominent aktiv, doch bedeutet der Konkurs einer Tochter- 
gesellschaft der Nord-Wolle A. G. in Bremen einen StoB, 
der im Verein mit der Kiindigung der Auslandsgelder und 
der Tatsache, daB ein Teil der ausgegebenen Kredite ein- 
gefroren oder doch schwer realisierbar ist, einen StoB, der 
die Bank aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr auf die Beine 
kommen lassen wird. Um einem Run vorzubeugen, hat die 
Reichsregierung die Haftung fiir die Glaubiger iibernommen 
und von sich aus Treuhande eingesetzt, die die allmahliche 
Befriedigung der Glaubiger zuwege bringen sollen. Der 
SchlieBung der Danat-Bank folgte eine allgemeine Aus- 
zahlungssperre, die in Gestalt der sogenannten B a n k- 
feiertage zunachst den gesamten Auszahlungsverkehr 
unterbrach, darauf, nach Wiedereróffnung der Schalter, weit- 
gehende Einschrankungen bestehen lieB. Eine ganze Reihe 
von N o t v er o r d n u n ge n hat den Zahlungsverkehr, 
den Handel mit auslandischen Valuten und Devisen, den 
Reiseverkehr etc. so geregelt, daB ein weiterer AbfluB der 
Zahlungsmittel verhindert und der eigene Banknotenumlauf 
móglichst stark vermindert wird. Denn die Golddeckung 
des Banknotenumlaufes ist bereits unter das statutenmaBig 
vorgesehene Minimum gesunken. Wenngleich dieses Mini
mum mit 40% verhaltnismaBig hoch ist und seine Unter- 
schreitung noch keine unmittelbare Gefahrdung der 
V a 1 u t a zur Folgę haben muB, so ist doch die Schrumpfung 
des Deckungsbestandes eine Tatsache, die nicht nur in 
Deutschland, sondern auch bei den auslandischen Glaubi- 
gern starkę Beunruhigung ausgelóst hat. Nach dem ErlaB 
der Notverordnungen hat die deutsche Regierung unverziig- 
lich die nótigen Schritte getan, um die Auslandsglaubiger 
von einer weiteren Zuruckziehung der Kredite abzuhalten 
(,,Stillhaltung“) und daruber hinaus eine positive Hilfe fiir 
Deutschland zu erhalten. Welchen Erfolg die Pariser Be- 
sprechungen und die Londoner Konfcrenz zeitigen werden, ist 
zur Zeit noch nicht zu iibersehen; doch scheint es, ais ob 
es móglich sein wird, Deutschland noch einmal durch die 
Fluten des Zusammenbruches zu steuern. Allerdings ist man 
sich daruber klar, daB Deutschland nicht mehr imstande 
ist, aus eigenen Kraften seine staatlichen und privaten Finanz- 
verhaltnisse in Ordnung zu bringen. Es wird also alles 
davon abhangen, wie Amerika, England und nicht zuletzt 
Frankreich sich zu der Frage einer Unterstiitzung Deutsch
lands stellen.

Welche Bedeutung haben nun diese 
Ereignisse fiir Polen? DieMeldungenausDeutsch— 
land haben bei uns ein recht verschiedenartiges Echo aus
gelóst. Ein groBer Teil der polnischen Presse brachte sie 
mit einer Art Schadenfreude und glaubte fiir Polen keinerlei 
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Gefahr befiirchten zu miissen. Sachlichere Stimmen rieten 
zu Aufmerksamkeit und Vorsicht, die Bevolkerung verłrielt 
sich im allgemeinen abwartend, da vorerst keine Klarheit 
iiber die Auswirkungen der deutschen Krise zu erlangen 
war, die Bank Polski ergriff unverziiglich MaBnahmen, um 
ihrerseits einen DevisenabfluB zu verhindern. Tatsachlich 
hat, das kann festgestellt werden, das Geschehen in Deutsch
land derWirtschaftPolensbishernur mittelbarSchaden 
getan, vor allem dadurch, daB die fiir Deutschland ange- 
setzten Lieferungen ins Stocken gerieten. Indessen ist es 
falsch, anzunehmen, daB Polen an wirtschaftlichen Ungliicks- 
fallen, die sich in Deutschland ereignen, keinen Schaden 
leiden oder gar Nutzen davon tragen wiirde. Der wirt- 
schaftliche Organismus beider Lander ist, nicht zuletzt auch 
durch direkte Anlage von deutschem Kapitał in Polen, allzu 
eng miteinander verkniipft, ais daB Polen nicht in eine 
deutsche Katastrophe mit hineingezogen werden kónnte.

Allerdings braucht man hieraus nięht gleich das Schlimm- 
ste zu folgern. Wir glauben, daB unsere Valuta einstweilen 
fest ist und es auch bleiben wird, wenn nicht unerwartete 
StbBe kommen, die die Lagę wesentlich zum Schlechten 
verandern. Auch die deutsche Mark ist nach der eingetre- 
tenen Pause auf den internationalen Platzen wieder notiert 
worden, darunter in Warschau mit 211, also dem Stand, 
den sie vor der Pause zu verzeichnen hatte. Man darf auch 
nicht vergessen, daB Deutschland, streng genommen, durch 
all die aufregenden Ereignisse gar keine V e r 1 u s t e 
erlitten hat. Es handelte sich, wie ich schon ausfiihrte, nur 
um Kredite, also fremde Gelder, die doch eines Tages hatten 
zuriickflieBen miissen. Das verhangnisvolle war nur die 
Plótzlichkeit und der groBe Umfang der Kiindigungen.

Eine Warnung scheint jedoch notwendig: Dasselbe 
was in Deutschland geschehen ist, kann theoretisch auch in 
Polen jeden Tag eintreten. Auch Polen arbeitet in einem 
im Verhaltniszu Kapazitat seiner Wirtschaft recht groBem 
Umfange mit Auslandskapital, darunter zum Teil auch mit 
kurz- und mittelfristigen Krediten. Das Beispiel der 
Widzewer Textilmanufaktur, die durch den 
Konkurs einer italienischen Glaubigerfirma: mit einem 
Schlage aufs Trockne gesetzt wurde, zeigt, wie leicht derartige 
Katastrophen eintreten konnen. Daher sollte man sich in 
Polen eine Warnung an den Geschehnissen in Deutschland 
nehmen und weniger leichtsinnig die Arme nach 
Auslandskapital ausstrecken.

Steuerwesen und Monopole.
Endlich keine Pfhndungen 

von Kommissionsware mehr!
Seit Jahren bildet die Bestimmung des Finanzministeriums, dass 

bei Pfandungen fiir Steuerriickstande auch das Eigentum dritter Per
sonen sowie Kommissionsgut beschlagnahmt werden kann, Gegen- 
stand fortwahrender, bisher jedoch erfolgloser Interventionen der 
Kaufmannschaft beim Finanzministerium. In diesen Tagen jedoch hat 
das Finanzministerium diese Frage im Sinne der Kaufmannschaft 
gelóst. Das Ministerium hat namlich allen Finanzkammern den Auf- 
trag gegeben, dass sie bei der Durchfiihrung von Exekutionen nicht 
in vollem Umfange von den ihnen im Sinne des Aritkels 92 des Ge
setzes iiber die Gcwerbesteuer zustehenden Rechtes Gebrauch 
machen und dass von der Exekution das Eigentum dritter Personen 
ausgeschlossen wird. Dieses Eigentum wird dann ausgeschlossen, 
wenn die Realisierung der Steuerriickstande aus dem beweglichen 
Vermogen, das sich in dem Unternehmen befindet und nicht Eigen
tum des Steuerzahlers ist, eine Uebertragung der Steuerlast auf 
dritte Personen bedeutet, die nur lose mit dem Unternehmen ver- 
bunden sind. Das ist beispielsweise der Fali bei Abgabe von Ware 
an das von der Exekution betroffene Unternehmen, ohne dass diese 
Ware bezahlt ist, ferner bei der Ueberlassung von Gegenstanden 
zur Verarbeitung, Aufbewahrurig usw.

In allen anderen Fallen, in denen der Sachverhalt die Notwendig- 
keit einer vollen Ausnutzung der Exekutionsrechte durchaus recht- 
fertigt, werden die Finanzkammern allerdings keine Erleichterungen 
gewahren. Keine Erleichterung werden beispielsweise gewahrt bei 
dem Uebergang des stcuerpflichtigen Unternehmens in den Besitz 
einer anderen Person, Verpachtung oder Vermietung der Einrichtung 
des Unternehmens gegen Beteiligung an dessen Einnahmen usw. so
wie dann, wenn die Befiirchtung entstehen kónnte, dass die abge- 
schlossene Transaktion lediglich die Verhinderung der Steuerexeku- 
tion zur Folgę hat.

Der Ausschluss von Waren und Gegenstanden, die sich in dem 
Unternehmen befinden und dritten Personen gehóren, von der Exe- 
kution kann lediglich dann erfolgen, wenn die Finanzbehórden auf 
Grund der ihnen von den interessierten Personen vorgelegten Be
weise einwandfrei festgestellt haben, dass die Ware oder die Gegen
stande wirklich Eigentum dritter Personen sind .

Die Wegesteuer von Kraftwagen.
Bei dem Verkauf von Autos an Verdienstunternehmen, wie Auto- 

taxen und Autobusse, behalten sich die Autofirmen bei der Erteilung 
langfristiger Kredite bis zur vollstandigen Bezahlung der verkauftcn 
Wagen das Eigentumsrecht vor und lassen diese Wagen auf den 
Namen ihrer Firma registrieren. In der Praxis kommt es oft vor, 
dass der Kaufer den Wagen nach einer bestimmten Zeit an die Ver- 
kaufsfirma zuriickgibt. Bei der Einfiihrung der Wegesteuer entstand 
nun die Frage, wer die Steuer von solchen Kraftwagen zu bezahlcn 
hat. Die interessierten Autofirmen haben sich daher an die Direk- 
tion fiir óffentliche Arbeiten mit der Bitte um Aufklarung gewandt. 
Im Einvernehmen mit der Steuerbehórde hat nun die Direktion die 
Erklarung abgegeben, dass die Wegesteuer von dem Nutzniesser des 
Wagens zu bezahlen ist, da die Registrierung des Wagens auf den 
Namen einer Firma noch nicht bedeutet, dass sie den Wagen zu Ver- 
dienstzwecken verwendet.

Ein- und Ausfuhrbestimmungen. El
Wer ist zur Ausgabe 

von Waren-Ursprungszeugnissen befugt?
In den Handelsabkommen mit den einzelnen Vertragsstaaten ist 

yorgesehen, dass Waren-Ursprungszeugnisse von den Handels- und 
Gewerbekammern, von den Wojewodschaftsamtern oder von den 
Zollamtern ausgestellt werden kónnen. Die von den Zollamtern im 
Warenverkehr mit den einzelnen Vertragsstaaten hcrausgegebenen 
Ursprungszeugnisse sind von Konsularvisen befreit. Mit Rundschrei
ben vom 2. Juni 1931 L. D. IV. 953/31 hat nun das Finanzministerium 
die Zollamter zur Ausgabe von Ursprungszeugnissen fiir Waren er- 
machtigt, die auf polnischem Zollgebiet hergestellt und nach solchen 
Landem ausgefiihrt werden, bei denen die Befreiung der Ursprungs
zeugnisse von Konsularvisen zugesichert ist. Bei der Ausstellung 
von Ursprungszeugnissen ist folgender Vorgang zu beachten: 1. das 
Ursprungszeugnis kann entweder das Zollamt ausstellen, das die 
Exportzollabfertigung vornimmt, oder die Stelle, aus dereń Bereich 
die Ware zum Versand gelangt; 2. zwecks Erlangung eines Ur- 
sprungszeugnisses hat die Partei dem Zollamt das Projekt fiir die 
Ursprungszeugnisse in zwei Exemplaren vorzulegen, im Sinne der 
Vorlagen und Anspriiche des Landes, wohin der Export vor sich 
geht. Unabhangig davon sind noch yorzulegen die Faktura, die die 
Durchfiihrung der Exporttransaktion feststcllt, oder eine Export- 
bescheinigung, wenn die Ware Zollruckcrstattung oder Befreiung 
vom Ausfuhrzoll geniesst; 3. die in dem Zeugnis gemachten Angaben 
priift das Zollamt nach den von der Partei bereitgestellten Doku- 
menten; 4. ist die inlandische Herkunft der Ware zweifelhaft, so ist 
das Zollamt, ohne cventuell die Ausfuhrabfertigung aufzuhalten, ver- 
pflichtet, unverziiglich das Gutachtcn der Handels- und Gewerbe
kammern cinzuholen; 5. die Ursprungszeugnisse sind von der Stem- 
pelgebiihr befreit.

Die neuen Zolls«itze fiir chemische Artikel.
Die neuen Zollsatze fiir Paraffin, Lichte, Rohnaphtha und einige 

andere chemische Artikel, die in diesen Tagen im „Dziennik Ustaw" 
veróffentlicht werden und 14 Tage nach ihrer Yeróffentlichung in
Kraft treten, stellen sich wie folgt dar:

Position des Zoll in zł
Zolltarifs Warenbezeichnung fiir 100 kg

52 Abs. 8 Wachs, Paraffin und Vaselin:
Paraffin aller Art 75,—

53 „ 1 u. 2 Lichte, Fackeln und Lampendochte:
Lichte, Lichtchen und ahnliche Waren 100,— 
Fackeln aus Brennwarenmaterialien 80,—
Lampendochte 100,—

84 „ 1 Rohnaphtha in natiirlichem Zustand 15,—
100 „ 4 Pottasche- und Sodachromiane, Doppel-

chromiane und -Ueberchromiane _ 60,—
105 „ 2 Ammoniak- und Kristallsoda ' 15,—
108 „ 1 Schwefelsaure aller Konzentrierungen 3,—

vorstehende Position mit besonderer Er-
laubnis des Finanzministeriums 1,50

„ 2 Rauchende Schwefelsaure und Schwefel-
saure-Anhydrit 8,—

„ 6, b. Ameisensaure 120,—
„ 7 a u. b. Weinsaure 220,—

Zitronensaure 220,—
112 „ 3 a Fliissiges Chlor, Phosgen 60,—

„ 17hlu. II Chlorbenzol 60,—
Doppelchlorbenzol und Paratoluolosaure-
Chlor . 17,20

180 „ 4a u. b Watte aus Kunstseide, Abfalle davon, ge-
sponnen und nicht gesponnen, gefórbt 450,— 
nicht gefarbt 400,—
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Zollerleichterungen ftir im Inlande nicht hergestellte 
Maschinen und andere ArtiKel der Metallbranche.

Die bereits angekiindigte neue Verordnung iiber Zollerleichterun
gen fiir Maschinen und Apparate bestimmt, dass Maschinen und 
Apparate, die Teile eines neu zu griindenden Betriebes darstellen, 
bzw. eine Herabsetzung der Produktionskosten oder sonstige Art 
der Rationalisierung bezwecken und die im Inlande nicht hergestellt 
werden, eine Zollermassigung von 65 Prozent des Normalzolles er- 
halten konnten.

Die naćhstehend aufgefiihrten Artikel der Metallbranche erhalten 
die nebenstehend angegebenen Ermassigungen von dem Normalzoll, 
bzw. wenn es sich um Artikel handelte, auf die sich die Verfiigung 
vom 25. Januar 1928 iiber Maximalzolle erstreckt, vom Maximal- 
zoll:

140,8
140,8
148,2

150,4

152,1

152,6

165,2

Bandeisen kalt gewalzt
Bandeisen gehartet zur_____________ _
Erzeugnisse aus Edelmetall fur wissenschaftliche 
und technische Zwecke
Wandstarke von 32 mm und mehr 
Spezialsilberdraht zur Fabrikation von Siche- 
rungen
Walzen gehartet mit einem Durchmesser von 
850 mm und mehr fiir Hiitten
Kesselschmicdccrzeugnisse, und zwar Dampf- 
und Wasserbehalter aus einem Błock auch mit 
einer Naht mit einem Durchmesser von 120 mm 
und mit einer Lange von 6200 mm und mehr fiir 
Dampfrohrkessel
Ausgebogene Boden aus Eisen, Stahl, mit einem 
Durchmesser von 2700 mm und mehr, mit einer 
Wandstarke von 32 mm und mehr
Stahlformen bearbeitet zur Fabrikation von Eisen- 
róhren, gegossen nach dem nicht konzentrischen 
System
Stahldraht gehartet fiir Biirstenfabrikation 
Drahterzeugnisse. Drahtband in einer Breite von 
mehr ais 6,5 mm fiir Schirmgestelle
Aluminiumblattmctall, sogenannte weisse Folie in 
Rollen von 333 mm Starkę und mehr

von 0,15 bis 0,17 mm 
Sagenfabrikation

30
50

zollfrei
20

20

20

25

20

20
30

20

50

166 Aluminiumblatter fiir Explosionsstoffe 20
173,6 Automobilrader von Automobilfabriken eingefiihrt 20
175,1 Seeschiffe mit Ausnahme der besonders Ge

nannten 10
175,2 Seehilfsschiffe, Boote mit eigenem mechanischen 

Antrieb
a) Fischkutter
b) alle anderen mit Ausnahme von Luxus-

10

booten 10
175,4 Seeschiffe ohne mechanischen Antrieb, Docks, 

Pontons
a) I, II eiserne und stahlerne 10

175,7 Flussbagger 10
Bemerkung: Elevatoren, Krane, nicht besonders genannte 

Einrichtungen, die keinen Schiffscharakter tragen, werden auf der 
Basis der Brutto-Tonnage + 50 Prozent fiir Installationen nach dem 
Normalzollsatz berechnet.

Die geplante Erhóhung der Holzausfuhrzólle.
Im Zusammenhang mit der Organisatoin des Holzexportsyndikats 

hat die Regierung die Verordnung iiber die Erhóhung der Ausfuhr
zolle ftir Schnittholz und Papierholz vorbereitet. Diese Ausfuhrzblle 
werden, wie uns zuverlassig berichtet wird, 10 zł pro 100 kg fiir 
Schnittholz (60—70 zl pro cbm) und 3 zł pro 100 kg fiir Papierholz 
(30 zl pro cbm) betragen. Diese Ausfuhrzolle tragen einen rein 
prohibitiven Charakter, da sie 70—80 Prozent des Holzwertes aus- 
machen und bei einigen schlechteren Qualitaten sogar das Doppelte 
des Wertes iibersteigen. Allerdings ist zu beriicksichtigen, dass diese 
Ausfuhrzolle praktisch kaum zur Anwendung kommen diirften, da 
die Mitgliedsfirmen des Holzexportsyndikats von ihnen befreit wer
den. Das bedeutet nichts anderes, ais das der gesamte Holzausfuhr- 
handel einfach zum Eintritt in das Holzexpotsyndikat gezwungen 
wird. Das Inkrafttreten der Verordnung iiber die erhohten Ausfuhr
zblle ist fiir Anfang Oktober d. J. vorgesehen, zu dem Zeitpunkt, wo 
das Holzexportsyndikat seine Tatigkeit voraussichtlich aufnehmen 
wird.

Rechtswesen und HandelsbrSuche.

Wie miissen deutsche Warenzeichen 
in Polen eingetragen werden?

Mit Beschluss vom 26. November 1926 (L. 20 499) hat das Patent- 
amt der Republik Polen, Abt. fiir Anmeldungen der Warenzeichen, 
bestimmt, die Firma Ludwig Hcumann u. Co., chemisch-pharmazeu- 
tige Fabrik in Niirnberg, aufzufordern, die Mangel zu beseitigen, 
welche in dem von der Firma angemeldeten Warenzeichen sich be- 
fanden (Bildnis eines Pfarrers mit der Aufschritf „Ksiądz Heumann", 
namlich durch Beseitigung des Wortes „Ksiądz" oder durch Anbrin- 
gung eines gleichbedeutenden deutschen Wortes; denn ein polnische 
Anschrift in einem Zeichen, welches fiir die Bezeichnung von aus- 
landischen Waren bestimmt sei, konne offensichtlich die Abnehmer 
in bezug auf die Hcrkunft der Ware irrefiihren. (Art. 110, Abs. 3 des 
Gesetzes vom 5. Februar 1924, Dz. U., Pos. 306.)

Gegen diesen in der Berufung bestatigten Bescheid hat die er- 
wahntc Firma beim Obersten Verwaltungsgericht Klage erhoben, 
welches folgendes u. a. erwogen hat: Vor allem geht aus der Klage 
hervor, dass der beim Patentamte angcmeldete Ausdruck „Ksiądz" 
nach dem Worte „Heumann" eine Uebersętzung des deutschen Wor
tes „Pfarrer" ist; dieser Umstand ist fiir diese Sache wesentlich 
und mit der Tatsache eng verbunden, dass die klagende Firma ihren 
Sitz in Deutschland ais dem Heimatlande hat, aus welchem die 
Waren vom angemeldeten Zeichen stammen.

Der Zweck des Warenzeichens ist, wie aus Art. 107 des Ge
setzes vom 5. Februar 1924 zu ersehen ist, den Empfangcr, welcher 
die Ware verlangt, die mit diesem Zeichen yersehen ist, darauf hin- 
zuweisen, dass die yerlangten Waren aus einem gewissen Unter- 
nehmen stammen; dieser Zweck wird yollstandig erreicht, falls in 
dem bildlichen Warenzeichen, welches in Polen angemeldet ist, nicht 
nur das Bild, sondern auch die Anschrift, aus welcher das Schutz- 
zeichen im Heimatstaate des Unternehmens zusammengesetzt ist, 
wiederholt wird.

Zu der Berufung der klagenden Partei auf Art. 6 der Pariser 
Konvention vom 20. Marz 1883 (Dz. U. 1922, Pos. 58/1922) ist zu 
bemerken, dass nach dem Zweck der Registrierung des Waren
zeichens fiir eine gewisse Ware gleichzeitig nur ein Schutzzeichen 
bestehen darf. Da nun, wie auch in der Klage anerkannt wird, in 
Deutschland ein Warenzeichen besteht, welches das Wort „Pfarrer" 
cnthalt, kann nur ein Zeichen mit diesem Worte den internationalen 
Schutz im Sinne des Art. 6 der angezogenen Konyention geniessen, 
nicht jedoch seine Uebersetzung, selbst wenn diese Uebersetzung 
auch in Deutschland registriert ware. Der Einwand der Klage, dass 
im Falle der Anbringung eines entsprechenden Ausdruckes an Stelle 
des Wortes „Ksiądz" die bedeutende Mehrheit des erwerbenden 
Publikums den deutschen Ausdruck nicht verstehe, ist ohne Bedeu
tung, denn das Gesetz vom 5. Februar 1924 verlangt nicht, dass ein 
Warenzeichen aus Ausdriicken sich zusammensetzt, welche fiir das 
Publikum allgemein bekamit sind.

Aus diesem Grunde werden auch fur die Registrierung Waren
zeichen mit phantastischen Worten zusammensetzt. welche ais solche 
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nicht verstandlich sind. (Urteil des Obersten Verwaltunggerichts vom 
14. Februar 1930, L. Rej. 1848/28.)

Anmerkung: Die Entscheidung spricht hier also aus, dass 
eine auslandische Ware in Polen kein Warenzeichen in polnischer 
Sprache enthalten darf, weil sonst eine Irrefiihrung des Publikums 
iiber die Herkunft der Ware vorliegen wiirde, indem dieses glaubt, 
dass die Ware in Polen hergestellt ware. Ob diese Annahme im 
allgemeinen zutrifft, mag zweifelhaft sein.

Bestrafte Patentverletzung.
Die Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft hatte seinerzeit beim 

Patentamt der Republik Polen in Warschau einen Luftfilter angemel- 
det, dessen Erfindung der genannten Firma gelungen war. Der 
Patentanmeldung waren Zeichnungen und Photographien beigefiigt 
worden, wobei die Darstellung der Erfindung vier Vorbehalte ent- 
hielt, die technische Einzelheiten darstellten.

Inzwischen ist der Deutschen Luftfilter-Baugesellschaft zur 
Kenntnis gelangt, dass in Polen eine polnische Firma Luftfilter fabri- 
ziert, die den gleichen technischen Vorbedingungen der patentamtlich 
gesicherten deutschen Erfindung entsprachen. Die Deutsche Luft
filter-Baugesellschaft strengte daher beim Bezirksgericht in War
schau Klage an und verlangte, dass die polnische Firma die Produk
tion dieser den technischen Einzelheiten der deutschen Erfindung 
entsprechenden Filter unterlassen mogę, und verlangte ferner eine 
Geldstrafe fur Patentverletzung in Hóhe von 5000 zl.

Der juristische Vertreter der verklagten polnischen Firma machte 
geltend, dass- nicht alle technischen Einzelheiten ais Nachahmung an- 
gesehen werden kónnen. Das Gericht hatte nicht bei einer einzigen 
die wirkliche Tatsache feststellen kónnen. Im Anklageverfahren hatte 
ebenso nicht ein einziger Verkaufsfall nachgewiesen werden kónnen. 
Ferner hatte die polnische Firma nichts von der Existenz eines 
solchen Patentes gewusst und erfuhr erst davon durch die ange- 
strengte Klage, worauf sie sich sofort um die Lizenz fiir Polen 
bewarb.

Das Bezirksgericht gab dieser Argumentation nicht statt und 
verurteilte die polnische Firma zu einer Entschadigungssumme von 
5000 zt und verbot gleichzeitig die weitere Produktion der Filter. 
Das Appellationsgericht hat dieses Urteil bestatigt.

Entschadigungsansprfiche gegen den Staat 
bei irrtfimlicher Verurteilung zur Strafe.

Grundsatzliche Bedingung von Entschadigungsanspriichen gegen 
den Staatsschatz ist eine ungerechte Verurteilung, wie das aus- 
driicklich aus Art. 627 der Strafprozessordnung hervorgeht. Wer 
zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen, dann aber freigespro- 
chen wurde, kann in keinem Falle Entschadigungsanspruche gegen 
den Staat stellen. Wer irrtiimlich zur Verhandlung an Stelle des 
eigentlichen Angeklagten geladen wurde, kann einem Freigesproche-

Wohnung, Werkstatt, Laden.
Neue Gerichtsentscheidungen in Mietsstreitigkelten.

Rfickstfindigkeit in der Mietzahlung 
ais Kfindigungsgrund.

(3 Entscheidungen.)
1. Nach Art. 11, Punkt 2 des Mieterschutzgesetzes darf einem 

Mieter, der ausnahmsweise ins Elend geraten ist und die Miete 
nicht zahlen kann, die Wohnung aus sozialen Griinden nicht ge- 
kiindigt werden. Von einem „ausnahmsweisen Elend" im Sinne des 
Art. 11, Abs. 2, Buchst. a des Mieterschutzgesetzes kann aber nicht 
die Rede sein, wenn der ungiinstige Vermógensstand des Mieters 
eine dauernde und schon lange wahrende Erscheinung ist, bei der die 
Aussichten auf eine baldige Besserung nicht abzusehen sind. Man 
kann also diesen ungiinstigen Vermógensstand nur in gewissen Gren- 
zen beriicksichtigen, denn eine Ausdehnung dieser Erleichterungen 
bis zur Unendlichkeit wiirde eine Belastung des Vermieters (unent- 
geltliche Wohnungsgewahrung) bedeuten, wozu dieser aber auf die 
Dauer nicht verpflichtet ist. Auch das gesetzliche Wohnungsmora- 
torium fur Arbeitslose im Sinne des Art. 23 des Mieterschutzgesetzes 
ist auf einen bestimmten Zeitraum beschrankt. (Ent
scheidung des Obersten Gerichts vom 2. 10. 1929, III. 1. Rw. 1582/29.)

2. Die Kiindigung des Mietsvertrages ist aufzuheben, wenn der 
Wohnungseigentiimer nicht nachgewiesen hat, dass er den Mieter 
um die riickstandige Miete gemahnt hat. Eine Mahnung ist in jedem 
Falle erforderlich, um einen wichtigen Kiindigungsgrund wegen riick- 
standiger Mietzahlung zu begriinden. (Entscheidung des Obersten 
Gerichts vom 2. 10. 1929, III. 1. Rw. 1443/29.)

3. Der Mieter war mit der Miete im Riickstande und zahlte erst, 
nachdem ihm gerichtlich gekundigt worden war. Das Oberste Ge
richt verwarf die Revision des beklagten Mieters, der, weil er ge- 
zahlt hatte, die Aufhebung der Kiindigung verlangte. Es entschied 
dahin, dass die Zahlung einer sechsmonatigen riickstandigen Miete 
erst, nachdem eine gerichtliche Aufforderung mit gleichzeitiger Kiin- 
digung ergangen war, nicht die Aufhebung der vorherigen Kiindigung 
begriinden kann. Der Mieter hat in solchem Falle kein Recht mehr, 
die Aufhebung der Kiindigung zu verlangen. (Entscheidung des 
Obersten Gerichts vom 2. 10. 1929, III. 1. Rw. 1244/29.) 

nen gleichgestellt werden und kann deshalb auch keine Entschadi
gungsanspruche gegen den Staatsschatz stellen. (Entscheid. des 
Obersten Gerichts vom 31. 11. 1930, II., 2. K. 1254/30.)

Auslandsreisende und Militardienstpflicht.
Wer sich der Militardienstpflicht entzieht, veriibt ein Verbrechen, 

das den Charakter eines Dauerverbrechens hat, im Sinne des Art. 
100 des Gesetzes vom 23. 5. 1924 (Pos. 609, Dż. U.). Allein die Tat
sache, dass jemand wahrend der Zeit seiner Rekrutierungspflicht im 
Ausland weilt, ist noch nicht entscheidend fiir die Annahme der Ab- 
sicht, sich der Dienstpflicht zu entziehen. Fiir eine Verurteilung zu 
Strafe ist unbedingt die Feststellung notwendig, dass die gegebene 
Person ins Ausland reist oder sich im Ausland aufhielt, um sich, 
wenn auch nur zeitweise, der aktiven Dienstpflicht zu entziehen; es 
muss vor allen Dingen festgestellt werden, ob der Angeklagte sich 
dariiber Rechenschaft gegeben hat, wann er gegebenenfalls sich zur 
Ablegung der aktiven Dienstpflicht hatte stellen miissen, denn nur 
dann kann man von einem Verlassen der Staatsgrenzen oder von 
einem Aufenthalt im Auslande zum Zwecke der Flucht vor der allge
meinen Dienstpflicht sprechen. (Entscheid. des Obersten Gerichts 
vom 17. 6. 1930, II. 4. K. 261/30.)

Die Polizeistunde gilt nicht fur alle Glistę.
Den Bestimmungen des Gaststattengesetzes nach machen sich 

sowohl die Gaste, die sich iiber die Polizeistunde hinaus in einem 
Lokal aufhalten, ais auch der Wirt strafbar. Kommt es dann zur 
Strafanzeige, versuchen sich Gaste gern damit auszureden, dass sie 
privater Besuch des Wirtes gewesen seien, dass die Bestimmungen 
iiber die Polizeistunde deshalb fiir sie keine Giiitigkeit gehabt hatten.

Diese interessante Frage, wer nun eigentlich Gast sei, wurde 
anlasslich eines Prozesses vor dem Oberlandesgericht Hamburg — 
Jur. Wochenschrift Heft 13/31 — griindlich behandelt. Der Begriff 
„Gast“ im Sinne des Gaststattengesetzes sei so zu yerstehen: Gast 
einer Schankwirtschaft ist jede Person, die der Betriebsinhaber in 
seine Schąnkraume zu verkehrsiiblicher Benutzung der dortigen Ein- 
richtung und in der Erwartung angemessenen Verzehrs aufgenommen 
hat. Dass ein solcher Gast wahrend des ganzen Aufenthalts etwas 
verzehrt, ist nicht erforderlich. Er kann sich mit Zeitunglesen oder 
Kartenspielen beschaftigen. Auch fiir derartige Gaste gilt die Polizei
stunde.

Von ihnen sind Privatgaste des Wirtes zu unterscheiden, die 
dieser aus verwandtschaftlichen, freundschaftlichen oder gesellschaft- 
lichen Grunden in seiner Schankwirtschaft bewirtet. Das Verweilen 
derartiger Gaste — mógen sie etwas verzehren oder nicht — wird 
nicht durch die Polizeistunde begrenzt.

Beide Falle kónnen aber gewisse Einschrankungen erfahren. Das 
Verwęilen eines Gastes der ersten Gruppe iiber die Polizeistunde 
hinaus kann durch besondere UmstSnde bedingt sein (etwa Straśsen- 
unruhen oder Unwetter). Bei den Grunden, Privatgaste iiber die 
Zeit hinaus zu bewirten, kónnen auf seiten des Wirtes ruhig geschaft- 
liche Zwecke eine Rolle spielen. Sie diirfen nur nicht dominieren.

Wohnungsbeschadigung ais Kfindigungsgrund.
Die Beschadigung des gemieteten Gegenstandes muss bedeutend 

sein, um einen sofortigen Kiindigungsgrund zu rechtfertigen. Mit 
Recht nehmen die Gerichte deshalb an, dass eine Beschadigung des 
Fussbodens, die in einem Zimmer, das ais Magazin diente, festge
stellt wurde, nicht ais so bedeutend anzusehen ist, dass deswegen 
eine sofortige Auflósung des Mietsverhaltnisses erfolgen miisste. Der 
wegen dieser Beschadigung verklagte Mieter ist jedoch zum Scha- 
densersatz verpflichtet. (Entscheidung des Obersten Gerichts vom 
8. 10. 1929, III. Rw. 912/29.)

Hohe Untermiete ais Kfindigungsgrund.
Das Mieterschutzgesctz bestimmt, dass bei Untervermietung mit 

Móbelbenutzung ausser dem Mietzins eine Entschadigung vereinbart 
werden darf, die jedoch jahrlich 10 Prozent des Wertes der Ein- 
richtung nicht iibersteigen darf (Art. 9). Weiter gewahrt es dem 
Hausbesitzer das Recht zur Kiindigung, wenn der Mieter fiir Unter- 
vermietung eine iibermassig hohe Entschadigung im Verhaltnis zu 
dem von ihm zu zahlenden Mietzins erhalt (Art. 11, 20). Das Oberste 
Gericht hat nun entschieden, dass nicht jede unbedeutendc Ueber- 
schreitung dieser Bestimmungen schon einen wichtigen Kiindigungs- 
grund darstellt. Die Bestimmungen sind nur im Verhaltnis des Mie
ters zum Untermieter unbedingt bindend. Fiir die Feststellung, ob 
die vom Mieter erhobene Entschadigung iibermassig ist, haben sie 
jedoch nur die Bedeutung von Richtlinien. Ein Kiindigungsgrund 
liegt nur vor, wenn die Satze bedeutend iiberschritten werden und 
dem Mieter einen. unverhaltnismassig hohen Nutzen bringen (Urteil 
vom 9. Mai 1929, Rw. 2787/29).
Darf ein Vater ohne Einwilligung des Vermieters 

seiner Tochter seine Wohnung fiberlassen?
Oberster Grundsatz des Mieterschutzgesetzes ist die Verschaf- 

fung eines Daches iiber dem Kopfe in wirtschaftlich schweren Zeiten 
Mietern und solchen Personen, die von ihnen unterhalten werden 
und mit ihnen in Hausgemeinschaft leben. Die Abtretung aber 
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einer vom Mieter verlassenen und ihm nicht mehr ndtigen Wohnung 
an andere Personen, auch wenn es die eigenen Kinder sind, kann 
rechtlich nicht ohne Einwilligung des Vermieters vor sich gehen, 
wenn diese Personen und, wie es in vorliegendem Falle war, die 
Tdchter der Beklagten vcrheiratet sind und einen selbstandigen 
Haushalt fiihren. Man kann solche Kinder nicht ais Hausangehorige 
des Mieters, der wo anders wohnt, ansehen. Der Einwand, dass der 
die Wohnung Abtretende auf diese Weise seine Tochter aussteucrn 
wollte, kann nicht ais richtig angesehen werden, denn der Micter- 
schutz, wie ihn das Gesetz zusichert, dient nicht diesen Zieleń. Die 
Abtretung von Wohnungen an erwachsene und einen eigenen Haus
halt fiihrende Kinder ohne Einwilligung des Vermieters wurde zu 
einer langdauernden Fortsetzung des Mietsverhaltnis_ses fiihren unter 
gesetzlichem Schutze, wie das aber keinesfalls im Sinne des Mieter- 
schutzgesetzes liegt. Ohne Bedeutung ist auch der Umstand, dass 
die Tochter des Beklagten, von der die Rede ist, im Augenblick der 
Abtretung der Wohnung wie auch schon vor ihrer Verheiratung 
von Kindheit an zusammen mit dem Mieter dort gewohnt hat. Die 
Vorschrift in Art. 12 des Gesetzes kann ais Ausnahme nicht so weit 
ausgelegt werden und im Wege der Analogie auf den vorliegenden 
Fali bezogen werden, da dadurch das Mieterschutzgesetz auf un- 
notige Schutzfalle ausgedehnt wtirde. Aus diesen Griinden war die 
Entscheidung des Berufungsgerichts, dass im vorliegenden Falle auf 
Seite des Vermieters ein wichtiger Kiindigungsgrund im Sinne des 
Art. 11, Abs. 2, Buchst. e vorliege, ais richtig anzuerkennen. (Ent
scheidung des Obersten Gerichts vom 5. 8. 1930, III. 1. Rw. 178/30.)

Feuchtigkeit der Wohnung ais Kiindigungsgrund.
Im Sinne des Art. 11, Punkt 1 des Mieterschutzgesetzes kann 

Feuchtigkeit der Wohnung ein wichtiger Kiindigungsgrund fiir den 
Mieter sein. So hat das Oberste Gericht entschieden, dass der Um
stand, dass die Wohnung des Hauseigentiimers feucht und unhygie- 
nisch ist, einen wichtigen Kiindigungsgrund fiir den Mieter bilden 
kann, der hierdurch der Gefahr ausgesetzt ist. seinen Gesundheits- 
zustand zu verschlechtern. (Entscheidung des Obersten Gerichts 
vom 2. 10. 1929, III. 1. Rw. 1200/29.)

Mietfestsetzung
bei gemischten Wohn- und Unternehmensraumen.

Nach § 3 des Mieterschutzgesetzes besteht grundsatzlich Freiheit 
in der Festsetzung der Hóhe und der Art der Zahlung der Miete, 
sofern dies schriftlich geschieht, und fiir keinen kiirzeren Zeitraum 
ais den eines Jahres vereinbart wird. Die einzige Ausnahme von 
diesem Grundsatz, hinsichtlich des Mietgegenstandes, bilden Woh
nungen bis zu 4 Zimmern einschliesslich. Hieraus folgt, dass man die 
Miete und die Art ihrer Zahlung in bezug auf Raume, die keine 
Wohnraume sind, wirksam vereinbaren kann bei Innehaltung der 
schriftlichen Form eines Rechtsaktes und der mindestens einjahrigen 
Dauer des Mietsverhaltnisses ohne weitere Beschrankungen hinsicht
lich der Anzahl der Zimmer oder sonstigen Raumen. In dem vom 
Obersten Gericht entschiedenen Falle besass der Beklagte 4 Raume 
im Parterre und 2 Zimmer im ersten Stock des Hauses. Das Be- 
rufungsgericht stand auf dem Standpunkt in tatsachlicher Hinsicht, 
dass unter Hinzurechnung einer Apotheke der Beklagte in diesem 
Hause mehr ais 4 Zimmer besass. Dieser Ansicht widersetzte der 
Beklagte sich nicht, hob aber hervor, dass er nur zwei Wohnzimmer 
besasse, wahrend die iibrigen Raume von der Apotheke eingenommen 
wurden. Gegenstand des Mietsverhaltnisses waren die Apotheken- 
raume und die Wohnzimmer. In bezug auf die ersteren ist die 
Mietsvereinbarung giiltig (wenn sie schriftlich und mindestens auf 
eip Jahr abgeschlossen ist), in bezug auf die letzterfen nicht. auch 
dann nicht, wenn der Beklagte 4 Zimmer besessen hatte. Aber den 
Mietgegenstand und die Miete kann man bei der Entscheidung des 
Streifes nicht voneinander trennen, der der Vertrag umfasst beides 
hinsichtlich ais Ganzes. Die Kollision hierbei ist nach allgemeinen 
Grundsatźen des burgerlichen Rechts zu entscheiden, das der Haupt- 

sache entscheidende Bedeutung beimisst. Die Apotheke. des Beklag
ten befindet sich in 4 Zimmern, seine Wohnung in 2 Zimmern; daher 
wird die Annahme nicht weit von der Wirklichkeit entfernt sein, 
dass bei den heutigen Wohnungsverhaltnissen die Apotheke auf dem 
Hauptmarkt der Stadt fur beide Parteien ein wertvolleres Obiekt 
bedeutet ais die Zweizimmerwohnung. Daher erkannte das Oberste 
Gericht, da es die Apothekenraume ais Haupt- und grbsseren Teil 
des Mietgegenstandes ansah, die Vereinbarung der Parteien ais 
giiltig an, trotzdem sie in bezug auf die Wohnraume mit den Bestim- 
mungen des Mieterschutzgesetzes nicht in Einklang war. (Entscheid. 
des Obersten Gerichts vom 12. 11. 1930, III, 1. Rw. 848/30.)

Wann darf eine Wohnung vom Hausherrn oder 
kfinftigen Mietern besichtigt werden?

Die Zeit zwischen der Kiindigung der Wohnung und dem Auszug 
aus dem Hause ist wegen der sich oftmals zwischen Wirt und Mieter 
ergebenden Spannungen wohl allgemein gefiirchtet. Der argste Stein 
des Anstosses sind die notwendigen Besichtigungen der Wohnung 
durch die sich meldenden Mietlustigen. Der Mieter braucht sich 
selbstverstandlich nicht an das oftmals geausserte Verlangen des 
Hausherrn, die Wohnung habe den ganzen Tag zur Besichtigung zur 
Vcrfiigung zu stehen, zu halten. Es gibt allerdings keine gesetz- 
lichen Bestimmungen, in welcher Zeit der Mieter die Besichtigung 
seiner demnachst frei werdenden Wohnung gestatten muss. Freilich 
enthalten dagegen die Mietskontrakte manchmal Bestimmungen hier- 
iiber. Deshalb ist es wichtig, dass bei Streitigkeiten zwischen Wirt 
und Mieter aus diesem Grunde erst einmal der Kontrakt genau ein- 
gesehen wird. Enthalt der Mietskontrakt keinerlei derartige Bestim
mungen, so ist dem Mieter in seinem eigenen Interesse zu raten, 
sich mit dem Wirt giitlich iiber diese Angelegenheit zu einigen, ehe 
es zu unangenehmen Szenen kommt. Dann kann namlich die Be- 
sichtigungszeit am leichtesten so gelegt werden, dass fiir den Meiter 
keine unangenehme Belastung entsteht. Es ist allgemein iiblich, die 
Besichtigungszeit zwei Stunden vormittags und zwei Stunden nach- 
mittags festzusetzen.

Ist eine Einigung zwischen Wirt und Wohnungsinhaber ganz 
unmóglich, kann der Wirt das Gericht anrufen. Dasselbe Recht steht 
natiirlich auch dem Mieter zu, falls der Hauswirt sein Besichtigung- 
recht nur ausiibt, um seinen Mieter zu schikanieren. Die gerjchtliche 
Festsetzung einer Besuchzeit lasst sich am besten durch eine einst- 
weilige Verfiigung erreichen.

Die Besichtigungszeit soli grundsatzlich nicht in die Mittags- 
oder Abendstunden failen. Eine Ausnahme von dieser Regel kommt 
nur dann in Frage, wenn der Mieter einzig und allein zu dieser 
Tageszeit zu Hause zu sein pflegt. Nach zehn Uhr Abends aber kann 
von dem Mieter auf keinen Fali die Duldung einer Besichtigung ver- 
langt werden.

Der Mieter hat kein Recht, Besichtigungen nicht mehr zu ge
statten, weil seiner Meinung nach bereits geniigend Leutę die Woh
nung in Augenschein genommen haben. — Andererseits braucht der 
Mieter eine - Besichtigung vor dem vertragsmassig oder gesetzlich 
bestimmten Kiindigungstermin keinesfalls zu gestatten. Der Wirt 
kann sie auch nicht erzwingen.

Der Hausherr hat das Recht. eine Besichtigung der Wohnung 
zu verlangen und vorzunehmen, wenn er glaubt, dass der Mieter 
die Wohnung nicht dem Kontrakt entsprechend behandelt, oder wenn 
er vermutet, dass er durch Besichtigung der Wohnung evtl. baulichen 
Schaden des Hauses auf die Spur karne. Der Wirt kann aber auch 
andere Personen — etwa Portier oder einen Handwerker — mit 
dieser Besichtigung beauftragen. Auch diesen muss der Mieter Ein- 
lass in seine Wohnung gewahren. Die Verweigerung der Besichti
gung kann unter Umstanden unangenehme Folgen haben, denn der 
Wirt konnte evtl. einen Schadenersatzprozess anstrengen, der sehr 
leicht zur Verurteilung des Mieters fiihren und ihm grosse Kosten 
verursachen konnte.

Woraus entstehen unsere Industriewaren?
Wochenendhaus schltisselfertig. — „Selbstgesponnen, selbstgewebt“. — Leipziger MeBeinkaufe. — Chinesische Seide und 
deutsche Steinkohle. — Alles fiir den Massenbedarf. — Fiinf Erdteile bekleiden einen Menschen. — Am 30. August 1931 ?

Das Bequeme der Warenversorgung kennzeichnet wirtschaft- 
lich den Charakter unserer Zeit. Man kann alles — oder doch 
fast alles — fertig kaufen, den Anzug wie das Auto, die Mobel- 
einrichtung wie das Friihstiickspaket — und selbst das Wochen
endhaus wird uns heute auf Bestellung „schliisselfcrtig" geliefert. 
Friihere Generationen haben das nicht so leicht gehabt. Vieles, 
das wir heute fertig kaufen, muBte im eigenen Haushalte miih- 
sam produziert werden, und wenn man es beim Gewerbetreiben- 
den bestellte, so war zuvor eingehende Beratung iiber Materiał, 
Form und Preis erforderlich. Heute jedoch geht man in ein 
Geschaft, und der Kauf ist in wenigen Minuten perfekt.

Die Wirtschaftsgeschichte kennt keinen Riickschritt. 
Dennoch, kann man es leugnen, daB die iiltere, umsttlndlichere 
Form der Warenversorgung auch manchen Reiz an sich hatte? 
Die Beziehung zum Hausrat, zu den tślglichen Bedarfsgiitern war 
enger, individueller. Die selbstgesponnene, selbstgewebte 
Kleidung besaB man oft ein ganzes Leben lang. Móbel und 

Teppiche und Schmuck und Biicher vererbten sich durch Jahr- 
hunderte. Heute ist man viel gleichgiiltiger zu „seinen Sachen" 
geworden. Aber ist das berechtigt ? Wer sich nur einmal die Zeit 
nimmt und sich mit den Gutem, die ihn umgeben, naher be- 
schaftigt, wird bald die reizvollsten Entdeckungen machen. 
Vor kurzem sind die Einkaufer aus aller Weit von der Leipziger 
Friihjahrsmesse heimgekehrt. Nun sind die Waren, die sie dort 
kauften, in ihren Geschaften eingetroffen. Viele interessante 
Neuheiten sind darunter, bei den Haus- und Kiichengeraten wie 
bei den Spielwaren, den Musikinstrumenten, den Textilwaren, 
dem Kunstgewerbe. Angesichts der verwirrenden Fiille dieser 
modernen Industrieproduktion taucht nun die Frage auf: woraus 
entstehen unsere Industriewaren? Ein Tafelbesteck liegt vor uns; 
sein Stahl ist aus schwedischem und spanischem Erz bereitet, 
sein Silber stammt aus Mexiko. Das Zelluloidpiippchen, mit dem 
unser Kind spielt, ist aus Kampfer von der Insel Formosa produ
ziert, und das Puppenkleidchen ist aus siidafrikanischcr Wolle 
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gestrickt. Russisches RoBhaar versteift den Rockkragen unseres 
Anzuges; chinesische Seide ist der Urstoff unserer Krawatte, 
dereń leuchtende Farbę aus deutscher Steinkohle destilliert ist. 
Sudamerikanisches Edelholz und afrikanisches Elfenbein sind 
erforderlich, um Kunstmóbel mit eingelegter Arbeit zu erzeugen. 
Aus der Schuppenhaut tropischer Riesenschlangen werden ele- 
gante Damenschuhe produziert. Von solcher Vielseitigkeit in- 
dustrieller Rohstoffe ahnten friihere Jahrhunderte noch nichts 
und wenn sie doch schon iiber Giiter aus fernen Erdteilen ver- 
fiigten, so waren es nur wenige Auserwahlte, die sich das leisten 
konnten, wahrend deheute der ganze Massenbedarf sich aus den 
Rohstoffąuellen des Weltmarktes versorgt. Ein Leichtes ist es, 
die Rohstofflieferung aller fiinf Erdteile zur Bekleidung des ersten 
besten Menschen zu konstatieren, der uns auf der StraBe begegnet. 
Seine Schuhe: Oberleder aus ostindischem Kips (Asien), Boden- 

leder aus Laplata -Rindshaut (Amerika); sein Kragen aus deutsche 
deutschem Leinen, bezw. russischem Flachs (Europa); sein Anzug 
aus neuseelandischer Wolle (Australien); sein Taschentuch aus 
agyptischem Makko (Afrika).

In Gesellschaft, wenn einmal ein toter Punkt in der Unter- 
haltung eintritt, sollte man „Rohstoffe erraten". Es ware mehr 
ais nur ein Spiel; es ware eine ausgezeichnete Belehrung und 
eine Antwort auf viele volkswirtschaftliche Zweifelsfragen, zu- 
mal auf Fragen nach dem internationalen Zusammenhang von 
Wirtschaftskrisen. Wo eine so universale Musterschau von 
Fertigwaren aufmarschiert, wie im Spatsommer dieses Jahres 
wieder auf der Leipziger Herbstmesse (Beginn am 30. August) 
dort interessiert das Rohstoffproblem natiirlich besonders, und 
zwar nicht nur technisch, sondern auch kaufmannisch ais wich- 
tiger Faktor der Preisbildung der Fertigwaren.

Der neue
Auf Grund der im Dz. U. R. P. Nr. 57, Pos. 464 vom Jahre 

1931 yeróffentlichten Verordnung des Postministers gelten ab 
1. Juli 1931 folgende Postgebiihren:

Briefe im Inland und nach Danzig:
im Orts- nach Aus- 
verkehr warts 

Groschen

Posttarif.
einfache....................................
mit bezahlter Riickantwort

Auslandspostkarten:
35 Groschen 

......................................... 70 Groschen 
Nach Ósterreich, der Tschechoslowakei, Rumanien und 

Ungarn:
35
60

a) Private bis 20 g ...................................... 15 25
iiber 20—250 g ...................................... 25 50
iiber 250—500 g ...................................... 40 80

b) Amtsbriefe bis 20 g.................................. 15 25
iiber 20—250 g ...................................... 25 50
iiber 250—2000 g .................................... 35 70

einfache...............................................................................
mit bezahlter Riickantwort ......................................

Privat- und Amtspakete: 
Zonę 

2 3
iiber 100 iiber 300

Groschen 
Groschen

Die AusmaBe der Briefe diirfen nach keiner Richtung 45 cm 
iiberschreiten oder, falls ein Brief die Form einer Rolle hat — 
75 cm Lange und 10 cm Durchmesser.

Postkarten im Inland und nach Danzig:
einfache............................................................... 10 15
mit bezahlter Riickantwort ...................... 20 30
Die AusmaBe der Postkarten diirfen nicht gróBer sein, ais 

15x10,5 cm und nicht kleiner, ais 10x7 cm.
Ortsbriefe und -karten kann man im Postbezirk (Ortsaus- 

gabe, Bezirk und auswartiger Postbezirk) des Versandpostamts 
befordern. Falls es in derselben Ortschaft mehrere Postamter 
gibt, so bilden ihre Postbezirke einen Bezirk fiir Ortsbriefe und 
-karten.

Auslandsbriefe:
bis 20 g ............................................................... 60 Groschen
fur jede weiteren 20 g .................................. 30 „

Nach Ósterreich, der Tschechoslowakei, Rumanien und Ungarn:
bis 20 g ............................................................... 50 Groschen
fiir jede weiteren 20 g .................................. 30 „

Gewicht

5 Groschen

. 260

. 360
Postanweisungen

Telegramme:
im Ortsverkehr das Wort
Grundgebiihr .......................
nach auBerhalb das Wort
Grundgebiihr .....................

Leistungsfahigkeit und Ermudung.
Von Hanus Heinz Ebert.

Es gibt einen Typus von tatigen Menschen, der treffendals der 
Typus des „rasenden Arbeiters“ bezeichnet werden kann. —

Solche Menschen haben nie Zeit. Immer und immer miissen 
sie arbeiten, und finden in ihrer Arbeit kein Ende.

Scharf werden alle Ermiidungserscheinungen zuriickgewiesen — 
letzte Reste von Kraft und Leistung aus sich herausgepresst.

Es gibt ein Gesetz von der Ermudung! Die Nicht- 
beachtung dieses Gesetzes kann bedeutende Nachteile bewirken.

Planmassig durchgefiihrte Versuche, geistige Arbeit ohne Riick- 
sicht auf Erholung einen Tag und eine Nacht hintereinander zu 
leisten, liessen die Folgen dieser Anstrengung noch drei Tage nach- 
wirken.

Die Wissenschaft, die sich mit der Ermudung des Menschen be- 
fasst, ist verhaltnismassig neu; sie ist ein Teil der „Menschenwirt- 
schaft" und eróffnet ein ungeheures Gebiet voll hbchster Kraft; sie 
zeigt den Weg zur wirklich ertragreichen Organisation, die nicht 
mehr zu iibertreffen ist.

Wie wirken sich derartige Untersuchungen aus?
Einmal darin, dass zum Beispiel der Arbeiter nicht mehr seinen 

Vorgesetzten hasst, sondern in ihm seinen Fiihrer sieht, dessen Auf- 
gabe es ist, ihm die besten Arbeitsmóglichkeiten zu geben. Dann 
aber auch in der Erhóhung der Produktivitat des Unternehmens. So 
wurden in einer Fabrik die wóchentlichen Arbeitsstunden um acht 
Stunden verkiirzt bei einer Leistungssteigerung von 40 v. H. in der 
Stunde, — in einer Tuchfabrik wurden Pausen von 20 Minuten fiir 
eine bestimmte Arbeitszeit eingefiihrt, wodurch eine Leistungssteige
rung von 60 v. H. erzielt wurde.

Im allgemeinen kann man vier Ermiidungsstufen unterscheiden.
In der ersten Stufe, bei angestrengter, stundenlang hinterein

ander geleisteter Arbeit, kann der Menge nach mehr geleistet wer
den, wahrend sich aber die Giite yerschlechtert. So werden z. B. 

Packerinnen, die bestimmte Mengen in kleine Pakete packen, die 
Zahl der Pakete vermehren auf Kosten des Inhaltes. Die Zahl der 
Fehler nimmt zu. Man arbeitet mehr — aber fliichtiger.

Die zweite Stufe bringt ein Zuriickgehen sowohl in der Menge 
ais auch in der Giite und geht bei Fortsetzung der Arbeit in die 
dritte Stufe, die Stufe der hóchsten Ermudung, iiber. Der Arbeiter 
muss immer gróssere Anstrengungen machen und sich innerlich 
immer wieder antreiben, die Arbeit fortzufiihren.

Bei geistiger Arbeit kommen die Gedanken nur noch sparlich, 
tropfenweise, das kórperlićhe Wohlbcfinden sinkt erheblich, der Puls 
wird unregelmassig und schwach, die Mpskeln fangen an zu zittern.

Nun ist es eigenartig: reisst man sich trotzdem zusammen und 
fiihrt die Arbeit fort, so nimmt in der yierten Stufe — der der reiz- 
baren Uebererregung — die Arbeit wieder in Menge und Giite zu, 
allerdings unter korperlichen Fiebeterscheinungen, dem sogenanntęn 
Ermiidungsfieber.

Die Folgen solcher hochgradigen Ermiidungszustande lassen sich. 
nur schwer — oft crst in Tagen — wieder ausglcichen, erfordern 
viei Schlaf und reichliche Ernahrung. —

Die Leistungsfahigkeit der Arbeiterschaft hangt zu einem grossen 
Prozentsatz vom seelischen und korperlichen Wohlbefinden ab. —

Relatiy lange Zeit hat man in dem Bestreben, die Betriebsorga- 
nisation wissenschaftlich durchzudenken, den Menschen ais solchen, 
der den Stoff zu meistern hat, wenig beachtct. Man gab ihm wohl 
gut durchgearbeitete Vorrichtungen und zweckmassige Arbeits- 
maschinen, ohne aber Riicksicht auf seine physische bzw. psycho- 
logische Einstellung zu nehmen.

Immer mehr aber brach sich in letzter Zeit die Erkenntnis Bahn, 
dass alle organisatorischen Massnahmen nur unvollkommen sein 
kónnen, wenn nicht auch die menschliche Arbeit voll erfasst wird.
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Grundlage jeder Rationalisierung ist die zweckmassige Auswahl 
und Kenntnis der in den Betrieben beschaftigten Menschen und die 
Hebung der Arbeitsfreudigkeit unter Beriicksichtigung des Ermii- 
dungsproblems, weiL dies von einschneidender Bedeutung fiir die 
Arbeitsleistung ist.

Ist die Schaffung der bestmoglichen Arbeitsverhaltnisse — d. h. 
der besten Art zu arbeiten, die am meisten von Erfolg gekront ist — 
unter besonderer Beriicksichtigung des Ermudungsproblems ein Stu
dium fiir sich, so setzt bei dem geistigen Arbeiter „Erholung" zu
nachst einmal „den Willen zur Erholung" voraus.

Dies ist nicht ganz einfach, denn gerade der „geistig Schaffende" 
ist so an Arbeit gewóhnt — sein Gehirn arbeitet dauernd —, dass 
es ihm tatsachlich schwer fąllt, „nichts zu tun“.

Es ist auch zu beriicksichtigen, dass jede Erholungsart — ausser 
Schlaff oder vollstandiger Entspannung — mit einem Energiever- 
brauch verbunden ist. Selbst der einsame Spaziergang bedeutet 
„Arbeit".

Man kann also nicht nur generell von Erholung sprechen, sondern 
vielmehr von der „Kunst der Erholung", die darin besteht, fiir den 
Korper und Geist eine andere „angenehme Arbeit" zu schaffen, wie 
es allerdings in sehr vielen Fallen ein einsamer Spaziergang sein 
kann.

Jedenfalls aber ist die Leistungsfahigkeit eines Menschen unbe- 
dingt von der richtigen Erholung abhangig. Die Art der Erholung 
selbst wird bei jedem Menschen eine andere sein.

Schwarzarbeit.
Nicht verstimmen wollen in der Fachliteratur des Handwerkers 

die Klagen iiber die sogenannte Schwarzarbeit, die einen derartigen 
Umfang angenommen hat, dass'sie eine grosse Gefahr fiir das Hand
werk bedeutet.

Der Schwarzarbeiter hat keine Geschaftsunkosten, kennt keine 
Steuern und sozialen Lastcn und kann demnach bei móglichst 
schneller und meistens pfuscherhaft ausgefiihrter Arbeit den reellen 
Handwerksmeister auch bei seiner billigsten Preiskalkulation unter- 
bieten. Auf diese Weise wird die Existenz desselben untergraben 
und dessen knappe Arbeitsmbglichkeit noch verringert. Er wird ge
zwungen, Leute zu entlassen, wodurch wiederum die Arbeitslosig- 
keit erhóht wird.

Die gesetzlichen Bestimmungen des Gewerbe- und Steuerrechtes 
bieten leider wenig Sicherung gegen diesen Krebsschaden. Nur ein 
geschlossenes Vorgehen des Handwerks kónnte diesem iiberhand- 
nehmendem Uebel einen Riegel vorschieben.

Durch geeignete, zielbewusste Zusammcnarbeit der Handwerks- 
kammern, Innungen, Verbande, durch systematische Ueberwachung 
und Festestellung von unerlaubtcn Arbeiten und Bekanntgeben der 
Ausfuhrenden solcher an die betreffenden Behórden diirfte die 
Schwarzarbeit, wenn auch nicht ganz abzustellcn, so doch zu min- 
dest zu verringern und zu erschweren sein.

Was niitzen dem Handwerker die. Lehrjahre, das Gesellen- und 
Meisterstuck, seine Werkstattenbeschaffung, sein Gewerbediplom, 
wenn jedweder Pfuscher ihm unlautere Konkurrenz bieten kann.

So viele Personen, leider auch in Hausbesitzerkreisen, gehen an 
diesem sozialen Problem achtlos voriiber. Man begriindet sein Ver- 
halten dadurch, dass bei dieser schweren Geldknappheit ein jeder 
zusehen miisse, wie er am balligsten bei einer notwendigen Arbeits- 
vergebung fortkomme. Aber Pfuscharbeit ist teure Arbeit. Sie ist 
nicht so wertvoll wie die des selbstandigen Handwerkers, der durch 
seiner Hande Arbeit in iiberreichem Abmass Steuern und soziale 
Lasten zu tragen hat.

So manche nachtraglich notwendig werdenden. sachkundige 
Nacharbeit hat oft dcm Auftraggeber erst iiber den Wert oder Un- 
wert einer solchen Arbeit die Augen geóffnet.

Wenig bekannt diirfte es sein, dass der Vergeber solcher Ar
beiten an den Ausfuhrenden gesetzliche Pflichten iibernimmt. Pas- 
siert dem Betreffenden bei seiner Arbeitsausfiihrung ein. Unfall, wel
cher besonders bei Hausreparaturen usw. leicht móglich sein kann, 
so hat der Auftraggeber ihm den gesetzmassigen Schadenersatz usw. 
zu leisten. Der Yerletzte findet also gesetzlichen Schutz.

Verantwortlicher Schriftleiter: Erich Loewenthal, 
Poznań, ul. Skośna 8. Herausgegeben vom Verband 
fiir Handel und Gewerbe, Poznań, ul. Skośna 8. 

Druck: Concordia Sp. Akc., Poznań.
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Biuro Techniczno-Handlowe

A. GLASER, Poznań
Ul. 27 Grudnia 16

Telephon 50-16. 41-16 Telegr-Adr. „Technohandel"

Empfehlen sofort ab Lager
Leder- — ,

ZU

Klingerit- 
Isbest- 
Gummi- 
Łt-P;

Gummi-l I

auBersten Fabrikpreisen:

amlira
stalle - Banca- und Lotzinn 
in Blócken, sowie Staben.

Schmieróler, Staufferbflchsen, Benzin-Lót- 
lampen und -Kolben, Stahl- und Messing- 
Draht-Bfirsten, technische Filze, Fiber in 
Platten und Stńben, Putzwolle sowie s3mtl.

technischen Artikel
fiir Maschinenbedarf und Landwirtschaft.

■

Sp. Akc.

Zentrale: Poznań, ul. Masztalarska 8 a, 
Depositenkasse: ni. Wjazdowa 8. 
Telegramm-Adr. Poznań: Gewerbebank 

Telephon 8054, 2251, 2249.
P.K.O. Poznań: Nr. 200 490.

*

F.I. LI A LEN:
Bydgoszcz, Inowrocław. Rawicz.

*

Ausfiihrung samtlicher 
banhgesch. TransaKtionen.
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Verbandsnachrichten.
Rawitscli. Am Mittwoch, dem 15. Juli d. Js., entschlief 

nach kurzer Krankheit der Fleischermeister, Herr Hermann 
Sprotte im Alter von 82 Jahren.

Der Verstorbene gehórte lange Jahre dem ehemaligen 
Handwerkerverein Rawitsch an und war nach dessen Auf- 
losung stets ein treues Mitglied des Verbandes, dessen Arbeit 
und Entwicklung er trotz seines hohen Alters stets mit 
groBem Interesse verfolgte.

Der Verstorbene war langjahriger Obermeister der 
Fleischerinnung. Auch die Handwerkskammer in Posen 
hatte ihn zu ihrem Ehrenmeister ernannt. Nach langen 

Jahren seines Wirkens iibergab der Entschlafene seinem 
Sohne vor ca. 15 Jahren sein Geschaft, um sich zur Ruhe 
zu setzen. Bis kurze Zeit vor seinem Hinscheiden war der 
Yerstorbene sehr riistig.

Unsere Ortsgruppe wird dem Entschlafenen ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Vertretungen.
Reichsdeutsche Knopffabrik sucht Yertreter fur Polen. V. 108

Danziger Maschinenfirma sucht Generalvertreter fiir die von 
ihr gebauten Transportanlagen. V. 109

* X * ARBEITSM ARKT Bś * Jiś
Stellengesuche.

Malergeselle,
23 J., sofort. 7/10

Tischlergeselle,
23 J., dt.-poln., sof. 11/11

Mobeltisehlergeselle,
22 J., dt.-poln., m. Fournier- 
arb. vertr., sof. 11/16

Stellmachergeselle,
24 J., dt.-poln., m. Modell- 
tischlerarb. vertr., auch ais 
Gutshandwerker, sof. 12/3

Stellmachergeselle,
24 J., dt.-poln., 4 J. Gesellen- 
praxis, sof. 12/5

Bottcher,
34 J., verh., dt.-poln. i. W.
u. Sehr., sof. 14/1

Schmiedegeselle,
21 J., 2-jkhr. Gesellenpraxis, 
sof. 21/11

Schmiedegeselle,
21 J., firm in Hufbeschlag, 
landw. Masch., sof. 21/12

Geldschrankschlosser,
24 J., dt.-poln., sof. 22/10

Schlossergeselle, Monteur,
50 J., dt.-poln., sof. 22/11

Maschinenschlosser,
24 J., dt.-poln., 4 J. Gesellen- 
praxis. 23/8

Dreher,
40 J., dt.-poln., vielseitig, 
sofort. 23/12

Maschinenschlosser,
27 J., vertr. m. Dreherei, 
elektr. Installationen, Auto- 
schlosserei, sof. 23/13

Dreher,
30 J., dt.-poln., sof. 23/14

Maschinenfiihrer,
32 J., vertr. m. Holzbearb.-
Masch., sofort. 27/3

Elektromonteur,
27 J., dt.-poln., sof. 31/5

Uhrmachergehilfe,
19 J., dt.-poln., sof. 33/1

Kupferschmied u. Installateur,
40 J., dt.-poln., sof. 26/3

Mechaniker,
30 J., dt.-poln., verh., viels.
Ausbildung. 24/3

M aschinen-Ingenieur,
24 J., dt.-poln., franz., so-

Bauingenieur,
29 J., dt.-poln., Fuhrerschein, 
sofort. 40/5

Ingenieur,
dt.-poln., russ., franz., engl., 
Organisator, vertr. m. Werk- 
zeugmaschinen, Automobil- 
u. Herdbau, sof. 40/6

Maschineningenieur,
26 J., Fuhrerschein, sof. 40/7

Chauffeur und Landwirt,
21 J., sofort. 71/3

Buchhalterin,
25 J., dt.-poln. perfekt, vertr. 
m. Schreibmaschine u. tlber- 
setzungsarb. sof. 81/11

Kontoristin,
27 J., m. Sekretariatsarb. 
vertr., sof. 81/18

Stenotypistin,
mit guter Praxis, m. Buch- 
haltung vertr. sof. 82/8

Korrespondent,
23 J., dt.-poln., russ., engl., 
sofort._________________ 83/13

Buchhalterin,
18 J., dt.-poln., ais An
fangerin. 83/14

Buchhalter,
dt.-poln., perf., 26 J., gute
Schulbildung, sof. 83/9

Buchhalter,
mit 33-jahriger Praxis, sof., 
poln. Sprachkenntn. 83/7

Buchhalterin,
23 J., dt.-poln., sof. 83/12

Buchhalterin,
erfahrene Kraft, sof. 83/17

Buchhalter,
41 J., bilanssicher, dt.-poln., 
franz., sof. 83/18

Bankbeamter,
leitende Kraft, dt.-poln., perf.
solofort,________________ 84/2

Maschinenschlosser,
25 J-, dt.-poln., m. landw. 
Masch. vertr.

Backergeselle,
19 J., dt.-poln., sof. z. Weiter- 
bildung.

Anfangerin,
sucht Stellung ais Verk3.u- 
ferin, sof. 85/2

Biirogehilfin, flotte Rechnerin
sofort. 85/4

Lagerist, Expedient,
20 J., dt.poln., sof. 86/4

Expedient,
29 J., dt.-poln., m. Kalku- 
lation vertr., sof. 87/22

Kohlenkaufmann,
m. Buchfiihrung und Kor- 
respondenz vertr., sof. 87/18

Expedient,
19 J„ dt.-poln., sof. 87/21

Forster,
d.-poln., franz., m. Holz- 

handel vertr., sof. 91/2

Gartner,
dt.-poln., sucht Stellung ais 
Gutsgkrtner z. 1. 10. 31. 92/2

Gartner,
26 J., sof. ais Gutsgartner, 
selbstandig. 92/3

Eisenkaufmann,
27 J., dt.-poln, sof. 87/17

Kaufmannsgehilfe,
18 J., dt.-poln., sof. 87/11

Bankbeamter, Biirokaufmann
21 T., viels. ausgebildet, so-

84/3

Elektrotechniker,
32 J., dt.-poln., s; Stellg. ais
Bote, od. dergl. sof. 31/3

Chauffeur,
20 J., dt.-poln., sof. 71/4

P.G.Muller,
Katowice, 

plac Wolności 2, 
gegrtindet 1895, 

alteste Kohlengrosshandlung 
Oberschlesiens empfiehlt gute

Hausbrandkohlen, 
Industriekohlen, 

oberschl. Hiittenkoks 
X?;Ban- u.Diingekalk 

konkurrenzlosen Preisen 
und Bedingungen.

Wo bietet sich fiir 
j u n g e n unverheirateten 

Kupter-
schniied
mit etwas Barvermógen 
Gelegenheit, sich selb- 
stSndig zu machen.

Off. unt. 1510 an Ann.- 
Exped. Kosmos Sp. z o. o. 
Poznań, Zwierzyniecka 6, 
erbeten.

C. 3345/51


