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Kaffee-Groftrosterei , ,firoao“
C. Heinrich, Rakoniewice (Pozn.)
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CONCORDIA
Sp. Akc.

Buchdpuckepei u. Veplagsanstalt.

Poznań, ul. Zwierzyniecka 6
Telefon 6105 und 6275.

inmodernerAusluhrung' 
saehgemass zugepassi 

Barometer
Thermometer 
Opernglaser 

Feldstecher 
in reiehhaltiger 

Auswahl.

Getreidewaagen 
nach amtlicher Vórschrift 

Regenmesser ----- 

5. Forster 
Diplom-Optiker 

Poznań, 
ul. Fr. Ratajczaka 35. 

Telefon 24-28.

;in triigt jlięhj. immer.
Siaatliche und soziale Stellehvermittluiig.
Das neue Gerichtskostengesetz.
Steucrerleichterungen fiir Handel und Ge- 

werbc.
Ausnahniegrundsatze bei der Aufstellung 

von Bilanzen.
Deutsch-polnische Zollsatze und Ein- und 

Ausfuhrbestimmungen.
Einfuhrzollerleichterungen.

Der deutsche Handwerker in Polen.

Betriebsschwierigkeiten in der Baekerei 
und Brotfehler.

Der Teerfarbstoff im Malerhandwcrk 
(Schluss).

Befallene Wcissąństriche.

Der deutsche Angestellte in Polen.
Kureń fiir Mitgliedcr der Oeistesarbeitei 

versicherung in Heilstatten.
Yerbandsnachrichteii.

Geschafts- u. Familiendrucksachen 
in geschmackvoller Ausfiihrung. 
Herstellung von Faltschachteln und 
Packungen allerArt. Ein- u. mehr- 
farbige Plakate. Bilder und Werbe- 
sachen in Stein- und Offsetdruck. 
— Buchbinderei. -- Buchhandlung.

Samtliche Formulare u. Geschafts- 
biicher fur Landwirtschaft.lndustrie 

Handel und Gewerbe.

►

leli liabc den Alleinverkauf der riilimlichst bekannten 
WAGENFEDERN Fabrikat P. Marciniak, Starkowo 

und liefere diese, soweit garigbar, sofort aus Lagerbestanden, Sonderbestellungen kurzfristig ab Werk 
Zu niedrigsten Preisen mit hohem SKonto.

Versand erfoląt ausschliesslich per Nachnahme. Anfragen und AuftrSge an
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Verband fiirHandel JEHiWlBilliniSSOillillllll 
und Gewerbe e. V.

Wirtschaftliche Interessenyertretung 
der gesamten stadtischen deutschen 
Bevolkerung des ehemaligen Bezirks 

Posen.

Auskunft- und Beratungsstelle in allen 
Wirtschafts-’ und Rechtsfragen. Ver- 
mittelung von Geschaftsbeziehungen. 
Sachyerstandige Beratungen und Er- 
teilung von Gutachten in allen Fragen 

betreffend

Export und Import.

WilHBlStWI 11.11 |S|. 10.1.
Poznań (Posen), ul. Zwierzyniecka 8. Telefon 6977.
Sachgemasse Geschaftsauskunftc und Gut

ach ten.
Auskunft in allen Rechtsangelegenheiten. 

,, tiberpolnischeGesctzo u.Verordnungen. 
in Zoll- und Frachtangclcgeńheitcn und 

Durcbfuhrung von Reklamationen.
iiber Messen und Ausstellungcn des In- 

und Auslandcs.
Steuerberatung, Steuerreklamationenj Ueber- 

setzungen.Bilanzprufungund-aufstellung, 
Abschluss-Revisionen.

Abt. Versicherung: Leben-, Unfall-, Haftpflicht-, 
Einbruchsdiebstahl-Versichęrungenfiirdie 
„Assicurazioni Generali Trieste* 1

Vertragsgesellschaft des Verbandes fiir Handel 
und Gewerbe. — Ehrenamtliche Vertretung 
des deutschen Aussenhandels-Yerbandes.
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Fernsprecher 3785. Fernsprecher 3785.» Spółdz. z ogr. odp.
POZNAŃ, Aleje Marcinkowskiego 27.

Annahme von Spareinlagen 
auf wertbestandiger Basis zu hohen 

Zinssatzen Z Konto - Korrent und Scheckverkehr 
Inkasso Z Akkreditive Z Ausfiihrung aller Bankgeschafte 

Kassenstunden non 8 1 Uhr. Kassenstunden
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An unsere Miłglieder!
ftm Freifag, dem 6. Mai d.Js., nachm.4 Uhr findef die sechste

Verbandsfagung
(Mifgliederversammlung)

den Baumen der Grabenloge, "Poznań, ulicaunseres Verbandes in
Grobla 25, sfatf.

T a g e s 
Jierrn Ver-Eróffnung durch den 

bandsvorsifzenden. 
Geschaffsberichf. 
Vorfrag: „f)ie Wirfschaftslage".

flm selben Tage findef vormiffag 11 ŁIhr in den gleichen "RSumen die 
satzungsgemSsse

d n u n g:
4. Lsichtbildervorfrag des Jłerrn 'Dr. ing. 

Jiotz vom f)t. Jłandwerks-lnsfifut, 
Jiannover: „jdandwerk und Nor- 
rnung".

d n u n g:
4. Entlasfung des Vorsfandes und der 

Geschaffssfelle.
5. Beitragsfragen.
6. Branchenverzeichnis.
7. Verschiedenes.

17. Beiratssifzung sfaff.

T a g e s- o r
1. Eróffnung durch den Jderrn Ver-

bandsvorsitzenden.
2. GeschSffsberichf.
3. 'Rechnungslegung fur Verband und 

Sferbekasse.
Wir laden alle Mifgiieder zur Teilnahme an beiden Veransfalfungen ein und 

weisen noch besonders darauf hin, dass SSsfe herzlich willkommen sind. Stimm- 
berechtigf in der Beiratssifzung sind jedoch nur die Jderren Beirafsmifglieder.

Wir hoffen, eine recht sfatfliche Anzahl unserer Mifgiieder an diesem Tage 
begriissen zu kónnen.

Verband fiir jdandel und Gewerbe e. V. Posen.
i. A.: -Dr. boli.
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Der Schein trugt nicht immer.
Die Klagęn dariiber, daB unsere kaufmannischen 

Lehrlinge keine geniigende Ausbildung erhalten, daB die 
Kenntnisse unserer Biiroangestellten einseitig und 
liickenhaft sind, wollen nicht verstummen. Solange es 
Firmen gibt, die den Lehrling nur ais billige Arbeitskraft 
betrachten und den deutschen Angestellten keine Móg- 
lichkeit gegeben ist, seine Kenntnisse auf Fachsćhulen 
eder in fachschulahnlichen Kursen zu erweitern und zu 
vertiefen, werden sich diese Verhaltnisse auch nicht 
andęrn. Wir wollen uns dabei aber nicht verhehlen, daB 
ein groBer Teil unserer kaufmannischen Jugend weder 
die Absicht noch den Willen hat, gebotene Fortbildungs- 
móglichkeiten zu benutzen. Aber es ist unsere Pflicht, 
uns um jene zu kummern, die ernst und zielbewuBt an 
ihrer A.usbildung arbeiten und berufen sind, einst Trager 
und Fiihrer unseres Yolkstumes zu sein. Die Errichtung 
von Fachschulen und Kursen stbBt bei uns auf die be- 
kanpten Schwierigkeiten. Da ist nun aus der Not der 
Zeit heraus in Deutschland eine Einrichtung erstanden — 
kaum zwei Jahre alt — aber von einem iiberraschenden 
Erfolg gekrónt. Es ist -die Errichtung von „Schein- 
firmen”.

Zur Zeit bestehen in Deutschland allein weit iiber 
1000 Scheinfirmen, und gwar Banken, Auskunftsbiiros, 
Spediteure, Scheinbahnamter, Scheinzollamter, Schein- 
amtsgerichte, Scheinrechtsanwalte, Scheinfirmen jeg- 
licher Branche. Auch im Ausland haben sich schon eine 
groBe Anzahl solcher Scheinfirmen gebildet, die unter- 
einander und mit dem deutschen Scheinfirmen-Ring in 
Geschaftsbeziehungen stehen. Diese umfassende Orga- 
nisation gestattet dem Lehrling und jungen Angestellten, 
einen Geschaftsvorfall von Beginn bis zu Ende selbstandig 
zu durchdenken und auszufiihren, und darin liegt der 
groBe Wert dieser Einrichtung. Besuchen wir daher ein- 
mal eine solche Scheinfirma.

Mein Freund erbot sich, mir eine solche einmal 
richtig zu zeigen. Abends um k Uhr ‘beganne ihre Ge- 
schaftszeit. Das war mir natiirlich schon sehr ver- 
dachtig, denn abends um 7 Uhr fangt keine anstandige 
Firma mit ihrer Arbeit an.

Wissen Sie, was ich fand? Lauter jungę Leute! 
Das Buro war in einem Jugendheim, doch schon vor der 
Tur hórte man das Geklapper der Schreibmaschine. 
Der Chef und der Prokurist konnten kaum 25 Jahre alt 
sein. Aber das muB ich sagen, Eifcr konnte man da 
sehen. So etwa 15 Jungen und Madei sahen kaum auf, 
ais wir ins Zimmer traten. Die Arbeitsdisziplin war 
musterhaft. Aber nicht nur Disziplin war da, sondern 
gliihende Arbeitslust, die man spiirte. Mir war die Sache 
noch auBerst ratselhaft.

Jetzt rief der Chef das ganze Personal an und er- 
klarte ihm, daB der Firma ein neuer Artikel zum Verkauf 
angeboten sei, und alle sollten einmal ihre Meinung dar- 
iiber sagen, ob die Firma die Sache aufnehmen solle. 
Aha, denke ich, das ist eine ganz eigenartige Firma, da 
hat jeder' mitzureden. Es hub dann auch eine ernst - 
hafte Erbrterung an, ob der angebotene Artikel wohl 
Kundschaft finden wiirde und sein Absatz sich ver- 
lohnc. MuBte aber auf diese Art und Weise die teure 
Arbeitskraft der Angestellten nicht geradezu vergeudet 
werden ?

Der Chef lachelte, ais ich ihm das sagte. „Meine 
Angestellten arbeiten alle umsonst." Was? — Sie 
konnen sich denken, wie erstaunt ich war. Die Uneigen- 
niitzigkeit der Angestellten in allen Ehren, aber an so 
etwas kann ich doch nicht glauben.

Nun endlich wurde ich aufgeklart. Diese Schein
firmen handeln nicht mit richtigen Waren, sie verkaufen 
nicht gegen richtiges Geld. Ware und Geld bestehen nur 
in der Einbildung. Fiir die Waren werden ordnungs- 
gemaB Frachtbriefe, Zollerkliirungen usw. ausgestellt, 
fiir die Rechnungsbetrage Postscheckiiberweisungen aus- 
geschrieben oder gar Wechsel, aber Ware und Geld selbst 
gibt es nicht. Wozu aber dann der ganze Schein? Ja, 
wissen Sie, das alles dient der berufstatigen Jugend nur, 
um sich weiter fortzubilden, um sich zil iiben, um sich 
an selbstandiges Uberlegen und Handeln zu gewohnen, 
um den Uberblick iiber einen ganzen Geschaftsbetrieb zu 
erlangen und auch solche Arbeiten auszufiihren, an die 
der jungę Mann oder das jungę Madchen im Geschaft 
nicht herankommen. Es ist wie ein Spiel, und es macht 
Freude wie ein Spiel, aber es ist eine sehr ernsthafte 
Sache dabei, und wenn Sie, wie ich, die jungen Menschen 
in ihrem Eifer gesehen hatten, dann wiirden Sie sagen, 
warum hat man nicht schon friiher den trockenen 
Handelsschulenunterricht durch diese lebendige, aus- 
schlieBlich fiir die Praxis geschaffene Einrichtung ange- 
wandt.

Und diese Scheinfirmen maclien nun untereinander 
Geschafte. Es geht nicht immer glatt dabei. Die Giite 
der Ware wird bemangelt und NachlaB am Preise ver- 
langt. Eine Firma hat Zahlungsschwierigkeiten, Wechsel 
gehen zu Protest. Zwei Firmen konnen sich nicht einig 
werden und verklagen sich. Bei einem anderen Geschaft 
stockt der Absatz, und Erfolg versprechende Werbe- 
maBnahmen miissen getroffen werden. Haben Sie eine 
Ahnung, was so eine Scheinfirma fiir Sorgen hat! Aber 
machtigen ŚpaB macht'ś natiirlich, und immer mehr 
jungę Leute wollen mitmachen bei dieser verlockenden 
Fortbildung fiir ihren Beruf. — So sprach der jungę 
Chef der Firma ,,Zimt & Zucker, KolonialwarengroB- 
handlung". Ich bedankte mich rind wurde sehr nach- 
denklich.

Ist diese Einrichtung zur Fortbildung unserer 
Jugend fiir unsere Verhaltnisse nicht wie geschaffen ? 
Der Verband Deutscher Angestellter in Polen hat deshalb 
in Verbindung mit dem Verband fiir Handel und Ge
werbe beschlossen, zunachst in Posen zwei solcher Schein- 
firjuen zu errichten, und sucht, wie aus anderer Stelle 
in unserem heutigen Blatte hervorgeht, Angestellte fiir 
beide Firmen. Yon der Zahl der sich Meldenden wird 
es abhangen, ob noch weitere Firmen errichtet werden 
konnen. Da die Eróffnung und Fiihrung einer Schein
firma mit den geringsten Kosten verbunden ist, ist eine 
solche Einrichtung auch in jeder kleinen Stadt mbglich. 
Der Verband Deutscher Angestellter ist bereit, jederzeit 
Auskunft iiber die praktische Handhabung eines solchen 
Betriebes zu geben, und wiirde es mit Freude begriiBen, 
wenn sich in der Provinz recht zahlreiche Scheinfirmen 
aufmachen wiirden. Der Verband fiir Handel und Ge
werbe wird diese Bestrebungen in vollstem MaBe unter- : 
stiitzen und bittet die Ortsgruppen, entsprechende 
Anfragen an das Yerbandsbiiro zu richten. ur.
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Staatliche und soziale Stellenvermittlung.
(Meldepflicht und freies Wahlrecht.)

Mit der wachsenden Spezialisierung und Ausweitung 
der Wirtschaft ist die Frage der Stellenvermittlung mehr 
und mehr ein Aufgabengebiet von weittragendster wirt- 
schaftlicher und sozialer Bedeutung geworden. Allerdings 
hat sich gegeniiber der Vorkriegszeit eine sehr wesent- 
liche, Veranderung vollzogen. Damals galt es in erster 
Linie, fiir die Arbeitgeber zahlenmaBig den Bedarf an 
Facharbeitskraften zu sichern, um etwaige Lieferfristen 
einzuhalten. Bei dem starken Arbeitsbedarf war es 
eigentlich immer schwierig, auf die Dauer brauchbare 
Krafte zu bekommen, und der Streit mit Gesellen war 
an der Tagesordnung.

So entstanden die ersten von den Arbeitgebern orga- 
nisierten Stellenvermittlungen. Andererseits hatten auch 
die Arbeitnehmerverbande Interesse daran, in der Ver- 
mittlung Tarifunterbietungen zu verhindern, so daB hier 
ebenfalls eigene Verbandsvermittlungen entstanden.

Die Qualitatsfrage war wohl immer wichtig, ver- 
schwand aber hinter diesen Sorgen.

Diesen wirtschaftlichen Bedarf nutzten schlieBlich 
gewerbsmaBige Vermittler aller Art aus, bei denen dann 
allerdings die Qualitatsfrage meist die entscheidende 
Rolle spielte.

Die soziale Entwicklung der letzten Vorkriegsjahre 
rief den Staat auf den Plan, der versuchte, an Stelle der 
von den Interessentenverbanden getriebenen Stellen- 
vermittlung eine soziale paritatische Vermittlung zu 
setzen. Gleichzeitig begann der Kampf gegen die ge
werbsmaBige Vermittlung, die ais Menschenhandel ange- 
sehen wurde. Die entscheidendste Veranderung aber 
brachte das Kriegsende, die Demobilmachung und die 
von da ab nicht mehr behobene Arbeitslosigkeit.

In Verbindung mit der sozialen Fursorge und der 
Arbeitslosenversicherung wurde der Staat mehr und 
mehr dazu getrieben, die Frage der Stellenvermittlung 
ganz in die eigenen Hande zu nehmen. In Polen wie im 
Reich wurde die gewerbsmaBige Vermittlung verboten 
und aufgehoben. Dagegen hat man die soziale Ver- 
mittlung, die bedingungsgemaB vom Arbeitnehmer 
keinerlei Vergiitung nehmen darf, unter Aufsicht des 
Staates bestehen lassen, da sie ais Nachfolgerin der ge- 
werbsmaBigen Vermittlung allein fa.hig war, wirtschaftlich 
qualitative Anspriiche individuell zu befriedigen, denen 
die staatlichen Arbeitsamter mit ihrem Massenbetriebe 
und ihren vorwiegenden Versicherungs- und Wohlfahrts- 
interessen nicht gerecht werden kónnen.

Umgekehrt ist aber das Interesse des Arbeitgebers, 
ganz anders ais in der Vorkriegszeit, nicht mehr auf 
Masse eingestellt (Fachkrafte iiberhaupt bekommt er 
in jeder Zahl), sondern auf hóchste Qualitat, die allein 
seinen Betrieb rentabel erhalten kann. Gelegentliche 
Teiluntersuchungen, die das Deutsche Handwerks-In- 
stitut und andere Stellen durchfiihrten, haben ergeben, 

daB zwischen auBerlich nicht unterscheidbaren Arbeit- 
nehmern Leistungsunterschiede bis zu 150% bestehen. 
Schon eine verfehlte Probezeit bedeutet also einen unge- 
heuren Kraftverlust, ganz unabhangig von den mensch- 
lichen und rechtlichen Schwierigkeiten, die jede Ent- 
lassung heute macht.

Die heutige Regelung der Arbeitsvermittlung beruht 
im wesentlichen auf der Gesetzgebung des Jahres 1924 
und steht im Zusammenhang mit der Arbeitslosenver- 
sicherung. -Sie unterscheidet soziale Stellenvermittlung, 
dereń Wirkungsfeld durch Gesetz (Dz. Ust. 58/24, 
Pos. 585) vom 10. 6. 1924 genau abgegrenzt wurde, und 
die staatliche Vermittlung, derer Rechte im Zusammen
hang mit der Arbeitslosenversicherung das Gesetz vom 
31. 12.1924, Dz. Ust. 2/25, Pos. 23, fiir ganz Polen gegen
iiber den Arbeitgebern abgrenzte.

Danach besteht heute fiir den Arbeitgeber nach wie 
vor v o 11 e Wahlfreiheit. Er kann sich also seine 
Arbeitnehmer sowohl durch die staatlichen Arbeits
amter, wie durch eine soziale Vermittlungsstelle, wie 
auch auf anderem Wege beschaffen. Ebenso hat der 
Arbeitnehmer volle Freiziigigkeit. Die 
einzige Pflicht des Arbeitgebers gegeniiber den Arbeits- 
amtern ist die termingemaBe Meldung jeder offenen 
Arbeitsstelle und die Meldung iiber die vollzogene Ein- 
stellung des Arbeitnehmers. Beide Meldungen miissen 
innerhalb von drei Tagen durchgefiihrt werden.

Die Meldung der freien Stelle muB enthalten: Name 
des Arbeitgebers, Beruf und Anzahl der benótigten 
Arbeitskrafte, besondere Qualifikation, Arbeitsbedin- 
gungen, Tag des Freiwerdens der Arbeitsstelle, voraus- 
sichtliche Dauer des Arbeitsverhaltnisses.

Die Meldung kann miindlich, fernmiindlich oder 
schriftlich bei dem zustandigen Arbeitsamt, bzw. dessen 
nachster Meldestelle erfolgen.

Die Meldung der Besetzung hat zu enthalten: Name, 
Vorname, Beruf, Wohnort und Arbeitsantritt des an
gestellten Arbeitnehmers.

Bei Nichterfiillung dieser Meldepflicht kann eine 
Geldstrafe bis zu 100 zł verhangt werden, auBerdem kann 
der Arbeitgeber verantwortlich gemacht werden, falls 
der Arbeitnehmer unberechtigt Unterstiitzungsbeziige 
iiber den Tag seiner Einstellung hinaus erhalten hat.

Diese Meldepflicht ist aber beschrankt 
auf die Betriebe, die der Arbeitslosenversicherung unter
liegen, im wesentlichen also nur auf die gewerblichen 
Betriebe, die mehr ais 5 erwachsene physische Arbeit
nehmer beschaftigen.

Merkwiirdigerweise wird neuerdings in einem Rund- 
schreiben vom Arbeitsamt Posen und, wie wir hóren, 
auch von anderen Arbeitsamtern der Versuch gemacht, 
unter Berufung auf ein alteres Gesetz diese Meldepflicht 
fiir alle Betriebe durchzudriicken und gleichzeitig, ohne 

Landesgenossenschaftsbank
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daB sich im Gesetz dafiir eine Grundlage findet, • eine 
Monopolstellung zu beanspruchen. Dazu muB bemerkt 
werden, daB nach Auffassung des Justizministeriums die 
von den Arbeitsamtern angezogene Verordnung vom 
15. 2. 1923 durch das Gesetz vom 31. 12. 1924 vollin- 
haltlich ersetzt ist und damit seine Rechtskraft verloren. 
hat, auch wenn man vergessen hat, sie besonders aufzu- 
heben.

Die in dem Rundschreiben angefiihrte Strafsumme 
von zł 3 000.— entbehrt auch nach diesem Gesetz der 
Grundlage, da dort ais Hóchststrafe 3 000,— Mark 
polnisch vorgesehen sind, die, da sie nirgends aufgewertet 
sind, nicht errechenbaren Bruchteilen eines Groschens 
ais Wert entsprechen.

Ebenso hat keine gesetzliche Grundlage der Versuch 
einiger lokaler Behórden (Magistrate und anderer Wohl- 
fahrtsstellen), die Einstellung nur órtlicher Arbeitnehmer 
zu verlangen. Der Grundsatz der freien Wahl des Arbeit- 
nehmers bleibt ein Recht, das durch keinen dieser Yer- 
suche beschrankt werden darf. Das ist um so wichtiger, 
ais heute fiir den Arbeitgeber unserer Organisationen es 
nicht nur auf zuverlassige Facharbeitskrafte ankommt, 
sondern auch auf die GewiBheit, daB mit dem Arbeit
nehmer die menschliche Zusammenarbeit so gesichert 
ist, daB die Arbeit auch innerhalb der Notzeit des Arbeit- 
gebers und Arbeitnehmers ohne Reibereien durchgefiihrt 
werden kann.

Soziale A r b e i t s v e r mi 111 u n g in diesem 
Sinne treiben fiir die Arbeitgeber unserer Yerbande fiir 

gewerbliches Personal aller Art, einschl. landwirtschaft- 
liches Nebengewerbe, Gutssekretare, Gutshand- 
werker usw.

Berufshilfe, T. z., Poznań, ul. Zwierzyniecka 8, Fernruf: 
6977, Sprechstunde: 10—12 Uhr.

landwirtschaftliches Personal, Beamte, Forster, Wirt- 
schafter usw.

fiir Pommerellen: Landbnnd Weicliselgau, E. V. Tczew, 
Kopernika Nr. 1, Fernruf Nr. 65 und 67.

Fiir Posen: Yerband der Giiterbeamten fiir Polen, E. V., 
Poznań, ul. Piekary 16/17, Fernruf: 14-60, 56-65, 
56-66.

hauswirtschaftliches Personal, Erziehung, Kranken- 
pflege usw.

Hilfsverein Deutscher Frauen, Poznań, Wały Leszczyń
skiego 3, Sprechstunde: 3—6 Uhr.
Grundsatz all dieser Vermittlungen ist, daB iiber 

jeden Arbeitnehmer sorgfałtigste Erkundigungen ein- 
gezogen werden und nur solche Arbeitnehmer empfohlen 
werden, von denen die Stellenvefmittlung die Uber- 
zeugung der Eignung fiir den zu besetzenden Arbeitsplatz 
gewonnen hat.

Wo also Arbeitgeber auf zuverlassige Auskiinfte 
und menschliche und berufliche Qualitat ihrer Arbeits- 
krafte Gewicht legen, ist ihnen dringend zu empfehlen, 
den Bedarf nicht nur im Sinne der gesetzlichen Melde- 
pflicht den Arbeitsamtern anzuzeigen, sondern auch 
mindestens gleichzeitig sich an eine der obengenannten 
Yermittlungen zu wenden. Bu.

Das neue GerichtsKosten-Gesetz.
Das neue Gerichtskostengesetz, das mit dem 1. April dieses 

Jahres in Kraft getreten ist, bedeutet zunachst eine wesentliche 
ErmaBigung der Gerichtsgebiihren, eine MaBregel, die, nachdem 
die Anwalts- und Notariatsgebiihren bereits im Jahre 1927 herab- 
gesetzt worden sind, seit langem failig war. Das neue Gesetz 
bringt ferner gegeniiber dem bisherigen Zustand verschiedene 
grundsatzliche veranderungen, die zur Vermeidung von Rechts- 
nachteilen von dem rechtsuchenden Publikum genau beachtet 
werden miissen.

Die Gerichtsgebiihren, werden entgegen der bisherigen Praxis 
im yoraus erhoben, und zwar in der Weise, daB bei Einreichung 
des Zahlungsbefehis, der Klage, des Einspruchs gegen ein Ver- 
saumnisurteil die Gebiihr zu entrichten ist, und zwar wenn sie 
100 zł nicht iibersteigt, in Gerichtsmarken, sonst in bar. Sind 
keine Gerichtsmarken erhaltlich, kann immer in bar gezahlt 
werden. Die Hohe der Gebiihr ist nach dem Wert des einge- 
reichten Antrags abgestuft und kann hier nicht erschópfend 
fiir alle Falle angegeben werden; es konnen hier nur einige der 
wichtigsten Falle angegeben werden, die fiir das Publikum, das 
sich bei den Burggerichten selbst vertritt, in Frage kommen.

Fiir die Klage wird die volle Gebiihr erhoben. Diese betragt 
3% des Wertes des Streitgegenstandes, wobei jede angefangenen 
100 zł voll gerechnet werden. Groschenbetrage werden durch 10 
teilbar nach oben abgerundet. Die Mindestgebiihr betragt auBer- 
dem beim Burggericht 2 zł. AuBer dieser Gebiihr sind ais Kanzlei- 
gebiihr 10% der Gebiihr (jedoch nicht weniger ais 1 zł und nicht 
mehr ais 50 zł) zu entrichten. Eine Klage auf Zahlung von 250 zł 
ist also z. B. mit 9 zł +‘l zł (Mindestsatz) — 10 zł Gerichtsmarken 
zu versehen. Beim Einspruch gegen ein Versaumnisurteil ist 
die Halfte der Gebiihr zu entrichten. Im obigen Falle also z. B. 
4,50 + 1 = 5,50 zł.

Fiir den Antrag auf ErlaB eines Zahlungsbefehis ist 1/s der 
vollen Gebiihr zu zahlen, fiir obigen Fali z. B. 2 zł (Mindestsatz) 
+ 1 zł = 3 zł. Der Widerspruch gegen den Zahlungsbefehl ist 
vollstandig gebiihrenfrei. Enthalt jedoch die Widerspruchs- 
schrift gleichzeitig Ausfuhrungen zur Sache, so ist eine Gebiihr 
von 50 Groschen zu entrichten.

Fiir den Antrag auf ErlaB des Vollstreckungsbefehls ist 1/6 
der vollen Gebiihr zu zahlen, fiir den Einspruch gegen den Voll- 
streckungsbefehl % der Gebiihr (nebst entsprechender Kanzlei- 
gebiihr). AuBerdem ist jeder Antrag, der nicht einer besonderen 
Gebiihr unterliegt, beim Burggericht mit 50 Groschen zu ver- 
stempeln. Jede Anlage kostet ebenfalls 50 Groschen Stempel. 
Eine Ausnahme macht, wie schon erwahnt, der Widerspruch 
gegen den Zahlungsbefehl; stempelfrei sind ferner die fiir Zu
stellung an die Gegenpartei bestimmten Abschriften.

Fiir gerichtliche Zustellungen wird eine besondere Gebiihr 
in Hohe von 80 Groschen fiir jede Zustellung erhoben, die in 
besonderen „Zustellungsmarken" zu entrichten ist. Zur Ver- 
meidung von Yerzogerungen muB jede Partei, in dereń Interesse 

eine Zustellung erfolgen soli, die dafiir notwendige Gebiihr gleich 
entrichten. Bei Einreichung einer Klage oder des Antrags auf 
ErlaB eines Zahlungsbefehis waren also neben den Gerichts
marken soviel Zustellungsmarken auf den Antrag zu kleben, 
wie Zustellungen notwendig sind, also z. B. im Falle der Klage, 
da die Zustellung der Terminsnachricht an Klager und Beklagten 
erfolgen muB, zwei Marken. Sind mehrere Kliiger oder Beklagte 
vorhanden, natiirlich entsprechend mehr.

Die Marken diirfen nicht entwertet werden. Wenn eine 
Partei die notwendige Gebiihr nicht gleich im yoraus entrichtet, 
hat sie zunachst — auBer einer Verzogerung — keinen Rechts- 
nachteil. Die -Partei wird vom Gericht aufgefordert, die Ge- 
biihr binnen einer Woche, gerechnet von der Zustellung der Auf- 
forderung, zu zahlen. Die Frist gilt ais gewahrt, wenn die Ge- 
biihr vor Ablauf der Frist auf der Post oder auf das PKO-Konto 
des Gerichts eingezahlt wird.

Erfolgt die Einzahlung nicht fristgemaB, so hat dies die 
Folgę, daB das betreffende Schriftstiick zuriickgereicht wird. 
Handelt es sich dabei um ein fristgemaB einzulegendes Rechts- 
mittel, z.B. den Einspruch gegen ein Yersilumnisurteil, so bedeutet 
das gleichzeitig den Verlust des Rechtsmittels. Ebenso kann 
bei einer Klage oder einem Zahlungsbefehl, der zur Unterbrechung 
der Verjahrung kurz vor Ablauf der Verjahrungsfrist eingereicht 
wird, die Zuriicksendung den Eintritt der Verjahrung herbei- 
fiihren.

Im ganzen genommen wird die Neuordnung der Gebuhren, 
sobald einmal die notwendige Umstellung erfolgt ist, eine Er- 
leichterung fiir die Rechtsuchenden bedeuten. Abgesehen von 
der bereits eingąngs erwahnten erheblichen Senkung der Ge
buhren, liegt die Erleichterung vor allem darin, daB die Hohe 
der fiir ein Verfahren insgesamt zu entrichtenden Gebuhren sich 
jetzt von vornherein leicht iibersehen laBt, da auBer der im vor- 
aus zu entrichtenden Gebiihr bzw. des entsprechenden Teils 
derselben keine wciteren Gebuhren berechnet werden, mit .Aus
nahme der tatsachlichen Auslagen des Gerichts fiir Zeugen und 
Sachverstandige usw. Durch die neue Ordnung der Gerichts- 
kosten unberiihrt bleibt selbstverstandlich die Vorschrift der 
ZivilprozeBordnung, daB die unterliegende Partei dem Gegner 
die Kosten, also auch die gezahlten Gerichtskosten zuriickzu- 
erstatten hat.

Eine Erschwerung gegeniiber dem bisherigen Zustand ist 
natiirlich die Ńotwendigkeit, die Kosten im voraus zu begleichcn. 
Diese MaBnahmen diirften auf fiskalische Riicksichten zuriick- 
zufiihren sein. Deutschland hat im iibrigen seit Jahren eine 
ahnliche Form der Gerichtskostenerhebung. Es diirfte auch 
wohl richtig sein, daB — wie zur Begriindung des Gesetzes an
gegeben wird — die Entlastung der Gerichtssekretariate von 
der mit der Kosteneintreibung verkniipften erheblichen Arbeit 
zur Beschleunigung der gerichtlichen Tatigkeit beitragen wird.



Nr. 5 H. u. G. 53

Steuererleichterungen auch fur Handel und Gewerbe.
Mit dem 7. April dieses Jahres ist ein Gesetz in 

Kraft getreten, das den Finanzminister ermachtigt, 
durch Verordnungen Erleichterungen bei der Zahlung 
riickstandiger Steuern zu schaffen.

Auf Grund dieses Gesetzes ware der Finanzminister 
berechtigt, durch entsprechende Verfiigungen gewisse 
Steuerriickstande (Grund- und Gebaudesteuer, Umsatz-, 
Einkommen-, Vermógenssteuer usw.) zu stunden, in 
Raten zu zerlegen, sie teilweise oder auch ganz nieder- 
zuschlagen.

Bisher fanden diese Erleichterungen — leider aber 
nicht in vollem Umfange — durch Verordnungen des 
Finanzministers Anwendung auf die Landwirtschaft 
und durch die Verfiigung vom 9. April auch auf Handel 
und Gewerbe, die schlieBlich am schwersten unter dem 
Druck dieser riickstandigen Steuerlasten zu leiden haben.

Die neue Verordnung bringt
ErmaBigungen bei der Bezahlung riickstandiger Umsatz- 

steuern,
wobei die Bestimmungen auch fiir Riickstande der 
Patentsteuer gelten.

Hiernach betragen die Nachlasse fiir Riickstande, 
die vor dem 1. April 1931 entstanden sind, fiir freiwillige 
Zahlungen:

bis zum 31. Mai d. Js. 50% des eingezahlten Be- 
trages, '

bis zum 31. Juli d. Js. 35% des eingezahlten Be- 
trages,

bis zum 31. August d. Js. 25% des eingezahlten 
Betrages.
Von diesen gezahlten Betragen werden keine Stun- 

dungs- oder Verzugszinsen erhoben. Die ErmaBigungen 
werden aber nur denjenigen Steuerzahlern gewahrt, die 
alle Riickstande der Gewerbesteuer, entstanden nach dem 
31. Marz 1931 bezahlt haben.

Ferner wird die zwangsweise Beitreibung der vor 
dem 1. April 1931 fallig gewesenen Umsatzstcuern auf- 
gehalten, unter der Bedingung, daB der Steuerzahler

1. bis zum 31. August 1932 samtliche riickstandigen 
Umsatzsteuern, die in der Zeit vom 1. April 1931 
bis 31. Marz 1932 fallig waren, und samtliche lau- 
fenden Umsatzsteuern, die in der Zeit vom
1. April 1932 bis zum 31. August 1932 fallig werden, 
bezahlt;

2. samtliche laufende Umsatzsteuern, die nach dem 
31. August d. Js. fallig .werden, im vorgeschriebenen 
Termin bezahlt;

3. bei Entrichtung von Umsatzsteuern, die nach dem 
31. August d. Js. fallig werden, ein Drittel des Be
trages zur Abzahlung der vor dem 1. April 1931 
fallig gewesenen Steuerriickstande gleichzeitig ein- 
zahlt. Hierbei werden Verzugszinsen der vor dem
1. April 1931 fallig gewesenen Steuerriickstande 
fiir die Zeit vom Falligkeitstage bis zum 
31. Marz 1931 in Hóhe von 6% jahrlich, und fiir die 
Zeit vom 1. April 1931 bis zum Tage der Bezahlung 
der Steuerschuld in Hóhe von 12% jahrlich be- 
rechnet.
Erfiillt der Steuerschuldner diese Bedingungen nicht, 

so sind die Steuerbehórden berechtigt, samtliche riick
standigen Umsatzsteuern bei Berechnung von Verzugs- 
zinsen in Hóhe von 18% jahrlich und Exekutionskosten 
in Hóhe von 5% der gesamten riickstandigen Steuer- 
summe einschlieBlich Verzugszinsen zwangsweise ein- 
zuziehen.

Die Exekutionskosten 
der zwangsweisen Beitreibung riickstandiger Umsatz
steuern, die vor dem 1. April 1932 vorgenommen wurde, 
werden auf 3 Prozent ermaBigt, sofern nicht infolge 
Nichteinhaltung der angegebenen Fristen ein erneutes 
Exekutionsverfahren eingeleitet wird.

Die Vergiinstigungen der Verordnung des Finanz
ministers sollen nicht fiir diejenigen Steuerriickstande 
gelten, die durch offensichtlichen bósen Willen des 
Steuerschuldners entstanden sind. Die Entscheidung 
dariiber, ob offensichtlicher bóser Wille des Steuer
schuldners anzunehmen ist, steht den Finanzkammern 
zu. Nach einem Rundschreiben des Finanzministers vom 
9. April 1932, L. D. V. 15 540/1/32 gilt ais offensichtlicher 
bóser Wille des Steuerpflichtigen: Lebensfiihrung iiber 
den Stand, langere Auslandsreisen, die nicht zu Kur- 
zwecken unternommen worden sind, Erwerb von. Ver- 
mógenswerten, systematische Nichteinhaltung von 
Steuerterminen, Steuerhinterziehung (Art. 105 und 106 
des Gewerbesteuergesetzes).

Die hier erwahnten, durch die Verordnung des 
Finanzministers eingefiihrten Erleichterungen geniigen 
aber immer noch nicht, um die Kreise des Handwerks 
und Kleinhandels restlos zu entlasten. Es ist eine drin- 
gende Erfordernis, auch die teilweise oder vollstandige 
Streichung anderer Steuerriickstande von seiten des 
Finanzministeriums zu bewilligen, denn nur dadurch 
kann und wird dem Gewerbetreibenden die weitere 
Existenzmóglichkeit gesichert werden!

Ausnahmegrundsatze bei Aufstellung von Bilanzen.
Dziennik Ustaw Nr. 25 veroffentlicht ein Gesetz vom 

18. Marz d. J., wonach juristischen ordnungsmafiige Handels- 
biicher fiihrenden Personen, aller Art Kreditinstituten und Bank- 
hausern gestattet ist, unabhŁngig von den bestehenden gesetz- 
lichen Bestimmungen Ausnahmegrundsatze bei Bilanzaufstellun- 
gen anzuwenden, die unten naher geschildert werden.

Das Gesetz ist nicht ausgedehnt worden auf Kommandit- 
gesellschaften und offene Handelsgesellschaften, soweit sie nicht 
Bankgeschafte betreiben.

Die Ausnahmegrundsatze, die das Gesetz vorgesehen hat, 
betreffen die Frage, mit welchen Betragen die im Besitz der 
Gesellschaften befindlichen Wertpapiere in die Bilanzen ein
gesetzt werden spllen.

Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen, welche hier 
Geltung haben, schreiben vor, daB Wertpapiere hochstens zum 
Borsen- oder Marktpreis angesetzt werden dfirfen; wenn jedoch 
diese Preise den Anschaffungspreis iibersteigen, dann kann nur 
der letztere in Ansatz gebracht werden. Durch diese Bestimmung 
wollte man verhtiten, daB unreale Werte ais Vermógensobjekte 
in die Bilanzen aufgenommen werden.

Die letzten Monate haben jedoch erhebliche Kursschwan- 
kungen auf den Effektenbórsen verzeichnet. Diese Kursschwan- 
kungen haben unzweifelhaft in vielen Falien den Vorstanden 
der Gesellschaften viel Kummer bereitet, wenn es darum ging, 
die Bilanzen richtig aufstellen zu lassen und zugleich die un- 
verschuldeten Verluste móglichst zu verringern, ohne daB Bi
lanzen zur Aufstellung gelangen, die gesetzliche Konseąuenzen 
nach sich ziehen kónnten.

Das neue Gesetz hat diese Schwierigkeiten beseitigt, indem 
es zugelassen hat, daB ais Bilanzwert fiir Wertpapiere, die in 
den vorausgegangenen Geschaftsjahren angeschafft wurden, der 
in der letzten Jahresbilanz angenommene Wert in Ansatz ge
bracht wird. Dagegen diirfen diejenige Wertpapiefe, die wahrend 
des letzten Geschaftsjahres angeschafft wurden, zum Anschaffungs- 
preise angesetzt werden. Bei Wertpapieren, die einen Borsen- 
preis haben, kann der Wert ermaBigt werden, er darf jedoch 

' nicht geringer sein ais der Durchschnittskurs des letzten Monats 
vor dem Bilanztage. Dagegen konnte man aus dem Sinn des 
neuen Gesetzes entnehmen, daB es nicht gestattet ist, den Wert 
der Wertpapiere tiefer zu setzen ais der Durchschnittskurs des 
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letzten Monats vor der Bilanzziehung betragen hat, auch wenn 
der Anschaffungspreis geringer sein sollte.

Aus den angefiihrten Bestimmungen geht hervor, daB der 
bisherige Zwang in bezug auf die bezeichneten Bilanzierungen 
aufgehoben worden ist. Es ist somit anzunehmen, daB die An- 
wendung der Ausnahmegrundsatze das Entstehen der vorer- 
wahnten Bilanzkonsequenzen verhindern soli.

Die Vorschriften des neuen 'Gesetzes sind nicht zwingender 
Natur. Die Gesellschaften kónnen die Bestimmungen befolgen, 
brauchen dies jedoch nicht zu tun. Im letzteren Falle mussen 
sie aber die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches beachten.

Das neue Gesetz sieht eine weitere Abweichung von den 
bisherigen BilanZgrundsatzen vor, indem es gestattet, daB Kurs- 
differenzen, die bei Umrechnung von Forderungen und Ver- 
pflichtungen in fremden Wahrungen entstehen, voriibergehend 
auf ein speziell fiir diese Zwecke errichtetes Kursdifferenzkonto 
gebractit wird. Der Gewinn oder Verlust, der dabei ausgewiesen 
wird, wird nicht zur Besteuerung herangezogen. Dies erfolgt 
erst dann, wenn die Verpflichtung bzw. Forderung bezahlt bzw. 
eingezogen wird oder in anderer Weise zur Lóschung gelangt 
und dabei ein wirklicher Gewinn entsteht.

Bisher bestanden in dieser Hinsicht viele Streitigkeiten mit 
den Steuerbehorden. Es ist anzunehmen, daB diese Streitig

keiten jetzt in Fortfall kommen, da Bilanzunterschiede nicht 
mehr vorkommen werden. Wenn namlich eine Verpflichtung 
infolge giinstiger Kurśnotierung sich ermaBigen sollte, so tritt 
an Stelle der ermaBigten Summę ais neuer Glaubiger das Kurs
differenzkonto auf. Dasselbe, jedoch umgekehrt, geschieht bei 
einer Forderung. Erst wenn die Forderungen und Verbindlich- 
keiten in fremden Wahrungen realisiert werden, dann geschieht 
die Verrechnung durch das Kursdifferenzkonto, wobei der Saldo 
entweder ais Gewinn oder Verlust in die Gewinn- und Verlust- 
rechnung kommt.

Endlich ermachtigt das Gesetz den Minister fiir Handel 
und Gewerbe, sowie den Fi nan z minister zur Ausgabe von Vor- 
Schriften iiber die Fiihrung der bezeichneten. Ubergangskonten.

Das Gesetz ist am 30. Marz d. J. in Kraft getreten und 
findet auf die Versicherungsanstalten keine Anwendung. Dagegen 
kónnen Bilanzen, die per 30. VI. 1931 aufgestellt werden, von 
den neuen Vorschriften Gebrauch machen.

Die Termine, fiir welche die Bilanzen wicder nach den all- 
gemeinen Grundsatzen aufgestellt werden sollen, sowie die Ter
mine, wann die Kurśdifferenzen auf Gewinn- und Verlustrechnung 
yorZutragen sind, wird der Ministerrat auf Antrag des Ministers 
fiir Handel und Gewerbe und des Finanzministers bestimmen.

Zoile. Ein- und Ausfuhr.
Deutsch-polnische Zollsatze 
und Einfuhrbestimmungen.

Die Zollbestimmungen fiir den Handelsverkehr mit Deutsch- 
land. Zufolge des am 26. Marz zustandegekommenen polnisch- 
deutschen Ubereinkommens iiber die Wirtschaftsbeziehungen 
greifen seit dem 1. April im Handelsverkehr zwischen den 
beiden Landern folgende Grundsatze Platz:

1. Alle bislang nach Deirtschland eingefiihrten Artikel 
kónnen weiterhin zu den bisherigen Bedingungen eingefiihrt 
werden. Eine Ausnahme bildet Butter, wofiir an die Stelle des 
Maximalzolls (170 Mk. je 100 kg) der autonomische (100 Mk.) 
tritt.

2. Der deutsche Maximaltarif (Obertarif) findet nur auf 
die aus Polen stammenden Artikel Anwendung, die bisher von 
deutschen Einfuhrverboten oder Kampfzóllen betroffen wurden. 
Fiir die Einfuhr von Eiern nach Deutschland gilt jedoch def 
autonomische Zoll.

3. Der polnische Maximaltarif gilt nur fiir die deutschen 
Artikel, die in der polnischen Einfuhrverbotsliste des Jahres 
1925 aufgefiihrt sind.

Fiir die deutschen Waren, die dem Einfuhrverbot auf Grund 
der Verordnungen vom Dezember 1931 (Dz. Ust. Nr. 111) und 
vom Februar 1932 (Dz. Ust. Nr. 9) unterliegen, ohne vorher von 
Einfuhryerboten im allgemeinen oder im Verhaltnis zu Deutsch
land erfaBt worden zu sein, wurden Einfuhrkontingente fest- 
gesetzt; es handelt sich hierbei um folgende Artikel:

Zolltarifposition 3, P. 2c: Herculo, Champion, P. 3: Malz, 
4 P. 1 und 2: Mais, Reis- und Starkemehl, 5 P. Id: nicht be
sonders genannte Hackfriichte, sowie Wurzel- und Blattgemiise, 
P. le: Zwiebeln und Knoblauch, P. 6: Artischocken, Spargel usw., 
24 P. 3 und 5: Kompotte und Safte usw., P. 7: kondensierte 
Milch usw., P. 10: Sesamól, 25:Hefe, 29: Met, Porter und Bier, 
37 P. Ib II: Dorsche, 37 P. Ib III: Rogen, nicht verarbeitet, 
P. 4a: Heringe, frisch, gefroren, 41 P. 1 und 2: Thomasschlacke, 
gemahlen und ungemahlen, 44P. la I: Darme, frisch, gesalzen, 
54: rohe Haute, 59 P. 3a und 4: Bóttcher- und Stellmacher- 
erzeugnisse, auBer den besonders genannten, Zimmermanns-, 
Bóttcher- und Stellmachererzeugnisse, grundiert usw., 105 P. 
10: Natriummonosulfid, 117 P. 7 und 8: Pflanzenóle, 143 P. 
3 und 4: Aluminium, Nickel usw., P. 5: RotguB, Phosphorbronze 
usw., P. 6: Feuerraumbleche, 149 P. 1: Róhren usw., P. 7: GuB- 
erzeugnisse, nur poliert oder lackiert; gepreBte Erzeugnisse, gra- 
viert, bedruckt, roh, poliert oder lackiert; Kirchenglocken, 155P. 
2 u. Anm.: Draht aus Kupfer usw., 156 P. 10, 11, 12 und Anm.: 
Erzeugnisse aus Kupferdraht usw., 160 P. 1 und 2: Sensen, 
Sicheln, Spaten usw., 161: Werkzeuge fiir Handwerk,'schóne 
Kiinste und Industrie, 167 P. la bis e: Maschinen, nicht be
sonders genannte usw., P. 7 und 8: Vorrichtungen u. Maschinen 
zum Heben usw., hydraulische Winden, P. 14: Zentrifugal- 
pumpen usw., P. 18: Metallbearbeitungsmaschinen, P. 30: Ar- 
maturen u. dgl., P. 38: elektrische Maschinen u. dgl., P. 40: 

Akkumulatoren und Platten dazu, 169 P. 15: elektrotechnische 
Vorrichtungen und Apparate usw., P. 20: Gliihlampen, P. 22: 
Installationsmaterialien fiir elektrische Anlagen, P. 29: Radio- 
apparate und Teile davon, 173 P. 7: metallene Fahrradteile,
176 P. 4: Papiermasse, auf chemischem Wege zubereitet, u. dgl.,
177 P. 1, 2, 4, 6 bis 11, 13 bis 16: Pappe, Papier, Erzeugnisse 
aus Pappe und Papier, 177 P. 12: lichtempfindliches Papier, 
P. 17—33: Papiererzeugnisse usw., 179 P. 5 Anm.: Hanf, Manila- 
hanf usw., 192: Leinwand usw., 200: halbwollene Gewebe.

Fiir die Gesuche um Genehmigung kontingentierter Ein
fuhr aus Deutschland sind besondere Formulare zu benutzen, 
die im Buro der Handelskammer erhaltlich sind. Erstmalig 
sind beglaubigte Gewerbepatentabschriften beizufiigen. Die 
Stempelsteuer betragt 3 zł fiir das Gesuch und je 50 Groschen 
fiir die Ąnlagen.

Die Kontingente werden in der Weise verteilt, daB im 
Rahmen des Aprilkontingents, das 1/Ja der Deutschland zuge- 
standeńen Quote betragt, zunachst die Gesuche beriicksichtigt 
werden, die beim Industrie- und Handelsministerium bereits 
eingelaufen sind; die weiteren Gesuche werden nach der Reihen- 
folge ihres Einganges erledigt; vom 1. Mai an erfolgt die Ver- 
teilung der Kontingente jedesmal fiir die Dauer von 2 Monaten; 
die Gesuche sind alsdann periodisch 7—10 Tage vor Beginn des 
zweimonatigen Zeitraums einzureichen.

Einfuhrzollerleichterungen.
Am 3. d. Mts. sind fiir eine Reihe von Waren nachstehende 

NachlaBzólle, die mit Genehmigung des Finanzministeriums An
wendung finden, in Kraft getreten:

Pos. 55, P. 3a I: weiches Oberleder von Rindern, Pferden 
und Kalbern pflanzlicher Gerbung (Juchten, Fahlleder,Vachetten, 
Spaltleder), geschwarzt, mit Genehmigung des Finanzministeriums 
82% des Normalzolls; P. 3a II: sonstiges Oberleder dieser Art 
82%; P. 4: weiches Oberleder von Ziegen, Zickeln und Schafen 
jeglicher Gerbung, gefarbt und ungefarbt, wie Chevreau, Gems- 
leder, Gemsleder-Imitation, Chevrette, Samischleder, auBer den 
besonders genannten 85%; P. 5 II: geschwarztes, stark durch- 
fettetes Juclitenleder mit eingepreBten Mustern (Chagrin) 85%.

Pos. 88, P. 5: Galoschen 80%, Schneeschuhe 88,2%.
Pos. 112, P. 12b: Atropin 50%; P. 18, 19, 21 und 22: 

Azetanilid (Antifebrin), Guajakol, Pepsin und Santonin 70%.
Pos. 183, P. 5: Baumwollgarn auf Holzspulen, gezwirnt aus 

zwei oder mehr Faden der einfachen Nummern (einschl. des 
Gewichts der Spulen): bis Nr. 38 (englischer Numerierung) aus- 
schlieBlich 84,62%, b) und c); von Nr. 38 bis Nr. 80 (englischer 
Numerierung) 84,62%.

Soweit es sich um Waren handelt, die den Bestimmungen 
der Verordnung vom 25. Januar 1928 iiber die Maximalzólle 
unterliegen, betragt der ermaBigte Zoll den entsprechenden 
Prozentsatz des Hóchstzolles.

Tretet der Sterbekasse bei!
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* * Der deutsche Handwerker in Polen. * *

Betriebsschwierigkeiten in der Backerei und Brotfehler,
Von Prof. Dr. Neumann, 

Staatl. Institut fiir Backerei, Berlin.
* Die Technik der Brotbereitung ist im Grundzug 
eine Handfertigkeit, die selbst im Haushalt er- 
lernt und ausgeiibt werden kann. Ais Gegenstand der 
ge werbli chen Betriebsfiihrung jedoch, 
wo es sich stets um Hóchstleistungen handelt, sei es in 
der Ausnutzung der Rohstoffe, sei es in der Mannig- 
faltigkeit und Giite der Erzeugnisse — ist die Backerei 
ein schwieriges und anspruchsvolles Gebiet. Zu der 
erforderlichen handwerksmaBigen Schulung (in des 
Wortes unmittelbarer Bedeutung) muB da eine um- 
fassende Warenkunde und die Kenntnis chemischer 
und physikalischer Vorgange, die bei der Brotbereitung 
wirkśam sind, treten. Ganz besonders erschwert werden 
diese Kenntnisse und ihre Auswertung dadurch, daB der 
Hauptrohstoff der Backerei, das Mehl, nicht ein 
toter, sich stets gleichbleibender Kórper ist, sondern daB 
in diesem ein Stiick Leben steckt, das sich in der von 
Fali zu Fali durchaus verschiedenen Veranderung des 
Mehles auf enzymatischer Grundlage zu erkennen gibt. 
Das ist weiter auch der Grund dafiir, daB es sehr schwer, 
beinahe unmóglich ist, fiir die Einzelheiten der 
Betriebsfiihrung genaue, bestimmte Formeln und Re- 
zepte — nach denen die meisten Schiiler leider so be- 
gierig sind — zu geben, und bei allen Darstellungen der 
Technologie der Brotbereitung kann es sich daher 
immer nur um allgemeine Grundsatze handeln, dereń 
richtige Anwendung Aufgabe des Betriebsfuhrers ist. 
Das bedeutet natiirlich eine hohe Anforderung an die 
Ausbildung der Backer, dereń Tatigkeit sich nicht 
in dem rein mechanischen Werkdienst erschópft. — 
Die Grundlagen fiir solche Ausbildung zu schaffen, 
ist diese erste wichtige Aufgabe in der technischen 
Entwicklung des Backereigewerbes. Sie ist — wie 
vielfach leider auch in Deutschland verkannt wird — 
keine padagogische, sondern ganz und gar eine ver- 
suchstechnische Aufgabe. Was wird in vielen ,,Fach- 
schulen" an miihevoller Arbeit geleistet, um das Ge
werbe zu fordem! Kein Zweifel, daB auch Erfolg zu er- 
warten ist, denn einem solchen Unterricht wird ais 
geistige Schulung eine allgemeine Wirkung nicht 
bestritten werden konnen. Was aber antechnischer 
Schulung und an fachlicher Fórderung bei einer 
Fachschularbeit, die nicht auf Versuchsarbeit beruht, 
herauskommt, ist zum mindesten strittig. Nach d i e s e r 
Richtung sollte und miiBte die fachtechnische Vorwarts- 
entwicklung geschehen. Es miiBten geeignete -Backer 
in geniigender Zahl soweit geschult und ausgebildet 
werden, daB sie in den ihnen dann zugewiesenen Be- 
zirken die erforderliche Versuchsarbeit leiten konnen. — 
Die Versuchsarbeit erst zeigt uns die Ursachen und den 
EinfluB der einzelnen Arbeitsverrichtungen, die Folgen 
bei Abweichungen von den herkbmmlichen Regeln, 
andererseits aber auch die Notwendigkeit von abweichen- 
den MaBnahmen bei Betriebsstórungen; sie zeigt uns die 
Wirkung verschiedener Hilfsstoffe und dereń rationelle 
Auswertung, sie lehrt uns die hóchste und verstandigste 
Ausnutzung des Materials. —

Im Institut fiir Backerei bilden solche Versuche 
natiirlich die standige Arbeit, allerdings unmittelbar 
nicht veranlaBt durch die Lehrtatigkeit, — denn ein 
eigentliches Lehrinstitut ist diese Anstalt nicht — 
sondern ais Teil des Studiu ms der Zusammenhange iiber 

die Backfahigkeit des Brotgetreides, das Hauptaufgabe 
dieser Versuchs- und Forschungsanstalt ist. Doch ist 
es ja schlieBlich belanglos, aus welchen Motiven heraus 
die Versuche ausgefiihrt sind, ihre Ergebnisse werden 
natiirlich in gleicher Weise zu Anschauungs- und 
Schulungszwecken dienen konnen. In diesem Sinne 
sollen auch nachstehend einige solcher Versuche, die 
geeignet sind, die Betriebsschwierigkeiten und die mit 
diesen zusammenhangenden Einfliisse auf die Ausge- 
staltung des Brotes zu zeigen, mitgeteilt werden. Bei 
der Auswahl folgte ich nicht einem besonderen Plan, 
sondern nahm die Themen, wie sie sich gerade boten.

Einer der bekanntesten Brotfehler ist die RiB- 
bildung in dej- Krume. Hierbei ist wohl zu unterscheiden 
zwischen den verschiedenen Arten der RiBbildung. Die 
waagerecht sich erstreckenden, meist unter der 
oberen Kruste, aber auch in etwa gleicher 
Hóhe iiber dem Boden sich bildenden Risse sind' 
meist Folgen zu jungen Sauers oder unzureichender 
Mengen Sauerteig. Die Risse jedoch, die entweder senk- 
recht, oder auch etwas seitlich geriickt und im Winkel 
zu 45° verlaufend sich ausbilden, sind charakteristische 
Zeichen fiir zu feste Teige oder fiir zu knappe 
G a r e. Ob der eine oder der andere Fali yorliegt — sehr 
haufig tref fen beide zusammen, weil festere Teige ohne- 
hin viel mehr Reife verlangen —, ist bisweilen schwer zu 
entscheiden, doch erkennt man an einem flacheren Boden 
den geniigend weich gehaltenen Teig. Diese RiBbildung 
ist eine besonders haufige Erscheinung bei den Broten 
aus helleren Roggenmehlen. Alle hellen 
Roggenmehle zeigen eine geringe Bindigkeit, weil ihnen 
der nbtige Klebergehalt, um den Zusammenhang zu 
sichern, fehlt. Infolgedessen enthalten die Teige aus den 
hellen Roggenmehlen meist zu wenig Wasser, um im 
BackprozeB eine vollstandige Verkleisterung einzu- 
gehen. Ohne weiteres lassen sich solche Teige eben 
nicht weit genug halten, nehmen also beiin Kneten 
nicht soviel Wasser auf, wie sie fiir den BackprozeB 
brauchen. Ware mehr KlebereiweiB in ihnen oder andere 
Wasser aufsaugende Stoffe, wie bei den dunkleren 
Roggenmehlen, so wiirde das Wasser der Teigknetung 
wohl hinreichen, um die vollstandige Verkleisterung im 
BackprozeB zu besorgen. Es ist das auch ein Grund da- 
fiir, daB man die ganz hellen Roggenmehle beim GroB- 
brot moglichst ausschalten sollte. Das richtige Mehl 
fiir das helle Roggenbrot ist ein etwa 65%iges 
Mehl, fiir das dunkle Roggenmehl ein etwa 70- 
oder 75%iges Roggenmehl.

Wo nun einmal die hellen Roggenmehle von der 
Bevólkerung verlangt werden, da hilft man sich be- 
kanntlich mit Zusatzen von Weizenmehl, wobei ein 
Zusatz von 20% Weizenmehl geniigen. miiBte, um diese 
Wasserregulierung zu schaffen. Mit besonderem Vorteil 
wird man im gleichen Sinne die noch viel starker Wasser 
bindenden und auch wieder leicht Wasser abgeben- 
den, die Regulierung also begiinstigenden, „aufge- 
schlossenen" Mehle verwenden, wie sie beim 
Reis und bei der Kartoffel hergestellt und in den Handel 
gebracht werden. Dieser ,,AufschluB“ besteht darin, 
daB die Starkę des Reises oder der Kartoffel von vorn- 
herein verkleistert wird, daB also dadurch eine hohe 
Wasseraufnahmefahigkeit gesichert ist. Von solchen 
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Mehlen geniigen dann schon 3% beim Reis oder 4% bei 
der Kartoffel, um die Teige feuchter, d. h. so feucht zu 
halten, wie ihrem Wasserbedarf beim Backvorgang ent- 
spricht. Ohne solche Hilfsstoffe wie das Reisbackmehl 
oder Kartoffelwalzmehl laBt sich ein trockenes Roggen- 
mehl niedriger Ausmahluhg schlecht verbacken und es 
werden die oben bemerkten RiBbildungen leicht den 
Betrieb belastigen.

Wie sich bei der Ausbildung des Brotes scheinbar 
unbedeutende Einfliisse geltend machen, zeigt z. B. 
auch die Eigenart verschiedenbeschaffenen 
W a s s e r s auf die Ausbildung der Gebackkrume. 
Es ist ja bekannt, daB das Wasser, wie es ais Brunnen- 
oder Leitungswasser meist zur Verfiigung steht, ver- 
schiedene Bestandteile enthalt, die in der Hauptsache 
mineralischer Herkunft sind und aus Kalk- und Magnesia- 
salzen bestehen. Ein Wasser, das reich an solchen Mine- 
ralsubstanzen ist, kennt man allgemein unter der Be- 
zeichnung „hart" im Gegensatz zu dem weichen Wasser, 
das arm an mineralischen Salzen ist oder diese kaum 
enthalt, wie z. B. das Regenwasser. Es ist nun bemerkens- 
wert, daB die Quellfahigkeit der Mehlbestandteile so 
sehr ,von diesen Stoffen beeinfluBt werden kann, daB die 
Gebackkrume, die ja doch die geąuollene Mehlmasse in 
fixiertem Zustande darstellt, ganz verschieden in ihrer 
Struktur sein kann je nach dem Gehalt an diesen Mine- 
ralien. Im allgemeinen wirken die Kalksalze der Quellung 
entgegen, d. h. sie verringern die Wassereinlagerung und 
verhindern oder erschweren die Lósung der kolloiden 
Stoffe, im besonderen des Klebers. Dadurch erhalt der 
Teig mehr Festigkeit und Zahigkeit, d. h. einen besseren 
Stand lind im gleichen Sinne wird die Porenausbildung 
der Krume eine feinere und die Elastizitat der Krume 
eine bessere. Ein feines Porenbild ist das, was der Backer 
erstreben muB. Er wird daher seinem Wasser die nótige 
Beachtung schenken miissen und immer, wenn er ein 
zu weiches Wasser in seinem Betrieb zu verwenden ge- 
zwungen ist, fiir dessen geniigenden Kalkgehalt Sorge 
tragen. Dazu verwende man nicht etwa die jetzt vielfach 
— meist unter einem Phantasienamen — in den Handel 
gebrachten Chlorkalziumpraparate, sondern. den wirk- 
sameren phosphorsauren Kalk. Auch enthalten manche 
in neuerer Zeit empfohlenen mineralischen Backhilfs- 
mittel Kalk (Kalziumsulfat, im gewóhnlichen Leben 
Gips genannt), und solche Zusatze in der fur die Back- 
hilfsmittel richtig eingestellten Menge sind durchaus zu- 
lassig. Wo das Wasser geniigende Hartę zeigt, wird eine 
solche Nachhilfe meist nicht nótig sein.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat man nun 
beobachtet und verfolgt, wie eine ganze Reihe ver- 
schiedener Chemikalien bemerkenswerte Wirkungen auf 
die Gebackausbildung hervorzurufen geeignet sind; dar- 
unter Stoffe, die mit der Natur der Mehlbestandteile an 
sich nichts gemein haben. Diese Wirkungen sind ent- 
weder unmittelbare, indem ahnlich, wie zuvor beim Kalk 
beschrieben, die Quellbarkeit der Mehlbestandteile ver- 
andert wird, oder die Stoffe vermóge.n infolge ihrer 
leichten Reagierbarkeit zunachst Umsetzungen hervor- 
zurufen, die das Verhalten des Mehles beeinflussen. 
Wenn unter diesen Einfliissen die Plastizitat des Teiges 
zunimmt und das Gebackvolumen dabei ansteigt, ohne 
daB die Poren aufgetrieben werden, im Gegenteil noch 
feiner und gleichmaBiger .ausfallen, dann liegt eben eine 
Backhilfswirkung vor, und die Verwendung solcher wir- 
kungsvoller Stoffe ais ,,B ackhilfsmittel“ hat sich 
schnell eingefuhrt. Aber freilich darf man. auch nicht 
auBer acht lassen, daB nicht alles, was solche Wirkung 
zeigt, auch ais Backhilfsmittel geeignet ist. Diese che- 
mische Behandlung der Mehle, die meist schon in den 
Miihlen vorgenommen zu werden pflegt, bedarf einer 
genauen Uberwachung, und die Gesetzgebung wird sehr 
bald zu entscheiden haben, in welcher Weise sie zu regeln 
ist.

Der Backer kennt harmlose, i n j e d e m Fali zu- 
lassige Hilfsmittel zur Vervollkommnung der Back- 
ware in den verschiedenen Malzzubereitungen, 
unter denen ich dem diastątischen E x t r a k t 
den Vorzug geben wiirde; obschon der Praktiker aus 
Beąuemlichkeit bisweilen mehlige Produkte, also Malz- 
mehl, bevorzugt. Das Malz wirkt durch die in ihm vor- 
handenen Enzyme, Stofformen, die durch ihr starkes 
Reaktionsvermdgen am Mehl bzw. im Teig Umsetzungen 
herbeifiihren, die die ErschlieBung der Starkę und des 
Klebers zu leichterer Wassereinlagerung, die Bildung 
lóslicher Stoffe ais Garungsfórderer und die Erhohung 
der Geschmackstoffe, besonders der Kruste bedingen. 
Dieses Vermógen ist aji sich allen Mehlen eigen, denn 
auf ihm beruht die Backfahigkeit. Wo aber Mehle die 
Fahigkeit der Enzymwirkung nicht in ausreichendem 
MaBe haben, ist die Zuhilfenahme des Malzes von iiber- 
raschendem Erfolg. Die flottere Garung und die lebhaftere 
Krustenbildung, Wirkungen, die stets am Platze sind, 
haben den Malzpraparaten auch eine allgemeinere 
Verbreitung. gegeben.

Das Roggenbrot ist das Lieblings-, aber auch das 
Schmerzenskind des Backers. Hier ist die Quelle der 
Betriebsschwierigkeiten, hier ist infolgedessen auch der 
besondere Boden fiir Versuchsarbeit. Einmal, weil das 
Roggenmehl wegen seiner ganz anders gearteten Stoff- 
formen dem Teig einen geringeren Zusammenhang gibt, 
der deshalb eine andere Lockerungsart verlangt; zum 
antleren, weil die hier notwendige saure Garung 
(Sauerteig) eine verwickelte Doppelwirkung von 
Garungsvorgangen und kolloidchemischen Veranderungen 
des Teiges bedeutet.

Um iiberhaupt die Natur der Sauerteiggarung zu 
verstehen, sollte jeder Backer sich zunachst mit dem 
Verlauf der spontanen Garung, wie sie sich. aus einem 
Mehlteig — eben von selbst — entwickelt, vertraut 
machen. Nicht als ob er diese Garung in seinem Betrieb 
einfiihren sollte; das ware ein Riickschritt auf uran- 
fangliche und unvollkommene Methoden — sondern in 
der Absicht, die Grundgesetze der Sauerteiggarung zu 
beobachten.

Bei dem Verfolg der Entwicklung eines Teiges, der 
aus spontaner Garung, d. h. durch Garung aus sich 
selbst heraus entstanden ist, erkennt man, wie in dem 
Teig allmahlich die garkraftigen Pilze, die urspriinglich 
vorhandenen wilden Organismen verdrangen und in dem 
MaBe, wie das geschieht, zur vollkommeneren Lockerung 
des Teiges beitragen. Man braucht dazu gar nicht das 
Mikroskop und groBe bakteriologische Schulung, sondern 
kann an dem Garverlauf und der Entwicklung der 
Gebacke in den verschiedenen Stadien diese Entwick
lung der Pilze beobachten.
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Es wird einwandfrei zu erkennen sein, daB ein Brot, 
welches aus spontaner Garung am ersten Tage der 
Fiihrung entstanden ist, ganz unzureichend gelockert ist, 
wohingegen ein Brot, das nach viertagiger Fortfiihrung 
des Teiges entstanden ist, eine verhaltnismaBig gute 
Ausgestaltung zeigt. An solchen Versuchen also er
kennen wir nicht nur den Gang der Garung, sondern 
auch den EinfluB der Stoffwechselprodukte der Garung, 
denn mit der Weiterfiihrung der Teige entwickeln sich 
auch mehr und mehr neben den vorhandenen Hefen die 
Pilze, die die Milchsaure entstehen lassen.

DaB diese es ist, die eine so gute Wirkung auf die 
Ausbildung des Roggenbrotes hat, kann man erkennen, 
wenn ein Roggenteig nur mit Hefe — was an und fiir 
sich nicht immer gelingt — hergestellt wird. DaS Brot 
wird dann zwar fehlerfrei, aber nicht sehr entsprechend 
ausgebildet sein. Schon der Zusatz der Saure zum Teig 
und noch besser der zum Vorteig bringt die ganze Back- 
fahigkeit des Mehles zur Entfaltung. Das ist daher auch 
die Bedeutung des Sauerteiges, daB in ihm nicht nur die 
lockernden Hefen, sondern auch die plastisch wirkende 
Saure zur Wirkung kommt. (Fortsetzung folgt.)

Die Teerfarbstoffe im Malerhandwerk.
(SchluB.)

Die Feststellung, ob es sich bei einer Farbę um 
einen Teerfarbstoff oder einen Farbstoff anorganischen ■ 
Ursprungs (chemische Farbę oder Erdfarbe) oder auch 
um eine mit Teerfarbstoff gesćhónte Erdfarbe usw. han- 
delt, ist oft schon rein auBerlich durch den Farbton 
móglich. Im iibrigen dient die Lóslichkeit der meisten 
Teerfarbstoffe in Alkohol zu ihrer Erkennung. UbergieBt 
man etwas Teerfarbstoff in einem Reagensglas mit einigen 
Kubikzentimeter Alkohol (oder auch Brennspiritus) und 
schiittelt kraftig um — eventuell nach leichtem Erwar- 
men —, so zeigt sich nach dem Absitzen oder Filtrieren 
eine mehr oder weniger stark gefarbte Lósung. Ist die 
Lósung deutlich gefarbt, so kann man Teerfarbstoff ver- 
muten, ist sie nicht gefarbt, so ist dies allerdings noch 
kein sicherer Nachweis dafiir, daB kein Teerfarbstoff vor- 
handen ist. Zum sicheren Nachweis eines Teerfarbstoffes 
in alkoholischer Lósung dienen Schwefelsaurereaktionen. 
Gibt man zu einigen Kubikzentimetern der gefarbten 
alkoholischen Lósung etwas konzentrierte Schwefelsaure, 
so zeigen sich meist deutliche Farbumschlage, z. B. von 
Orange in Violett, von Blau in Gelbgriin, von Hellgelb in 
Dunkelgelb usw. Diese Farbreaktionen, die auch even- 
tuell zur Erkennung der Art des betreffenden Teerfarb
stoffes dienen kónnen, miissen sehr vorsichtig und am 
besten unter Wasserkiihlung ausgefiihrt werden, da die 
Mischung Alkohol-Schwefelsaure sehr heiB wird und 
leicht verspritzt. Eine weitere Mogłichkeit zur Erkennung 
der Teerfarbstoffe bietet die Gliihprobe. Ein Teerfarb
stoff, der ja organischen Ursprungs ist, verbrennt bei 
starkem Erhitzen unter Entwicklung eines sehr charak- 
teristisch riechenden Rauches. Erhitzt man also etwas 
Teerfarbstoff auf einem kleinen Blech oder in einem 
Porzellantiegel kraftig, so verbrennt er mit leuchtender 
und rauchender Flamme, zuriick bleibt das je nach seiner 
Art weiBe oder leicht gefarbte Substrat. Zur Feststellung, 
ob Erdfarben usw. mit Teerfarbstoffen geschónt sind, 
laBt sich die Probe in derselben Weise ausfiihren.

Die vorstehenden Ausfiihrungen sollen den Maler- 
meister in keiner Weise von der Verwendung der Teer
farbstoffe ais Anstrichfarben abhalten. Immerhin aber 
ist bei zahlreichen derartigen Farben Vorsicht zu iiben, 
bzw. sind nach Mogłichkeit die Echtheitseigenschaften 
im Sinne dieser Ausfiihrungen zu priifen. Ein groBer 
Vorteil fiir den Verbraucher ware es, wenn diese Farben 
im Handel nur ais ,,lichtecht“ oder „nicht lichtecht" 
bezeichnet wurden. Hóchstens ware noch eine Zwischen- 
stufe móglich. Die meist iiblichen weitergehenden Ab- 
stufungen der Lichtechtheit geben nur zu MiBverstand- 
nissen und Streitigkeiten AnlaB. DaB sehr echte Teer
farbstoffe vorhanden sind, beweist z. B. das „Signalrot", 
das bei der Reichsbahn ausgedehnte Verwendung findet, 
allerdings war bisher bei sehr vielen Farben eine der- 
artige Echtheit noch nicht zu erzielen. Haufig sind auch 
MiBerfolge darauf zuriickzufiihren, daB der Maler nicht 
wuBte, daB er Teerfarbstoffe verarbeitete, bei dereń 

Bezug er auch von der Lieferfirma oder dereń Vertreter 
nicht dariiber aufgeklart wurde. GróBere Offenheit ware 
hier auch im Interesse einer weitgehenden Verwendung 
der Teerfarbstoffe sehr am Platze. Allerdings liegt auch 
in manchen Falien die Schuld insofern am Maler, ais 
dieser schon an rein auBeren Merkmalen den Teerfarb
stoff hatte erkennen miissen. So wurde uns z. B. ein 
orangeroter Farbstoff zur Untersuchung gegeben, der von 
einem Malermeister ais reine Bleimennige gekauft und 
verwendet wurde, jedoch ein Teerfarbstoff war. Der 
Maler hatte hier an dem verhaltnismaBig sehr geringen 
Gewicht bereits erkennen miissen, daB die vorliegende 
Farbę unmóglich Bleimennige sein konnte. Auch fiir die 
weniger lichtechten Teerfarbstoffe sind ja — besonders 
ais Leimfarben — bei Arbeiten von voriibergehendem 
Wert zahlreiche Verwendungsmóglichkeiten vorhanden. 
Jedenfalls ist es langst nicht mehr. gerechtfertigt, die 
Verwendung der Teerfarbstoffe im Malerhandwerk in 
Bausch und Bogen abzulehnen. Jeder neuzeitlich ein- 
gestellte Malermeister wird sich die Fortschritte auf dem 
Gebiet der Teerfarbstoffe, die sich ihm in fast zahllosen 
und bisher unerreichten Farbtónen erweisen, zunutze 
machen, ohne jedoch die dringend nótige Vorsicht auBer 
acht zu lassen, wenn es sich um Anstriche von dauerndem 
Wert wie Fassaden usw. handelt.

Aus dieser Tabelle zeigt sich, daB z. B. in der Echt
heit Kalkgriin am ungiinstigsten durch SulfobleiweiB, 
Kalkgelb am ungiinstigsten durch Lithopone beeinfluBt 
wurde. Auf das an sich nicht lichtechte Moderot hatten 
ZinkweiB und TitanweiB die ungiinstigste Einwirkung, 
auf das Karminrot Lithopone und TitanweiB. Bei den 
hier verwendeten Teerfarbstoffen hatte im Vergleich zu 
den anderen WeiBpigmenten BleiweiB den geringsten 
schadlichen EinfluB. Daraus darf aber nicht geschlossen 
werden, daB BleiweiB im allgemeinen zur Mischung mit 
Teerfarbstoffen am besten geeignet sei. Wir haben gerade 
mit BleiweiB schon Falle erlebt, in denen z. B. gelbe 
Teerfarbstoffe, die an sich lichtecht waren, im Fassaden- 
anstrich in 01 in kiirzester Zeit fast weiB wurden. Die 
Versuche zeigen also deutlich, daB — wie schon oben 
angedeutet — in den Fragen der Mischung von Teer
farbstoffen mit WeiBpigmenten keinerlei Regel aufge- 
stellt werden kann. Es ist dem Maler daher 
dringend anzuraten, sich beim Bezug 
von Teerfarbstoffen (Universalfarben 
u s w.) vom Lieferanten bestimmte A n- 
gaben iiber das zur Mischung geeignete 
WeiBpigment machen zu lassen. Anderer- 
seits ware es sehr zu begriiBen, wenn von den Liefer- 
firmen der Teerfarbstoffe bei der Lieferung kurze An- 
gaben iiber das zur Aufhellung geeignete WeiB gemacht 
wurden, schon im eigenen Interesse, da sich ein Maler, 
der einmal einen derartigen MiBerfolg erlebt hat, begreif- 
licherweise nur schwer zu einem neuen Versuch rtiit Teer
farbstoffen entschlieBen wird.
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Befallene Weiflanstriche.
Von Malermeister Hermann Rausch, Berlin.

Ęs diirfte kaum einen Malermeister geben, dem nicht schon 
einmal der WeiBanstrich an Fenstern, Balkontiiren und be- 
sonders an Gartenzaunen eine unangenehme Reklamation ein- 
gebracht hat und viel Sorgen und Kosten verursachte. Die Be- 
hauptung, fiir eine so fehlgeschlagene Arbeit die besten und 
reellsten Materialien verwendet zu haben, reicht jedoch in den 
meisten Fallen zur vólligen Entbindung von der Verantwortung 
nicht aus, wenn nicht auch gleichzeitig eine glaubhafte Erklarung 
und Aufklarung der Fehlerquellen móglich ist. Deshalb schien 
es erforderlich, sich mit den Fehlerąuellen auf diesem Gebiete 
eingehender zu beschaftigen und auf diese Weise zu einer er- 
folgreichen Bekampfung der Ursachen zu gelangen, oder zum 
mindesten einer Reklamation auf diesem Spezialgebiet mit dem 
erforderlichen Wissen begegnen zu. kónnen.

Von alten, erfahrenen und gewissenhaften Malern wird 
immer wieder betont und bestatigt, daB ein „Befallen der WeiB- 
anstriche" erst wahrend der sogenannten Nachkriegszeit be- 
obachtet wird, also friiher iiberhaupt nicht bekannt gewesen ist. 
Diese Tatsache laBt zunachst den SchluB zu, daB die Beschaffen- 
heit der heutigen Werkstoffe die Ursachen in sich bergen kónnten 
und so ist auch wiederholt der Terpentinersatz u. a. ais Haupt- 
ursache bezeichnet worden, welcher vor allen Dingen die be- 
kannte Rosa-Violett-Farbung bei weifien Anstrichen hervorrufen 
sollte. Ganz eindeutig und plausibel waren diese Beweise nicht 
zu fiihren und so blieb hier nur der Weg iiber das Experiment 
frei. Beruhend auf jahrelangen Versuchen kann heute ais fest- 
stehend betrachtet werden, daB erst in zweiter Linie der Farb- 
film an der Entstehung der Verfarbungen beteiligt ist. Damit 
ist. ausgesprochen, daB die eigentliche Ursache beim Objekt, 
in diesem Falle in der Beschaffenheit des Holzes zu suchen ist. 
Die mikroskopischen Untersuchungen zeigten dann auch ein- 
wandfrei, daB unter einem befallenen weifien Anstrich eine Pilz- 
bildung im Zellstoff des Holzes vorlag. Bei einiger Uberlegung 
muB man zu dem Ergebnis kommen, daB eine Pilzbildung im 
Holz nur unter Anwesenheit von Feuchtigkeit móglich ist. Das 
heutige schnelle Arbeitstempo hat es mit sich gebracht, daB 
absolut trockenes Holz fast nicht mehr oder hóchst seiten zur 
Verarbeitung kommt und demzufolge haufig auch noch in feuchtem 
Zustande mit dem erforderlichen Anstrich versehen wird. Die 
hier eingeschlossene Feuchtigkeit geht nun zur sogenannten 
„Blaufaule" im Holz iiber und erh3.lt durch das organische Binde- 
mittel unserer Anstrichfarben (Firnis) weiteren Nahrboden, um 
besonders im weifien Anstrich sichtbar zu werden, zur Flecken- 

bildung zu fiihren und schlieBlich die Zerstórung des Anstriches 
zu vollziehen. Je schleimhaltiger ein Firnis ist, um so starker 
wird er sich an diesem ZerstórungsprozeB beteiligen, auch wenn 
eine Lackierung ais letzte Schicht dariiberliegt. Beobachtet 
wurden diese Erscheinungen vorzugsweise an Wasserschenkeln, 
Kreuzhólzern und Strecklatten, also iiberall da, wo Feuchtigkeit 
bequemen Zutritt hat, und zwar immer ausgehend von den weichen 
Jahresringen des Holzes, die besondere Fahigkeit im Aufspeichern 
der Feuchtigkeit besitzen.

Bei allen vorgenommenen Untersuchungen reagierte die 
Blaufaule stark alkalisch. Diese Alkalien wirken zunachst ver- 
seifend auf das Bindemittel und leiten so die erste Stufe der 
Zerstórung ein. Verseifte Stellen im Anstrichfilm sind fiir die 
weitere Aufnahme der Luftfeuchtigkeit besonders fahig und 
beteiligen sich in dieser Eigenschaft an der weiteren Entwicklung 
der Blaufaule, indem sich schmutzig-graue und rot-violette 
Fleckenbildung einstellt, welche immer weitere Partien des 
Holzes befallt und sich spater im Abblattern des Anstriches aus- 
wirkt. Untersucht man nun eingehend die Riickseite eines so 
abgeblatterten Filmes, so zeigen sich hier deutlich verweste Fasern 
des Holzes, welche hier den Kontakt zwischen Objekt und Farb- 
film gestórt haben. Diese Befunde gaben Veranlassung, Ver- 
suche anzustellen, auf welche Weise dieser Zerstórung entgegen- 
gearbeitet werden kónnte und fiihrten zu dem Ergebnis, daB 
bereits vorhandene und erkennbare Blaufaule im Holz durch 
verdiinnte Salzsaure isoliert (besser neutralisiert) werden kann, 
mit dem Erfolg, daB spater eine Zerstórung, wie oben beschrieben, 
nicht mehr auftritt. An neuen Holzteilen wird das Erkennen 
der Blaufaule kaum móglich sein, womit gesagt sein soli, daB eine 
Verhiitung der Schaden von vornherein fast ausgeschlossen er- 
scheint.

Besonders betont muB hier noch werden, daB die sogenannte 
Blaufaule bisher unter allen WeiBfarben und Lackanstrichen 
beobachtet worden ist, also auch das beste Materiał keinen Schutz

Zweck dieser Feststellungen soli sein, dem Praktiker die Ab- 
lehnung der Verantwortung bei solchen Schaden zu erleichtern, 
zumal in der vorhandenen Fachliteratur hieriiber noch nichts 
zu ermitteln ist.

Spezielle Ausktinfte in dieser Angelegenheit werden vom 
Verfasser gem erteilt und durch die Schriftleitung dieses Blattes 
erbeten. ■

♦ ♦ Der deutsche Angestellte in Polen. ♦ ♦
V erbandsnachrichten.

Wir haben uns entsćhlossen, die Mitteilungen an unsere Mit
glieder wieder im Organ des Verbandes fiir Handel und Gewerbe 
zu veróffentlichen, nachdem die Schriftleitung der Verbandszeitung 
bereitwilligstes Entgegenkommen fiir unsere Wiinsche zugesagt hat. 
Die Verbandszeitung erscheint von jetzt ab piinktlich am 1. jedes 
Monats und wird unseren Mitgliedern in Posen durch Boten, den 
auswartigen Mitgliedern unter Drucksache zugestellt. Beschwerden 
iiber unregelmassige Zustellung des Blattes sind an unser Sekre
tariat, Herrn Hoffmann, Poplinskich 10, zu richten.

Vortrag Robert Hohlbaum.
Am Dienstag, dem 10. Mai, abends 8 Uhr wird der ósterreichische 

Dichter Robert Hohlbaum im grossen Saale des Vereins- 
hauses aus seinen Werken lesen, und zwar nach folgendem Pro- 
gramm:

1. Ein Vortrag: Das Wesen des Oesterreichers;
2. Eine heitere Musikernovelle aus dem Werke: „Das himm-

lische Orchester”; „
3. Ein Kapitel aus dem Roman „Kónig Volk”;
4. Gedichte und Bdlladen aus dem Manuskript und dem Bal- 

ladenband „Vaterland”.
Robert Hohlbaum ist in Jagerndorf, dem damaligen ósterreichi- 

schen Schlesien, geboren und lebt heute ais Bibliotheker der Uni- 
versitatsbibliothek in Wien. Sein im Jahre 1913 erschienenes 
Erstlingswerk „Der ewige Lenzkampf” liess schon im Keim seine 
Eignung fiir die historische Dichtung ahnen. Spatere Werke ge- 
stalteten das Problem Oesterreichs. Nach. dem Umsturz wuchs er 
zum Gestalter der grossen Idee Deutschland auf. Schon in seinem 
Roman „Die Amouren des Magister Dóderlein”, klingt dieses neue 
gróssere Motiv an. In dem Roman „Grenzland”, dem Roman der 
Auslandsdeutschen, spinnt es sich fort und in dem Buche „Zukunft 
sucht er eine Formel fiir unsere widerspruchsvolle Zeit zu finden. 
Alle diese Biicher aber sind nur Vorbereitungen fiir die grosse 
Trilogie „Friihlingssturm”, die kiirzlich abgeschlossen erschienen 
ist. Diese Romandreiheit besteht aus den Einzelbanden „Die deut
sche Passion”, „Der Weg nach Emmaus” und dem Abschlussband 

„Die Pfingsten von Weimar”. Die Dreiheit gestaltet das Werden 
des deutschen Geistes und des deutschen Menschen von der tiefsten 
Tiefe des Westfalischen Friedens im Jahre 1648 bis zur Goethe- 
Hóhe.

Nach zahlreichen Novellen und Romanen aus der deutschen 
Vergangenheit und Gegenwart erschien ais Krónung seines bis- 
herigen Schaffens das neueste Werk des Dichters, der grosse Ro
man aus der franzósischen Revolution „Kónig Volk”. Ein ausge- 
reiftes Werk, die grosse Lebensliebe des Dichters, an der er mehr 
ais ein Jahrzehnt geschaffen hat.

Wir sind iiberzeugt, unseren Mitgliedern mit dem Vortrag 
einen erhebenden und genussreichen Abend zu verschaffen und er- 
warten nicht nur ein vollzahliges Erscheinen, sondern auch rege 
Werbung unter Nichtmitgliedern, damit der Abend auch ausserlich 
ein Erfolg unseres Verbandes wird und der Verbandskasse keine 
geldlichen Verluste einbringt. Der Preis fiir den numerierten Piatz 
nimmt auf die heutigen Verhaltnisse durchaus Riicksicht, denn er 
betragt fiir Mitglieder 1 Zloty und fiir Nichtmitglieder 2 Zloty aus- 
schliesslich Steuer. Vorverkauf findet in der Eyangelischen Verelns- 
buchhandlung statt.

Tennisabteilung.
Wie im yorigen Jahre haben wir uns auch'diesmal bemiiht, 

unseren tennisspielendcn Mitgliedern einen Spielplatz zur Ver- 
fiigung zu stellen. In entgegenkommender Weise hat uns die 
Tennisabteilung deS Ruderklubs „Germania” einen ihrer Platze in 
der Grunwaldzka iiberlassen. Mit dem Spiel kann am 4. Mai be- 
gonnen werden. Der. Beitrag betragt 25 Złoty, der in Monatsraten 
von 5 Zloty entrichtet werden kann. Anmeldungen nimmt Herr 
Łuck, Raiffeisen, Wjazdowa 3, entgegen, der auch in einer gemein- 
saftien Besprechung den Spielplan aufstellen wird. Im Interesse 
eines baldigen Beginnes ist sofortige Anmeldung dringend nótig. 
Die Angemeldeten erhalten eine Einladung zur ersten Besprechung.

Heimabende.
Die Heimabende fallen wahrend des Sommers aus. Ihren Wie- 

derbeginn im September oder Oktober werden wir rechtzeitig be- 
kanntgegeben.
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Scheinfirmen.
Unter Hinweis, auf den Lcitartikel in dieser Zeitung „Der Schein 

triigt nicht immer” geben wir bekannt, dass wir fiir Posen zunachst 
2 Scheinfirmen errichtet haben, und zwar:

1. Genosscnschaftsbank Schein.
2. Ernst und Wille, Grosshandlung fiir landwirtschaftliche Pro- 

dukte und Bedarfsartikel.
Bcide Firmen suchen Angestellte vom Prokuristen bis zum 

Lehrling und weibliches Biiropersonal. Ausfiihrliche, handschrift- 
liche Bewerbungen sind an den ersten Vorsitzenden, Guido Baehr, 
Poznań. Zwierzyniecka 6, bis zum 15. Mai zu richten. Dienstzeit 
der Firmen ist einmal wdchentlich, zwei Stunden am Spatnach- 
mittag oder Abend in den Raumcn des Vcrbandcs fiir Handel und 
Gewerbe, Zwierzyniecka 8. Alles Nahere wird von den Firmcn- 
leitern in der ersten Zusammenkunft besprochen werden, zu der 
alle Bewerber eine Einladung erhalten. Um eine erspriessliche 
Tatigkeit fiir jeden Teilnehmer zu crmóglichcn, wird keine Firma 
mehr ais 10 Angestellte beschaftigen. Sollten die Bewerbungen 
zahlreicher eingehen, so werden entsprechend neue Firmen ge- 
griindet.

Wir bieten unseren Mitgliedern hicrdurch eine Aus- und Fort- 
bildungsmóglichkeit, wie sie lehrreicher und unterhaltender gar 
-nicht denkbar ist. Wir hoffen deshalb, dass die Bcteiligung recht 
gross sein wird.

Auswartige Alitglieder.
Durch die Errichtung von Scheinfirmen ist es moglich, auch in 

kleinercn Ortem der Proyinz kaufmannische Angestellte fiir dic 
Ziele des Yerbandes zu interessieren, ais Mitglieder zu werben und 
sic zu einer Ortsgruppe zusammenzuschliessen. Der Vorstand bit- 
tet um Nachricht, in welchen Orten die Griindung einer Ortsgruppe 
moglich ware und gewiinscht wird. Wir stehen mit Ratschlagen 
und naherer Auskunft jederzeit gem zur Verfugung. Zuschriften 
sind zu richten an den ersten Vorsitzendcn, Guido Baehr, Poznań, 
Zwierzyniecka 6.

Angenehmer Ferienaufenthalt 
auf einem Rittergut, Nahc Posen, an der Warthe gelegen. Gclegen- 
heit fiir Angel- und Sęhwimmsport. Vorziigliche Verpflegung. 
Pcnsionspreis 7 Zloty taglich. Autobusverbindung 4 Zloty.

Senftleben, Zaborowo Książ, pow. Śrem. Tel. Książ 6.

Kureń fiir Mitglieder der Geistesarbeiter- 
versicherung (Zakłady Ubezpieczeń Pra

cowników Umysłowych w Poznaniu) 
in Heilstatten.

Lam Yerordtiurig des §61 der Polriischen Gesctze und Vcrord- 
nuiigen Nr. 106, vom 24. 11. 1927 steht dem Versicherten eine Kur 
auf Kosten der Geistesarbeiteryersichcrung (Z. U. P. U.) in den 
Heilstatten zu. Es werden hauptsąchlich Gesuche von solchen 
Mitgliedern beriicksichtigt, die mindestens 60 Monatsbeitrage ge- 
zahlt haben. Die Versicherung ist im Falle der Ablehnung des Ge- 
suchs nicht verpflichtet, ihre Griindc dafiir anzugeben. Im Gesuch 
muss folgendes angegeben werden: Geburtsdatum, Nainc des letz- 
ten Arbeitgebers und die Nummer der Versicherungskarte. Die von 
der Vcrsicherung gegebenenfalls iibersandten Formularc miissen 
nach genauem Ausfiillen und unter Beifiigung der Erklarung des 
Vcrtraucnsa'rztes der Versicherung zuriickgeschickt werden. lin 
Gesuch ist. wenn moglich, die Urlaubszeit anzugeben. Die bcim 
Yertrauensarzt entstehenden Kosten fiir die Untersuchung in Hohe 
yon 15 Zloty gehen zu Lasten des Versicherten.

Auf Grund der Verordnung des Vorstandes der Geistesarbeiter- 
yersicherung vom 18. 12. 1931 sind dic Mitglieder yerpflichtet, einen 
Tcil der Kur kos ten zu tragen. Nur diejenigen werden hicrvon 
befreit, die

a) arbeitslos sind, , . „ .
b) wahrend der Urlaubszeit vom Arbeitgeber keine Unter- 

stiitzung (Gehalt) erhalten.
Reisekosten und Kurtaxe muss der Versicherte tragen. Die Ruck- 
fahrt ist bei Vorlegung der Kurtaxen-Quittung auf 50 Prozent

Die Zuschlage zu den Kurkosten werden nach dem monat 
lichcn Einkommen gestaffelt und je Tag wie fólgt berechnet: 

Alleinstehende Famihen-
> p e Personen

2.— 
......................... 3.—

.................... 5.— 
......................... 6.— 

,verden bis auf die Halftc 
Lungenkranke und in dei

ernahręr

1.—
1.50
3.—

Yorstehende Zuschlage werden bis auf die Halftc ermaBigt:
1. In Sanatorien fiir Lungenkranke und in den Gesundheits- 

hausern in Krynica und Zakopane in der Zeit vom Marz 
bis Mai und September bis November einschl.

2. In allen anderen Gesundheitshausern vom September
bis Mai einschl. . .

3. Die Zuschlage sind vor Beginn der Kur in der Z. U. P. L . 
zu ęntrichten.

Verbandsnachrichten.
Wongrowitz. Am 18. Marz fand im Lokale des 

Herrn Tonn die Monatsversammlung der Ortsgruppe 
statt, zu der 12 Mitglieder erschienen waren. In Ab- 
wesenheit des Obmannes wurde die Sitzung von Herrn 
Jaschke eróffnet. Herr Zeitz verlas das Protokoll der 
letzten Sitzung, das in Form und Inhalt zur Kenntnis 
gęnommen und genehmigt wurde. AnschlieBend auBert 
sich der inzwischen erschienene Obmann, Herr Weltinger, 
iiber die vom Beirat angeregte Herausgabe eines Mit- 
gliederverzeichnisses und gab bekannt, daB bisher sehr 
wenig Meldungen eingegangen seien. Fiir die April- 
sitzung sei von der Geschaftsstelle die Entsendung eines 
Redners zugesagt worden.

Von dem Kassenwąrt wurden die monatlichen Bei- 
trage eingezogen und festgestellt, daB die Beitrage fiir 
die Monate Januar und Februar bereits an die Geschafts
stelle abgefiihrt sind. In der folgenden recht regen Aus- 
sprache zu verschiedenen Tagesfragen wurde allseitig 
hervorgehoben, wie wichtig eine sachgemaBe Beratung 
fiir den Kaufmann und Gewerbetreibenden ist. Be- 
sonders wurde auf die letzte Nummer der Yerbandszeitung 
hingewiesen, in der eine Reihe fiir die Mitglieder sehr 
wichtiger und interessanter Artikel veróffentlicht sind.

Die Sitzung wurde gegen 10 Uhr geschlossen.
Wongrowitz. Zu der Sitzung am 16. April, an der 

auch die Damen der Mitglieder teilnahmen, war von 
der Geschaftsstelle Herr Redakteur Jaensch entsandt 
worden. Seine Ausfiihrungen iiber die heutige Lagę in 
Sowjet-RuBland wurden mit allseitigem, regem Interesse 
angehort,.zumal es sich um Dinge handelt, die trotz der 
Bedeutung, die sie auch fiir uns haben, doch recht 
wenig bekannt sind. Die Mitglieder, die dieses Mai 
auBerordentlich zahlreich erschienen waren — ungefahr 
40 Personen — blieben noćh lange beisammen.

Handelsliteratur.
Direkt verkaufen. 400 Wcgc zum Yerbraucher. Von Hans 

Wiindrich-Meissen. Verlag fiir Wirtschaft und Verkehr, Stuttgart 
und Wien I. Hessgasse 7. (C. Barth-Yerlag.) Ganzleinen, 448 Sei- 
ten mit rund 100 lebendigen Beispielcit und Abbildungcn; gutes 
holzfreieś Papier, Format 15,5 mai 21 Zcntinieter, Preis 14.— Rin. 
(6. S. 22.40.)

Gleich yon yornherein sei bemerkt, dass aus diesem neucn Buch 
des bekannten Verlags nicht nur reine Versandgeschafte Nutzen 
ziehen konnen, sondern auch Einzelhandler, Spezialgeschafte, 
Warenhauser, Fabrikanten, Markenartikelfirmen und iiberhaupt alle 
fortschrittlichen Geschaftsleute, denn wer Erfolge im „direkten” 
Verkauf hat, besitzt dic Geheimnisse jeder Werbung.

Wie kommt das eigentlicli? Wir yergessen eben beim iiblichen 
„Reklamcmachcn” nur zu leicht das, worauf es doch in crster 
Linie ankommt: das Vcrkaufen. Bei der Versandhauswerbung 
hingegen kann man die Verkaufswirkung jedes einzelnen Werbe- 
mittels sofort feststellen. Heute schicken wir z. B. den Bricf hin- 
aus — und schon einige Tage spater wissen wir, ob er sich bezahlt 
macht. Wir konnen genau yerfolgen, wie sich Werbemassnahmen 
in Ycrkaufszahlcn auswirken und bekommen so. einen ganz sicheren 
Blick fiir die Wirksamkeit von Werbemittelu jeder Art. Es ist be- 
stimmt kein Zufall, dass die erfolgrcichsten Werbefachlcute, wic 
z. B. der amerikanische Altineister Claude C. Hopkins, aus dem 
Versandgeschaft hervojgegąngen sind.

Auch bei uns wiirde es um die Rcntabilitat yieler Firmen bes- 
ser stehen, wenn sie sich mchr mit diesen Methoden beschaftigen 
wiirden. Dazu kann dieses Buch allen Geschaftsleuten yerhelfen. 
Es ist herausgewachsen aus einer sehr intensiyen Spezialberatcr- 
praxis fiir Versandgeschafte. Dadurch, dass der Verfasser fur viele 
bekannte Versandgeschafte tatig sein konnte. dass er aus aller- 
nachster Nahc den Entwickluńgsgang rasch gross gewordener Fir
men yerfólgte und am Aitsbau mithalf, dass er jahrelang Gclcgen- 
lieit hatte, Hiinderte von Verkaufs- und Werbemassnahmen fiir 
Yersandgcschaftc zahlcnmassig zu kontrollieren, haben sich, wic 
wir glauben, in diesem Buch manche \vcrtvolle, allgemein giiltige 
Erfolgspraktiken herausgescha.lt, die die Wirkung jeder Propaganda 
nachhaltig beeinfluśsen.

Natiirlich wird liier nicht der „Dircktycrkauf” zu ungunsten 
irgendcines Gcschaftszwciges propagiert. Im Gcgcnteil, wer unzu- 

herausgescha.lt


frieden mit seincm Gcschaft ist, wer sich iiber die Erfolge einzelner 
grosser Versandfinnen wundert, der kann ihnen hier einige ihrer 
Erfolgsgeheimnisse ablauschen, um s.ie fiir seine eigenen Verkaufs- 
massnahmen zu verwerten.

Reichsdeutsche Fjrma sucht Yertreter fiir Polon zum Vertrieb 
ihrer Spezialsiebe fiir Dreschmaschincn und sonstige landwirt- 
schaftliche Maschincn. V. 110.

Existenz. Einem ttichtigen GieBereifachmann, Tngenieur 
oder auch Kaufmann, mit zirka 12 000,— zł Barvermógen, ist 
Gelegenheit geboten, sich durch pachtweise Ubernahme einer 

komplett eingerichteten und sehr gut eingcfiihrten GieBerei 
evtl. auch mit Maschinenfabrik sofort eine glanzendc Existenz 
zu schaffen. Da eingear.beitetes Personal zur Verfiigung stcht, 
sind Yorkenntnisse evtl. nicht erforderlich, jedoch waren pol- 
nische Sprachkenntnisse erwiinscht. Naherc Auskunft ertęilt 
der Yerband fiir Handel und Gewerbe e. V., Poznań, ul. Zwie
rzyniecka 8.

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Loli, Poznań, 
Zwierzyniecka 8. Herausgegeben vom V er band 
fiir Handel u. Gewerbe, Poznań, Zwierzy

niecka 8. Druck: Concordia Sp. Akc., Poznań.

* i* X ARBEITSM ARKT
Neumeldunge n. Bi: B5 i*

Stellengesuche.
Malergehilfe,

18 J., ev., dt.-poln., zur Wei- 
terbildung. 7/6

Tischler-Klavierbauer.
22 J., ev., dt.-poln. in W. u.
Sehr. 11/9

Tischler- Geselle,
Maschinenarbeiter, 23 J., ev., 
dt.-poln. 11/18

Kunsttischler,
23 J., 3 Jahre Geselle, dt.-
poln. 11 /26

Tischler,
22 J., ev., dt.-poln., Móbel-
u. Bautischler zur .Fortbil- 
dung. 11/31

Móbel- u. Bautischler,
23 J., cv., dt.-poln., guter
Zeichner. 11 ,/32

Tischler-Polierer,
21 J., ev., dt.-poln. 11/33

Holzbildhauer,
guter Zeichner, 19 Jahre, dt.- 
poln., sucht Stellung in Tiscli- 
Jerei. 17/1

Holzkaufmann,
19 J., ev., dt.-poln., ais Sage- 
werksbeamter. 20/4

Schmiedegeselle,
23 J., ev., Stellung z. Weiter- 
bildung. 21/36

Schmiedegeselle,
22 J., ev., Stellung z. Weiter- 
bildung. 21/37

Gutsschmied,
26 J., ev., dt.-poln., firm im
Hufbeschlag. 21/38

Schmiedegeselle,
21 J., ev., dt.-poln., Stellung 
zur Weiterbildung. 21/39

Schlosser, Eisenlackierer,
23 J., ev., dt.-poln. 22/31

Maschinenschlosser,
25 J., ev., dt.-poln. 23/32

Maschinenschlosser,
21 J„ ev., dt.-poln. in W. u. 
Sehr. 23/39
Maschinenschlosser, Dreher,
19 J., ev., dt.-poln., auch ais
Chauffeur. 23/40
Schmied, Maschinenschlosser,
26 J., ev., sucht Stellung in
Fabrik. 23/41

Maschinen- u. Autoschlosser,
22 J., ev., dt.-poln., auch ais 
Chauffeur. . 23/42

Maschinenschlosser, 
Maschinist,

25 J., ev„ dt.-poln. 23/43

Maschinenschlosser, Dreher,
21 J., ev., zur Weiterbil- •
dung. 23/44

Maschinenschlosser,
25 J., ev., dt.-poln. 23/45 

Schlosser, Mechaniker.
29 J., ev., dt.-poln., ais Pri- 
vatchauffeur. 24/5

Installateur,
ev., m. langjahr. Praxis. 25/5

Former- u. GieBermeister,
49 J., kath., dt.-poln. 30/1

Elektrotechniker,
21 J., kath., dt.-polnisch,
Schwach-, Licht- und Stark- 
stromanlagen. 31/1

Elektrotechniker,
22 J., ev„ dt.-poln. 31/3

Goldschmied,
20 J., ev' dt.-poln. in W. u.
Schrift. 34/2

Steindrucker,
19 J., ev„ dt.-poln. 41/2

Setzer,
24 J., ev., dt.-poln. in Wort
u. Schrift. 41 /3

Linotypesetzer,
24 J., kath., dt.-poln. in W. 
u. Schrift. 41/4

Photographengehilfin,
26 J., ev., m. langjahriger 
Praxis. 45/1

Sattlergeselle,
20 J., ev., zur Weiterbil
dung. 46/11

Sattler u. Tapezierer,
24 J., ev., dt.-poln., erfahren 
im Wagenbau. 46/12

Sattler u. Tapezierer,
26 J„ ev„ dt.-poln. 46/13

Schneidergeselle,
26 J., ev.______________52/13

Appreteur,
32 J., ev., dt.-poln.-russ., mit 
langjShr. Praxis. 58/1

Backergeselle,
25 J., ev., dt.-poln. 61 26

Mtillergeselle,
22 J., ev„ dt.-poln., z. Weiter
bildung. 64/19

Mtillergeselle,
24 J., ev., dt.-poln., auch ais
1. Muller. 64/20

Mtillergeselle,
26 ]., ev., dt.-poln., m. Buch- 
ftihrung, Holzarbeiten, Licht- 
u. Kraftanlagen vertraut, ais 
1. Muller-. 64/21

Backergeselle,
21 J., ev., dt.-poln., z. Weiter
bildung. 61/27

Bankbeamtin, 
Buchhalterin,

23 J., ev., mit Stenogr. und 
Schreibmasch., dt.-poln. 71/8

Bankbeamter,
23 J., ev., dt.-poln.-engl.- 
franz. 71/9

Sagewerksbeamter,
40 J., ev., dt.-poln.-russ., ais 
Platzmeister oder Biiro- 
beamter. 73/5

Holzkaufmann,
39 J., kath., m. stimtl. Biiro- 
arbeiten vertr., bilanzsicher, 
dt.-poln.-engl. 73/6

Getreidekaufmann,
24 J„ kath., dt.-poln. 74/7

Bilanzbuchhalter,
ev., m. langjahr. Praxis fiir 
Revisionen u. Abschltisse 80/8

Technischer Kaufmann,
37 J„ ev., dt.-poln.-russ. in 
W. u. Sehr., bilanzsicher, m. 
Steuer- und Rechtswesen ver- 
traut. 80/21

Handlungsgehilfe,
Kolonialwaren u. Destillation,
23 J., ev„ dt.-poln. 81/13

Kolonialwarenhandler,
26 J., ev„ dt.-poln. 81/14

Eisenhandler,
20 J., ev., dt.-poln., Buch- 
fiihrung, Stenogr. 82/6

Manufakturist,
21 J., ev., dt.-poln. in W. u. 
Sehr., firm i. Zuschneid. 83/5

Manufakturist.
19 J., ev., guter Dekora- 
teur. 83’6

Verkauferin,
25 J., ev., dt.-poln., .fiir Flei- 
scherei. 85/6

Gartner,
26 J., ev., mit Binderei, Frei- 
land- und Treibhauskultur 
vertr., ais Gutsgartner oder 
Gehilfe. 92/41

Chauffeur. Mechaniker.
19 J., ev., dt.-poln. 95-13

Bankbote, Inkassent.
kautionsfahig, 37 J., ev., dt.- 
poln. 97/37

Nachtrag:
Schlosser u. Chauffeur,

21 J., ev., dt.-poln., Maschi-
nenfiihrer. 22'33

Elektromonteur, 
Ankerwickler,

24 J., ev., dt.-poln. 31,10

Elektromonteur, 
Ankerwickler,

25 J., ev., dt.-poln. 31/11

Schuhmachergeselle,
20 J„ ev„ dt.-poln. 51 4

Backergeselle,
24 J„ ev„ dt.-poln. 61/28

Mtillergeselle,
19 J., ev., dt.-poln., z. Weiter
bildung. 64/22

Mtillergeselle,
25 J„ ev„ dt.-poln. 64,23

Handlungsgehilfe,
Getreide, Futtermittel, landw. 
Maschinen, m. Buchfiihrung 
u. Schreibmasch., 21 J., mos., 
dt.-poln. 74/8

Maschinenkaufmann,
24 J., ev., m. Lagerbuchhal- 
tung und Kalkulation ver- 
traut. 82/6

Manufakturist,
19 J., ev., dt.-poln., Verkaufer 
u. Dekorateur. 83/7

Gepr. Drogist,
25 J., kath., dt.-poln. in W.
u. Sehr. 84/2

Bei Anfragen bitten -wir auf unsere Hennziffern Bezug zu nehmen.
„Berufshilfe**  T. z . Poznań, Zwierzyniecka 8.
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Schwere 
EinbuBen

efleidet Ihr Unternehmen, wenn 
Sie die Steuererklarungen nicht 
vorschriftsmassig durchfiihren.

Das polnische

in deutscher Uebersetzung 
nebst vielen Erklarungen

ist das Handbucli, das Sie brauchen.

Es ist zum Preise von 
zl 7.50 in allen Buch- 
handlungen oder von dem 
Verlagę direkt zu be-

Kosmos Sp. z o.o. Hf
Poznań, ul. Zwierzyniecka 6.

Włoska Spółka Akcyjna 
Powszechna Asekuracja w Tryjeście 

jRSS ICUR7IZI ONI 
GEHERflLl TRIESTE

gegriindet 1831
Garantiefonds Ende 1930:

L. 1417 529558.17

Verłragsgesellschaft 
der Westpolnischen Landwirtschaftlichen 
Gesellschaft, des Landbundes Weichselgau 
u. anderen wirtschaftlichen Organisationen

♦
Lebens-, Feuer-, Haftpflicht-, 
Unfail-, Einbruchsdiebstahl-, 

Transport- und Valoren- 
Versicherung

Kostenlose fachmStinische Beratung 
und Vertreterbesuch durch die:

Subdirektion: Tczew, ul. Kopernika 9 
Filiale: Poznań, Al. Marcinkowskiego 3 b

P. G. Muller,
Katowice, 

plac Wolności 2, 
gegrflndet 1895, 

alteste Kohlengrosshandlimg 
Oberschlesiens empfieblt gute

Hausbrandkołilen, 
Industriekohlen, 

oberschl. Hiittenkoks 
X%Bau-u.Diingekalk 
zu konkurrenzlosen Preisen 

und Bedingungen.

Evangelischen

20—25 Jahre alt,ehriich u. 
an selbstandiges Arbeiten 
gewóhnt, stelit sofort ein:

Bewerbungen mit Bild 
u. Ciehaltsanspriichen unt. 
2723 an Ann.-Expedition 
Kosmos,Sp.zo.o., Poznań, 
Zwierzyniecka 6.

Reklame-
und Geschafts-Drucksachen

in ein- und mehrfarbiger. 
Ausfuhrung liefern wir
sauber und bilSigst

CONCORDIA Sp. Akc.
Poznań, ulica Zwierzyniecka 6.

B.SCHULT
TELEFON 

1513 POZNAŃ “&NA
GEGRÓNDET 1840.

GRO^TEJ/PECIALHAUf
FURFEINE

PELZWAREN
EIGENE ATELIER5

FUR MAS5ANFERTIGUNG

'ber Sinkauf von 'Pehwaren istlfer- 
trauenssacheMem seit uber 85Jahren 

bestehendes 5pecia(geschaft leistet 
Qarantie fur fachmannisch sau 

bersie Jlrbeit u.tadelloses-
esundes Je [(materiał
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Johannes Linz,Mą
Gegrundet 1862.

Inh.: Georg Linz, Ingenieur 
Maschinenfabrik, Eisen- und MetallgieBerei 
Kesselschmiede und Reparatur - Werkstatt.
= Technisches Buro -----

liefert alle Maschinen und Apparate fur 

jeden gewerbliehenBetrieb 
besonders fur

Zuckerfabriken, Brauereien 
Malzfabriken, Brennereien 
Ziegeleien u. Landwirtschaft.

Reparaturen jeder Art 
werden schnell und sachgemaB ausgefuhrt 

Monteure jederzeit disponibel.

Eisen- u. Metal I guB in la Ausfuhrung.
Eigene Modelltischlerei!

Tel. 16 Rawicz. P. K. O. Poznań 201788.

►►►►►►►►►
>►►►►

►►►►

H lir Mel wid Cert Poznan
' Sp. Akc. 1

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

Telephon 3054, 2251, 2249.
P.K.O. Poznań: Nr. 200 490.

*

FI LIA LEN:
Bydgoszcz, Inowrocław Rawicz.

*

Ausfuhrung samtlicher 
bankgesch. Transaktionen.

. . . .
Biuro Techniczno-Handlowe

Filiale Posen.
Poznań, ul. Pocztowa 10. Telephon 3053, 1973.

Haupt bank Danzig'.
========== Gegrundet 1856. —

Zweigiiiederlassungen in Polen
Poznań (Posen) 

Grudziądz (Graudenz) 
Starogard (Stargard) 

Tczew (Dirschau)

A. GLASER, Poznań
ul. 27 Grudnia 16

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

Empfelilen sofort ab Lager
Leder- — ,. ,rcWrimi

ZU

Klingerit- 
isbest- 
Gummi- 
Asbest-P)

Gummi-i I

aufiersten Fabrikpreisen:

i? Mliii*  
ES“®ser 
atóira

otalle ■ Banca- und Lolzinn 
in Blócken, sowie Staben.

Ausfuhrung aller
bankgeschaftlichen Transaktionen,

Schmieroler, Staufferbuclisen, Benzin-Ldt- 
lampen und -Kolben, Stalli- und Messing- 
Draht-Biirsten, technische Filze, Fiber in 
Platten und Staben, Putzwolle sowie samtl.

technischen Artikel
fiir Maschinen bedarf und Landwirtschaft.


