
Handel und Gewerbe
Poznań, den 1. Juni 19527. Jahrgang

Jteinridi’* Łdel-Jiaffee
bleibt doch die Markę des Feinschmeckers!

<
<

Kaffee-Grofirosterei , rfiraeco"
C. Heinrich, Rakoniewice (Pozn.)

■ iiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiii

\

••

inmodernerAusfuhrung' 
gy-Ał,- frpTń 3 ss zugepasst 

Barometer 
Thermometer 
Opernglaser 

Feldstecher 
in reiehhaltiger 

Auswahl. 

Getreidewaagen 
nach amtlięher Vorschrift 

Regenmesser zzzzzz 

B. Foerster 
Diplom-Optiker 

Poznań, 
ul. Fr. Ratajczaka 35. 

Telefon 24-28.

Jlr. 6
Die Yerbandstagung am 6. Mai.
Morał im .)yi;tsęhaft§lebeii,
Verordnung iiber Handelsbiicher. 
Finanzstrafgesetz.
Novellisierung der Stempelsteuer. 
Holzrcgisterpfand.
Reform der Krankcnkassenversicherung. 
Erhohung der Sichtvermerkgebiihren der 

polnischen und deutschen Konsulate.

Der deutsche Handwerker in Polen.
Geschaftskenntnisse.
Lehrling oder Gehilfc.
Betriebsschwierigkeiten in der Backerei und 

Brotfehler. (Schluss.)
Bedeutung von Farbę und Lack in Wirt- 

schaft und Leben.
Vom Vergilben weisser Oel- und Lack- 

farbenanstriche.

Der deutsche Angestellte in Polen.
Die Militarsteuer.
Verbandsnachrichten, Yermittlungen usw.

CONCORDIA
Sp. Ak'-

Buehdruekepel u. Veplagsanstalt.

Poznań, ul. Zwierzyniecka 6
Telefon 6105 und 6275.

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

Samtliche Formulare u. Geschafts- 
biicher fur Landwirtschaft,  Industrie 

Handel und Gewerbe.

Jnftaft

iiiiii iiiii 11 nTI rd

Ich liabe den Alleinverkauf der ruhmlichst bekannten 
WAGENFEDERN Fabrikat P. Marciniak, Siarkowo 

und liefere diese, soweit gangbar. sofort aus Lagerbestanden, Sonderbestellungen kurzfristig ab Werk 
zu niedrigsten Preisen mit bobem SKonto.

Versand erfolet ausschliesslich per Nachnahme. Anfragen und Auttrage an
E. SCHULZ, Ei»e»"-»re.'-Grc,a..dll..g WolSZłyH (Wlkp.)

Hathrlditenhiiitt des Vertandes iiir Handel und Geweriie. e. V.
Poznań, ulica Zwierzyniecka 8, 1. Stock Fernrui No. 69-77

in Polen
Nr. 6



II H. u. G.

♦
♦
♦
♦♦
♦
♦
♦❖
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦W
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Wirtschaftlichelnteressenvertretung 
der gesamten stadtischen deutschen 
Bevolkerung des ehemaligen Bezirks 
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Auskunft- und Beratungsstelle in allen 
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Poznań (Posen), ul. Zwierzyniecka 8. Telefon 6977.
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achten.
Auskunft in allen Rechtsangelegenheiten. 
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„Assicurazioni Generali Trieste“
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Annahme von Spareinlagen 
auf wertbestandiger Basis zu hohen 
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Inkasso / Akkreditive Z Ausfuhrung aller Bankgeschafte
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Die Yerbandstagung am 6. Mai 1932.
Am Freitag, dem G. Mai, fand die satzungsgemaBe

17. Beiratssitzung
des Verbandes in der Grabenloge statt. Es waren ins- 
gesamt 25 Ortsgruppen mit 32 Beiratsmitgliedern und 
einer Reihe von Gasten zugegen. Der 1. Vorsitzende 
Herr Dr. Scholz begriiBte die Versammlung, insbesondere 
unter ihnen die neugewahlten Mitglieder des Beirats, Herrn 
Ziegeleibesitzer Kindler-Świerczewo (Posen) und Herrn 
Bankdirektor Runge-Lissa. Im AnschluB daran wurde 
der Geschaftsbericht erteilt, dem wir folgendes 
entnehmen:

In vollkommener Verkennung der wirtschaftlichen 
Krafte des Landes hat der Staat bei der Aufstellung 
seines Haushalts auf die Wirtschaft keine Riicksicht 
genommen. Die an und fiir sich schon hohen Steuern 
wurden in fast derselben Hóhe veranschlagt, wobei 
insbesondere der sowieso schon schwer leidende gewerb
liche Mittelstand noch besonders schwer betroffen wurde, 
da er, obwohl er nur ca. 23,20% der Bevolkerung um- 
faBt, iiber 70% aller direkten Steuern aufbringen muB. 
Ebenso wurden in der Ein- und Ausfuhrpolitik schwere 
Fehler begangen. AnlaB zu Klagen gab auch die Politik 
der Sozialversicherungen, die bei ihrem kostspieligen 
Yerwaltungsapparat trotz hoher Beitrage nicht in der 
Lagę sind, den an sie herantretenden berechtigten Wiin- 
schen sowohl der Versicherten, ais auch der Arbeitgeber 
nachzukommen. Ais Folgę dieser Tatsachen — das 
Sinken der Umsatzziffern der Betriebe bei gleichbleiben- 
den, teilweise erhohten Unkostenbetragen — zeigte sich 
ein Zuriickgehen der Zahl der gewerblichen Betriebe. 
Der Rest von ihnen leidet unter einem katastrophalen 
Mangel an Betriebskapital und unter der wachsenden, 
besonders kurzfristigen Verschuldung. So ist im Be- 
richtsjahre ein wenn auch kleiner Riickgang des zahlen- 
maBigen Mitgliederbestandes zu verzeichnen. Die Tatig- 
keit der Geschaftsstelle hat sich in dem iiblichen Rahmen 
yóllzogen. Insbesondere wurde die Steuerberatungsstelle 
in steigendem MaBe in Anspruch genommen. Hier hat 
sich immer mehr gezeigt, daB eine wirksame Hilfe nur 
dann geleistet werden kann, wenn der Steuerzahler iiber 
Einnahmen und Ausgaben genau Buch fiihrt und bei 
Reklamationen einwandfreie Belege vorweisen kann. 
Yon der Geschaftsstelle ist immer wieder auf die Wichtig- 
keit einer Buchfiihrung hingewiesen, in verschiedenen 
Orten sind Buchfiihrungskurse und am SchluB des Jahres 
Buchstellen eingerichtet worden.

Die finanzielle Lagę des Verbandes war den Ver- 
haltnissen entsprechend. Vorstąnd und Geschaftsfiihrung 
waren stets bemiiht, Ersparnisse zu machen, so daB es 
gelungen ist, die Ausgaben den Einnahmen anzupassen.

Die Sterbekasse hatte im vergangenen'Jahre 8 Todes- 
falle, in denen das volle Sterbegeld zur Auszahlung 
gelangt ist. Die finanzielle Lagę der Kasse ist ais durch- 
aus giinstig zu bezeichnen.

Die Yerbandszeitung ist aus Ersparnisgriinden in 
ihrem Umfange verkleinert und in ihrer Aufmachung 
vereinfacht worden, aber auch in dieser Form hat sie 
alles Wesentliche bringen kónnen.

Im AnschluB an den Geschaftsbericht berichtete 
Herr Dr. Burchard iiber die Arbeit der Berufshilfe und 
Herr Baehr iiber die bisherigen Erfahrungen, die mit 
den in Kolmar und Neutomjschel eingerichteten Buch
stellen gemacht worden sind.

In der darauf folgenden Aussprache war zunachst 
dieser letzte Punkt Gegenstand von Ausfiihrungen ver- 
schiedener Beiratsmitglieder. Yon Seiten der Ortsgruppe 
Kischkowo wurde angeregt, auch in dem dortigen Bezirk 
eine solche Stelle einzurichten und die Yorarbeiten durch 
die Ortsgruppe Gnesen ais Hauptort des Bezirksverban- 
des Gnesen vornehmen zu lassen.

Herr Heinrich-Rakwitz wieś auf die Verbańdszeitung 
hin und bemerkte, daB er in den Versammlungen seiner 
Ortsgruppe sehr vieles aus dem Inhalt zur Yerlesung 
und zur Aussprache bringe, ein Verfahren, das von 
Herrn Dr. Scholz auch den anderen Ortsgruppen zur 
Ausgestaltung der Yersammlungen empfohlen wird.

Zum nachsten Punkt der Tagesordnung wurde die 
AbschluBrechnung fiir den Verband und fiir die Sterbe
kasse vorgetragen und nach Verlesung des Revisions- 
berichts Entlastung erteilt. Nach Erledigung einiger 
interner Angelegenheiten wurde die Sitzung geschlossen.

Nachmittags 4 Uhr fand in denselben Raumen die
6. Generalversammlung

statt. Der Vorsitzende Herr Dr. Scholz begriiBte die 
erschienenen Ehrengaste und Mitglieder und erteilte 
Herrn Baehr das -Wort zu seinem Yortrage iiber die 
Wirtschaftslage.

Ausgehend von der allgemeinen Lagę in der Weit 
und in Europa besprach er im einzelnen die Auswir- 
kungen der allgemeinen Krise auf unser Land und be- 
leuchtete an Hand von Zahlen den Riickgang der Pro- 
duktion, der Warenpreise, das Sinken der Umsatzziffern, 
die Tiitigkeit des Staates ais Unternehmer und ais 
Fiihrer der Wirtschaft. Seine Ausfiihrungen gipfelten 
in der Feststellung, daB eine grundlegende Wendung 
zum Besseren heute nicht mehr in der Macht des ein
zelnen Staates liege, sondern nur von der groBen Welt- 
politik und der internationalen Wirtschaftspolitik zu 
erwarten sei und man infolgedessen immer mehr daran 
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arbeiten miisse, zu einer wirklichen Befriedung der Weit 
zu gelangen.

Im AnschluB daran wurde der Geschaftsbericht des 
Verbandes fiir das Jahr 1931 erteilt, dessen wesentlicher 
Inhalt oben bereits wiedergegeben worden ist.

Im Zusammenhang damit berichtete Herr Dr. Bur
chard iiber die Arbeit der „Berufshilfe".

Zum SchluB erhielt Herr Dr. Hotz vom Dt. Hand- 
werksinstitut in Hannover das Wort zu einem Vortrag 
uber „Handwerk und Normung". An Hand eines um- 

fangreichen und sehr eindrucksvollen Lichtbildermaterials 
wieś er im einzelnen nach, welchen EinfluB heute schon 
die Normung auf die gewerblichen Betriebe ausiibt, 
welche Vorteile diese daraus ziehen konnen und in 
welcher Richtung hin eine Ausbreitung der Normungs- 
bestrebungen fiir das Handwerk zu wiinschen sei. Seine 
Ausfiihrungen fanden lebhaften Beifall.

Da eine Aussprache nicht gewiinscht wurde, schloB 
Herr Dr. Scholz mit einem Dank an die Erschienenen 
gegen Uhr abends die Yersammlung.

Morał im Wirtschaftsleben.
Wirtschaft — das ist etwas, worunter wir uns alle 

eine Fiille festumrissener Tatbestande vorstellen. Man 
kann sagen, daB — wenn es iiberhaupt eine spezifische 
Denkrichtung in unsern Tagen gibt — diese ais wirt- 
schaftlich zu bezeichnen ist. Die Mehrzahl unserer Zeit- 
genossen wird wom-wirtschaftlichen Denken und Handeln 
in einem so starken Mafie in Anspruch genommen, daB 
sie weder Kraft noch MuBe findet, sich andern ais wirt- 
schaftlichen Fragen zuzuwenden.

Aus dieser einseitig wirtschaftlichen Denkrichtung 
mag es sich erklaren, daB Morał gegenwartig fiir viele 
nur ein vager und wirklichkeitsarmer Begriff ist. Yor- 
schnell geht menschliches Urteil dahin zu behaupten, 
daB Morał zwar noch immer ein verehrungswiirdiges 
Ideał sei, in dem Sinne etwa, wie man einer langst ver- 
gangenen Kunstrichtung ais Ausdruck schópferischen, 
vom Geist beseelten Wollens Ehrfurcht zollt, daB aber 
Morał genau so wie eine iiberholte kiinstlerische Richtung 
unzeitgemaB ist.

Wir modernen Menschen suchen unser Handeln nach 
einem neuartigen Gesichtspunkt auszurichten: eben nach 
dem wirtschaftlichen. Mindestens vorwiegend, wo nicht 
ausschlieBlich wird unser Tun und Lassen von wirtschaft- 
jichen Erwagungen bestimmt.

Hier drangt sich entscheidend die Frage auf, ob 
Wirtschaft tatsachlich einen MaBstab fiir menschliches 
Handeln abzugeben vermag. So vielseitig auch immer 
die Meinungen sein mógen, was denn Wirtschaft eigentlich 
ist, in einer Hinsicht besteht wenigstens Einklang: 
Wirtschaft umfaBt ausschlieBlich Tatbestande des 
a u fi e r e n Lebens. Zahl und Mafi sind die lapidaren 
Grundvoraussetzungen alles wirtschaftlichen Schaffens. 
Wirtschaften — d. h. rechnen, rechnen und nochmals 
rechnen.

Wenn der Begriff der Wirtschaft untrennbar mit 
der Vorstellung des ZahlenmaBigen verkniipft ist, folgt 
hieraus etwas sehr Wichtiges. Handeln unter wirtschaft
lichen Gesichtspunkten heiBt sein Tun und Lassen von 
zahlenhaftem Denken abhangig machen, heiBt rechnung- 
maBige Uberlegungen anstellen. Die beiden Pole, um 
die sich solche Erwagungen vorwiegend drehen, sind Auf
wand und Ertrag. Das Bestreben geht dahin, den Auf
wand so niedrig wie móglich zu halten, wahrend der Er
trag so groB wie móglich erzielt werden soli.

Wenn menschliches Handeln in der Hauptsache von 
einem derartigen Gesichtspunkt beherrscht wird, ergeben 
sich rein gedanklich ais Folgę hiervon verschiedene 
merkwiirdige Zustande im sozialen Leben, die auch tat
sachlich vorhanden sind. Zunachst sucht jeder fiir sich 
den hóchstmóglichen Ertrag fiir seine Leistung zu er- 
halten. Das gilt nicht nur fiir die wirtschaftlich selb- 
standigen Existenzen, das gilt in gleicher Weise auch 
fiir die Arbeitnehmer aller Berufe. S o gesehen ist die 
Grundhaltung des wirtschaftlichen Menschen notwen- 
digerweise egoistisch. Das Streben nach hóherem Ertrag 
ist zugleich eine der tiefen Wurzeln aller Verbands- 
bildung. Damit hóhere Ertrage fiir die wirtschaftlichen 

Leistungen erzielt werden ^konnen, ist die unerlaBliche 
Voraussetzung hierfiir, daB die eine solche Forderung 
Erhebenden machtig genug sind, um sie nótigenfalls mit 
„erlaubten" Mitteln durchzusetzen.

Zur Charakterisierung des „wirtschaftlichen" 
Handelns ist ein neues Moment hinzugekommen: namlich 
das der Macht. Wer im wirtschaftlichen Kampfe der 
machtigere ist, vermag mit gróBerer Aussicht auf Erfolg 
seine rechenhaften Erwagungen in die Tat umzusetzen 
ais der schwachere Teil. Die machtigere und damit 
auBerlich erfolgreichere Gruppe braucht nicht immer im 
Vergleich zum mitkonkurrierenden Schwacheren das 
sittlich Wertvollere zu wollen.

Oftmals ist der Erfolg des Machtigeren nur ein 
Scheinerfolg. Gerade unsere Gegenwart ist reich an Bei- 
spielen hierfiir. Namens der Idee der Wirtschaftlichkeit 
ist viel schweres Unrecht geschehen, dessen Folgen wir 
bitter biiBen miissen. Man rationalisierte die Betriebe, 
setzte Arbeitskrafte frei, senkte Lóhne und Gehalter, 
schuf durch beide MaBnahmen verminderten Absatz, 
erkannte dann, ais es schon zu spat war, daB die festen 
Kosten durch die Rationalisierung hóher geworden sind 
ais sie vordem waren. Trotzdem straubt man sich ins- 
besondere bei den kartellierten Artikeln, die Preise wirk- 
sam und nachhaltig herabzusetzen. Die wirtschaftlichen 
GroBbetriebe, Machtgebilde imposanter Art, wurden viel- 
fach ais Musterleistungen des rechenhaft-wirtschaftlichen 
Denkens und Handelns angestaunt. Es stellt sich immer 
mehr heraus, welche klagliche Rolle sie im deutschen 
Wirtschaftsleben tatsachlich spielen.

Mit diesem wirtschaftlichen Denken muB es doch 
eine recht eigenartige Bewandtnis haben, denn wir sind 
durch seine Anwendung in ein unerhórtes Chaos ge- 
kommen, aus dem es so leicht keinen Ausweg gibt. 
Millionenstimmig ertónt der Schrei der Not und Ver- 
zweiflung, der Unzufrieęienheit und berechtigten Yer- 
bitterung von gequalten Lippen. Eine furchtbare und 
erschiitternde Anklage gegen das wirtschaftliche Denken 
und Handeln der letzten Jahre! Es zeigt sich auch in 
anderer Hinsicht, daB in der Idee der Wirtschaftlichkeit, 
in der Idee des gróBtmóglichen materiellen Vorteils ein 
auBerordentlich zerstórendes Moment liegt. Um des 
Ertrages willen werden oft Tatigkeiten ausgefiihrt, die 
sittlich verwerflich sind.

Eines der triibsten Kapitel in dieser Hinsicht stellen 
die Schuldnerschiebungen dar. Mit einer Skrupellosig- 
keit, die ihresgleichen sucht, gehen viele darauf aus, ihre 
Glaubiger zu schadigen, um sich auf diese verwerfliche 
Weise materielle Vorteile zu verschaffen.

Soviel steht fest: Wenn sich das wirtschaftliche 
Handeln ausschlieBlich von rechenhaft materiellen Er
wagungen leiten laBt, dann ermangelt es des eigentlichen 
Sinns. Wer mit Yerblendung ums goldene Kalb tanzt, 
ist ein armseliger, bedauernswerter Tor.

Die Wirtschaft darf heute ebensowenig Selbstzweck 
des menschlichen Lebens sein, wie dies schon ehedem 
nicht der Fali war und hoffentlich auch in Zukunft 
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nicht sein wird. Wirtschaft umfaBt die Mittel zum 
Zwecke der angemessenen Bediirfnisbefriedigung aller 
Menschen. Sie ist niemals etwas vom Konsum Losge- 
lostes und fiir sich Bestehendes. Die Erzeuger, die 
Handler, die Transporteure, die Verbraucher — das alles 
sind wirtschaftliche Gruppen von wesenhafter Bedeu
tung. Die Verbraucherschaft ist, so merkwiirdig das 
klingt, der allerwichtigste Teil der Wirtschaft.
' E ^So besteht sehr wohl ein inniger und notwendiger 
Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Morał: 'Wirt
schaft ist Dienst an der Allgemeinheit. 
Zu allen Zeiten hat es kónigliche Kaufleute gegeben, 
die iiber den erfolgreichen AbschluB von Geschaften 
ihre kulturelle Sendung nicht vergaBen. Es gibt viele 
verehrungswiirdige Gestalten dieser Art. Wirtschafts- 
fiihrer — das ist ein verpflichtender Name, den sich 
wiederum viele anmaBen bzw. angemaBt haben, ohne 
die inneren Voraussetzungen hierzu zu erfiillen. Wer 
nicht vom Dienstgedanken beseelt ist, wem nicht die 
Idee des kóniglichen Kaufmanns in irgend einem Vor- 
bild der vergangenen Zeit leibhaftig vor der Seele steht, 
der ist bestenfalls ein geriebener Rechner und ein ver- 

Sierter Geschaftsmann, aber sein wirtschaftliches Tun 
und Handeln entbehrt des tieferen Sinns. Solche Men
schen lassen sich von kleinen oder gróBeren geldwerten 
Vorteilen leiten. Morał gilt fiir sie ais ein iiberwundener 
Standpunkt. Was Menschen dieses gefahrlichenSchlages 
auszurichten vermbgen, lehrt ein fliichtiger Blick in 
unsere traurige Gegenwart fast taglich und stiindlich 
aufs neue. Im kleinen und im groBen. Wenn die Ver- 
antwortlichen der GroBbetriebe das Vertrauen miB- 
brauchen, ist das ein besonders schlimmer Fali. Denn 
die gleichen Menschen sind es, die sich so gern die Wirt- 
schaftsfiihrer nennen. Sie sind es jedoch nicht, es sind 
keine Diener der Nation, es sind Jammerlinge, die iiber 
eine zeitgemaBe Ellenbogenbeweglichkeit verfiigen.

Wenn sich die Menschen untereinander mit der an 
sich selbstverstandlichen Achtung und Anstandigkeit 
der Gesinnung begegneten; wenn sie sich stets dessen 
bewuBt waren, daB. jeder dazu berufen ist, nach seinen 
Fahigkeiten und nach seinen individuellen Leistungen 
den andern zu helfen und zu dienen, daB nur hierin 
eine wirtschaftliche Tat erblickt werden kann — es 
stiinde besser um uns.

Neue Yerordnung iiber Handelsbiicher.
Schon seit langer Zeit widersprechen sich die Meinungen 

iiber die Grundbedingungen fiir eine ordnungsmaBige Buch- 
fiihrung. Selbst die Steuerbehórde ging bei der Festsetzung und 
Einschatzung der Umsatzsteuern in den einzelnen Betrieben bis
her von vólUg verschiedenen Voraussetzungen aus. Durch eine 
Verordnung des Finanzministeriums (Dz. U. Nr. 41 v. 18. Mai 1932) 
wird nun endlich Klarheit dariiber gebracht, was ais ordnungs
maBige Buchfuhrung anzusehen ist, wodurch zweifellos dem 
Steuerzahler ais aber besonders auch der Steuerbehórde maBgebende 
Richtlinien bei der Fiihrung und Beurteilung von Handels- 
biichern gegeben werden.

Die Verordnung selbst bringt nun zunachst die Grund
bedingungen fiir die Anerkennung von ordnungs- 
mafliger Buchfuhrung.

Die Handelsbiicher miissen den Vorschriften des Handels- 
gesetzbuches entsprechen und nach den in der Verordnung er- 
wiihnten Grundsatzęn gefiihrt werden:

Bei Beginn eines Handelsgewerbes und spater bei Ablauf 
eines jeden Geschaftsjahres muB eine I n vent ur der Mo- 
biljen und Immobilien ais auch aller Forderungen und Schulden 
aufgestellt werden, wobei die einzelnen Vermógenswerte zahlen- 
maBig und unter Angabe ihres eigentlichen Wertes aufgefiihrt 
sein miissen. Fiir Betriebe, bei denen die Aufstellung der In- 
ventur wegen groBer Verschiedenartigkeit des Warenlagers mit 
Schwierigkeiten verbunden ist, geniigt eine Inventur immer nach 
Ablauf von 2 Jahren.

Zu Beginn und am Schlufi eines jeden Geschafts
jahres sind B i 1 a n z e n aufzustellen, wobei ais Unterlagen 
die Inventuren dienen. Die Inventur wird von dem Geschafts- 

inhaber oder dazu berechtigten Personen unterschrieben und 
zusammen mit der Bilanz folgerichtig und ordnungsgemaB auf- 
gehoben.

Fiihrung der Handelsbiicher:
Die Handelsbiicher werden in polnischer Sprache und in der 

Staatsvaluta, d. h. in złoty gefiihrt. Mit Erlaubnis des betreffen
den Steueramtes kann sich der Kaufmann auch einer anderen 
lebenden europaischen Sprache bei den Aufzeichnungen in seinen 
Biichern bedienen.

Alle Eintragungen von Geschaftsvorfallen sind chronologiach 
und systematisch vorzunehmen. Es muB also unbedingt die 
zeitlich richtige Reihenfolge gewahrt werden.

Selbstverstandlich ist es, daB man sich bei den Aufzeich
nungen in seinen Handelsbiichern der Tinte oder wenigstens des 
Kopierstiftes (bei Durchschreibesystem) bedient. Eintragungen 
mit einfachem Bleistift werden auf Grund der Verordnung nicht 
anerkannt.

Bei Kauf und Verkauf von gróBeren Warenposten ist der 
Abnehmer oder der Verkaufer in den Biichern aufzufiihren. Da- 
gegen geniigt bei kleineren Kassageschaften die Ubertragung der 
Gesamtsumme der taglichen Einnahmen oder Ausgaben auf 
Grund der laufenden Eintragungen auf einem besonderen Bogen 
oder an Hand der vielfach verwendeten Blocks.

Alle Aufzeichnungen in der Buchfuhrung sind unver- 
z ii g 1 i c h nach Tatigung von Handelsgeschaften vorzunehmen.

Rechnungen iiber Warentransaktionen miissen bei dem Ver- 
kaufer unter dem Datum des Versands, bei dem Kaufer am Tage 
des Empfanges der Ware gebucht werden, d. h. nach festgestellter 
Ubereinstimmung der Rechnung mit der empfangenen Ware!

LandesflenossenschaKsbank
P0Zliań| ul. Wjazdowa 3 Bydgoszcz, ul. Gdańska 16

Postscheck-Nr. Poznań 200192 Postscheck-Nr. Poznań 200182
Drahtanschrift: Raiffeisen.

Eigenes Vermógeii 6.100.000.— zł. Haftsumme 11.000.000.—zł.
■ ■ E r 1 e d i g u n g aller BankgescKafte. ■ ■
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Die Buchungen sind also vollkommen unabhangig von der 
Begleichung der Rechnung oder dem Falligkeitstermin fiir^die 
Bezahlung, da jeder Wareneingang unbedingt irgendwie aus den 
Buchern ersichtlich sein muB! Rechnungen, die von Gewerbe- 
treibenden fiir ausgefiihrte Arbeiten, Zustellungen usw. 
ausgegeben werden, miissen unter dem Datum ihrer 
Ausstellung verbucht werden.

Bei Warentransaktionen ist unbedingt darauf zu achten, 
daB alle Eintragungen zunachst iiber das Warenkonto ausgefiihrt 
werden, da dieses sonst niemals dem tatsachlichen Warenbestande 
entsprechen wiirde.

Die einfache Buchfuhrung
kann in Betrieben mit kleineren Umsatzen Anwendung finden. 
Die Steuerbehorde muB die nach dem vereinfachten System ge- 
fiihrten Handelsbiicher ais Unterlagen fiir die Umsatzsteuer an
erkennen, sobald der Steuerzahler bis zum 15. Februar die Um- 
satzsteuererklarung fiir das verflossene Geschaftsjahr abgibt und 
die Buchfuhrung auBerdem den technischen Anforderungen und 
Grunds&tzen entspricht. Es miissen also alle Geschaftsvorfalle 
aus den Handelsbiichern hervorgehen. Die Inventur wird auch 
bei der einfachen Buchfuhrung nach den schon erwahnten Vor- 
schriften aufgestellt; dagegen ist eine Eróffnungs- wie auch Ab- 
schluBbilanz nicht erforderlich.

Fiir Unternehmen, die nur Kassageschafte tatigen, geniigt 
ein Kassa- und ein Warenbuch. Bei gewerblichen Be
trieben ist auBerdem noch ein Produktionskontobuch erforderlich, 
in dem auf der linken Seite die mit der Produktion verbundenen 
Ausgaben, auf der rechten Seite alle Einnahmen fiir fertiggestellte 
Ware und geleistete Arbeit eingetragen werden. Bei Kredit- 
geschaften miiBte noch ein Schuldnerkontobuch, evtl. auch noch 
ein Wechselbuch gefiihrt werden.

Die Prtifung der Handelsbiicher
auf ihre Richtigkeit durch die Steuerbehorde erfolgt im Zu- 
sammenhange mit der Feststellung des tatsachlich erreichten 
Umsatzes. Die Steuerbehorde muB eine Buchfuhrung auf Grund 
dieser Verordnung ais ordnungsgemaB anerkennen, sobald die 
Handelsbiicher den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und 
den oben erwahnten Richtlinien voll und ganz entsprechen und 
gewissenhaft gefiihrt werden.

Sachverstandigengutachten und Einkommensteuer- 
veranlagung.

Gemass Art. 60 des Einkommensteuergesetzes kónnen sich die 
Steuerpflichtigen zur Bekraftigung ihrer Steuererklarungen auf Gut- 
achten von Sachverstandigen und auf Zeugenaussagen berufen. Nach 
einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 24. Januar 
1928, L. Rej. 1541/26, ist jedoch ein solcher Beweisantrag auf Ver- 
nehmung von Sachverstandigen gemass Art. 60 des Einkommen
steuergesetzes nur in dem Falle fiir die Steuerbehorde bindend, wenn 
der betreffende Steuerzahler die von ihm vorgeschlagenen Sachver- 
standigen angibt, und ferner wenn er angibt, zu welchen fiir die 
Sache selbst wesentlichen Tatsachen die Sachverstandigen Stellung 
nehmen sollen.

Das Oberverwaltungsgericht hat in demselben Urteil entschieden, 
dass ein Sachverstandigengutachten oder eine Zeugenaussage ais 
Nachweis fiir die Hóhe des Einkommens nicht zulassig ist, da gemass 
Art. 65 des Einkommensteuergesetzes einzig und allein die Schatzungs- 
kommission fiir die Feststellung der Hóhe des Einkommens und Fest- 
setzung der Steuer zustandig ist.

Niederschlagung von Strafen wegen verspMteter 
Einlósung der Gewerbepatente.

Das Finanzministerium hat auf Grund des Artikels 94 des Ge- 
werbesteuergesetzes vom 15. Juli 1925 (Dz. Ust. 1932, Nr. 17) die 
Finanzkammern und das Schlesische Wojewodschaftsamt dazu er- 
mdchtigł. das gegen Steuerzahler gemass Art. 98 des Gesetzes ein- 
geleitete Strafverfahren einzustellen oder niederzuschlagen, insoweit 
es sich um Steuerzahler handelt, die sich mit der Lósung des Ge- 
werbepatentes bis einschl. 15. Januar d. Js. verspatet haben. Diese 
Vergiinstigung greift nur in den Fallen Platz, wo die Finanzbehórden 
festgestellt haben, dass die Verzógerung der Lósung des Gewerbe- 
scheins nicht dem Mangel an gutem Willen, sondern der ungiinstigen 
Vermógenslage des Steuerzahlers zuzuschreiben ist.

Lokalsteuer.
Immer hdufiger werden die Anfragen iiber die Hóhe der 

Lokalsteuer. Aus diesem Grunde bringen wir im folgenden die 

laut Gesetz vpm 17. Dezember 1931 festgesetzten erhóhten Pro- 
zentsatze bei der Berechnung der Lokalsteuer.

Auf Grund dieser Verordnung betragt die Steuer:
8% vom festgesetzten Mietswerte bei Ein-, Zwei- und 

Dreizimmerwohnungen;
12% vom festgesetzten Mietswerte bei Vierzimmer- 

wohnungen und dariiber.
Hierbei ist zu beachten, daB die Kuchę von der Steuer- 

behórde auch ais Wohnraum angesehen, bei der Klassifizierung 
der Wohnung also mitgerechnet wird.

Das Finanzstrafgesetz.
Der Dziennik Ustaw Nr. 34, Pos. 355 enthalt den Wortlaut 

des Finanzstrafgesetzes vom 18. Marz 1932, das am 1. Mai d. Js. 
im ganzen Staatsgebiet in Kraft getreten ist.

Das Gesetz sieht Vermógens-, Geld- und Freiheitsstrafen sowie 
Besehlagnahmen vor, und zwar fiir VerstóBe gegen die Vorschriften 
iiber:

1. Zollgebiihren und Warenverkehr mit dem Auslande;
2. Tabaks-, Spiritus-, Salz-, Streichholzmonopol;
3. Staatslotterie;
4. Steuer von Spielkarten, Bier, Wein;
5. Warenverkehr mit der Freien Stadt Danzig.
Die Freiheitsstrafe (1 Tag bis 2 Jahre) kann in Geldstrafe 

oder diese in jene umgewandelt werden, wobei 20 Złoty fiir einen 
Tag zu rechnen sind.

Mit der Ausfiihrung der Strafentscheidungen der Finanz
behórden wird 14 Tage nach dem Inkrafttreten begonnen.

Ueber die Berufungen gegen die Urteile des Bezirksgerichts 
entscheidet unmittelbar das Hóchste Gericht (Sąd Najwyższy).

Dz. Ust. Nr. 36, Pos. 362 enthalt die Ausfiihrungsbestim- 
mungen zum Finanzstrafgesetz.

Erhohung der Stempelsteuer.
Durch eine Novelle zum Stempelsteuergesetz (Dz. U. Nr. 32, 

Pos. 340) gelten vom 19. Mai d. J s. ab neue Stempelsteuer- 
gebiihren, und zwar handelt es sich hauptsachlich um die E r - 
h ó h u n g der Gebiihren fiir Eingaben an Behórden, Be- 
scheinigungen der Behórden usw. In der nachstehenden Auf- 
stellung bringen wir die neuen, durch die Novelle erhóhten Ge- 
biihrensatze, wobei es sich in der Hauptsache um eine Erhohung 
von 3 auf 5 zł handelt.

So unterliegen der Abgabe im Betrage von 5 zł:
1. Urkunden iiber die Erteilung einer Biirgschaft.
2. Urkunden, welche Krediteróffnungsvertrage zum Gegen

stand haben, sofern es sich um Wechselkredit handelt.
3. Eingaben an die Behórden.
4. Zeugnisse und Bescheinigungen, ausgestellt durch Behórden 

oder Notare. (Durch Gerichte ausgestellte Zeugnisse unter
liegen einer Gebiihr von 3,— zł).

5. Beglaubigung von Unterschriften durch ein staatliches Amt.
6. Zweiseitig unterschriebene Vollmachtsurkunden.
7. Vollmachten, die nur vom Vollmachtgeber unterschrieben, 

gerichtlich oder notariell gefertigt oder beglaubigt, dem 
Bevollmachtigten oder einer dritten Person (besonders auch 
dem Gerichte oder einem anderen óffentlichen Amte) aus- 
gehandigt sind, der gegeniiber der Bevollmdchtigte den 
Vollmachtgeber zu vertreten hat.

8. Ein die Vollmacht bestatigendes Schreiben, das auf Grund 
der Erklarung des Vollmachtgebers durch das Gericht oder 
ein anderes óffentliches Amt gefertigt ist, demgegeniiber der 
Bevollmachtigte den Vollmachtgeber zu vertreten hat.

9. Urkunden iiber die Festsetzung von:
a) Kautionen zur Sicherung eines Wechselkredits;
b) Dienstkautionen;
c) Kautionen zur Sicherung der rechtmhBigen Erfiillung 

der Pflichten ais Vormund oder Kurator usw.
Die Stempelgebiihren fiir Steuerreklamationen bleiben un- 

verandert und betragen:
1. bei einer strittigen Steuersumme von iiber 100 zł 2,— zł
2. bei einer strittigen Steuersumme von iiber 50 bis

100 zł........................................................................................ 0,50 zł
Reklamationen sind stempelfrei, wenn die strittige Steuer

summe 50 zł nicht iibersteigt. Stundungsgesuche, die an die 
Steuerbehorde gerichtet sind, sowie Gesuche um Zerlegung einer 
Steuerforderung in Raten miissen nach der Novelle mit 3 zł fiir 
das Gesuch und je 50 gr fiir jede Anlage verstempelt werden.
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Holzregisterpfand,
Dz. Ust. Nr. 31 Pos. 317 veróffentlicht das Gesetz vom 

14. Marz 1932 iiber das Holzregisterpfand. Die wichtigsten Be- 
stimmungen dieses am 1. Juli d. Js. in Kraft tretenden Gesetzes 
sind folgende:

Das Registerpfandrecht erstreckt sich auf rohes oder bear- 
beitetes Holz aller Art und kann von physischen und juristisćhen 
Personen in Anspruch genommcn werden, welche Waldwirtschaft 
treiben, fcrner von Kaufleuten (Handlem), die ins Handelsregister 
eingetragen sind und sich mit Holzindustrie oder Holzhandel im 
groBen befassen.

Das Pfandrecht kann zugunsten des Staatsschatzes, der 
staatlichen Kreditinstitute, der staatlichen aus der Staatsver- 
waltung ausgeschiedenen Unternehmen, der eingetragenen Firmen 
sowie der vom Finanzminister bezeichneten privaten Kredit
institute bestellt werden. Die Bestimmung iiber die handels- 
gerichtliche Eintragung findet keine Anwendung auf auslandische 
Firmen, es sei denn, daB sie in Polen eintragungspflichtige Zweig- 
stellen besitzen.

Befindet sich das zu verpfandende Holz nicht auf einem 
Grundstiick, das der. Pfandgeber besitzt oder gepachtet hat, so 
ist zur Bestellung des Pfandrechtes die gehórig beglaubigte Ein- 
willigung des Grundbesitzers erforderlich.

Die Form des Registers und die Art seiner Fiihrung (durch 
das zustandige Burggericht) werden durch eine Ausfiihrungs- 
verordnung bestimmt.

Bei der Eintragung ins Register hat der Pfandgeber durch 
eine Bescheinigung der zustandigen Industrie- und Handels- 
kammer nachzuweisen, daB er Handelsbiicher fiihrt.

Der amtlich, notariell oder gerichtlich beglaubigte Pfand- 
vertrag (Art. 6) kann folgende Bestimmungen enthalten: a) daB 
das verpfandete Holz durch anderes Holz entsprechend ersetzt 
werden kann, b) daB das Pfandrecht sich auf Holzwaren erstrecken 
kann, die aus dem verpfandeten Holze hergestellt werden, c) daB 
das verpfandete Holz an einen im Vertrage bezeichneten Ort 
geschafft werden kann.

Die Identitat des Pfandobjektes ist durch ein dauerhaftes 
Zeichen darauf kenntlich zu machen. Der Pfandschuldner ist 
verpflichtet, dem Glaubiger auf Verlangen die Besichtigung des 
Objektes zu gestatten.

Das verpfandete Holz besitzt den Charakter eines Faust- 
pfandes. Diese Bestimmung beriihrt jedoch nicht den Anspruch 
des Staates auf die Einziehung der Gewerbesteuer (Art. 10).

Wird das Pfand beseitigt, so kann der Pfandleiher sein 
Anrecht darauf gegeniiber dritten Personen, die das Pfand in 
gutem Glauben erworben haben, nicht geltend machen (Art. 11).

Die Abtretung des Pfandrechtes an dritte Personen wird 
erst durch Eintragung ins Pfandregister rechtsgiiltig (Art. 14).

Nach 3 Jahren (vom Tage der Eintragung an) erlischt das 
Pfandrecht, es sei denn, daB Pfandvertrag und Eintragung in- 
zwischen erneuert wurden oder der Nachweis erbracht wurde, daB 
ein Gerichts- oder Verwaltungsverfahren gegen den Schuldner 
schwebt.

Der Pfandschuldner, der das ihm am Pfandobjekt zustehende 
dingliche Recht zum Schaden des GlŁubigers beschrankt, hat 
Gefangnisstrafe bis zur Dauer von 1 % Jahren oder Geldstrafe 
bis zur Hóhe von 20 000 zł oder beide Strafen zugleich zu ge- 
wartigen.

Reform der Krankenversicherung.
Aufhebung der Lohngruppen fiir Hauspersonal, Kellner usw.

Durch eine Verordnung des Ministerrats vom 27. April d. Js. (Dz. 
Ustaw Nr. 37, Pos. 376), die seit dem 1. Mai d. Js. in Kraft ist, sind 
die Lohngruppen fiir Landarbeiter, Waldarbeiter, Hausler (nicht stan- 
dig beschaftigte Landarbeiter) und Angestelltc, die keinen festen 
Lohn erhalten bzw. dereń Lohn yollstandig oder iiberwiegend in 
Naturalleistungen oder in Leistungen dritter Personen besteht (Haus
personal, Kellner usw.) bei der Krankenversicherung aufgehoben 
worden. Fiir die Berechnung der Hóhe der im Gesetz iiber die 
zwangsweise Krankenversicherung vorgesehenen Geldleistungen und 
Krankenkassenbeitrage wird jetzt der tatsiichliche Lohn des einzelnen 
Arbeiters zugrunde gelegt, statt des bisherigen gesctzlichen Lohnes 
(Lohngruppen): es werden jedoch auch . jetzt die bisher geltenden 
Grenzen des Mindestlohnes und Hbchstlohnes bei der Errechnung 
der Krankenyersicherungsbeitrage beibehalten. Der gesetzliche Min- 

destlohn gilt u. a. bei der Errechnung der Versicherungsbeitrage 
fiir Lehrlinge und Praktikanten, die keine Vergiitung erhalten.

Unter Land- und Waldarbeiter, fiir die die neue Regelung gilt, 
sind nach den Bestimmungen der Verordnung des Ministerrats so- 
wohl Arbeiter im engeren Sinne (physische Arbeiter) ais auch An- 
gestellte (Geistesarbeiter) und Hauspersonal zu verstehen. die in 
landwirtschaftlichen, Gartenbau- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
sowie in Nebenbetrieben, die keinen vorwiegend industriellen oder 
kaufmannischen Charakter haben, beschaftigt sind. Ais Land- bzw. 
Waldarbeiter gelten Holzfaller nur insoweit. ais dieser Beruf ihre 
Haupterwerbsquelle bildet, und Meliorationsarbeiter, soweit sie un- 
gelernte Meliorationsarbeiter sind und dieser Beruf ihre Haupt- 
erwerbsquelle bildet.

Bei Hauslern, die nicht standig beschaftigt werden, und bei den- 
jenigen Arbeitern und Angestellten, die den Lohn ganzlich oder teil- 
weise in Naturalleistungen oder in Form von Leistungen dritter Per
sonen erhalten (Hauspersonal, Kellner, Kiichenpersonal usw.), ware 
der tatsachlich erzielte Lohn wegen der yielen unberechenbaren 
Schwankungen nur sehr schwer zu ermitteln. Daher werden die 
Versicherungsbeitrage fiir diese Kategorie der Arbeitnehmer auf 
Orund eines Orts-Durchschnittslohnes berechnet, wobei jedoch 
die Mindest- bzw. Hochstlohngrenzen, die das Statut der zustandigen 
Krankenkasse vorschreibt, beachtęt werden mussen.

Der Geltungsbereich der betreffenden Verordnung des Minister
rats erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Republik Polen mit 
Ausnahme des oberschlesischen Teiles der Wojewodschaft Schlesien.

Aenderung der Sichtvermerksgebiihren 
der polnischen Konsulate.

Seit dem 28. April d. Js. werden laut Dz. Ust. Nr. 36, Pos. 364 
von den polnischen Konsulaten fiir die Visierung auslandischer Passe 
folgende Gebuhren (in Zloty) erhoben: a) Visum fur einmaligen 
Aufenthalt 25 zl; b) mehrmaligen 40 zl; c) Siedelungsvlsum 50 zl;
d) Durchreisevisum fiir einmalige Reise 2,50, fiir hin und zuriick 5, 
fur mehrmalige Reise 12 zl; e) Gruppenaufenthaltsvisum je Person 
(mindestens 15 Personen) 5 zl; f) Gruppendurchreisevisum bei ein- 
maliger Reise je Person 1, Hin- und Ruckreise 1,50 zl.

Bei Familienpassen (Eltern mit unmiindigen Kindern) tritt mit 
bezug auf die unter a, b und d bezeichneten Gebiihren fiir jede iiber 
16 Jahre alte Person eine 50prozentige ErmSssigung ein.

Der yorstehende Tarif gilt nicht fiir. die Passvisierung gegen
iiber den Angehórigen der Staaten, mit denen die Hóhe der Ge- 
biihrensatze yereinbart worden ist.

Erhóhung der Gebiihren fur deutsche 
Sichtvermerke.

Zur Angleichung an die von polnischcr Seite vorgenommene 
Erhóhung der Sichtyermerksgebiihren sind im deutsch-polnischen 
Reiseverkehr nunmehr folgende Gebuhren fiir deutsche Sichtver- 
merke giiltig :

a) ein Hin- und Riickreisesichtyermerk 12,50 Rm.;
b) ein Dauersichtyermerk mit einer Geltungsdauer bis zu hóch- 

stens 3 Monaten 20 Rm.;
c) ein Durchreisesichtyermerk in einer Richtung 1,25 Rm.;
d) ein Durchreisesichtyermerk hin und zuriick 2,50 Rm.;
e) ein Sammelsichtyermerk zur Hin- und Riickreise (fiir Gruppen 

von 10 und mehr Personen) je Person 2,50 Rm.;
f) ein Sammeldurchreisesichtvermerk in einer Richtung (fiir 

Gruppen von 10 und mehr Personen) je Person 0,50 Rm.;
g) ein Sammelsichtyermerk hin und zuriick (fiir Gruppen von 

10 und mehr Personen) je Person 0,75 Rm.
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* ♦ Der deutsche Handwerker in Polen. ♦ *

GeschaftsKenntnisse.
Die fortschreitende Entwicklung auf allen Gebieten 

des Wirtschaftslebens bringt es mit sich, daB jeder daran 
Beteiligte gezwungen ist, mitzugehen und sich anzu- 
passen. Im allgemeinen Geschaftsleben, und ich will 
deutlicher sagen, śpeziell im handwerklichen Geschafts- 
betrieb, finden wir eigentumlicherweise nicht das drin- 
gend notwendige Interesse fur die vielen kleinen Einzel- 
heiten, aus welchen sich das ganze Betriebswesen zu- 
sammensetzt. Wir alle haben lesen und schreiben ge- 
lernt, doch nur zu dem Zweck, es im Leben vorteilhaft 
zu verwenden. Schreiben wir Briefe, Kostenanschlage, 
Rechnungen usw., so soli dies nicht nur dazu dienen, 
daB wir selbst es lesen konnen, sondern unsere meisten 
Schriftlichkeiten sind bestimmt, auch von anderen Per- 
sonen miihelos gelesen werden zu konnen. Mag unser 
Schulunterricht vielleicht etwas mangelhaft gewesen 
sein, so kann dies nicht ais Entschuldigung dienen, viel- 
mehr miissen wir, um im Wirtschaftsleben bestehen zu 
konnen, diese Grundlehre verbessern und vervollkomm- 
nen. Vergleichen wir dies mit der Arbeit im Beruf, so 
werden wir finden, daB wir wohl ais Lehrling gelernt 
haben, Tiiren etc. zu streichen, aber diese Kenntnis 
geniigt nicht, um damit ais Gehilfe und Meister bei der 
Kundschaft in Ehren bestehen zu konnen. Es ist also 
notwendig geworden, daB wir unsere Handhabung durch 
Miihe und FleiB verbessern. Warum verbesserten wir 
nun unsere schwachen Kenntnisse im Schreiben nicht? 
Das Schreibwesen eines selbstandigen Handwerkers ist 
doch ein untrennbares Zubehórteil des Geschaftsbetriebes. 
Ebenso wie der Lehrling durch fortgesetzte Ubung es 
dahin bringen muB, einen sauberen Strich zu ziehen, so 
muB es doch auch der selbstandige Handwerker durch 
Ubung erreichen, wenn auch nicht schón, so doch min- 
destens gut leserlich zu schreiben. Wenn wir von Firmen, 
mit denen wir geschaftlich zu tun haben, oder die mit 
uns in Verbindung treten wollen, Schriftstiicke erhalten, 
so ersehen wir, welchen Wert man dort auf gute Auf- 
machung legt. Betrachten wir dagegen die śimple, oft 
kinderhafte Art, wie viele oder man darf sagen, die 
meisten Handwerksleute ihr Schriftwerk an die Kund
schaft versenden, so ist dies nicht anders ais respektlos 
zu bezeichnen. Es scheint, ais ob man in unseren Kreisen 
absolut sich nicht bewuBt ist, was es bedeutet, wenn die 
Kundschaft etwa einen Kostenanschlag erhalt, der 
schlecht und falsch geschrieben ist. Jeder muB sich doch 
vorstellen konnen, was fiir ein mitleidiger Blick auf solch 
wenig ansehnliches Machwerk fallt. Dieser Blick des 
Bedauerns gilt aber nicht dem Stiick Papier, sondern 
dem Verfertiger des Schreibens selbst. Mancher, der viel- 
leicht eine gute Arbeit machen kann, wundert sich, wenn 

er von Privatleuten, denen er einen Kostenanschlag ein- 
gereicht hat, die Arbeit nicht bekommt. Diese Leute 
sagen sich, zu einem Mann, der solch einen miserablen 
Kostenanschlag abgibt, kann man nicht das Vertrauen 
auf gute Arbeit haben und sie suchen sich einen anderen 
Meister, der einen besseren Eindruck macht. Geschaft 
ist eben Geschaft, und da das Schreibwerk zum Geschaft 
gehórt, muB es gleichfalls korrekt sein. Sagt man weg- 
werfend von jemanden, der .kann auch kaum seinen 
Namen schreiben, so meint man, er ist dumm und zu 
nichts Besserem fahig und er wird keinerlei Vertrauen 
genieBen. Gar vielerlei Schreibwerk ist mir im Laufe 
langer Jahre zu Handen gekommen, aber o weh, oftmals 
hat man sich gefragt, wie es nur mbglich ist, daB ein 
Mann selbstandig werden konnte, der die Bezeichnungen 
seiner Arbeiten, die tagtaglich vorkommen, nicht mai 
richtig schreiben kann, wenn er sie in der Rechnung 
benennen muB. Vor Jahresfrist hatte ich eine gróBere 
Rechnung eines mir allerdings unbekannten Kollegen fiir 
dessen Kundschaft zu priifen und war erstaunt, wie 
riickstandig er in der Rechtschreibung war. — Es geniigt 
nicht, ais selbstandiger Unternehmer „nur arbeiten 
z u konnen", man muB auch wissen, was auBer der 
praktischen Arbeit zum Geschaftsbetrieb gehórt, andern- 
falls man vom Publikum nur ais Arbeitsmann und Tage- 
lóhner eingeschatzt wird.

Handwerker miissen doch bemiiht sein, uns etwas 
gesellschaftliche Umgangsformen anzueignen, damit 
neben unserer Arbeit auch unsere Person geschatzt wird. 
Dazu ist nicht etwa nótig, durch gezierte Sprechweise 
aufzutreten oder mit Fremdwórtern herumzuwerfen, 
die man vielfach nicht versteht und folglich nicht richtig 
anzuwenden weiB. Nein, durchaus nicht, schóne Reden 
machen’s nicht, was sich aber gebildeter Kundschaft 
gegeniiber schickt, das muB man wissen. Um einen 
Kostenanschlag oder eine Rechnung zu schreiben, reiBt 
man nicht ein Blatt aus dem Kontobuch und dann los. 
Ist nur eine kurze Notiz an einen Kunden oder Geschafts- 
mann zu schicken, so nimmt man nicht ein beliebig ab- 
gerissenes Stiick Papier, sondern schneidet mindestens 
erst die abgerissenen Seiten glatt ab, denn solcher Wisch 
ist eine MiBachtung der Person, welche die Mitteilung 
erhalt und laBt sehr viel Hóflichkeit und Taktgefiihl 
vermissen. Wenn man zu einer bestimmten Zeit irgend 
wohin bestellt wird, muB man piinktlich, eher friiher ais 
zu spat dort sein, damit man ais zuverlassiger Mensch 
angesehen wird. Dieses und vieles andere gehórt zu den 
dringend notwendigen Geschaftskenntnissen, welche sich 
jeder zu eigen machen muB, um von seinen Mitmenschen 
fiir voll angesehen zu werden.

Lehrling oder Gehilfe?
Was der Rechenstift dazu sagt.

Mit erschreckender Deutlichkeit zeigen die letzten 
Veróffentlichungen des Arbeitsministeriums, wie bren- 
nend die Frage geworden ist, daB die Verhaltniszahl 
der Lehrlinge und Gehilfen wieder auf die normale Hohe 
zuriickgefiihrt wird. Durchschnittszahlen von 5 bis 
10 Lehrlingen auf je einen Gehilfen sind auch in den West- 
gebieten Polens heute keine Seltenheit. Ja, unser Teil- 
gebiet hielt im Bauwesen sogar den Rekord, ais z. B. 
bei einem óffentlichen Bau 36 Lehrlinge ohne einen ein- 
zigen Gehilfen beschaftigt wurden,

Auf der anderen Seite steht die Tatsache, daB die 
Konkurrenz der Schwarzarbeiter immer weiter steigt, 
daB die Leistungsfahigkeit der Betriebe auch nach der 
Qualitat erschreckend absinkt.

Hier liegt eine Not fiir Staat und Volk von ganz 
ungeheurem AusmaB, aber nicht minder eine unmittel- 
bare Gefahr fiir das selbstandige Gewerbe.

Eine kurze Ueberlegung mag uns die Griinde 
ins Gedachtnis rufen, die zu diesem Zustand gefiihrt 
haben.
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In den alłermeisten handwerklichen Berufen war in 
der Vorkriegszeit unser Gebiet menschliches Produktions- 
gebiet. Nicht nur in der Geburtenzahl waren die Pro- 
vinzen UeberschuBgebiete; noch viel starker wirkte es 
sich aus im gewerblichen Ausbildungswesen. Die west- 
deutsche Industrie, die selbst nur unzureichend Lehrlinge 
ausbildete, zog Jahr fiir Jahr die ausgebildeten hand
werklichen Gesellen aus dem Osten ab, und der Arbeit- 
geber hier im Lande muBte notgedrungen sich darauf 
einstellen, vorwiegend mit Lehrlingen zu arbeiten, schon 
weil Gesellen in hinreichender Zahl einfach nicht zu 
bezahlen waren. So war es fast Regel, wenn ein Hand- 
werkerbetrieb mit der zwei- bis dreifachen Zahl Lehr
linge arbeitete, ais er Gesellen beschaftigte.

Die Grenzziehung hat hier eine entscheidende 
Anderung gebracht. Das Aufnahmegebiet des Westens 
ist ausgefallen, und der Wanderungsweg vom Osten 
nach dem Westen macht heute unser Gebiet zum Zu- 
wanderungsgebiet des Ostens. Wenn gleichzeitig aber 
die alten Lehrlingszahlen unserer Betriebe mehr oder 
weniger beibehalten wurden, so bedeutete das allein 
schon eine wesentliche Ueberfiitterung mit jungen aus
gebildeten Gehilfen.

Die schwere Wirtschaftskrise hat dann weiter die 
Aufnahmefahigkeit auch der heimischen Industrie ver- 
mindert. Sie hat zugleich vermindert die wirtschaftliche 
Leistungsfahigkeit des ausbildenden Gewerbes, das unter 
dem Lohndruck sich verstarjct in die Einstellung von 
Lehrlingen fliichtete.

Der gleichzeitige Geburtenriickgang der Kriegsjahr- 
gange 1915—19 hat aber die Zahl des Nachwuchses 
verknappt, wahrend bei sinkender Betriebsbeschaftigung 
der Arbeitgeber ein tatsachliches oder eingebildetes ver- 
starktes Bediirfnis nach Lehrlingen hatte.

Ais Folgę davon muBte der Arbeitgeber, um iiber- 
haupt einen Lehrling zu bekommen, in den meisten 
Berufen seine wirtschaftliche Leistungen an den Lehr
ling steigern. Wieder muBten Kost und Unterkunft 
geboten werden, z. T. obendrein noch ein bares Taschen- 
geld. Nur wenige Berufe, die sich besonderer Mode- 
beliebtheit erfreuen, haben nach wie vor starkes Lehr- 
lingsangebot, doch sind auch diese durch das Gesetz 
vom November 1931 gezwungen, den Lehrlingen jetzt 
wahrend der ganzen Lehrzeit eine ortsiibliche Ent- 
schadigung zu zahlen.

Trotzdem aber sinkt die Qualitat der Lehrlinge, 
bei denen sich die Folgen des Krieges und der Nach- 
kriegszeit in der Ausbildung und im Arbeitswillen deutlich 
zeigen.

Wer nun die gesteigerten Bedingungen nicht mit- 
machen will oder kann, ist, abgesehen von den Mode- 
berufen, gezwungen, seinen Lehrlingsnachwuchs aus der 
geringen ortsangesessenen Zahl zu entnehmen, und be- 
zahlt und iiberzahlt in derRegel die so scheinbar erzielte 
Ersparnis durch noch tiefer sinkenden Leistungsgrad 
seiner Lehrlinge.

Schon hier verfiihrt die Gewohnheit des Arbeit- 
gebers, mit Lehrlingen zu arbeiten, zu einer schweren 
Fehlkalkulation. Wenn immer wieder Meister behaupten, 
sie muBten mit Lehrlingen arbeiten, weil sie billiger 
seien, so ist das in den alłermeisten Fallen eine schwere 
Selbsttauschung. GewiB, es gibt einige wenige Berufe, 
die im ganzen Jahresablauf neben dem Meister eine Hilfs- 
kraft brauchen, wie etwa die Schmiede, aber in den 
anderen Berufen allen ist doch der Arbeitsbestand so 
wechselnd, daB wohl fiir einige Wochen und Monate 
hinreichend Arbeit vorliegt, um Hilfskrafte voll anzu- 
setzen, daB aber in der Hauptzeit des Jahres so wenig 
zu tun ist, daB auch der Lehrling nicht vollauf ausge- 
nutzt werden kann. Die wenige Arbeit solcher Monate 
konnte dann ohne Ueberanstrengung der Meister selbst 
leisten, und wenn er sie dem Lehrling iiberlaBt, .weil er 

ihn ja einmal hat, so ist das fiir den Betrieb bestimmt 
kein Vorteil.

Wer von hier aus einmal rein wirtschaftlich durch- 
rechnet, was er an Arbeitslohn aufwendet, wird bald mit 
Erstaunen zu der Erkenntnis kommen, daB der Lehrling 
ihm in den alłermeisten Fallen teurer zu stehen kommt 
ais der Gehilfe. Tatsachlich ist ja heute das Arbeitsan- 
gebot von ausgebildeten handwerklichen Kraften ganz 
ausserordentlich giinstig. Fiir einen Wochensatz von 
etwa 8—12 zł neben freier Kost finden sich immer Krafte, 
die gern ihre volle Arbeitskraft einsetzen, um nur in der 
Arbeit zu bleiben und sich fortzubilden, und nie waren 
Gesellen und Gehilfen williger und fleiBiger ais in der 
Gegenwart. Diese Gehilfen aber sind nicht durch den 
Fortbildungsschujbesuch und die sonstigen gesetzlichen 
Bestimmungen in ihrer Arbeit begrenzt. Sie kónnen ohne 
weiteres an Leistung zwei Lehrlinge ersetzen, da der 
Meister ja doch bei jedem Lehrling die hóhere Arbeits- 
fahigkeit der letzten Jahre mit bezahlen muB durch die 
sehr geringe Verwendbarkeit der ersten Jahre.

Wahrend aber der Gehilfe jederzeit entlassen werden 
kann, -sobald die Hauptarbeit getan ist, muB der Lehr
ling die Gesamtzeit von 3% bis 4 Jahren durchgehalten 
werden, gleich, ob Arbeit fiir rentable Beschaftigung vo'r- 
handen ist oder nicht. Und selbst, wer heute noch glaubt, 
ganzjahrig fiir seinen Lehrling Beschaftigung zu haben, 
sollte sich iiberlegen, ob dieser Zustand bei weiter sin- 
kendem Auftragsbestand erhalten bleibt.

Freilich fallen dem, der nicht rechnet, die Kosten 
des Lehrlings nicht besonders auf, weil er ja keine Bar- 
entschadigung bekommt. Doch das ist eine grobe Selbst
tauschung. Der geringe Rechensatz, den die Versicherung, 
Krankenkasse usw., fiir Kost und Unterkunft annimmt, 
je nach OrtsgróBe zł 30.— bis 60.— fiir den Monat, 
ist tatsachlich Mindestsatz der -wirklichen Aufwendungen. 
Das spiirt ein jeder, wenn er sich vorstellt, ihm wiirde 
zugemutet, fiir diesen Satz einen anderen Fremden in 
volle Pension zu nehmen. Rechnen wir also irgendein 
Beispieł einmal durch:

Ein Lehrling kostet
12 Monate Kost zu zł 40. —............. zł 480.—
12 Monate Taschengeld, durchschnittlich

zł 10.— ............................................... zł 120.—
zusammen: zł 600.—

ein Gehilfe kostet
6 Monate Kost.........................  zł 240.—
6 Monate Lohn zu zł 50.— ...............  zł 300. —

zusammen: zł 540.—
Tatsachlich wird der Betrieb aber, wenn er die 

Arbeit in der Saison bewaltigen will, die der eine Gehilfe 
leistet, mindestens zwei Lehrlinge halten mussen, damit 
immer einer schon soweit ist, daB er wenigstens annahernd 
selbstandig arbeiten kann.

Selbstverstandlich werden diese Rechenzahlen fiir 
jeden Betrieb verschieden liegen, aber fiir die alłermeisten 
Betriebe wird doch fiir den, der mit dem Rechenstift 
arbeitet,-der billige Lehrling sehr viel teurer sein, ais 
der anscheinend teurere Gehilfe.

Dabei ist noch gar nicht in Rechnung gezogen, was 
der Lehrling an Arbeit verdirbt, und was er an Ansehen 
dem Betriebe durch minderwertige Arbeit an Schaden 
zufiigt, denn selbstverstandlich kann Lehrlingsarbeit 
nicht die Qualitat von Gehilfenarbeit haben. Dieser 
Ansehensverlust gesunkener Arbeitsąualitat ist aber 
heute vielleicht fiir den Betrieb das allergefahrlichste, 
weil er ihm die Auftrage der Zukunft abschneidet.

Noch viel gróBer aber ist der Schaden, den das 
Gewerbe ais Ganzes sich mittelbar zufiigt. Er kann 
hier nur in Umrissen angedeutet werden.

Die Einstellung von Lehrlingen um jeden Preis, 
auch wenn sie sich nicht fiir ihren Beruf wirklich eignen, 
die gesunkene Móglichkeit einer wirklich sachgemaBen 
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Ausbildung in einem Betriebe, der nicht voll beschaftigt 
ist', bei dem obendrein die wenigen Arbeitswochen voller 
Beschaftigung entscheidend durch die Fortbildungsschul- 
pflicht beschnitten werden, die Abschniirung jeder 
weiteren Fortbildung nach der Lehre, weil der jungę 
Gehilfe keine Stellung bekommen kann, wirken not- 
wendig ais entscheidende Beeintrachtigung auf die 
Leistungsfahigkeit des Gesamtgewerbes.

Und die viel beklagte Not der schwarzarbeitenden 
Konkurrenz ist ja nur gradlinige Fortsetzung dieser ver- 
fehlten Lehrlings-Uberproduktion. Was soli denn der 
Geselle, der keine Arbeit finden kann, schlieBlich anders 
tun, ais durch Schwarzarbeit sich wenigstens das Aller- 
notwendigste zu verdienen. Und kein Meister, der nur 
Lehrlinge beschaftigt und sie nach der Lehrzeit sofort 

entlaBt, darf sich uber die Schwarzarbeit beklagen.
Voraussetzung freilich fiir eine wirklich wirtschaft

liche Personaleinstellung ist, daB der Meister, wenn er 
sie braucht, auch wirklich leistungsfahige Gesellen erhalt 
und, wo immer noch Lehrlinge auch wirtschaftlich 
nótig sind, von vornherein nur geeignete Krafte einstellt.

Hier zu helfen, ist eine der Aufgaben der „Berufs
hilfe". Jeder Meister sollte sich iiberlegen, ob er nicht 
bis heute in seiner Personaleinstellung schwere Rechen- 
fehler gemacht hat, und wenn er Arbeitskrafte braucht, 
Gehilfen oder Lehrlinge, sollte er sich die Móglichkeit 
nicht entgehen lassen, von der „Berufshilfe" geeignete 
Vorschlage zu erbitten. Die Entscheidung, ob er diese 
Vorschlage annehmen oder verwerfen will, bleibt ja 
immer noch in seiner Hand. Wb.

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

Staatl. Institut fiir Backerei, Berlin.
(SchluB)

Freilich wird dadurch das ganze System der Teig- 
fiihrung sehr viel schwieriger, weil es fiir den Backer 
gilt, die Garungstechnik auf zwei Arten vOn Pilzen, 
eben die Hefe- und die Saurepilze zu lenken. Gerade 
hier ist nun eine formelmaBige Behandlung der Teige 
ganz und gar nicht am Platze. Aufgabe einer hóheren 
Fachbildung ist es vielmehr nur, die Grundgesetze der 
Teiggarung so bis ins einzelne beherrschen zu lernen, 
daB ihre Anwendung auf den einzelnen Fali dann keine 
Schwierigkeiten macht.

In der Hefe haben wir eine Reinkultur von be- 
stimmten Pilzen und sogar von bestimmten Arten und 
bei dem hoch entwickelten Gewerbe der Hefeherstellung 
kann der Backer im allgemeinen sicher sein, daB er eine 
leistungsfahige Hefe erhalt. Das Arbeiten mit dieser 
Reinkultur ist deswegen so einfach, weil sie ja 
doch mit jedem Teig, der abgebacken wird, den Betrieb 
verlaBt und immer neue Reinkultur fiir jeden neuen Teig 
eingefuhrt wird. Ganz anders beim Sauerteig, wo die 
Kultur von Teig zu Teig fortgefiihrt wird, also im Betrieb 
bleibt. Hier hat die Reinkultur, etwa nach Art der 
Hefe, daher auch nicht diese Bedeutung, denn bei jedem 
weiteren Teig, den man herstellt, ist es ja mit der 
urspriinglich angewendeten Reinkultur vorbei. Rein- 
kulturen, wie sie haufig (z. B. im sogenannten Edel- 
sauer) angeboten werden, konnen nur dadurch sich 
niitzlich erweisen, daB sie ab und an in den Teig ein
gefuhrt, diesem neue garkraftige Pilze zufiihren. Im 
iibrigen ist unser Sauerteig selbst eine wahre Reinkultur, 
aber eine, die auf naturlichem Wege entstanden ist und. 

es solange bleibt, ais man die Grundgesetze der natiir- 
lichen Reinzucht wahrt. DaB gegen die Lockerung des 
Teiges mit Hefe oder Sauerteig — weil es Garpilze seien 
— noch hier und da — wenn auch nur von Ernahrungs- 
sektierern — Sturm gelaufen wird, ist natiirlich ganz 
abwegig, denn einmal sind Sie Pilze der Teiggarung dem 
Menschen nicht nur nicht schadlich, sondern geradezu 
niitzlich und im iibrigen ist das, was an Stelle der Hefe 
oder Sauerteiggarung bei der Brotlockerung in solchen 
Fallen empfohlen wird, nichts anderes ais eine spontane 
Garung, also auch eine Garung.

Im besonderen ist es das Grahambrot, das 
nach der Meinung mancher „ohne" Garung hergestellt 
werden soli, etwa mit Syrup oder Honig im Ansatz. Es 
tritt natiirlich eine spontane Garung ein, die bisweilen 
auch zum Ziele fiihren kann. Um vieles besser aber 
wirkt die Zuhilfenahme von Hefe.

Das sind so einige im Voriibergehen aufgenommenen 
Gedanken zu der Versuchsarbeit, wie sie sich auf die 
Betriebsfiihrung und die Schwierigkeiten, die diese mit 
sich bringen, erstrecken kann. Natiirlich will auch die 
Versuchsarbeit erlernt sein, und es ist nicht jedermanns 
Sache, sich damit zu befassen. Wer das tun will — und 
die Backerei braucht solche Krafte sehr nótig —, der 
muB sich natiirlich ein wenig in die Materie einfinden, 
vielleicht zunachst an der Hand eines ausfiihrlichen Lehr- 
buches, dann aber auch unbedingt durch Teilnahme an 
solchen Ubungen in den entsprechenden Fachinstituten, 
die sich mit Yersuchsarbeit beschaftigen. —

Bedeutung von Farbę und Lack in Wirtschaft und Leben.
Von Dr. Walter Obst, Altona-Bahrenfeld.

Die wichtige Bedeutung von Lack und Farbę sollte 
den Kindern auf der Schulbank schon gelaufig werden 
und dazu benutzt werden, um vor Augen zu fiihren 
und dem Verstandnis einzuverleiben, wie beide ein beredtes 
Beispiel dafiir sind, daB man stets bemiiht sein soli, 
das Nutzliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Darin 
liegt sowohl Lebenskunst wie Wirtschaftlichkeit. Das 
erweckt Pflichtgefuhl und Lebensfreude zugleich. Die 
Bedeutung des Lack- und Farbenanstriches fiir die 
Substanzerhaltung unter Pflege der Farbenfreudigkeit 
und Einwirkung des Schónheitssinnes sollte mit dem 
ersten Anschauungsunterricht beginnen, denn was dem 
Kinde so eingepflanzt wurde, tragt im Erwachsenen 
seine Friichte.

Der Eisenrost ist das leichtbegreiflichste Beispiel 
dafiir. In jeder Stadt finden sich Eiseneinfriedigungen, 
oft sogar dicht nebeneinander, an denen iiberzeugend 
vor Augen gefiihrt werden kann, daB die eine durch 
regelmaBige Farbpflege gut erhalten ist und die andere 
rettungslos dem Verfall entgegeńgeht. Selbst daran 
kann vorgefiihrt werden, wie asthetisch das eine und 
wie geschmackverletzend das andere wirkt. Hier muB 
man auch daran erinnern, daB jahrlich soviel Eisen 
durch Rost zerfressen wird, wie ganz Amerika in einem 
Jahr an Eisen produziert und daB es Pflicht ist, den 
Eisenschutz iiberall dort durch Farbanstrich zu fórdern, 
wo dieses angebracht und móglich ist. Die Material- 
erhaltungspflicht muB ais wichtige wirtschaftliche Forde- 
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rung demonstriert werden, weil die zuganglichen Eisen- 
vorrate mit der Zeit zur Neige gehen und wir die Pflicht 
haben, nicht nur uns, sondern auch der Nachwelt zu 
leben. Farbę und Lack sind aber auf dem ganzen Ge- 
biete des Materialschutzes so leicht zu handhabende und 
richtig auszuwahlende Erhaltungsmittel, daB wir vor 
der Nachwelt nicht den Vorwurf auf uns laden diirfen, 
solche Mittel zwar in reicher Fiille und Brauchbarkeit 
besaBen, sie aber nicht an richtiger Stelle angewandt 
zu haben.

Vom Eisenstacket ist ein Streifzug zu unternehmen 
in die groBen Objekte der Eisenkonstruktionen um zu 
zeigen, welche Erhaltungspflichten dabei der Farbę zu- 
fallen. Hiermit muB der Uebergang gefunden werden 
zum Hausanstrich zur Erhaltung der Gebaude. Auch 
hier lassen sich glanzende Vergleichsobjekte an jedem 
Orte finden, denn nur was das Auge sieht, pragt sich 
ein und reift zum vollen Verstandnis. Hier muB gezeigt 
werden, wie konservierend Farbę auf Putz und Stein 
wirkt und wie gleichzeitig herzerfreuend der Anblick eines 
in Farbę gepflegten Hauses wirkt und wie wirtschaftlich 
kurzsichtig der Besitzer handelt, wenn er sein Haus dem 
Zer fali durch Witterung und Rauchgase iiberlaBt. Wie 
rechtzeitiger sachverstandiger Farbenanstrich vor gróBe
ren Reparaturen am Materiał selbst zu schiitzen vermag, 
wird leicht damit zu erklaren sein, daB viele noch wissen, 
wie die Not des Krieges vielfach solche Schaden herauf- 
beschworen hat und wie so mancher Hausbesitzer klagte: 
„Hatte ich damals nur rechtzeitig mein Haus streichen 
lassen kónnen, dann hatte ich jetzt die groBen Repara
turen nicht, die weit mehr ais nochmal so viel kosten!" 
Also die Leute kennen ganz genau die erhaltende Wir
ku ng des Farbanstriches und deswegen ist es auch Pflicht 
nach bestem Kónnen diesen Materialschutz zu pflegen. 
Aber das gute Beispiel steckt immer an, noch mehr viel- 
leicht ais das bose. Man kann es immer beobachten, 
wenn in einer StraBe Hauser gestrichen werden, so 
folgen sehr bald andere nach, und es ware fiir die Sub- 
stanzerhaltung noch nicht das schlechteste Erziehungs- 
mittel der Gemeinde, wenn der Hausbesitzer, der sein 
Haus anstreichen laBt, einen Teil der Hauszinssteuer 
in dem Jahre eriassen bekommen wiirde.

Die mustergiiltigen Lackierungen unserer Auto
mobile sind Beweis dafiir, daB wir es mit der Lack- und 
Farbentechnik so weit gebracht haben, daB diese Lackie
rungen im Gebrauch widerstandsfahiger werden. Hier 
Ist also der Materialschutz besonders einleuchtend. Weiter 
móge demonstriert werden, wie viele edlen Metalle im 
Kunstgewerbe und in der Feinmechanik dauernd im 
unveranderten Glanze durch Tauchlacke und Ueberzugs- 
lacke erhalten werden, ohne daB man sie zu putzen 
braucht, und wie geschmackvoll solche Lacke wirken 
und den Gebrauchswert ohne jede Abnutzung erhóhen 
und wie schóne Wirkungen durch besondere Luster auf 
diesen Gegenstanden erzeugt werden kónnen.

Wer hat noch nicht das Sauberkeitsempfinden bei 
schon lackierten Tiiren und FuBbóden gehabt und muBte 
sich klar sagen, wie spielend leicht diese sauber zu er

halten sind und wie hygienisch sie dadurch wirken. Wie 
wirkt andererseits ein sauber in Lack und Farbę her- 
gerichtetes Heim diktatorisch auf die Sauberhaltung hin 
und pflegt den Schónheitssinn, der nur der Pflege bedarf, 
wenn die Raume in angepaBter Farbenfreudigkeit ge- 
halten sind. Wie viel traulicher wird dann ein solches 
Heim, wie fórdert es die Hauslichkeit der Bewohner und 
wie heimisch und traut werden der Familie ihre vier 
Wandę. In solchen Momenten muB sich ein jeder be- 
wuBt werden, welche gemiitserhebende Rolle Farbę 
und Lack im Leben des einzelnen spielen. Deswegen 
sollen wir auch diesen Sinn friih in unseren Kindern 
pflegen, damit sie nicht wie der Blinde von der Farbę 
reden, sondern sich im Gegenteil dankbar vor Augen halten 
sollen, wie unendlich viel gerade diese Blinden entbehren. 
Musikalisch kann nicht jeder sein, das ist eine Gabe, 
aber den Farbensinn und damit das asthetische Gefiihl 
kann jeder in sich pflegen, und wie Musik und Farbę 
ahnliche Saiten in uns anzuschlagen vermógen, so ist gerade 
die Pflege des Fąrbsinnes ein Kulturgebot fiir jedermann, 
bei dem wir nur gewinnen kónnen. Es liegt an uns 
selbst, daB wir alle auch voller Wertschatzung der 
Farbenfreude teilhaftig werden. Wie man durch Wahl 
der richtigen Farbausstattung im Zimmer fiir Leidende 
gelernt hat, auf das Gemiit beruhigend und befreiend 
zu wirken, so ist damit von der Suggestivkraft der Farb- 
wirkung der Beweis erbracht. An uns liegt es, diese 
Wirkung der Farbę auf das Gemiit zu pflegen und es 
beim Kinde bereits mit dem anmutig gefarbten und 
lackierten Spielzeug zu erwecken, denn wer die Jugend 
hat, der hat die Menschheit, und der richtige Farbsinn 
soli zu einer Quelle richtiger Lebenskunst werden. Farb
sinn ist Kunstsinn und die Pflege der Kunst erhebt das 
Dasein und macht das Leben lebenswert.

Das reiche Farbenspiel der Natur erfreut jedes 
Menschen Herz. Wenn es uns aber mit Hilfe der Chemie 
gelungen ist, diese Reichhaltigkeit der Natur wiirdig 
nachzuahmen und es uns gelingt, durch fachkundige 
Hand diesen Lebensnerv auch in Stadt und Heim und 
an allen Werken menschlichen Schaffens wirksam er- 
stehen zu lassen, so ist das eine asthetische Leistung, 
die eine groBe Kulturmission erfiillt. Wenn wir aber 
schon an nur einigen Beispielen sehen, daB diese ange- 
nehme Seite von Farbę und Lack zugleich fiir den 
gesamten Materialschutz so unverkennbare wirtschaft
liche Bedeutung fiir Sachwerterhaltung hat, dann kommen 
Materialismus und Idealismus durch sie zu einer Zu- 
sammenwirkung, wie wir es sonst wohl im Leben kaum 
antreffen, aber wie es fiir das praktische Leben ge
rade erwiinscht ist. Geschmackvolle Sachwerterhaltung 
schlagt so eine Briicke zwischen Gegensatzen, die es 
nicht zu sein brauchen, wenn man das Niitzliche mit 
dem Angenehmen verbindet. Daher kónnen wir auch 
bei dem Dichterwort: „Wer der Dichtkunst Stimme 
nicht vernimmt, ist ein Barbar, er sei auch, wer er. sei“ 
mit einer Variante sagen: „Wer die Farben
freudigkeit nicht pflegt, bleibtein 
Barbar, er sei auch, wer er sei!"

Vom „Vergllben“ weiBer Oel- und Lackfarbenanstriche.
Die heutige Anstreich- und Lackiertechnik wird selbst in ihrem 

folgerichtigen Aufbau nicht seiten von Stórungen beeinflusst, die 
vielfach ausserhalb der Verantwortlichkeit des Malers und Lackierers 
liegen. Hierzu gehórt das Gelblichwerden oder Vergilben weisser 
Oel- und Lackfarbenanstriche. wie wir es in unserer Praxis dfters 
beobachten. Wesen und Ursachen dieser unangenehmen Erschei- 
nungen sind schon seit langerer Zeit in unserer Fachpresse der ein- 
schlagigen Chemie usw. Gegenstand eingehender Priifungen, ohne 
dass man jedoch bisher zu einem positiven Ergebnis gelangt ist. 
Es steht jedoch fest, dass man bei dem heutigen hohen Stand der 
Lack- und Farbenindustrie, sowie den fortschrittlichen Forschungen 
in der Chemie dieses Vergilben haufiger wahrnimmt, wie bei den 
friiheren mit grosser Sorgfalt erstellten weissen Anstrich- und 
Lackierarbeiten. Wollte man von der Art des Aufbaues dieser Spe- 

zialarbeiten an sich absehen, so bleibt die Tatsache bestehen, dass 
selbst bei den heutigen modernen Hilfsmitteln der Lackiertechnik 
unsere friiheren Weisslackierungen den Vergleich mit den heutigen 
nicht zu scheuen brauchen. Es kann im Gegenteil festgestellt wer
den, dass z. B. unsere friiheren Damar-Weisslackierungen eine 
langere Lebensdauer aufwiesen (hauptsachlich was die Reinheit und 
Erhaltung der weissen Tonung anlangt), ais unsere heutigen Weiss- 
lacke.

Die neuere Anstrich - und Lackiertechnik, welcl.e 
auf moglichste Verkurzung des Arbeitsprozesses eingestellt ist, hat 
mit manchem Gutem, Soliden friiherer Zeit in materialtechnischer 
Beziehung aufgeraumt. Der friihere helle Standolfarbenanstrich im 
Innenraum ist nahezu ganz verschwunden und kommt nur beim 
Fassadenólfarbenanstrich und da auch nicht mehr allgemein zur An- 
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wendung. Sehr zum Schaden einer soliden werkgerechten Arbeit. 
An Stelle der fruheren Damar-Harze, gelost in reinem Terpentinol, 
treten heute helle Copale oder Verbindungen von Standólen mit 
Holzolen fiir die Weisslacktechnick. An Stelle des fruheren Ver- 
diinnungsmittels, reinen franzósischen Terpentins, treten die sowohl 
bei der Fabrikation wie der Verarbeitung in den meisten Fallen 
Terpentinólersatzmittel, alles Dinge, welche fiir die Erhaltung des 
weissen Farbtones mit von wesentlichem Einfluss sind. Die friihere 
Eigen-Herstellung von Weisslacken ist der fabrikmassigen gewichen. 
Diese unterscheidet bei Weisslacken solche fiir Innen- und solche fiir 
Aussenzwecke und stellt dementsprechend ihr Fabrikationsverfahren 
ein. Reine Damar-Harze werden heute lediglich noch fur besondere 
Spezial-Weisslacke verwendet, insbesondere da, wo eine gewisse 
Saurefestigkeit von einer Email-Weisslackierung verlangt wird, 
ebenso die emailartige Hartung der Lackschichten.

Fiir das heutige Vergilben v o n Weisslacken, besonders 
beim Innenanstrich, spricht darum die Fabrikationsart wesentlich 
mit, namentlich der Gehalt an Leinól, bzw. Holzolen, denen die 
Saurefestigkeit nicht in gleichem Grade eigen ist wie Damar-Harzen 
mit reinem Terpentinol ais Lósungs- und Verdunnungśmittel. Anderer- 
seits darf man nicht verkennen, dass insbesondere fiir Aussenlackie- 
rungen mit Leinólen gesattigte Weisslacke einen hóheren Grad von 
Geschmeidigkeit und damit Widerstandsfahigkeit aufweisen, wie ól- 
arme Weisslacke, wobei eintretendes Vergilben fiir die andere Móg- 
lichkeit der Missbildung ohne diese Zusatze in Kauf genommen wer
den muss. Fehlt es jedoch am durchdachten Grundaufbau bei weissen 
Oelfarbenanstrichen und Weisslackierungen, so ware die Ursache 
nicht im Materiał, in bezug auf dessen Zweckbestimmung hinsichtlich 
der Art seiner Anwendung zu suchen, wenn hier das OelblichWerden 
oder Vergilben nach kurzer Zeit der Arbeitsbecndigung eintritt.

(Fortsetzung folgt.)

♦ ♦ Der deutsche Angestellte in Polen. ♦ ♦

Da iiber das Wesen der Militarsteuer und iiber den von ihr 
betroffenen Personenkreis noch grosse Unklarheit herrscht, bringen 
wir den nachstehenden Artikel iiber die Militarsteuer. um unseren 
daran interessierten Mitgliedern ein klares Bild iiber die Rechtslage 
zu geben.

Die Militarsteuer.
Die Militarsteuer gehórt zu den direkten Steuern und wurde bei 

ihrer Einfiihrung im Staatshaushaltsplane in dem bescheidenen Be
trage von 750 000 zl veranschlagt. Sie hat ihre gesetzliche Grund- 
lage in dem Artikel 90 des Gesetzes vom 23. Mai 1924 iiber die 
allgemeine Wehrpflicht (Dz. U. R. P. Nr. 61, Pos. 609). Dieser 
Artikel bestimmt in genereller Form, dass Personen, die ganzlich 
oder teilweise von der Heeresdienstpflicht befreit sind, eine Militar
steuer zu zahlen haben, dereń Hóhe eine Verordnung des Minister- 
rates festsetzt. In Ausfiihrung dieser gesetzlichen Bestimmung wurde 
die Militarsteuer erstmalig durch die Verordnung des Ministerrates 
vom 31. Marz 1926 (Dz. U. R. P. Nr. 33, Pos. 202) eingefiihrt und 
belastete die fiir den Militardienst ais vollstandig untauglich befun- 
denen, in die Reserve versetzten, oder nur im Landsturm mit oder 
ohne Waffe ais tauglich befundenen Personen (Kategorie C, D und E). 
Diese Ministerratsverordnung trat am 15. April 1926 in Kraft und 
hat keine riickwirkende Wirkung. Demgemass sind nur diejenigen 
Personen nach den oben geschilderten Grundsątzen zur Zahlung der 
Militarsteuer verpflichtet, die mit dem 1. Januar 1926 musterungs- 
und militarpflichtig wurden und nach diesem Zeitpunkt auf Grund 
einer militararztlichen Entscheidung vom Militardienst vollstandig 
befreit oder zuriickgestellt wurden. Daraus ist zu schliessen, dass 
die vor dem 1. Januar 1926 ausgemusterten und vom Militardienst 
befreiten oder zuriickgestellten Jahrgange die Militarsteuer nicht 
zahlen brauchen.

Durch die Verordnung des Staatsprasidenten vom 29. 11. 1930 
(Dz. U. R. P. Nr. 82, Pos. 645) ist der Artikel 90 des Gesetzes vom 
23. Mai 1924 iiber die allgemeine Wehrpflicht durch die Aufnahme 
der Bestimmung, dass die Militarsteuer ganz oder teilweise den 
Stadt- und Landgemeinden iiberwiesen werden kann und die Hóhe, 
das Einzahlungsverfahren, sowie die Verteilung zwischen Staat und 
Gemeinde eine Ministerratsverordnung zu bestimmen hat, novclli- 
siert worden. Infolgedessen hat der Ministerrat durch seine Ver- 
ordnung vom 24. 8. 1931 (Dz. U. R. P. Nr. 89. Pos. 697) die Ver- 
anlagung und Einziehung der Militarsteuer vollkommen neu geregeit. 
Auch diese Ministerratsverordnung bestimmt wiederum, dass die fiir 
den Militardienst ais vollstandig untauglich befundenen, in die Re- 
serve versetzten, oder nur im Landsturm mit oder ohne Waffe ais 
tauglich befundenen Personen die Militarsteuer zahlen miissen (Kate- 
gorien C, D, E). Neu ist die Bestimmung, dass auch diejenigen Per
sonen die Militarsteuer zahlen miissen, welche wahrend der Ab- 
leistung des aktiven Militardienstes auf Grund einer Entscheidung 
der militararztlichen Krankenhauskommission fiir den Militardienst 
nur im Landsturm ais tauglich oder fiir den Militardienst ais 
vollkommen untauglich befunden wurden, sofern die Verminderung 
ihrer kórperlichen Tauglichkeit mit dem Militardienst nicht im ur- 
sachlichen Zusammenhang steht, ferner, die wahrend der Ableistung 
des aktiven Militardienstes auf Grund einer Revision durch die 
militararztlichen Revisionskommissionen fiir den Militardienst nur 
im Landsturm ais tauglich oder fiir den Militardienst ais vollkommen 
untauglich befunden wurden, wenn sie nicht langer ais fiinf Kalender- 
monate aktiv gedient haben und die Verminderung ihrer kórperlichen 
Tauglichkeit mit dem Militardienst nicht im ursachlichen Zusammen
hang steht. Von der Militarsteuer sind befreit diejenigen Personen, die 
zu einer kórperlichen und geistigen Arbeit unfahig sind und kein 
steuerpflichtiges Einkommen besitzen. ferner diejenigen Personen, die 
von einer Gemeinde oder aus óffentlichen Mitteln unterhalten werden, 
sowie die in die Reserve, in den Landsturm mit oder ohne Waffe ver- 
setzten Personen im einzelnen Steuerjahre, wenn sie in dem betref- 
fenden Steuerjahre den Militardienst ableisteten oder zu militarischen 
Uebungen einberufen wurden. Ebenso brauchen die zum Hilfsdienst 

einberufenen Personen die Militarsteuer nicht zu zahlen. In dem betr. 
Steuerjahre sind auch diejenigen Personen von der Militarsteuer 
befreit, die ais Arbeitslose in den staatlichen Arbeitsvermittlungs- 
amtern registriert sind und in dem betreffenden Zeitraume mindestens 
2 Monate arbeitslos waren und ausserdem kein steuerpflichtiges Ein
kommen besitzen.

Die Militarsteuer wird in zweifacher Form erhoben, und zwar: 
ais Grundsteuer in festen Betragen von 10 zł, 15 zł und 20 zl jahr- 
lich, sowie in Form eines Zuschlages zur Einkommensteuer in Hóhe 
von 10%, 15% und 20% und bei Gehaltsbeziigen in Hóhe von 
0,2% bis 2% der Jahresvergiitung. Die Militargrundsteuer haben 
nur diejenigen Personen zu zahlen, die kein steuerpflichtiges Ein
kommen besitzen. Dagegen miissen diejenigen Zahler der Militar
steuer, die von ihrenj Einkommen die Staatseinkommensteuer ent- 
richten, ausser der Grundsteuer noch die Militarsteuer in Form des 
obengenannten Zuschlages zur Staatseinkommensteuer oder vom 
steuerpflichtigen Gehalt nach den vorstehend genannten Satzen 
zahlen. Die Zahlungspflicht der Militarsteuer erlischt: a) mit dem 
Tode, der Einziehung oder dem freiwilligen Eintritt in das Heer oder 
in die Kriegsmarine; b) bei den in die Reserve versetzten Personen 
mit dem Schluss desjenigen Kalenderjahres, in welchem sie das 
40. Lebensjahr vollenden; c) bei den iibrigcn Personen mit dem 
Schluss desjenigen Kalenderjahres, in welchem sie das 50. Lebens
jahr vollenden. Die Stadt- und , Landgemeinden sind zur Veran- 
lagung und Einziehung der Militargrundsteuer berufen.

Zur Veranlagung der Militarsteuer in Form eines Zuschlages zur 
Staatseinkommensteuer sind die Finanzamter fiir Steuern und Finanz- 
abgaben desjenigen Bezirks berufen, in welchem der Steuerpflichtige 
zur Steuer veranlagt wird, bzw. fiir diejenigen Personen, von denen 
die Steuer durch Abzug von den Dienstbesoldungen. Pensionen und 
Vergiitungen fiir Mietarbeit eingezogen wird, — die Finanzamter, 
in dereń Bezirken die Staatseinkommensteuer abgezogen wird.

Die riickstandige Militarsteuer wird mit den Verzugsstrafen und 
Beitreibungskosten in derselben Weise wie die direkten Steuern 
beigetrieben. Fur die Berufungen gegen die Veranlagung der Mili
targrundsteuer sind bei Landgemeinden die Kreisausschiisse und bei 
Stadtgemeinden die Wojewodschaftsausschiisse zustandig. Die Bc- 
rufungsfrist betragt 14 Tage. Die Berufung muss durch Vermittlung 
der Veranlagungsbehórde bei einer der vorstehend genannten Auf- 
sichtsbehórden eingelegt werden.

Die Berufungen gegen die Veranlagung der Militarsteuer in 
Form eines Zuschlages zur Staatseinkommensteuer kónnen von den 
Steuerpflichtigen bei der zustandigen Finanzkammer durch Ver- 
mittlung des Finanzamtes, welches die Veranlagung vorgenommen 
hat, binnen 30 Tagen nach dem Zustellungstage des Zahlungsbefehls 
erhoben werden. Die Entscheidung der Berufungsinstanz ist end- 
giiltig. Derartige abschlagige Entscheidungen der Berufungsinstanz 
kónnen jedoch noch durch eine Klage beim Obersten Verwaltungs- 
gericht in Warschau innerhalb von 60 Tagen nach dem Zustellungs
tage der betreffenden Entscheidung angefochten werden. Da vor 
dem Obersten Verwaltungsgericht Anwaltszwang besteht, kann die 
Klage nur von einem Rechtsanwalt angefertigt und an das genannte 
Gericht eingereicht werden.

Verbandsnachrichten.
Posen. Am Sonnabend, dem 14. Mai, feierte Herr 

Fleischermeister Georg H i 11 e r t-Posen sein 25-jahriges 
Meisterjubilaum. Wir sprechen Herrn Hillert die besten 
Gliickwiinsche aus und hoffen, daB ihm noch lange 
Jahre erfolgreichen Wirkens beschert sein mógen.

Dobrzyca. Zu der Sitzung am 8. Mai waren 13 Mit- 
glieder erschienen. Nach der Eróffnung gab der Vor- 
sitzende Herr Greczmiel einen Bericht iiber die Theater- 
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Auffiihrung, die am 10. Aprii in Dobrzyca stattfand 
und die ein recht guter Erfolg war. Den an der Arbeit 
Beteiligten wurde nochmals der Dank der Ortsgruppe 
ausgesprochen.

Zum Mitglied des Beirats wurde Herr Otto Grecz- 
miel gewahlt.

Ritschenwalde. Am 3. Mai hielt die Ortsgruppe ihre 
Mitgliederverversammlung bei recht stattlicher Betei- 
ligung ab. Nach Eróffnung durch den Vorsitzenden er- 
hielt Herr Chefredakteur Styra das Wort zu seinem Vor- 
trage iiber das Thema „Weltwirtschaftliche Zusammen- 
hange". Der Redner verstand es, die Aufmerksamkeit 
der Anwesenden zu fesseln und sie in dauernder Spannung 
zu erhalten. Seine Ausfiihrungen ernteten lebhaften Bei- 
fall und weckten den Wunsch, bald wieder einen ahn- 
lichen Vortrag zu horen.

Kischkowo. Am Sonntag, dem 12. Juni, nachmittags 
4 Uhr findet im Lokale des Mitgliedes Stroech die Monats- 
sitzung der Ortsgruppe statt, zu welcher die Mitglieder 
(nebst Frauen) herzlichst eingeladen werden. (E s w i r d 
Herr B aehr -Posen einen V o r t r a g halten. 
Die Mitglieder werden gebeten, piinktlich und vollzahlig 
zu ersclieinen.

Am Pfingstsonntag verstarb plótzlich im Alter 
von 76 Jahren der Obmann unserer Ortsgruppe 
Ritschenwalde, Herr Bezirksschornsteinfegermeister 

Gustaw Tonn.
Der Verstorbene war Mitbegriinder unseres 

Verbandes und nahm von seinem Entstehen ab 
an der Mitarbeit unserer Organisation lebhaften, 
tatigen Anteil. Bei der Griindung des Bezirks- 
verbandes Nord wurde er zum Vorsitzenden ge
wahlt und hat dessen Geschafte mehrere Jahre ge- 
fiihrt, bis die Riicksicht auf sein Alter und seine 
berufliche Tatigkeit ihn zwangen, das Amt abzugeben.

Mitten im offentlichen Leben stehend, gehbrte 
er irrimer zu Denen, die zur Einigkeit und zum 
ZusammenschluB mahnten. Der Ortsgruppe 
Ritschenwalde war er ein wahrhafter Fiihrer und 
vorbildlich in seiner Art. Durch seine rege Teil- 
nahme an den Beiratssitzungen war er dariiber 
hinaus sehr vielen auch ferner wohnenden Ver- 
bandsmitgliedern gut bekannt. Hat er es doch 
oft verstanden, in humorvoller Weise und mit 
gutem Rat Spannungen auszugleichen und unsere 
Bestrebungen zu fordem.

Sein Hingang ist fiir uns ein schwerer und 
schmerzlicher Verlust.
Verband fiir Handel und Gewerbe e. V. Posen 

Vorstand und Geschaftsfiihrung.

Deutsche Privathandelsschule 
in Bielitz (Bielsko). 

Plac Kościelny (Kirchplatz) No. 6.
Die Deutsche Privathandelsschule in Bielitz beginnt mit 

ihrem Unterricht am 1. September 1932.
Die Lchranstalt besteht:

1. aus einer zweiklassigen Handelsschule.
2. aus einem einjahrigen kommerziellen Fachkurs.
3. aus Spezialkursen.

A. Zweiklassige Handelsschule.
Die zweiklassige Handelsschule hat die Aufgabe, denen, die 

sich dem Handelsstańde oder anderen, demselben verwandten 
Berufsarten widmen wollen, eine gediegene kommerzielle Aus
bildung und entsprechende Kenntnisse in der polnischen Sprache 

zu vermitteln, sowie ihnen neben einer staatsbiirgerlichen Er- 
ziehung ein gewisses MaB an allgemeiner Bildung zu gewahren 
und zur Hebung der Erwerbsfahigkeit dieser Berufsarten beizu- 
tragen.

Schiiler und Schiilerinnen, die die dritte Klasse einer Biirger- 
schule oder Mittelschule mit Erfolg absolviert haben, sind 
von der Aufnahmepriifung befreit. Alle anderen Schiiler und 
Schiilerinnen haben sich einer Aufnahmepriifung zu unterziehen, 
welche folgende Gegenstande umfaBt: Deutsche Sprache (Unter- 
richtssprache), Rechnen, Geographie, Naturgeschichteund Natur-

In die zweite Klasse konnen nur solche Schiiler und Schiile- 
rinnen eintreten, welche die erste Klasse dieser oder einer gfeich 
organisierten Anstalt mit durchweg geniigendem Erfolge absol- 
viert haben.

Der Unterricht umfaBt folgende Gegenstande:
a) obligate:

Deutsche Sprache, polnische Sprache, polnische 
Handelskorrespondenż, Staatsbiirgerkunde, Buchhaltung, 
kauf. Rechnen, deutsche Handelskorrespondenż, Wirt- 
schaftsgeographie, Warenkunde, Handelskunde und 
Wechselkunde, deutsche Stenographie, polnische Steno- 
graphie und Maschinenschreiben;

b) freie:
englische Sprache und englische Handelskorrespondenż 
franzosische Sprache und Handelskorrespondenż.
B. Eiujahriger kommerzieller Fachkurs.

Der einjahrige kommerzielle Fachkurs hat den Zweck, jungę 
Leute, welche mindestens das 17. Lebensjahr im Kalenderjahr 
der Aufnahme erreichen, jene Kenntnisse zu vermitteln, welche 
sie zur Fiihrung der Geschaftsbiicher, Korrespondenz und Kontor- 
arbeiten befahigen.

Fiir den Eintritt in den einjahrigen Fachkurs ist die Voll- 
endung des 17. Lebensjahres im laufenden Kalenderjahre, sowie 
der Nachweis iiber die erfiillte Volksschulpflicht erforderlich.

Uber die Aufnahme entscheidet eine Aufnahmepriifung aus: 
Deutsche Sprache (Unterrichtssprache), Rechnen, Geographie, 
Naturgeschichte und Naturlehre. Absolvcnten der 3. Klasse 
einer Burger- oder Mittelschule sind von dieser Aufnahmepriifung 
befreit.

Der Lehrplan umfaBt folgende Gegenstande:
Polnische Sprache und polnische Handelskorre- 

spondenz, kaufmannisches Rechnen, Handels- und 
Wechselkunde, Biirgerkunde, Buchhaltung, deutsche 
Korrespondenz und Kontorarbeiten, Wirtschaftsgeo- 
graphie und Maschinenschreiben sowie Stenographie.

Der Unterricht wird in der Zeit ab 4 Uhr nachm. erteilt.
Die Anmeldung von Schiiler und Schiilerinnen nimmt die 

Direktion bis zum 30. Juni 1932 entgegen. Die Aufnahmepriifung 
wird am 1. Juli 1932 abgehalten.

Nach den Ferien erfolgen die Einschreibungen am 1. und 
2. September und im AnschluB daran die vorgesehenen Aufnahme- 
priifungen.

Schriftliche Anmeldungen werden auch wahrend der Ferien 
seitens der Direktion entgegengenommen.

Fiir neueintretende Schiiler und Schiilerinnen betragt die 
Einschreibgebiihr zł 10.—, der Lehrmittelbeitrag zł 10.—. Die 
Beitrage sind bei der Einschreibung zu entrichten. Schiiler und 
Schiilerinnen des II. Jahrganges zahlen nur den Lehrmittel
beitrag.

Das Schulgeld fiir die zweiklassige Handelsschule sowie fiir 
den einjahrigen Fachkurs betragt monatlich zł 20.—, doch kann 
in beriicksichtigenswerten Fallen eine ErmaBigung bis zu 
zł io.— und in Ausnahmefallen eine noch gróBere ErmaBigung 
gewahrt werden. Das Schulgeld ist unbedingt monatlich im vor- 
hinein zu zahlen. Jeno Schiiler und Schiilerinnen, welche die 
Anstalt aus was immer fiir einem Grunde vor Beendigung des 
Schuljahrcs verlassen, miisśen beim Austritte den ziim vollen 
Schulgeld ausstehenden Rest bezahlen.

Die Direktion ist gerne bereit, den Parteien bei Ausmittelung 
von Kost- und Wohnplatzen fiir auswartige Schiiler an die Hand 
zu gehen, sowie diesbeziigliche Auskiinfte zu erteilen.

Schiiler-Internate zur zweckentsprechenden Unterbringung 
der Zóglinge stehen zur Yerfiigung.

Deutsche Ostmesse in Kbnigsberg.
Die Vorbereitungen der vom 21. bis 24. August stattfindenden 

Deutschen Ostmesse' mit Landwirtschafts-Ausstellung und einer 
Reihe wichtiger Sonderausstellungen sind in vollem Gange. Das 
Intcresse an der Warenmustermesse ist nach den vorliegenden 
Meldungen iiberaus rege, zumal die Mustermesse auf der bevor- 
stehenden 20. Messe durch raumliche Konzentration und be
sonders reiche Ausgestaltung ais Kernstiick der Deutschen Ost
messe herausgehoben werden soli. Der Reichsjustizminister łiat 
laut Bekanntmachung vom 23. Marz 1932 auch der diesjahrigen 
Konigsberger Messe den im Gesetz vom 18. Marz 1904 yorge- 
seheńen Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen 
zuerkannt.
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Vermittlung aller Art.
Tiichtigem Schneider bietet sich giinstige Niedcrlassungsmóglich- 

keit in Kleinstadt (Provinz Posen) mit guter Umgegend. Naheres 
durch die „Berufshilfe“ T. z., Poznań, Zwierzyniecka 8.

In Kreisstadt (Proyinz Posen) ist eine Sattler- nnd Tapezierer- 
werkstatt mit Einrichtung, Wagenremise und anschliessender Woh
nung giinstig zu pachten. Arbeitsvertrage mit umliegenden Giitern 
moglich. Wohnung sofort beziehbar. Naheres zu erfragen bei der 
„Berufshilfe" T. z., Poznań, ul. Zwierzyniecka 8.

In grosserer Dorfgemeinde ist eine Windmiihle unter ausserst 
giinstigen Bedingungen zu verpachten. Fiir den unverheirateten Pach- 
ter Wohnung und Verpflegung beim Besitzer der Miihle gegen ge- 
ringes Entgelt yorhanden. Zur Pachtiibernahme sind 300 z! er- 
forderlich. Naheres durch die „Berufshilfe" T. z., Poznań, Zwie
rzyniecka 8.

Dreistóckiges Eckwohnhaus in Danzig, Nahe Bahnhof Lege- 
tor, Wert ca. 100 000 DG, Mietsertrag jahrlich 9500 DG, ist zu 
tauschen gegen ein ahnliches Objekt in gróBerer Stadt West- 
polens. Das Haus. enthalt

eine 6-Zimmerwohnung,
drei 5-Zimmerwohnungen, 
eine 4-Zimmerwohnung, f 
zwei 3-Zimmerwohnungen, 

wovon eine fiir den Kaufer frei wird. Eine Hypothek von 
30 000 DG kann ubernommen werden. L. 25.

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Loli, Poznań, 
Zwierzyniecka 8. . Herausgegeben vom V e r b a n d 
fiir Handel u. Gewerbe, Poznań, Zwierzy

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

X * ARBEITSM ARKT
Neumeldungen. * * X

Stellengesuche.
Zimmerpolier, 

m. langjahriger Praxis, auch 
ais Platzmeister. 2/2

Dachdecker,
25 J., evangl., zweisprachig.

Stukkateur,
Kunststeinarbeiter, mit langj. 
Praxis, kath., zweisprachig.

5/1

Glaser,
mit langjahriger Praxis. 8/2

Ziegelmeister,
mit langjahriger Praxis, zwei
sprachig. 10/1

Tischlergeselle,
21 Jahre, evangl., zweispra
chig. 11 /29

Tischlergeselle,
Móbeltischler, 21 Jahre,evangl. 
zweisprachig. 11 /30

Kunsttischler,
25 Jahre, mit samtlichen Holz- 
bearbeitungsmaschinen ver- 
traut, zweisprachig. 11 /35

Tischlergeselle,
24 Jahre, zweisprachig. 11/36

Móbel- und Bautischler,
18 Jahre, zweisprachig. 11/37

Klavierbauer,
mit guten Zeugniśsen, 20 J„
evangl., zweisprachig. 11/38

Stellmacher,
20 Jahre, evangl., zweispra-
chig. 12/11

Stellmacher,
mit eigenem Werkzeug, 24|„
kath., zweisprachig. 12/12

Stellmacher,
28 Jahre, kath., auch ais 
Gutsstellmacher, eignes Hand- 
werkszeug, zweisprachig.

12/13

Holzbildhauer,
18 Jahre, evangl., zweispra
chig. 17/2

Schmied,
24 Jahre, evangl., auch ais 
Gutsschmied. 21/16

Schmiedegeselle,
18 J., evangl., zweisprachig.

21/40

Schmied,
29 Jahre, kath., zweisprachig.

21/41

Schmied,
Chauffeur, 23 Jahre, evangl., 
zweisprachig. 21 /42

Schmiedegeselle,
19 J., evangl., zweisprachig.

21/43
Schmied,

m. Hufbeschlag, 23 J., evangl. 
zweisprachig. 21/44

Schmiedegeselle,
20 Jahre, evangl., Deutsch-
polnisch. 21/45

Sehlosser und Dreher,
21 Jahre, evangl., zweispra
chig. 23/33

Schlossergeselle,
20 Jahre, kath., Autogen- 
SchweiBer, zweisprachig.

• 22/33

Kunstschlosser, 
Btichsenmacher, 24 J ahre,
evangl., zweisprachig. 22/34

Sehlosser,
Maschinenschlosser, 23 Jahre, 
evangl., zweisprachig. 22/35

Sehlosser,
Maschinist, 23 Jahre, evangl., 
zweisprachig. 22/36

Schlossergeselle,
19 Jahre, sucht Stellung zur 
Weiterbildung. 22/37

Sehlosser,
Chauffeur, 21 Jahre, evangl., 
zweisprachig. 22/38

Maschinenschlosser
Chauffeur, 24 Jahre, evangl., 
zweisprachig. 23/16

Schlossergeselle,
Maschinenschl., 21 Jahre, kath,, 
auch aufs Land. 23/46

Maschinenschlosser,
Chauffeur, 22 Jahre, evangl„ 
Dreschsatzfiihrer. 23/47

Maschinenschlosser
Chauffeur, 24 Jahre, evangl., 
zweisprachig. 23/48

Schlosser-Installateur,
21 Jahre, evangl., zweispra
chig. . 23/49

GelbgieBer,
Mechaniker-Chauffeur, 26 J., 
kath., zweisprachig. 24/6

Elektromonteur,
(Neon - Anlagen), 22 Jahre, 
kath., zweisprachig. 31/u

Elektrotechniker,
Meister, 21 Jahre, evangl., 
zweisprachig. 31/12

Optiker,
Mechaniker, 22 Jahre, eyangl., 
zweisprachig. 36/1

Geometer,
m. langj. Praxis, evangl., 
z weispr achi g. 40/8

Diplom-Ingenieur
f. Maschinenbau, 24 Jahre, 
evangl., zweisprachig. 40/16

Schriftsetzer,
21 Jahre, kath., zweisprachig 

41/5

Tapezierer,
21 Jahre, evgl„ zweisprachig.

46/15

Sattler,
24 Jahre, kath. 46/16

Sattler u. Tapezierer,
21 Jahre, evangl., s. Stellung 
z. Weiterb. 46/17

Sattlergehilfe,
21 Jahre, evangl., auch ais 
Gutssattler, zweispr. 46/18

Schuhmachergeselle,
20 Jahre, kath., s. Stellung 
z. Weiterb. 51/3

Backergeselle,
22 J„ evangl., zweispr., sucht 
Stellung z. Weiterb. 61/24

Backergeselle,
19 J., evangl„ zweispr. sucht 
Stellung z. Weiterb. 61/29

Fleischergeselle,
20 J., evangl., zweispr., sucht 
Stellung z. Weiterb. 63/7

Fleischer,
23 J., evangl„ zweispr. 63/8

Fleischergehilfe,
23 J., evangl., zweispr. 63/9

Obermtiller,
Miihlenbauer, m. langj. Praxis, 
evangl„ zweispr. 64/17

Muller,
27 J., evangl., zweispr. 64/24

Muller,
m. Reparaturen yertraut, 24
J., evangl„ zweispr. 64/25

Bilanzsicherer Buchhalter,
38 J., kath., deutsch-polnisch- 
englisch. 73/6

Buchhalter,
Holzbranche, 27 J., evangl.,
Deutsch-polnisch. 73/7

Getreidekaufmann,
22 J., evangl., Deutsch-pol
nisch. 74/9

Getreidekaufmann,
20 J., kath., zweispr. 74/11

Getreidekaufmann,
20 J., evangl., Deutsch-pol
nisch. 74/11

Biiroanfangerin,
21 J., evangl., Deutsch-Pol- 
nisch - Franzósisch - Englisch, 
Schreibmaschine, Stenogra- 
phie. 76/14

Buroangestellte,
19 J., evangl., Stenographie, 
Deutschund Polnisch, Schreib
maschine. 76/17

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

erleidet Ihr Unternehmen, wenn 
Sie die Steuererkiarungen nicht 
Yorschriftsrnassig durchfiihren.

Das polnische

in deutscher Uebersetzung
ncbst vielen ErklSrungen

ist das Handbuch, das Sie brauchen.

Es ist znm Preise von 
zi 7.50 in allen Buch- 
handlungen oder von dem 
Verlage direkt zu be-

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

Włoska Spółka Akcyjna 
Powszechna Asekuracja w Tryjeście 

flSSICURHZIONl 
GENERHLI TRIESTE

gegriindet 1831
Garantiefonds Ende 1930:

L. 1 417 529 558.17,

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

♦
Lebens', Feuer-, Haftpflicht-, 
Unfall-, Einbruchsdiebstahl-, 

Transport- und Valoren- 
Versicherung

Kostenlose fachmannische Beratung 
und Vertreterbesuch durch die:

Subdirektion: Tczew, ul. Kopernika 9 
Filiale: Poznań, ul. Kantaka 1.

P. G. Muller,
Katowice, 

plac Wolności 2, 
gegrOndet 1895, 

iilteste Kohlengrosshandlung 
Oberschlesiens empfieblt gute

Hausbrandkohlen.
Industriekohlen, 

oberschl Hiittenkoks 
X Bau- u.Diingekalk 
zu konkurrenzlosen Preisen 

und Bedingungen.

Haus
1 -stockig. Neubau, njit 
groBen Fabrikraumen und 
5 Zimmerwohnung nebst 
NebengelaB.sofort bezieh- 
bar, gunstig zu verkaufen. 
Naheres beim Eigentumer
•Jurkiewicz,

Poznań, ul. Mylna 2b.

T

Reklame-
und Geschafts-Drucksachen

In ein- und mehrfarblger 
Ausfuhrung liefern wir 
sauber uncl bślligst

CONCORDIA Sp. Akc

POZNAŃ
GEGRÓNDET 1840.

B.SCHULT

GRO^TEJ /PECIALHAUJ
fi5r ffine

PELZWAPEN
EIGENE ATELIER5

FUR MASJANFERTIGUNG

Sinkauf uon 'Pelzusaren istWer- 
trauenssache.Mem seit uber85 Jahren 

bestehendes 5pecia(geschdft  leistet 
Qarantie fur fachmannisch sau 

bersie Arbeit u.tadelioses-
esundesJellmałerial
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Johannes Linz, wu
► ►►►

4 Gegrilndet 1862. ►
4 Inh.: Georg Linz, Ingenieur ►
4 Maschinenfabrik, Eisen- und zMetallgiefóerei ►
4 Kesselschmiede und Reparatur - Werkstatt. ►

===== Technisches Biiro == ►
liefert alle Maschinen und Apparate fiir ►

< (eden gewerbliehen Betrieb ►
besonders fur ►

4 Zuckerfabriken, Brauereien ►
< Malzfabriken, Brennereien ►
1 Ziegeleienu.Landwirtschaft.

J Reparaturen jeder Art ► ►
( werden schnell und sachgemaB ausgefuhrt
| Monteure jederzeit disponibel. t

Eisen- u. Metal Ig uB in la iusflihr ung- ►
Eigene Modelltischlerei! ►

Tel. 16 Rawicz. P. K. O. Poznań 201 796.

-w w" sr w w NT w

Sp. Ake.

Zentrale: Poznań, ul. Masztalarska 8 a, 
Depositenkasse: ul. Wjazdowa 8. 
Telegram m-Adr. Poznań: Gewerbebank 

Telephon 8054, 2251, 2248.
P.K.O. Poznań: Nr. 200 490-

*

FI L.I A. LEN:
Bydgoszcz, Inowrocław. Rawiez.

*

Ausfuhrung samtlicher 
banKgesch. Transaktionen.
I —....... -rea—I

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

biuro i echniczno -Handlowe

A. GLASER, Poznań
ul. 27 Grudnia 16

Telephon 50-16. Telegr -Adr. „Technohandcl1

Hauptbank Daiizig.
= Gegrilndet >8:6. =

Zweigniederlassungen in Polen
Poznań (Posen)

Grudziądz (Graudenz)
Starogard (Stargard) 

Tczew (Dirschau)

Empfehlen sofort ab Lager zu 
Leder- 
Kamelhaar- 
Hanf- 
Baumwoll-

Gumml- 
Spirai- 
Hanf-

aullerslen Fabrikpreiseo:

Klingerit- 
Asbest- 
Gummi-
Hanf- 
Asbest- 
Gummi-

Mn
IW

LagerMelalle

Bnin
Banca- und Lotzinn

in BlOcken, sowie Staben.

Ausfuhrung aller
bankgeschaftlichen Transaktionen,

Schmieróler, Staufferbiichsen, Benzin-Lót- 
lampen und -Kolben, Stałil- und Messing- 
Draht-Bursten, technische Filze, Fiber in 
Platten und Staben, Putzwolle sowie sfttntl.

technischen Artikel
fiir Maschinen bedart und Landwirtschaft.


