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„Oberstes Gesetz unseres Handelns: 

die Gemeinschaft!
Du und ich — wir alle gehoren 

zusammen.
denn jeder ist des anderen Schi cksal.11

Wir fordem von uns selbst und von 
jedem anderen in unserem Volke 
hochste Leistung, das heifit hochstes 
Konnen. Diese Meisterschaft aber 
kommt aus Wissen und Erfahrung.

Dr. R. Ley.
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Warum planmassige BerufslenKung?
Wir bringen nachstehend im Auszug einen Aufsatz von 

Dr. Hans Kruger- Hamburg, der sich mit der Notwen- 
digkeit einer planmaBigen Berufsberatung befaBt. Es be- 
steht heute kein Zweifel mehr dariiber, daB viele Menschen, 
die in ihrem Beruf keine befriedigenden Leistungen er- 
reichen kónnen, in erster Linie deshalb nicht vorwarts 
kommen, weil sie auf falschem Posten stehen. Weil sie 
sich bei der Berufswahl von verkehrten und iiberlebten 
Anschauungen leiten lieBen oder sich iiberhaupt keine rechte 
Vorstellung davon machten, welche Anforderungen an die 
kórperliche und geistige Leistungsfahigkeit eines Berufsan- 
warters gerade der von ihnen gewahlte Beruf stellte. Es 
kann daher nicht oft und nicht deutlich genug immer wieder 
darauf hingewiesen werden, wie notwendig eine planmaBige 
Berufsberatung gerade auch hier bei uns ist, wo die An
forderungen an die berufliche Leistungsfahigkeit des ein- 
zelnen ganz besonders hoch sind und nur derjenige Aus- 
sicht hat, im Beruf vorwarts zu kommen, der diesen hohen 
Anforderungen gerecht wird.

Die nachfolgenden Ausfiihrungen von Dr. Kriiger-Ham- 
burg bedeuten in diesem Sinne eine wertvolle Bestatigung 
und Erganzung des Leitartikels in Nr. 6 der Verbands- 
zeitung: „Die Jugend unserer aller Verpflichtung“.

Berufshilfe, e. V.
Dr. H. Kruger schreibt:
„Gerade heute, wo wir beim Arbeitsamt den Rest der 

noch verbliebenen erwerbslosen Volksgenossen etwas naher ■ 
ins Auge zu fassen in der Lagę sind, wo uns weiter das 
Arbeitsbuch iiber den beruflichen Lebensweg jedes einzelnen 
nahere Auskunft gibt, ist es uns mehr ais bislang móglich, 
den tieferen Ursachen der Erwerbslosigkeit im Einzelfall 
nachzugehen. Dabei aber kónnen wir immer wieder fest- 
stellen, daB in vielen Fallen nicht nur auBere Ungunst 
der Verhaltnisse, sondem im Menschen selber liegende 
Momente, namlich das Fehlen des echten Berufstriebes 
oder der erforderlichen Leistungsanlagen Schuld an dem 
Ausbleiben des Berufserfolges waren; daB infolgedessen 
haufig ein Berufswechsel oder gar ein Abgleiten von Fach- 
arbeitertum zu ungelemter Arbeit erfolgte!

Auf die Dauer jedoch kann ein Volk nur von echter 
Schaffensfreudigkeit beseelte und durch natiirliches Talent 
zur Erzielung von guten Leistungen befahigte Naturen 
brauchen.

Hier haben nun die Berufsberatungsstellen einzusetzen, 
indem sie, gleichsam ais „Bezirkskommandos der Arbeit1', 
eine scharfe Musterung der noch vor der Berufswahl stehen- 
den jiingsten Jahrgange vornehmen.

Immer wieder wird — namentlich von den Eltern — 
die Frage gestellt: „Warum nicht Berufswahl ganz nach 
Wunsch? Kann, soli und darf man den Wiinschen der 

Jugendlichen wirklich nicht folgen? Ist es tatsachlich nicht 
zu vermeiden, ja ist es denn iiberhaupt zu verantworten, 
einem Jugendlichen von einem Beruf, den er sich nun ein
mal in den Kopf setzte, abzuraten?“

Solchen Einwendungen gegeniiber erscheint es ange- 
bracht, einmal in aller Deutlichkeit die Grundsituation auf- 
zuzeigen, in die der Berufsberater Jahr fiir Jahr durch die 
tatsachlichen Berufswiinsche, ihre Zahl, Art und Motivie- 
rung versetzt wird. Ein einziger Blick auf eine der Berufs- 
wunschstatistiken, wie sie die Beratungsstellen erstmalig 
bereits friiher ais ein Jahr vor der endgiiltigen Schulent- 
lassung auf Grund schriftlicher Angaben der kiinftigen 
Schulabganger aufstellen, vermag in den meisten Fallen 
auch die argsten Skeptiker zu iiberzeugen. Wie miiBte 
so kónnte man fragen — die Struktur des Wirtschafts- 
lebens sein, wenn sie lediglich von den Berufswiinschen der 
Jugendlichen bestimmt wurde? Welche Lehrstellen und 
welche Berufe miiBten dann vorwiegend vorhanden sein? 
In der Tat wurde die berufliche Gliederung des deutschen 
Volkes ein sehr seltsames Bild bieten, wenn sie sich nur 
nach den Wiinschen der Jungen und ihrer Eltern richtete. 
Dann gabe es namlich bald in unserem Vaterlande nur 
noch Autoschlosser, Maschinenbauer, Elektriker, Feinmecha- 
niker, Motorenschlosser und Flugzeugbauer, fiir dereń leib- 
liches Wohl Backer, Konditoren und Kóche sorgen wurden. 
Der Metallfacharbeitermangel ware also scheinbar rein zahlen- 
maBig mit einem Schlage behoben und unsere Verpflegung, 
wenigstens teilweise sichergestellt, soweit nicht die Backer 
Kóche und Konditoren, wie das namentlich den „Jungens 
von der Wasserkante" schón bei der Berufswahl vorschwebt, 
nach der Lehrzeit auf die See in die groBe weite Welt auf 
Abenteuer hinausfahren und ihnen sich dabei die gelernten 
Maschinenbauer ais Seemaschinisten anschlieBen! Wer es 
aber vorzieht, ais Maschinenbauer, Autoschlosser, Fein- 
mechaniker an Land zu bleiben, der sieht sein Lebensziel 
vielfach darin, Chauffeur, Pilot, Funker, Panzerwagenfiihrer 
zu werden oder ais Konstrukteur eines neuen Flugzeugtyps 
die Mitwelt zu begliicken.

Sicherheitskantonisten dagegen und wohlbehiitete Mut- 
tersóhnchen ohne viel eigene Initiative bilden sich ein, im 
Beamtenberuf bei Post und Bahn ein ruhiges, gemachlich 
dahinflieBendes Leben mit Pensionsberechtigung finden zu 
kónnen!

Auf der anderen Seite aber weiB der jungę tatenlustige 
und phantasiebegabte Jungę so wenig mit Berufen wie 
Klempner, Glaser, Maler, Schneider, Tapezierer, Polsterer 
anzufangen, die ihm — vielleicht weil er sie zu oft im Haus
halt in allzu groBer Nahe sieht — viel zu prosaisch vor- 
kommen, besonders wenn bei ihm etwa die Verbindung von 
Klempner und Toilette, von Schlosser und Tiirschlussel, von 
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Glaser und Fensterputzen naheliegt. Auch an Berufen wie 
Dreher und Werkzeugmacher konnte sich bis vor kurzem 
jugendliche Begeisterung schwer erwarmen, da sie in ihnen 
zu sehr nur auf Fertigung von leblosen Einzelteilen, nicht 
auf Zusammenbau ,,lebendiger“ Maschinen abgestellte Tatig- 
keiten zu erblicken meinte.

Diese — drastisch gehaltene — Schilderung der Berufs- 
wiinsche spiegelt in der Tat die alljahrlich wiederkehrenden 
Tendenzen der Berufswunschbildung wider, die zur Zu- 
sammenballung der Wiinsche um bestimmte, ,,beliebte“ 
Gewerbe (sog. ,,Modeberufe“) und zum Zuriicktreten der 
„unbeliebten" Berufe („Mangelberufe") fiihrt. So standen 
etwa, um nur wenige Zahlenbeispiele zu nennen, 1935 in 
Hamburg 829 Anwartern fiir den Autoschlosserberuf nur 
213 Lehrstellen gegeniiber, fiir 491 Reflektanten auf eine 
Backerlehrstelle waren nur 107 Móglichkeiten vorhanden, 
wahrend andererseits auf 50 offene Dreherlehrstellen zu
nachst nur 9 Bewerber entfielen und fiir 54 Werkzeug- 
inacherstellen sich anfangs nicht ein einziger Interessent 
gemeldet hatte!

Die Frage, welch praktische Auswirkungen nun eine 
solche UngleichmaBigkeit in der Verteilung der Stimmen- 
zahl bei der Berufswahl nach sich zieht und wie man ihren 
nachteiligen Erscheinungen begegnen kann, stellt den Be- 
rufsberater zunachst vor die Notwendigkeit, den tieferen 
Ursachen fiir das Vorhandensein von begehrten und ge- 
miedenen Berufen nachzugehen. Er findet diese, wie bereits 
in der Art der vorausgegangenen Schilderung angedeutet 
ist, zunachst in der typisch kindlichen Haltung der 13- bis 
14jahrigen Jungen, die bei geringer tatsachlicher Berufs- 
kenntnis mit ihren eigenen Illusionen, Hoffnungen, Idealen, 
Traumereien das Bild der Berufe ganz verandert sehen und 
im Grunde vielfach nur Phantasmen nachjagen. Abenteuer- 
lust, romantische Neigungen, Heldenideale (die sich oft den 
vergótterten Onkel, nicht den Vater zum Vorbild nehmen!), 
Selbstandigkeitsdrang, Freude am Zusammenbau beweg- 
licher Maschinenteile — das alles sind Interessen und Trieb- 
regungen, die zunachst einmal ais vergangliches Allgemein- 
gut dieser Altersstufe beim einen mehr, beim anderen weniger 
die Berufswahl beeinflussen und den jungen Menschen so 
schwer den Weg zu sich selber, zu seinen urpersónlichen, 
bleibenden Neigungen finden lassen. Es spielt angesichts 
dieser Tatsachen nur eine untergeordnete Rolle, daB die 
Beliebtheit einzelner Berufe sich verschieben, die Modę sich 
wandeln kann, daB etwa 1923 zur Inflationszeit der Kauf
mann, 1928 bis 1930 zur Zeit der Reichszuschiisse fiir Lehr- 
linge des Baugewerbes der Maurer, 1931 bis 1932 der See- 
mann der fuhrende Berufswunsch war, daB zur Zeit der 
Maschinenbauer den Autoschlosser etwas zuriickgedrangt 
hat, der Backer stark im Absinken begriffen ist und der 
fruher gar nicht gefragte Dreherberuf sich zunehmender 
Beliebtheit erfreut. Derartige Wandlungen sind eben auf 
das Konto der jeweiligen wirtschaftlichen Lagę oder — 
sagen wir besser — der in jeder Zeit, teilweise sogar in jeder 
Gegend herrschenden allgemeinen Berufswertungs- und Be
ruf skon junkturatmosphare zu setzen, die natiirlich auch die 
Jugend — nicht zuletzt durch Beeinflussung der Eltern — 
in ihren Bann schlagt. Und doch bevorzugt auch hier der 
Jugendliche, weit entfernt von aller materialistischen, nur 
am finanziellen Vorteil interessierten Einstellung, diese Be
rufe nur, weil er in sie seine Ideale hineinsieht, weil sich an 
dem von ihm umgeformten Biłde der Berufe immer wieder 
seine alterstypischen Neigungen und Triebe entziinden.

Man konnte nun die ganze Sachlage recht komisch 
finden und dariiber lacheln. Aber der Berufsberater liichelt 
nicht, sondern sieht vielmehr diese Erscheinungen ais zwar 
verstandliche, aber doch sehr ernste und sehr bedenkliche 
Wirkungen einer vóllig falschen, weil unreifen Berufsein- 
stellung an, die um so gefahrlicher wird, wenn auch die 
Eltern sich in gleicher Haltung hinter ihre Kinder stellen.

Schlimm und hóchst verhangnisvoll ist es namlich, 
wenn nun die Eltern diese fiir eine bestimmte Altersstufe 

typischen Entwicklungsphasen ais dauernde, in der Einzel- 
persónlichkeit wirklich verankerte echte Neigungen ansehen 
und den Jungen in seinen Illusionen von einer anderen Seite 
aus bestarken! In solchen Fallen pflegen namlich die Eltern 
vor allem von einer augenblicklich guten Konjunktur und 
bestimmten Zukunftsaussichten und Verdienstmóglich- 
keiten dieser Berufe auszugehen und, wie sie fliichtige Be- 
rufsgeliiste ihrer Jungen ohne weiteres ais emsten Berufs- 
trieb ansehen, so pflegen sie auch aus kindlichen Spielereien, 
besonders mit technischen Spielzeugen, die sie oft ihren 
Kindern geradezu aufdrangen, auf gute Befahigung gerade 
fiir diese Berufe zu schlieBen. Immer wieder muB der Be- 
rater hóren: „Warum soli mein Sohn nicht Autoschlosser, 
Maschinenbauer oder Feinmechaniker werden, wo er doch 
sein Fahrrad so sachverstandig repariert, wo er dauemd mit 
dem Stabilbaukasten die schónsten Maschinen baut, alte 
Weckuhren auseinandernimmt und sich iiberhaupt von 
„klein auf“ nur fiir Motoren interessiert?"

Abgesehen von solchen Begriindungen spielen aber bei 
den Eltern auch bestimmte soziale Wertungen der einzelnen 
Berufe eine Rolle, wie man sie in unserem vom Klassendiinkel 
abgeriickten Volke eigentlich nicht fiir móglich gehalten 
hatte. Der Klempner, der Maler und Anstreicher, der Bau- 
schlosser gelten nun einmal nicht ais so fein wie der Elek- 
triker, der Maschinenbauer und der Feinmechaniker. Be
sonders tritt dies bei der Berufswahl der Schuler von Gymna- 
sien zutage, bei denen und bei dereń Eltern das soziale Auf- 
stiegsstreben oft solche Formen annimmt, daB sie in groBer 
Zahl dem Handel, vor allem Bank, Sparkasse, Versicherung, 
Ex- und Import zustreben, wahrend sie den Verkaufer in 
jeder Form meiden. Ebenso wird auf handwerklichem Ge- 
biet vorwiegend, wenn nicht besondere Grunde vorliegen, 
der Feinmechaniker, Maschinenbauer und Elektromotoren- 
bauer gewiinscht, wahrend verhaltnismaBig selten ein Mittel- 
schiiler den Beruf des Backers, Klempners, Kupferschmiedes, 
Gartners, Glasers oder andere Berufszweige einzuschlagen 
bereit ist.

Die Berufsberatung wird von sich aus nicht miide 
werden, durch fortgesetzte Aufklarungs- und Belehrungs- 
aktionen daran zu arbeiten, daB alljahrlich eine Wandlung, 
ein Umlernen und eine andere Auffassung vom Beruf sich 
bei allen Volksgenossen durchsetzt. GewiB gibt es, wie nicht 
unerwahnt bleiben darf, auch verniinftige Eltern, die von 
den geschilderten Vorurteilen frei sind und die auch die 
Liebhabereien ihrer Kinder richtig beurteilen. Das sind vor 
allem diejenigen, die mehrere Kinder besitzen und die in- 
folgedessen ein feines Gefiihl fiir unterschiedliche Begabung 
und damit iiberhaupt fiir den Begriff der naturgegebenen, 
bleibenden Anlagen haben. Hier ergibt sich darum auch 
weniger eine verfehlte Berufswahl, wahrend die einzigen 
Kinder der Gefahr, berufliche Irrwege zu gehen, am meisten 
ausgesetzt sind.

In den meisten Fallen aber muB der Berater und die 
Beraterin immer wieder klarend, mahnend und warnend 
eingreifen, auf die Gefahr hin, sich zunachst durch Zer- 
stórung von Illusionen und scheinbar festen Zukunftsplanen 
unbeliebt zu machen.

Sie miissen es ja, wenn sie wirklich den Arbeitseinsatz 
regeln und dem ganzen Volke dienen wollen. Denn, wie sich 
aus der Darstellung der Berufswiinsche ohne weiteres ergibt, 
geht eben bei den beliebten Berufen die Nachfrage erheblich 
iiber das Angebot an Lehrstellen hinaus. Diese erhalten 
also leicht geniigend und auch guten Nachwuchs, wahrend 
die anderen Berufe ohne die werbende Hilfe des Beraters 
nur schwerlich quantitativ und qualitativ ausreichende Be- 
rufsanwarter bekommen wurden. So sehr die Berufsberater 
also auch das Interesse des deutschen Jungen an der Technik, 
am Flugzeugbau, an der Motorisierung anerkennen und es 
durchaus zu fordem bereit sind, so wenig diirfen sie tatenlos 
zusehen, wenn nun alle nur den Motor konstruieren wollen 
und andere Gewerbe dem Nachwuchsmangel oder der Nach- 
wuchsverschlechterung entgegengehen!
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Leider droht aber yorlaufig noch jedes Jahr die Gefahr 
einer ungleichmaBigen Verteilung der guten und weniger 
guten Berufsanwarter auf die einzelnen Berufszweige. Zum 
mindesten wirkt sich diese Erscheinung dahin aus, daB kurz 
vor Ostern die begehrten Lehrstellen langst besetzt sind, 
wahrend in den anderen Berufen noch zahlreiche offene 
Lehrstellen yorhanden sind. Diese Sachlage pflegen nun 
leider noch immer manche Betriebsfiihrer in Unkenntnis 
der tieferen Zusammenhange den Berufsberatungsstellen 
zum Vorwurf zu machen und iiberhaufen diese oft mit 
telefonischen und schriftlichen Vorwiirfen wegen nachlassiger 
,,Bedienung‘‘ und Drohungen, ihren Nachwuchs selber durch 
Inserate zu suchen. Dabei verkennen sie, daB sie auf diese 
Weise selbst nur den reibungslosen Ablauf der Berufslenkung 
noch starker hemmen. Alle diese Kreise sollten vielmehr 
erkennen, daB erst dann eine wirkliche Abhilfe geschaffen 
werden kann, wenn alle beteiligten Wirtschaftskreise ver- 
trauensvoll eng mit der Berufsberatung zusammenzuarbeiten 
gewillt sind!

Auf jeden Fali muB vor allem gerade den Vertretern 
der ,,Mangelberufe“ nachdriicklich empfohlen werden, ihre 
offenen Lehrstellen so rechtzeitig wie moglich, nicht erst 
kurz vor Ostern zu melden!

In welcher Weise im iibrigen der einzelne Betriebs- 
fiihrer die Berufsberatung zu unterstiitzen vermag und was 
er von ihr zu erwarten hat, erkennt er nicht nur durch 
Eingehen auf ihre allgemeinen Ziele, sondern oft erst durch 
Einblick in die Art, wie der Berater tatsachlich die Ein- 
gliederung des jungen Menschen in den richtigen Beruf 
vornimmt. Auf diese Frage mógen die folgenden Ausfiih- 
rungen eine — im Rahmen dieser Abhandlung allerdings 
nur kurze — Antwort geben.

Betritt der Jugendliche das Sprechstundenzimmer, so 
beginnt die Beratung. Die Berufsberater bilden sich so- 
gleich ein yorlaufiges Urteil, wie jeder Betriebsfiihrer, bei 
dem sich ein Lehrbewerber vorstellt, das ja auch tut, pro- 
tokollieren alle wesentlichen Eindriicke und beschiiftigen 
sich dann zunachst mit dem Berufswunsch und seiner Ver- 
ankerung. Hier gilt es nun, alle ersterwahnten Erkennt- 
nisse anzuwenden, hier hat der Berater in jedem Einzel- 
fall wieder zu priifen, ob der Wunsch nur von auBen nahe- 
gelegt wurde, von Eltern, Freunden, Schulkameraden, durch 
Zeitsuggestionen, ob die typisch kindlichen Phantasievor- 
stellungen in erster Linie mitwirken oder ob vielleicht doch 
wirklich emste, echte, ureigene Neigungen fiir bestimmte 
Berufe oder besser fiir bestimmte Berufsarten yorhanden 
sind. Wie haufig zeigt sich aber dabei, daB unter der Ober- 
flache von tórichten Vorstellungen und angenommenen 
Wiinschen doch eine echte, freilich oft in ganz anderer 
Richtung liegende Neigung schlummert, ein ernster Berufs- 
trieb, der aber manchmal erst nach langer, miihevoller 
Ausgrabearbeit entdeckt werden kann. Ueber solche Wiin- 
sche wird kein verantwortungsbewuBter Berater einfach 
hinweggehen, sondern wird sie respektieren und versuchen, 
wenn auch die erforderlichen Fahigkeiten yorhanden sind.

und bei wirklich echten Neigungen sind sie das tatsach
lich yielfach, den Wunsch des Jugendlichen soweit wie 
moglich zu erfiillen.

Diese Wunschanalyse, die zur Entdeckung und manch
mal auch erst zur Erweckung des echten Berufstriebs fiihrt, 
ist oft ebenso wichtig, wie die psychologische Eignungs- 

. untersuchung, die in vielen Fallen, aber keineswegs immer 
yorgenommen wird, besonders dann nicht, wenn die sonst 
yorhandenen Unterlagen, also Schulzeugnis, Lehrerauskunft, 
Arzturteil, Elternbericht und die eigenen Eindriicke des 
Beraters die Persbnlichkeit des Jungen schon geniigend klar 
herausstellen. Wo aber diese Unterlagen nicht ausreichen, 
da schaltet man die psychologische Eignungsuntersuchung 
ein. Ohne auf sie naher einzugehen, sei hier nur so viel be- 
merkt, daB sie in keinem Falle eine „Spezialpriifung" fiir 
bestimmte Berufe ist, sondern auf eine allgemeine Wesens- 
ergriindung des Jugendlichen, seiner schwachen Seiten, wie 
seiner heryortretenden Fahigkeiten, insbesondere auf Klarung 
der sogenannten Hauptyeranlagung, des Begabungsschwer- 
punktes abzielt.

Ais AbschluB ergibt sich dann daraus der Berufsyorschlag, 
der entweder mit dem yorgebrachten Berufswunsch iiber- 
einstimmt oder aber in eine andere Richtung geht. Wird er 
befolgt, so geschieht die Vermittlung in eine Lehrstelle. 
Wird er aber abgelehnt, so hat der Berater weiter zu ver- 
handeln. Niemals wird, wie ausdriicklich betont werden 
soli, nach irgendwelcher Richtung ein Berufszwang ausge- 
iibt. Soweit darf man dem einen niemals die Verantwortung 
fur sein spiiteres Lebensschicksal abnehmen. Handelt es 
sich doch letzten Endes immer nur darum, dem Jugendlichen 
berufliche Irrwege zu ersparen, ein Ziel, das bereits Goethe 
einmal sehr treffend mit folgenden Worten zum Ausdruck 
brachte: „Weise Manner lassen den Knaben unter der Hand 
dasjenige finden, was ihm gemaB ist, sie verkiirzen die Um- 
wege, durch welche der Mensch nur allzugefallig, abirren 
mag."

Es wird freilich noch eine ganze Zeit dauem, bis diese 
Gedankengange wirklich in allen Kreisen unseres Volkes, in 
der Wirtschaft und vor allem auch bei den ratsuchenden 
Eltern und Jugendlichen durchgedrungen sind. Die Berufs
berater haben einstweilen hier weitere Pionierarbeit zu 
leisten und werden es auch gem tun. Was ihnen aber vor- 
schwebt ais Idealzustand ist, daB in einer nicht allzu fernen 
Zukunft die Gesamtheit unseres Yolkes aus der Erkenntnis 
dieser Zusammenhange heraus schon von sich aus die Wege 
wandelt und sich vor der Berufswahl und der Lehrlings- 
einstellung so verhalt, wie es einstweilen die Berufsberater 
noch immer wieder im Einzelfalle Lehrmeistern wie Lehr- 
anwartem nahezubringen haben. Beruf ais Bereitschaft, 
sich im Volksganzen einsetzen zu lassen, Beruf ais aus Neigung 
und Eignung sich ergebender Dienst fiir die Volksgemein- 
schaft, das ist die Auffassung, die die Berufsberatung ihrer 
Arbeit immer zugrunde legt, zu der aber alle ein
mal gelangen sollten."

Unsere Sterbekasse
Die seit 1927 vom Verband fiir Handel und Gewerbe 

gefiihrte Sterbekasse ist durch BeschluB der Generalver- 
sammlung der Sterbekasse vom 23. Juni 1937 aufgelost und 
in eine Gruppenversicherung des Zakład Ubezpieczeń na 
Życie, Posen, uberfiihrt worden. Nachdem Gesetzesvor- 
schriften unserem Verband eigene Versicherungstatigkeit 
yerboten haben — ais solche war unsere Sterbekasse auf- 
zufassen — ist nach einer Reihe langwieriger Verhandlungen 
mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften endlich mit 
dem Zakład Ubezpieczeń ein annehmbares Abkommen ab- 
geschlossen worden; ein Abkommen, das unseren Sterbe- 
kassenmitgliedern die Sicherstellung ihrer Anspriiche auch 
fiir femere Jahre garantiert, das die Beitragssatze in an- 
nehmbarer Hohe, gemaB den staatlichen Yorschriften be- 

laBt — das auch unsere iiber 60 Jahre alten Sterbekassen- 
mitglieder erfaBt.

Gerade die Uberfiihrung unserer alteren Mitglieder 
stieB auf Schwierigkeiten, da die Versicherungsgesellschaften 
neue Abschliisse mit Versicherungsnehmern iiber 60 Jahre 
nicht zu tatigen pflegen. Durch Einzahlung eines Reserven- 
ausgleichs an die Versicherungsgesellschaft ist jedoch diese 
Schwierigkeit iiberwunden worden. So konnte unsere Sterbe
kasse ais soziales Hilfswerk des Verbandes, durch das unseren 
Mitgliedem und dereń Hinterbliebenen in 10-jahriger Tatig
keit fast 20 000 zł ausgezahlt worden sind, zum Segen der der 
Gruppenversicherung angeschlossenen Verbandsmitglieder 
und dereń Angehbrigen weiter erhalten bleiben.
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In Folgendem sei kurz auf die neue Form und die wesent- 
lichsten Ziige unserer Gruppenversicherung hingewiesen:

Zugrunde liegt ein 25-jahriger Gruppenversicherungs- 
vertrag; d. h. nach 25-jahriger Mitgliedschaft erlischt die 
Beitragspflicht, wobei das Sterbegeld bei Todesfall des Ver- 
sicherten an die Angehórigen bzw. Empfangsberechtigten 
ausgezahlt wird. Die Versicherungsbeitrage werden durch 
den Verband eingezogen; nur Mitglieder unseres Verbandes 
und dereń Familienangehórige kónnen der Gruppenver- 
sicherung angehóren. Die Versicherungsgesellschaft hat alle 
bisherigen Sterbekassenmitglieder, soweit sie der Uber- 
fiihrung zugestimmt haben, ohne Karenzzeit = Wartezeit 
ab 1. Juli 1937 aufgenommen, zahlt also auch bei evtl. 
Todesfallen von diesem Termin ab die anfallenden Sterbe- 
gelder. Bei Neuaufnahmen nach dem 1. Juli 1937 besteht, 
ebenso wie es bei unserer Sterbekasse bisher gewesen ist, 
eine zweijahrige Wartezeit. Im Falle des Todes im ersten 
Versicherungsjahre werden 30%, im 2. Jahre 60% und zu 
Beginn des 3. Jahres die volle Sterbegeldsumme ausgezahlt.

Nunmehr kónnen wieder Neuaufnahmen in unsere 
Gruppenversicherung — Sterbekasse — stattfinden, jedoch 
nur im Alter bis zu 60 Jahren, wobei die Hóhe des Sterbe- 
geldes nach Wunsch 300—5000 zł betragen kann, bei Ver- 
sicherung ohne arztliche Untersuchung und mit Zustimmung 
des Zakład Ubezpieczeń.

Unserem Abkommen mit dem Zakład Ubezpieczeń na 
Życie liegen zugrunde bei 25-jahriger Laufzeit und einem 
Sterbegeld von 300 zł (bei zł 200 = 1/3 weniger) folgende 
nach dem Eintrittsalter gestaffelte Beitragssatze:

—. x Vierteljahresbei-Eintntts- t b'ei 300 Z1 
Sterbegeld

„. , ... Vierteljahresbei- Elntntts- t b< 300 z[
aiter Sterbegeld

17 1,65 24 1,85
18 1,67 25 1,88
19 1,70 26 1,92
20 1,73 27 1,96
21 1,75 28 2,00
22 1,78 29 2,04
23 1,82 30 2,08

t-- x xx Vierteljahresbei- Emtritts- t bJei 300 z, 
alter Sterbegeld

Eintritts
alter

Vierteljahresbei- 
trag bei 300 zł 

Sterbegeld
31 2,13 46 3,18
32 2,18 47 3,28
33 2,23 48 3,40
34 2,28 49 3,51
35 2,33 50 3,64
36 2,39 51 3,78
37 2,45 52 3,92
38 2,52 53 4,08
39 2,59 54 4,24
40 2,66 55 4,41
41 2,73 56 4,60
42 2,81 57 4,80
43 2,89 58 5,02
44 2,98 59 5,25
45 3,08 60 5,50

Alle unsere Mitglieder, die noch nicht in der Sterbekasse 
gewesen sind, ersehen aus dieser Zusammenstellung, daB 
es sich der niedrigen Vierteljahrespramie wegen besonders 
empfiehlt, in jiingeren Jahren beizutreten. Wer z. B. ais 
junger Handwerksmeister oder Kaufmann im Alter von 
28 Jahren der Gruppenversicherung unseres Verbandes mit 
300 zł Sterbegeld beitritt, zahlt pro Quartal 2,— zł = zł 8,00 
jahrlich, also auf 25 Jahre gerechnet zł 200,— ein. Im 
Todesfalle werden die Familienangehórigen in jedem Falle 
die Zahlung eines Sterbegeldes in Hóhe von zł 300,— ais 
Hilfe und Unterstiitzung empfinden.

Diese kurzeń Ausfiihrungen sollen dazu dienen, unsere 
Verbandsmitglieder und dereń Angehórige auf die neue 
Versicherungsmóglichkeit hinzuweisen. Durch die Auf- 
fiihrung des Tarifs ist gleichzeitig jedem die Móglichkeit 
gegeben, seinen Beitragssatz gemaB seinem Eintrittsalter in 
die Gruppenversicherung festzustellen; er kann an Hand 
der Zahlen priifen, ob fiir ihn die Zahlung der Sterbekassen- 
beitrage, die auBer den Verbandsbeitragen zu leisten sind, 
móglich und tragbar ist.

* * Verbands-Nachrichten * *
Mitteilungen der Hauptgeschaftsstelle.
Wassermiihle, evtl. auch Windmiihle mit Land von tiich- 

tigem Fachmann zu pachten gesucht. Offerten erbeten an die 
Hauptgeschaftsstelle des Verbandes fiir Handel und Gewerbe, 
e. V., Poznań.

Fleischerei zu yerpachten. In gróBerer Kreisstadt der Woje- 
wodschaft ist eine gutgehende Fleischerei zu verpachten. Be- 
dingung: Ubernahme des Inventars. Anfragen mit Rtickporto 
sind an die Hauptgeschaftsstelle des Verbandes fiir Handel und 
Gewerbe e. V. zu richten.

Sind Sie richtig yersichert?
Ein Mitglied schreibt uns:
„• . . . Schliesslich móchte ich Ihnen noch herzlich fiir die Be

ratung danken, die mir der Bezirksgeschaftsfiihrer in meinen Ver- 
sicherungsangelegenheiten zuteil werden liess. Jahre bindurch zahlte 
ich fiir meine Feuerversicherung die Pramie fiir eine Summę, die 
den heutigcn Verhaltnissen durchaus nicht mehr angepasst war. 
Durch seine Ratschiage bin ich nun teils vor unnótigen Ausgaben 
bewahrt. und andererseits wertgemass versicherL“

Diese Mitteilung beweist die Notwendigkeit einer Nachpriifung 
von Versicherungen. Oerade unter den heutigen Wirtschaftsverhalt- 
nissen ist ein zeitgemasser Versicherungsschutz besonders wertvoll 
und notwendig. Eine Ueberversicherung bclastet die Unkosten 
zwecklos; bei einer Unterversicherung steht die scheinbar ersparte 
Pramie in keinem Verhaltnis zu den Verlusten im Schadensfalle.

Wir bitten dalier unsere Mitglieder. in Zweifelsfallen unsere 
Bezirksgeschaftsfiihrer aufzusuchen, um die Einsichtnahme in die 

Versichterungsvertrage zu ermóglichen. oder dem Geschaftsfiihrer 
mitzuteilcn. ob eine Beratung an Ort und Stelle gewiinscht wird. 
Die Beratung erfolgt fiir unsere Mitglieder selbstverstandlich 
kostenlos-

Sprechstunden der Bezirksgeschaftsstellen
I. Kolmar:

Geschaftsfiihrer Fritz Glier- Biiro: Chodzież. Rynek 21. Tel. 78-
Sprechstundenplan:

Budsin: Donnerstag. den 19. August, nachm. 4—5 Uhr bei Hein- 
Filehne: Dienstag, den 24. August, nachm. S—7 Uhr im Lokal 

Duvensee-
Czarnikau: Montag. den 23. August, nachm. 6—7 Uhr bei Just. 
Kolmar: Jeden Donnerstag im Biiro.
Ritschenwalde: Wird durch Umlauf bekanntgegeben- 
Samotschin: Sonnabend. den 21. August, nachm. 3—5 Uhr bei 

Erdmann.
Wongrowitz: Wird durch Umlauf bekanntgegeben.

II. Posen:
Geschaftsfiihrer W i 11 i c h. Biiro des Verbandes fiir H. u. O-, 

Aleja Marszalka Piłsudskiego 25. Tel. 7711-
Posen: Ab 21. August jeden Sonnabend.
Gnesen: Am 23. August von 9—13 Uhr bei Bruckner. 
Kiszkowo: Am 23. August ab 14 Uhr bei Prenzlow- 
Kurnik: Am 20. August.
Rogasen: Am 19- August.
Kłecko: Am 30. August bei Olembocki.
Dusznik: Am 27. August.
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III. Neutomischel:
Geschaftsfiihrer Donner. Biiro: PI. Marszałka Piłsudskiego 26. 

Neutomischel: Taglich von 9—11 Uhr.
Bentschen: Bei Herrn Fleischermeister G. Franke zu er

fahren.

IV. Wollstein:
Geschaftsfiihrer Lilek. Biiro: ul. Poznańska 10 im Hause der 

Frau Adam-
Wollstein: Wird noch bekanntgegeben.
Rackwitz: Wird noch bekanntgegeben.

V. Lissa:
Geschaftsfiihrer Klose, Leszno, ul- Leszczyńskich 19.
Lissa: Jeden Mittwoch von 8 bis 12 Uhr im Buro der Buch

stelle, ul. Leszczyńskich Nr. 19-
Schmiegel: Montag. den 16. August 1937, von 8 bis 12 Uhr im 

Kreditverein.
Bojanowo: Freitag. den 20. August 1937. von 8 bis 12 Uhr bei 

Herrn K. Zieboll, ul. Rawicka-
Poniec: Sonnabend, den 21. August 1937, bei Herrn C. Handke.

VI. Krotoschin:
Geschaftsfiihrer H. Seeliger. Biiro: Rynek 71, Eingang 

ul. Rynkowa-
Krotoschin: Jeden Freitag vormittags in der Geschaftsstelle. 
Kobylin: Montag. den 23. August.
Jutroschin: Montag. den 23. August. von 13—16 Uhr bei Herrn 

Miihlnickel-
Ostrowo: Jeden ersten Mittwoch und dritten Dienstag vormit- 

tags bei Herrn Kurzbach.
Dobrzyca: Sonnabend, den 24. Juli, bei Frau Scholz. 
Zduny: Jeden Freitag nachmittag bei Herrn Reimann.

Versammlungskalender:
Dobrzyca: Monatsversammlung am Sonnabend, dem 24. Juli, 

abends 8 Uhr bei Herrn Goetz.

VII. Kempen:
Geschaftsfiihrer Nowak. Biiror ul. Baranowska 17.
Kempen: Jeden Dienstag und Freitag von 9—11 und 14 bis 

15 Uhr im Biiro der Buchstelle.
Schildberg: Jeden Donnerstag nach dem 1. und 15. jeden 

Monats im Biiro der Genossenschaft.
Reichthal: Jeden Dienstag nach dem 1. und 15. jeden Monats.

VIII. Birnbaum:
Geschaftsfiihrer L ii c k. Biiro: ul. 17 stycznia bei Reinecke.
Birnbaum: Wird noch bekanntgegeben.
Zirke: Wird noch bekanntgegeben.

Aus den Ortsgruppen.
Budzyń (Budsin):

Unsere Ortsgruppe hatte zum 29. Juni ihre Mitglieder und 
Freunde nach Sokołowo-Budzynskie zu einer Werbeversammlung 
eingeladen. die im Lokal des Verbandskameraden Oustav Zcllmer 
stattfand. Das kurz vor Beginn der Versammlung aufziehende Ge- 
witter hielt leidcr einen Teil der Gaste von der Veranstaltung fern. 
Eine allgemeine Kaffeetafel bei mitgebrachtem Kuchen eróffnete die 
Versammlung. Der Obmann begriisste die erschienenen Mitglieder 
mit ihren Angehórigen und die Gaste. ■ Er sprach iiber Zweck und 
Ziel der Werbeversammlung. Danach nahm Herr Redakteur Styra 
das Wort und erzShlte uns von der Geschichte des deutschen Hand
werks in Posen. In den etwa Stunden dauernden Ausfiihrungen 
berichtete Herr Styra von den Freuden und Leiden der deutschen 
Handwerker unserer engeren Heimat. er yergass aber auch mclit. 
auf das grosse Kónnen dieser unserer Vorfahren hinzuweisen. das 
sie einst gross und stark machte. Viele Werke aus jener Zeit 
zeugen heute noch von dieser hohen Leistung und sollten uns eine 
Mahnung sein- An den Vortrag schloss sich ein geselliges Bei- 
sammensein bei Gesang und Tanz an. Ein Verbandskamerad spielte 
auf einer Ziehharmonika zum Tanze auf.

Wieleń (FMehne):
Die Ortsgruppe hielt am 5. Juni eine Monatsversammlung bei 

Duyensee ab. Der stellvertretende Obmann. Verbandskamerad 
Gohlke, leitete die Versammlung. Es wurde iiber allgemeine Tages- 

fragen, u. a. auch iiber das Stiftungsfest und die Fahnenweihe ge- 
sprochcn- Der Geschaftsfiihrer, Herr Glier. referierte iiber Ver- 
sichcrungsfragcn. Schluss der Vcrsammlung um 22.50 Uhr.

Chodzież (Kolmar):
Am Freitag, dem 11. Juni. hielt die Ortsgruppe bei Haber eine 

Monatsversammlung ab, zu der Herr Redakteur Styra aus Posen 
ais Redner erschienen war. Die Versammlung war leider nur 
schwach besucht, was wohl durch die driickende Hitze erkląrt 
w.-rden kann. Der Obmann eróffnete die Versammlung und nahm 
in langerer Ausfiihrung Stellung zu den Tagesfragen, insbesondere 
betr. das Grenzzonengesetz. Herr Styra fiihrte dann die Anwesen
den in seinen lebendigen Schilderungen durch die Geschichte des 
Handwerks in Posen. Es war kein trockener Geschichtsvortrag. 
sondern ein frischer, von Anekdoten durchflochtener Bericht iiber 
die vielen Freuden und Leiden des Posener Handwerks und gleich- 
zeitig der Appell an unsere deutschen Handwerker, den Vorfahren 
mit dem grossen handwerklichen Kónnen und Wissen nachzueifern. 
Krotoszyn (Krotoschin):

Das Ehepaar Royl feierte am 29. Juni das Fest ihrer 
Silbernen Hochzeit. Wir gratulieren unserem langjahrigen Mit- 
gliede aus diesem AnlaB und wiinschen ihm und seiner treuen 
Gattin viel Erfolg und Gesundheit fiir den ferneren Lebensweg. 
Poznań (Posen):

Die Ortsgruppe betrauert das Ableben des 
Verbandskameraden

Ewald Baensch
Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Verband fiir Handel und Gewerbe e. V. 
Ortsgruppe Poznań.

Rawicz (Rawitsch):

Wir betrauern das Ableben des Verbands- 
kameraden

Hermann Schwenk
Er war uns ein treuer Kamerad. Ehre seinem 
Andenken!

Verband fiir Handel und Gewerbe e. V.
Ortsgruppe Rawicz.

Wągrowiec (Wongrowitz):

Plótzlich und unerwartet verschied am 15. Juni 
unser langjahriges, treues Mitglied,

Herr Kaufmann

Wilhelm Tonn
Wir verlieren in ihm einen treuen Kameraden. 
Ehre seinem Andenken.

Verband fiir Handel und Gewerbe 
Ortsgruppe Wągrowiec. 
Der V o r s t a n d.

Am 8. Juni 1937 hielt die Ortsgruppe im Lokal des Herrn Beyer 
eine Monatsversammlung ab. Der Obmann eróffnete die gut besuchte 
Veranstaltung. Nach Verlesung des Protokolls wurden die Herren 
Rosenau, Bauschke. Pommerenke und Henrichswart in den Verband 
aufgenommen. In der allgemeinen Aussprache wurde u. a- be- 
schlossen, einen Ausflug nach Kobylec zu veranstalten. Schluss 
der. Sitzung gegen J411 Uhr.
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* * Der Handwerker -

Kontrolle der Bankabrechnung
Fiir viele Meister ist die am Quartalsende einlaufende 

Bankabrechnung ein fast ebenso „gefiirchtetes" Formblatt 
wie beispielsweise die Steuererklarung. GewiB, die Kontrolle 
einer Bank- oder Sparkassenabrechnung erfordert Zeit und — 
ausreichende Kenntnisse im kaufmannischen Rechnen. Aber 
— es ist durchaus nicht so, ais handle es sich hier um eine 
,,Geheimrechnung“ oder um eine Aufstellung von Ein- und 
Ausgangen auf dem Bankkonto, dereń Verbuchungen fiir 
den Meister nicht erlernbar sei! Die Abrechnungen der 
Banken werden wohl selbst in der Bank durch mehrere 
Angestellte oder Rechenmaschinen kontrolliert, sodaB die 
Wahrscheinlichkeit, daB sie Fehler enthalten, gering ist, 
aber jeder Meister sollte sich der Miihe unterziehen und 
die eingelaufene Abrechnung iiberpriifen.

Wahrend die Bankrechnungen nach der sog. progressiven 
oder retrograden Methode besondere rechentechnische Kennt
nisse voraussetzen, ist die bei den meisten Banken und 
Sparkassen heute geiibte Form der Staffelrechnung (in 
Gestalt eines Zinsblattes) erheblich leichter. Jeder Hand
werksmeister, der aus seiner Buchhaltung die Begriffe ,,Soll“ 
und ,,Haben" kennt, wird aus einem solchen Zinsblatt ohne 
weiteres den ,,S“- und ,,H"-Posten erkennen. Das Zinsblatt 
ordnet die wahrend der Kontokorrentperiode anfallenden 
Posten nach dem Falligkeitstag, sodaB einem Sollposten ein 
Haben- oder ein Sollposten folgen kann. Fiir die staffel- 
weise Saldenberechnung gilt der Grundsatz, daB gleichartige 
Posten zusammengezahlt werden (also zwei aufeinander- 
folgende Soli- oder zwei aufeinanderfolgende Habenposten); 
ungleichartige Posten werden von einander abgezogen, wo- 
bei der sich ergebende Saldo die Bezeichnung des groBeren 
Postens erhalt (z. B. auf einen Sollposten folgt ein kleiner 
Habenposten: der Saldo ist ein Sollsaldo; oder nach einem 
Habenposten folgt ein gróBerer Sollposten: der Saldo er
halt die Bezeichnung Soli). An diese einfache staffelweise 
Saldenberechnung reiht sich die Tageberechnung, die von 

Verfalltag zu Verfalltag — stufenweise — fortschreitet 
bis sie die gesamte Kontokorrentperiode umschlieBt. Nach 
der allgemein gebrauchlichen Zinsformel ergibt 1% des 
Kapitals mai Tage die Zinszahl, die entsprechend der Soll- 
oder Habenbezeichnung in die Soli- bzw. Habenspalte 
einzustellen ist. Die Summę der Zinszahlen dividiert durch 
den Zinsdivisor (d. i. 360 : ZinsfuB) ergibt den Zins. Da 
fiir Soli- und Habenposten verschiedene Zinssatze in An- 
rechnung gebracht werden, miissen die Zinszahlen in den 
Soli- und Habenspalten getrennt addiert und alsdann durch 
den betreffenden Zinsdivisor getrennt dividiert werden.

Berechnung der Provision, Spesen, Auslagen usw. 
erfolgt je nach den mit der Bank, bzw. Sparkasse getroffenen 
Vereinbarungen; die letztgenannten Positionen werden immer 
dem Bankkunden belastet, tragen also auch immer die 
Bezeichnung Soli, erhbhen folglich die Schuld oder ver- 
mindern das Guthaben.

Die Kontrolle der Bankabrechnung ist, wie aus dem 
vorstehenden ersichtlich ist, recht einfach, nur muB der 
Meister sich einmal die erforderlichen Rechen-Techniken an- 
eignen. Die Nachpriifung der Bankabrechnung ist aber nicht 
so sehr eine Kontrolle der durch die Bank fiir uns gelei
stet en Arbeit, sondern sie soli auch eine KontrollmaBnahme 
fiir unsere eigene Buchfiihrung sein, insonderheit fiir unser 
Bank- oder Sparkassenkonto. Der Meister sollte darauf 
bedacht sein, jeden Monat das Bankkonto in seiner Buch
haltung mit der fiir ihn gefiihrten Bankrechnung abzu- 
stimmen, damit nicht am JahresschluB Differenzen vor- 
liegen, dereń Aufklarung sehr zeitraubend ist und die meist 
viel Aerger und VerdruB bereiten.

Der verantwortungsbewuBte Meister der Gegenwart 
ist aufgeschlossen und wissensdurstig genug, um die schein- 
bare „Schwierigkeit" einer allgemeinen Aneignung der vor- 
genannten Rechen-Techniken zu uberwinden.

D. H. I.

Dr. Fr. S c h m a 1 z, Frankfurt a. M.:

Der handwerkliche Musterbetrieb.
Gedanken zur Neugestaltung der Handwerksbetriebe.

Wenn wir von handwerklichen Musterbetrieben sprechen, 
so wollen wir von vornherein ehrlich gestehen, daB es dereń 
noch nicht viele gibt. Daran ist wohl in erster Linie der 
Raummangel schuld, der eine Ausdehnungsmbglichkeit der 
Werkstatten nicht zulaBt. Die Riiumlichkeiten sind aus 
alter Tradition iibernommen, die Hauser der Stadt sind 
um das Handwerkerhaus herumgewachsen und haben es 
sozusagen in die Zange genommen. Dazu kommt, daB 
kaum ein Handwerker die Werkstatt gern anderswohin ver- 
legt, weil die Kunden sie gerade da und nicht anderswo 
zu suchen gewohnt sind und sich verlaufen wurden, wenn 
selbst der Handwerker sich einen geeigneteren Platz fiir 
eine neue, allen zeitgemaBen Anforderungen entsprechende 
Werkstatt suchen wollte. AuBerdem ist die Modemisierung 
einer Werkstatte eine Kapitalfrage und jedermann weiB, 
daB das Handwerk vorlaufig noch nicht sehr kapitalkraftig 
ist.

Aber schlieBlich muB man, um einen „Musterbetrieb" 
zu haben, noch nicht ohne weiteres auf einmal unter 
groBem Geldaufwand sich die Voraussetzungen 
schaffen, die an einen solchen Betrieb gekniipft werden. 
Man kann sogar behaupten, daB sich auch bei beschei- 
denen Mitteln aus jedem Handwerksbetrieb mehr 

und Besseres machen laBt, ais dies heute noch vielfach der 
Fali ist. Wenn allerdings einer auf dem Standpunkt steht, 
daB in dem Betrieb Vater und GroBvater zufriedene Men
schen gewesen sind und ihr Auskommen hatten, dann kann 
man ihnr voraussagen, daB sein Betrieb niemals ein Muster
betrieb werden wird.

Stillstand bedeutet immer und iiberall Riickschritt.
Man kann unserer Generation gewiB nicht zum Vorwurf 
machen, daB sie kein Verstandnis hatte fur das Festhalten 
an alter Handwerkstradition; ganz im Gegenteil erfreute 
sich die Tradition im Handwerk noch niemals einer solchen 
Forderung, wie gerade jetzt z. B. im Dritten Reich. Allein 
das Festhalten am Althergebrachten hat nur da seine Be- 
rechtigung, wo kulturelie und schópferische 
W e r t e darin stecken. Man darf sich auch nicht hinter 
der allzu bequemen Ausrede verschanzen: ,,Es geht eben 
nicht, es laBt sich nicht machen". Gerade der National- 
sozialismus hat bewiesen, daB alles geht, wenn man ernst- 
lich will.

Kein Verniinftiger verlangt, daB der Handwerker von 
heute auf morgen aus seinem Betrieb einen Musterbetrieb 
machen soli. Was man aber heute verlangen kann, das ist 
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der Wille und das ernstliche Bestreben, allmahlich den 
Betrieb zu einem musterhaften umzugestalten.

Wenn wir von einem Musterbetrieb sprechen, so ver- 
binden wir damit ganz bestimmte und sehr klare Vor- 
stellungen. Von einem Musterbetrieb verlangt man, daB 
alle Moglichkeiten herangezogen werden, um

den Betrieb rationell und wirtschaftlich
zu gestalten, daB durch Senkung der Unkosten, durch Be- 
nutzung unerlaBlicher Hilfsmaschinen und aller technischen 
Fortschritte handwerkliche Qualitatsarbeit zu Preisen ge- 
leistet wird, die fiir die Volksgenossen erschwinglich und 
tragbar sind. Dabei muB aber der Handwerksmeister selbst 
lebensfahig bleiben. Verlangt werden hóchste wirt- 
schaftliche Einteilung und Verwendung des zu 
verarbeitenden Materials und der Rohstoffe, griindliche 
Ueberlegung, gestiitzt auf die handwerkliche Erfahrung, 
welche neuen Werkstoffe man unbeschadet der Qualitat 
der Arbeit verwenden kann.

Weiterhin wird von einem Musterbetrieb gefordert, daB 
die Gesellen und Lehrlinge in luftigen Raumen ar
beiten, daB Licht und Sonne in den Raum flutet, daB der 
Geselle einen Raum hat, in dem er abseits von Oel, Fett 
und Drehspanen oder Siigemehl oder Farbtópfen sein Mit- 
tagbrot verzehren kann, nicht mit der Schiissel auf den 
Knien, sondern an einem sauberenTisch. Wasch- 
gelegenheiten miissen dafiir sorgen, daB der Ar- 
beiter sich nach BetriebsschluB wirklich waschen, daB er 
seine Kleider in einem verschlieBbaren Spind aufbewahren 
kann.

In einem Musterbetrieb muB der Meister und Geselle 
sich

die Ausbildung des Lehrlings
angelegen sein lassen, es miissen die handwerklichen Fertig- 
keiten dem Lehrling vermittelt und die Erziehungsaufgabe 
e r n s t genommen werden, damit eine neue Hand- 
werkergeneration heranwachse, die sich bewuBt 
ist, nicht nur die alte Handwerkstradition erhalten zu miissen, 
sondern auch der Gegenwart mit allen ihren Anforderungen 
Rechnung zu tragen. Darum muB in einem Musterbetrieb 
der Meister selbst ein Vorbild nicht nur auf dem Gebiet fach- 
lichen Kbnnens, sondern auch in seiner Haltung sein.

DaB in einem Musterbetrieb die Gesellen anstandig 
b e z a h 11 werden, ist eine Selbstverstandlichkeit. Nur so 
kann man sich qualifizierte Arbeiter erhalten, die 
sehr vielseitig sein miissen und sich dadurch von ihren Be- 

rufsgenossen in der Fabrik unterscheiden. Wahrend in der 
Inddstrie die Serienarbeit herrscht, verlangt man vom Hand- 
werksgesellen eine groBe Vielseitigkeit. Ein Musterbetrieb 
soli daher einen Stamm von tiichtigen Gesellen haben, die 
sich bei ihrem Meister so wohl fiihlen, daB sie gar nicht daran 
denken, in die Industrie hiniiber zu wechseln.

Trotzdem die Anforderungen an einen „Musterbetrieb*' 
mit den vorstehenden Aufzahlungen bei weitem nicht restlos 
erschopft sind, sieht man, daB wir noch weit davon entfernt 
sind, handwerkliche Musterbetriebe in gróBerer Zahl zu 
haben. Betrachten wir z. B. einzelne Werkstatten, ganz 
gleich, aus welchem Handwerkszweig, dann vermissen wir 
noch viel in bezug auf die Ausgestaltung derselben hinsichtlich 
zeitgemaller gewerbe- und sozialhygienischer Forderungen.

Wir sehen kleine und wenig lichtdurchlassige Fenster, die 
Luft ist stickig und erfiillt vom Rauch der Esse. Wir sehen 
dunkle Backstuben mit veralteten Ófen, die ein sauberes 
Arbeiten sehr erschweren, oder finden Betriebe, in denen man 
fiir zahlreiche Gesellen und Lehrlinge nur ein kleines Wasch- 
becken mit einem Wasserhahn hat, wenn nicht gar irgendwo 
nur ein Eimer steht, in dem sich alle die Hande waschen, 
ganz wie es zu GroBvaters Zeiten auch iiblich war.

Dennoch aber kann man bei den meisten Handwerks- 
meistern Sinn und Verstandnis feststellen, Verbesse- 
rungen im Rahmen des Móglichen zu 
schaffen. Es macht sich allenthalben die Erkenntnis breit, 
daB nicht alles ist, wie es sein soli, und damit ist der W e g 
zum Fortschritt frei. Insbesondere hat der Hand- 
werker seine wirtschaftliche Bedeutung fiir das V o 1 k s - 
g a n z e erkannt und ist sich seiner Verantwortung ais 
wichtiges Glied des schaffenden Volkes bewuBt.

Der neue Geist, der das Handwerk durchzieht, laBt be- 
stimmt erwarten; daB wir in einem Jahrzehnt mehr „Muster
betriebe" haben ais solche, die es nicht sind. Wenn wir 
heute „Musterbetriebe" noch ais etwas Besonderes kenn- 
zeichnen, dann werden wir in einem Jahrzehnt gerade um- 
gekehrt verfahren kónnen und Betriebe, die riickstandig 
geblieben sind, ais eine Besonderheit ansehen. Der Begriff 
„Schbnheit der Arbeit" wird dann auch im 
Handwerk seinen Einzug gehalten haben. Reiner sagę: 
„Ja, dieser und jener kann es machen, aber bei mir geht es 
halt nicht." Wenn der ernstliche Wille vorhanden ist, kann 
man selbst eine kleine, bescheidene Werkstatt so umge- 
stalten, daB sie den Namen „Musterbetrieb" verdient.

MESSEN
Konigsberg und Lemberg — 

zwei Stiitzpunkte des deutsch-polnischen Handels.
Starkes Interesse Polens fttr die Kónigsberger Ostmesse. Organisierung eines groBen Sonderpavillons fiir eine reprasentative 
Schau der polnischen Land- und Rohstoffwirtschaft sowie des Handwerks und der nationalen Volkskunst. Bevorstehende starkę 
Beteiligung Deutschlands an der Lemberger Messe. Die Mission, die beide Veranstaltungen fiir die Wirtschaft des Ostens zu 

erfiillen haben.

Der erweiterte Umfang des letztens abgeschlossenen deutsch- 
polnischen H&ndelsvertrages bietet beiden Partnern die Moglich- 
keit eines groBeren Absatzes ais bisher, wozu nicht zuletzt die 
gegenseitige Beteiligung an den groBen Messeveranstaltungen 
beitragen diirfte. Die letzte repr&sentative Musterschau der pol
nischen Agrarwirtschaft auf der Breslauer Messe und die in 
diesem Jahr besonders starkę Beschickung der Posener Messe 
durch die deutsche Fertigwarenindustrie waren ais eine Folgę 
der Ausweitung des Handelsvertrages anzusehen. Nachdem nun 
so die Frfihjahrsausstellungen in Polen und in Deutschland das 
Ihrige zur Erhohung des gegenseitigen Warenaustausches bei- 
getragen haben, werden die zuEnde des Sommers stattfindenden 
zwei Messen, namlich die Deutsche Ostmesse in Kónigsberg 

vom 15. bis 18. August und die Lemberger Messe vom 4. bis 
16. September, neue Aufgaben in dieser Richtung zu erfiillen 
haben.

Wie man hórt, rustet insbesondere Nordostpolen zu einer 
groBen Werbekampagne auf der Kónigsberger Ostmesse. An 
der Spitze dieser Bestrebungen steht das OstpreuBen unmittel- 
bar benachbarte Wilnaer und Bialystoker Gebiet. Die Fiihrung 
in dieser Aktion hat die Wilnaer Handels- und Handwerker- 
kammer inne, die einen polnischen Sonderpavillon in Kdnigs
berg organisiert. Das Wilnaer Handwerkcrgewerbe wird. wie 
verlautet, in erster Linie Pelze, dann verschiedeneandere Kiirsch- 
nereiarbeiten und in nicht geringem MaBe auch Schnitzereien 
ausstellen. Den Kern der polnischen Ausstellung in Kdnigsberg
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BilllseReisenoch Deutschland
zur 25. Deutschen Ostmesse 

Kdnigsberg 
vom 15. bis 18. August 1937

Internationale Warenmustermesse 
Technische Messe 
Landwirtschaftsalisstellung mit Tier- 

schauen 
Handwerksausstellung 
Fach- und Sonderschauen 
Auslandsausstellungen 
tlber 100 000 qm Ausstellungsgeiande, 
2400 Aussteller, 200 000 Besucher, 
davon 5000 Ausiander.

WeitgehendeVergiin»tigiingeiil
Bedeutende ReiseermaBigungen auf dem Bahn- 

und Seewege;
Unentgeltliche Teilnahme an Besichtigungen 

und Fiihrungen in Kdnigsberg;
Verbilligte Unterkiinfte;
ErmaBigte Rundreisen in OstpreuBen; 
Landwirtschaftliche Exkursionen unter sachkun- 

diger Fuhrung.
Weitere Auskiinfte und Ausgaben von Messeausweisen durch 
den Ehrenamtlichen Vertreter der Deutschen Ostmesse 

„MERKATOR Sp. z o. o.“ 
Yersicherungsschutz- und Treuhandgesellschaft 
Tow. Ochrony Ubezpieczeniowej i Powierniczej 

Poznań, Al. Marszałka Piłsudskiego 25.

werden die typischen polnischen Landesprodukte, in erster Linie 
tierische Erzeugnisse, bilden, wie Bettfedern, Darme und Borsten, 
dann Agrarprodukte, wie Hiilsenfriichte, Samereien, Hanf und 

•Flachs; dazu wird sich die polnische Volkskunst gesellen, vor- 
wiegend die huzulische Kunst, die besonders reprasentativ er- 
scheinen wird; natiirlich werden auch die heute schon inter- 
national bekannten polnischen Kilime nicht fehlen. Geplant ist 
auch eine Schau polnischer Spezialhdlzer, wie in erster Linie 
von Sperrholz. OstpreuBen hat bekanntlich schon aus fracht- 
politischen Griinden seit jeher ein groBes Interesse fiir Wilnaer 
Holz, besonders fur Papierholz die groBen Sagewerke dieser 
Nachbarprovinz sind die natiirlichen Abnehmer polnischen 
Holzes.

Ueber den Rahmen der praktischen Ausstellungen hinaus 
sind noch andere Aktionen geplant, die das hohe Interesse der 
polnischen Wirtschaftśkreise an der Kdnigsberger Veranstaltung 
deutlich zeigen. So wird u. a. die Lemberger Messe einen Dele- 
gierten nach Konigsberg entsenden, dem die Aufgabe zufallen 
wird, die Moglichkeiten der Ausniitzung der Deutschen Ostmesse 
fur die polnische Exportindustrie genauestens zu priifen. Ferner 
organisiert die Wilnaer Handelskammer einen Ausflug nach 
Kdnigsberg zWecks Besichtigung ostpteuBischer Mustergiiter, 
Vorfiihrung von ostpreuBischem Zuchtvieh, Besichtigung des 

landwirtschaftlichen Maschinenmarktes u. a. m. Um aber dem 
polnischen Geschaft auf der Kdnigsberger Messe die vollen 
Chancen zur Realisierung der Transaktionen zu bieten, fiihrt 
die Kdnigsberger Ostmesse Verhandlungen mit den betreffenden 
reichsdeutschen Stellen, die die Bewilligung von Sonderkontin- 
genten fiir die in Kdnigsberg verkauften polnischen Waren zum 
Ziele haben. Gleichzeitig sollen auch die deutschen Aussteller 
auf der Lemberger Messe die Begiinstigung zusatzlicher Kon- 
tingente genieBen. Die guten Erfahrungen, die man in den 
letzten Jahren mit derartigen auBertourlichen Kontingentzu- 
schiissen fiir Messegeschafte gemacht hat, berechtigen zu der 
Annahme, daB auch diesmal ein derartiges Uebereinkommen 
wird erzielt werden kdnnen.

Ueber die Beteiligung Deutschlands an der kommenden 
Lemberger Messe liegen ebenfalls schon veriaBliche Nachrichten 
vor. Das deutsche Reich wird in diesem Jahr mit einem offi
ziellen Stand vertreten sein und insbesondere die neuesten Er- 
rungenschaften auf dem Gebiete der Technik zeigen. Beide Ver- 
anstaltungen weisen eine gewisse Gleichartigkeit und Aehnlich- 
keit auf: beide sind weit nach dem Osten vorgeschoben und 
beiden failt die Aufgabe zu, eine Briicke zu den ostlichen Ab- 
nehmern zu schlagen. Wahrend die Kdnigsberger Messe, die 
sich in den letzten Jahren iiberaus stark entwickelt hat, mit 
ihren vier wichtigsten Gruppen: Warenmustermesse, technische 
und Baumesse, Landwirtschafts- und Handwerksausstellung das 
handelspolitische Ausfallstor nach dem Osten verbreitern will, 
failt auch der Lemberger Messe die Aufgabe zu, zunachst ein
mal die industrielle ftoduktion des polnischen Westens dem 
polnischen Osten zu vermitteln und dartiber hinaus den Absatz 
nach den dstlichen Nachbarstaaten zu erweitern, wobei in erster 
Linie an RuBland gedacht ist. Aber die Traume Lembergs hin- 
sichtlich des russischen Absatzes haben sich noch immer nicht 
verwirklicht, wahrend sich Kdnigsberg bereits ais eine sehr trag- 
fahige Briicke fiir den Handel Deutschlands mit dem Osten 
erwiesen hat.

Registermark zur 25. Deutschen Ostmesse
Die Einlosung von Registermarkschecks fiir Besucher 

der 25. Deutschen Ostmesse, die vom 15. bis 18. August 
in Konigsberg (Pr.) stattfindet, erfolgt sowohl fiir Einzel- 
reisende, ais auch fiir Reisegesellschaften in diesem Jahre;

1. in den Geschaftsraumen der Stadtsparkasse Kónigs- 
berg (Pr.), Filiale Stadthaus (gegeniiber dem Messe- 
haupteingang);

2. in der Wechselstube im Hauptbahnhofsgebaude.
Die Einlosung erfolgt zugleich fiir alle ubrigen Kónigs- 

berger Banken, auf die Registermarkschecks ausgestellt 
werden konnen.

Damit die reibungslose Abwicklung des Einlósungs- 
geschaftes gewahrt werden kann, bitten die betr. Bank- 
institute darum, daB sich Reisegesellschaften nach Móglich
keit unter Angabe der Personenzahl, der Ankunftszeit und 
der einzulósenden Registermarkbetrage vorher anmelden 
bei der

a) Deutschen Verkehrskreditbank, Wechselstube Kónigs- 
berg (Pr.), Hauptbahnhof,

b) Stadtsparkasse Konigsberg (Pr.), Filiale Stadthaus.

♦> Handel, Recht und Steuern ❖
Wichtige Zahlungs- und Melde-Termine im August

7. August: Zahlung der Gehalts-Einkommensteuer fiir Juli.
10. August: Anmeldung und Zahlung der Sozialversicherungs- 

beitrage fiir Juli, und zwar:
fiir alle Arbeitnehmer: Kranken- und Unfall- 

versicherung,
fiir Angestellte: Angestellten- und Arbeits- 

losenversicherung,
fiir physische Arbeiter: Alters- und Invaliden- 

versicherung.
Anmeldung der Arbeitslosenversicherungs-Beitrage 
fiir physische Arbeiter und der Arbeitsfondsbeitrkge 
fiir alle Arbeitnehmer fiir Juli.

14. August: Zahlung der Umsatzsteuer fiir das II. Vierteljahr 
1937 von Unternehmen ohne ordnungsgemaBe 
Buchfiihrung.

20. August: Zahlung der am 10. August angemeldeten Arbeits- 
losenversicherungs-Beitrage fiir physische Arbeiter 
und der Arbeitsfonds-Beitrage fiir alle Arbeit
nehmer.

25. August: Zahlung der Umsatzsteuer fiir Juli von Handels- 
unternehmen der I. und II. Kategorie und In- 
dustrieunternehmen der I.—V. Kategorie (mit 
ordnungsgemaBer Buchfiihrung) sowie von allen 
juristischen Personen.
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Włoska spółka Akcyjna .Powszechna Asekuracja w Tryjeście"

ASSICURAZIONI GENERALI TRIESTE
GegrOndet im Jahre 1831. Garantiefonds Ende 1935: L. 1 903 813957

Alleinige Vertragsgesellschaft
des 

Verbandes fur Handel und Gewerbe 
fQr

Feuer-, Lebens-, Unfall- Haftpflicht-, Einbruchdiebstahl-, 
Transport- und Valoren-Versicherung

Auskunft und Beratung durch die Filiale Poznań, ul. Kantaka 1, Tel. 18-08 
und die Platzvertreter der Assicurazloni.

Die Beweiskraft von Handelsbiichern, die nicht ein ganzes Jahr umfassen. 
(Aus dem Urteil des Obersten Yerwaltungsgerichts vom 30. 10. 1936. — L. rej. 7869/34).

Der in den nur fur ein Halbjahr gefiihrten Handels
biichern ausgewiesene Verlust kann nicht von dem fiir das 
erste Halbjahr auf Grund der Schatzungsnormen ermittelten 
Einkommen ąbgezogen werden, wenn der Steuerzahler 
gegen Anwendung und Hohe der Norm keinen Einspruch 
erhoben hat.
Aus der Urteilsbegriindung.

Die Klagerin macht geltend, daB das Einkommen aus 
ihrem Unternehmen fiir das erste Halbjahr auf Grund des 
Umsatzes und der Durchschnittsrentabilitats-Normen und 
fur das zweite Halbjahr auf Grund der inzwischen angelegten 
Handelsbiicher hatte festgestellt werden miissen. Dieser 
Standpunkt ist jedoch falsch. Aus den Vorschriften des Ein- 
kommensteuer-Gesetzes (Art. Art. 6, 13 und andere) geht 
hervor, daB ais Besteuerungsgrundlage das Einkommen des 
letzten, dem Steuerjahr voraufgehenden, Kalender- bzw. Ge- 
schaftsjahres gilt. Diese Vorschriften sehen also keine Unter- 
teilung des Geschaftsjahres und eine Einkommensfeststellung 
fiir einzelne, kiirzere Zeitabschnitte vor. Daraus folgt, daB 
der fiir ein Halbjahr buchmaBig ausgewiesene Yerlust 

nicht von dem auf Grund der Schatzungsnormen fiir das 
erste Halbjahr ermittelten Einkommen — wenn der Steuer
zahler gegen Anwendung und Hohe der Schatzungsnormen 
keinen Einspruch erhoben hat — ąbgezogen werden kann. — 
Das Oberste Verwaltungsgericht hat das Urteil der I. Be- 
rufungsinstanz bestatigt.

Hier sei noch erwahnt, daB, wenn die Klagerin gegen 
die fiir das erste Halbjahr auf Grund der Durchschnitts- 
rentabilitatsnormen erfolgte Schatzung Einspruch erhoben 
und ihren Umsatz an Hand von Notizen, Rechnungen, 
Quittungen usw. nachgewiesen hatte, die Finanzbehórden 
auch die H a n d e 1 s b ii c h e r ais Beweismaterial hatten 
anerkennen miissen, obwohl diese nur das zweite Halbjahr 
umfaBten.

In diesem Falle hatte die Klagerin zwar nicht fordem 
konnen, daB die nur fiir das zweite Halbjahr gefiihrten 
Handelsbiicher ais Einkommensnachweis fiir das ganze Jahr 
angesehen wiirden, jedoch hatte die Steuerbehórde auch 
die Vorgange berucksichtigen miissen, die den Verlust ver- 
ursacht haben.

Wann unterliegt der Handelsagent der Sozialversicherungspflicht?
Es entsteht immer wieder die Frage, ob und wann ein 

Handelsagent der Sozialversicherungspf licht unterliegt. 
Grundsatzlich unterliegen ihr nur Arbeitnehmer, die einen 
ordnungsgemaBen Angestelltenvertrag im Sinne der Ver- 
ordnung des Staatsprasidenten vom 16. Marz 1928 (Dz. U. 
Nr. 35, pos. 323/1928) mit ihrem Arbeitgeber abgeschlossen 
haben, wobei ein solcher Vertrag jedoch nicht der Schrift- 
form bedarf. Wie weit nun bei Handelsagenten, die nur 
gegen Provision arbeiten, ein Angestelltenverhaltnis vor- 
liegt, ist in den meisten Fallen ungeklart, weshalb sich dann 
auch immer wieder Differenzen iiber die Versicherungspflicht 
des Agenten ergeben.

Die Zivilkammer des Hóchsten Gerichts hat am 2. Ok- 
tober 1936 (L. C. III 671/35) ein richtungweisendes Urteil 
gefallt, das wir nachstehend mit einem Auszug aus der Ur- 
teilsbegriindung wiedergeben.

1. Die Tatsache, daB der Agent nicht verpflichtet ist, 
innerhalb bestimmter Dienststunden zu arbeiten und seine 
Arbeitsentschadigung in Form von Provision erhalt, schlieBt 
nicht aus, daB zwischen ihm und der Firma, fiir die er tatig 
ist, ein Ajigestelltenvertrag besteht.

2. Fiir die Feststellung, ob ein solcher Angestellten- 
vertrag vorliegt, sind nachfolgende Merkmale von wesent- 
licher Bedeutung: die direkte Dienstabhangigkeit, die sich 

darin iiuBem kann, daB der Agent verpflichtet ist, Auftriige 
nur innerhalb bestimmter Dienststunden entgegenzunehmen, 
ferner die Belastung des Arbeitgebers mit dem Arbeitsrisikó 
und das Verbot, ahnliche Arbeit auch fur andere Firmen 
auszuiiben.

Die drei oben genannten Wesensmerkmale wurden also 
f ii r das Vorliegen eines Angestelltenvertrages sprechen.

Aus der Urteilsbegriindung. Mit Recht 
wird in der Kassationsklage der Vorwurf erhoben, daB das 
Urteil des Landgerichts gegen das materielle Recht und ins- 
besondere gegen die eingangs erwahnte Verordnung ver- 
stóBt.

Die Uiteilsargumente geniigen nicht, um einwandfrei 
festzustellen, ob ein vertragliches Dienstverhaltnis vorliegt 
oder ob der Kliiger selbstiindiger Gewerbetreibender ist.

Das Appellationsgericht nimmt an, daB der Klager nicht 
durch einen Angestelltenvertrag an den Beklagten gebunden 
war, da er Aquisitions- und Inkassodienste leistete, Firmen 
besuchte, Bestellungen entgegennahm, Offerten unter- 
breitete und nach Auftragspriifung im Namen der beklagten 
Firma Vertriige abschloB. Seine Entschadigung bestand in 
Provision, innerhalb bestimmter Biirostunden zu arbeiten 
war er nicht verpflichtet, und er war auch nicht bei der 
Sozialversicherungsanstalt gemeldet.
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Der oben erwahnte Tatbestand laBt jedoch keine ein-; 
wandfreie Beurteilung des Verhaltnisses zwischen Klager 
und Beklagten zu. Aąuisitions- und Inkassotatigkeit, Fir- 
menbesuch, Entgegennahme von Auftragen, Offertenunter- 
breiten oder annehmen und im Namen der Beklagten Yer
trage abschlieBen sind Tatigkeiten, die auch von einem 
Arbeitnehmer ausgefiihrt werden kónnen, den ein ordnungs- 
gemaBer Dienstvertrag an seine Arbeitgeber bindet. Be- 
deutungslos ist, daB der Klager nicht bei der Sozialver- 
sicherungsanstalt gemeldet war, da ja die Nichtmeldung im 
Gegensatz zu den geltenden Vorschriften stehen konnte 
und dies den Arbeitnehmer seiner aus dem Angestellten- 
vertrag resultierenden Rechte nicht verlustig gehen lassen 
kann. Ebenso bedeutungslos fiir die Beurteilung des Ver- 
haltnisses zwischen Klager und Beklagtem ist die Tatsache, 
daB der Klager nicht innerhalb bestimmter Biirostunden 
zu arbeiten brauchte. Ein Aąuisiteur und Inkassent, der 
Firmen zu besuchen hat, kann naturgemaB diese Arbeit 
nicht im Biiro des Arbeitgebers ausiiben, sodaB schon aus 
diesem Grunde von einer Biiroarbeit wahrend bestimmter 
Stunden nicht die Rede sein kann. Auch die Tatsache der 
Provisionsentschadigung schlieBt, obwohl sie gegen das 
Bestehen eines Dienstvertrages sprechen kann, dieses nicht

" unbedingt aus, und zwar um so mehr, ais eine Provisions- 
entschadigung den Zweck haben kann, die Arbeitsenergie 
und Initiative bei der Einholung von Auftragen und der 
Inkassotatigkeit zu steigern, und braucht mithin nicht dafiir 
Beweis zu sein, daB die Tatigkeit des Arbeitnehmers von 
diesem selbstandig ausgeiibt wird und nicht aus einem 
Dienstvertrag resultiert.

Um also das Verhaltnis zwischen dem Klager und der 
beklagten Firma eindeutig festzulegen, sind die Wesens- 
merkmale dieses Verhaltnisses genau zu priifen, und zwar 
muB festgestellt werden, ob der Klager verpflichtet war, 
zu einer bestimmten Zeit die Firmen zu besuchen und Be- 
stellungen entgegenzunehmen oder ob dies lediglich von 
ihm selbst abhing. Es ist namlich móglich, daB der Klager 
nur dann Provision erhalten sollte, wenn er Auftrage ent- 
gegennahm und sie entgegennehmen wollte. AuBerdem ist 
nicht ohne Bedeutung, ob das Risiko den Klager oder die 
beklagte Firma belastete und ob der Klager eine ahnliche 
Arbeit auch fiir andere Firmen — mit Ausnahme eventuell 
der Konkurrenzfirmen — leisten konnte.

Aus den oben erwahnten Griinden hat das Hóchste 
Gericht das Urteil des Appellationsgerichtes aufgehoben.

gl-

Die Konvertierung der Dollaranleihen-
Die Zulassung der vorlaufigen Bescheinigungen fiir die 4% prozentige Innere Staatsanleihe v. J. 1937 zum

auf der
Die am 1. Juni d. J. begonnene Konvertierung der im Auslande 

emittierten Anleihen in fremden Wahrungen auf die 4Pśproz- Innere 
Staatsanleihe v. J. 1937 hat im Laufe der ersten drei Wochen sehr 
gute Ergebnisse gezeitigt, indem wahrend dieser Zeit iiber 25 v- li
der auf dem polnischen Markt im Verkehr befindlichen Dollaranleihen 
konvertiert wurden. wobei das Tempo der weiteren Konvertierung 
dauernd zunimmt.

Die neue 4J4proz. Innere Staatsanleihe v. J. 1937 ist ausschliess- 
lich zum Eintausch der im Ausland in fremden Wahrungen aufge- 
legten Papierc bestimmt. Die Abschnitte dieser Anleihe sind drei- 
mal jahrlich zahlbar. und zwar am 1. Februar. am 1. Juni und am
1. Oktober. Der erste Abschnitt wird am 1. Oktober 1937 fallig-

Die Obligationen der 4Ź4proz. Inneren Staatsanleihe v. J. 1937 
sind ein Pupillarpapier, und ihr Kautions- und Vadialkurs betragt 
70 fiir 100. Die Obligationen werden zu ihrem Nennwert von allen 
Finanzamtern auf dem Gebiete der Republik Polen zur Abdeckung 
von Steuerriickstanden in den Grenzen der Verordnung des Finanz- 
ministers vom 18. Marz 1937 angenommen.

Zum Eintausch auf 4!4proz. Innere Staatsanleihe v. J. 1937 
werden Obligationen der nachstehenden Dollaranleihen angenommen:

1. der óproz. Dollaranleihe v. J. 1920,
2. der 8proz. Dollaranleihe v. J. 1925 (sog. Dillonanleihe).
3. der 7proz. Stabilisierungsanleihe v. J. 1927,
4. der 7proz. Dollaranleihe der Wojewodschaft Schlesien vom 

Jahre 1928.
5. der 7proz. Dollaranleihe der Stadt Warschau v. J. 1928.
Bis zur Zeit der Ausgabe der ordentlichen Obligationen der 

neuen Anleihe aus dem Titel der Konvertierung werden yorlaufige 
Bescheinigungen herausgegeben. die vor dem 1. Oktober 1937. d. h. 
vor dem Zahlungstag des ersten Abschnitts der neuen Anleihe, in 
standige Obligationen umgetauscht werden.

Die Konvertierung der in den Pkt. 1 bis 3 genannten Anleihen 
fiihrt die Bank Polski mit ihren Zweigstellen durch. Die Konyertie- 
rung der 7proz. Dollaranleihe der Wojewodschaft Schlesien v. J- 
1928 — die Bank Rolny mit ihren Zweigstellen. die Konvertierung 
der 7proz. Dollaranleihe der Stadt Warschau dagegen die Bank 
Handlowy w Warszawie mit ihren Zweigstellen.

Bei der Umrechnung des Kapitals der Dollarobligationen in 
Obligationen der 4liproz. Inneren Staatsanleihe v. J. 1937 wird die 
sog. AuskaufsprSmie beriicksichtigt. die fiir die 8proz. Dillonanleihe 
5 v. H. des Nennwertes betragt. fiir die 7proz. Stabilisierungs
anleihe — 3 v. H. des Nennwertes und fiir die 7proz. schlesische 
und Warschauer Dollaranleihe — 2 v. H. des Nennwertes. Fiir die 
óproz. Dollaranleihe v. J. 1920 besteht keine AuskaufsprSmie. Der 
Umrechnungskurs wurde wie folgt festgesetzt:

fiir 1 $ der óproz. Dollaranl. v. J. 1920 — 6 zt,
der Dillonanl. und der 7proz. schles- 
und Warschauer Anleihe — 5.30 zt,
der 7proz. Stabilisierungsanleihe — 7.20 zt.

Fiir Obligationen der Dollaranleihen, die in der Zeit vom 1. Juni 
1937 bis 30- September 1937 einschl. zur Konvertierung yorgelegt 
werden und alle Abschnitte einschliesslich des laufenden Abschnitts 

Bórsenverkehr und zur Notierung 
Bórse-
vom 1. Juni 1937 aufweisen. werden Obligationen der 4J4proz. 
Inneren Staatsanleihe v. J. 1937 mit allen Abschnitten herausgegeben, 
begonnen von dem am 1. Oktober 1937 zahlbaren Abschnitt.

Die Verrechnung iiber den letzten laufenden Abschnitt von den 
zur Konvertierung eingereichten Obligationen der Dollaranleihen er- 
folgt am Tage ihrer Vorlegung auf die Weise, dass der Wert dieses 
Abschnitts in bar in der Hóhe von 35 v. H. seines Nennwertes aus
gezahlt wird: jeder Konvertierende erhalt also eine gewisse Zeit 
lang ('/i bis 6 Monate, je nach der Anleihe) doppelte Zinsen. Denn 
es werden dem Konvertierenden in bar 35 v. H. des Abschnitts der 
Dollaranleihe fiir eine gewisse Zeit. in der schon die Zinsen der 
4J4proz. Inneren Staatsanleihe laufen, ausgezahlt-

Genaue Auskiinfte iiber die Verrechnung betr. die Abschnitte 
der Obligationen der Dollaranleihen, die in spateren Terminen oder 
ohne den am 1. Juni 1937 laufenden Abschnitt eingereicht werden, 
kónnen in allen Eintauschstellen eingeholt werden, die auch auf 
Wunsch der Kunden ausfiihrliche Druckschriften ausgeben. in denen 
alle Einzelheiten iiber die Konvertierung enthalten sind.

Im Zusammenhang mit den bisherigen Ergebnissen der Konver- 
tierung und dem Erscheinen der vorl3ufigen Bescheinigungen fiir 
die neue Anleihe im Privatverkehr — hat das Finanzministerium die 
Zulassung der yorlaufigen Bescheinigungen der neuen Anleihe zum 
Bórsenverkehr und zur Bórsennotierung zugelassen und gleichzeitig 
angeordnet, dass die von der Konvertierung der Dollaranleihen er- 
fassten Anleillen' die zum offiziellen Verkehr zugelassen waren, und 
zwar — die 7proz- Stabilisierungsanleihe und die óproz. Dollar
anleihe — aus den amtlichen Notierungen gestrichen werden.

Das Finanzministerium erinnert gleichzeitig daran, dass am
15. Juli 1937 der endgiiltige Termin zur Konvertierung der 4proz- 
Kcnsolidierungsanleihe, der óproz. Nationalanleihe, der 3proz. Pra- 
mien-Bauanleihe und der 4proz. Inyestitionsanleihe ablauft-

Achtung Hausbesitzer!
Auf ErlaB des Innenministers vom 14. 6. 37 (Dz. Ust. 47, 

poz. 363) mussen in Hkusern, die mehr ais zwei Stockwerke be- 
sitzen, Sammelbriefkasten angebracht werden. Die Briefkasten 
sollen die Zustellung der Post an die Hausbewohner erleichtern. 
Die Kasten sind im Parterre, im Flur oder im Torweg an gut 
beleuchteter Stelle, geschiitzt gegen atmospharische Nieder- 
schiage und leicht zuganglich anzubringen. Die Briefkasten 
sollen in einzelne Facher von mindestens 30x23x8 cm unter - 
geteilt sein, sodaB fiir jeden Wohnungsinhaber ein verschlieBbares 
Fach zur Verfiigung steht. AuBerdem soli noch ein Fach fiir 
unbestellbare (retournierte) Post vorhanden sein. Jedes Fach 
soli einzeln verschlieBbar sein, eine óffnung zum Einwerfen der 
Post und ein Schild mit dem Namen des betreffenden Wohnungs- 
inhabers haben. Die Schlósser sollen verschieden sein. Der 
Sammelbriefkasten ist in gebrauchsfahigem Zustande zu halten.

Die Verordnung tritt am Tage der Veróffentlichung, d. h. 
am 26. Juni d. Js., in Kraft.
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Deutschlands wirtschaftliche Entwicklung
im ersten Halbjahr 1937.

In der inhaltsreichen Halbjahresiibcrsicht der Reichs - Kredit- 
Cesellschaft iiber die wirtschaftliche EntwiclHung Deutschlands wird 
einleitend darauf hingewiesen, dass der Anstieg von Produktion und 
Beschaftigung im ersten Halbjahr 1937 weiter angehalten hat- Das 
Erzeugungsvolumen der deutschen gewerblichen Wirtschaft iiber- 
traf im ersten Quartal 1937 mit einer Indexhohe von 109,6 das Vor- 
jahrsniveau um 13,5 Prozent und den giinstigsten vergleichbaren 
Stand vom Hochkonjunkturjahr 1928 um rd. 10 Prozent. Auch die 
Arbeitslosigkeit lag Ende Mai 1937 mit 776000 Kópfcn weiter unter 
dem bisher niedrigsten Mai-Stand der letzten zwólf Jahre- Hiervon 
sind zudeni nur noch rd. 380 000 voll einsatzfahig. Galt es im 
Zeichen des ersten Vierjahresplans, die Arbeitsschiacht zu gewinnen 
und die ganze Volkswirtschaft aus der Erstarrung herauszulosen. 
so haben sich jetzt nach Erreichen dieser Ziele die yolkswirtschaft- 
lichen Aufgaben entscheidend verandert.

Der mengenmassigc Aufschwung ist an seine Produktions- 
grenzen bei den Kapazitiiten, Rohstoffen und Arbeitskraften ge- 
stossen; der Schwerpunkt verlagert sich damit folgerichtig auf eine 
hOhere Ebene mit dem Ziel. die verfiigbaren Krafte der Volkswirt- 
scliaft nunmehr unter den gegebenen Umstanden so zu entfalten, 
•dass der bestmógliche Leistungserfolg hervorgebracht wird. Dieser 
Aufgabe dient der zweite Vierjahresplan.

In der Agrarwirtschaft. die in erster Linie die Nahrungsmittel- 
versorgung des Volkes zu gewahrleisten hat, wurde die Markt- 
ordnung vervollstandigt und ein umfassendes Getreidekontingent- 
system zur jahrlichen Ablieferungspflicht eingefiihrt. In der ge
werblichen Wirtschaft sind alle Zweige der Investitionsguterwirt- 
schaft — von der Eisenindustrie und der Bauwirtschaft bis zum 
Maschinenbau und der Elektrotechnik — mit ihren Produktions- 
und Arbeitskapazitaten voll ausgenutzt: die zunehmende Diskrepanz 
zwischen den fortgesetzt steigenden Auftragen einerseits und der 
nach dem Verzehr von Vorratsreserven yerknappten Rohstofflage 
andererseits hat auch hier eine erweiterte Steuerung des Pro- 
duktionsvolumens ais notwendig erscheinen lassen. Bereits seit 
langem werden in Deutschland die meisten industriellen Rohstoffe, 
insbesondere diejenigen auslandischer Herkunft, bewirtschaftet und 
.nach bestimmten Kontingentrichtlinien zugeteilt.

Grbsste Bedeutung hat fiir Deutschland die Forderung der Aus- 
fuhrwirtschaft. Der erwirtschaftete Ausfuhrzuwachs bietet die ein- 
zige reale Móglichkeit. die fiir die Aufrechterhaltung der deutschen 
Produktion bendtigten auslandischen Rohstoffe einzufiihren. Eine 
solche Ausfuhrinitiative ist um so dringlicher. ais die im letzten 
Halbjahr sprunghaft gestiegenen Weltmarktpreise fiir Agrarprodukte 
und industrielle Rohstoffe vermehrte laufende Anspriiche an die 
deutsche Devlsenbilanz stellen. Neben der Pflege der Ausfuhr 
kommt den der Sicherung des deutschen Lebensraumes dienenden 
militarischen Investitionen sowie dem Ausbau der heimischen Roh- 
stoffbasis industrieller Werkstoffe ganz besondere Bedeutung zu.

In einem ..Ausblick“ wird darauf hingewiesen. dass an die 
Stelle des reinen Mengenproblems der Beschaftigung das Ziel des 
Um- und Ausbaues der nationalen Produktion nach dem Wirtschaft- 
lichkeitsprinzip getreten ist. dahingehend: aus knapp verfiigbaren 
Produktionskraften durch zweckmassigen Einsatz den hOchsten 
nationalwirtschaftlichen Erfolg herauszuholen. Hierin liegt die Kern- 
aufgabe des zweiten Vierjahresplanes, in dessen Zeichen heute die 
deutsche Volkswirtschaft arbeitet-

Die Weltwirtschaft steht an einem entscheidenden Wendepunkt. 
Befanden sich bis vor Jahresfrist grosse Weltwirtschaftsraume noch 
inmitten wirtschaftlicher Stagnation, so sind nunmehr alle wichtigen 
Vclkswirtschaffen der Erde von einer nachhaltigen Konjunktur- 
belebung erfasst worden. Insgesamt fuhrt eine niichterne Analyse 
der weltwirtschaftlichen Auftriebsfaktoren zu dem Ergebnis, dass 
neben den forcierten Riistungen und mit grósserer Tiefenwirkung 
eine Fiille normaler Belebungskrafte vorliegt, die durchaus in der 
Lagę sind, fur sich allein den Fortgang des weltwirtschaftlichen 
Aufschwungs zu sichern. Freilich sind noch mancherlei Hemmungen

zu iiberwinden. Diese liegen in den immer noch weithin bestehen- 
den handelspolitischen Storungen. in der Labilitat der Wahrungen 
die neuerdings durch das ungelfiste Goldprobicm verstarkt worden 
ist. vor allem aber auch in den ungeregelten Schuldenbezichungcn-

Der Zeitpunkt fiir reale Erfolgsmbglichkeitcn war noch nie so 
giinstig gewesen wie gegenwartig. nachdem an die Stelle des jahre- 
lang auf den Wcltmarkten lastenden Angcbots- und Verkaufsdruckes 
ein ausgesprochener Warenhunger getreten ist. Doch setzt eine 
wirkliche Gesundung der Weltwirtschaft den Entschluss aller Volker, 
insbesondere jjer fiihrenden Glaubigerlander der Welt, voraus, die 
Fehler der Vcrgangenheit mutig und grossziigig zu liąuidieren und 
der Zukunft einen neuen Weg vertrauensvoller Zusammenarbeit zu 
bereiten-

Die Wirtschafts- und Finanzlage Polens.
In dem neuesten Monatsbericht fiihrt die polnische Staatswirt- 

schaftsbank folgendes iiber die Lagę Polens in wirtschaftlicher und 
finanzieller Hinsicht aus:

Die Lagę Polens war in den letzten Wochen vor allem durch 
eine starkere Fliissigkeit des Geldmarktes gekennzeichnet. die einen 
crheblichen Einlagenzuwachs bei den Finanzinstituten im Gefolge 
hatte. Die Gesamtsuinme der Einlagen hat in den ersten fiinf Mo- 
naten 1937 um iiber A Milliarde Zloty zugenommen, wovon auf den 
Monat Mai allein nahezu 100 Mili. Zloty entfielen.

Da die Ausleihungcn nicht in dem glęichen Massc anstiegen. 
verfiigeii die Banken iiber erhebliche fliissige Reserven: auch konnten 
sie ihre Verschuldung bei der Bank Polski weiterhin verringern. 
Die Emissionsbank zeigt infolgedessen einen erheblich niedrigeren 
Stand der Kreditausnutzung.

Die gróssere Fliissigkeit des polnischen Geldmarktes hat sich 
jedoch noch nicht auf eine Belebung des Anlagemarktes ausgcwirkt, 
die Bórsenumsatze in festverzinslichen Papieren und Aktien sind im 
Mai bei uneinhcitlicher Tendenz sogar noch zuriickgcgangen Die 
Ausleihungcn der Banken nahmen nur unbedeuteiid zu; in einigen 
Zweigen der Wirtschaft ist nur ein schwacher Bedarf an Betriebs- 
mitteln zu verzeichnen gewesen.

Der allgemeine Stand der Industrieerzeugung hat im Mai keine 
grósseren Aenderungcn erfahren. In der Textilindustrie war die 
Beschaftigung mit Riicksicht auf die Zwischensaison und auf die 
Aufbrauchung von Warenvorraten aus friiherer Zeit geringer. Ge- 
sunken ist auch die Erzeugung der Konfektions-, der Leder- und 
der Papierindustrie. Am Holzmarkt ist eine Verschlechterung des 
Absatzes von Schnlttmaterialien eingetreten. Auch war die Hoiz- 
ausfuhr geringer.

Die Metali- und Maschinenindustrie hat ihren bisherigen Er- 
zeugnisstand im allgemeinen behauptet. Vor allem war die Be- 
sęhaftigung in der Maschinenindustrie und in der Vcrkehrsmittel- 
industrie hoher.

Die Forderung und der Absatz von Kohlen. wie auch die Er
zeugnisse der Eisenhiitten waren im Mai etwas niedriger. Dabei 
spielt zum Teil die grosse Zahl von Feiertagen eine gewisse Rolle.

Die Inlandsbestellungen bei der Eisenhuttenindustrie haben sich 
erheblich vermindert. Die Zinkausfuhr hat sich gebessert. Infolge
dessen hat sich die Produktion der Zinkhiitten erhóht. Ausserdem 
weisen auch die Mineralindustrie und einige Zweige der chemischen 
Industrie einen hoheren Beschaftigungsstand auf. Der allgemeine 
Index der industriellen Erzeugung ist im Mai um 1 auf 85.4 ge- 
stiegen und liegt damit um 20% iiber dem Stande vom Mai v. J.

Die Zahl der in der Industrie und bei offentlichen Arbeiten be
schaftigten Arbeitskrafte stieg weiter an. Im Zusammenhang damit 
senkte sich der Stand der registrierten Erwerbslosen im Berichts- 
monat um 80 000 Personen.

Die Handelsumsatze mit dem Auslande schlossen auch im Mai 
wieder mit einem kleinen Einfuhriiberschuss ab. Der Passlvsaldo 
der Handelsbilanz senkte sich jedoch infolge starkeren Einfuhr- 
ruckganges auf 3.5 Mili. Zloty.

I Werbt fiir Euren Verband! I



Die Ausfuhr von Getreide und Mehl hat im Mai fast vóllig auf- 
gehórt. Geringer geworden sind auch die Getreideumsatze am In- 
Jandsmarkt. Gebessert, und zwar ziemlich bedeutend, hat sich die 
Ausfuhr von Schlachtvieh, Flcisch und Fleischprodukten, sowie 
Eicrn. Der Saatenstand stellte sich um Mitte Juni weniger gunstig 
ais vor einem Jahre dar.

Bier — iiberall begehrt.
Wer sind die Bier-Łief er anten?

Bier gehort zu denjenigen Giitern, die das Leben lebenswert 
machen. GewiB, Bier ist nicht jedermanns Geschmack; aber wer 
sich an seinen GenuB gewóhnt hat, laBt, wie die Erfahrung zeigt 
nicht wieder davon ab. Das gilt fiir den einzelnen sowohl alś 
auch fiir ganze Vólker. Urspriinglich ist Bier ausschlieBlich in 
den europaischen L3.ndern getrunken worden. Mit der Auą- 
breitung der westlichen Zivilisation faBte das Bier aber auch bei 
den Nationen anderer Erdteile FuB und gewann auch hier immer 
gróBere Beliebtheit. Im Jahre 1913 erreichte der Welthandel in 
Bier seinen gróBten Umfang; mehr ais drei Millionen Hektoliter 
wurden in dem genannten Jahre aus den europaischen Landem, 
die damals noch unbestritten in der Erzeugung von Bier domi- 
nierten, ausgeffihrt. Lediglich Japan hatte bereits vor dem Kriege 
eine eigene Biererzeugung.

In der Nachkriegszeit haben sich die Dinge wesentlich ge- 
andert. Viele LSnder sind nach und nach zur Eigenerzeugung 
ubergegangen und versuchen einen Teil ihres Bedarfes auf diesem 
Wege zu decken. Im Jahre 1929 belief sich die gesamte Welt- 
ausfuhr von Bierinfolge der inzwischen eingetretenen Entwicklung 
auf nur etwas iiber 2 Mili. Hektoliter. In den darauf folgenden 
Krisenjahren sank der Bier-Welthandel von Jahr zu Jahr weiter 
ab, und erst seit 1935 ist wieder eine langsame Wiederaufwarts- 
belebung festzustellen. Im Jahre 1936 gelangten aus den ver- 
schiedenen Produktionslandern insgesamt 1 220 000 Hektoliter 
auf den Weltmarkt. Diese Menge verteilt sich im einzelnen auf 
die wichtigsten Bier-Exportlander wie folgt:

Weltbierausfuhr (in hl)
1934 1935 1936 1936 gegen-

iiber 1935in c
GroBbritannien . . . 348 814 355 773 386 724 + 8,7
Deutschland ......... 1 73 532 216 816 239 560 + 10,5
Japan ....................... 212 416 243 193 238 505 — 1,9
Niederlandc ........... 82 900 105 040 96 630 — 8,0
Tschechoslowakei . 73 015 73 387 80 268 + 9,4
brankreich ............. 78 841 63 112 62 752 — 0,6
Danemark................ 29 770 36 451 38 788 + 6,4
U. S. A...................... — — 24 857*)

*) erstmalig fiir 1936 amtlich nachgewiesen.
An der Weltbierausfuhr ist somit England mit fast einem 

Drittel und Deutschland und Japan mit etwa je 20% beteiligt. 
Beachtenswert ist die Zunahme der deutschen Bierausfuhr im 
vergangenen Jahre. AbsatzmSBig gesehen geht die Bierausfuhr 
GroBbritanniens in erster Linie in die Dominions und die briti- 
schen Kolonien. Japan beliefert vornehmlich Ostasien und die 
Gebiete der Siidsee — wahrend das deutsche Bier in fast allen 
L5.ndern der Welt getrunken wird.

Es ist anzunehmen, daB die Weltausfuhr von Bier in den 
kommenden Jahren wieder ansteigen wird. Warum? Bier ist 
insbesondere in groBen Teilen der nichteuropSischen Lander ein 
ausgesprochenes GenuBmittel. Es wird hier in der Regel nicht 
in dem groBen Umfange wie beispielsweise in den Staaten Mittel- 
europas oder wie in England genossen, wo das Bier bekanntlich 
ein Volksgetrank ist. Zwischen der wirtschaftlichen Lagę auf 
der einen Seite und dem Verbrauch von Bier bestehen enge Wechsel- 
beziehungen. Sobald sich namlich die allgemeinen wirtschaft
lichen Verhaltnisse bessern und die Kaufkraft steigt, wachst auch 
die Nachfrage nach Bier, eine Erscheinung, die gerade in den 
letzten Monaten, wo iiberall in der Welt die Erholung um sich 
greift, zu beobachten war. Trotz der Eigenerzeugung in ein
zelnen Landem wird dieser erhohte Bedarf in erster Linie den 
groBen Bier-Exportl&ndern zugutekómmen. Gerade die Stabi- 
litkt der Welt-Bierausfuhr in den letzten Jahren ist der Beweis 
dafiir, daB im Hinblick auf die Qualitat des Bieres die groBen 
Exportlander, die den Weltmarkt beliefern, auch heute noch die 
fiihrende Stellung einnehm'en. So genieBen Biere wie Miinchener, 
Dortmunder oder wie die Erzeugnisse der groBen Hamburger 
und Bremer Exportbierbrauereien wegen ihres guten Geschmacks 
und ihrer leichten Bekómmlichkeit Weltruf.

Eine wichtige Rolle spielt natiirlich der Preis des Bieres. 
Hier ist Japan nicht zu schlagen; doch ist zu beriicksichtigen. 
daB das japanische Bier nicht jedermanns Sache ist. Weiterhin 
ist im Hinblick auf das japanische Bier zu sagen, daB Japan 
diesen Zweig der Ausfuhr in den letzten Jahren vor allem wegen 
des auf ihm lastenden Exportdruckes gepflegt hat und pflegen 
muBte. Es ist zu erwarten, daB mit einem Nachlassen dieses 
Druckes auch die japanischen Preise steigen werden oder auch 
die japanische Ausfuhr sich vermindern wird. Bereits im letzten 
Jahre ist eine Verminderung der japanischen Bierausfuhr in 
Erscheinung getreten.

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine soeben ver- 
óffentliche Statistik iiber die Entwicklung der deutschen Bier
ausfuhr in den vergangenen Jahren. Danach hat Deutschland 
ausgefiihrt (in hl.):

nach 1934 1935 1936
Europa .............. . 91 970 114 886 104 284
Afrika ................ . 36 373 49 596 69 294
Asien.................... . 37 355 36 449 36 269
Amerika ............ . 6 955 14 522 27 793
Australien......... 68 276 206
fremde Schiffe . 813 1 087 1 714

Es zeigt sich auch hieran, daB der Bier-Konsum mit steigen- 
der Prosperitat ansteigt. Das gilt besonders fiir Afrika, das wegen 
seines heiBen Klimas seit jeher ein besonders gutes Absatzgebiet 
fiir Bier gewesen ist. Nach Europa ist die Ausfuhr von deutschem 
Bier im vergangenen Jahre leicht riickgangig gewesen, zweifellos. 
eine Folgę der immer noch zahlreichen Hemmungen auf handels- 
politischem Gebiete und der Schwierigkeiten im Zahlungsverkehr. 
Fast verdoppelt hat sich dagegen die Ausfuhr von deutschem 
Bier nach Amerika, wo insbesondere in den Vereinigten Staaten 
das deutsche Erzeugnis geschatzt wird. Welcher Beliebtheit sich 
das deutsche Bier bei dem internationalen Reisepublikum erfreut,. 
zeigt der steigende Bedarf der unter nichtdeutscher Flagge fah- 
renden Schiffe, der im letzten Jahre einen bisher noch nicht da- 
gewesenen Hóchststand erreicht hat.

| Mlttellungen des Hllfsrereins dentscher Franen: AL Mar,sPFiŁ"dŁ<«o a?. |

Stellengesuche
Anfangerin,

zur Erlernung der Hauswirtschaft in 
Kleinstadt oder Landhaushalt, sucht Stllg.

Kindermadchen.
nahen gelernt, noch nicht in Stellung ge- 
wesen, sucht Stellung.

Krankenpflegerin
mit langjahriger Praxis, ausgebildet in 
Sauglings- und Wochenpflege. Massage. 

sucht Stellung.
Haustochter,

kinderlieb. Haushaltungskursus besucht. 
sucht Stellung.

Haustochter.
kinderlieb, mit Kenntnissen in Haus- 
arbeiten, Stenographie. Schreibmaschine 
und Buchfiihrung. sucht Stellung.

Stiitze
mit guten Kenntnissen der hauswirtsch- 
Arbeiten, sucht Stellung, mOgl. mit Fa- 
milienanschluss. in Stadt- od. Landhaush.

Stiitze.
Landwirtstochter, bisher im elterlichen 
Haushalt gearbeitet. sucht Stellung zur 
Vervollkommnung in allen Zweigen des 
Haushaltes.

Jungwirtin,
1 Jahr lin Gutshaushalt gelernt, sucht 
Stellung.

Stiitze oder Erzieherin,
Gymnasialbildung, mit guten Kenntnissen 
in hauswirtschaftlichen Arbeiten. sucht 
Stellung-

Wirtschafterin,
Landwirtsfrau, sucht Stellung in Land- 
oder Stadthaushalt, mógł, frauenloser 
Haushalt. 

Hausdame oder Gesellschafterin oder Stiitze 
sucht Stellung, ubernimmt Fuhrung eines 
Land- oder Stadthaushaltes.

Verantwortlicher Schriltleiter: Dr. Martin Thomaschewski, fiir den Teil: Handel, Recht und Steuern Diplom-Volkswirt Gustav
Liss, beide Poznań, Aleja Marszalka Piłsudskiego 25. Herausgegeben vom Verband fiir Handel und Gewerbe E. V., Poznan. 

Aleja Marsz. Piłsudskiego 25. — Druck: Concordia Sp. Akc., Poznań.



Nr. 7 H. u. G. III

Arbeitgeber, denkt an unsere Arbeitslosen!
In der „Berufshille“, Poznań, Aleja Marsz. Piłsudskiego 27, sind u. a. gemeldet:

Betonpolier — Schachtmeister,
49 Jahre, verh., m. dtsch-poln. Sprach- 
kenntnissen, vertraut mit Hocli-, Tief- und 
Briickenbau. Rammarbciten, Schalung. 
Eisenbiegen u- Kanalisation. s. Stllg. 1/36.

Maurergeselle,
32 J„ vcrh., guter Fachmann, s. Dauer- 
stellung.___________________________1/32.

Zimmergeselle,
27 J., ledig, gedient, auch in Bautischletci
bcwandert, sucht Stellung. 2/2-

Maler- und Glasergehilfe.
23 J., ledig, militarfrei, auch mit Glaser- 
und Tapezierarbciten vertraut. Einrah- 
mungen und Schriftmalerei. s- Stllg. 7/1-

Tischlergeselle,
31 J-, verh., Kenntnisse i. Bau-. Kunst- 
und Móbeltischlerei, firm im Polieren und 
Furnieren. s. Dauerstllg- 11/2-

Tischlergeselle.
28 J., ledig, m. langcrer Praxis. s- Stllg.
ais MobeltischJer 11/4-

Gutsstellmacher.
36 J., verheiratet. in seinein Fach sowie 
Karosseriebau g«ł ausgebildet, s. Stllg- 
Eigenes Tischlerhandwerkszeug vorhan- 
dcn 12/9-

Stellmachernieister.
42 .1.. verh- bereits selbst- gewcsen. s. 
dringend Stllg. ________________ 12/3-

Holzbildhauer,
28 J., ledig, s. Stllg- ubernimmt auch
Heiniarbcit. 13/1.

Platzmeister — Siigewerksbeaiiiter,
48 .1., verh.. letzte Stllg- 13 .1. innegehabt. 
s. Stllg., auch ais Wald- u. Feldwachter. 
 20/1.

Schmied — Schweisser,
34 .1., verh.. Dtsch-Poln. perfekt. gute 
Kenntnisse ais Kesselschmied. lange Jahre 
in einer Kupferschmiedewerkstatt tatig 
gewesen, s- Stllg. 21/16.

Schmiedeineister,
30 J., verh-, m. Dreschsatzfuhrung ver- 
traut, Kenntnisse ais Schlosser u. Stell- 
macher, m. Hufbeschlagpriifung, s. Stllg. 
evtl. Pacht einer Schitiiede- 21'44.

Schmiedegeselle.
32 J., verh., 3‘A J. ais Motorfiihrer tatig 
gewcsen, ohne Hufbeschlagpriifung, sucht
S u • 11111r;. _________ 21 ,_0 3.

Schmiedeineister,
26 Jahre. ledig. m. Hufbeschlag- u. an-
schliesscnder Meisterpriifung, sucht Stllg-. 
evtl. Pacht einer Schmiedc._______ 21/12.

Schmiedegeselle,
27 J„ ledig. m. Dreschsatzfuhrung. Rep. 
landw. Masch. u. Strohpresse vertraut, 
bereits ais Kesselschmied gearb.. s. Stllg.

__________________________________ 21/11. 
Chauiieur — Autokauimann.

34 J._ ledig. sichercr Fahrer samtlicher 
Autotypen, perfekt in Wagenpflege und 
-beh.iiidlung., sucht Stellung. 22/21.

Chauiieur,
24 Jahre. ledig. gedient. Kenntnisse in 
Schmiedearbeiten. Liclttleitung, sowie mit 
Fuhrung eines Motordreschsatzes ver- 
traul, rotor Fiihrerschcin, s- Stllg. 22'5.

Schlosser — Chauiieur.
i 26 J.. ledig. zuverl. Fahrer- s-Stllg. 23/8.

Schlossergeselle.
24 J.. ledig. gedient. s. Stllg. ais Ma-
schinciischlosser.___________________23 9.

Schlosser — Chauifeur,
26 J., ledig. bereits ais Chaufieur tatig
, . _______________________ _

Schlossergeselle,
26 J., verheiratet, m. autogen. Schweissen, 
Drehen, Montage vertraut, s. Stllg. 23/1.3-

Maschinenschlosser — Chauifeur.
25 J., ledig, militarfrei. bes. griinen Fuhrer
schein. mit Dreschsatzfuhrung vertraut, 
im Schweissen firm, sowie Kenntnisse in 
lnMuli.uim;. >. Stllg._______________ 23 1,

Schlossernieister,
32 J.. ledig, Rep. landw. Maschinen. Drehen. 
Schweissen, Mechanikerkeuntnisse, bes. 
Fuhrerschein. s. Stllg. 23/2.

Fahrradschlosser — Chauifeur,
24 J- ledig, m. Drehen und Nahmaschi- 
nenreparatur vertraut, s. Stellung. 24'1-

Klempner — Installateur,
30 Jahre, ledig. gedient, Meisterssohn, mit 
guter Ausbildung. autog. Schweissen. ^s.

Klempnergeselle.
23 J-. ledig, Sohn eines Klempnermeisters, 
s. Stllg. zur weiteren Ausbildung. 25/1-

Eisengiesser — Former,
32 J., verh., m. Schlosserarb. yertraut. s.
Stellung.__________________________ WT.

Elektroingenieur.
39 J., ledig. militarfrei, Prax. vorhanden. 
Studium 1936 beendet. s. Stllg. 31;

Optiker — Photolaborant.
23 J-. ledig. Meisterssohn, ca. 2 J. Praxis, 
gepriifter Augenoptiker. ais Photolaborant 
ausgebildet, mit einschlagigen Facharbeit* 
yertraut, s. Stllg. 35/

Klavierbauer und -stimmer.
28 Jahre. sucht Stellung, ubernimmt auch 
Reparaturcn auf Anforderung. 39/1.

Maschinentechniker — Zeichner.
31 J-. ledig. m. dtsch-poln. Sprachkennt-
nissen. Kenntnisse in Schreibmasch. und 
Buchfiihrung, s. Stllg.. auch ais Biiro- 
angestellter. 40/2.

Buchdrucker,
25 J., ledig. s- Stllg. ais Werk-, Akzidenz- 
oder Anzeigensetzer, in seinem Fach gut 
.Hisgchikl.i, 41'2.

Backergeselle — Konditor.

Gutssattler,
28 J-. verh.. bereits selbstand. gewesen. 
Kenntnisse ais Maler und Tapezierer. s-
Stellung. 46/8.

Gerber — Kiirschner,
39 J-. verh.. Kriegsinvalide, s. Stllg.. 
nimmt auch andere Arbeit.

iiber- 
47/1.

Schuhmachergeselle.
24 J., ledig, militarfrei, sucht Stllg. 51/1.

Schuhmachergeselle,
24 J., ledig. militarfrei. s. Stllg. 51/6-

30 J-. ledig, s. ab sofort od. spat. Stllg. 
61/14.

Konditorgehilie-

Fleischergeselle.
21 J., ,31-ś J. Lehre. Gesellenpriifg. abge-
iegt. s. Sili;._________________63/2-

Fleischergeselle.
22 J.. 3'A J. Lehrzeit. 10 Monate Oesellen- 
praxis. perfekt im Schlachten und Wurst- 
machen. s. Stllg. zwecks weit. Ausbildg.

___________________________ _______ 63'6. 
Mtinergeselle.

25 J.. verh., militarfrei, Sohn eines Miihlen- 
besitzers, hat in einer gross. Miihle ge
lernt, fiihrt seit 1930 durch den Tod des 
Vaters die Miihle selbst., s Stllg. zwecks 
Vervollkommnung. Kann Kaution stellen.

o4.3.
Miilier — Werkfiihrer.

30 ledig. gedient, in verschiedenen 
Miihlen. u. a. auch ais Werkfiihrer ge- 
arbeitet. z. Zt. noch in Stllg.. mdchte 
wechseln zwecks Erweiterung seiner 
Kenntnisse, ist mit Walzenriffelei ver-

_.trau:- ______________
Miillergeselle.

25 J.. ledig, militarfrei. mit Roholmotor 
u. samtl. ins Fach schlagenden Arbeiten 
yertraut. Stllg. _________ 64/3-

Kellner,
31 J„ ledig. nimint auch Stllg. ais Portier

Braumeister,
53 J., verh., mit Fachschule u- langjahrig.
Pra.xls. dcutsch-poln.-russische Sprach- 
kenntnisse. s. zu sof. oder spat. •Stelli-

_________ __
Bankbeamter — Rechnungsfiihrer.

33 Jahre. ledig. gedient, Abitur, bisher ais 
Bankbeamter — Kassierer tatig gewesen, 
ninintt auch Stllg. ais Rechnungsfiihrer 
auf einem Gule an. 71/1.

Getreidekauimann,
25 .1., ledig. gedient. gute Kenntnisse in 
der Getreide- und Saatenbranche. Buch- 
fiihrungskenntn.. Stenographie, Schreib- 
maschine. konitnt fiir leitende Stellung in 
1 74/2.

Kontorist,
30 J.. ledig. gedient, bisher ais Redakteur 
tatig gewesen, schreibt perfekt Schreib- 
maschine. ist mit allen Biiroarbeiten, 
sowie Korrespondenz yertraut, s. Stllg. 
iin Biiro- 77’3.

Kolonialwarengehilfe,
19 J., nach der Lehre kurze Zeit ais Ge- 
hilfe tatig gewesen, s. Stllg. 81/5.

Kolonial- und Eisenwarengehilfe.
21 J.. nach der Lehre iiber 'A Jahr ais 
ninger Mann tali; gewcsen. s. Stllg. s»/3.

Drogist.
23 J„ ledig. wahrend der Lehrzeit Dro- 
gistenschule besucht. 1 Jahr und 3 Mon. 
ais Gehilfe tatig gewesen. s. Stllg. 84/1-

Vertreter — Buchhalter.
40 J.. verheiratet, gedient, bilanzsicher. 
ubernimmt Vertretung fiir techn. Artikel. 

ss ?
Laufmadchen,

15 J., poln. Sprachkenntn., s. Stllg. 89/4.
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ulica Masztalarska 8a Rawmmm Aleja Marszalka 
jTelefon: r uZllull Piłsudskiego 19.

2249, 2251, 3054 Telefon 2387
Glrokonto bel der Bank Polski — Konto bel P. K. O unter lf. 200 490

DEVISENBANK
Filialen:

Bydgoszcz, Inowrocław, Rawicz

Verkauf nu billiger Reichsmark (Registermark) f. Reisezweeke
Annahme von Geldern zur Verzinsung. 
Einzlehungr von Węchsein und Doku- 

; menten An- und Verkauf sowie Ver- 
' waltung von Wertpapieren. An- und 
« Verkauf von Sorten und|Devisen. Er

ledigung aller sonstigen Bankgeschafte.
STAHLKAMMERN

MÓBEL 
gut und billig k a uf en 
Sie nur bei

A. SOSCHINSK! - POZNAŃ
Woźna 10 Telefon 53-56 
Lagerrdume: Wielkie Garbary 11

Kombinierte Bandsage
mit 3 PS Elektromotor

zu verkaufen. Gleichstrom. 80 cm Rollen- 
durchmesser, Fraseinrichtung, Kehlmesser, 
senkr. Hobelwelle, Langlochbohrmaschine, 
Gewicht 900 kg, 220 Volt. Herst. Klein & 
Stiefel, Fulda. Offerten unter Chiffre 2358. 
an die Geschaftsstelle d. Ztg. Poznań 3.

Heiraten!
Die in diesem Teil erscheinenden Anzeigen werden zum 
Preise von zt 1,— zuziigl. Porto pro Anzeige yeróffentlicht.
Junger deutsclier evgl. Tischlermeister, 28 Jahre alt. Besitzer 

eines grossen Grundstiickes. Tischlerei mit Maschinenbetrieb, sucht 
auf diesem Wege deutsches. evangelisches, intellig. und geschafts- 
tiichtiges Madchen aus guter Familie, mit guten Charaktereigen- 
schaften. mit moglichst polnischen Sprachkenntnissen, im Alter bis 
zu 27 Jahren, zweeks spaterer Heirat kennenzulernen.

Ernstgemeinte ausfuhrliche Zuschriften mit Bild. welches zuriick- 
gesandt wird. unter 1735 an die Geschaftsstelle des Verbandes fur 
Handel und Gewerbe e. V.. Poznań. Al. Marsz. Piłsudskiego 25.

Tiichtiger junger Friseur sucht passende Lebensgefahrtin, 
am liebsten aus dem gleichen Beruf (Friseuse), auch Einheirat 
erwtinscht. Nur ernstgemeinte Zuschriften unter Chiffre 1736 
an die Geschaftsstelle dieser Zeitung.

MEISTER
k LASST
A EURE

| LEHRLINGE 
^BUCHER

LESEN!
Wehrhahn, H. R., Landesókonomierat. GroBes Handbuch 

fiir Gartenbau und Gartenkultur. Ein Nachschlagewerk 
fiir die Praxis. Unter Mitarbeit namhafter Fachleute 
herausgegeben. 3. erweiterte und erganzte Auflage. 
1498 S. 1263 Textabb. 47 ein- und mehrfarbige Tafeln. 
Lex.-8°. 2 Bandę in Leinen ................................. zł 80.50

Heckmann, A. Die neuzeitliche Konditorei in 750 Rezepten. 
Handbuch fiir die gesamte Konditorei mit Bildern und 
Werdegangen. 600 Konditoreierzeugnisse und Werde- 
gange auf 20 mehrfarbigen Tafeln und im Text abge- 
bildet. 334 S. Gr.-8°. Ganzleinen .................... zł 49.90

Becker. Dr. med. vet. W. Neuzeitliche Tierheilkunde. 
Handbuch der Gesundheitspflege, Zucht, Geburtshilfe, 
des Hufbeschlages usw. unserer Haustiere. 1173 S. Text. 
756 Textabb. 12 mehrfarb. Tafeln. 3 zerlegbare Modelle, 
Lex.-8®. Ganzleinen................................................... zł 60.40

Foerster, Max. Handbuch fiir den Kolonialwaren-, Lebens- 
mittel- und Feinkosthandel. 2. Aufl-. 968 S. mit 559 Abb., 
10 mehrfarbigen und 1 einfarbigen Tafel. Lex.-8°. Ganz
leinen .............................................................................  zł 49.—

Freise, Professor Dr. Ed., und Dr. F. von Morgenstern. Der 
Drogist. Lehr- und Nachschlagebuch fiir Drogisten und 
Apotheker. 3. Aufl. 2 Bde. Lex.-8°. 1652 S. mit 870 Abb. 
im Text. 12 mehrfarbige sowie 1 einfarbige Tafel und ein 
Lebensbild des Herrn Professor Dr. Freise. Ganz
leinen ............................................................................. zł 70.—

Sohlemann, Prof. H. Das Tischlerhandwerk. Ein Lehr- und 
Nachschlagewerk fiir Móbel-, Bau- und Kunsttischler.
Lex.-8°. 4. vóllig nenbearb. Aufl. 607 S. mit 566 Text- 
abb., 12 Tondrucken und 8 (arb. Tafeln, mit Anhang:
Kleines Rechtslexikon fiir Beruf und Leben. 178 S. und 
Beigabe: Taschenbuch fiir Móbel-, Bau- und Kunst
tischler. 141 S. mit 60 Abb. Ganzleir.en .... zł 65.65 

Wir iibernehmen die Besorgung von Fachzeitschriften 
jeder Art.

Obige Werke liefern wir auch gegen Teilzahlungen. 
Bedingungen bitten wir anzufordern. — Verlangen 

Sie Prospekte iiber Fachliteratur.

Mosmos-Buchhandlung
Poznań, Al. Marsz. Piłsudskiego 25
Telefon 65-89 P. K 0.207 915

Postkarten, Briefumschlage, Briefblatter, 
Rechnungen, Familien-Anzeigen, Formu- 
lare fiir Handel, Industrie und Landwirt- 
schaft, Etiketts, Plakate (ein- u. mehrfarbig) 

liefern wir
sauber, schnell und billig-.

CONCORDIAsp.Akc.
Poznań, Aleja Marsz. Piłsudskiego 25.


