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Poznań, Fr. Ratajczaka 35
Telefon 2428.

Augenglaser
Feldstecher, Barometer, 

Thermometer, Regenmesser, 
Stalldiinger - Thermometer, 

Getreidewaagen
Eeparaluren schnellstens I naeh amtllchep Yorseliritl

9ute Jflobet
bereiten ein L^ben lang Freude, wenn man sie beim t
Fachmann bestdlt. Darum geht man vertrauensvoll zu 1

IDitltf Sietfific, Tischlermeister <
Poznań, Strumykowa 20, Tel. 7176 < 
Wohnung: Wierzbięcice 14, Tel. 8246. 1

Polstermobel E. u. F. HiLLER T 
Einzelmobel
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Werkst&tten fiir lischlerei u. Polsterel 
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Werkzeuge, Móbclschlósser und -beschlagc 
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Poznańska Centrala Okuć

| Stefan Przewoźny, Poznań, W. Garbary 39.

Spił - WlllB
in solider und preiswerter
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J. Koniecki — Poznań
Piaskowa 3 — Gegr. 1899.

Nobel
-jeder Art in reićhhaltiger 

Auswahl. scbóner Modelle 
soljder AusfUhrung billigst bei

A. Sosinski
Poznań, Woźna 10, Tel 53 56. 
Lager Wielkie Garbary 11.

Gartengeraten Original Wolf 
gibt cs kein Biicken und Zuschlagon mehr — 
ziehende Arbeitsverrichtun ■ seht vel schne.ler — 
bearoe tetes Land wird nicht oetreten —

Versand ab Fabriklager der Firma 
JE. SCHULZ, Eisenwarengrosshandlung 

Wolsztyn Wlkp.

jeder Art 
empliehlt 

^ustali
Poznań 3 — Jasna 19

Telefon 65-80.
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Poznań 
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D e Bank der Handwerker und Gewerbetreibenden.
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Mehr Handwerksstolz!
Was deutsch und echt, wiisst’ keiner mehr, 
Lebt’s nicht in deutscher Meister Ehr’.

Wenn man Gemalde aus der Zeit der Meistersinger oder 
des Waffenschmied betrachtet, oder der Auffiihrung einer 
dieser Opern beiwohnt, dann wird man unwillkiirlich mit- 
gerissen von der Schwungkraft und dem Handwerkerstolz der 
damaligen Zeiten. Die strenge Zucht der Ziinfte fiihrte das 
Handwerk zur Verbindung mit der Kunst. Ja, man kann 
ruhig sagen, dass die Handwerkerziinfte den Keimling niihr- 
ten fiir die spateren Kiinstlergilden. Sakrale und profane 
Bauten schwelgten in dem Schmuck der Handwerkskiinste. 
Stolz und in reich gewirkten Gewandern schritten die Meister 
einher, sie, die Verschónerer der heimatlichen Bauwerke. 
Leide.r haben spatere Zeiten, besonders die der sogen. Ge- 
werbefreiheit, in der jeder eine sogen. Schreinerei, Tapeziere- 
rei u. dergl. aufmachen durfte, diesen schónen und berechtig- 
ten Handwerkerstolz friiherer Zeiten unterdriickt, wenn nicht 
gar ruiniert. In diesen Zeiten kani es dann vor, dass sogen. 
gebildetc Stande sich erlaubten, iiber die Handwerker, die 
Handwerksburschen, spóttelnd und verachtlich zu reden. 
Wurde doch jeder Fechtbruder ais Handwerksbursche be- 
zeichnet. Yiele, die das Gliick und vermógende Eltern hatten, 
mn auf einer Mittelschule oder sonet einer ahnlichen Anstalt 
sich die Grundlagen fiir wissenschaftliche Bildung zu er- 
werben, verhóhnten und verachteten damals in ihrer dummen, 
von Haus aus oft genahrten Einbildung den gleichaltrigen 
Handwerkslehrling, der mit seinen Eltern oft ein grosses 
Opfer brachte, wenn er oder vielleicht mehrere Briider dem 
Handwerk zugefiihrt werden sollteu. Die Missachtung der 
noch jungen Menschen untereinander hat iliren Ursprung 
einesteils in der ganzlich falschen Ansicht der damaligen 
Zeit, dass zum Handwerkerwerden nicht allzuviel Geist und 
Veranlagung gehórt, weil ja sichtbar, wenn auch nur schein- 
bar, der Handwerker nur mehr Handlanger der Maschine 
sei usw. Andernteils lag eine Ursache dieser Geringschatzung 
des Handwerkerstandes zum Teil auch bei den Handwerkern 
selbst. Sie wehrten sich zu wenig gegen die oft in aller 
Oeffentlichkeit zur Schau getragene Verachtlichmachung 
ihres Standes und — zeigten zu wenig wirklich handwerk- 
liches Kónnen, wie auch manche Handwerksmeister in der 
eigenen Familie nicht fiir den richtigen Handwerkernach- 
wuchs sorgten. War da einmal ein Meistersóhnchen etwas 
iiber dem Durchschnitt intelligent, gleich musstc es auf die 
Mittelschule, aber nicht ctwa, um dann nach 6 Jahren die 
erworbenen Kenntnissc. im Handwerk, in der Werkstatte 
seines Vaters und Meisters nutzbringend anzuwenden, nein, 
um dem Handwerk fiir iinmer fCrnzubleiben. Nur wenn die 
Veranlagung und der Fleiss zum geistigen Arbeiten nicht aus- 
reichten und den Eltern vcrtraulich geraten wurde, ihren 
Sohn von der hóheren Schule zu nehmen, dann wurde er 

ein Handwerker, wenn die Einbildung und Diinkelhaftigkeit 
nicht schon zu weit von ihm Besitz ergriffen hatten. Kann 
es da wundernehmen, wenn der Nachwuchs im Handwerk 
von Jahr zu Jahr schlechter wurde? Dazu kam, dass nur 
mehr solche Volksschiiler Handwerkslehrlinge wurden, die in
folge mangelnder geistiger Fahigkeiten oder aus vorher ge- 
schilderten Griinden nicht an die Mittelschulen abwandern 
konnten. Wenn auch unter diesen, yom Scłiicksal schlecht 
bedachten Menschenkindern noch eine Anzahl geistig und 
handgeschicklich gut veranlagter, strebsamer Jungens waren, 
so waren es doch zu wenige, um dem Handwerk aufzuhelfen. 
Die Statistik zeigt zudcm, dass auch die geistig besser Ver- 
anlagten nach der Volksschulentlassung in kaufmannische 
oder andere, bessere Geltupg habende Berufe abschwenkten, 
und sei es bloss, um mit den friiher an die Mittelschulen ab- 
gegangenen Kameraden, wenigstens nach aussen hin, Schritt 
halten zu kónnen. So blieb schliesslich nur mehr ein Teil 
schlecht veranlagter, oft zum Handwerk geschobener und ge- 
presster junger Menschen, die freudlos ihre tagliche Arbeit 
zwar recht und schlecht, jedoch ohne jede innere Anteilnahme 
verrichteten, aber auch in hóheren Lebensaltern nicht in der 
Lagę und auch nicht willens waren, irgendwie schópferisch 
zu wirken. In den Nachkriegsjahren war auch das gesamte 
Denken mehr auf Arbeitszeit und -lohn, ais auf Leistung ge- 
lenkt. Wo nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander 
verhandelten, da waren die Wege zu freudigem Aufstieg des 
Handwerks hałd verschiittet. Denn jeder, der es gewagt hat, 
den ihn beengenden Rahmen zu sprengen, wurde ais Eigen- 
bródler, Streber und dergleichen gebrandmarkt, wenn nicht 
gar wirtschaftlich unterdriickt. Bei uns hat der Klassenkampf 
keine so scharfen Formen angenommen, wie in anderen Lan
dem, doch muss auch bei uns der Kampf um die Anerkennung 
des Handwerks unbcdingt gefiihrt werden.

Um aber zur Mitarbeit bei der Umwandlung berechtigt 
zu sein, muss eine, den anderen Berufen ebenbiirtige und, 
wenn irgend móglich, iibertreffende Leistung sichtbar werden. 
Die Wandlung im Ansehen des Handwerks hat in der Oeffent
lichkeit schon begonnen. Heute kann man im Reich bereits 
in Ausstellungen und auch vor den Schaufenstern der Ver- 
kaufsraume schon mit grósserer Achtung iiber das Handwerk 
sprechen hóren. Seit wieder Meisterleistungen dort óffentlich 
zu sehen und ais solche bezeichnet sind, hat das Publikum 
wieder mehr Achtung vor den Meistern de6 Handwerks. Und 
diese heutigen Meister haben das Recht stolz zu sein, denn 
sie haben wieder, wie friiher, eine schwere Priifungszeit hinter 
sich. Nu n soli aber nicht nur der Meister 
stolz auf sein Handwerk sein, weil er 
Meister geworden ist und vielleicht etwas 
ersann; er soli diesen Stolz seiner ganzen 
Gefolgschaft iibermitteln, und zwar so. dass 
sie erstens stolz ist, im Handwerk tatig 
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sein z u diirfen und zweitcns, dass sic bei 
einem t ii c li t i g e n Meister a r b e i t e n und 1 e r- 
nen darf. Nur soli dieser Stolz der Gefolg- 
schaftsmitglieder nicht in der Einbildung, 
s o nde rn i n der Ausbildung 1 i e g e n. Ausgebil- 
dete sind bekanntlich nicht eingebildet, Eingebildete aber 
sichcr nicht ausgebildet. Also Kopf liocli, frei der Blick. 
klar die Stirn! Strebet grossen Vorbildern nach! Weshalb 
sind Meister wie Altdorfer, Diirer, Lucas Cranach, Hans 
Ilolbein. Tilman Riemenschneider, Veit Stoss, Adam Krafft, 
Peter Vischer bis auf unsere Tage beriilimt geblieben? Weil 
sie das Werk ihrer Hande beseelten aus innerstem Herzen. 
Sachlieh, klar, elirlich ihr Wesen und ihre Werke, mannlich 
ihre Haltung. Wenn, um nur einige aus dem Schreinerhand- 
werk zu nennen, ein Gottfried Konrad ais Meister der Arbei- 
ten im Schloss Ambras in Tirol heute noch bekannt, der 
Meister Dietrich Wendel ais herzoglicher Baumeister in der 
Baugeschichtc der Michaelskirchc immcr wieder erwahnt, ein 
Ebner Wolfgang ais Verfertiger der Chorgestiihle in St. Ulrich 
und St. Afra und der Decke des Goldenen Saales in Augsburg 

riihmend bezeichnet, ein Hans Wissreuter ais Hersteller der 
prachtigen Holzdecke im Dachaucr Saal im Miinchener Natio- 
nalmuseum genannt wird, ein Eck Adam ais Erfinder der 
Relief-Intarsia in farbigen Hólzern besonders auffallt, und 
wenn wir die Arbeiten eines Riesner und Roentgen heute noch 
bewundern kónnen, so nur deshalb, weil die Meister dieser 
Zeiten bandwerkliche Musterleistungen herausstellten, die 
teilweise bis heute unerreicht sind.

Ueberall ertont heute wieder der Ruf eines Hans Sachs: 
„V e r a c h t e t mir die Meister nicht u n d 

ehrt mir ihre Kunst!11
Deshalb mehr Selbstbewusstsein, begriindet in Meister- 

leistungen und in schópferischer Steigerung derselben. Deut- 
sche Meister miissen wieder unseres Volkstums Kraft sichtbar 
werden lassen, auf dass fiir die Nachwelt gesichert ist: Das 
Deutsche und das Echte in deutscher Meister-Ehre. Hand- 
w e r k e r. ihr m ii s s t innerlicher, a u f r e c h t e r 
und stoi zer w e r d e n; d a n n stel len sich Ach- 
t u n g und W e r t s c h a t z u n g v o n s e 1 b s i ein! 

J. H.

kostet Sie ein Kunde?
Allerlei Kniffe in der Werbung

Wieviel
Ein Kapitel Werbung

Kunden sollen ja eigentlich Geld bringen, und dennoch miissen 
Sie cin nettes Summchen ausgeben, bis Sie einen Kunden gewonnen, 
ihn dauernd an sich gefesselt haben.

Merkwiirdigerweisc machen viele Geschaftsleute sich das nie 
richtig klar. Wievicl — prozentual vom Umsatz — fiir Werbung 
im Monat auszusetzen ist, das weiss wohl heute der Geschafts> 
treibende. Jede Geschaftsgruppe hat mit der Zeit den anniihernden 
Schliissel dafiir gefunden. Aber mit wieviel Werbekosten der einzelne 
Kunde in Mark und Pfennig ausgedriickt beteiligt sein kann, diese 
Berechnung wird oft versaumt.

Die Durchschnittszahlen feststellen!
Um einigermassen richtige Zahlen zu erhalten, ist es notwendig, 

den Durchschnitt der Kundenziffer sowie die Hóhe des Einzelkauts 
je Kunde zu wissen. Sie haben beispielsweise eine Tageskasse von 
300,— zl. Laut Ihrer Kassenzettel wurden diese 300,— zl von — sagen 
wir — 100 Kunden ausgegeben. Das heisst also, dass jeder Kunde 
bei Ihnen durchschnittlich fiir 3,— zl kaufte. Wenn Sie von ver> 
schiedensten Tagen im Monat, ferner in den einzelnen Jahreszeiten, 
solche Stichproben machen. so erhalten Sie einen ungefahren Ans 
halt dariiber, wieviel jeder Kunde pro Einzelkauf durchschnittlich 
tatigt.

Kontokunden und Zufallskunden.
Dann nehmen Sie Ihre Kundenkartei zu Hilfe und versuchen 

Sie zu errechnen, wieviel Kunden Sie iiberhaupt haben. Immer 
wieder werden Sie iiber die kleine Kundenziffer crstaunt sein, denn 
die Eintagss und Zufallskunden, die einmal nur in Ihr Geschaft 
hineingeschneit kamen, diirfen Sie nicht berucksichtigen. Die Unter» 
łagen der „Kontokunden", d. h. jener Kunden, die anschreiben lassen 
und nur allmonatlich etwas bezahlen, zeigen Ihnen am deutlichsten, 
wieviel jeder Kunde im Jahr ungefiihr bei Ihnen kauft. Nicht wahr, 
ein hubschcs Summchen!

Der Handwerker Y, der tiiglich nur einige Schrauben, Stifte und 
dergleichcn Kleinigkeiten bei Ihnen von zusammen — sagen wir — 
2,50 zł durchschnittlich kauft, sichert Ihnen eine Umsatzziffer im 
Jahr bei 300 Verkaufstagen von 750,— zl.' Nun wird Ihnen erst ganz 
klar, wie wertvoll der Handwerker Y fiir Sie ais Kunde ist. Und 
wenn Sie fiir Y an Werbekosten 100,— zl ausgeben miissten, so 
wiirden Sie es gern tun, weil Sie ja auch damit rechnen, dass Y 
lange Jahre hindurch Ihr Kunde bleiben wird.

Ein Kunde bleibt zwei Jahre treu!
Wurden Sie aber so grossziigig sein und 100,— zl fur Y ais 

Kunden aussetzen, so wurden Sic sich sehr in den Finger schneiden. 
Denn eines Tages wird Y vielleicht doch abspringen und bei der 
Konkurrenz kaufen. Die Versandgeschafte, die Statistik zu fiihren 
pflegen, haben ausgerechnet, dass ein Kunde durchschnittlich nur 
zwei bis drei Jahre einer Firma treu bleibt. Diese Zahlen merken 
Sie sich. Solche Zahlen sind wichtig fur Ihre Kalkulation, und Sie 
tun gut daran, wenn Sie iiberhaupt nur mit eim bis zweijahriger 
Kundentreue rechnen. Y darf aber auch deshalb keine 100,— zl 
Werbekosten verursachen, weil es ja leider keine Kunden im Abom 
nement gibt.

Manchmal Iohnen sich schon 2 je Tausend!
Um Y zu erobern, mussten Sie vielleicht 50 Werbebriefe ver> 

scbicken, und wenn dieser Briefversand nur Y ais Kunden gewann, 
so sind die Kosten fiir die 50 Briefe dem Konto des Y „zur Last" 
zu schreiben. Angenommen, der Werbebrief — fiir 5 gr ais Druck« 
sache versandt — habe alles in allem, mit Papier, Vervielfaltigung, 
Umschlagschreiben usw. je Stiick 9 gr gekostet, so miisste Y erst

mit dem Rechenstift.
einmal fiir zl 25,— Ware bei Ihnen kaufen, um die Unkosten der 
Werbung-von 4,50 zl wieder hereinzubringen, wenn Sie — angenorm 
men — 25 v. H. bei jedem Kauf verdienen.

Da aber nach der fruheren Rechnung Y im Jahre 750,— zł bei 
Ihnen lasst, so wiirde also der Versand der 50 Werbebriefe und die 
Gewinnung des einzigen Kunden Y fiir Sie ein recht guter Erfolg

Der Garantieschein ais Werbehelfer.
Sie haben es sicherlich angenehm empfundeń, dass Ihnen Ihr 

Schreibmaschinenlieferant die Maschine unter Garantieleistung fiir 
ein Jahr verkaufte. Diese Sicherheit stiirkte Ihr Vertrauen. Sollte 
sich doch der eine oder andere kleine Fehler zeigen, so wird er auf 
Grund der Garantie kostenlos beseitigt. Angenommen, Sie hatten 
die Wahl zwischen zwei gleich teuren und konstruktiv ahnlićheń 
Maschinen, so wird die Garantieversprechung Ihren Entschluss ent. 
scheidend beeinflussen.

Was Ihnen ais Kaufer gefallt, das sollten Sie Ihren Kunden nicht 
Yorcnthalten:

Denken Sie bitte dariiber nach, ob Sie Ihre Waren nicht auch 
unter Zusicherung einer zeitlich begrenzten Garantie anbieten 
kónnten.

Sie gewinnen das Vertrauen des Kaufers!
Eine Ware, dereń solide Beschaffenheit fiir einen gewissen Zeit= 

raum zugesichert wird, findet leichter Abnehmcr! Aber darin liegt 
nicht allein der Wert einer Garantieversprechung.

Den Garantieschein zum Wecker werden Sie auf alle Falle gut 
aufbewahren — man kann ja nie wissen —, und durch das Auf-- 
heben werden Sie automatisch immer wieder an den Uhrmachcr er> 
innert, bei dem Sie das Werk kauften.

Garantiescheine kónnen sehr viele Geschaftsleute ausstellen.
Naturlich verlangt niemand vom Lebensmittelhandler, dass ihm 

dieser iiber 500 Gramm Zucker feierlich einen Garantieschein aus= 
handigt. Aber welche Wirkung hatte z. B. eine Garantie auf Kon= 
serven? Etwa so: Jede Konservenbiichse ware mit einer kleinen 
Siegelmarke verschen:

Volle Gewahr
iibernehme ich fur die Giite dieser am...............gekauften Kom
serve bis zum............. Bei Beanstandungen bitte ich, Dose nebst
einem Teil des Inhalts mitzubringen.

Lebensmittelhaus Z.
Diese Siegelmarke erfiillt yerschiedene Aufgaben: Sie starkt das 

Vertrauen zu Ihren Waren; sie mahnt den Verbraucher stillschweb 
gend, die Konserve nun nicht jahrelang stehenzulassen, sondern 
innerhalb der Garantiefrist zu verwenden. Sie pragt dem Kaufer 
Ihre Firma ein, denn die meisten Konserven tragen ja lediglich die 
Aufschrift der Fabrik. Mit einer einzigen Siegelmarke schlagen Sie 
also mehrere Fliegen!

Ziegelsteine in den Manteltaschen.
Ein Massschneider zeigte kiirzlich im Schaufenster eine unge» 

wóhnliche Dekoration: Ein HerremWintermantel war ausgestellt, 
und die beiden Seitentaschen wólbten sich iiber dem Inhalt, der aus 
je einem Ziegelstein bestand. Ein Plakat erkliirte den Zweck des 
drolligen Tascheninhalts:

„Unbesorgt kónnen Sie Ziegelsteine in Ihren Manteltaschen 
transportieren, so stark vernaht sind meine Taschen. Nur ein 
Beweis fiir die Giite meiner Arbeit!"

Und daneben war ein „Garantieschein" ausgehangt, der folgem 
den Wortlaut hatte:
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„Hiermit iibernehme ich volle Garantie fur die Dauer eines 

haiben janres, oass bei meinen Massaroeiten keine iNante ouer 
Tascnen einreissen bzw. Uie Knopie naiten Dieiben."

Dieser Garantieschein koster uem bcnneiuer nur ein wenig 
Schremaroeit, sunst nicnts. beibstverstanuncn wurde er ais Facn- 
mann sowieso iur seiner nanue Aroeit emstehen ouer emzustenen 
haoen, aoer die scnrutuche versicnerung loraert den Aosatz.

Der Garantiescnem ais verstecKie ueoiuucnaauweiAung.
An dem neuen Ooernemd, das bie gerade kam ten, naiigt ein 

Zettei mit uer ueoerscnrnt „Wascnameitung". Onne den z-ettei zu 
lesen, wenen bie mn lort, uenn Die wascuen ja uas nemu mcnt 
seiDst unu inre wascnenn, so trosten bie sień, wiru scnon mit uem 
FiemU umzugenen wissen. Aoer ganz sicher Wuruen bie uen z-ettei 
auimerksam studieren und auiuewanrcn, wenn me Ueoerscnrnt 
„Garantiescnem" geiautet hattel Es ware einiacn gewesen, uie 
Vvascuanieituiig mit uem uarantietext zu yermnuen.

1'iarktanaiyse uurcn aen Garanilescnein.
Jedes Erzeugms Kann mer ouer uort emuiai kieme Fehler zeigen, 

die leicnt zu Deseitigen sinu, ouer der nrzeuger ist gem oereit, uie 
Vva e umzutauscnen. łs ist iur uen Fabrikaiiten aoer wicntig, Be- 
anstanuungen mugucnst seiDer zu kiaren. Da Kann mm der Uaiantie- 
scnem gute Dienste leisten, wenn aut mm ausuruCKiicn vermerxt 
ist, uass Kekiamauonen unmitteioar beini nersteiier anzuormgen 
sind.

Sie sehen also, dass der Garantieschein ein Yorzuglicher und 
vielseitiger weroenener ist.

Die biegelmarke ais Blicktang.
Erhielten Sie scnon einmal einen „juonaumsbrief"?
Das ist eigentucn gar nicnts nussergewoumicnes. Irgendeine 

Firma teierte iur m- ouer zojannges nesteuen, unu um diesen icsts 
licnen Amass etwas nervorzuneoeii, kieote man aut jeue mitteilung 
od u.ecmiung, Briei ouer Kunuscnreioen, eme senone, runue, goiu- 
gianzcuue megeimarke. Die oiegenuarKe zierte zum ueoernuss nocn 
cm Kranz aus LoroeerDiattern ouer eme uicke „10 ’ ouer „zo" in 
Gotuuruck. Diese rostsacne ner aus uem Kahmen der tagnchen 
Senuungcn, und die pragten sicn diese z,uscnrnt ein.

tNuii teiert man aoer mcnt aue lagę juouaen, und'Siegelmarken, 
waren sie nocn so kunsueriscn ausgeiunrt, verioren inre lestucne 
Vvirxung, wenn man sie anzu naung in Anwendung bracnte. Aoer 
Sie naucn z. o. ais Drogennanmer vieie kieine tucoezettei anuerer 
Art. wie ware es, wenn me von diesen uann unu wann ein paar 
opiertenr*

Da sind zuerst einmal die Giftschildchen. Jedem Laien lauft ein 
leichtes urusem uoer uen Kucken, wenn er eine riascne in die nand 
nimmt, die uieses warnungsscnuU tragt. Nutzen Sie diese 10ten> 
kupie unu roten untKreuzscnuucnen und die in innen semummern- 
den psycnoiogiscnen uruscisensationen iur inren Weroebriei aus!

iiih soicucr z-ettei, aut inren ariet gekieot, uas Kunuscnreiben 
mit uem gesperrten oatz oegmnenu: „Gut iur lbre Gesununeit...", 
unu suiurt ist uie AuiiiierKbauiueit ues uesers geiangcn. wouen bie 
diese wicnngen warnuugsscmiucnen mcnt zu ucrart pro-ancn 
Zwecken eniwemen, so vei»venucn me lrgenuein narnuoses Bcscuru- 
tungsscnuu: „ wasserstoiisupcruxyu', „rcuergeianriiun", „innerucn", 
„Aeussemcn", „oamuaKgeist" usw.

z. b. „reuergcianrmmr Vvie ort schon wurde dieses Warnungs- 
schilu uoenesen unu scnrecklicne Branuwundcn, Bcuauen an Uesuiiu- 
beit unu Daruerooe angericmet, wen me ais ix.uimgungsiniiiei ociizin 
Yerwunuten. oenutzen me m zukumt nur............   uas dem Benzin
YoiiKummcn gieicnwertig ist unu semst Dei drmtzuug mcnt ents 
tiammt . .

Diese Schildchen, zur Not ganz unmotiviert und yerspielt auf 
den Bnei geKieot, sinu jeuem Leser lrgenuwie vertraut; zu uit scnon 
iiel sein Buck aui boicne 1'iascnen: aui uen loiiettentiscn, wenn er 
uie nausapotneKe ounete ouer krank im Bett lag. tin mcnt zu De- 
scnreioenuer i\eiz gent von uiesen uariniusen ociniucncn aus, unu uer 
bneicmpianger vcispurt uen uuKiaren Wuiiscn, zu enauren: „was 
beueutct uas uanzer" ist uer Leser aut diese weise emmai neugieng 
gemacnt, su ist er uber uas erste umustgcium ninweg, em rtngeout 
zu studieren.

Die Farbę in der Brieiwerbung.
Bekanntlich lasst sicn uurcn eine gescmcKt gewiihlte „Hausfarbe" 

eine zusatznene weroung erzieien.
Unter „uausiaroe" ist mcnt nur der Anstnch der Ladentassadc 

zu verstenen, sunuern man kann uie einiuai gewamte raroe ues 
Lauenausseien aucn tur aue weroesacnen verwenuen.

Dass uie psycnuiogisciie wirKuiig uer raroe aucn Dei der schrift- 
lichen weroung eine ixuue spieit, beweisen uie reststeuungen ame- 
rikaniscber urossurmen.

Mit beiiDiauem. fapier und dunkelblauem Druck erzielte eine 
Versicnerungsgeseiiscmut angeouch w v. n. Dessere Auitrage ais mit 
gewonnncncm Bneipapier und senwarzem Druck.

Von u UUU DrucKsacnen, die eine kosmetiscne Firma verschickte, 
wurden aaUU Brieie nut ubncnen Antwortnuuen aus Draunem rapier 
mit rotem und senwarzem Auidruck Dedruckt, bei der zweiten Hau te 
legte man den Werbebrieien Antwortumscniage aus leicnt grum 
getonter Farbę bei. lext, Auimachung und Auidruck waren sonst 
gleich. 58 v. H. der Antworten waren in grunen Huiien verschickt, 
Geidanweisungen wurden sogar zu 61 v. H. in grunen riulien einge- 
lieiert.

Wenn auch diese Ergebnisse nur mit Vorbehalt hinzunehmen und 
auf unsere Verhaitnisse ubertragen werden konnen, so beweisen sie 
immerhm, dass wir mehr ais bisner der Farbę unserer Werbesachen 
Aulmerksamkelt widmen mu„e». w„t, s«nn, Berlin.

Kaufmannischer Nachwuchs
Richtlinien iiir die praktische Ausbildung und Erziehung des 

kauimannischen Nachwuchses im Einzelhandel.
Die Izba Przemysłowo-Handlowa (Handels- und Gewerbekammer) 

Pozna,., gibt in uer poimscben Fachzeitschriit „Kupiec — Świat 
Kupiecki" Nr. 7 vom lz. Februar 1939 bekannt, dass sie in der nach- 
sten zeit eme Priitungskommissionturkautmannische 
Lehrlinge einsetzen wird. Gleichzeitig werden die Kichtlmien 
bekanntgegeben. nach denen die Ausbnuung des kauimannischen 
Nacnwucnses eriolgen und nach weichen Gesichtspunkten die Pru- 
rung der Lehrlinge gehandhabt werden soli. Ausgegangen wird 
davon, dass eme systematische beruiliche Ausbildung und erziehung 
des Nachwuchses im interesse des gesamten Wirtscnaitslebens liegt. 
Auch iur uns und unseren Nachwucns sind diese Fragen wichtig und 
aktuell, weshalb wir sie unseren Lesern auszugsweise zur Kenntnis 
geben.

Die gesetzlichen Grundlagen iiber Rechte und Pflichten von Lehr- 
herren und Lehrnngen sind z war in der Gewerbeordnung vom Jahre 
19Z/ yerankert, lassen aber bisher die praktische Durcniiihrung im 
einzelnen otien.

Zunachst wird der Begriff von Lehrlingen und P r a k t i « 
kant en abgegrenzt. Es wird unterschieden zwischen:

I. Lehrlingen.
a) Siimtliche Absolventen von Volksschulen. Die Ausbildungs- 

zeit im Unternehmen sowie in der kauimannischen Fort- 
biidungsschuie betragt 3 Jahre.

b) Absolventen der einjahrigen kaufmannischen Vorbereitungs- 
schuie 1. Grades. Die Lenrzeit dauert 3 Jahre, der Besuch 
der Fortbndungsschuie dagegen ist abhangig vom Zeugms 
und dauert Z ouer auch nur 1 jahr.

Zu dieser Kategorie von Lehrlingen zahlen auch die 
Absolventen der ersten oder zweiten Kiasse des kaurmanni-
senen bzw. eines anderen Gymnasiums.

II. Praktikanten.
Absolventen des 3- und 4-klassigen kaufmannischen Gymnasiums. 

Die Lehrzeit betragt mmdestens 1 Jahr und ist vom Bescmuss der 
Organisation der gcgebenen Branche abhangig. Der Besuch der Fort- 
buuungsscnuie lant weg.

Lehrvertrag.
Die Richtlinien sehen auch einen Lehrvertrag vor (ahnlich 

wie im Handwerk), der einerseits zwischen dem Lehrherrn und am 
dererseits zwischen dem Lenning bzw. seinem rechtlichen Vertreter 
aDgcscmossen wird. Dieser Vertrag ist bei der Izba Przemysłowo- 
Hanuiowa (.n^ndeis- und Geweroekammer) zu registrieren.

Die Ausbildung der Lehrlinge soli grundsatzlich fol- 
gende Zweige umtassen:

a) Warenkunde ais Grundlage der Berufsarbeit. Wichtige Mo- 
mente des Warenverkauies. Die Art der richtigen Lagerung 
sowie eine evti. Warenveredelung; ausserdem techmsches 
Wissen iiber die Behandlung, Teiiung, Verwendung, Priitung 
und Verpackung der Ware.

Die gesetzlichen Bestimmungen uber die Eigenschaft und 
den Verkaut der Ware. Eortierungen der Ware unter Beruck- 
sichtigung der Qualitats< und Preisunterschiede.

Die Herkunft, Herstellung, Absatzmóglichkeiten, Kalku
ta tion einschl. der Handelsunkosten, Warenvertneb und 
Reklame.

b) Verkauf der Ware, Erziehung des Lehrlings zur richtigen Be- 
dienung des Kunden. In diesem praktischen leil der 
Ausbnuung geht es um die Anwendung der Warem und 
Verkauiskunde.

c) Organisation und Technik des Unternehmens (Einkauf, Lager 
und Verkauf).

Umsatz und Erganzung des Warenlagers, Geld- und Kredit- 
fragen, Finanzierung des Unternehmens, Buchtuhrung, Statistik, 
Erioigskontrolle, bteuern, Versicherungen, Lohnabrechnungen, 
Korrespondenz und Registratur.

Handels-, Scheck- und Wechselrecht, Schuldrecht, Ge- 
werberecht, Zahlungsanweisungen, Zustandigkeit der Behórden, 
Verkauf aut Kredit, Lieterungsbedingungen, Versandwesen, 
Tarite (Eisenbahn, Post, Zoll).

Diese Wissensgebiete werden auf die einzelnen Lehrjahre ver« 
teilt und sind bei der Ausbildung bzw. Priitung entsprechend zu 
berucksichtigen.

Wegen der Wichtigkeit der ganzen Fragen werden wir die Ein- 
zelheiten in der niichsten Nummer unserer Zeitung bringen.



28 H. u. G. Nr. 3 .

Verbands-Nachrichten

Sprechstunden in der Hauptgeschaftsstelle
Poznań, Al. Marsz. Piłsudskiego 25, m. 3 a.

Hauptgeschaftsfiihrer Dr. Thomaschewski tagl. von 9—11 Uhr; 
Geschaftsfiihrer Mey taglich von 9—11 Uhr.

Sprechstunden der Bezirksgeschaftsstellen
I. Kolmar:

Geschaftsfiihrer Werner Buchwald, Buro: Chodzież, ul. Racz? 
kowskiego 55. Tel. 101.

Sprechstundenplan:
Budsin: Am 23. Marz 1939 von 18—19 Uhr bei Frl. Hein. 
Czarnikau: Am 17. April von 18—19 Uhr bei Just.
Kolmar: Jeden Donnerstag von 9—11 Uhr im Buro. 
Margonin: Am 27. Marz von 18—19 Uhr bei Henke. 
Samotschin: Wird noch bekanntgegeben.

Versammlungen:
Budsin: Am 23. Marz um 20 Uhr bei Frl. Hein.
Czarnikau: Am 17. April um 20 Uhr bei Just.
Kolmar: Am 18. April um 20.30 Uhr bei Haber. 
Margonin: Am 27. Marz um 20 Uhr bei Henke. 
Samotschin: Wird noch bekanntgegeben.

II. Posen:
Geschaftsfiihrer W i 11 i c h. Buro des Verbandes fiir H. u. G., 

Aleja Marszalka Piłsudskiego 25. Tel. 7711.
Posen: Jeden Sonnabend in der Hauptgeschaftsstelle von 10 bis 
13.30 Uhr.

Duszniki: Am 27. April 1939.
Gnesen: Am 17. April 1939 von 9—13 Uhr.
Kiszkowo: Am 17. April 1939 ab 14 Uhr bei Prenzlow.
Kiecko: Am 24. April 1939 ab 14 Uhr bei Glembocki.
Kurnik: Am 21. April 1939.
Nekla: Am 4. April 1939.
Rogasen: Am 6. April 1939.

III. Neutomischel:
Geschaftsfiihrer Donn er, Biiro: PI. Marsz. Piłsudskiego 26, Tel. 50.

Neutomischel: Taglich von 9—11 Uhr im Biiro der Geschafts< 
Stelle.

Bentschen: Dienstag, den 4. April 1939, von 12—14 Uhr bei 
Mathes.
Gratz: Mittwoch, den 26. April 1939, von 12—14 Uhr bei Zweiger. 
Kupferhammer: Montag, den 20. Marz 1939, von 13—15 Uhr 
(statt wie vorher angegeben von 12—14 Uhr) und Montag, den 
17. April, von 13—15 Uhr bei Riemer.

IV. Wollstein:
Geschaftsfiihrer L ii c k. Buro: 5. Stycznia 26.

Wollstein: Taglich von 9—11 Uhr in der Buchstelle.
Rakwitz: Jeden letzten Montag vor dem Ersten.

V. Lissa:
Geschaftsfiihrer B o 11 z, Leszno, ul. Piłsudskiego 231.

Lissa: Ausser dem 14., 15., 17., 18., 20., 26. und 27. April, taglich 
in der Geschaftsstelle.
Bojanowo: Am 18. April 1939 bei W. Hermann.
Punitz: Am 20. April 1939 bei Karl Handke.
Rawitsch: Am 17. April 1939 bei Frau H. Scholz.
Storchnest: Am 26. April bei Horst Mehl.
Schmiegel: Am 14., 15. und 27. April von 13—14 Uhr bei Melzer.

VI. Krotoschin:
Geschaftsfiihrer H. Se lig er, Biiro: Rynek 71, Telephon 63.
Krotoschin: Jeden Freitag vorm.
Kobylin: Montag, den 20. 3. 1939.
Dobrzyca: Freitag, den 17. 3. 1939, Motormiihle Frau Scholz. 
Ostrów: Jeden 1. und 3. Mittwoch bei Herrn Kurzbach.
Zduny: Anfang jeden Monats bei Herrn Reimann.

VII. Kempen:
Geschaftsfiihrer: Nowak. Biiro: ul. Baranowska 17.

Kempen: Jeden Dienstag und Freitag von 9—11 und 14—15 Uhr 
im Biiro der Buchstelle.
Schildberg: Jeden Donnerstag nach dem 1. und 15. jeden Monats 
im Biiro der Genossenschaft.
Reichtal: Jeden Dienstag nach dem 1. und 15. jeden Monats.

VIII. Birnbaum:
Geschaftsfiihrer: R ausch, Buro: ul. Grunwaldzka 10 b. Vogelgesang.

Birnbaum: Taglich, ausser Sonnabend, von 9—12 Uhr in der Buch; 
Stelle.
Zirke: Wird von Birnbaum bekanntgegeben.

^iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

Verbandstagung 1939 (Voriauflge Etniadung). =Ę

Am Donnerstag, den 13. April 1939, vorm. 9 Uhr =
fintlet im S tu dentenheim, Poznań, ul. Dąbrowskiego 77, die n

12. Ordentliche Verbandstagung (M«giiederversammiung) 3
des Verbandes fiir Handel und Gewerbe e.V. statt.

Tagesordnung: ==
1. Erbffnung durch den Verbandsvorsitzenden. 3. Satzungsanderungen.
2. Tatigkeitsbericht fiir das Jahr 1938. 4. Verschiedenes.

Antrage zum Punkt 4. (Verschiedenes) sind der Hauptgeschaftsstelle bis zum 7. April d. Js. schriftlićh
einzureichen. =

Aenderung der Tagesordnung vorbehalten. n
Anschliessend an die Verbandstagung findet gegen 11 Uhr vorm. in den gleichen Raumen die g

2. Obleute-Tagung n
gemass der in der 29. Beiratssitzung gefassten Beschliisse statt. =

Zu beiden Veranstaltungen ergehen an die Vorstande der Ortsgruppen gesonderte Einladungen.

Der Hauptvorstand m
=1 (—) Dr. Thomaschewski. i
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiHiiiiKiin .. . H
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Pachtungs- und Kaufmóglichkeiten
Nahcre Auskunft erteilt auf Anfragen unter Angabe des Akten. 

zeichens die Hauptgeschaftsstelle des Verbandes fur Handel und 
Gewerbe, Poznań, Al. Marszalka Piłsudskiego 25.

Den Anfragen ist Ruckporto beizulegen, da 
sonst keine Antwort erteilt wird.

Angebote:
Druckerei in Wolhynien krankheitshalber zu yerkaufen. A. 213/39. 
Papierwarenhandlung in Stadt in Pommerellen zu verpachten. 
Schnkt/unTkurzwarengeschaft in Stadt der Provinz- zu yerkaufen.

A 209/39Eisenwarenhandlung in Stadt der Provinz zu verpachten. A. 207/39. 
Tierarzt fur Pommerellen gesucht. A. 208/39.
Uhrmacher findet Niederlassung in Stadt der Provmz. A. 198 39. 
Teiihaber fiir gróssere Fabrik in Pommerellen gesucht A. 88/38. 
Dentist findet Niederlassung m Stadt in Pommerellen. A. 183/38. 
Gartnerei bei Grossstadt zu verpachten. A. 178/38.
Photograph in Pommerellen sucht tuchtigen Fachmann ais Nach* 

folger evtl. zur Adoption. A. 166/38.
Grundstuck, Rentenstelle bei Posen, zu verpachten. A. 167/38. 
Drogerie in Kreisstadt zu verpachten. A. 165/38. ,
Uhrmacherwerkstatt und Laden in Grossstadt zu yerkaufen. A. 142/38. 
Tapeziererwerkstatt in Kreisstadt altershalber zu verpachten bzw. 

zu yerkaufen. A. 146/38.
Buchhandler ais Teiihaber fur gróssere Buchhandlung gesucht. 

A. 126/38.
Backerei in Pommerellen zu yerpachten. A. 205/39.
Fleischerei in Kreisstadt zu verpachten. A. 200/39.
Windmiihle und 4 Mg. Land zu verpachten. A. 197/39.
Schuhleistenfabrik in Grossstadt mit standigem Kundenkreis alter* 

halber zu verkaufen. A. 196/39.
Motormiihle bei Lodź zu verkaufcn. A. 190/38.
Fahrradfabrik bei Lodź zu yerpachten. A. 179/38.
Miihle in der ^ojewodschaft Posen mit guter Einrichtung zu ver* 

pachten. A. 177/38.
Miihle mit Sauggasmotor zu yerkaufen. A. 121/38. 
Schmiedehandwerkszeug, gut erhalten, zu yerkaufen. A. 214/39.
Einheirat in grossen Fleischereibetrieb bietet sich tiichtigem Fleischer* 

meister. A. 212/39.
Einheirat in Schlosserwerkstatt fiir tuchtigen Schlosser mit Barver= 

mógen gesucht. N. 26/39.
Tischlermeister mit Fachschulbildung ais Werkleiter gesucht. 

A. 202/39.
Stellmacherwerkstatt mit Maschinenbetrieb in Grossstadt krank* 

heitshalber zu yerkaufen. A. 189/38.
Stellmacherwerkstatt mit Maschinen in Pommerellen zu yerpachten. 

A. 184/38.
Stellmacherwerkstatt bei Bromberg zu yerpachten oder zu yerkaufen. 

A. 160/38.
Tischlerwerkstatt in Kreisstadt altershalber zu yerpachten. A. 55/38. 
Sattler= und Tapezierwerkstatt in Pommerellen zu yerpachten. 

A. 199/39.
Kolonialwarenhandlung in Pommerellen zu yerpachten. A. 185/38. 
Eisena und Kolonialwarenhandlung, gutgehendes Geschaft, noch 

ausbaufahig, zu yerpachten. A. 208/39.
Schlosserwerkstatt mit Reparaturwerkstatt fiir landw. Maschinen zu 

yerpachten. A. 192/39.
Schmiedewerkstatt mit Maschinen in Pommerellen zu yerpachten. 

A. 210/39.

Nachfragen:
Schlosser mit Barvermógen sucht Einheiratsmóglichkeit in Schlosser* 

werkstatt. A. 26/39.
Mechaniker mit Barvermógen sucht Einheiratsmóglichkeit. A. 173/38. 
Schmied mit eigenem Werkzeug und etwas Barvermógen sucht 

Schmiedewerkstatt zu pachten. N. 22/38.

Kassenfiihrer!
Wir erinnern alle Kassenfiihrer an die rechtzeitige Abrechnung 

und Ueberweisung der Mitgliederbeitrage fiir das erste Quartal. Die 
Ueberweisungen sind bis zum 25. d. Mts. vorzunehmen.

Die Hauptgeschaftsstelle.

Fachzeitschriften
Verschiedene Fachzeitschriften, die in den Lesemappen an die 

Ortsgruppen ausgesandt werden, enthalten farbige Beilagen, Schnitt* 
muster, Móbelvorlagen usw. Leider mussten wir in der letzten Zeit 
haufig feststellen, dass die Zeitschriften, wenn sic aus den Orts* 
gruppen zuriiekkamen, diese Beilagen nicht mehr cnthielten. So sehr 
wir uns iiber das grosse Interesse freuen, das da den Beilagen und 
Zeitschriften entgegengebracht wird, so miissen wir doch dringend 
bitten, mit den Heften móglichst schonend umzugehen und sie voll« 
standig wieder zuriickzugeben. Bedenken Sie, dass noch yiele Mit* 
glieder in anderen Ortsgruppen das gleiche Recht haben, die Heftę 
in móglichst gutem und yollstiindigem Zustande zu erhalten.

Alte Fachbiatter
Die Hauptgeschaftsstelle hat noch einen Vorrat alterer Fach* 

blatter kostenfrei gegen Riickerstattung der Versandkosten abzu* 
geben. Schlosser*, Schmiede* und Tischlerzeitungen sind aber schon 
yergriffen.

Aus den Ortsgruppen.
Czarnków (Czarnikau):

Am 13. Februar veranstaltete die Ortsgruppe in Czarnikau. unter 
dem Vorsitz des Obmanns Karaenke, eine sehr gut besuchte Monats* 
yersammlung. Zunachst wurden die geschiiftlichen Dinge besnrochen, 
wobei der Obmann ausfiihrlich und eindrucksvoll iiber die Dele* 
giertentagung in Posen Bericht erstattete. Es erfolgte eine Rech* 
nungslegung iiber das veranstaltete Winterfest. das sehr gut gelungen 
war und dem Ortsverein keine grossen Unkosten yerursachte. Im 
Mittelnunkt der Aussorache stand die Einrichtung eines polnischen 
Sprachkurses, der sehr grosse Anteilnahme fand und sehr hałd 
in Angriff genommen werden soli. Nach dem geschiiftlichen Teil 
sprach Schriftleiter Robert Styra * Posen iiber das von ihm mehr* 
fach bereiste Gebiet „Von der Olsa, der Zips und dem Sudeten* 
land". Seine Ausfiihrungen wurden mit allgemeiner Spannung an* 
gehórt und sehr beifiillig aufgenommen. Die Mitglieder blieben ais* 
dann noch nahezu zwei Stunden in ąngeregter Unterhaltung bei* 
sammen.

Die Ortsgruppe hielt am 13. Marz bei .Tust eine Versamm1ung 
ab. Ans Posen waren hierzu ais Redner die Herren Dr. Thoma* 
schewski und Tng. Schmidt erschienen. Dr. . Thomaschewski be« 
richtete iiber die 29. Beiratssitzung, die vor einiger Zeit in Posen 
stattgefunden hat. Er erliiuterte besonders die Bedeutung der 
Leistungssteigerung des einzelnen im Verhaltnis zum Ganzen ge* 
sehen. Tng. Schmidt zeigte in seinem Vórtrag vón der augenblick* 
lichen Lagę unserer Verbandsmitglieder ausgehend. neue Entwick* 
lungs* und Arbeitsmógb'cbkeiten fiir die Arbeit des einzelnen und 
der Ortsgrunne. Der Redner fand mit seinen Ausfiihrungen rege 
Aufmerksamkeit. Die Versamml"ng war gut besucht. Wahrend der 
Versammlung gratulierte der Obmann dem Verbandskameraden 
Kórbs zu seinem 40jnhrigen Dienstjubilaum. Auch wir ubermitteln 
dem Jubilar unsere Gliickwiinsche.

Dobrzyca:
Die Ortsgruppe hielt am 25. Februar eine Versamm1ung ab. Der 

Besnch war gut. jedoch der Redner aus Posen leider verhindert. Herr 
O. Greczmiel berichtete iiber die letzte Beiratssitzung in Posen. Herr 
R. Goetz gab einen geschichtlichen Ueberblick iiber die Zuckerher* 
stellung. Tn der allgemeinen Aussprache wurde u. a. auch iiber die 
Beitragszahlung diskutiert: der Kassenwart soli in der nachsten Ver* 
sammlung iiber die Beitragsleistungen berichten. Die nachste Ver* 
sammlung findet am 29. Marz bei Frau Schoenborn in Izbiczno statt.

Gostyń:
Die Ortsgruppe Gostyń hatte am 12. Marz, nachmittags */-5 Uhr, 

im Schiitzenhause eine Monatsversammlung. zu der Geschaftsfiihrer 
Mey aus Posen herubergekommen war. Durch den Redner wurde 
das Thema ..Gebrauch der deutschen Sprache in Polen" besnrochen. 
An die Ausfiihrungen schloss sich eine ausserordentlich lebhafte 
Aussnrache an. an der sich die. leider nicht vollzahlig erschienenen, 
Mitglieder mit grossem Interesse beteiligten.

UMltc
Ut die nackóte - ‘BuAMU
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Jutrosin:
Am 9. Marz fand im Hotel Stenzel die diesiahrige Genera1ver; 

sammlung der Ortsgruppe statt. die von der Hauptgeschaftsstelle 
Posen durch die Herren Dr Thomaschewski und Mey beschickt war. 
Um ’/-9 Uhr eróffnete der Obmann, Biickermeister Muhlnickel. d'e 
fast yOllzahlig besuchte Versammlung. Nachdem nach einem Bericht 
des Obmannes dem alten Vorstande die Entlastung erteilt war. wurde 
zur Neuwahl geschritten. Zum Obmann wurde Kurt Muhlnickel 
wiedergewiihlt, zum Schriftfiihrer Giinther Schulz, zum Kassenwart 
August Baude. zu Kassenpriifern die Herren Lammchen und Lach; 
mann, ais Stellvertreter die Herren Bruno Reim und Herbert Feier; 
abend: zum Beirat der Ortsgruppe wurde Herr Muhlnickel. zu sei; 
nem Stellvertreter Herr Lachmann bestimmt. Samtliche Wahlen 
erfolcten einstimmic.

Nachdem der Hauptgeschaftsfiihrer Dr. Thomaschewski einen 
Bericht iiber die Beiratssitzung in Posen und iiber die Aufuaben des 
Verbandes im neuen Arbeitsjahr gepeben hatte. hielt Geschaftsfiihrer 
Mey einen Vortrag iiber wichtice Steuer; und Gesetzesvorschriften. 
In der an die Vortriige sich anschliessenden Debatte wurden die aus 
dem Mitgliederkreise gestellten Fragen beantwortet und Rat in den 
verschiedensten Angelegenheiten erteilt.

Kiecko (Kletzko):
Am 22. Januar feierte die Ortsgruppe in den Raumen der Gast; 

wirtschaft Klemp ihr diesjahriges Winterfest. Einige vom Chor der 
Ortsgruppe voraetragene Lieder und zwei kurze Schauspiele yerschon; 
ten das Fest. Es war eine in allen Teilen gelungene Veranstaltung. 
Am 2. Februar hielt die Ortsgruppe ihre ordentliche Generalversamm> 
lung ab. Nach der Berichterstattuna iiber das vergangene Jahr wurde 
dem Vorstand Entlastung erteilt. Der turnusmassig zuriicktretende 
Vorstand wurde einstimmig wiedergewahlt.

Kiszkowo (Welnau):
Die Ortsgruppe hatte ihre Mitglieder fur Sonntag. den 19. Fe; 

bruar. zur ordentlichen Generalyersammlung in das Gasthans Stroech 
geladen. Von der Hauptgeschaftsstelle war Geschaftsfiihrer Mey 
erschienen. Nach Verlesung des Tatigkeitsberichtes fiir das ver; 
flossene Jahr trat der Vorstand zuriick. Die Neuwahlen hatten fok 
gendes Ergebnis: Obmann — Kaufmann Prenzlow. Stellvertreter — 
Fleischermeister P. Freier. Schriftfiihrer — Tischlermeister Willmann, 
Kassenfiihrer — Bauunternehmer Roeseler, Beirat — Herr Kroehling. 
Stellvertreter — Herr Steiner. Kassenpriifer — die Herren W. Muller 
und O. Masche. Nach den Wahlen sprach Herr Mey iiber steuer; 
rechtliche Fragen.

Kobylin:
Die Generalversammlung der Ortsgruppe vom 9. Marz wahlte, 

nachdem Geschaftsbericht und Entlastuna des bisherigen Vorstandes 
erteilt war. den neuen Vorstand in folaender Zusammensetzung: 
Obmann: Sattlermeister Starkę. Schriftfiihrer: Kaufmann Mattheus, 
Kassenwart: Kaufmann Reitz. Die weiteren Aemter wurden mit den 
bisherigen Mitarbeitern besetzt. Im Mittelpunkt der Versammlung 
stand der Vortrag des Hauptvorstandsmitgliedes Dinl.Jng. Schmidt; 
Posen iiber ..Praktische Verbandsarbeit“ und ..Die Berufsaussichten 
unseręs Nachwuchses". Die Ausfiihrungen wurden von der gut 
besuchten Versammlung mit Interesse aufuenommen und 2aben zu 
einer regen Aussprache Anlass. Die im Verlauf des Abends einge; 
troffenen Hauptgeschaftsfiihrer Dr. Thomaschewski und Mey aus 
Posen gaben nach Schluss des offiziellen Teiles auf Anfragen Rat und 
Unterweisung. Erst spat gingen die Versammelten auseinander.

Leszno (Lissa):
Am 23. Februar hielt die Ortsgruppe ihre ordentliche Generał; 

versammlung ab. die sehr gut besucht war. Die Vorstandsmitglieder 
berichteten iiber die reee Tatigkeit der Ortsgruppe im vergangenen 
Jahr. Der nach der Entlastung zuriicktretende Vorstarid wurde wie« 
dergewahlt. Hauptvorstandsmitglied Hentschel hielt einen mit 
grossem Interesse aufgenommenen Vortrag „Der Betriebsfiihrer'*. 
Zum Schluss wandte sich Herr Hentschel an die Jugend mit dem drin; 
genden Appell zu reger Spartatigkeit. Eine lebhafte Aussprache folgte 
dem Vortrag.

Międzychód (Birnbaum):
Den Grundsatz, dass man nach getaner Arbeit feiern darf. um 

neue Kraft fiir neue Leistungen zu sammeln, befolgte die Orts; 
gruppe mit ihrem Faschingsfest am Rosenmontag. Zu Hunderten 
hatte sich das schon kostiimierte Narrenvolk in prachtig geschmiick; 
ten Raumen eingefunden. Viele und sehr schóne Darbietungen 
sorgten fiir gute Stimmung.

Nowy Tomyśl (Neutomischel):
Am 2. Februar veranstaltete die Ortsgruppe ein gemutliches Bei; 

sammensein bei Kern. Frohliche Unterhaltungsmusik. ein allgemeines 
Eisbeinessen und Tanz sorgten fiir gute Stimmung. In den frohlichen 
Stunden wurde nach getaner Arbeit Kraft fiir die neue Arbeit ge; 
schópft.
Ostrów (Ostrowo):

Am 8. Februar hielt die Ortsgruppe im Vereinsheim ihre ord« 
nungsgemasse Generalyersammlung ab. Der Obmann, Herr Hoff> 
mann, berichtete iiber dię Arbeit der Ortsgruppe fm vergangeńen 

Jahr. Der Kassenwart. Herr Kurzbach, berichtete iiber die Kassen; 
fiihrung im vergangenen Jahr. Nach einstimmiger Entlastung des 
Vorstandes trat dieser zuriick, wurde aber von den Versammelten 
einstimmig wiedergewahlt. bis auf den Kassenpriifer. Herrn v. Milker, 
fiir den Herr Fidelak einstimmig zum Nachfolger bestimmt wurde. 
— Im weiteren Verlauf der Versammlung berichtete der Obmann 
von der Beiratssitzung in Posen. Es wurde beschlossen, am 18. Fe; 
bruar ein Kostiimfest im Vereinsheim zu veranstalten.

Ostrzeszów (Schildberg):
Am 18. Februar veranstaltete die Ortsgruppe im festlich ge« 

schmiickten Saal der hiesigen Genossenschaft ein Abschiedsfest fiir 
den scheidenden Obmann Herrn G'ersch. Die Veranstaltung war 
uberaus gut besucht: es waren ca. 200 Personen anwesend. Chorliche 
Darbietungen. eine kleme Auffiihrung, gute Musik und humoristische 
Vortrage gaben der Veranstaltung einen schonen Rahmen. In der 
Festansprache wurdigte der Obmann. Karl Hoffmann, die langjahrige 
Tatigkeit des scheidenden Mitgliedes, des Kunstschlossermeisters 
Carl Giersch, und iiberreichte ihm in Anerkennung seiner Verdienste 
ein Diplom. das ihn zum Ehrenmitglied unserer Ortsgruppe ernannte. 
Herr Giersch dankte in bewegten Worten und wiinschte der Orts; 
gruppe weiterhin eine gedeihliche Entwicklung.

Śmigiel (Schmiegel):
Die Ortsgruppe hielt am 25. Februar im Vereinslokal ihre ordent; 

liche Generalyersammlung ab. Die einzelnen Vorstandsmitglieder be; 
richteten iiber die Arbeit der Ortsgruppe im vergangenen Jahr. Nach 
der Entlastung trat der Vorstand zuriick, wurde aber einstimmig 
wiedergewahlt. Zum Beirat der Ortsgruppe wurde Herr Gerhard 
Melzer und zu seinem Stellvertreter Herr Emil Langner gewahlt. Nach 
den Wahlen hielt Magister Woyke einen mit grossem Interesse auf; 
genommenen Vortrag iiber den Kampf um die Rohstoffe. In der Ver; 
sammlung wurde noch beschlossen, einen Buchfiihrungs; und einen 
polnischen Sprachkursus durchzufiihren.

Szamocin (Samotschin):
Am 25. Februar hielt die Ortsgruppe bei Erdmann eine Ver; 

sammlung ab. Der Obmann berichtete iiber die letzte Beiratssitzung 
in Posen. Dipl.;Ing. Schmidt, Posen, hielt einen langeren Vortrag 
iiber das deutsche Handwerk und iiber den Gebrauch der deutschen 
Sprache in Polen. Mit grossem Interesse folgten die Anwesenden 
den Ausfiihrungen des Redners. Dipl.;Ing. Schmidt nahm auch Stel; 
lung zu wirtschaftlichen Tagesfragen. Herzlicher Beifall dankte dem 
Redner fiir seinen Vortrag. Er gab den Anwesenden neuen Mut und 
frische Kraft fiir die weitere Arbeit. In der allgemeinen Aussprache 
wurden aus Mitgliederkreisen Anregungen zu reger Verbandsarbeit 
gegeben.

Wągrowiec (Wongrowitz):
Die Ortsgruppe yeranstaltete am 18. Februar ein Wintcrver« 

gniigen. Ein Lustspiel, eine gute Kapelle und Tanz sorgten dafiir, 
dass das Fest gelang.

Achtung, Eltern schulpflichtiger Kinder!
Alle schulpflichtigen Kinder, d. h. alle, die bis zum 31. De; 

zember des laufenden Kalenderjahres 1939 7 Jahre 
alt werden, miissen zur Schule angemeldet werden. Diese Anmeldung 
muss im Fruhjahr geschehen und nicht erst Ende August kurz vor 
Schulanfang!

Die Schulbehórde setzt einige wenige Tage fest, an denen die 
Anmeldungcn zu erfolgen haben; und nur an diesen Tagen 
werden die Meldungen angenommen.

Im festgesetzten Eińschreibungstermin haben auch die U m m e 1; 
dungen alterer Kinder von einer Schule zur andern zu er; 
folgen. Das betrifft z. B. Kinder, die von einer staatlichen Schule 
auf eine Privatschule ubergehen sollen.

In den yergangenen Jahren fanden die Einschreibungen in den 
Wojewodschaften Posen und Pommerellen in den ersten April; 
tagen statt. Da die Meldetage oft erst ganz kurz vorher behórdlich 
bekannt gemacht werden, haben nicht wenig deutsche Eltern, die ihre 
Kinder fiir eine Schule mit deutscher Unterrichtssprache anmelden 
wollten, die Frist yersiiumt. Diese Versaumnisse haben dann Nach; 
teile und Scherereien gebracht Nicht selten wurden die verspateten 
Meldungen ais ungiiltig erklart

Noch wissen wir nicht, was fiir dieses Jahr verfiigt wird. Deutsche 
Eltern! Ach tet auf die am tlichen Bekanntmachungen 
im Marz und Anf ang April! Und haltet Euclr genau an die 
amtlichen V o r s c h r i f t e n!
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Der Handwerker

Die Beachtung der Risiken im Handwerksbetrieb
Vom DHI Seminar fiir Handwerkswirtschaft, Miinchen.

Jede Handlung. die zur Erreichung wirtschaftlicher Ziele unter* 
nommen wird. setzt ein W a g n i s voraus. Jedes Wagnis im Betrieb, 
wie auch im persónlichen Leben des Menschen. birgt eine Fulle von 
Gefahrenmomenten in sich. die nicht Folgę der betreffenden Hand* 
lung sind, sondern die Handlung von Anbegmn bis zur Zielerreichung 
begleitcn. Diese Gefahrenmomente — die wir im wirtschaftlichen 
Leben Risiken nennen — kónnen verschiedenen Ursprungs sein. 
So unterscheidet man Risiken,

die ihren Ursprung in den O b j e k t e n, 
andere, die ihn in den Subjektender 
wieder andere, die ihn a u s s e r h a 1 b de 
schaft

W i r t s c h a f t. 
r eigenen Wirt*

und schliesslich solche, die ihn ausserhalb der Wirt* 
schaft iiberhaupt haben.
Unsere Betrachtung iiber die betrieblichen Risiken soli sich im 

wesentlichen auf jene beschranken. die ihren Ursprung in den Ob* 
j e k t e n der Wirtschaft haben. Die vorsenannten Arten von Risiken 
entstammen zum Teil den Gebieten der Menschenwirtschaft. der 
Berufsausbildung. der Soziologie, der Volkswirtschaft, der Staats* 
politik und der Weltpolitik.

WelcherArt sind nun die aus den Objekten entsnringenden 
Risiken im Handwerksbetrieb und auf welche Weise kónnen 
sie bekampft werden? — Voraussetzung fur eine wirksame Be* 
kamofung dieser Risiken ist. dass das in den Subiektem im Hand* 
werksmeister. seinen Mitarbeitern und in den fachlichen Arbeits* 
kraften ruhende Risiko auf e>n Mindestmass herabgesetzt und mit 
allen zu Gebote stehenden Mitteln bekampft wird. Mancher Hand* 
werksbetrieb kann nicht zur Entfaltung. zur BHite kommen. weil der 
den Betrieb leitende Meister die grundsatzbchen Vora>issetznngen 
fiir eine planvolle ordnnngsoemasse Betriebsfiihrung nicht erfiillt — 
sei es ans Manuel an Faehkenntnissen. aus Nachlassigkeit in der 
Arbeit oder durch sein Verhalten gegen die Kundschaft. sei es infolge 
mangelhafter Arbeitseinteilung oder gar durch iibermassig starkę Ent* 
nahmen aus dem Geschaft fiir seinen eigenen Bedarf.

Die den Objekten anhaftenden Risiken beuleiten den 
gesamten Betrebsablauf: sie treten — bilanzmiissig gesehen — so* 
wohl auf der Vermó«ensseite. ais auch auf der Kapitalseite auf. Es 
gibt wohl k e i n e n Posten in der Bilanz. der ohne Risiko ist. Nur 
ist die Grósse und die Art des Risikos bei den einzelnen Posten ver< 
schieden.

Wenn wir den betrieblichen Ablauf verfolgen. so birgt schon die 
Beschaffung der.Rohstoffe. der Materialien fauch der Arbeits* 
krafte!) eine grosse Anzahl von Risiken in sich. Beisnielsweise sind 
ais Ouellen der Risiken zu nennen: der F.inkauf. die Einkaufsmengen, 
die F.inkaufsnreise. die Lieferungsbedingungen u. a. m. Das klare, 
rechtzeitiue Frkennen dieser Risiken erfordert eine sorgfaltiue Beob* 
achtung des Wnrenmarktes. ein fortlaufendes Sich-Unterrichten iiber 
die aussenbetreblichen Schwankungen und ein technisches und kauf* 
mannisches Schritthalten mit den mannigfaltigen Wandlungen auf 
dem Fachgebiet. Gewiss. es sind sehr vielseitige Anforderungen. die 
hier an den Handwerksmeister gestellt werden. aber er muss bestrebt 
sein. sie zu erfiillen. wenn er die mit den Beschaffungsvorgangen sich 
einschleichenden Risiken mildern oder gar bekampfen will.

An diese Risiken. d''e zwangslaiifig durch die BeschaFfungstatig* 
keit auftreten. reihen sich die rein innerbetriehlichen Ris;k»n auf den 
Gebieten der Versrhei tun« "nd V e r w a 11 u n u. Hier werden 
sich die gesamten Krafte der Bekamnfung und F.indammung durch 
den Meister und seine Mitarbeiter besonders entscheidcnd answirken. 
Schon in der sorgsamen Lagerung der eingegangenen Rohstoffe und 
Waren, durch dereń technisch einwandfreie Be* und Verarbeitun« im 
Betrieb. durch die sachgemasse Uebergabe an die Kunden. vor allem 
aber durch eine ni a n v o 11 e kaufmannische V e r w a 1 * 
t u n g des Betriebes kónnen die genannten Risiken 
in ihrer Wirkung auf ein Mindestmass abge* 
sch wacht werden. Grundsatzlich kónnen sich die Risiken 
wertmassig oder mengentnóssig aussern. je nach der Art des Ge* 
schaftes. ie nach den betrieblichen Atifgaben. je nach der Zusammen* 
setzung der Gefolgschaft und dergleichen mehr.

Auch auf der Absatzseite lauern. Risiken. die den Betrieb 
stark gefahrden und durch ihr Auftreten die bisherigen Arbeits* 
leistungen in ihrem Enderfolg beeintrachtigen kónnen. So sind hier 
u. a. die Fragen der Werbung. des Verkaufs. der Kundenbedienung, 
des Versandes. des Kreditgewahrens und der Zahlungseingange zu 
nennen. Besondere Gefahrenmomente bergen die zu lange Lager* 
dauer (Ladenhiiter vermeiden!), aber auch die Schwankungen von 
Modę und Geschmnck in sich. Um diese Arten der Risiken zu er* 
kennen. muss der Meister wieder seine Blicke iiber den Rahmen des 
eigenen Betriebes hinaus auf den Mąrkt und die. derzeitige Bedarfs* 

wirtschaft lenken und sorgfaltig beobachten, wie sich die Wiinsche 
der Verbraucherschaft wandeln.

Die hier aufgezeigten Risiken sind in den meisten Handwerks* 
betrieben in mehr oder weniger stark erkennbarer Form vorhanden. 
Die sogenannten langsam schleichen den Risiken kónnen. da 
man sie nicht immer erkennen und ihre Wirkung auf lange Frist nicht 
genau beurteilen kann, nur durch planmassige organisatorische Mass* 
nahmen bekampft werden. Die schlagenden Risiken dagegen 
bergen in der Regel einmalige Gefahren in sich. ihr Ursprung liegt 
meist ausser dem Machtbereich des Handwerksmeisters, namlich 
in der Gesamtwirtschaft selbst.

Fiir bestimmte Risiken. die fur den Handwerksbetrieb geradezu 
lebensbedrohlich wirken kónnen. haben sich in der Praxis wirtschafts* 
sichernde Massnahmen herausgebildet. die wir heute schlechthin 
unter dem Begriff ,.R i s i k o p o 1 i t i k" zusammenfassen. Welcher 
M i 11 e 1 bedient sich nun die Risikopolitik, die fiir den Handwerks* 
betrieb von Bedeutung sind? Das wirksamste Mittel einer 
erfolgreichen Risikopolitik ist fur jeden Hand* 
werksbetrieb „eine planmassige. vorbedachte, 
wirts haftliche Betriebsfuhrun g“. Zahlreiche Betriebs* 
unte-suchungen in allen Teilen Deutschlands und fiir die ver* 
schmdensten Handwerkszweige haben dabei immer bestatigt, dass 
hierfiir keine allgemein „helfenden Rezepte“ aufaestellt werden 
kónnen, sondern dass die mannigfaltigen betrieblichen Bedingt* 
heiten auch ganz unterschiedliche Massnahmen erfordern. Zu 
diesen betrieblichen Selbsthilfemassnahmen ist auch die so«ennnnte 
Risikoiiberwalznng ohne oder m i t Entgelt zu rechnen. Die Risiko* 
iibe.rwalzuno ohne Entgelt ist ein wesentlicher Bestandteil der Ge* 
schiiftsnolitik des Handwerksmeisters. sie gehórt zu den Verhand« 
lungen mit den Lieferanten und den Kunden. sie findet ihren sicht* 
baren Ausdrnck in den vereinharteri Lieferungs* und Zahlnngsbedin* 
gungen. in der Gewahruńg und Tnansnruchnahme von Krediten u. a. m. 
Die entgeltliche RisikoiiberwS’ziing erfolat in der Re«el auf 
Versicherungsgesdllschaften, die d«s Risiko fiir Transporte. fiir Kredit* 
gewahruńg. fiir Kautionen und Delkredere. sowie das Risiko von 
Feuer. Wasserschaden. Hagel und dergleichen iibernehmen. Fiir eine 
ordnungsgemiisse Betriehsabwicklung ist es entscheidend. dass die 
entgeltliche Risikoiiherwalzung mit derjenigen ohne Entgelt in einem 
harmonischen Verhiiltnis steht. dass sie sich geaenseit'g erganzen. um 
die Auswirkunosmóglichkeiten der verschiedenen Risiken auf ein 
Minimum zu beschranken.

Wie nben gesagt.-gibt es in der Bilanz wohl keinen Posten ohne 
Risiko. Das Risiko bei der . K a s s e“ liegt mehr auf dem Gehiet der 
Verwaltung. wahrend die Risiken. die der Posten ..W aren" in sich 
tragt. schon bei der Beschaffung beainnen und die Umsatztrager bis 
zum Absatz begleiten. Richtioer F.inkauf. ordnunasgemasse Lagenmg. 
fachlich einwandfre.ies Vernrbeiten und werbewirkender Verkauf 
kónnen die vie.1artioen Risiken bei den Waren erfo1«reich herab* 
mindern. Rei den Debitoren ruht d«s Risiko vornehmlich in der 
Kreditwiirdigkeit der Kunden. die der Kreditgewahrnng entsnrechen 
muss. wenn d*e Aussenstande zu den gegebenen Termmen eingehen 
sollen. Die Risiken in den Posten F.inrichtung. Maschinen, 
Fahrzeuge usw. liegen in den technsichen Fortschritten. die leicht 
diese Verrnó«ensteile in ihrer Bedeutung fiir die Produktion beein* 
triichtigen kónnen.

Die kurze Betrachtung sollte dem Handwerksmeister die Viel* 
gestnitiglceit der betrieblichen Risiken. die taglich. ia stiindlich seinen 
Rotrieb bedrohen. vor Augen fiihren. um dadurch seinen Rlick zu 
schar^en. d'"se Feinde klar zu erkennen. F.ine wirksame Bekamnfung 
erfordert Wac. hsamkeit und forfaufende Beob achtung 
aller betrieblichen Veranderun«en. vor allem aber auch eine innere 
Rcreitschaft des Handwerksmeisters mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln die auftretenden Risiken zu bekampfen. um dadurch seinen 
Retrieb g e s u n d und leistungsfiihig zu fiihren und zu er* 
halten. —M—

Handwerk wirht fiir Handwerk
RH. Handwerksarbeit ist ein Qualit;itsbegriff. der von jedem 

einzelnen Handwerker erkannt und auch — gewiirdigt werden muss. 
Es beriihrt merkwurdig. wenn z. B. ein Schuhmacher fiir den Mass* 
schuh eintritt. selbst aber seine Anziige von der Stange kauft oder 
aber gar selber einen Fabrikschuh tragt. Dasselbe gilt umgekehrt auch 
fiir den Herrenschneider,.und es geht ebenso auch jeden einzelnen 
Handwerksangehórigen an. Wir wollen damit nicht etwa einer 
„handwerklichen Autarkie" das Wort reden. Das ware verkehrt. 
denn der Grundsatz „Eine Hand wascht die andere" verlangt. dass 
das Handwerk auch bei den Angehórigen anderer Wirtschaftskreise 
kauft. Jedoch in den allerpersónlichsten Dingen. die mitbestimmend 
sind fiir den Eindruck, den; wir auf •unsere Kundschaft machen, wie 
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Kleidung, Geschaftseinrichtung usw., darf und muss sich das Hand* 
werk ais geschlossenes Ganzes fiihlen, das eine Kulturaufgabe zu 
vertreten hat. Hier steht einer und jeder fiir alle, und das empfindet 
auch die Kundschaft so, denn sie spricht nur sehr selten vom ein* 
zelnen Handwerker, sondern meist von „den Handwerkern". Der 
Verbraucher muss die Betonung des handwerklichen Giitebegriffes 
ais hohle Phrase empfinden, wenn er nicht zu sehen bekommt, dass 
die Konseąuenz des eigenen Tuns dahintersteht. Das Handwerk 
widerlegt und entwertet seine eigenen Werbeparolen, wenn es nicht 
in erster Linie selbst danach handelt.

Hier ist noch viel gegenseitiges Aufklaren und Verstehen im 
Handwerk nótig. Das Beispiel einer solchen lebendigen Zusammen* 
arbeit gab kiirzlich in Deutschland die Berliner Fleischer*lnnung. 
Sie verband auf Anregung ihres Werbewartes ihre Quartalsversamm» 
lung mit einer Modenschau der Damenschneider*lnnung. Den rund 

5000 Teilnehmern an der Innungsversammlung wurde unter der lau* 
nigen Ansage des Werbewartes der Damenschneider*lnnung vorge* 
fiihrt, was dieses Handwerk fiir das gute Aussehen und Auftreten der 
Frau „von morgens bis abends" zu bieten hat. Beide Teile waren 
mit dem wohlgelungenen Verlauf der Veranstaltung zufrieden. Fiir 
die nachste Quartalsversammlung der Fleischer hat sich schon der 
Werbewart der Putzmacherinnung vormerken lassen; weitere Hand* 
werke werden folgen.

Damit ist eine Anregung auf fruchtbaren Boden gefallen, die in 
einem Lehrgang fiir die Berliner Werbewarte durch die Werbestelle 
des Reichsstandes gegeben wurde. Das Beispiel der Berliner Werbe* 
warte verdient, auch bei uns in den Ortsgruppen — wenn auch in 
kleineren Masstabe und den ortlichen Verhaltnissen entsprechend — 
nachgeahmt zu werden.

Der Angestellte
Das Meisterschaftsschreiben in Bayreuth
Am 27. November v. Js. fand in Bayreuth das Meisterschafts* 

schreiben auf der Schreibmaschine statt. Zur Teilnahme an diesem 
Wettbewerb waren alle deutschen Maschinenschreiber ohne Riicks 
sicht auf ihre Zugehórigkeit zur Deutschen Stenographenschaft be* 
rechtigt. Die Teilnahme setzte die Beherrschung des Zehnfinger* 
Tastschreibens voraus und eine bereits nachgewiesene Mindestleistung 
von 300 Reinanschliigen i. d. M. Zugelassen waren alle 
Schreibmaschinenmarken, also auch elektrische Maschinen. Nicht 
zugelassen waren Maschinen mit Sparschrift (Perlschrift). Jeder Teil* 
nehmer hatte, wie iiblich, zwei Aufgaben zu Ibsen: 1. Kurzschriftliche 
Aufnahme einer 5*Minuten*Ansage bei 120 Silben Geschwindigkeit 
und formgerechtes Uebertragen auf der Schreibmaschine mit einer 
Mindestleistung von 240 Reinanschliigen i. d. M. 2. Abschreibprobe 
von einer Druckvorlage mit mittelschwerem Text in einer Mindest* 
geschwindigkeit von 300 Reinanschlagen.

Zu dem Wettbewerb meldeten sich 186 Maschinenschreiber, da* 
von allein 156 weibliche. Ais die 10 Reichssieger gingen hervor: 
Walter Behrens, Hannover, Ilse Benek, Berlin, Dora Birnbaum, Lbbau, 
Olga Fischer, Berlin, Anni Gunzler, Suhl, Hildegard Holzbrecher, 
Zella*Mehlis, Hedwig Prbtzl, Niirnberg, Erna Springer, Zella*Mehlis, 
Ella Tag, Berlin, Gerda Wesling, Kieł. Weitere 67 Teilnehmer konn* 
ten in die Meisterklasse aufgenommen werden.

Auch Maschinenschreiberinnen aus Danemark beteiligten sich, 
von denen die Frau Flint, Kopenhagen, in die deutsche Meisterklasse 
eingereiht werden konnte.

Bei der Priifung und Wertung der Arbeiten spiirte man die 
griindliche und sorgfaltige Vorbereitung.

Die Siegerchrung bildete den wiirdigen Abschluss des Meister* 
schaftsschreibens 1938 auf der Schreibmaschine in Bayreuth.

Die Schreibkraft — wie wir sie uns wlinschen
Oder hatte ich besser ais Ueberschrift wahlen sollen: Die per* 

fekte Schreibkraft? Gut. bleiben wir gleich bei dem Ausdruck „per* 
fekt“. Nehmen wir seinen Bruder dazu, der sich riihmt, „firm" in 
Kurzschrift und Maschinenschreiben zu sein. Bemiihen wir uns ein* 
mai, uns unter diesen beiden Wórtern etwas vorzustellen.

Nicht sprachlich wollen wir sie untersuchen und ihre Unmóg* 
lichkeit nachweisen. Das mag einer spateren Betrachtung in anderem 
Zusammenhange vorbehalten bleiben. Ihren Inhalt wollen wir suchen 
und all das, was dahintersteckt.

Was ist damit gemeint, wenn eine „perfekte Stenotypistin" ge* 
sucht wird oder sich anbietet? Oft, jawohl, leider zu oft steckt da* 
hinter zu wenig. Das aufgeblasene Fremdwort soli nur sagen, dass 
die Gesuchte Kurzschrift und Maschinenschreiben konnen muss oder 
kann (?).

Was darunter zu verstehen ist und was sonst noch dazugehort, 
weiss man entweder gar nicht oder — setzt es ais „selbstverstandlich‘‘ 
voraus.

Und was ist das alles?
Ganz richtig. Wirkliches Kurzschriftkonnen, das heisst min* 

destens 150 Silben und sicheres Richtigschreiben, dazu eine gute 
Durchschnittsfertigkeit auf der Schreibmaschine (mindestens 200 An* 
schlage) sind die Voraussetzung.

Aber: Stellen wir nicht vor diese beiden Facher, iiberhaupt vor 
alle Schreibarbeiten, unbedingte Sprachbeherrschung? Wie schlimm 

sieht es oft in den Deutschkenntnissen aus, und wie wenig tut man 
fiir seine Muttersprache!

Dann gehort dazu ein bisschen technisches Verstandnis und ein 
offenes Augc und offener Sinn fiir all die grossen und kleinen Dinge, 
die in einem Geschaft vorgehen. Technisches Verstiindnis zunachst 
fiir die Schreibmaschine, damit man nicht bei jeder Kleinigkeit den 
Mechaniker zur Hilfe rufen muss. Schliesslich aber auch — das gilt 
besonders fiir die Schreibkrafte in der Industrie — fiir den Betrieb.

Und nicht zuletzt Freude auch an Nebenarbeiten, die so oft, 
man kann sagen immer den Schreibkraften zugeteilt werden, ob sie 
mit der Haupttatigkeit verwandt sind oder nicht. Denken wir nur 
an Briefablage, Statistik, Karteifiihrung, Vervielfiiltigen, Postabfer* 
tigen und noch vieles mehr.

Ali das setzt man voraus, hier deutlich und klar, dort eben ais 
„selbstverstandlich“. Das also gehort zur . . . „perfekten Steno* 
typistin"? — Nein, zur Schreibkraft, wie wir sie uns wunschen. Dass 
bei vielen Stellenangeboten fiir Schreibkrafte auch stillschweigend 
griindliche kaufmiinnische Kenntnisse gewunscht werden, sei hier 
nur leise dazu bemerkt.

Freilich, auch zu „Hbherem" kann sich die Schreibkraft berufen 
fiihlen, und nicht selten werden ihr verantwortliche selbstandige 
Arbeiten iibertragen. Wann? Wenn sie von unten angefangen und 
ihre Einsatzbereitschaft bewiesen hat. Nur wer sich im Kleinen be* 
wahrt, wird grosse Aufgaben gestellt bekommen.

Wer ist sich iiber den Weg dahin noch im unklaren?
Wohlgemerkt: Vieles muss schon in uns stecken, wenn wir 

an den Beruf herangehen. Vieles aber, vielleicht sogar das meiste 
von alledem, kann man erlernen. Nur der gute Wille, ein frischer 
Geist, Fleiss und Ausdauer gehoren dazu!

Yerschiedenes
Verbandsnadel.

Ais Mitglieder des Verbandes fiir Handel und Gewerbe sind die 
Mitglieder der Fachschaft natiirlich auch zum Tragen der Verbands» 
nadel berechtigt. Wir richten daher an alle Kameraden den Appell, 
sich die Nadel zu beschaffen und sie stets, vor allem aber bei Be* 
suchen im Heim zu tragen. Die Nadel ist in der Geschaftsstelle des 
Verbandes und bei den Betriebsobleuten zum Preise von zl 1,— er* 
haltlich.

Eine kleine Faschingsfeier.
Am Fastnachtsdienstag waren eine ganze Reihe unserer Mit* 

glieder zum Faschingsausklang im Heim zusammengekommen. das 
noch von einer friiheren Betriebsfeier her ganz prachtig geschmiickt 
war. Einige Kameraden hatten uns mit viel Liebe und sehr viel 
Miihe den Miinchner Fasching ins Heim gezaubert. Sogar eine richtige 
Rutschbahn war vorhanden. Nach Musik vom Rundfunk und von 
Schallplatten wurde bis zur Polizeistunde fleissig getanzt. Ais wir 
mit dem anbrechenden Aschermittwoch nach Haus gingen, schieden 
wir in dem Bewusstsein, vergnugte Stunden in fróhlicher Gemein* 
schaft verlebt zu haben.

Rechts* und Steuerfragen betr. Angestellte.
Rechts* und Steuerfragen, die dem Angestelltenverhaltnis ent*. 

springen, werden laufend im Teil „Handel, Recht und Steuern". be* 
handelt. Wir bitten daher alle Kameraden der Fachschaft, auch di®. 
Artikel dieses Teiles aufmerksam zu lesen.
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|| Messe n
Dis erste grossdeutsche Messe i.i Leipzig

Die vorjahrige Leipziger Friihjahrsmesse hatte alle fruheren 
Messen in bezug auf die Zahl der Aussteller und Besucher sowie der 
abgeschlossenen Transaktionen in den Schatten gestellt, so dass 
aligemein angenommen wurde, dass eine weitere bteigerung kaum 
noch moglich sei. Diese Ansicht wurde aber durch die drei ersten 
Messetage in dicsem Jahre Lugen gestratt. Fest steht vor allem, 
dass die Zahl der Aussteller erheblich grósser ist und dass der 
Umfang der Leipziger Messe rein gebietsmassig zugenommen hat. 
Schon rein ausserlich machte sich der erhóhte Betrieb in der Messe, 
stadt durch einen starken Andrang nicht nur in den einzelnen Messe, 
palasten, sondern auch aut den ótrassen bemerkbar.

Obgleich Polen auch in diesem Jahre durch keinen Aussteller 
auf der Leipziger Messe vertreten ist, was angesichts der zunehmen, 
den deutsch,polnischen Wirtschaftsbelebung bedauerlich ist, kann 
ein gesteigertes Interesse des polnischen Publikums und der poi, 
nischen lndustrie und Kautmannschatt an der deutschen Leistungs, 
schau festgestellt werden. Im vergangenen Jahre betrug die Besucher, 
zahl aus Polen etwas uber 2600 Personen. Diese Zahl scheint, soweit 
Zahlen schon zugiinglich sind, bereits in den ersten 3 Messetagen 
erreicht worden zu sein. Zweifelsohne ist das neben dem grósseren 
Interesse iur alle mit Deutschland zusammenhiingenden Wirtscharts, 
fragen auch dem Umstand zuzuschreiben, dass von seiten der zu, 
standigen Behórden diesmal bei der Zuteilung von Passen mehr 
Verstiindnis an den Tag gelegt worden ist.

Nach der Erweiterung der deutsch,polnischen Kontingente fiir 
den Warenumsatz, die tnde Februar in Warschau vorgenommen 
wurde, darf es nicht wundernehmen, wenn die polnische Gescharts, 
welt dem deutschen Markt ais Lieieranten zahlreicher fur Polen not, 
wendiger Artikel gróssere Beachtung schenkt. Das ist schon deshalb 
der Pall, weil ja durch den von Deutschland an Polen gewahrten 
Warenkredit die teilweise zwingende Notwendigkeit fiir den poi, 
nischen Industriellen eingetreten ist, die Leistung Deutschlands auf 
dem Gebiet der lnvestitionsguter zu studieren. Das ist nirgends so 
leicht moglich, wie aut der Leipziger Messe, wo geradezu in idealer 
Weise eine Uebersicht iiber aues vorhanden ist, was im Reich er, 
zeugt wird. So sind es denn auch neben den Textilerzeugnissen, die 
eine reiche Musterquelle tur den polnischen Dessinateur sind, vor 
allem die lnvestitionsguter, die sich des lebhattesten lnteresses der 
polnischen lndustrielien ertreuen. Sicherlich wird die Leipziger 
Messe tur die Kealisierung des deutschen Warenkredits ausserst 
fruchtbar sein^

Im Mitteipunkt der diesjahrigen Messe steht wieder die Textil, 
und Bekieidungs»industrie, die abermals gewaltige Fortschritte gegen, 
iiber dem letzten Jahre bei der Gewinnung und Verarbeitung der 
deutschen Spinmaser gemacht hat. Ais besondere Neuheit zeigt 
die 1. G. Farben die saureieste Paser, die aut der Grundiage von 
Kohie und.Kalk hergesteilt wird und gegen Wasser unempundlich 
ist. Ein Kundgang durch die beiden grossen Hauser der Textil, und 
Bekleidungsmessc zeigt, dass Deutschland aut dem besten Wege ist, 
die Kunstiaser zu einem unubertrottenen Edelprodukt auszuDauen.

Auch aut allen anderen Gebieten werden Verbesserungen und 
zum Teil Neuheiten gezeigt, die einen Beweis des rastiosen Vor, 
wartsschreitens der deutschen lndustrie sind. im Rahmen eines 
kurzeń Berichts kónnen nicht all die Tausende von Erzeugnisgruppen 
erortert werden, die aut der Leipziger Messe gezeigt werden und 
eine verwirrende Fulle der schónsten und vollkommensten Produk, 
tionslormen autweisen. Das eine kann nur gesagt werden, dass kein 
Gebiet tehlt und jeder ln, und Auslander alles vortindet, was er 
anzutreften hottt.

Der Geschattsgang in den ersten drei Messetagen ist nachdem 
der Messesonntag grosstenteils der Orientierung und dem Seh, 
publikum vorbehaiten war, durchaus betriedigend. Teilweise lasst 
sich eine gewisse Zuruckhaltung des Auslandes beobachten, was 
daraut beruhen soli, dass die ausliindischen Bestellerfirmen mit der 
Nichteinhaitung der Lieteriristen durch Deutschland unzutrieden 
sein soilen. Demgegeniiber kann aus einer ktirzlich autgestellten 
Statistik angetiihrt werden, dass die deutsche lndustrie im Durch, 
schnitt bei óer Liełerung bestellter Waren nicht unpiinktlicher ist, 
ais das iibrige Ausland. Auch hier gilt also, wie auf so vielen anderen 
Gebieten der Grundsatz, dass man von Deutschland erheblich mehr 
verlangt, ais man dem eigenen Lande zutrauen wurde. Deutschland 
ist heute an einer móglichst grossen Steigerung des Exports gelegen, 
da es nur dadurch die notwendigen Rohstoffe hereinbekommen 
kann. Deshalb wird der Anweisung des Fuhrers, in erster Linie bei 
der Erzeugung den Export zu berucksichtigen, in allen Stiicken Folgę 
geleistet. Wenn tatsachlich Stockungen eintreten, dann sind sie zum 
Teil auf das Fehlen der Rohmaterialien und auf den Arbeitermangel 
zuruckzufuhren. Die Exportłórderung ist heute in Deutschland der, 
art ausgebaut, dass den Wiinschen der auslandischen Bestellerfirmen 
nach Móglichkeit umgehend Rechnung getragen wird.

Der weitere Verlauf der Leipziger Friihjahrsmesse wird ange, 
sichts der betriichtlich grósseren Besucherzahl aus dem Ausland 
sicherlich die Behauptung rechtfertigen, dass die Messe das beste 
Instrument fiir eine Belebung des Wirtschaftsverkehrs Deutschlands 
mit dem Ausland und fur eine wirtschaftliche Annaherung der 
einzelnen I.ander ist.

Wiener Internationale Friihjahrsmesse
Dank der gunstigen geographischen Lagę hat die Wiener Messe 

eine sehr wichtige Mittlerrolle zwischen zwei wirtschaftlich grund, 
verschiedenen Teilen des europaischen Kontinentes zu erfiillen. Auf 
der einen Seite steht das industriell hochentwickelte Westeuropa, 
auf der anderen der siidosteuropaische Raum und der Orient mit 
uberwiegend landwirtschaftlicher Erzeugung. Im gegenseitigen Warem 
austausch zwischen diesen beiden sich in ihrer Produktion erganzen, 
den Wirtschaftsriiumen hat Wien bisher eine fuhrende Rolle gespielt.

Das Bewusstsein der verantwortlichen Pflicht, diese Vorrang, 
stel!' fig zu wahren und zu festigen, hat die Leitung der Wiener Messe 
veranlasst, die diesjahrige Wiener Internationale Friihjahrsmesse, 
die in der Zeit vom 12. bis 18. Marz, Technische Messe bis 19. Marz, 
stattfindet, mit besonderer Sorgfalt nach dem Bedarf des Reiches 
und der Nachbarstaaten auszurichten.

Gestiitzt auf die aus den Erkenntnissen ernster Marktforschung 
gewonnenen Ergebnisse, ist die diesjahrige Friihjahrsmesse — mit 
dem gerade dem Wiener eigenen Feingefiihl fiir die Wiinsche seiner 
naheren und weiteren Umgebung — zu einem Markt der Muster 
und Modelle gestaltet worden, der einerseits auf den Bedarf der siid, 
osteuropaischen Agrarlander, andererseits auf die Anforderungen 
der Messegaste aus dem Altreich, den West, und Nordstaaten abg, 
stellt ist.

Die Messe zeigt in allen Warengattungen Hóchstleistungen der 
lndustrie und des Handwerks und fuhrt insbesondere die erlesenen 
Erzeugnisse der Geschmacksindustrie und die wundervollen neuen 
Schópfungen der Wiener Modę den Messebesuchern vor Augen.

Jeder Einkaufer, sei er nun aus dem In, oder Auslande, findet 
auf der Wiener Friihjahrsmesse alles, was er zur Deckung des Be, 
darfes seines Konsumentenkreises benótigt.

Vorschau zurPosenerlnternationalen Mustermesse
Die diesjahrige Posener Messe findet bekanntlich in der Zeit 

vom 30. April bis zum 7. Mai statt. Die Messetage sind wieder so 
gewahlt worden, dass sie drei Feiertage enthalten und den vielen 
auswiirtigen Besuchem und Kaufleuten Gelegenheit gegeben wird, 
ohne viel Arbeitszeitverlust die Messe zu besuchen und die beab, 
sichtigten Einkaufe zu erledigen.

Die Messeleitung ist bereits eifrig bemiiht alles zu tun, um die 
diesjahrige Veranstaltung wieder zu einem vollen Erfolge werden 
zu lassen. So hat man wieder Sonderkontingente fiir die wahrend 
der Messe abgeschlossenen Geschafte mit verschiedenen Staaten, 
mit denen Polen einen kontingentierten Warenverkehr unterhalt, 
beantragt. Dadurch wird der versteifte Warenverkehr mit den 
autarken Landem eine gewisse Elastizitiit erhalten, die sich bestimmt 
giinstig auf das Umsatzvolumen der Messe und den Warenaustausch 
mit den betreffenden Staaten auswirken wird.

Eine andere Massnahme ist das Verbot des Detailverkaufs auf 
der diesjahrigen Messe. Ueber diese Angelegenheit gab es eine 
eifrige Diskussion. Bisher pflegten die Firmen, die eine Gratisver, 
teilung von Warenproben an den Verbraucher nicht ermóglichen 
konnten zu behaupten, dass sie zum Verkauf von Warenproben ge, 
zwungen seien. Dem gegeniiber wurde festgestellt, dass der Detail, 
verkauf, in dem Umfange wie er auf den letzten Messen in Erschei, 
nung trat, der Messe einen jahrmarktmassigen Charakter gibt und 
ihrem Ansehen nur schade; infolgedessen hat die Posener Messe, 
leitung den Detailverkauf auf der diesjahrigen Messe grundsatzlich 
verboten. Nur in besonderen Fallen ist man bereit, Ausnahmen zu 
machen.

Das Handwerk wird auch in diesem Jahr wieder an der Messe 
teilnehmen. Im Rahmen der Messe findet die VI. Allgemeine PoL 
nische Handwerksausstellung statt, die wie in den letzten Jahren 
wieder in einer besonderen Halle untergebracht wird. In diesem 
Jahr gchen die Bestrebungen dahin, besonders die metallverarbeitem 
den Handwerker, die bisher nur in unbefriedigendem Masse an der 
Leistungsschau teilnahmen, starker zu interessieren.

Was das auslandische Warenangebot betrifft, so ist auch in 
diesem Jahr mit einer regen Teilnahme europaischer und ausser, 
europaischer Staaten zu rechnen. Genaue Angaben liegen zur Zeit 
noch nicht vor.



34 Nr. 3_______________________ a u. g.

Handel* Recht und Steuern
Wichtige Zahlungstermine im Monat April
7. April: Zahlung der Dier.steinkommensteuer (Podatek od upo* 

sazen) fur Marz.
10. April: Anmeldung und Zahlung der Sozialversicherungsbeitrage 

an die zustandige „Ubezpieczalnia Społeczna" tur Marz, 
und zwar:
fiir alle Arbeitnehmer: Kranken* und Unfallver* 

versicherung;
fur Geistesarbeiter: Angestellten* und Arbeits* 

losenversicherung;
fiir physische Arbeiter: Alters* und Invalidenver* 

sicherung;
Anmeldung der Arbeitslosen ■■ Versicherungsbeitrage fiir 

physische Arbeiter und der Arbeitslondsbeitriige fiir 
alle Arbeitnehmer fiir Marz bei dem zustandigen 
„Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy".

15. April: Abgabe der Erklarung zur kumulierten Einkommensteuer 
und Zahlung der 1. Ratę (Halfte) der Mehrsteuer. Art. 45 
des Einkommensteuergesetzes).

20. April: Zahlung der am 10. d. Mts. angemeldeten Arbeitslosen* 
losen versicherungsbei trige tur physische 
Arbeiter und der Arbeits fondsbeitrage fiir 
alle Beschattigten bei dem zustandigen „Wojewódzkie 
Biuro Funduszu Pracy".

25. April: Umsatzsteuer fiir Marz zahlen Unternehmen mit ord* 
ordnungsmassiger Buchtiihrung.

30. April: Zahlung der ersten Halbjahresrate der Lokalsteuer (po* 
datek od lokali).

Pauschalisierung der Umsatzsteuer in den Steuer- 
jahren 1939 und 1940

Rechtsgrundlage: Verordnung des Finanzministers 
vom 23. Februar 1939 Dz. U. 17, Pos. 102.

Auf Grund der obigen Verordnung ist, wie bereits seit einer 
Reihe von Jahren, auch in den Steuerjahren 1939 und 1940 die Er* 
hebung der Umsatzsteuer in einer Pauschale vertiigt worden. Fol* 
gende Unternehmen zahlen in den Jahren 1939/40 die Umsatzsteuer 
in Pauschaltorm:

1) diejenigen, die im Jahre 1938 im Bezirk desselben Finanzamtes 
und an demselben Orte gefiihrt wurden, und die den Gegen* 
stand ihrer Tatigkeit nicht geandert haben. Die Tatsache, 
dass das Unternehmen durch eine andere Person oder unter 
einer anderen Firma gefiihrt wurde, hat auf die Bemessung der 
Pauschalsteuer keinen Eintluss;

2) diejenigen, die im Jahre 1938 einen Umsatz erreicht haben, 
der im Jahresverhaltnis 50 000 zł nicht iibersteigt, wobei der 
Umsatz, der mit Waren erzielt wurde, die der vereintachten 
Umsatzsteuer (scalony podatek) unterliegen, bei der Fest* 
setzung des Umsatzes mitgerechnet wird.

Von den unter 1 und 2 erwahnten Unternehmen sind von der 
Pauschalisierung ausgeschlossen:

1) registrierte Kautleute,
2) Unternehmen, die im Jahre 1938 Handelsbiicher gefiihrt haben 

oder besondere Notizen, die bei der Steuerveranlagung fiir 
das Jahr 1938 ais Grundlage dienten, weiterhin Unternehmen, 
die Handelsbiicher vom Beginn des Jahres 1939 fuhren, 
wenn diese Tatsache dem Finanzamt vor der endgiiltigen Fest* 
setzung der Pauschalsteuer bekannt war.

Wir weisen besonders auf diese Bestimmung hin und raten 
allen Unternehmen, die die Buchfiihrung erst im Jahre 1939 
eingerichtet haben, dem zustandigen Finanzamt unverziiglich 
eine entsprechende schriftliche Mitteilung zu machen. Ein 
Muster fiir diese Mitteilung bringen wir am Schluss dieses 
Artikels.

3) Unternehmen, die die vereinfachte Umsatzsteuer (scalony 
podatek) auf Grund des neuen Umsatzsteuergesetzes vom 
4. Mai vorigen Jahres zahlen. (Die entsprechenden Verord> 
nungen iiber die Zahlung dieser Steuer von Zement, Zucker, 
Streichhólzern usw. sind inzwischen erschienen);

4) diejenigen, die mehr ais einen standigen Verkaufsladen haben;
5) Bauunternehmcn;
6) Fleisch* und Fleischwarenhandlungen;
7) Sagewerke und Waldexploatatiunsunternehmen;
8) Kinounternehmen;
9) Kommissions*, Agentur*, Handelsvermittlungs*, Expeditions*, 

Fuhrwerks* und Transportunternehmen.
Die pauschalisierte Steuer wird vom Finanzamt unter Beriick* 

sichtigung der wirtschaftlichen Verhaltnisse des Unternehmens, der 
Hóhe der erzielten Umsiitze sowie der entsprechenden Steuerstufe 

berechnet. Die Umsiitze, die mit Waren, die der vereinfachten Um* 
satzsteuer (scalony podatek) unterliegen, werden nicht mitgerechnet. 

Von der fur das Jahr 1939 testgesetzten bteuer bnngt das Finanz* 
amt den gesetzlich vorgesehenen Teil der Gebuhr fiir das Patent 1939 
in Abzug (den Grundpreis und den 15u/oigen Zuschlag — Siehe 
Verbandszeitung vom 15. 12. 1938).

Ueber die Festsetzung der Pauschalsteuer erhalt jeder Steuer* 
zahler bis zum 30. April 1939 eine Mitteilung des Finanzamtes, in 
der die Steuer fur jedes Jahr, die Zahlungstermine und die tur das 
Patent in Abzug gebrachte Summę angegeben werden.

Innerhalb von 14 T a g e n nach Zustellung der Mitteilung hat 
der Steuerzahler das Recht, eine Ermiissigung der Steuer bzw. die 
Ausschliessung von der Pauschalisierung schrittlich zu beantragen. 
Diese Antrage unterliegen nicht der Stempelsteuer. Wird ein sol* 
cher Antrag nicht bzw. nach dem vorgesehenen 14tagigen Termin 
gestellt, so erhalt die Mitteilung des Finanzamtes die Kratt eines 
Zahlungsbefehls.

Der termingemass eingereichte Antrag des Steuerzahlers 
um Ausschliessung des Unternehmens von der Pauschalsteuer bewirkt 
automatisch diese Ausschliessung fiir die Jahre 1939 und 19*10. In 
diesem Falle erfolgt die Veraniagung der Umsatzsteuer nach den 
allgemeinen Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes vom 4. Mai 
1938.

Der terminmassig gestellte Antrag um Herabsetzung der in der 
Mitteilung des Finanzamtes testgesetzten Pauschalsteuer kann wie 
folgt erledigt werden:

1) Falls der Antrag des Steuerzahlers vom Finanzamt ais be* 
grundet angesehen wird, errolgt die Veranlagung der Pauschal* 
steuer in der im Antrag angegebenen Hohe, woriiber der 
Steuerzahler durch einen Zahlungsbetehl (nakaz płatniczy) be* 
nachrichtigt wird.

2) Wird der Antrag vom Finanzamt ais nicht begriindet ange* 
sehen, so verhandelt iiber die Festsetzung der Steuer der Leiter 
des Finanzamtes bzw. dessen Stellvertreter mit dem Steuer* 
zahler oder dessen Bevollmachtigten. Die Mitteilung uber den 
Verhandlungstermin muss dem Steuerzahler mindestens 5 Tage 
vorher zugestelit werden. Kommt zwischen beiden Parteien 
eine einigung zustande, so wird die Steuer in der auf Grund 
der Einigung testgesetzten Hóhe veranlagt. Ueber diese Ver* 
anlagung erhalt der Steuerzahler mittels Zahlungsbefehls Mit* 
teilung. Kommt eine Einigung nicht zustande, so wird das 
Unternehmen des Steuerzahlers von der pauschalisierten 
Steuer ausgeschlossen und unterliegt der Umsatzsteuer nach 
den allgemeinen Bestimmungen.

Erscheint der Steuerzahler nicht zu dem festgesetzten Termine 
ohne eine geniigende Entschuldigung, so gilt der gestellte Antrag ais 
zuruckgezogen, und die Mitteilung des Finanzamtes erhalt die Kraft 
eines Zahiungsbetehls.

Die pauschalisierte Umsatzsteuer ist jahrlich in vier gleichen 
Raten zahlbar, und zwar bis zum 15. Juli, 15. September und 15. No* 
vember des betr. Steuerjahres sowie bis zum 15. Februar des tolgen* 
den Jahres.

Bemerkt sei hierbei, dass gegen die Zahlungsbefehle sowie gegen 
die Mitteilungen, die die Kratt von Zahlungsbetehlen erhalten haben, 
Kjine Beruiungsmóglichkeit besteht.

Ein Unternehmen, das der pauschalisierten Steuer unterliegt, 
kann von dieser Steuer ausgeschlossen werden, und zwar nach Ablauf 
eines Monats, wenn folgende Ereignisse eintreten:

1) wenn das Unternehmen durch einen Registerkaufmann erwor* 
ben oder iibernommen wird,

2) wenn in dem Unternehmen ein neuer standiger Verkaufsort er* 
óffnet wird, bzw. wenn der Gegenstand der Tatigkeit sich 
wesentlich geandert hat,

3) wenn das Unternehmen im Jahre 1939 einen Umsatz von mehr 
ais 50 000 zl erreicht hat, wobci darauf hinzuweisen ist, dass 
die Festsetzung des Umsatzes 1939 sich lediglich auf Tatsachen 
stiitzen darf, die aus den Aussagen und Erklarungen des Steuer* 
zahlers, aus Buchern, aus Notizen und aus anderem schrittlichen 
Informationsmaterial hervorgehen.

Gegen die Entscheidung des Finanzamtes betr. Ausschliessung 
von der Pauschalsteuer kann der Steuerzahler binnen 14 Tagen nach 
Zustellung der Mitteilung Beschwerde bei der Finanzkammer iiber 
das zustandige Finanzamt erheben.

Die in den Punkten 1, 2 und 3 erwahnten Aenderungen in Unter* 
nehmen muss der Steuerzahler innerhalb eines Monats nach ihrem 
Eintreten dem Finanzamt zur Kenntnis geben.

Falls das Unternehmen liąuidiert wird oder nach den Bestim* 
mungen des neuen Umsatzsteuergesetzes vom 4. Mai 1938 von der 
Umsatzsteuer vollkommen befreit ist, bzw. das Unternehmen in den 
Bezirk eines anderen Finanzamtes oder an einen anderen Ort verlegt 
wird, so wird die pauschalisierte Umsatzsteuer fiir die nachfolgende 
Zeit niedergeschlagen. Die Niederschlagung erfolgt unter der Bedin* 
gung, dass der Steuerzahler binnen 3 Monaten nach dem Eintreten 
eines der genannten Umstande dem Finanzamt davon Kenntnis ge« 
geben hat.
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Die Finanziimter sind berechtigt, die einzelnen Steuerzahler von 

den Folgen der Nichtcinhaltung der in dieser Verordnung genannten 
Termine zu befreien.

Muster des Antrags an das Steueramt:
Do

Urzędu Skarbowego

Powołując się na postanowienie § 2, pkt. b Rozporzą* 
dzenia Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1939 r. o po* 
borze podatku obrotowego w formie ryczałtu na lata 
podatkowe 1939 i 1940 donoszę uprzyjmie. że od początku 
roku 1939 prowadzę księgi handlowe. Proszę wobec 
tego o wyłączenie mego przedsiębiorstwa z ryczałtu.

Z poważaniem

Pauschalisierte Einkommensteuer fiir das Jahr 1939 und 1940.
Im gleichen Gesetzblatt, in dem die Verordnung iiber die pau

schalisierte Umsatzsteuer erschien, wurde auch eine Verordnung 
iiber die pauschalisierte Einkommensteuer veróffentlicht, die aber 
weniger Interesse rerdient, da u. a. die Wojewodschaften Posen 
und Pommerellen nicht zu ihrem Geltungsbereich gehoren.

Einkommenschatzungsnormen Backereien
Rechtsgrundlage: Rundschreiben der Posener 

Finanzkammer an alle ihr unterstehenden Finanz* 
amter Nr. 9/39 vom 13. 2. 39. Nr. II 61/3/106/og/38.

Da die Steueramter bei der Berechnung der Einkommensteuer 
von Biickercicn fur das Jahr 1938 sehr oft die Durchschnittsnorm von 
11% anwenden, ohne Riicksicht auf das Verhiiltnis des in der Biickerei 
erzeugten Weissgebacks zu der Brotherstellung, hat der Vcrband der 
Biickermeister der Wojewodschaften Posen und Pommerellen sich 
iiber die Posener Handwerkskammer mit einem Denkschreiben an die 
Posener Finanzkammer gcwandt und darauf hingewiesen, dass ein 
solches Vorgehcn det Steueramter unvereinbar sei mit den im 
Rundschreiben des Finanzministers vom 12. August 1938 Nr. D. V. 
18337/1/38 gegebenen Richtlinien. (Unser Verbandsblatt vom 15. 12. 
1938).

In Erlcdigung dieser Denkschrift hat die Posener Finanzkammer 
an alle ihr untcrliegenden Steueramter ein Rundschreiben gesandt. 
dessen wichtigsten Teil wir hier unseren Biickermeistern zur Kennt-. 
nis geben.

Zur Verwirklichung des Grundsatzes der gerechten und mit den 
materiellen Tatsachen ubereinstimmenden Besteuerung sind die 
Steueramter verpflichtet (auf Grund der Unterlagen in den Steuer* 
akten, der Erklarungen des Steuerzahlers oder letzten Endes durch 
Sachverstiindige). die Umsiitze des Brot* und des Weissgebackver* 
kaufs getrennt festzustellen. Die Umsiitze sind gemiiss Pos. 46, 
Buchst. b) und d) des Verzcichnisses der Einkommensnormen zu 
yersteuern, d. h. 7% fiir den Brot* und 15% fiir den Weissgebacks 
verkauf. Die Durchschnittsnorm — 11% — soli nur dann angewandt 
werden, wenn tatsiichliche Schwierigkeitcn die Aufstellung der Um* 
satze der verschiedenen Gebiickarten unmóglich machen.

Nach den Erkliirungen des Rundschrcibens soli verfahren wer* 
den: bei der Bearbeitung von Berufungen und evtl. bei noch nicht 
abgegebenen Einkommensteuererkliirungen fiir daś Jahr 1938. Diese 
Erkliirung hebt natiirlich nicht das Recht und die Pflicht auf, in 
besonders begriindeten Fallen von der Anwendung der Einkommens* 
normen iiberhaupt abzusehen.

Hausbesitzer Alarmglocken
Rechtsgrundlage: F.rlass des Innenministers vom 

30. 1. 39, veróffentlicht im Posener Dziennik Woje* 
wódzki Nr. 7, Pos. 82 vom 11. 2. 39.

Auf Grund des Art. 410, Pkt. 14 und Art. 415 u. 416, Abs. (1) des 
Baugesctzes (Dz. U. Nr. 23, Pos. 202) im Wortlaut des Gesetzes vom 
14. Juli 1936 (Dz. U. Nr. 56, Pos. 405) hat der Innenminister auf ein 
Gesuch des Posener Wojewoden vom 31. Dezcmbcr 1938, Nr. KB 1. 
18. b. 35/8/38 folgendes erlassen:

§ 1) In den Stiidten Posen und Gnesen sowie in allen anderen 
Stadten im Gebiete der Wojewodschaft Posen, mit Ausnahme der 
Kreise Kalisch, Kolo, Konin und Turek, sind die Besitzer von Hausera 
und Parzellen, die mit Hausera bebaut sind und ausser der Wohnung 
des Inhabers noch andere Wohnraume enthalten, verpflichtet, Alarm* 
glocken anzulegen, die zum Melden von Feuer usw. dienen solien.

§ 2) (1) Die Glocken miissen entweder in der Wohnung des
Hausdieners, des Hausbesitzers oder in einer anderen vom Haus* 
besitzer bestimmten Wohnung angebracht werden.

(2) Die Einrichtung zur Betiitigung der Klingel muss an der 
Aussenfront des Hauses oder an der Aussenseite der Umzaunung am 
Eingang oder Eingangstor an sichtbarer Stelle — nach Belieben auch 
unter Glas — angebracht werden.

(3) Die Glocken sind stets in gebrauchsfertigem Zustande zu 
halten.

§ 3) Die Hausgrundstiicke und Parzellen, wie sie in § 1 geschildert 
wurden, sind binnen 3 Monaten nach Inkrafttreten dieser Vor- 
schriften mit Alarmklingeln zu versehen.

§ 4) Diese Vorschriften treten 30 Tage nach Veróffentlichung 
im Posener Dziennik Wojewódzki in Kraft.

Die Verfiigung ist im „Poznański Dziennik Wojewódzki" — dem 
Amtsblatt der Posener Wojewodschaft — vom 11. 2. 1939 veróffent= 
licht und am 11. Marz in Kraft getreten. Binnen 3 Monaten nach 
der Inkrafttretung, d. h. bis zum 11. Juni 1939 miissen die Alarm* 
glocken angebracht werden.

Naturałleistungen der Sozialversicherungsanstalt
Die Posener Sozialversicherungsanstalt (Ubezpieczalnia 

Społeczna w Poznaniu) veróffentlichte in der Nr. 8 des Posener 
Dziennik Wojewódzki vom 18. II. 1939 im nichtamtlichen Teil 
eine Tabelle iiber den Wert der Naturałleistungen. Die Tabelle 
gilt ab 29. I. 1939.

Z

J
Art der Leistung

Festgesetzter - Wert in Złoty
taglich monatlich

c “ 
w 2

ł

N E w 2

E

N E

1 Unterhalt, (Ernah- 
rung, Wohnung,
Heizung, Licht, Be
dienung) von:
a) h ó h e r e n Be-

a m t e n (Direk- 
tor, Prokurent,
Gutsadministra- 
tor), Arzten in 
Spi talem, Leitern 
in gastwirtschaft- 
lichen Betrieben, 
Hotelbetrieben, 
Pensionaten, Pro- 
fessoren und Leh- 
rern in Anstalten 
und Internaten ..

b) Biiroangestellten
und hoherem tech- 
nischen Personal 
in der Industrie 
und im Handel; 
Wirtschaftsbeam- 
ten, Brennereibe- 
amten, Forstbe 
amten, Buchhal- 
tern, Schreibern, 
Praktikanten in 
der Landwirt- 
schaft; fiMeistern, 
Werkmeistern, 
Artisten und Mu- 
sikern in Gast- 
statten, sowie der 
iibrigen geistigen 
Arbeiter ..............

3.20 0,60 3,80 80,00 15,00 95,00

2,40 0,60 3,00 60,00 15,00 75,00
c) Pflegern u. Pfle- 

gerinnen, Erziehe- 
rinnen, Kellnern 
und Kóchen, Be- 
dienungspersonals 
in Gast- und Ho
tel wirtśchaften u. 
Pensionaten, Ver- 
kaufern, Expe-
dienten, Kassie- 
rerń, Gehilfen u. 
Gesellen, C-hauf-

2,00 0,40 2,40 50,00 10,00 60,00
d) Handwerkslehr- 

lingen, Laufbur- 
schen, Boten, 
Wascherinnen, 
sowią allen iibri
gen physischen
Arbeitern.............. 1,60 0,20 1,80 40,00 5.00 45,00
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2
3
4
5
6
7
8
9 

10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29

Fruhstiick...................................................................
Mittag.........................................................................
Abendbrot .................................................................
Ein móbliertes Zimmer monatlich..........................
Ein unmóbliertes Zimmer monatlich ....................
Wohnung 1 Zimmer monatlich .............................

3
4
5
6

,, ! ,, ..............................
In grófieren Wohnungen, fiir jedes Zimmer, monatl. 
Kohle fiir 100 kg.....................................................
Spalthólz 1 cbm.......................................................
1000 Ziegel Torf.......................................................
Fur 100 kg Weizen ...............................................
Fiir 100 kg Roggen.................................................
Fiir 100 kg Gerste...................................................
Fiir 100 kg Erbsen .................................................
Fiir 100 kg Kartoffeln ...........................................
Fiir 1 Morgen gediingten und bearbeiteten Acker-

boden, jahrlich .................................................
3 ar Krautboden gediingt u. bearbeitet, jahrl. . . 
1 Ltr. Vollmilch.......................................................
1 Ltr. entrahmte Milch .........................................
Unterhaltung einer Kuli, jahrlich ........................
Fiir das Trockenstehen der Kuh, 90 Ltr. Milch

0,50
0,80
0,50

15,00
10,00
10,00
15,00
22,00
30,00
50,00
62,00
75,00
12,00
4,00

11,00
5,00

18,00
12,00
12,00
21,00

2,50

83,70
14,00
0,12
0,02

110,60

10,80
6,00

a 0,12 =.............................................................
Freies Fuhrwerk .......................................................
Die Bargeldwerte aller anderen Naturalleistungen, die in 

obiger Tabelle nicht aufgefiihrt sind, werden nach den órtlichen 
Preisen festgesetzt.

Meldungen von freien und neubesetzten Arbeits
stellen Rechtsąuelle: Verordnung vom 15. 2. 1923

(Dz. U. R. P. 1923, Pos. 123). Verordnung vom
31. 12. 1924 (Dz. U. R. P. 1925, Pos. 23).

Im Zusammenhang mit den in den letzten Tagen* ergangenen 
Strafbefehlen wegen Nichtanmeldung der freien bzw. neubesetzten 
Arbeitsstellen, weisen wir nachstehend auf die einschlagigen Be* 
stimmungen hin und empfehlen allen Arbeitgebern dringend, diese 
Bestimmungen genau zu beachten.

Alle Handels* und Gewerbebetriebe, die den Bestimmungen des 
Gesetzes iiber die Versicherung fiir den Fali der Arbeitslosigkeit 
unterliegen, (das heisst diejenigen. die mindestens 5 Arbeiter 
beschaftigen, wobei Lehrlinge und Jugendliche bis zum vollendeten
16. Lebensjahr nicht mitgezahlt werden), sind nach den Bestim* 
mungen der angefiihrten Verordnungen verpflichtet, dem zustan* 
digen Arbeitsvermittlungsamt (Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy 
bzw. Wydział Powiatowy) innerhalb von drei Tagen jeden freien 
bzw. neubesetzten Arbeitsplatz, mit Ausnahme von Lehrstellen, zu 
melden. Der dreitagige Termin zur Ausubung der Meldepflicht be* 
ginnt, sofern es sich um neue Anstellungen handelt, mit dem Tag 
des Vertragsabschlusses, sofern freie Arbeitsstellen zu melden sind, 
mit dem Tag, an dem der entsprechende Betrieb Schritte zur Ein* 
stellung von Arbeitern unternimmt. Die Meldung kann in beiden 
Fallen auf folgende Weise vorgenommen werden: 1. miindlich, wo* 
bei das Arbeitsvermittlungsamt verpflichtet ist, dem Anmeldenden 
auf dessen Wunsch eine entsprechende Bescheinigung auszustellen; 
2. mittels eines Telefonogramms (hierunter ist nicht eine telefonische 
Meldung zu verstehen, sondern die telefonische Aufgabe eines Tele* 
gramms an das Arbeitsvermittlungsamt); 3. schriftlich, wobei das 
Datum des Abgabestempels ais Mitteilungsdatum angesehen wird.

Die Meldung von freien Arbeitsstellen muss folgende Angaben 
enthalten: Bezeichnung und Adresse des Betriebes, Beruf und Anzahi 
der gesuchten Arbeiter, sowie die verlangten Qualifikationen, 
Arbeitsbedingungen und Lohn, das Datum von dem der Arbeits* 
platz frei ist, sowie die Zeit, fiir die der Arbeitsvertrag abgeschlossen 
werden soli.

Die Medungen iiber die Einstellung neucr Arbeitskriiftc muss 
Angaben iiber Vor* und Zuname der eingestellten Arbeiter, dereń 
Beruf. Wohnort und das Datum des Vertragsabschlusses enthalten.

Bei Uebertretung der angefiihrten Bestimmungen sind Geld* 
strafen und im Nichteintreibungsfalle Freihcitsstrafen vorgesehen. 

In den uns bekannten Fiillen war fiir jeden Arbeitsfall eine Strafe 
von zł 300,— festgesetzt worden.

Abschlicssend weisen wir ausdriicklich darauf hin, dass die 
Arbeitgeber verpflichtet sind, obige Anmeldungen vorzunehmen, 
dagegen haben sie vollkommen freie Auswahl in der Einstellung der 
Arbeiter, d. h. es besteht kein gcsetzlicher Zwang, die vom Arbeits* 
yermittlungsamt namhaft gemachten Arbeiter einzustellen.

Wichtig fiir Geistesarbeiter,
die im Kalenderjahr neben dem laufenden Gehalt ein* 
malige Sondervergiitungen (z. B. Weihnachtsgratifika* 
tionen) bezogen haben.

Wir weisen auf die Bestimmungen des Art. 45 des Gesetzes 
iiber die staatliche Einkommensteuer (Dz. U. R. P. Nr. 2, Pos. 6 vom 
Jahre 1936) hin, wonach Personen, die von vcrschiedenen Arbeit* 
gebern Gehalt beziehen oder die von einem Arbeitgeber zwei oder 
mehr laufende Gehalter beziehen bzw. neben dem laufenden Gehalt 
eine einmalige Entschiidigung — sofern die Gesamtsumme fiir das 
betreffende Kalenderjahr mehr ais zł 4 800,— betragt — verpflichtet 
sind, nach dem Ablauf des Jahres ais Einkommensteuer lt. Abtei* 
lung II d. Ges. den Unterschied zwischen dem Betrage zu entrichten. 
der vom Jahresgesamtbezug It. der Skala aus Artikel 43 d. Ges. zu 
zahlen ware und der Gesamtsumme, die gemiiss Art 44 des Ges. ais 
Gehaltssteuer im Laufc des vergangeńen Jahres abgezogen wurde. 
Diesen Unterschied miissen die genannten Personen errechnen und an 
die Kasse des zustandigen Urząd Skarbowy in zwei Halbjahresraten 
bis zum 15. April und 15. Oktober zahlen. Bei der Entrichtung der 
ersten Halbjahresrate ist an der Kasse des Urząd Skarbowy eine auf 
dem vorgeschriebenen Formular ausgefertigte Berechnung des Unter. 
schiedes abzugeben. Formulare sind bei den Finanzamtern erhaltlich. 
c-ie Steuer ist jedoch so zu bcrechnen, dass von dem Einkommen der 
hóheren Stufe der Skala nach Abzug der Steuer niemals wenigcr 
verbleibt, ais von dem hóchsten Einkommen der unmittelbar niedri* 
geren Stufe nach Abzug der Steuer verbleiben wiirde, die auf diese 
Stufe entfallt.
Beispiele:

I. Jemand bezieht ein laufendes Monatsgehalt von zl 450,— und 
erhiclt ferner eine Wcihnachtsgratifikation in gleicher Hóhe. Der 
monatliche Steuerabzug betrug gemiiss Stufe 26 der Skala 6"/o der 
Gehaltssumme, im ganzen Jahr wurden also zl 324,— cntrichtet und 
ferner bei der Auszahlung der Gratifikation zl 27,—, mithin insgesamt 
zl 351,—-. Die Gesamtsumme des Jahresgehaltes zuziiglich der Gra* 
tifikation betragt zł 5 850,—, so dass nur die Steuerstufe 27 der Skala 
mit dcm Prozcntsatz von 6,2 in Anwendung kommt, was einen Steuer* 
betrag von zl 362,70 ergibt. Die Differenz von zł 11,70 muss noch 
abgefiihrt werden.

li. Jemand bezieht ein laufendes Monatsgehalt von zl 500,— und 
erhielt ferner eine Gratifikation von zł 410,—. Der monatliche 
Steuerabzug betrug gemiiss Stufe 27 der Skala 6.2o/o der Gehalts* 
summę, im ganzen Jahr wurden also zł 372,— cntrichtet und ferner 
bei der Auszahlung der Gratifikation zl 27,06, mithin insgesamt 
zl 399,06. Die Gesamtsumme des Jahresgehaltes zuziiglich der Gra 
tifikation betragt zl 6 410,—, so dass die Steuerstufe 29 der Skala, 
mit dem Prozentsatz von 6,6 in Anwendung kommt, was einen Steuer* 
betrag von zl 423,06 ergibt. Die Differenz belauft sich demnach auf 
zł 24,—. Nach Abzug des Gesamtsteuerbetrages vom Betrage der 
Gesamtbeziigc in Hóhe von zl 6 410,— verbleiben zl 5 986,94. Da sich 
nach Abzug der Steuer vom Hóchstbetrage der Steuerstufe 28 der 
Skala (6,4°/o von zł 6 400,—) der hóhere Betrag von z! 5 990,40 ergibt. 
ist die sich hiernach ergebende Differenz von zl 3,46 vom Betrage 
von zł 24,— abzuziehen und es miissen noch zł 20,54 abgefiihrt werden.

Buchbesprechung:
Handwerk und Kultur. Von Reichshandwerksmeister Ferdinand 
Schramm.

Der Reichshandwerksmeister hat seine in vielen Vortragen zum 
Ausdruck gebrachten Gedanken iiber Handwerk und Kultur in der 
vorliegenden Broschiire zusammengefasst. Die voneinander nicht zu 
trennenden Bcgriffe Handwerk und Kultur werden eingehend erliiu* 
tert. Wertvolle Gedanken alter Handwerkstradition sind meisterhaft 
verarbeitet und mit zum Grundstein der Neuausrichtung des Hand* 
werks gemacht worden. Die Broschiire zeigt den Inhalt und die Rłch-. 
tung des handwerklichen Lebens und bringt die Geistes* und Seelen* 
welt des Handwerks mit der nationalsozialistischen Weltanschauung 
in Verbindung. Die Eigenwelt des Handwerks ais wesentlicher Wirt* 
schafts* und Kulturfaktor wird klar herausgestellt und dem Leser der 
hóhere Sinn des handwerklichen Wirkens vor Augen gefiihrt.

Die Schrift ist im Verlag Karl Zeleny & Co., Munchen 23. er* 
schienen. Sie ist auch bei uns in allen deutschen Buchhandlungen 
zum Preise von zł 1,75 erhaltlich.
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B r i etos lei ter, denkt an iinsere Arbeitslosen!
in der j,Berufshilfe“, Poznań, Aleja Marsz.Piłsudskiego 27, Tel Nr. 6977, sind u. a. gemeldet:

Zininiermann,
32 J., yerheiratet. mit Bautischlerei und 
Oelanstrich vertraut. sucht Stellung. 2/3.

Glasergeselle.
23 Jahre alt, ledig, yertraut mit Ban- und 
Aiitoglaserei, Blei- und • Schaufenster- 
wergiasung, sowie mit Bildereinrahmung, 
sucht Stellung. 8/.

Ziegelmeister - Betriebsleiter,
-15 Jahre .■'• ■ upjratct. mit vielseitigen 
Erfahrungo: u .cli Keramik, sucht Stellg. 

10/3.

1 ischlermeister,
27 J. alt. ledig. Absolvcnt der Tischler- 

fachschule in Detmold. sucht Stellung ais 
Werkincister oder Stiitze des Inhabers. 

11/35.
Tischlergeselle,

32 Jahre alt, verheiratet, mit Praxis. mit
Polieren yertraut. mit Furnieren weniger. 

. sucht Stellung. 11/32.

Schlosser — Schmied.
34 Jahre alt, verheiratct, mit Hufbeschlag 
(ohne Priifung). samtlicheń Schmiede- 
arbeiten und Dreschsatzfiihrung vertraut, 
ca. 5 Jahre ais selbstandiger Schmied 
tatig gewesen (Pachtschmiede). sucht 
Stellung __________________23/

Schmiedegeselle.
28 Jahre alt. ledig. mit' Hufbeschlag- 
priifung. Pra.xls vorhandeu, sucht ent- 
snfećheflde Stellung. 21/

Schlosser-Installateur,
27 Jahre alt, ledig, 
Stellung.

mit Praxis. sucht
23/

SoM.j (
satzfiihrung eiiram, sucht Stellung, wo 
sóatere Yerhcii atung gestattet ist. 22/2.

Motorschlosser — Chauffeur,
50 Jahre alt. yerheiratet. seit 1918 bis 
lieute noch in Stellung auf einem Gute, 
sucht Stellung bei entsprechendem Ge- 
łialt. 23/54.

Chauffeur.
22. Jahre alt. ledig. militarfrei. auch mit 
Puroarbcitcn yertraut. sucht Stellung ais 
Chauffeur-Diener. 22/14.

Maschinenschlosserineister.
28 Jahre alt, yerheiratet. Gymnasialbil- 
dung. Absolvent eines Maschinen-Tech- 
nikerkursus, speziell ais Werkzougmaschi- 
nenschlosser ausgebildet,. zuletzt selbstan- 
dig gearbeitet. sucht Stellung. 23/53.

Schlosser — Dreher,
49 .1. alt, verh., bereits in yerschiedeneu 
iii-,und auslandischcn Betrieben tatig ge- 
wesen (letzte Stellung 9 Jahre ais Dreher 
yersehcn). sucht Stellung. t 23/56

Schlossernieister.
35 .1. alt. verh._ Spezialist im Eisen- und 
Metalldrchen. Kenntnisse in Wcrkzeug- 
maschinen. MOtorenbau. bereits selbstan- 
dig gewesen. sucht Stellung.  23/51 

40 Jahre alt, yerheiratet. 
sucht Stellung.

mit Praxis,
23/58

Mechaniker — Chauffeur,
26 Jahre alt. mit allen Reparaturen ver- 
traut. s. Stellung ais Yerheirateter. 27/2.

Radiotechniker.
26 J.,. ledig, gelernter Ęlektrotechniker, 
noch in ungekiindigter Stellung, mit samt- 
lichen Arbeiten vertraut, guter Fachmann, 
sucht Stellung. 31/5.

Buch- und Papierhandler,
27 J., ledig, auch in Musikalien ausge
bildet, sucht Stellung. 34/2.

Sattler—T apezierer,
30 Jahre alt. ledig, mit Handwerkerkarte, 
sucht Stellung. Auch im Wagenlackieren 
bewandert. 46/10-

Backergeselle.
24 Jahre alt. ledig. mit Brust- und Kachel- 
ofen yertraut. Kenntnisse in Konditor- 
arbciten. zur Zeit noch in ungekiindigter 
Stellg.. wiinscht sich zu yerandern. 61/24

Backergeselle,
26 .1.. ledig, z. T. mit Feinbackerei yer
traut, sucht Stellung. 61/40.

Backergeselle,
30 Jahre alt, ledig, mit Kenntnissen in 
Konditorarbeiten. sucht Stellung. 61/14

Backergeselle.
21 Jahre alt, ledig. mit Konditorarbeiten 
yertraut, sucht Stellung. 61/27

Backergeselle,
23 Jahre alt, ledig. sucht Stellung. 61/36.

Backergeselle.
28 Jahre alt. ledig, bereits an yerschie- 
deneń Oefen gearbeitet. mit Kenntnissen 
in Feinbackerei, sucht Stellung. 61/39

Konditorgeselle,
27 J„ ledig, sucht Stellung- 62'1.

Fleischergeselle.
27 Jahre alt. ledig, mit Praxis, sucht
Stellung. 63/

Fleischergeselle.
20 Jahre alt. ledig. kurze Zeit nach der 
Lehrc. sucht Stellung. 63/33.

Miillergeselie.
27 J.. ledig. mit allen yorkommenden Ar- 
beiten yertraut, zur Zeit in Stellg.. mochte 
sich yerandern (ais Yerheirat.) 64/43

Miillergeselie,
31 J„ yerheiratet, besitzt iiber 4 J. Ge- 
sellenpraxis, hatte zuletzt ein Mehlum- 
tauschgeschaft inne, z. Zt. ais Lediger in 
Stellung, sucht Beschaftigung ais Ver- 
heirateter. 64/18.

Obermiiller.
38 J„ yerheiratet, Praxis vorhanden. be- 
sonders fiir Montage yerwendungsfahig, 
sucht Stellung. 64/32.

Miillerraeister,
31 J., yerheiratet. mit allen neuzeitlichen 
Einrichtungen yertraut, sucht Stellung ais 
Meister oder Werkfiihrer. 64/29.

Braiiergehilie,
22 Jahre, ledig, sucht Stellung. 69/21.

Zahntechniker,
27 Jahre alt, yerheiratet, militarfrei. Gym- 
nasialbildung. auch mit operativen Arbei- 
ten vertr.. s. Stellung ais Assistent. 70/

Biiroanfangerinnen.
zum Teil mit guten polnischen Spracli- 
kenntnissen, suclten Stellung. 76/

Akademiker
mit beendetem juristischen Studium, 
28 J. alt, ledig, deutsch-polnische Sprach- 
kenntnisse. z. T. englisch. bereits in Spe- 
ditionsbetrieben praktiziert. sucht ent- 
sprechcnde Stellung. 77/13

Langjiihriger Geschaftsfiihrer.
45 Jahre alt, yerheinatet, tiichtiger Ver- 
kaufsorganisator. erfahren. handelssicher 
und anpassungsfahig. beherrscht die 
deutsche. polnische und ukrainische 
Sprache yollkommen. wiinscht sich zu 
yerandern. 77/32

Textilwarenverkau!er,
33 J., yerheiratet, perfekte deutsch-poln. 
Sprachkenntnisse, sucht Stellung auch ais 
Buchhalter. Buroangestellter. 80/24.

Rechnungsfiihrer, Brenner,
31 Jahre alt, yerheiratet. perfekte deutsch- 
polnische Sprachkenntnisse, zur Zeit in 
Stellung. sucht Stellung auch in kauf- 
mąiyiischęn Betrieben. 79/

Buchhalter.
bilanzsicher. 48 Jahre alt, yerheiratet, 
deutsch - polnisch - russische Sprachkennt
nisse. in den letzten Jahren ais selbstan
diger Vertreter tatig gewesen. sucht 
Stellung. 80/

Junger Mann.
27 Jahre alt. ledig. Landwirtssohn. bereits 
kurze Zeit ais Volontar in einem Kolonial- 
warengeschaft tatig gewesen. sucht wei- 
tere Ausbildungsmóglichkeiten in der- 
seiben Branche bei beschcidenen An- 
spriichen. 81/

Eisenwarenkaufmann.
26 Jahre alt. ledig. militarfrei. deutsch- 
polnische Sprachkenntnisse, mit Praxis, 
sucht Stellung, auch ais Lageryerwalter.

Drogist,
24 J., led., b. Milit. ged., 1 J. die Drogisten- 
schule besucht, besitzt 2 Jahre Gehilfen- 
praxis, sucht Stellung. 84/1-

Verkauferin,
26 J., ledig, hat bereits mehrere Stellen 
innegehabt, hauptsachlich in Backereien 
gearbeitet, sucht Stellung. 87/17.

Miihlenarbeiter,
34 J.. yerheiratet, ca. 7 Jahre in einer Ein- 
und Verkaufsgenossenschaft und 1 Jahr 
in einer Motormuhle tatig gewesen. yer
traut mit Walzenstuhlen, Plansicntern, 
Sauggas- und Roholmotoren, zurzeit selb- 
standig (Mehlumtauschgeschaft), sucht 
Stellung. 97/64

Diplom-Chemiker,
29 J., ledig, militarfrei, sucht entsprechende
Stellung. 98/
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ZentralBii.Bauptkasse Sp-Akc-
ulica Masztalarska 8a

Telefon. POZllOll
2249, 2251, 3054
Glrokonto hel hep Bank Polski — Konto

Piłsudskiego 19/ 
Telefon 2387

P. K.O. unter Nr. 200 490 l
DEVISENBANK /

Filialen I i i,
Bydgoszcz, Inowrocław, Rawicz

Annahme von Geldern zur Verzinsung. 
Einziehung' von Weehseln und Doku- 
menten An- und Verkauf sowie Ver- 
waltung von Wertpapieren. An- und 
Verkauf von Sorten und Devisen. Er- 
ledigTing- ailer sonstigen Bankgeschafte.

STAHLKAMMERN

7
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^GBTKER
Fur jeden Kaufmann unentbehrlich

der altbewahrte Ratgeber

Kosmos-

TerminkaleDder 1999
10. Jahrgang
Enthalt alles Wissenswerte uber
Steuern Sozialversicłierung 
Rechtspraxis usw.
Preis zł 3.90 Umfang 250 Seiten 
Zu beziehen durcli alle Buch- und 
Papierhandlungen.

Derlag Kosmos Sp. z o. o., Poznań
Oleją Marsz Piłsudskiego 25. J

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

llefern wir
sauber, schnell und billig1. 

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

KLEINE ANZEIGEN 1
Dieselmotor 25 PS

dcutschcs gut. Fabrikat. wic neu, noch in Betrieb zu bcsichtigcn. 
zu verkaufen.

Zuschriften unter Nr. 4190 an „KOSMOS" Anzeigenvermittlung 
Poznań 3, Postfach 1037.

Einheirat
Tiichtigcr, solider Schlosser, evang., 30 Jahre alt, mit 10 000 zi 

Barvermogen, sucht Einheirat in Schlosserwerkstatt.
Offerten unter N 26/39 an die Geschiiftsstellc des Yerbandcs fur 

Handel und Gewerbe c. V.


