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B E T R A C H T U N G E N  Z U R  B E R U F S W A H L  D E S  A K A D E M I S C H E N  

T E C H N I K E R S

W ie d e r  s te h e n  u n se re  O b e rp rim a n e r  im  Z eichen  
d e r  R e ife p rü fu n g . D a m it is t  fü r  d iese ju n g e n  
L e u te  d ie  F ra g e  d e r  B e ru fsw ah l zu  e in er b re n 

n e n d e n  gew orden . E s  s c h e in t d a h e r  an g eze ig t, a llen  
V e ra n tw o rtlic h e n  e in m a l v o r  A ugen  zu  fü h re n , d aß  
sich  eben  diese F ra g e  z u m  k o m m e n d e n  O s te rte rm in  
w eit m e h r als 1 5 0 0 0  d e u tsc h e r  A b itu r ie n te n  v o rz u 
legen h a b e n  w erd en . D as is t  an  sich  sch o n  eine e r 
sc h re ck e n d e  Z iffer, m it  d e r  w ir a b e r  le id e r  n o ch  lä n g s t 
n ic h t  d en  H ö h e p u n k t e r re ic h t h a b e n , d e n n  —  ge
m essen  a n  d em  B esu ch  u n se re r  m it t le re n  S ch u len  —  
w ird  d ie  Z a h l ih re r  A b itu r ie n te n  b is  1932-33 v o ra u s 
s ic h tlic h  30 000 ü b e r s c h r i t te n  h a b e n . Z ie h t m a n  w e ite r
h in  in  B e tr a c h t ,  d a ß  s ich  z. Z . m e h r  als 7 0 %  v o n  
ih n e n  e in em  a k a d e m isc h e n  B e ru f  zu zu w en d e n  pflegen , 
w ä h re n d  b e s te n fa lls  —  sow eit eine S ta t i s t ik  h ie rfü r  
b ra u c h b a re  U n te r la g e n  b ie te n  k a n n  —  n u r  2/3 in n e r 
h a lb  d e r  d e u tsc h e n  R e ic h sg re n ze n  u n te rz u h rin g e n  
s in d , so se h en  w ir u n s  a u f  d em  b e s te n  W ege, e in  a k a 
d em isch es P ro le ta r ia t  u n e rf re u lic h s te n  A usm aßes 
h e ra n z u z ie h e n .

E s  b r a u c h t  k a u m  e rw ä h n t zu  w erd en , d a ß  diese 
E n tw ic k lu n g  sc h o n  se it g e ra u m e r Z eit n ic h t  n u r  v o n  
d en  b e ru fe n e n  S te llen , so n d e rn  a u c h  v o n  a llen  d e n 
je n ig en  m it  S orge b e o b a c h te t  w u rd e , d ie  sich  m it 
F ra g e n  d ie se r  A r t  so n stw ie  b e sc h ä ftig e n . G ew iß 
lieg t d e r  le tz te  G ru n d  fü r  je n es  M iß v e rh ä ltn is  d a r in , 
daß  w ir se it 1918 das ty p is c h e  V olk  o h n e  R a u m  ge
w orden  s in d , in  w elchem  u n te r  d em  D ru c k  des V er
sa ille r D ik ta te s  u n d  se in er v e rh e e re n d e n  F o lg en  b e 
sonders a u c h  d en  a k a d e m isc h e r  B e ru fs s tä n d ig e n  
en g ste  G ren zen  d e r  B e tä tig u n g  gezogen  w o rd e n  s ind . 
E s k o m m t f re ilic h  e in  M o m en t h in z u , das  b e i uns 
D e u tsc h e n  sch o n  im m e r w irk sa m e r  als an d e rsw o  w ar. 
D as n a c h  K rieg se n d e  geschaffene S ch la g w o rt „ F re ie  
B a h n  d em  T ü c h tig e n “  k a m  n ä m lic h  e in e r  spezifisch  
d e u tsc h e n  E in s te llu n g  a llzu seh r en tg e g e n  u n d  m u ß te  
sc h le c h te rd in g s  d ie sen  u n g e h e u re n  Z u la u f  zu  u n se re n  
H o c h sc h u le n  in  d em  h e u tig e n  U m fan g e  au s lö sen , 
als w en n  n u r  d o r t  e in  s ta rk e s  G e ltu n g sb e d ü rfn is  
w irk lic h  b e f r ie d ig t w erd en  k ö n n te . U n te rs u c h t m an  
d ie  G rü n d e  g e n a u e r , so s in d  sie u n sc h w e r  in  e in e r alle 
V o lk sk re ise  d u rc h d r in g e n d e n  Ü b e rw e r tu n g  d e r  ge
h o b e n e n  G e is te sa rb e it  zu  e rk e n n e n , d ie  u n b e se h e n  
d en  „ s tu d ie r te n  M a n n “  in  d e r  a llg em ein en  W e r t 
s c h ä tz u n g  je d e m  a n d e re n  V o lksgenossen  v o rz u o rd n e n

b e re it is t , au c h  w enn  le tz te re r  se inen , w en n  au c h  b e 
sch e id en eren  P la tz  b esse r, als je n e r  d en  se in igen  a u s 
fü llt.  O hne e tw a  alles, w as v o n  je n se its  des O zeans 
zu  u n s  k o m m t, als n a c h a h m e n sw e r t em p feh len  zu 
w ollen , d ü rfe n  w ir u n s  in  d iesem  P u n k t  se h r w o h l den  
A m e rik a n e r  als M u ste r  n e h m e n , d e r  so lche n a c h  re in  
soz ia len  G e s ic h tsp u n k te n  gezogenen  T re n n s tr ic h e  m it 
vo llem  B e w u ß tse in  a b le h n t.

D as sp ru n g h a f te  A n w ach sen  u n se re r  A b itu r ie n te n 
ziffer d a r f  n ic h t z u le tz t a u c h  als e in  F o lge d av o n  
g e lten , d a ß  B e ru fsg ru p p e n , d ie  f rü h e r  n ie  eine solche 
N o tw e n d ig k e it b e ja h t  h ä t te n ,  j e tz t  n u r  n o ch  B e
s itz e rn  des R eifezeugn isses ih re  T o re  g la u b en  öffnen 
zu  k ö n n e n . W ir d ü rfe n  a b e r  a u c h  d ie  T a tsa c h e  n ic h t 
ü b e rse h en , d aß  h e u t ganze S ch a re n  ju n g e r  L e u te , 
se lb s t w en n  sie u n d  ih re  F a m ilie n  b is d a h in  d e r  a k a 
dem isch en  L a u fb a h n  ganz fe rn g e s ta n d e n  h a t te n  u n d  
w enn  schon  das D u rc h h a lte n  des S ohnes b is O b e r
p r im a  häu fig  k a u m  e rträ g lic h e  O pfer g e fo rd e rt h a t te ,  
d ie  b e s ta n d e n e  R e ife p rü fu n g  als E h re n sa c h e  b e 
tr a c h te n ,  k o s te  es, w as es w olle, n u n  a u c h  zu  s tu 
d ie re n . W e r m ö c h te  w oh l g la u b e n , d aß  in  a llen  
F ä lle n  in n e re r  B e ru f  u n d  eine b eso n d ers  s ta rk e  V e r
a n la g u n g  d ie T rieb fed e r  h ie rz u  ab g eg eb en  h ä t te n  ? 
S o llte  m a n  n ic h t eh e r a n n e h m e n , d a ß  g a r  n ic h t 
W en ige au s  e in em  G em isch  id ee lle r u n d  m a te r ie lle r  
B ew eg g rü n d e  h e ra u s  zu  e in e r A r t  Z w an g sv o rs te llu n g  
g e fü h r t w u rd e n  u n d  im m e r w ieder g e fü h r t w erd en , 
u n te r  a llen  U m s tä n d e n  au c h  a u f  jen es  S p ru n g b re tt  
k o m m e n  zu  m ü ssen , v o n  dem  a lle in  v e rm e in tlic h  
d ie  m ä rc h e n h a f te s te n  Ziele zu  e rre ic h en  seien  ?

So h a t  d e n n  d as  R e n n e n  a u f  d ieser m iß v e r s ta n 
d en e n  fre ien  B a h n  des T ü c h tig e n  sch o n  re c h t b e 
m e rk e n sw e rte  E rsc h e in u n g e n  h e rv o rg e b ra c h t,  d ie  
a llen  A n laß  zu m  N a c h d e n k e n  geben . A u ß e r  v o n  
e in e r  w e itg eh e n d en  U b e rfü llu n g  u n se re r  m ittle re n  
S ch u len , d ie h e u t  b is in  d ie  o b eren  K lassen  h in a u f  
in  zw ei b is  d re i P a ra lle lk la sse n  zu  u n te r r ic h te n  
pflegen , h ö r t  m a n  a u c h  a n  u n se re n  H o ch sc h u le n  
r e c h t bew eg liche K lag e n  sow ohl ü b e r  R a u m m a n g e l 
in  den  H ö r- u n d  Ü b u n g ssä len , als au c h  ü b e r  K n a p p 
w erd en  d e r  L e h rm it te l  u n d  M angel an  L e h rp e rso n e n . 
A u f  d e r  a n d e re n  S eite  e rk e n n t m a n  ein  s ta rk e s  A n 
z ieh en  d e r  P rü fu n g sa n s p rü c h e  u n d  e in  A u ssieb en , 
w ie es d em  V e rh ä ltn is  v o n  A n g eb o t u n d  N ac h frag e  
n ic h t an d e rs  e n tsp re c h e n  k a n n . D ies f in d e t in  d em
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P ro z e n ts a tz  d e r  D u rc h g e fa lle n e n  u n d  in  d e r  v e r h ä l t 
n ism ä ß ig  g es tie g en en  S tu d ie n s e m e s te rz a h l b e re d te n  
A u sd ru c k .

N a c h  d e r  „ D e u ts c h e n  H o c h s c h u ls ta t is t ik “  b e t ru g  
d ie  G e sa m tfre q u e n z  u n se re r  H o c h sc h u le n  im  S o m m e r
se m e s te r  1928 rd . 1 1 2000  im m a tr ik u l ie r te r  S tu d e n te n ,  
w o von  83 000 a u f  d ie  U n iv e r s i tä te n  u n d  e tw a  2 0 000  
a u f  d ie  T e c h n isc h e n  H o c h sc h u le n  en tfie le n . M it 
H ö re rn  u n d  G a s t te i ln e h m e rn  w a re n  es r u n d  130000  
B e su ch e r. „D ie se  Z a h l“  -— so f ä h r t  D r. H e lm u t 
K u h n e r t  in  N r. 10 d e r  „ T e c h n is c h e n  E rz ie h u n g “  
f o r t  —  „ g e w in n t d a n n  e rs t b e s o n d e re  B e d e u tu n g , 
w en n  m a n  sie zu  d e r  V o rk r ie g sz e it in  B e z ie h u n g  
b r in g t .  S e tz t m a n  d en  H o c h sc h u lb e su c h  im  S o m m e r
se m e s te r  1911 g leich  100, so e rg e b en  sich  fü r  d as  
S o m m e rse m e s te r  1928 fo lg en d e  I n d e x z a h le n : U n i
v e r s i tä te n  151, T ec h n isc h e  H o c h sc h u le n  187 .“  D ie 
T ec h n isc h e n  H o c h sc h u le n , d ie  u n s  h ie r  n u r  in te r 
essie ren , ze igen  so m it d en  b e i w e item  s tä rk e re n  Z u la u f, 
u n d  s e tz t  m a n  a u c h  h ie r  w ied e ru m  d ie  F re q u e n z  des 
S o m m erse m es te rs  1911 g le ich  100, so e rg e b en  sich  im  
S o m m e rse m e s te r  1928 fü r  d ie  e in ze ln en  S tu d ie n 
a r te n  fo lg en d e  I n d e x z a h le n : A llg em ein e  W isse n 
s c h a f te n  531, A r c h i te k tu r  90 , B a u in g e n ie u rw e se n  97, 
M a sch in e n in g e n ieu rw ese n  214 , E le k tro te c h n ik  1057, 
S ch iffb a u  68, C hem ie u n d  H ü tte n k u n d e  149 usw . 
D a n a c h  h a t  sich  also  d a s  S tu d iu m  d e r E le k tro 
te c h n ik  g eg e n ü b e r  d e r  V o rk r ie g sz e it m e h r  als v e r 
z e h n fa c h t,  u n d  w o so n s t e in  R ü c k g a n g  fe s tz u s te lle n  
is t ,  is t  d ie se r , in fo lg e  V erle g u n g  des S tu d iu m s  a u f  
a n d e re  H o c h s c h u lg a ttu n g e n , v ie lle ic h t a u c h  n u r  ein  
s c h e in b a re r . D as  H e e r  d e r  B e ru fs a n w ä r te r  a b e r , d ie 
a l ljä h r lic h  a u f  d en  d en  T e c h n isc h e n  H o c h sc h u le n  
n a c h g e o rd n e te n  U n te r r ic h ts a n s ta l te n  a u s g e b ild e t 
w e rd e n , u n d  d ie  d o ch  a u c h  U n te rk o m m e n  w o llen , is t  
be i o b ig en  Z a h le n  n ic h t  e in m a l m it  in  R e c h n u n g  
g e s te llt.

V e rg le ich t m a n  —  u m  n o c h  e in en  A u g e n b lic k  bei 
d e r  E le k tro te c h n ik  zu  v e rw e ilen  —  d as b ed ro h lic h e  
A n w ach sen  d ieses S tu d iu m s  m it  d e r  zw isc h e n z e it
lic h e n  Z u n a h m e  d e r  e in sch läg ig e n  in d u s tr ie lle n  U n te r 
n e h m u n g e n  u n d  ih re r  B e le g sch a ftsz iffe rn  a u f  G ru n d  
d e r  re ic h s s ta t is t is c h e n  G e g e n ü b e rs te llu n g  d e r  J a h r e  
1907 u n d  1925, so w ird  s e lb s t d e r  g rö ß te  O p tim is t 
zu  d em  S c h lu ß  k o m m e n  m ü ssen , d a ß  e in  d e ra r tig e s  
A n g e b o t a n  E le k tro in g e n ie u re n  a u f  d ie  D a u e r  a u c h  
n ic h t  h a lb w eg s  u n te rz u b r in g e n  is t .  I n  a n d e re n  
Z w eigen  d e r  T e c h n ik  liegen  d ie D in g e  ä h n lic h , je d e n 
fa lls  a u c h  u n e rf re u lic h  g en u g . B ei d ie se r S ach lag e  
is t  w o h l d ie  F ra g e  b e re c h tig t ,  ob e in  la n g es  u n d  o ft 
n u r  m it  d e n  g rö ß te n  E n tb e h ru n g e n  d u rc h g e h a lte n e s  
S tu d iu m  d as  E n d e  lo h n t ,  w elch es h e u te  v ie l h äu fig e r, 
als m a n  g la u b t ,  d a r in  b e s te h t ,  d a ß  d e r  eb e n  fe r tig  
gew o rd en e  D ip lo m -In g e n ie u r  a u f  u n b e s tim m te  S ich t 
h in a u s  e n tw e d e r  ü b e rh a u p t  k e in e  o d e r d o ch  k e in e  
irg en d w ie  an g e m e ssen e  S te llu n g  e rh a lte n  k a n n . U n d  
d e n n o c h , d e r  Z u la u f  z u m  te c h n is c h e n  S tu d iu m  d a u e r t  
u n v e rd ro s se n  a n , so d a ß  m a n  fü g lich  a n n e h m e n  m u ß , 
d ie  D in g e , w ie sie w irk lic h  lieg en , se ien  d e r  in te r 
e s s ie r te n  Ö ffen tlic h k e it n ic h t  h in re ic h e n d  b e k a n n t  
—  v o r  a llem  a u c h  n ic h t  d ie  G rü n d e , w a ru m  u n se re  
In d u s tr ie  m e h r  als je  z u v o r  d a r a u f  an g ew iesen  is t ,  
s ich  —  a n g e fa n g e n  v o m  F a c h a r b e i te r  b is  h in a u f  zu m  
le ite n d e n  In g e n ie u r  —  des d e n k b a r  le is tu n g s fä h ig s te n  
N ac h w u c h se s  zu  v e rs ic h e rn , w ä h re n d  d o ch  d ie se r 
F o rd e ru n g  v o n  d e r  a n d e re n  S e ite  h e r  n u r  u n te r  V o r

a u s se tz u n g e n  e n ts p ro c h e n  w e rd e n  k a n n , d ie  n ic h t  
g an z  le ic h t zu  e rfü lle n  s in d . W a s d ie se  a n la n g t ,  so 
d a r f , o h n e  ü b e rh e b lic h  zu  e rsc h e in e n , b e h a u p te t  
w erd e n , d a ß  d em  In g e n ie u r  u n s e re r  T ag e  m e h r  a ls  
je d e m  a n d e re n  A k a d e m ik e r  G a b e n  g an z  b e s o n d e re r  
A r t  sc h o n  in  d ie  W iege  g e leg t se in  m ü sse n , a n d e r n 
fa lls  er d u rc h  k e in e n  n o c h  so g ro ß e n  F le iß  e in e n  
b e m e rk e n sw e rt h o h e n  S ta n d  a n  te c h n is c h e m  W issen  
u n d  K ö n n e n  e rre ic h e n  w ird . —  W elch e  a rg e n  S e lb s t
tä u s c h u n g e n  h ie rb e i u n te r la u fe n ,  w eiß  n u r  d e r  r ic h t ig  
zu  b e u r te i le n , d e r  u n se r  ju n g e s , d e r  T e c h n ik  z u 
s tre b e n d e s  M e n sc h e n m a te r ia l au s  d e r  N ä h e  z u  b e o b 
a c h te n  G e le g en h e it f in d e t. M an  k a n n  d a  se h e n , w ie 
s ich  a n g e b lic h  h e rv o rra g e n d e  te c h n is c h e  V e ra n la g u n g  
a u c h  d o r t  a n z u p re ise n  s u c h t,  w o es s ich  b e s te n fa lls  
u m  D u tz e n d w a re  h a n d e l t ,  u n d  w ie m e h r  w o h l
w o llen d e  a ls  v e rs tä n d n is v o l le  E l te rn ,  z. B . au s  d e r  
F ä h ig k e it  des S o h n es, e in e  K lin g e lle itu n g  zu  v e rle g en  
o d e r  e in en  R a d io a p p a r a t  z u s a m m e n z u b a s te ln , d ie  
u n a b w e isb a re  P flic h t g la u b e n  h e r le i te n  zu  m ü ssen , 
e in en  so b e g a b te n  J u n g e n  u n te r  a llen  U m s tä n d e n  z u r  
T e c h n isc h e n  H o c h sc h u le  zu  sc h ic k e n . D e r  B e fä h i
g u n g sn a ch w e is  fü r  d en  a k a d e m isc h e n  T e c h n ik e r  so llte  
d o ch  w o h l e tw a s  t ie fe r  g e sc h ö p ft s e in !

D a z u  k o m m t es j a  k e in esw eg s a u f  d ie  te c h n is c h e  
V e ra n la g u n g  a lle in  a n , w en n  a n d e rs  m a n  g e n e ig t is t ,  
d ie  s p ä te re n  L e b e n sa u fg a b e n  des In g e n ie u rs  u n se re r  
Z e it w e ite r  zu  fassen .

S eit W eg fa ll d e r  J u g e n d e rz ie h u n g , w ie sie in  so 
v o rb ild lic h e r  W eise  in  u n se re m  a l te n  V o lk sh e e re  
eh re n v o lle n  A n g e d e n k e n s  gep fleg t w u rd e , e r s c h e in t 
d e r  d e u tsc h e  In g e n ie u r  a lle r  G ra d e  m it  in  e r s te r  
L in ie  d a z u  b e ru fe n , d en  in  I n d u s t r ie  u n d  W ir ts c h a f t  
tä t ig e n  M assen  e in  F ü h re r  zu  se in . E in e  so h o h e  A u f 
g ab e  w ird  a b e r  n u r  e in  S ta n d  le is te n  k ö n n e n , d e r  
n e b e n  se lb s tv e rs tä n d lic h  g u te m  te c h n is c h e m  W issen  
u n d  K ö n n e n  a u c h  d ie  re in  m e n sc h lic h e n  u n d  V or- 
g e s e tz te n -E ig e n sc h a f te n  m itb r in g t  u n d  w e ite r  p f le g t, 
o h n e  d ie  e r  als V o rb ild  a u f  d ie  A rb e ite rs c h a f t  n ic h t  
n a c h h a l t ig  zu  w irk e n  v e rm a g . F ü h r e rn a tu r e n  s in d  
an  sich  sc h o n  se lte n  g e n u g ; am  s e lte n s te n  k o m m e n  
sie w o h l a b e r  au s  d en  K re ise n , d ie  im  A u g e n b lic k  d e r  
B e ru fsw a h l in  d en  v e rm e in tlic h e n  w ir ts c h a f t l ic h e n  
A u ss ic h te n  d as  a lle in  E n ts c h e id e n d e  se h e n , u n d  am  
e h e s te n  u n d  sc h n e lls te n  k o m m e n  im m e r  n o c h  so lche 
A n w ä r te r  an  d ie  S p itz e , d e n e n  d e r  g e w ä h lte  B e ru f  
le tz te n  E n d e s  H e rz e n ssa c h e  w ar. D ru m , w er das  
Z eug  in  sich  fü h l t ,  m it  d en  m a n c h e rle i S c h w ie r ig 
k e i te n  n ic h t  n u r  des S tu d iu m s , so n d e rn  a u c h  m it  d en  
v ie l g rö ß e re n  d e r  s p ä te re n  P ra x is  fe r t ig  zu  w e rd e n , 
w er, g e su n d  u n d  f r is c h  a n  K ö rp e r  u n d  G e is t, s ich  
u n a u f h a l ts a m  z u r  T e c h n ik  h in g e zo g e n  f ü h l t ,  d e r  
m öge g e t ro s t  In g e n ie u r  w e rd e n , u n d  e r  w ird , t r o tz  
Ü b e rfü llu n g  u n d  so n s tig e r  U n g u n s t  d e r  V e rh ä l tn is se , 
n ic h t  n u r  se in en  W eg  m a c h e n , s o n d e rn  a u c h  d ie 
in n e re  B e fr ie d ig u n g  e rn te n ,  d ie  d as  L e b e n  e r s t  le b e n s 
w e r t m a c h t.

D ie S c h w ie rig k e it l ie g t a lso , w ie g ez e ig t, in  d e r  
r ic h tig e n  u n d  re c h tz e itig e n  E rk e n n tn is  d e r  p e r s ö n 
lic h e n  E ig n u n g . W a s k a n n  n u n  g esch e h en , u m  F e h l 
griffe in  d ie se r  R ic h tu n g  m e h r  a ls  b ish e r  zu  v e rm e id e n  ?

I n  e r s te r  L in ie  w ird  h ie r  d ie  S ch u le , e tw a  d e r  O r 
d in a r iu s  d e r  O b e rp r im a  o d e r  e in  a n d e re r  L e h re r  m i t 
h e lfe n  m ü ssen  —  ein  G e d a n k e , d e r  s e i th e r  v o n  d e r  
o b e rs te n  U n te r r ic h ts v e rw a ltu n g  sch o n  se h r  d e u t l ic h  
u n te r s t r ic h e n  w o rd e n  is t .  D ie je n ig e n  A b itu r ie n te n ,
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die  in  d en  rea len  F ä ch ern  fo r tg e se tz t  n u r eb en  h in 
r e ich en d e  N o te n  h a tte n , d ie  d en  V o rg ä n g en  im  c h e 
m isch en  u n d  p h y s ik a lisc h e n  L a b o ra to r iu m  n u r g e 
r in g es  V e r stä n d n is  e n tg e g e n z u b r in g e n  v e r m o c h te n ,  
die  im  Z e ich en u n terr ich t e in en  a u sg esp ro ch en en  
M an gel an  rä u m lich em  u n d  F o r m e n -V o r ste llu n g sv e r 
m ö g en  v er r ie te n  —  sie  w erd en  g u t tu n , der T ech n ik  
als B e r u f  fern zu b le ib en , d en n  sie  w erd en  se lb s t  b e i 
g ro ß em  F le iß  z u m e is t  k a u m  ü b er d as M itte lm a ß  
h in a u s zu g e la n g en  v e r m ö g e n . A u f  d ie  S ch u le  fo lg t  
d ie  erste  E ta p p e  in  der L a u fb a h n  des k ü n ft ig e n  I n 
gen ieu rs , b e s te h e n d  in  der p ra k tisch en  A u sb ild u n g  
v o n  m in d esten s  e in em  J a h r , d ie  z w eck m ä ß ig  zur  
H ä lfte  v o r  B eg in n  d es H o c h sc h u ls tu d iu m s  er led ig t  
w erd en  so ll. G le ich sa m  m it e in em  K o p fsp ru n g  
k o m m t da d er ju n g e  A n fä n g er  a ls r eg e lrech ter  A r
b e iter  in  irg en d e in e  W e r k stä tte  g ee ig n e ter  F a b r ik a 
t io n sr ic h tu n g , w o  er n eb en  rein  h a n d w erk sm ä ß ig en  
F e r t ig k e ite n  d ie  so  e ig en e  A tm o sp h ä re  der in d u str ie llen  
E r z e u g u n g  k en n en zu lern en  u n d  g le ic h z e it ig  au ch  
e in e  g ew isse  so z ia le  E in fü h lu n g  zu  erh a lten  G e leg en 
h e it  f in d e t. D ie se  6 M on ate  A n fa n g sp ra x is  sin d  ein  
g era d ezu  v o rzü g lich er  P r ü fs te in  der E ig n u n g ! W er  
d en  b la u en  A n zu g , d ie  ew ig  sch w a rzen  F in g er  u n d  
ü b e rh a u p t d ie  u n g e w o h n te n  H ä r ten  e in es r eg e l
m ä ß ig en  W erk ta g es  an  S ch ra u b sto ck  u n d  D reh b a n k  
n u r a ls L a st em p fin d e t, der m öge  s ich  b e iz e ite n  
d a ra u f b e s in n e n , ob  er b eru flich  r ic h t ig  e in g e s te llt  
se i. W em  d a g eg en  d u rch  a lle  groß en  u n d  k le in en  
M ü h se lig k e iten  d es A llta g s  der G le ic h ta k t u n d  das  
H o h e lied  der A rb e it, h in d u rch k lin g t, an  der m itz u 
sch a ffen  er s to lz  is t , der is t  aus dem  H olz  g e sc h n itz t ,  
au s d em  w ir u n sere k ü n ft ig e n  In g en ieu re  h a b en  
w o llen  u n d  m ü ssen .

A b er au ch  m it d ieser  P rob e au fs E x e m p e l w ird  es 
o ft  n o ch  n ic h t g e ta n  se in , w e il n a tu rg em ä ß  n ic h t  a lle  
A u sb ild u n g sb e tr ieb e  in  d em se lb en  M aße d ie  F reu d e  
zu m  B e r u f  b e im  ju n g e n  S tu d e n te n  zu  w eck en  u n d  zu  
erh a lten  w issen . W ill m an  d ah er —  so w eit d ies  ü b er
h a u p t erreich b ar is t  —  d en  rech ten  M ann an  die  
rech te  S te lle  zu  b r in gen  su ch en , so w ird  m an  n och  
a u f  an d ere  H ilf sm itte l sin n en  m ü ssen , u nd  sie k ö n n ten  
v ie l le ic h t  d u rch  d ie  p sy c h o te c h n isc h e  E ig n u n g s
p rü fu n g  g eg eb en  se in , w ie  sie  für v ie le  B eru fszw e ig e  
h eu t sch o n  geford ert w ird  u n d  d ort m it n a c h w e is 
b arem  E rfo lg  A n w e n d u n g  fin d et. W as m an  a u ch  m it

m eh r  od er m in d er  R e c h t g eg en  d iese  n o ch  ju n g e  
W isse n sc h a ft  sa g en  m ö g e : R ic h t ig  d u r c h g e b ild e t u n d  
v e r n ü n ft ig  a u f  d ie  F o rd eru n g en  der P r a x is  ü b er 
tra g en , d ü r fte  sie  au ch  für d en  h ier in  R ed e  s te h en d en  
S o n d erzw eck  z u v e r lä s s ig e  A n h a lts p u n k te  fü r  d ie  
in d iv id u e lle  E ig n u n g  erg eb en , se i es v o r e r st au ch  n ur  
m it d em  e in z ig e n  Z ie le , z w e ife llo s  u n g e e ig n e te  B e r u fs 
an w ä rter  fe s tz u s te lle n  u n d  sie  tu n lic h s t  v o m  te c h 
n isch en  S tu d iu m  a b zu len k en . W er w o llte  w o h l e in en  
F o r tsc h r it t  v e r n e in e n , der d ar in  b e s te h e n  k ö n n te , daß  
der B e r u f des a k a d em isch en  T ech n ik ers  a llm ä h lich  v o n  
e in em  h em m en d en  M itte lm a ß  b e fre it  w ü rd e , u n ter  
dem  er h e u te  z u g eg eb en erw e ise  n o c h  s ta rk  le id e t  ?

S e it  m eh r a ls J a h resfr is t  s in d  v o r n e h m lic h  in  
P reu ß en , aber a u ch  im  ü b rigen  R e ic h , in  d en  K reis  
so n stig er  B e r u fsb e r a tu n g sste lle n  so g . „ P r a k t ik a n te n 
ä m ter“ e in g e sc h a lte t  w o rd en , d ie  s ich  m it A u sn a h m e  
v o n  zw e i F ä llen  an  d en  T e c h n isc h e n  H o c h sc h u le n  
b efin d en  u n d  deren  A u fg a b e  zu m  g u te n  T e il darin  
b e s te h t , d u rch  r e c h tz e it ig e  F ü h lu n g n a h m e  m it den  
an g eh en d en  S tu d ieren d en  der T ech n ik  F eh lgr iffe  b e i 
ihrer B eru fsw a h l n a ch  M ö g lich k e it u n d  je d e n fa lls  
m eh r a ls b ish er  zu  v erh in d ern . In  P reu ß en  g ib t  es  
z. Z. drei so lch er  S te lle n  m it r eg io n a l a b g e s te llte r  
W irk u n g sw eise , n ä m lich  in  B er lin , B res la u  u n d  D o r t
m u n d * ). D er  A rb e itsb ere ich  le tz te r e n  A m te s  er
streck t s ich  v o rzu g sw e ise  a u f  d en  r h e in isc h -w e s t
fä lisch en  In d u str ieb ez irk , der für d ie  p r a k tisc h e  A u s 
b ild u n g  un serer ju n g e n  M a sch in en - u n d  E le k tr o 
in g en ieu re  v o n  e in er  n a tu rg em ä ß  b eso n d ers  h o h en  
B e d e u tu n g  is t . B e i a llen  P r a k tik a n te n ä m te r n  aber  
k an n  je d erze it  u n d  u n e n tg e lt lic h  n ic h t  n u r v o n  den  
A n g eh ö r ig en  eb en  g en a n n ter  F a k u ltä t  zu v er lä ss ig er  
R a t e in g e h o lt  w erd en , son d ern  es w ird  d ort a u ch  den  
S tu d ieren d en  and erer F a c h r ic h tu n g e n  gern  der r ic h 
tig e  W eg  in  F ragen  der B eru fsw a h l u n d  ih res sp ä teren  
S tu d ie n g a n g e s  g ew iesen . W ie  n ö tig  d as n o ch  is t ,  
u n d  w ie  groß sch o n  d ie  G efah r für u n sere  J u g en d  
w u rd e , m a n g els  sa c h v e r s tä n d ig e r  u n d  w o h lw o llen d er  
B era tu n g  a u f  e in en  B e r u f  lo sz u g e h e n , in  d em  nu r  
ein  T e il der h e u tig e n  A n w ä rter  u n d  g le ic h z e it ig  der  
sp ez ifisch  b e s tv e r a n la g te  d erse lb en , A u ss ic h t  a u f  
U n ter- u n d  V o rw ä r tsk o m m en  h a t  —  d ies zu  z e ig e n , 
w'ar der Z w eck  v o rsteh en d er  A u sfü h ru n g en .

*) Dortm und, Brandenburger Str. 1.

S>ipl.-3ng. PETER BÜNGE:

D I E  G R U N D L A G E N  D E R  E U R O P Ä I S C H E N  E I S E N I N D U S T R I E

1. F ra n k re ic h .
G eschichtlich nur so viel, daß Frankreich, als es unter 

Ludwig dem Vierzehnten die erste europäische Groß
m acht geworden war, planm äßig an die E ntw icklung  

einer E isenindustrie ging. Jedoch trotz hervorragender 
Theoretiker und W issenschafter (Reaumur) gelang es ihm  
nicht, in der Technik des E isenhüttenw esens eine m aß
gebende Rolle zu spielen. Auch die Bestrebungen in  der 
R evolutionszeit und unter N apoleon änderten daran nichts.

Daran waren teilw eise die natürlichen V erhältnisse  
schuld. E s besitzt reiche Erzlager, ist aber arm an guten  
Kohlen. D en V erlust E lsaß-Lothringens, das 1871 zu  
D eutschland zurückkehrte, hat Frankreich industriell

kaum  gespürt. D ie reichen Erzlager von  B riey waren ihm  
geblieben. Sie genügten dem Lande so vollkom m en, daß 
nicht einm al die seit Jahrhunderten bekannten Erzlager 
in der Normandie abgebaut wurden. Erst T hyssen er
kannte deren A bbauwürdigkeit und errichtete das H ü tten 
werk bei Caen. Er wurde dam it zum Gründer der heu
tigen deutsch-französischen schwerindustriellen Ergän
zungspolitik, die um  1900 von  französischer Seite aus be
fehdet und durch den Krieg vollkom m en unterbrochen  
wurde. Der Versailler Frieden m achte Frankreich zum  
zw eitgrößten Eisenerzeuger. Seine H üttenw erke verm ögen  
10 Mill. t  R oheisen zu liefern. Aber, es steh t technisch  
— auch heute noch — unter dem Einfluß der überlegenen
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deutschen  und am erikanischen Industrie, und es kann  
seine W erke n ich t m it der genügenden K ohle versorgen. 
A u f der Suche danach ging es den W eg Spaa-R uhr-D esaster- 
D eutsch-französisches E isensyndikat. D ie E ntw icklung  
seit Ludwig X IV . ist dam it, vorläufig, abgeschlossen.

D ie örtliche V erteilung der B odenschätze is t folgende: 
Erze in  geringeren V orkom m en finden sich verte ilt über 
M ittel- und Südfrankreich, größere Lager in der Bretagne  
und N orm andie, teilw eise nahe der K analküste, während  
das w ichtigste E isenerzrevier an Maas und Mosel, unw eit 
der früheren deutsch-luxem burgisch-französischen Länder
ecke liegt. D as sind die M inettelager, die zu den gew al
tigsten  der W elt gehören. K ohle findet sich in M ittel- und  
Südostfrankreich; der bedeutendste B ergbaudistrikt liegt 
jedoch im  Pas de Calais, in der Gegend um Lens. Auch  
über Braunkohlenlager verfügt Frankreich, ohne davon  
für seine Industrie den Gebrauch zu m achen, w ie z. B. 
D eutschland.

Interessant ist, m it w elcher P lötzlichkeit um  die Jahr
hundertw ende in  dem E rzgebiet von  B riey eine geradezu  
am erikanische E ntw icklung einsetzte. 1902 förderte man 
dort % Mill. t M inette. 1913 w aren es bereits über 15 Mill. t. 
G leichzeitig stieg in ganz Frankreich die Erzförder
ziffer von  ungefähr 5 Mill. t  au f 21 Mill. t . H ieran war 
Französisch-Lothringen m it über 97 bzw . 92 v . H . b e
te ilig t. D ie norm annischen Erze, an deren A ufschluß, wie 
gesagt, T hyssen den H auptan teil h a tte , gingen zu etw a  
80 v . H . nach D eutschland und E ngland. D ie pyrenäischen  
endlich bilden eine örtliche Sonderheit; sie geben Frank
reich die besten  Bessem er-Erze. E rst im  Kriege gelangten  
die n icht-lothringischen V orkom m en zu B edeutung; sie 
m ußten den A usfall für das K riegsgebiet decken.

Der G esam t-Erzbesitz Frankreichs kann getrost auf 
über 10 Milliarden t  geschätzt werden. D avon  liegen  
über 2,6 M illiarden t  im  altfranzösischen M inettegebiet, 
über 1,8 Milliarden t  im  früheren D eutsch-L othringen, 
über 4,7 M illiarden t in  der N orm andie, während der 
R est über die B retagne, Pyrenäen und A lgier-Tunis ver
te ilt  b leib t. D as bedeutet, daß von  den im A bbau befind
lichen europäischen E isenerz-L agerstätten , die etw a 10 
M illiarden t  ausm achen, über die H älfte, genauer 
53,14 v . H . in  französischen H änden sind. D as ist eine 
kolossale E ntw icklung, denn 1913 noch war Frankreich  
an der europäischen Eisenerzförderung nur m it etw as über 
20 v . H . beteiligt.

H ätte  Frankreich in gleichem  M aßstab die erforderliche 
K ohle zur H and, wäre es in absehbarer Zeit auf dem W eg  
zu einer E isen-M onopolstellung. 1913 förderte es an 
40 Mill. t  Steinkohle, von  denen 70 v . H . aus den D e
partem ents N ord und Pas de Calais stam m ten . D iese För- 
derziffer deckte nur etw a % des Bedarfs. R und 20 Mill. t  
m ußten eingeführt werden. B esonders m ißlich wurde die 
K ohlenlage in  den darauf folgenden K riegsjahren. E tw a  
die H älfte der Eigenförderung fiel aus und wurde nur m it 
Mühe durch den A bbau kleinerer K ohlevorkom m en und  
Einfuhr ausgeglichen. D en N iederschlag fand diese K a 
lam itä t in  den bekannten  K ohlenparagraphen von  V er
sailles, Spaa usw ., in  der französischen K ohlenpolitik  im  
Saarbecken, in  dem neuen W ort ,,W iederherstellungs
kohle“ und dem Einm arsch ins R uhrgebiet.

In  sehr ruhigen B ahnen bew egte sich früher die R oheisen
erzeugung. 1870 w aren es knapp 1,2 Mill. t ,  die in den  
20 Jahren bis 1890 erst au f 1,96 Mill. t  angew achsen  
waren. E rst die Jahrhundertw ende bringt L eben in  die 
E ntw ick lung, 1905 ist die dritte, 1913 die fünfte Mill. t  
R oheisen im  Jahr erreicht. Ganz ähnlich verläuft die 
Flußeisenkurve, die sich von  1905 bis 1913 auf die doppelte  
H öhe erhebt und 1913 m it über 4,6 Mill. t abschließt. 
E inen jähen  A bbruch in diesem  stetigen  A ufwärts b e
deutete  der K rieg. Im  Osten und Norden Frankreichs 
waren die w ich tigsten  Bergbau- und H üttenbezirke b e
se tz t. 50 v . H . der K ohlenförderung, 90 v . H . der E rz

gew innung, 80 v . H . der R oheisen- und an 75 v . H . der 
Stahlerzeugung fehlten . E isen- und Stahlerzeugung gingen  
scharf zurück und betrugen 1918 nur m ehr 1,3 bzw . 
1,8 Mill. t . H ier setzte das große englische und am erika
nische G eschäft ein. W aren 1913 nur 300000 t  an  
E isen  und E isenw aren eingeführt w orden, so stieg  diese  
Ziffer 1917 auf über 3,3 Mill. t.

D ie kurze Z eitspanne nach dem  K rieg zeigte die aller
m erkw ürdigsten K risen und V eränderungen. V on dem  
soeben erw ähnten T iefstand w ährend des K rieges erholte  
sich Frankreich erstaunlich langsam . 1920 beträgt die 
R oheisenerzeugung im m er noch erst reichlich 3,3 Mill. t  
und erst im  Jahre 1922 is t  die le tz te  Friedenserzeugung  
von  1913 m it 5,2 Mill. t w ieder erreicht oder vielm ehr  
knapp überschritten. Seitdem  ste ig t die französische R oh
eisengew innung stetig , 1923 sind es 5,4 Mill. t ,  1924 fast
7,7 Mill. t , 1925 beinahe 8,5 Mill. t , und im  ersten  H albjahr  
1926 w urden über 4,5 Mill. t  R oheisen  erblasen, w as für 
das ganze Jahr 1926 schätzungsw eise 9 Mill. t  R oheisen  
ergeben wird. D am it h ätte  Frankreich die L eistungsfäh ig
keit seiner H ochöfen  zu 90 v . H . ausgenützt, und m an wird  
nicht ohne B etrübnis daran denken können, daß der V er
sailler Vertrag uns von  330 H ochöfen  nur m ehr 210 ge
lassen h at, von  denen im Oktober 1926 noch ganze 97 unter  
Feuer standen.

D ie französischen Ziffern besagen, daß Frankreichs A n 
teil an der europäischen R oheisengew innung von  11,3 v . H . 
im  Jahr 1913 au f über 23 v . H . in diesem  Jahr angestiegen  
ist. D as is t  mehr als eine V erdoppelung. Ä hnlich  verhält  
es sich m it dem R ohstahl. 1913 betrug Frankreichs A nteil 
an der europäischen Produktion 11 v . H ., 1925 =  18 v . H . 
D ie Zunahm e ist niedriger als beim  R oheisen, aber im m er 
noch bedeutend. D iese Zahlen sehen sich sofort ganz 
anders an, w enn wir nur das erste H albjahr 1926 b e 
trachten . D a hat Frankreich unter allen eisenerzeugenden  
Ländern den stärksten Zuwachs gegenüber 1913, von  
dessen ganzer Jahreserzeugung es in  den nur 6 M onaten  
1926 bereits über 87 v . H . le istete . (D eutschland z. B . nur 
knapp 25 v . H .). B eim  R ohstahl bedeuten  die von  Januar  
bis Juni 1926 in  Frankreich erzeugten 4 Mill. t  über  
54 v . H . der Jahreserzeugung von  1913.

D och genug m it den Zahlen. Sie bew eisen, w ie zäh und  
zielsicher Frankreich sein schw erindustrielles Program m  
entw ickelt. Sie bew eisen, w ie falsch die Franzosen früher 
beurteilt wurden, w enn m an ihnen einen gew issen E lan, 
aber keine Ausdauer zuerkennen w ollte. Man braucht nur 
an die koloniale A rbeit zurückzudenken, die Frankreich  
im  Laufe der Jahrhunderte geleistet hat. Es h atte  ein 
ungeheures K olonialreich in N ordam erika, E ngland nahm  
es ihm  fort (Q uebec). Es hatte  Ä gypten  und den Suez
kanal fast in  H änden, E ngland nahm  ihn beides fort. A n 
dere h ätten  die Suche aufgegeben. Frankreich schuf sich  
ändern Orts das zw eitgrößte K olonialreich der W elt. Es 
h atte  den W eltkrieg 1914 fast verloren, da entfach te es 
m it einer V erbissenheit ohnegleichen den W iderstand, 
der es zur zw eiten europäischen Großm acht erhob. Man 
muß an diese Vorgänge zurückdenken, Avenn m an die 
Großzügigkeit der französischen E isenpolitik  richtig und  
m it der genügenden Sicht auf die Zukunft beurteilen  will. 
Ob es in  der Lage sein wird, technisch  und organisatorisch  
die dam it verbundenen A ufgaben zu m eistern, is t heute  
noch die Frage. E s ist unser R ech t, es zu bezw eifeln . 
Ü bersehen dürfen wir aber n ich t, daß unter den fran
zösischen E isenhütten leuten  der W ille dazu b esteh t. U nd  
das ist w ohl dasjenige, w om it m an rechnen m uß.

2 . N ie d e r la n d e ,  B e lg ie n , L u x e m b u rg .
H olland is t erst in letzter Zeit durch die neu auf

geschlossenen K ohlenfelder in  Lim burg und durch E r
richtung des H ochofenw erks an der A usm ündung des 
N ordseekanals, der A m sterdam  m it dem Meer verb indet, 
in die R eihe der Industriestaaten  eingetreten.
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U ralt ist dagegen das Eisengewerbe in B elgien und 
Luxem burg. D ort siedelten einst gallische Stäm m e, deren  
Schm iede schon w eit berühm te eiserne W affen herzustellen  
verm ochten. E in solches Schwert spielte bekanntlich bei 
der E innahm e R om s durch die Gallier im  Jahre 387 v . Chr. 
eine R olle, als Brennus es zum Abwiegen des röm ischen  
Goldtributs in  die W aagschale warf. A uch Cäsar hatte  
vor den gallischen Hauschwertern den gebührenden R e
spekt. B is in die Zeit seiner K riegszüge geht auch die 
Eisenindustrie der W allonen zurück, die ihre M acht vor  
allem im Bistum  L üttich zur Zeit der H ansa zur Geltung  
brachte.

Einen tiefen Rückschlag brachte der napoleanische Zu
sammenbruch, als B elgien und H olland selbständige  
Staaten wurden, aus dem erst John Cockerill (geboren  
1790) neue W ege w ies. Sein Ziel war, Belgiens B oden
schätze auszunützen und das Land unabhängig von  der 
englischen V orm achtstellung zu machen. D ie Regierung  
gewährte ihm  riesige K redite, die ihn instand setzten , 
Seraing zur damals bedeutendsten M aschinenfabrik E u 
ropas zu m achen. Cockerill war ein Organisator, ver
einigte bis 1838 n icht weniger, als 60 W erke von  der 
K ohlenzeche bis zur Papierfabrik in vertikaler Gliederung. 
Er war fast w örtlich ein Vorgänger von  Stinnes. Als die 
belgische Bank ihre Zahlungen einstellte, m ußte er seinen  
gesam ten B esitz verkaufen und behielt nur die S tam m 
werke zu Seraing und L üttich.

Obgleich Belgien fast ohne Eisenerz, hat seine verkehrs
geographische Lage doch die E ntw icklung zu einem  
Eisenland par excellence begünstigt. D ie nahen französi
schen und luxem burgischen Erzreviere lieferten die R oh: 
Stoffe, so daß Belgien auf den K opf der Bevölkerung nicht 
weniger Eisen herstellte als D eutschland. Da es die 
Eisenerzeugung zum großen Teil ausführt, stam m t sein  
Reichtum  nicht zum w enigsten aus seiner E isenindustrie.

Die letzte Vorkriegskohlenförderung (1913) betrug fast 
23 Mill. t , dazu wurden noch fast 9 Mill. t  eingeführt, etwa
5 Mill. t ausgeführt. Der Erzverbrauch belief sich 1900 
auf 2,35 Mill. t, 1913 bereits au f 6% Mill. t. Es erzeugte  
1913 fast 2 y2 Mill. t Stahl, aus denen es etw a 1,85 Mill. t 
Fertigerzeugnisse herstellte. D iese Ziffern sanken während  
des Krieges stark ab. Schon 1915 standen nur noch
6 H ochöfen (von 54) im  Feuer, 1917 war es nur noch einer. 
Im  Gegensatz dazu h ielt sich die Kohlenförderung auf 
etw a 2/3 der Friedenshöhe. Bald nach dem Kriege setzte  
ein starker A ufschwung ein. 1919 wurden schon wieder 
80 v . H . der Friedensförderung an Steinkohle erreicht, 
1920 fast 100 v . H . Im  gleichen Jahre waren 8 H ochöfen  
wieder angeblasen. Sofort belebte sich auch w ieder die 
Ausfuhr, in  der jedoch der W ettbewerb Frankreichs und 
Luxemburgs für Brem sen sorgte. Zur Zeit befinden sich  
von den 56 belgischen H ochöfen 55 im Feuer m it einer 
Leistungsfähigkeit von  10651 t  in  24 Stunden. D ie E r
zeugung der letzten  M onate pendelte um 2,4 Mill. t  S tein 
kohlen ( =  rund 28 bis 30 Mill. t  im  Jahre), 300000 t  R oh
eisen ( =  ungefähr 3,6 Mill. t  R oheisen im  Jahre), die 
gleiche Menge Stahl, die zu rund 280000 t  W alzfabrikaten  
verarbeitet wurde ( =  ungefähr 3,3 M ill.t Fertigerzeugnisse 
jährlich).

W echselreich war die E ntw icklung Luxem burgs. Zur 
industriellen B lüte gelangte es während der Zeit, seit es 
zum D eutschen Zollverein gehörte. D iese Beziehungen  
bestehen bekanntlich nicht mehr und sind 1922 durch eine 
Zollgem einschaft m it Belgien abgelöst worden. L uxem 
burgs M inettevorkom m en werden auf rund 200 Mill. t  ge
schätzt. D avon förderte es 1913 über 7 Mill. t ,  die in  
45 H ochöfen (also fast so viel, w ie in Belgien) verhüttet 
wurden. D ie Erzeugungsziffern aus dem letzten  Friedens
jahr betrugen für R oheisen 2,5 Mill. t , Stahl =  1,3 Mill. t, 
W alzfabrikate =  1,1 Mill. t.

In den N achkriegsjahren hatte die luxem burgische 
Schwerindustrie fortwährend Krisen zu bestehen, die von  
französischer und belgischer Seite aus gewiß nicht ungern

gesehen w urden. 1922 war dann die Frucht reif und wurde 
von  Belgien geerntet. Seitdem  hob sich die Ausfuhr, die 
zum größten Teil auf die A ufnahm efähigkeit des deutschen  
Marktes angew iesen ist. Belgien ist selbst Ausfuhrland, 
und Frankreichs Zollmauer ist für luxem burgisches Eisen  
schwer überklimmbar. Hierin hat Luxem burg eine starke 
E nttäuschung erleben m üssen, denn es hatte  sowohl m it 
französischer Zollsenkung, w ie m it V erkehrserleichte
rungen nach dem Antwerpener H afen gerechnet.

V on den 47 luxem burgischen H ochöfen stehen je tz t 45 
im  Feuer m it einer L eistungsfähigkeit von  etw a 7800 t  in  
24 Stunden. Die Jahresproduktion kom m t den letzten  
Monatsziffern nach berechnet auf etw a 2,6 Mill. t  R oh
eisen und 2,2 Mill. t  Stahl. D ie Eisenerzförderung er
reichte 1926 einen H öchststand von  über 7%  Mill. t , fast 
% Mill. t  mehr als 1913, aus 81 Eisenerzgruben. In den 
Gruben waren über 5600 Mann beschäftigt.

3. E n g la n d .
K ein Land in Europa kann sich auch nur annähernd mit 

den von  der N atur begünstigten Verhältnissen der bri
tischen Insel messen. D as Land ist bisher unangreifbar 
geblieben und besitzt in  günstigster Lage sowohl Eisenerz 
wie K ohle. Es ist kein W under, daß die A usnutzung dieser 
natürlichen V orm achtstellung die Engländer für lange 
Jahrhunderte zum Beherrscher der technischen Märkte 
m achen m ußte, und daß es früher oder später gegen jeden  
Krieg geführt hat, der ihm diesen bequem en Sitz streitig  
m achte.

So ist die G eschichte der englischen Eisenindustrie von  
einem  Leben erfüllt, wie kaum die eines ändern Landes. 
Sie beginnt schon lange vor römischer Zeit und blühte  
gewaltig auf, als die hansischen K aufleute sich in  dem in  
London gelegenen Stablhof niederließen, in  dem sie für 
das hauptsächlich aus K öln eingeführte Eisen W olle ein 
tauschten. Überhaupt trugen D eutsche und W allonen  
im m er wieder neues Leben in das englische Eisengewerbe. 
V on ihnen lernten um 1500 die englischen Grundbesitzer 
den Guß eiserner G eschütze, holzten ihre W älder ab und  
steckten  sie in den H ochofen; aber sie tauschten  dafür 
die H errschaft der Meere ein. Solinger Stahlschm iede  
gründeten den R u f Sheffields. Als die Engländer genug 
gelernt, schlossen sie den Stahlhof und besiegelten dam it 
das Schicksal der Hansa. Sie fühlten sich reif, selbst die 
Erbschaft anzutreten.

Allein in  Birm ingham  fanden 1700 bereits 50000 M en
schen ihren U nterhalt in der Eisenindustrie. 1670 wurde 
m it sächsischen Arbeitern die W eißblecbindustrie ins 
Leben gerufen. D ann kam die Entw icklung der Feuer
maschine. Thomas Savery, Thomas N ewcom en, John  
Cowlay, Jam es W att, M atthew B oulton, W illiam  Mur
dock sind die N am en der Männer, die um die D am pf
m aschine unsterbliche Verdienste haben. Schnell w uchs 
ihre A nwendung im E isenhüttenw esen. John Sm eaton  
baut 1770 die ersten Zylindergebläse. 5 Jahre später 
erscheint W atts D am pfgebläse.

H untsm an erfand den Gußstahl. Er stam m te von  
deutschen E ltern ab, war ursprünglich U hrm acher und  
stellte sich dann selbst feinsten  U hrfederstahl her. D a
mals herrschte noch D eutschland im W erkzeugstahl vor! 
Er lie f ihm  den Rang ab. Von P atenten  h ielt er n ichts, 
lieber h ielt er sein Verfahren geheim , so lange es ging. 
Aber geistiger D iebstahl war damals zur K unst entw ickelt, 
seine Geheimnisse wurden ihm  abgelauscht. Er starb  
1776; über ein Jahrhundert gab’s au f der W elt nichts 
Besseres, als den H untsm anstahl.

W ieder ein Engländer, D ud D udley, erblies als Erster 
R oheisen m it Steinkohle. E in Jahrhundert nach ihm  
führte Abraham D arby den Koks im  H ochofenbetrieb  
dauernd ein. A uf ihn ist auch der eiserne Geschirrguß in  
Sandform en zurückzuführen. Als m an dazu überging  
auch Rohre, Geschütze, D am pfzylinder usw. in  Sand
formen zu gießen, errichtete W ilkinson zum U m schm elzen
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sta tt  der früheren F lam m öfen, die ,,Cupola-Ö fen“ , die als 
K uppelöfen  heute in  jeder Gießerei zu finden sind. Uber 
den B au der ersten E isenbahnen und der ersten eisernen  
Brücken ist ein  ganzes Schrifttum  entstanden.

E ine U m w älzung bedeutete  das in  w enigen Jahren von  
dem  früheren Schiffsagenten H enry Cort ausgearbeitete  
P uddelverfahren (P aten t von  1783). A u f N eilson  is t  die 
W inderhitzung im  H ochofenbetrieb zurückzuführen.

Es war all diesen Männern zu danken, daß Schottland  
1830 aus 27 H ochöfen bereits 37 500 t B oheisen  lieferte. 
D iese Zahl stieg  bis 1846 bereits auf 1|2 Mill. t  R oheisen. 
T rotzdem  wurde es noch von  Südw ales überholt, w elches 
allein m ehr R oheisen erzeugte, als ganz D eutschland. 
Der B ezirk von  Cleveland verdankt seine am erikanische 
E ntw icklung einem  M ecklenburger. D ie dort neu e n t
deckten Erzlager führten 1852 zum B au zweier H ochöfen. 
5 Jahre später standen dort bereits 80 H ochöfen im  Feuer! 
G leichzeitig versetzte B essem er dem langsam en Puddeln  
den T odesstoß , stellte durch die Einführung, der Flußeisen- 
M assenerzeugung in  der Birne die Stahlindustrie der W elt 
auf ihre heutigen  Füße und wurde der A nlaß zu der spä
teren Überflügelung seines eigenen V aterlandes durch 
D eutschland m it der W eiterentw icklung des Bessem er- 
zum Thom asverfahren. Hier is t eine der W urzeln des 
W eltkrieges zu suchen. Ob w ir eine F lo tte  h atten  oder 
nicht, wäre den Engländern gleich gew esen, denn ihre 
F lotte  war stärker. Aber um  1900 rangen wir ihre S tah l
industrie nieder. D as h at es uns n icht verziehen.

Selbst bei der Kürze der Z usam m enfassung b leibt u n 
übersehbar die Energie der englischen Techniker, und 
zum al H ü tten leu te früherer Zeiten. Sie drückte sich im  
lebhaften  W echsel der Führerrolle der einzelnen englischen  
Bezirke aus, von  Gloucestershire zur R öm erzeit über 
Sussex, Shropshire, Südwales und Schottland zum heu
tigen  E isenzentrum  Cleveland. Der B au von  vielen  
M illionen T onnen Sch iffsraum ,zu friedlichen und kriege
rischen Zwecken regelte und beschleunigte den Pulsschlag  
in den englischen H ü tten , so daß 1871 E ngland so v iel 
R oheisen erzeugte, w ie alle ändern Länder zusam m en
genom m en. V on da an hält das A nw achsen zwar an, aber 
es beginnt der große industrielle W ettkam pf. D er E ng
länder war es zu sehr gew öhnt, sein Geld in den K olonien  
anzulegen, als daß er die zur dauernden M odernisierung 
seiner H ü tten  notw endigen M ittel bereitstellen  w ollte. 
A uch ist er zu konservativ , er baut lieber das Erprobte von  
gestern, als das G ew agte von  m orgen. D ie H ü tten  ver
alteten , und selbstverständlich  war der Engländer auch  
v ie l zu sto lz, als daß er diesen R ückgang zugegeben und  
nunm ehr von  den jungen Industrieländern hätte  lernen  
w ollen. N ach alter M ethode organisierte er die Gegenwehr 
politisch . R ußland und Frankreich waren m it L eichtigkeit 
vor seinen W agen zu spannen, aber ob der dam it so ver
n ichtend gegen D eutschland und R ußland geführte Schlag  
der englischen Industrie die A tem freiheit w iedergab, das 
dürfen wir heute schon in  R uhe bezw eifeln. Frankreich  
is t kein bequem er industrieller N achfolger D eutschlands 
geworden.

F ast 300000000 t K ohle w urden vor dem K rieg in  
E ngland gefördert, von  denen n icht w eniger als 75 Mill. t 
ausgeführt wurden. D ie Förderziffer sank während des 
Krieges und erreichte 1924 den T iefstand von  165 Mill. t. 
A ber trotz der zw eiten  K rise des großen Bergarbeiter
streiks entspricht die jetzige Ausfuhr w ieder einem  
Jahresstand von  etw a 73 Mill. t ,  also der V orkriegshöhe.

D er aufgeschlossene E isenerzvorrat beträgt 1,3 Milliar
den t , der verm utliche Erzbesitz jedoch über 37 M illiarden 
Tonnen. Trotzdem  w erden große Erzm engen eingeführt, 
hauptsächlich  aus B ilbao, ferner aus N orwegen und Schw e
den, B rasilien und K anada. Y orkshire is t nach w ie vor das 
E isenzentrum , daneben reiht Cumberland m it seinen zum  
Bessem ern geeigneten , phosphorarm en H äm atiterzen , 
S chottland  m it seinem  (in seiner B edeutung sinkenden) 
„sch ottisch en “ Gießereiroheisen, Südw ales m it seinem

W eißblech, das im m er noch den w esentlichsten  A usfuhr
artikel der englischen Schw erindustrie darstellt (heute  
etw a 1,2 Mill. t  verzinkte und W eißbleche).

D ie R oheisenerzeugung betrug 1913 über 10,6 M ill. t , 
sank 1921 au f nur 2,65 Mill. t  und beträgt augenblicklich  
etw a 7,2 Mill. t  im  Jahr. D ie Stahlerzeugung, 1913 über
7,7 Mill. t ,  wurde w ährend des K rieges (A usfall der fran
zösischen E isenhütten) au f 9,7 Mill. t  (1918) gesteigert, 
fiel 1921 auf 3,7 Mill. t  und entspricht je tz t einer runden  
Jahresleistung von  |7 ,2  Mill. t  (gleich der R oh eisen 
erzeugung).

D ie Zahl der im  Feuer stehenden H ochöfen  is t in  letzter  
Zeit dauernd gestiegen, w as auf die R ückw irkungen des 
großen Streiks zurückzuführen ist. Jedoch ist auch eine 
lebhafte N eubautätigkeit, gerade in den H ochofenw erken, 
feststellbar, w odurch die w ährend des K rieges und vorher 
bereits vera lteten  A nlagen auf den Stand der technisch  
besser eingerichteten  deutschen und am erikanischen H och 
ofenwerke gebracht w erden sollen.

4 . S p a n ie n  u n d  P o r tu g a l .
Bereits im  A ltertum  war Spanien durch sein Silber und  

sein E isen berühm t. A ls dann im M ittela lter die E n t
deckung Am erikas und die K riege für die katholische  
Kirche das Interesse für die W affenherstellung hoben, 
da w urden die früheren R itterhauschw erter durch den  
spanischen Stoßdegen ersetzt. K lingen von  T oledo! W er 
hätte  davon nicht gehört. Aus einem  harten, stah läh n 
lichen E isen  w urden sie geschm iedet und w ohl unter A n 
w endung irgendeines H ärtungsm ittels oberflächlich ver- 
stäh lt.

H eu te  sp ielt Spanien, abgesehen von  seinem  R eichtum  
an allen m öglichen M etallen, eine R olle als Eisenerzlieferer. 
D arin begann nach 1870 der A ufschw ung. 1913 förderte 
es fast 10 Mill. t  E isenerz. D ann setzte  ein stetiges A b 
sinken ein bis zu 2,6 Mill. t im  Jahre 1921. Seitdem  hob  
sich die Förderung wieder.

Der früher im  Vordergrund stehende B ilbaobezirk  büßte  
allm ählich an W ichtigkeit ein. D eutsch land  war durch den  
Krieg als Abnehm er ausgefallen. N eue E rzgebiete in  aller 
W elt m achten den Spaniern den Markt streitig . In  der 
H auptsache wird dort ein B rauneisenstein  und ein  S p at
eisenstein  gew onnen. B ohnerze w erden in  der Gegend um  
Santander gefördert. V on B edeutung sind die südspani
schen H äm atite  und K arbonate. A uch O stspanien gibt 
steigende Erzm engen her, H äm atite , die in Sagunt ihren  
V erschiffungshafen haben.

Mit K ohlen ist Spanien ausreichend versorgt. Man 
rechnet m it über 6 M illarden t aller Sorten, zu denen noch  
2,5 M illiarden m utm aßlicher V orkom m en treten . 1913 
wurden 4 Mill. t  Steinkohle gefördert, 1918 bereits 6,5 
Mill. t . D ie Ziffer ist seitdem  gesunken. A uch B raun
kohlen w erden in  großer Menge abgebaut (1918 über 
700000 t). Jedenfalls hat sich Spanien zum  großen T eil 
unabhängig von  ausländischer K ohle zu m achen ver
standen.

B is zum  K rieg zählte m an nur 14 H üttenw erke im  Land. 
D ie E isennöte des V ielverbandes brachten  erst ein in 
dustrielles A ufblühen m it neuen M aschinenfabriken, 
H ochofen- und Stahlw erken. D iese haben jedoch  nach  
dem A ufhören der K riegskonjunktur keine großen E r
trägnisse abgew orfen, zum al in  letzter  Zeit m acht die 
spanische V aluta  ein A usfuhrgeschäft so gu t w ie unm ög
lich. E s liegen aber die R ohstoffe, Erz und K ohle so 
günstig zueinander, daß über die Z ukunft der spanischen  
E isenindustrie das le tz te  W ort noch n icht gesprochen ist.

P ortugal b esitzt R oteisensteinvorkom m en, die größten
teils Schneider-Creusot gehören. D ie Förderung is t  noch  
gering. Sie betrug 1913 keine 50 000 t. V on einer E isen 
industrie von  B edeutung kann hier noch n icht gesprochen  
w erden, obw ohl auch in  Portugal die V orkom m en von  
A nthrazit und sonstigen K ohlen  noch Z ukunftsm öglieh- 
keiten  bieten . (F ortsetzun g folgt.)
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©ipl.'3ng. K. F. STEINMETZ:

B E R U F S B E R A T U N G

E rnste Sorge der Berufsverbände der Akadem iker ist der 
i ib e r m ä ß ig e A n d r a n g  zu m  a k a d e m i s c h e n S t u - 
d i u m. Die Zahl der A biturienten der höheren Schulen  

ist noch im Steigen begriffen, und es ist bekannt, daß die 
Mehrzahl derAbiturienten zum akadem ischen Studium  über
geht. N un wird vielfach  darauf hingew iesen, daß sich  
dem nächst im  N achwuchs aller Berufe der G ehurtenaus
fall während des Krieges bemerkbar m achen wird. Und  
zwar so stark, daß m an m it einem  Mangel an N achwuchs 
rechnen müsse. D ie Geburtenzahl in D eutschland ist vom  
Jahre 1918 an wieder stark gestiegen und erst von  1920 an 
ist ein stetiger A bstieg zu verzeichnen. Eine fühlbare 
E ntlastung der akadem ischen Berufe wird diese E rschei
nung aber voraussichtlich nicht bringen. Zwar wird die 
Zahl der A biturienten in vier Jahren (1933) beginnen sich 
zu verringern. Aher der je tz t schon vorhandene und der 
in den nächsten vier Jahren noch erzeugte Uberschuß an 
Akadem ikern, die in den praktischen Beruf eintreten, 
dürfte diese Lücke mehr als ausfüllen. Man soll daher, 
wie dies leider da und dort heute schon geschieht, nicht 
dam it rechnen, daß sich in den komm enden Jahren das 
Problem  der Überfüllung von  selbst lösen wird.

Vielm ehr muß es w ichtige Aufgabe bleiben, m it allen  
M itteln darauf hinzuwirken, daß der Andrang zum akade
mischen Studium  gedrosselt wird. Irgendwelche Zwangs
maßnahm en, wie man sie verschiedentlich vorgeschlagen  
hat, scheiden aus. Es m üßte erst eine absolut sichere 
M ethode gefunden werden, die Berufseignung einwandfrei 
festzustellen. Daß die sogenannte Psychotechnik und ihre 
M ethoden bei geistigen Berufen sichere Ergebnisse liefern, 
kann nicht behauptet werden, und man sollte sich vor 
solchen Experim enten hüten.

Man mag die Sache drehen und wenden wie m an will, 
letzten  Endes bleibt als einziges erfolgversprechendes 
M ittel eine zweckmäßig organisierte und ausgeübte B e 
r u f s b e r a t u n g .  Mit der bloßen W arnung vor dem Er
greifen des Studiums ist es nicht getan. Die Berufs
beratung muß vielm ehr positiv arbeiten. Sie muß in erster 
Linie den E ltern und jungen Menschen zeigen, w elche A n
forderungen der Beruf an Geist und Körper stellt, welche 
Schw ierigkeiten auf dem W ege zu überwinden sind und  
was den in den B eruf eintretenden N achwuchs erwartet. 
Die Berufsberatung soll darauf hinwirken, daß sowohl die 
E ltern, w ie die Söhne (und Töchter) ernstlich sich die 
W ahl des künftigen Berufes überlegen, daß eine eingehende 
Prüfung der Fähigkeiten und N eigungen vorgenom m en  
wird, che sie einen Entschluß fassen. A uf der anderen 
Seite soll die Berufsberatung der akadem ischen Berufe 
aber auch gangbare W ege aufzeigen, die zu einem anderen 
Berufe führen, wenn die Erkenntnis reift, daß ein akade
mischer B eruf nicht ergriffen werden soll.

Der O rt d er  B e r u f s b e r a t u n g  ist zweckm äßig die 
höhere Schule selbst. W ünschenswert ist es, daß an 
jeder höheren Schide sich eine erfahrene aber auch für 
eine solche schwierige Aufgabe begeisterungsfähige Lehr
kraft ständig zur Verfügung stelle. In ständiger Ver
bindung, in lebendigem  Gedankenaustausch mit den 
akadem ischen Berufsverbänden stehend, würde dieser 
„B erufsberater“ segensreiche Arbeit leisten können und 
in W ahrheit ein Führer der Jugend sein. D aneben sollen 
die höheren Schulen es als eine besondere Pflicht erachten, 
durch regelm äßige Vorträge die E ltern und Schüler über 
die einzelnen Berufe zu unterrichten. D azu sind zw eck
m äßig erfahrene Angehörige der betreffenden Berufe zu 
gewinnen.

Diese W ege einer Berufsberatung haben sicher einen  
größeren W irkungsgrad als die behördlichen Ä m ter, welche 
im  w esentlichen auch gar nicht für akadem ische Berufe

in Frage kom m en, insbesondere aber nicht für akadem isch
technische Berufe, die von  seiten  der am tlichen Berufs
berater nicht übersehen werden.
■ Es ist n icht N euland, das hier betreten wird. Bereits 

1913 hat der V e r b a n d  D e u t s c h e r  D i p l o m - I n 
g e n ie u r e  diesen W eg eingeschlagen, und er konnte nur 
durch den Krieg zunächst nicht w eiter beschritten werden. 
In  erster Linie war es der Bezirksverein Frankfurt a. M., 
welcher m it den höheren Schulen dieser Stadt solche V or
träge anregte und durchführte. In V erbindung dam it gab 
der Verband eine B erufsberatungsschrift über den aka
dem ischen Ingenieur heraus (Verfasser §>ipl.-3ng. Carl 
W e ih e ,  Frankfurt a. M., Verlag M. K rayn, Berlin).

Nach dem Kriege haben die akadem ischen Verbände, 
w elche die N otw endigkeit einer praktischen Berufs
beratung frühzeitig erkannten, diesem  T ätigkeitsfeld  be
sonderes Augenmerk gew idm et und damit die „ D e u t s c h e  
Z e n t r a l s t e l l e  fü r  B e r u f s b e r a t u n g  d er  A k a d e 
m ik e r  E . V .“ betrau t1). D iese Zentrale hat für alle aka
dem ischen Berufe Berufsführer („M erkblätter“ ) heraus
gegeben, die von  besonderen Sachkennern der betreffenden  
Berufe nach einem einheitlichen Plan verfaßt wurden. So 
ist jedes dieser M e r k b lä t t e r  nach folgenden G esichts
punkten gegliedert.

I. G e g e n s t a n d  d e s  B e r u f e s  (Berufsfeld, T ätigkeits
feld),

II. V o r a u s s e t z u n g e n  fü r  d ie  W a h l d e s  B e r u f e s  
(körperliche, seelische, w issenschaftliche A nforde
rungen an den Berufsträger),

III. A u s b i ld u n g  (Studium , praktische W eiterbildung, 
Prüfungen),

IV. W ir t s c h a f t l i c h e s  (B etätigungsm öglichkeiten , A n
gebot und N achfrage, Berufsaussichten, K osten  des 
Studium s),

V . B e r u f s o r g a n i s a t i o n e n  (Verbände, die für den 
betreffenden Beruf in Frage kom m en),

V I. L i t e r a t u r  (Zeitschriften usw. der Berufsorganisa
tionen und für den Beruf und das A rbeitsgebiet),

V II. A u s k u n f t  u n d  A r b e i t s v e r m i t t lu n g  (für m ünd
liche und schriftliche Beratung).

D ie M erkblätter2) erscheinen seit 1918 und sind se it
dem durch N eubearbeitung im m er auf zeitgem äßen Stand  
gebracht worden. Sie sollen die m ündliche und in d iv i
duelle Beratung nicht ersetzen; vielm ehr sollen sie eine 
Einführung in den Beruf und Übersicht über die m it dem  
Beruf zusam m enhängenden Fragen geben und zum ernst
haften N achdenken und zur Selbstprüfung anregen. 
Seitens des Preußischen M inisteriums für W issenschaft, 
K unst und V olksbildung werden die M erkblätter zur A n
schaffung und Verwendung in den Schulen ausdrücklich  
em pfohlen3).

1) Vom Akademischen Hilfsbund und dem Deutschen Studenten
dienst 1914 errichtet. — Geschäftsführung Reg.-Rat Dr. D iel, 
Berlin W 62, Kurfürstenstr. 103.

2) V erlag: Trowitzsch & Sohn, Berlin SW 48, Wilhelmstr. 29. — 
Bezugspreis 0,30 RM je Merkblatt, freie Zusendung bei Voreinsendung 
des Betrages. — Bei Abnahme von 50 Stück 0,25 RM, 100 Stück und 
mehr 0,22 RM. — H erausgeber der Merkblätter ist Regierungsrat 
Dr. J. D iel, Berlin, in Verbindung mit Dr. Hugo B ö ttger, M.d.R.; 
Univ.-Prof. D. K. D unkm ann; Dr. med. K. H aedenkam p; Dr. 
med. dent. L. H offm ann; Geh. Justiz- und Kammergerichtsrat 
H auchecorne; Präsident des Prov.-Schul-Koll. Fr. Irm er; Dr. 
Fr. A. P inkerneil, M.d.L.; Univ.-Prof. Prälat Dr. G. S chreiber, 
M. d. R.; Oherstudienrat Dr. E. Simon und Dipl.-Ing. K. F. S te in 
m etz (die aufgeführten Herren bilden den derzeitigen V orstand 
der Zentralstelle).

3) Erlasse „U. III. B. 6223“ und „U. III. 4465 III. U. II. U. I.“ 
vom 26. 1.1920 bzw. 21. II. 1926.
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E ntsp rechend  der starken  Differenzierung des t e c h 
n i s c h e n  B e r u f e s  ist die Zahl der diesen B eruf d a r
stellenden M erkblätter gegenüber der fü r andere Berufe 
besonders groß. N achstehend eine Ü bersicht dieser M erk
b lä tte r  :

G e g e n s t a n d :  V e r f a s s e r :
D er A rchitek t O berbaurat M i c h a e l i s ,

Berlin.
D er B auingenieur Geh. B au ra t Prof. Dr. de

T h i e r r y ,  Berlin.
D er Bergingenieur und Ge- Prof. Max K r a h m a n n ,  

ologe Berlin.
D er Chemiker Prof. D r. H . G o l d s c h m i d t ,

Berlin, Prof. D r. R a s s o w ,  
Leipzig.

Der E lektroingenieur D irektor D r. M a j e r c z i k ,
Berlin.

Der Flugzeugingenieur M inisterialrat Professor Dr.
E v e r l i n g ,  Berlin.

D er Gewerbeaufsichtsbeam te Oberregierungs- u. Gewerbe
ra t Dr. W e n z e l ,  Berlin. 

Der Gewerbelehrer M inisterialdirektor Prof. Dr.
K ü h n e ,  Berlin.

Der höhere Reichsbahn- R eichsbahnrat Dr. Dr. H.
beam te L o h s e ,  Berlin.

Der höhere Reichspost- M inisterialdirigent Z i e g e 
beam te l a s c h ,  Berlin.

D er höhere technische Ge- M agistrats-O berbaurat ©ipl.- 
m eindebeam te Stig. W . S c h w e n k e ,

Berlin.
Der H ü ttenm ann  D irektor ©c.-3rtg. E . H .

S c h u l z ,  D ortm und, ©r.- 
3 n g .M .W .N eu fe ld ,B erlin . 

D er Ingenieur Professor ©r.-9ng. QL f).
© ipl.-9ng. C. M a t s c h o ß ,  
Berlin.

D er Lebensm ittelchem iker Prof. Dr. B a r n e s ,  Berlin. 
D er M arkscheider Geh. B ergrat Prof. F u h r 

m a n n ,  Berlin.
D er M aschineningenieur Geh. R eg .-R at Prof. ©r.-3ng.

A. N a c h t  w e h ,  H annover. 
D er P a ten tan w a lt P a ten tanw alt ©ipl.-Sng.

B e r t r a m ,  P a ten tan w alt 
© r.-9ng. B o a s ,  Berlin. 

D er Schiffsmaschinen- und Prof. Dr. L a a s ,  Dr. P o -  
Schiffsbauingenieur p h a n k e n ,  Berlin.

Der Techniker als höherer O berpostbaurat E c h t e r -  
S ta a ts -u n d  Verwaltungs- n a c h ,  Berlin,
beam ter

Der Technische P hysiker Prof. Dr. G e h l h o f f ,  Berlin. 
Der Verm essungsingenieur Oberlandm esser B l u m e n 

b e r g ,  H annover.

Die übrigen M erkblätter behandeln  „Theologie“ , „ P h i
lologische B erufe“ , „M edizin“ , „R echts- und S taa ts
w issenschaften“ , „L and- und  F o rstw irtschaft“ , „F rau e n 
berufe“ , „H eer, M arine, Polizei“ .

So h a t die Zentralstelle in unerm üdlicher und gründlicher 
A rbeit eine Ü bersicht über alle fü r den A biturien ten  der 
höheren Schule in  Frage kom m enden Berufe geschaffen 
und w ertvollste U nterlagen für die Berufsw ahl zur V er
fügung gestellt. Es liegt an den zur F ührung  der Jugend  
berufenen Stellen, dieses M aterial auszuw erten zum N utzen 
der neuen G enerationen von B erufsträgern . D aß dies bisher 
n ich t in  einem durchaus im Interesse der Jugend  liegenden 
A usm aß geschehen ist, dürfte  das weitere überm äßige A n
wachsen des Zudranges zu den Hochschulen beweisen. 
D enn neben anderen G ründen ist zweifellos auch die 
m a n g e l n d e  A u f k l ä r u n g  für diese E rscheinung v e ra n t
w ortlich zu m achen. D er V orstand der Z entralstelle h a t 
deshalb eine groß angelegte A u f k l ä r u n g s a r b e i t  be 

schlossen und diese dam it begonnen, daß die säm tlichen 
M erkblätter (z. Z. 85 Berufsdarstellungen) kostenlos an 
folgende Stellen versand t w urden (insgesam t über 300000 
M erk b lä tte r!):

a) an a l l e  h ö h e r e n  L e h r a n s t a l t e n  in  D eutsch land ,
b) an die Kreis- und S tad tschulinspektionen ,
c) an die deutschen Hochschulen,!
d) an die Schulabteilungen der L änderregierungen,
e) an die Provinzial-Schulkollegien,
f) an die U nterrich tsm in isterien  der Länder.
D am it w erden prak tisch  alle Schulen D eutschlands e r

faß t und angeregt, sich s tä rker als bisher m it der F rage der 
B erufsberatung zu befassen.

D er V e r b a n d  D e u t s c h e r  D i p l o m - I n g e n i e u r e  h a t 
bereits 1928 seine Bezirksvereine erneut au f die Pflege der 
B erufsberatung durch besondere R undschreiben und  Ü ber
sendung der M erkblätter hingewiesen. Zur A usw ertung 
der von der Zentralstelle durchgeführten  A ufk lärungs
arbe it is t es erforderlich, daß — wie das früher bereits 
durchgeführt — sich erfahrene B erufsträger den höheren 
Schulen bzw. den von diesen m it der B erufsberatung  be
tra u te n  L ehrk räften  zur V erfügung stellen zwecks A uf
klärung, A uskunftserteilung und  gegebenenfalls fü r B e
rufsvorträge. Soll die B erufsberatung  F rü ch te  tragen , 
so m uß sie an  der Quelle, aus der der N achwuchs s tröm t, 
an den höheren Schulen ausgeübt w erden. Es ist sicher 
eine schwere, aber eine dem  Berufsidealism us der d e u t
schen A kadem iker hegende und  in der akadem ischen 
Berufsauffassung begriffene Aufgabe!

G e b ü h re n o rd n u n g  d e r  A rc h i te k te n  u n d  
I n g e n ie u re

Bei A rbeiten, die nach  Z e i t a u f w a n d  be
rechnet w erden, sind in A nsatz zu bringen:

für W artezeit, Reisezeit u nd  A rbeitszeit fü r jede 
angefangene S tunde 8 RM „ für die erste S tunde 
20 RM .;

für Reiseaufw andsentschädigung je  Tag 25 RM „ 
m it Ü bernachten  35 RM .;

für Fahrgelder, G epäckbeförderung u. ä. die 
baren  Auslagen.

Mit der Aufzeigung der verschiedenen akadem ischen 
Berufsm öglichkeiten und der A ufklärung is t aber die 
A rbeit einer B erufsberatung n ich t erschöpft und  darf 
dam it n ich t begrenzt sein. Die Ü berfüllung der akade
m ischen Berufe ist offensichtlich; n u r der ausgesprochen 
für einen solchen B eruf begabte u nd  geeignete A nw ärter 
h a t A ussicht, in dem B eruf zu einer befriedigenden Stellung 
bzw. P rax is zu kom m en und  sich einen A ufstieg zu er
ringen. D er großen Zahl der guten  D urchschnittsbegabten  
m üssen aber auch W ege gezeigt w erden, die zu einem  ihnen 
liegenden B eruf führen, der ohne akadem isches S tudium  
erreicht w ird, A ufstiegsm öglichkeiten b ie te t, und  dem 
T üchtigen auch innere Befriedigung gew ährt. Die Z en tra l
stelle h a t deshalb in  den Bereich ih rer A rbeit neuerdings 
auch n i c h t a k a d e m i s c h e  B e r u f e  gezogen und  m it der 
H erausgabe entsprechender M erkblätter (zunächst über 
„W erkberufe“ ) begonnen. Die U ntersuchung solcher 
Berufsm öglichkeiten w ird fortgesetzt, und  diese A rbeit 
w ird dazu beitragen, die B erufsberatung zu vervoll
kom m nen und  ihr höchstm öglichen W irkungsgrad zu geben.

E in gewaltiges S tück A rbeit haben  die Z e n t r a l s t e l l e  
und die m it ihr arbeitenden  a k a d e m i s c h e n  S t a n d e s 
v e r b ä n d e  geleistet; noch vieles b le ib t zu tu n  übrig. A ber 
all diese A rbeit is t S tückw erk und  m uß es bleiben, wenn sie 
n ich t durch die M itarbeit der im prak tischen  Leben stehen 
den B erufsträger an den Quellen gestü tz t und  verlebendigt 
w ird!
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©ip!.-Sng. C A R L  W E IH E :

B I L D  U N G S W E R  T E  D E R  T E C H N I K

i .
D ie R e fo rm  des h ö h e r e n  S c h  u l  w e s e n s  in  P re u 

ßen  h a t  u n s  m a n ch e s  U n b e d e n k lic h e , a b e r  n o ch  
m e h r  m a n ch e s  B e d en k lich e  g e b ra c h t. A n  e inem  

ab e r  is t  sie v o rü b e rg e g a n g e n , u n d  das is t  d ie  B e rü c k 
s ic h tig u n g  d er T ec h n ik  in  d e r  S chu le . W e n n  m a n  au c h  
im  L a u fe  d e r  J a h rz e h n te  in  u n se re m , au s  dem  sch o 
la s tisc h e n  M it te la lte r  g eb o re n en  u n d  seine E ie r 
sch a len  b is h e u te  n o ch  h e ru m tra g e n d e n  S chu lw esen  
m a n ch e s  g e ä n d e r t u n d  n a m e n tl ic h  a u c h  b ezü g lich  
d e r  N a tu rw is se n sc h a f te n  n o tg e d ru n g e n  e in ige K o n 
zessionen  g e m a c h t h a t ,  so is t  doch  u n se re  S ch u le  
im m e r n o c h  v o n  d e r  g ru n d sä tz lic h e n  E in s te llu n g  b e 
h e rrsc h t ,  d a ß  d ie e ig en tlich e  B ild u n g  n u r  ü b e r  
S p ra ch e  u n d  G esc h ic h te  zu  e rw erb en  is t .  D er ganze 
S c h u lb e tr ie b  is t  e in  ew iges Z e rren  am  W o r t  h e ru m . 
W ir le rn e n  d re i o d e r  g a r  v ie r  S p ra c h e n , v o n  je d e r  
n a tü r l ic h  n u r  e tw as , o h n e  in  d ie e ig en tlich e  T iefe 
e in z u d rin g e n  oder au c h  n u r  e in d rin g en  zu  k ö n n e n , 
u n d  g la u b e n ’d a n n , w enn  w ir re c h t v ie le  V o k ab e ln  
u n d  g ra m m a tisc h e  R egeln  g e le rn t h a b e n , d ie  B ild u n g  
fü r  u n s  in  A n sp ru c h  n e h m e n  zu  k ö n n e n . G ew iß g ib t 
es h e u te  au c h  schon  w e its ic h tig e  S c h u lm ä n n e r , d ie 
ü b e r  d iesen  b e s c h rä n k te n  S ta n d p u n k t  h in a u s 
g ek o m m en  sind  u n d  d ie  sich  red lich  b em ü h e n , 
S ch u le  u n d  S ch ü le r v o n  d iesen  ü b e r lie fe r te n  B ild u n g s 
id e a le n  a b z u b rin g e n , a b e r  v ie lfach  k ä m p fe n  sie n o ch  
v erg e b lich , d en n  d ie g roße  M asse u n d  n a m e n tl ic h  die 
m a ß g eb e n d en  K re ise  s te h e n  im m e r n o ch  u n te r  dem  
E in f lu ß  d er a lle in se lig m ac h en d e n  S p ra ch w isse n sch a ft. 
A u ch  d e r  J u r i s t ,  d e r  ja ,  w ie ü b e ra ll, in  S ch u lfra g en  
m itre d e t ,  s ie h t se ine L eb e n sa u fg a b e  v o rn e h m lic h  in  
d e r  B e h e rrsc h u n g  des W o rte s  u n d  in  d e r  B e e in 
flu ssung  d u rc h  d as  W o rt.

D a e rsc h e in t es d a n n  w ie e ine  O ase in  e iner u n 
f ru c h tb a re n  W ü s te , w enn  ein  B u c h  ü b e r  „ B i l d u n g s 
w e r t e  d e r  T e c h n i k “  au s L e h re rk re ise n  h e rv o r 
g eh t* ). D e rV e rfa s se r  H . W e i n r e i c h  is t  u n s schon  
d u rc h  se ine v ie lfach e n  A u fsä tz e  ü b e r  d en  p ä d a g o 
g isch en  W e r t d e r  T ec h n ik  b e k a n n t.  E r  h a t  seine 
G ed a n k en  ü b e r  d ieses T h em a  in  d em  v o rlie g en d en  
B u ch e  ü b e rs ic h tlic h  u n d  in  k la re r  W eise zu sam m en - 
g es te llt. E s  is t  a lle rd in g s  h e u te  im m e r n o c h  e in  ge
w ag te s  U n te rn e h m e n , d e r  T ec h n ik  B ild u n g sw erte  
zu zu sp rec h en , d e r  T e c h n ik , d ie  d ie  a lle rw en ig s ten  
L e u te  v e rs te h e n  u n d  d e r  m a n  d ie  a lle rsc h lim m sten  
V orw ürfe  b ezü g lich  ih re r  A u sw irk u n g  a u f  den  
M enschen  u n d  d ie  m e n sch lich e  G ese llsch aft ge
m a c h t h a t .

M an w ird  n a tü r l ic h  g le ich  m it d em  E in w a n d  
k o m m en , d a ß  d e r  S ch ü le r  h e u te  in  d e r  S ch u le  d u rc h  
d ie v ie len  v e rsc h ie d e n e n  F ä c h e r  so ü b e r la s te t  is t ,  d aß  
au c h  bei b e s te m  W illen  e tw a s  N eues n ic h t  m e h r  a u f 
g en o m m en  w erd en  k a n n . D er E in w a n d  is t  v o ll
k o m m e n  b e re c h tig t ,  a b e r  d e r  G ed a n k e  m u ß  au c h  zu 
E n d e  g e d a c h t w erd en . S p ie lt d as  g roße  G eb ie t, das 
d ie  T e c h n ik  d a r s te l l t  u n d  d as  a u f  d ie  E n tw ic k lu n g  
d e r  m e n sch lich e n  K u l tu r  e inen  so u n g e h e u re n  E in -

*) Bildungswerte der Technik. — Von Dr. H. Weinreich,  Ober
studiendirektor in Stettin, 22 Abbildungen. — Berlin: VDI-Verlag 
G.m.b.H. ,  1928. — 151 S., geb. 7 RM.

fluß  g e h a b t h a t ,  e ine  R o lle  fü r  d ie  E rh a l tu n g  u n se re s  
D ase in s  u n d  u n se re s  F o r tk o m m e n s , in b e so n d e re  au c h  
in  k u ltu re lle r  B e z ieh u n g , so m u ß  eb en  d ie  Z e it d a fü r  
g e fu n d e n  W erden, u n d  z w a r  d u rc h  rü c k s ic h ts lo se s  
S tre ic h e n  a n d e re r  F ä c h e r ,  d ie  fü r  d ie  S ch u le  u n d  v o r  
a llen  D in g en  a u c h  fü r  d en  S ch ü le r  b is  z u m  Ü b e rd ru ß  
g e tr ie b e n  w erd en . W as w ü rd e  es u n se re r  so g e n a n n te n  
B ild u n g  sc h a d e n , w en n  e ine  o d e r  zw ei fre m d e  
S p ra c h e n  e in fach  g e s tric h e n  bzw . a u f  d ie jen ig en  
S ch ü le r b e s c h rä n k t w ü rd e n , d ie  das  S tu d iu m  e i n e r  
S p ra c h e , u n d  n ic h t  ih re  H a n d h a b u n g , in  ih re m  
sp ä te re n  B e ru f  e in m a l b ra u c h e n . D ie H a n d h a b u n g  
d e r  S p ra ch e  k a n n  m a n  j a  in  v e rh ä ltn is m ä ß ig  k u rz e r  
Zei t ,  u n d  zw a r am  b e s te n  in  d em  b e tre ffe n d e n  L an d e  
se lb s t le rn e n , w o fü r T a u se n d e  u n d  a b e rT a u s e n d e  v o n  
B e isp ie le n  v o rlieg en . W ozu  d a  d e r  g roße  A u fw a n d  
a n  M ühe u n d  Z e it, d e r  seh r h ä u f ig  d ie v o rh a n d e n e n  
E n e rg ie n  re s tlo s  v e rb ra u c h t u n d  d en  B e tre ffe n d en  
n a c h h e r  in  se in em  B eru fe  n u r  als m itte lm ä ß ig e  G röße 
e rsc h e in e n  lä ß t  ? K e in  G erin g e re r  als W ilh e lm  
O s t w a l d  h a t  a u f  d iese s inn lo se  E n e rg ie v e rg e u d u n g  
sch o n  v o r  J a h r e n  w a rn e n d  h in g ew e isen . I n  se inem  
A u fsa tz  „ G ru n d sä tz lic h e s  z u r  G esc h ic h te  d e r  T e c h 
n ik “  k o m m t er k u r z  u n d  tre ffen d  d a r a u f  n o ch  e in m al 
zu rü c k * ).

I I .
N a tü r l ic h  w äre  es v o llk o m m en  v e r fe h lt ,  in  d e r 

S ch u le  au c h  schon  re in e  T e c h n ik  zu le h re n  u n d  s oz u 
sagen  je d e n  M enschen  zu m  „ T e c h n ik e r“  zu  erz ieh en , 
w ie er ja  h e u te  zu m  „ S p ra c h k ü n s t le r“  e rzogen  w ird . 
D as h ieß e  v o n  e inem  E x tre m  ins an d e re  fa llen . D as 
R ic h tig e  lieg t, w ie ü b e ra ll, au c h  h ie r  in  d e r  M itte . 
E s  fe h lt  in  d e r  S ch u le  d as  V e rs tä n d n is  fü r  d ie  T e c h 
n ik , d ie  E rö r te ru n g  d er g ro ß en  E n tw ic k lu n g s lin ie n , 
d ie  d u rc h  d ie T e c h n ik  h in d u rc h g e h e n , eine E rö r te ru n g  
des E in flu sses , d en  d ie  T e c h n ik  a u f  d ie  E n tw ic k lu n g  
d e r  m e n sch lich e n  K u l tu r  g e h a b t h a t .  W ü rd e  h ie rv o n  
d ie  S ch u le  e tw a s  b rin g e n , a n g e k n ü p f t an  d ie g ro ß en  
te c h n is c h e n  E rf in d u n g e n  u n d  A rb e ite n , d ie  zu  a llen  
Z e iten  v o n  d e r  M en sch h e it a u s g e fü h rt s in d  u n d  d ie 
n ic h t  n u r ,  w ie m a n  so h äu fig  m e in t,  P ro d u k te  des 
le tz te n  J a h rh u n d e r t s  d a rs te lle n , so w ü rd e  w oh l ein  
ganz an d e res  V e rs tä n d n is  fü r  d ie  te c h n isc h e  A rb e it 
e rw ac h sen  u n d  d a m it w ied e r e ine  F ö rd e ru n g  d e r  G e
s a m tk u ltu r  u n se re s  V olkes e r re ic h t w erd en . D ie h e u 
tig e  K u ltu rh ö h e  d er M en sch h e it is t  n ic h t d u rc h  d ie 
E r le rn u n g  v o n  fre m d e n  S p ra c h e n  e r re ic h t  w o rd e n , 
so n d e rn  d u rc h  w e rk tä tig e s  S chaffen , d as  ü b e r h a u p t  
e rs t d ie  D a se in sb e d in g u n g en  schafft u n d  so m it d ie  
G ru n d lag e  a lle r K u l t u r  is t . D az u  k o m m t ,  d a ß  m a n  
m it  B e h a n d lu n g  d e ra r tig e r  S toffe d em  S ch ü le r  e n t 
g eg e n k o m m t, d e r in  d en  a lle rm e is te n  F ä lle n  ein  
g roßes In te re s se  an  te c h n is c h e n  D in g en  m itb r in g t ,  
d a s  a b e r  k ü n s tl ic h  d u rc h  d en  S c h u lb e tr ie b  u n te r 
d rü c k t u n d  v ie lfach  als A llo tr ia  u n d  T rä u m e re i b e 
ze ic h n e t w ird . D as P ro b le m , d as d ie  S ch u le  b ish e r  
n o c h  n ic h t h a t  lö sen  k ö n n e n , n ä m lic h  d em  S ch ü le r  
au c h  w irk lich e , au s Ü b e rz e u g u n g  h e ra u sk o m m e n d e  
F re u d e  an  se in er S c h u la rb e it  zu  g eben , k ö n n te  v ie l
le ic h t a u f  d iesem  W ege eine e rs te  L ö su n g  f in d en .

*) Zeitschrift des V. d. I. 1929, Heft 1.



50 L a p i c i d a  : Zeitspiegel Technik u. Kultur

D a b e i s te c k t  in  d e r  T e c h n ik  m e h r  W isse n s c h a ft als 
s ic h  d e r  ä l te s te  u n s e re r  A ltp h ilo lo g e n  ü b e r  se in en  
g ra m m a tis c h e n  R e g e ln  t r ä u m e n  lä ß t .  I n  d en  te c h 
n isc h e n  Ü b e rle g u n g e n  is t  e in e  L o g ik  v o rh a n d e n , d e re n  
R ic h tig k e it  d u rc h  d ie  u n e r b i t t l ic h e n  T a ts a c h e n  e r 
w iesen  w ird  u n d  d ie  d em  M en sch en  e in  g an z  an d e re s  
D e n k e n  u n d  A u ffassen  d e r  W e lt e rm ö g lic h t, als d as  
A u sw e n d ig le rn e n  v o n  irg e n d w e lc h e n  g ra m m a tis c h e n  
R e g e ln , d ie  d o ch  n u r  desw egen  b e s te h e n , w eil v o n  
ih n e n  je d e sm a l e ine  g ro ß e  A n z a h l v o n  A u sn a h m e n  
zu  v e rz e ic h n e n  s in d . G e d ä c h tn isk ra m  a u f  d e r  e inen  
S e ite  u n d  sc h a rfe s , fo lg e ric h tig e s  D en k e n  m it  u n e r 
b i t t l ic h e r  P rü fu n g  d u rc h  d ie  W irk lic h k e it  a u f  d e r  
a n d e re n  S e ite  s te h e n  e in a n d e r  g eg e n ü b e r , u n d  w ir 
w o llen  d o ch  u n se re r  J u g e n d  g e ra d e  d as  R e s te  geb en , 
d a s  sie im  p ra k tis c h e n  L e b e n  v e rw e r te n  k a n n .

I I I .
D er V erfa sse r  des v o r lie g e n d e n  B u c h es  b e k e n n t 

sich  zu  d e r  A n s ic h t, d ie  a u c h  sc h o n  v o n  H o r n e f f e r  
d e u t lic h  au sg e sp ro c h e n  is t ,  d a ß  d e r  In g e n ie u r  im

S ta a ts le b e n  u n te r  d ie  F ü h re r  u n d  E rz ie h e r  des V o lk es 
g e h ö r t u n d  h ie r  a n  e r s te r  S te lle  zu  s te h e n  h a t .  D a r u m  
m u ß  a u c h  d e r  G eis t d e r  T e c h n ik  in  d ie  S c h u le  ein- 
d rin g e n , s e lb s t w en n  d e s h a lb  a n d e re  F ä c h e r  r ü c k 
s ic h ts lo s  zu  s tre ic h e n  s in d . W ir  sc h lie ß e n  u n s  d en  
W o r te n  a n , d ie  d e r  V e rfa sse r  im  S c h lu ß k a p ite l  a u s 
s p r ic h t  u n d  fü r  d ie  a lle  In g e n ie u re  u n b e d in g t  ein- 
t r e t e n  s o ll te n :

„ U n s e r  g an zes  B ild u n g sw e se n  a b e r  l ä u f t  G e
fa h r , in  W o rtw isse n , P h ilo lo g ism u s , H is to r ism u s  
u n d  Ä s th e tiz ism u s  zu  v e rf la c h e n , w e n n  n ic h t  d e r  
In g e n ie u r  als B e ra te r  in  U n te r r ic h ts -  u n d  E r 
z ie h u n g s fra g e n  h e ra n g e z o g e n  w ird . Z w eie rle i 
k a n n  u n s  d e r  M an n  d e r  T e c h n ik  le h re n :  E in m a l 
ze ig t e r  u n s  d ie  re a le  W e lt ,  w ie sie h e u te  w irk 
lic h  is t .  U n d  z u m  a n d e re n  g ib t e r  u n s  d as  le u c h 
te n d e  V o rb ild  e ines Id e a l is te n  d e r  T a t ,  d e r  d u rc h  
se in  D e n k e n  u n d  S chaffen  d e r  M e n sc h h e it d ie n e n  
w ill u n d  d e r  s ich  a n s c h ic k t ,  a u c h  fü r  d ie  H e ilu n g  
o d e r  d o ch  L in d e ru n g  d e r  so z ia len  S ch äd e n  
M itte l u n d  W ege zu  f in d e n .“

L A P IC ID A :

Z E I T S P I E G E L

i
Schon im m er w ar der A nzeigenteil einer Z eitschrift eine 

F undgrube für K uriosa. A uch die S tellenanzeigen in  F ach 
zeitschriften geben vielfach A nlaß zur H eiterkeit, aber sie 
haben auch eine ernste Seite. W enn ein D iplom -Ingenieur 
eine S tellung durch eine Anzeige sucht und  g laubt, darin  
versichern zu m üssen, daß er „V ollakadem iker“  ist, so darf 
m an wohl trau rig  den K opf schütte ln . U nd wenn eine 
Baufirm a für die B auleitung einer „größeren industriellen 
F ab rik“  in der „D eutschen  B auzeitung“ einen „ A r c h i t e k 
t e n  ( © i p l . - 9 n  g .) o d e r  M a u r e r m e i s t e r “ such t, dann 
ist das zwar lächerlich und kann  zur H eiterkeit stim m en, 
aber eine solche H eiterkeit ist n ich t ganz u ngetrüb t, denn 
darin  kom m t n ich t etw a nu r eine völlige U nkenntnis der 
V erhältnisse zum A usdruck, sondern eine H erabsetzung 
technisch-w issenschaftlicher B ildung und der Technischen 
H ochschulen in  b re ite r Öffentlichkeit.

I I
H err K asim ir E d s c h m i d t ,  ein Schriftsteller, der in der 

Ö ffentlichkeit b ek an n t ist, veröffentlichte im  „D arm städ ter 
T ag eb la tt“ N r. 334, 1928, einen A ufsatz, den er „S öhne“ 
betite lte . In  diesem v erb re ite t er sich über die E rscheinung, 
daß die Söhne großer, geistig hochstehender M änner im 
allgem einen geistig n ich t die gleiche H öhe erreichen. Das 
is t n ich t neu und  m änniglich bekann t. Aber H err E d 
schm idt gib t den „großen“ V ätern  bzw. deren Söhnen einen 
R a t, der uns besonders angeht. E r sagt:

„B estim m t ist es schwer, als Sohn eines in  der 
geistigen W elt berühm ten  V aters in  eben dem selben 
Geleise sich au f die D auer durchzusetzen. Die großen 
N am en der V äter öffnen den K indern  wohl alle Türen, 
n u r n ich t diejenige einzige, die durch die eigene Be
rufung au f die D auer geöffnet w erden kann. Dagegen 
scheint das kolossal bew egte tä tige  Leben heute bereit, 
tausendfach  die K inder der großen Talente auf
zunehm en. D ie  N a t u r  k a n n  s i c h  h i e r  e r h o l e n .  
D i e  S ö h n e  g e i s t i g e r  F ü h r e r  s o l l e n  F l i e g e r ,  
B r ü c k e n b a u e r  u n d  E l e k t r o i n g e n i e u r e  w e r d e n  
— d a s  w ä r e  e i n  a u s g e z e i c h n e t e r  A u s g l e i c h  f ü r  
d i e  g e i s t i g e  R a s s e “ *).

*) Sperrdruck nicht im Original!

Also da haben  w ir technischen A kadem iker es w ieder! 
W as Technik und technische W issenschaften, Technische 
Hochschulen! H err K asim ir E dschm idt (in W irk lichkeit 
K arl E d u ard  S c h m i d t  in D arm stad t) bescheinigt es uns, 
wofür sie geeignet sind: als „A tem pause“ , die „die N a tu r 
nötig h a t, w enn sie in  einem einzigen Falle geistig zu v e r
schwenderisch gewesen is t“ , w'ie es an anderer Stelle seines 
Artikels heiß t. Die Technik, die technischen W issenschaf
ten  sind H errn  E dschm idt, obschon er am O rte einer 
Technischen Hochschule leb t, frem d; aber m it der den 
L ite ra ten  oft eigenen S ouverän ität u rte ilt er über Dinge, 
die er n ich t kenn t, n ich t versteh t. V ielleicht m ein t er m it 
„B rückenbauer“  die N ietkolonne, v e rsteh t er u n te r  
„E lek tro ingenieure“  die In sta lla teu re , die ihm  eine aus
gebrannte Sicherung seiner L ich tleitung  ersetzen.

Die Sache h a t aber noch eine andere Seite; das „D a rm 
s täd te r T ag eb la tt“  is t in  D arm sta d t sehr v erb re ite t. In  
D arm stad t is t bekanntlich  eine Technische H ochschule. 
W ir haben bisher n ich t feststellen können, ob von seiten 
der Technischen H ochschule, die doch von H errn  E d 
schm idt in ihrem  A nsehen und ih rer W ertung  schwer ge
troffen w'ird, etwas un ternom m en w urde, um  diese falschen 
E indrücke in der Ö ffentlichkeit richtigzustellen.

Der V erband D eutscher D iplom -Ingenieure führ t  seit 
vielen Ja h re n  einen s te ten  K a mp f  gegen die Gering
schätzung der technischen W issenschaften und  auch der 
Technischen H ochschulen. E r w arte t darauf, daß nun  auch 
die Technischen H ochschulen das ihrige tu n .

I I I
H err D r. C u r t i u s ,  z. Z t. R eichsw irtschaftsm inister, 

hielt am  27. Ja n u a r  1929 in M annheim  eine Sonntagsrede, 
in  der er u . a .  sag te: „ D e r  A u s g l e i c h  z w i s c h e n  
K a p i t a l  u n d  A r b e i t  m u ß  g e f u n d e n  w e r d e n . “

Dieser A usspruch ist zu einem  Schlagw ort jedes po liti
schen R edners, gleichviel welcher P arte i, geworden. Aber 
noch keiner h a t gesagt, w ie  n un  dieser „A usgleich“ aus- 
sehen soll. D aß er au f dem W ege unserer heu tigen  Sozial
politik  n ich t gefunden wird,  das sollte denn doch allm äh
lich offenkundig sein. Aber w enn es um Forderungen  einer 
w eiteren A usdehnung dieser „F ürsorge“ geht, dann  wird 
von den politischen P arte ien  dieser Irrw eg ständig  w eiter 
beschritten .
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An Schlagworten haben wir keinen Mangel, auch in der 
N achkriegszeit nie Mangel gehabt. W ir w arten auf positive 
A rbeit im „Ausgleich zwischen K ap ital und A rbeit“ !

IV
Das bekannte geringe Interesse, welches die breite Öffent

lichkeit der A r b e i t  i m  R e i c h s t a g  bzw. den im Reichstag 
gehaltenen Reden entgegenbringt, h a t den P lan gezeugt, 
die R eichstagsreden durch den R u n d f u n k  übertragen zu 
lassen. Man ist geneigt zu fragen, was dadurch gebessert 
werden so ll: die Reden im R eichstag oder das schwindende 
Interesse des regierten S taa tsbü rgers?  Und zu an tw orten : 
n ichts von alledem ; m an w ird dam it n u r das Interesse am 
R undfunk vernichten  und diesem selbst das Lebenslicht 
ausblasen.

V
In  Zeitungen begegnet m an neuerdings Verfassern, 

welche sich als „D ipl. rer. pol.“  bezeichnen. W as soll das 
heißen? D er gewöhnliche S taa tsbürger kann  sich n ich t 
vorstellen, das dies eine T itu la tu r ist, welche H erren führen, 
die die „H ochschule für K om m unalverw altung“ in Düssel
dorf besucht haben. N atürlich  h a t diese Rezeichnung, wie 
die vielen anderen „D iplom -Titel“  rechtlich keine G rund
lage. Zudem  ist sie ja  gänzlich sinnlos. Man kann  sich ja  
schließlich un ter einem „D iplom -Schuster“  etwas v o r
stellen, aber bei „D iplom -rerum -politicarum “ versagt das 
beste Vorstellungsvermögen. Hoffentlich w ird bald eine 
„Hochschule für R echtskunde“ aufgem acht, dam it wir 
doch auch den „ ü ip l.ju r .“  erleben, sowie eine „H ochschule 
fü r H eilkunde“ , wom it dann der noch verm ißte „D ipl. 
m ed.“  auf den P lan  tr i t t .

Sonderbare B lüten tre ib t die Sucht, den A kadem iker 
vorzutäuschen und den Laien Sand in die Augen zu streuen.

V I
„ W e l t f r e m d e  R e c h t s p r e c h u n g “ wirft die „K ölni

sche Zeitung“ (Nr. 45a, 1929) dem K am m ergericht vor. 
Zwei Urteile sind die Ursache desVorwurfes, und der T a t
bestand ist bei beiden derselbe: E in K raftfah rer kom m t 
nach einer ihm frem den S tad t und weiß n icht, daß eine 
S traße n u r nach e i n e r  R ichtung bzw. ein P latz  gar n icht 
befahren werden darf, weil keinerlei R ichtungstafel oder 
sonstige A nkündigung darauf hinweist. Die freisprechende 
Entscheidung des A m tsgerichts h a tte  der S taatsanw alt 
angefochten, und das K am m ergericht kam  zur V erurteilung; 
denn: zweifellos bestehe eine Polizeiverordnung, und der 
Angeklagte h ä tte  sich eben, wenn er schon nach dieser 
S tad t fäh rt, um  die örtlichen V erordnungen küm m ern 
müssen. A ndererseits bestim m e zwar die K raftfahrzeug
verkehrsordnung, daß auf Verbote und Beschränkungen 
durch W arnungstafeln hingewiesen werde, aber dabei 
handele es sich n u r um  eine Anweisung an die V erw altungs
behörden. K o mmt  diese der Anweisung nicht nach, so sei 
trotzdem  die betreffende Polizeiverordnung zu beachten.

Sicher eine „w eltfrem de R echtsprechung“ ! Aber noch 
etwas anderes: Form aljurisprudenz, die sich verkehrsfeind
lich aus w irkt und auch jede w irtschaftliche E insicht v e r
missen läß t. W as w urde hier n icht alles um eine Bagatelle 
in Bewegung gesetzt! Um eine Sache, die der Polizei
beam te m it einem Hinweis an die K raftfah rer h ä tte  er
ledigen können, wenn schon die „V erw altungsbehörde“ 
nicht für notw endig hä lt, entsprechende Tafeln aufzustellen. 

■Und d r itte n s : unsere R echtsprechung gewinnt n icht durch 
solche U rteile an Ansehen und V ertrauen.

V II
Der A ußenhandelsausschuß des D eutschen Industrie- 

und H andelstages faßte in einer Sitzung am 1. F ebruar 1929 
in Berlin eine Entschließung über den A usbau der zur 
W a h r u n g  d e u t s c h e r  W i r t s c h a f t s i n t e r e s s e n  be
stim m ten  am tlichen Auslandsmissionen. In  ihr wird u. a. 
gesagt, daß

„an  allen w ichtigen P lätzen des Auslandes besonders 
hierfür geeignete und bestim m te Beam te au f lange 
F ris t aufgestellt w erden sollen, die insbesondere auch 
Gewähr für die noch w eiter notwendige Verbesserung 
der w irtschaftlichen B erich ters ta ttung  nach Inhalt und 
Schnelligkeit geben.“

Dem kann  m an nur zustim m en. Aber diese Frage ist 
n icht bloß eine „kaufm ännische“ , sondern in weitem  A us
m aß eine „technische“ . Es erscheint unbedingt geboten, 
daß m an den B otschaften und G esandtschaften der Länder, 
die für unsere industrielle E ntw icklung und für unsere 
industrielle A uslandsarbeit w ichtig sind, geeignete T e c h 
n i k e r  ständig  beigibt, die w irtschaftlich geschult sind, und 
die nach genügender K enntnis von Land und  L euten  
unserer heimischen W irtschaft die größten D ienste leisten 
w ürden, die auch das A usw anderungsproblem  technisch 
gebildeter K räfte  studieren sollten und dafür wichtige 
Fingerzeige geben könnten.

V III
Seit langem streben die Ä rzte danach, daß der Ä rzte

kam m er ähnliche Befugnisse wie der A nw altskam m er ver
liehen w erden, so daß die K am m er im stande ist, au f E n t 
z i e h u n g  d e r  A p p r o b a t i o n  zu erkennen. Eine solche 
Angleichung der R echte der Ä rzte an die der Anwälte 
scheiterte bisher an dem Reichstag.

Das bisher geltende R echt w ird seit langem  sowohl von 
den Ä rzten wie auch von der Allgemeinheit als durchaus 
unzulänglich em pfunden. Die einm al erteilte A pprobation  
kann näm lich nur in zwei Fällen zurückgenom m en w erden : 
einmal, w enn die Nachweise, welche zur A pprobation  
geführt haben, sich als unrichtig  erwiesen haben, und zum 
anderen, wenn dem A pprobierten die bürgerlichen E h ren 
rechte aberkannt werden. In  letzterem  Falle kann  die 
A pprobation auch für die D auer dieser A berkennung e n t
zogen werden. N unm ehr h a t das M inisterium der ä rz t
lichen S tandesvertretung  zwei Vorschläge für die Änderung 
dieses Zustandes vorgelegt. Mit diesen Vorschlägen 
werden sich zunächst die Ä rzte seihst zu befassen haben. 
Aber die Frage ist von so w eittragender B edeutung, daß 
auch die Öffentlichkeit nicht an ihr vorübergehen kann. 
Es wird abzuw arten sein, welche Vorschläge dem Gesetz
geber auf G rund der G utachten  der ärztlichen S tandes
v ertretungen  gem acht werden. Diese Vorschläge müssen 
einer eingehenden W ürdigung in der Allgemeinheit u n te r
zogen werden.

IX
Die in le tzter Zeit sich häufenden B a u e i n s t ü r z e  ver- 

an laß ten  die „F ran k fu rte r Zeitung“ , den bekannten 
Betonfachm ann Ingenieur R obert M a i l l a r t  (Genf) um 
eine Ä ußerung zu b itten , die in Nr. 76, 1929 der genannten 
Zeitung veröffentlicht wurde. In  seiner ausführlichen 
D arstellung kom m t dieser Sachkenner zu dem Schluß, daß 
eine Verschärfung der bestehenden Baupolizeivorschriften 
kaum  von N utzen sein würde. D er N achteil der Baupolizei 
sei, daß sie das V erantw ortungsgefühl des U nternehm ers 
und seines Technikers schwäche: „D er B auherr sagt sich: 
wozu brauche ich einen teueren Ingenieur, da der E n tw urf 
doch am tlich geprüft und korrigiert wi r d?“ . . .  „ S ta a t
liches Eingreifen in die Berufssphäre des Ingenieurs und 
U nternehm ers ist kaum vom  G uten. Dagegen sollte der 
S taa t darüber wachen, daß zum Entw erfen und A usführen 
von B auten  nu r s o r g f ä l t i g  v o r g e b i l d e t e  u n d  e r 
f a h r e n e  I n g e n i e u r e  und U nternehm er z u g e l a s s e n  
w e r d e n ,  die dann auch die volle V erantw ortung zu tragen  
h ä tte n .“

Die A usführungen bzw. Schlußfolgerungendes Schweizer 
Ingenieurs sind jedenfalls beachtensw ert und sollten einm al 
in den technischen K reisen eingehend erö rtert w erden.

X
D aß unser S c h l i c h t u n g s w e s e n  reif zu einer Ü ber

prüfung und  Ä nderung ist, h a t n ich t erst der bekann te
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Eisenkonflikt im  R uhrgebiet aufgezeigt. H ier ist das 
Bedürfnis zur W andlung n u r besonders offensichtlich zu
tag e  ge tre ten , weshalb nun  auch die E rö rte rung  der 
„R eform “ s tä rker einzusetzen beginnt. So w idm et die 
Vereinigung der deutschen A rbeitgeberverbände (Berlin) 
dem  H au p tte il ih rer Zeitschrift vom  1. F eb ru ar 1929 („D er 
A rbeitgeber“ ) der Schlichtungsreform . Allen K reisen, die 
an dieser F rage in teressiert sind, b ieten  die veröffentlichten 
B eiträge nam hafter Sachkenner w ichtiges M aterial.

X I
D er le tz te  B ericht des S t a a t l i c h e n  L e i h a m t e s  

(Berlin) is t fü r die herrschende N ot in  D eutschland recht 
aufschlußreich. Iü  die Augen fallend ist, daß die A rbeite r
schaft in  nu r ganz geringem Maße das L eiham t in A nspruch 
nahm , und zwar w aren von den rd. 153 000 D arlehnssuchern 
nu r 5,4 v. H . A rbeiter, w ährend beispielsweise selbständige 
Gew erbetreibende 25 v. H . und  A ngestellte 13 v . H . der 
D arlehnssucher ausm achten.

D aß der B ericht die „Ingen ieure“  zu den „A ngestellten“ 
schlechthin („kaufm ännische und  B üroangestellte, H an d 
lungsgehilfen, Ingenieure, Techniker usw .“ ) rechnet, 
w ährend w eiterhin un terschieden w ird die „G ruppe Ärzte, 
A potheker, R echtsanw älte und andere wissenschaftliche 
Berufe“ , n im m t den K enner der Dinge n ich t w under. 
„Ingen ieur“  und  „D iplom -Ingenieur“ , das is t kein U n ter
schied, beide zählen n ich t zu „w issenschaftlichen Berufen“ .

U nd 1929 w erden es 30 Ja h re , seitdem  die Technischen 
H ochschulen den U niversitäten  „gleichgestellt“  w urden. 

'D avon  h a t w eder die B ürokratie  noch die breite  Ö ffentlich
keit bis heu te w irklich K enn tn is genom men.

X II
Ü ber „ R e p a r a t i o n s f r a g e n “ sprach kürzlich au f einer 

Jub iläum stagung  des genossenschaftlichen G iroverbandes 
der D resdner B ank der R eichsm inister a. D. D r. H e r m e s  
und  k ritisierte  u . a. die m angelnde A k tiv itä t D eutschlands 
au f dem Gebiete der R eparationspolitik . „ E s  g i b t  k e i 
n e n  B e r u f s s t a n d ,  d e s s e n  L a g e  u n d  A u s s i c h t e n  
n i c h t  g e r a d e  d a v o n  a b h ä n g e n ,  w e l c h e  L ö s u n g  
d i e  R e p a r a t i o n s f r a g e  j e t z t  f i n d e n  w i r d . “

In  der T a t is t es erstaunlich , welch geringes Echo diese 
Frage, welche über unsere Z ukunft entscheidend sein w ird, 
bisher in der Ö ffentlichkeit geweckt h a t. D er B erich t von 
P ark er G i l b e r t  fü h rt als A rgum ent der Zahlungsfähigkeit 
und des w achsenden W ohlstandes an, daß die E inkom m en
höhe der A rbeiterschaft w eiter gestiegen ist. A uf wessen 
K osten diese S teigerung, die sich n ich t au f der natürlichen  
und D auer garantierenden Lage der W irtschaft au fbau t, 
erzielt w urde, darüber schweigt sich der B ericht aus. Man 
untersuche einm al die Lage der w issenschaftlichen Berufe, 
der „geistigen A rbeiter“ , der höheren B e am ten ! Insbeson
dere der älteren , rücksichtslos aus dem  E rw erbsleben aus
gestoßenen T räger höherer Berufe.

B U C H B E S P R E C H U N G E N

B e itr ä g e  z u r  G e sc h ic h te  d e r  T e c h n ik  u n d  I n d u s t r ie .  
Jah rbuch  des Vereins deutscher Ingenieure, heraus
gegeben von Conrad M atschoß, 18. B and, 1928. 
Berlin: V. D. I.-V erlag G. m. b. H. Geb. 10,— M.

Eine reiche Sam m lung neuer und in teressan ter Beiträge. 
Schon an erste r Stelle is t eine köstliche A bhandlung über 
die „Schw azer Bergw erke“ nach dem  sogenannten „E sten- 
hard tischen  Codex“ , der, in  deutscher Sprache geschrieben, 
einen anschaulichen E inblick in  die Betriebs- und A rbeits
verhältnisse der „Perckw erche“  um  1556 gew ährt. D er 
T iroler B ergbau ging durch R aubbau  seiner Erze Ende 
des 16. Ja h rh u n d e rts  dem  Verfall entgegen, da bei dem 
niederen S tand  der dam aligen B ergbautechnik  vorzeitig 
aus Mangel an E rzen der A bbau nich t m ehr ren tabel war. 
Mit R echt w ünscht der Verfasser, O berbergdirektor F ranz 
M ayer, M ünchen, daß die Zeit w iederkehren möge, die der 
alte  Spruch b ek rä ftig t: „F re it Euch. Ess ist ain perck- 
werch E rs tanden .“

An diese m ehr kulturgeschichtliche S tudie schließt sich 
eine zusam m enfassende B etrach tung  über die „E n tw ick 
lung der E lektrizitätsverw endung im  B ergbau“ von 
Professor §>c.-3ng. W ilh. Phibppi, Berlin.

W as soll m an  aus dem  reichen In h a lt dieses Bandes 
noch hervorheben ? Den M aschinenbauer fesselt besonders 
der B eitrag  über „die Geschichte der W asserkraftm aschi
nen“  von Geh. R eg .-R at Prof. Dr. E rn s t Reichel, Berlin- 
C harlo ttenburg, der in  gedrängter F orm  die w esentlichsten 
Entw icklungsform en der W asserkraftm aschinen behandelt. 
Besonders nachahm ensw ert is t, daß  die Köpfe der großen 
Schöpfer au f diesem G ebiet wie Ponęełet, E uler, Four- 
neyron, W eißbach, R edtenbacher, F ink , F rancis, P elton  
und  als A bschluß dieser hervorragenden Reihe K aplan in 
den T ex t v e rs treu t aufgenom m en sind. M an m öchte 
wünschen und  em pfehlen, daß diese Ü bung, die verd ienst
vollen M änner der Technik neben ihrem  W erk zu zeigen 
— und  sie sind uns ja  zum eist noch so frem d — allgem einer 
B rauch wird.

Auch a u f  unsere „w irtschaftliche F ertigung“  brauchen 
wir G egenwärtigen uns n ich ts einzubilden, ©ipi.-üng. 
E rn s t M arx, W eim ar, zeigt am  Beispiel der H erabsetzung 
der „M ünz-K osten“ , wie vor 400 Ja h re n  die heu te  beton ten

Gedankengänge schon vorhanden  w aren, wie nö tig  es ist, 
daß „einer dem  anderen seine A rbeit in  die H and  g ib t“ , 
und daß „allezeit w eiter nach m ehrerem  V orteil je  länger 
je  besser nachgedacht w erde“ .

Diese Beispiele zeigen w iederum , w orin der W ert dieser 
Aufsätze für den Ingenieur liegt. Das V ersenken in  das 
D enken und  Fühlen der V orgänger und  ^ orläufer w ird 
ste ts  eine Quelle neuer A nregungen sein und  erz ieh t zur 
D ankbarke it gegenüber jenen , die Ja h rh u n d e rte  v o r uns 
P ion ierarbeit geleistet haben. In  dieser H insich t spricht 
der gleiche Geist zu uns, ob w ir aus der „G eschichte der 
Brille“  (von Prof. D r. M oritz von R ohr, Jena) sehen, wie 
auch einfache G ebrauchsform en ihre lange E ntw ick lungs
zeit durchlaufen m ußten , oder ob die „A nfänge der D am pf
schiffahrt au f der D onau“ (Ing. E rich  K urtze l-R un t- 
scheiner, W ien, und Dr. K arl W iniewicz, W ien) uns lehren, 
daß allezeit technische A rbeit gleichbedeutend w ar m it der 
Ü berw indung von Schwierigkeiten.

SMpl.-Üng. N. S tern , F ra n k fu rt a. M.

K o m e te n  ü b e r  u n s .  Sehr gewagte B ehauptungen . Von 
R egierungsbaum eister © ipl.-Sng. A ugust Seboldt. 
56 Seiten m it 44 B ildern. S elbstverlag : Halle a. d. S., 
K önigstraße 18. 1928. G eheftet 3 ,— M.

Die B ehauptungen  des Verfassers sind w irklich sehr 
gewagt. T rotzdem  sind die G edanken, die sich ein Laie 
au f geologischem G ebiete m ach t, n ich t un in teressan t. 
N atürlich  gerät er m it säm tlichen gegenw ärtig h e rr
schenden Vorstellungen über die G eschichte der E rde, die 
geologischen Z eitalter, die B ildung der Form ationen , die 
E n tstehung  der E rd teile  usw. in K onflikt. M an w ird leb 
h aft erinnert an  die phantasievollen  R om ane eines Jules 
Verne, der die k ühnsten  technischen u nd  w issenschaftlichen 
Ideen und  P läne in  die G egenwart versetzte  und dabei oft 
das K opfschütteln  seiner Zeitgenossen hervorrief. W ir, 
die w ir je tz t eine Reihe von Jah rzeh n ten  nach ihm  leben, 
finden seine Ideen  gar n ich t m ehr so abwegig, denn vieles, 
was dam als w ildeste P han tasie  erschien, is t heu te W irk 
lichkeit geworden, ja  sogar vielfach überholt.

Legen w ir an  die vorliegenden A usführungen über die 
Kom eteneinschüsse in  die E rde , den Mars und den Ju p ite r



20 (1929) Nr. 3 Buchbesprechungen 53

einen ähnlichen M aßstab wie an die Rom ane eines Jules 
Verne! W ir k ränken  dam it n icht die exakten  W issen
schaftler m it ih ren  au f eingehenden Forschungen und 
U ntersuchungen aufgebauten Theorien über W eltenbildung 
und Erdgeschichte und  tu n  au f der anderen Seite dem 
Verfasser n ich t U nrecht, dessen Schlußfolgerungen jeden
falls auf einer U nzahl von im m erhin recht interessanten 
B eobachtungen fußen.

Die Schlußfolgerung über die Bildung der E rdteile durch 
K om eteneinschüsse ist jedenfalls eine neue Auflage einer 
Theorie der E rdbildung bzw. E rdteilb ildung durch ge
waltige K atastrophen  der E rde, eine Theorie, die m an 
eigentlich schon einm al vor hundert Jah ren  zu Grabe 
getragen h a t. Ni.

N eue  W e rk k u n s t .  Neuere A rbeiten  von Alfred L i e b i g .  
Mit einer E inleitung von Dr. E gbert D elpy, Berlin W 62: 
F riedrich E rn s t H übsch Verlag G. m. b. H ., 59 S.

Das Buch en th ä lt eine Reihe von A usführungen und 
E ntw ürfen des durch seine M essebauten bekannten  
Leipziger A rchitekten  Alfred Liebig. Bei allen A rbeiten 
dieses K ünstlers vereinigt sich kraftvolle L inienführung 
m it dem B estreben, den neuen fortschrittlichen A nschau
ungen in  der B aukunst Rechnung zu tragen , ohne das 
Bisherige restlos aufzugeben. Vielleicht h a t gerade dieser 
Kom prom iß zwischen Altem und Neuem seinen eigenen 
Reiz, auch als Gegengewicht gegen die übertriebene Sach
lichkeit, die heute vielfach propagiert wird. Die A rchitek
tu r  ist heute in einem Zwischenstadium  der Entw icklung, 
das sicher noch nicht abgeschlossen ist, denn von einem 
festen neuzeitlichen B austil kann  m an noch nicht sprechen. 
Sie steh t noch allzusehr u n te r dem äußeren D ruck der Not, 
der alles abzuweisen sucht, was irgendwie für die A us
schmückung beiträg t. Ob ein solcher Stil, der sich gern 
als sachlicher bezeichnet, w irklich das Endglied der E n t
wicklungsreihe sein wird, bleibe noch dahingestellt. Es wird 
vielleicht gehen wie überall, wenn m an von einem E xtrem  
ins andere fällt und die goldene M ittelstraße überschlägt.

Möglicherweise geben die A rbeiten Liebigs einen U n ter
grund ab, auf dem diese M ittelstraße gebaut und zum Ziele 
geführt werden kann. N atürlich  ist le tzten  Endes alle 
K unstauffassung Sache des Geschmacks, also ein S tre it
punkt, der auch dem F ak to r Zeit unterw orfen ist.

Die A usstattung des Buches ist außerordentlich vornehm  
und m acht dem Verlag alle Ehre.

©ipl.-3ng. Carl W eihe, F rank fu rt a. M.

100 J a h r e  F r ie d r .  T h o m é e . 1827 bis 1927. E in  F est
buch. B earbeitet von H . F. Thomée, W erdohl. 
Buchschm uck von M einhard Jakoby , Mölln (Lauen
burg). Bilder und D ruck von W erbesta tt W iesem ann, 
Hagen i. W estf. 153 S.

Es ist eine schöne S itte geworden, daß die deutsche 
Industrie gelegentlich ihrer Jub iläen  Festschriften  heraus
gibt, die die Entw icklung des W erkes darstellen. D am it 
entstehen einzelne Beiträge zur Geschichte der Industrie  
und Technik, die m ithelfen, das Gesam tbild des geschicht
lichen W erdens zu übersehen und die gleichzeitig dem 
heutigen Geschlecht und dem späteren  technischen N ach
wuchs zeigen, aus wie kleinen A nfängen sich die Industrie 
entw ickelt h a t und  m it welchen W iderständen sie zu 
käm pfen h a tte . Jedes derartige Buch ste llt ein kleines 
H eldenbuch dar, indem  es vor Augen füh rt, wie die G ründer 
unserer Industrie  m it U nerm üdlichkeit und Ausdauer, 
m it alles überw indendem  Mut und eiserner Energie sich 
und ihr W erk durchgesetzt haben. Jede dieser Industrien  
stellt auch einen B austein  zum A ufbau des D eutschen 
Reiches dar, denn erst aus dem technischen Schaffen 
konnte der W ohlstand en tstehen, der das Reich hoch
gebracht und  das Ansehen unseres Volkes vergrößert, 
leider auch den Neid des Auslandes geschürt ha t.

Die vorliegende Festschrift kann  ohne weiteres in diese 
Schriften eingereiht w erden; sie gibt gleichzeitig einen

beachtensw erten E inblick in  die Entw icklung der E isen
industrie in W estfalen und ist m it sehr schönen A bbildun
gen, K opfleisten und Schlußvignetten geschm ückt, die das 
urkräftige Schaffen des arbeitenden Landes, „wo der 
M ärker Eisen reck t“ , widerspiegeln. C. W.

A n g e w a n d te  D iffe re n tia l-  u n d  I n te g r a l re c h n u n g .  
E in e  E in fü h ru n g  in  d ie  G ru n d g e d a n k e n  n e u z e i t
l ic h e r  M a th e m a tik  m i t  b e s o n d e r e r  B e rü c k s ic h 
tig u n g  te c h n is c h -p h y s ik a l is c h e r  A n w e n d u n g e n .
Von A. H a r n a c k  (Studienbücher der M athem atik, 
der N aturw issenschaften und der Technik, B and 1). 
B erlin: O tto Salle, 1928.

Diese D arstellung der Infinitesim alrechnung dürfte 
äußerst geeignet sein, um  den angehenden Ingenieur, dem 
es um  ein wirkliches V erständnis der höheren Analysis zu 
tu n  ist, in diese W issenschaft einzuführen. Die D ar
stellung ist überall anschaulich, verm eidet die äußerste 
S trenge ab s trak te r Beweisführung, wie sie für den M athe
m atiker unerläßlich ist, verfällt aber nirgends in  den 
Fehler, über vorhandene Schwierigkeiten durch Schein
beweise hinwegzutäuschen. Stofflich geht sie bis zu den 
Differentialgleichungen 2. Ordnung einschließlich. Ih r 
besonderer W ert für den Ingenieur liegt in der großen 
Zahl trefflich ausgewählter, gut vorbereiteter und durch
geführter Anwendungen aus den technisch-physikalischen 
Stoffgebieten. M. Zacharias, Berlin.

V om  W e rd en  d e r  n a tu rw is s e n s c h a f tl ic h e n  P ro b le m e .
G rundriß einer Geschichte der N aturw issenschaften 
von Dr. Friedrich D annem ann, Professor an  der U ni
versitä t Bonn. Mit 82 Abbildungen, zum größten Teil 
in  W iedergabe nach den Originalwerken. Leipzig. Verlag 
von W ilhelm Engelm ann. 1928. 376 S., geb. 19,— M.

Der bekannte Verfasser des vierbändigen W erkes „D ie 
N aturw issenschaften in ihrer Entw icklung und  ihrem  Zu
sam m enhänge“ , auf das w ir wiederholt hingewiesen haben 
(s. Z. V. D. D. I. 1921, S. 25; T. u. K ., S. 44), h a t je tz t den 
Inhalt dieses W erkes auf einen einzigen Band zusam m en
gedrängt, um  dem jenigen, der zunächst einm al in die 
Geschichte der Naturw issenschaften eindringen will, eine 
abgekürzte D arstellung zu geben. F ü r weitere Forschungen 
ist natürlich  das größere W erk unentbehrlich. Auch der 
Techniker wird diesem neuen Buch B eachtung schenken 
müssen, denn die Anwendung der naturw issenschaftlichen 
Problem e setzt auch ein gewisses V erständnis für ihre E n t
stehung und  Entw icklung voraus. A ußerdem  finden sich 
auch in dem Buch, wie in dem größeren W erke, manche 
Hinweise auf die Entw icklungsgeschichte der Technik, die 
ja  neuerdings bei den Ingenieuren im m er m ehr B eachtung 
findet.

Da das Buch die gesam ten N aturw issenschaften um faßt, 
also auch Chemie, B otanik und  Zoologie, Astronomie usw. 
in seine D arstellung einschließt, so h a t das Buch für den 
Techniker noch den besonderen W ert, ihn einm al über sein 
enges Fachgebiet hinausblicken zu lassen und sein A ugen
m erk auf die großen Zusam m enhänge und  die B erührungs
punkte m it anderen Grenzgebieten zu richten.

Den S tudierenden und den Schülern der oberen K lassen 
unserer höheren L ehranstalten  sowie den naturw issen
schaftlichen und m athem atischen Lehrern sei das Buch 
besonders empfohlen, nam entlich den Lehrern, um  den 
U nterrich t durch geschichtliche Hinweise zu beleben und  
zu vertiefen und den Schülern im m er wieder au f die N ot
wendigkeit eines Einblicks in die E n tstehung  unserer 
W issenschaften zu geben. Das Ringen der M enschheit um  
E rkenntnis m it seinen Erfolgen und Fehlschlägen ist 
im m er ein guter Lehrm eister fü r die Gegenwart gewesen. 
Die E rkenntnis kann  nur schrittw eise und allm ählich vor 
sich gehen, und  die Geschichte kann  uns lehren, wenigstens 
ungefähr die R ichtung zu finden, in  der die Forschung 
weiterzuschreiten hat.

© ipl.-9ng . Carl W eihe, F ran k fu rt a. M.
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D ie E n tw ic k lu n g  d e r  e le k tr is c h e n  L o k o m o tiv e n  u n d  
T r ie b w a g e n . Von Ing. F . X . S a u r a u ,  B undesbahn
präsiden t a . D. ,  W ien IX , T ürkenstraße 9: B uch
verlag „V ienna“ R udolf Jam nig . 192 S., eine Tafel, 
78 A bbildungen, geh. 4,60 RM ., geb. 5,60 RM.

Nach kurzem  Ü berblick über die allgemeine geschicht
liche Entw icklung und  die ersten Anfänge elektrischer 
Bahnen in Ö sterreich geht der Verfasser näher auf die ersten

Z u r  R e fo r m  d e r  d e u t s c h e n  T e c h n is c h e n  
H o c h s c h u le n .

Wir geben nachstehenden Ausführungen in unserer Zeitschrift 
gerne Raum als einer Stimme aus den Kreisen der Studierenden der 
Technischen Hochschulen. Es ist erwünscht, daß die Studentenschaft 
sich noch aktiver als bisher mit der Frage der „Reform“ befasse; 
das würde der Klärung und der Verwirklichung nur dienlich sein.

Die Schriftleitung.
In  gewaltiger Fülle h a t sich der Lehrstoff angesam m elt. 

W as noch vor wenigen Jah rzeh n ten  neu w ar und von den 
Professoren der T H  je nach ihrer individuellen Schätzung 
gelehrt oder n icht gelehrt w urde, ste llt heute den festen 
und leider auch sta rren  B estand unserer H ochschulbildung 
dar. W as durch diese zuweilen sehr persönlichkeitsstarke 
Auswahl, Vorliebe, oder sagen w ir ruhig, Begeisterung, der 
dam aligen Jugend  nahegebrach t w urde, w ar also „lebendi
ges W issen“ , m it In teresse gegeben, m it In teresse emp
fangen. (Freilich, so w ar es aus anderen, heu te n ich t m ehr 
aktuellen G ründen, n ich t im m er.) Das aber ist heu te ein 
S tandard , der in  der Folge der S tudenten jahrgänge in fast 
gleichbleibender Form  diesen allen aufgezwungen w ird: 
Eine Mühle — und fragen wir n icht, was sie vera rbe ite t 
und wie — —

Oder d o ch ! Es gilt in diesem Augenblick im m er wieder 
die W ahrheit zu sagen, und  n ich t die persönlichsten R ück
sichten sollen uns hem m en: Mit dem Feuer einer nur 
jugendlichen Begeisterung — m it dem sta rken  W unsch, 
Erfüllung der N eigungen zu finden — m it einer stillen 
Vorliebe für grade diesen B eruf: m it solchen Gefühlen, 
das wird m an sagen dürfen, b e tr i t t  die M ehrheit und gewiß 
doch der bessere Teil unserer S tuden ten  die Schwelle der 
Hochschule. U nd diese beginnt ihre T ätigkeit, indem  sie 
über alles F euer wie se lbstverständlich  einen gehörigen 
K übel Stickstoff ausleert, über alle, „G u te  und Schlechte“ . 
Aber die Besseren m üssen daru n te r leiden, weil sie ihre 
Hoffnung getäuscht, ihre B erufsfreudigkeit in  Zweifel 
gestellt sehen.

Dem Lernzw ang der H öheren Schule en tronnen , er
kennen sie, daß sich Gleiches fo rtse tz t. W en h ä tten  in 
solchen ersten  W ochen und  M onaten die Exam ensgespräche 
der älteren  Sem ester n ich t en tm u tig t, aus denen zu er
kennen w ar, daß es so w eiter gehen w ird! Neun Jah re  
H öhere Schule, das is t ein g erü tte lt M aß; doch, sprechen 
wir hier n u r von der Hochschule!

Die „akadem ische F re ihe it“  ? Alles ist organisch, von 
der ersten  Vorlesung an : D er W issensschwall, der sich 
au fbäum t, schreit „D u m u ß t!“ Man denkt an  die goldenen 
ersten  Sem ester der Ju risten . Ob bew ußt oder unbew ußt, 
ihre Lehrer, von B eruf M enschenkenner, lassen ihnen die 
M uße, sich le ich t und  unbew ußt, wie von außen, dem 
S tudium  zu nähern . Das ist die bessere Psychologie!

Die M uße, die jeder Mensch b rau ch t wie das B ro t, m uß 
sich der Ingen ieurstuden t s teh len !

Ü ber 30 S tunden  Vorlesungen und Ü bungen verlangen 
30 S tunden  Vor- und  N acharbeit! Oder wem erscheint 
es absurd , daß jeder, der den Stoff gewissenhaft, jedenfalls 
m öglichst vollständig begreifen will, bei unserem  S tudium  
zu jeder S tunde eine S tunde N ebenarbeit benö tig t zu 
W iederholungen, V orbereitungen, Zeichnungen, zum E in 
schreiben usw. ? 10 S tunden täglich — sem esterlang — 
und  im m er in  den drei bis vier gleichbleibenden Teil
gebieten, kann  ohnehin n iem and arbeiten .

Zu den A bstrichen, die also in  der N a tu r der E inrich tung  
liegen, kom m en die hinzu, die gestohlen w erden: Jene

elektrischen V ollbahnen in  Ö sterreich ein, um  dann  die 
E lektrisierung der österreichischen B undesbahnen  zu 
behandeln. Die D arste llung  ist tro tz  ihrer K ürze so in 
s tru k tiv , daß auch der N ichtfachm ann einen ausgezeich
neten Ü berblick über den S tand  der E lek trisierung  der 
V ollbahnen, besonders in Ö sterreich, gew innt. Das Buch 
ist jedem  E isenbahner zu em pfehlen.

5>ipl.-3ng. K. F . S teinm etz.

S tunden , die ganz anderen D ingen gew idm et und die über- 
d ü ste rt sind durch das Gewissen, das die „P flich terfü llung“ 
fordert, S tunden , die aber doch nu r zur eigentlich wü n 
schensw erten V ervollkom m nung der P ersönlichkeit in 
irgendeiner R ich tung  dienen.

In  diesen notw endigen A bstrichen an Zeit und  in jener 
E rstickung  des m it gebrachten  Interesses liegt der „schlechte 
W irkungsgrad“ des S tudium s begründet, das in  seiner 
K onzeption ohne diese Schädlinge gedacht ist.

N icht aber n u r ein eigentlich „unp rak tisches“  System 
liegt hier vor, sondern auch dessen noch viel w ichtigere 
Ergebnisse au f m enschlichem  G ebiet, die schon berüh rt 
w urden. W er könnte heute anders, als im  Sinne einer 
Phrase, von einer glücklichen, frohen S tuden tenze it 
sprechen? Der F all w ird sogleich trag isch , w enn w ir es 
anders ausdrücken: D am it ist entschieden, daß der zum 
schönsten vorausbestim m te Teil der Jugend , „die Ju g en d “ 
selbst durch sinnlosen Zwang der In s titu tio n en  verhärm t 
w ird. U nendlich w ertvolle, unw iederbringliche G üter von 
höchstem  augenblicklichem  und dauerndem  W ert bleiben 
diesen Menschen im  allgem einen voren tha lten . Eine 
Zivilisation, von der wir täglich erfahren, daß sie eine,,hohe“ 
ist, kann  die V erküm m erung der m enschlichen, also 
höchsten Belange m it ansehen, kann  m it ansehen, daß selbst 
durch ihre O pferung au f der anderen Seite auch nicht der 
geringste V orteil erreich t w ird, ja  das Gegenteil!

W ohlgem erkt, es is t die R ede vom  besseren Teil der 
L ernenden! W as die Mühle verläß t, ist leider der Typus 
eines seriösen, w issenbeladenen „F achm anns“  — will 
sagen eines innerlich gealterten , um  die höchsten  G üter, 
die das Leben in  der Zeit jener Ja h re  zu vergeben h a t, 
betrogenen und eigentlich doch unerfahrenen A nfängers. 
Es gehört eine starke oder unem pfindliche Na t u r  dazu,  
wenn es irgendwie anders sein sollte.

Man halte  mich n icht für einen F eind der W issenschaft! 
Ich  weiß sogar, daß besonders die schöpferische W issen
schaft, und dam it ein großer Teil unserer H ochschullehrer, 
das ganze System  der A ufbürdung für ebenso falsch hält, 
wie es die S tuden ten  em pfinden. Allein, sehr viele Einzelne 
sind ihrem  Fach  v erh a fte t und w ürden, befrag t, n o t
wendigerweise E inschränkungen n u r für ihnen ferner
liegende Gebiete gelten lassen wollen.

in  der T a t is t es außerordentlich  schwierig, in das durch 
lange E rfahrung  nun abgeschlossene, abgerundete In 
einandergreifen der Gebiete einzubrechen. Das Bestehen 
des in sich vollkom m enen S tandards, der sich herausgebildet 
h a t und in den großen, hervorragenden Lehr- u nd  Nach- 
schlagebüchern aufgezeichnet s teh t, zw ingt jedem  N ach
denkenden A chtung ab. Die ihn bis zum le tz ten  beherr
schen, wollen uns als V irtuosen erscheinen, die wir be
w undern und verehren. N iem als aber d a rf  es Aufgabe sein, 
solche V irtuosen zu „züch ten“ ! Es gäbe nich t die „ u n 
erfahrenen“ A bsolventen, von denen die Rede w ar: N ur 
der k leinste Teil, nur gewissen G rundlagen und Ergebnisse 
aus dem Bereich dieses W issens w erden im B eruf dauernd 
verlangt und außerdem  noch ein Überblick darüber. Das 
S tudium  ins einzelne — und  das sei hier als „Spezialisie
rung“ bezeichnet — ist Sache der späteren  N otw endigkeit. 
W ie unnü tz  “wäre es für einen W eltum segler, der seinen 
Weg noch keineswegs genau kenn t, alle K üsten , Inseln, 
K ü sten städ te  der W elt im  voraus zu stud ieren , w enn er 
au f seiner F a h r t doch Zeit genug finden w ird, das spezielle 
S tudium  der b e rüh rten  Gegenden vorzunehm en! W eiß
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er n u r in  seinen Reisebeschreibungen, K arten  und A tlan ten  
so gut Bescheid, daß er in jedem  Augenblick die richtigen 
Quellen findet und sie richtig  ausw ertet!

S tud . ing. Heinz K r i e g e r ,  M ünchen.

A u f w e r t u n g  v o n  a l t e n  L e b e n s v e r s ic h e r u n g e n .
Nach einer Veröffentlichung in der Zeitschrift des D eu t

schen V ersicherungs-Schutzverbandes „D ie V ersicherungs
p rax is“ (Nr. 1-1929) liegen z. Z. von folgenden Lebensver
sicherungs-Gesellschaften Teilungspläne vor, die zum 
größten Teil bereits von der Aufsichtsbehörde genehm igt 
worden sind. Die aufgeführten  A ufw ertungsquoten v e r
stehen sich au f die in Goldm ark um gerechneten P räm ien
reserven.

A u f w e r t u n g  h e i  d er  v . H .
A.-G. für Lebens- und R entenversicherung, vorm als 

Nordstern Lebensversicherungs-A .-G . einschließ
lich T eutonia V ersicherungs-A .-G ., Schlesische 
Lebensversicherungs-A .-G ., V aterländische Le-
bensversicherungs-A .-G .................................................... 12,5

Allgem eine R en tenanstalt, S tu t tg a r t  ............  15
A lte und N eue S tu t tg a r te r .................................................. 17
Leipziger Lebensversicherungs-A .-G . und Leipziger 

Lebensversicherungs-G es. a. G. (A lte Leipziger) 22,5
Bayerische B eam ten -V ersicherungs-A nsta lt..............  10,5
Concordia Cölnische L ebensversicherungs-G es  15
Concordia Lebensversicherungsbank A .-G .................. 15
D eutsche Lebensversicherung P otsdam  a. G.............. 10
Friedrich-W ilhelm L ebensversicherungs-A .-G   19

für den „K riegerbund“ .................................................. 22,5
Germania Lebens-V ersicherungs-A .-G ., S tettin  . . . 13,5
Gisela-Verein W ien und W iener A l l i a n z .....................  9
Gladbacher Lebensversicherungs B ank A .-G   12,2
Gothaer Lebensversicherungs-Bank a. G..................... 16,5
Hamburg-Mannheimer V ersicherungs-A .-G ., H am 

burg ......................................................................................  9
Iduna, Lebensversicherungs-Bank, B e r l in ................. 15
Karlsruher Lebensversicherung a. G. und K arls

ruher L ebensversicherungs-Bank A .-G ....................  16,5
Lebensversicherungs-Anstalt H e sse n -N a ssa u   10
Leo, V olksversicherungs-Bank..........................................  10
Magdeburger Lebens-V ersicherungs-G esellschaft . . 17
Preußischer B eam ten-V erein, H a n n o v e r .....................  20,45
Provinzial-Lebensversicherungs-Anstalt, W estpr. . .  10
Rothenburger L ebensversicherung-A .-G ........................... 9,5
Spandauer Lebensversicherungs-A .-G ., Spandau . . 12,4
Vereinigte Berlinische und Preußische Lebensver-

sicherungs-A .-G .................................................................... 16
\  olksfiirsorge, H am bu rg......................................................  11,4
W ürttem bergischer Versicherungs-Verein a. G  15

Ar g u s .

D ie  e in e  S t im m e .
I.

Vielfach unbekann t oder wieder vergessen ist der Vor
gang, der sich im verfassunggebenden nordam erikanischen 
Kongreß seinerzeit abgespielt ha t, als über die künftige 
S taatssprache der V ereinigten S taa ten  von Am erika 
entschieden wurde. Zur E ntscheidung stand , ob es die 
d e u t s c h e  o d e r  d i e  e n g l i s c h e  S p r a c h e  sein sollte. 
Die A bstim m ung ergab eine M ehrheit-fü r die englische 
Sprache, aber diese M ehrheit betrug n u r  e i n e  S t i m m e !

II.
Diese e i n e  S tim m e M ehrheit entschied n icht nur das 

Schicksal e i n e s  Volkes, sie bedeutete zweifellos Völker
schicksale und — wie w ir heute wissen — u n s e r  Schicksal. 
Die Geschichte h ä tte  einen anderen V erlauf genommen, 
wenn diese eine Stim m e M ehrheit für die deutsche Sprache 
vorhanden gewesen wäre.

U nd dieser Vorgang sollte stets die größte Beachtung 
finden, aus der V ergangenheit soll m an lernen.

I II .
Soll m an lernen, daß es auch bei großen Entscheidungen 

au f e i n e  S tim m e, daß es auch au f den e i n z e l n e n  a n 
kom m t ! Viel zu wenig wird das bei uns gew ürdigt, viel zu 
viel verlassen „w ir“ uns im m er au f die „anderen“ .

U nd auch das Schicksal der D iplom -Ingenieure würde 
sich zu ihren  G unsten entscheiden, wenn sie alle von dem 
Bew ußtsein erfü llt w ären: es kom m t auf jeden einzelnen 
an, e i n e  Stim m e kann  den Ausschlag geben!

L o n g i n u s .

D a s  P r o b le m  d e r  A r b e it s f r e u d e .

A uf der Jahresversam m lung des Düsseldorfer A rbeit
geberverbandes wies ©r.-3ng. K r i e g e r  darau f hin, daß 
das „ P r o b l e m  d e r  A r b e i t s f r e u d e “ n i c h t  a u s 
s c h l i e ß l i c h  d u r c h  m a t e r i e l l e  M i t t e l  g e l ö s t  w er
den könne, sondern diese m üßten durch geistige und ideelle 
W erte ergänzt werden. Vor allen Dingen m üßte m an er
w arten , daß dem A rbeiter die F reude an  der A rbeit n icht 
durch tendenziöse Vertiefung der sozialen Gegensätze 
genom men werde.

D aß die „B erufsfreude“ (wie es richtiger heißen sollte) 
im weiteren Schwinden begriffen ist, bedarf keines Be
weises. Die Gründe im einzelnen dafür zu erörtern, würde 
hier zu weit führen, sie liegen zu einem guten Teile auch auf 
politischem Gebiete. Sicher ist dieses Problem  nicht eine 
F unk tion  bloß der Lohnfrage. Denn da unbestritten  die 
Löhne vielfach über dem Reallohn der Vorkriegszeit 
liegen, m üßte zum wenigsten kein weiteres Schwinden 
dieser Berufsfreude festzustellen sein. „M ateriell“  bleibt 
das Problem  aber insofern, als dem A rbeiter, auch dem 
Tüchtigen, die A ussicht auf „V orw ärtskom m en“ in  weitem 
Ausm aß genommen ist. Es liegt tie f in  der m enschlichen 
Natur :  d a s  S t r e b e n  n a c h  e i g e n e m  B e s i t z ,  und 
dieses S treben steckt in jedem  M enschen; m ag es auch 
zeitweise überdeckt sein durch die Suggestion soziologischer 
oder politischer Phraseologie, es wird im m er wieder aus 
dem U nterbew ußtsein an die Oberfläche kommen. G e b t  
d e m  A r b e i t e r ,  dem tüch tigen  und  fleißigen, die Mög
lichkeit zur Erschaffung von E i g e n b e s i t z  durch seine 
A rbeit; gebt ihm diese A ussicht auf „V orw ärtskom m en“ 
und  A ufw ärtsentw icklung seiner Fam ilie, seiner Söhne 
und Töchter: dann wird der deutsche A rbeiter in wenigen 
G enerationen sich n icht m ehr in seiner E instellung vom 
am erikanischen A rbeiter unterscheiden. E r wird, wie der 
Am erikaner, den gleichen „herzerfrischenden Schicksals
optim ism us“ haben, von dem ©r.-ßng. K r i e g e r  sprach.

Das M ittel dazu, zur W iederherstellung der Berufs
freude, ist n icht in  erster Linie die Steigerung der Löhne. 
Diese ist und bleibt eine Funktion  der Lage der W irtschaft. 
Sondern: e i n e  U m k e h r  v o n  d e m  I r r w e g  d e r  h e u 
t i g e n  S o z i a l p o l i t i k .  Dazu an ideellen „W erten“ das, 
was wir „geistige D em okratie“  nennen wollen: die Ein- 
und W ertschätzung als Individuum , nicht als N um m er 
in der „K ollektivabm achung“ , n icht das „Alle-über-einen 
Leisten-schlagen“ !

W as für den A rbeiter gilt, trifft auch für die Angestellten 
zu. D arauf ist schon einm al in dieser Zeitschrift*) treffend 
hingewiesen worden. C a r o l u s .

„ K o m m e r z ie n r a t  u n d  I n g e n ie u r .“
N ach einem B ericht in der „Vossischen Zeitung“  vom 

15. F ebruar 1929 verhandelte das Schöffengericht des 
A m tsgericht Berlin-M itte eine Betrugssache, in welcher als 
H auptzeuge ein „K om m erzienrat und Ingenieur“ au ftra t, 
der in Zeitungsanzeigen sich erbot, auf Geldforderungen 
Vorschüsse zu leisten. D er Sachverhalt der V erhandlung 
in teressiert hier n icht, uns in teressiert nu r dieser Zeuge. 
Ü ber ihn sagt der Zeitungsbericht:

*) K. F. Steinmetz: Gesinnung! — T. u. K., Z. d. VDDI 1928, 
Seite 197.
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„D as Gericht verhörte nun als w ichtigsten  Zeugen  
den K om m erzienrat und Ingenieur, einen älteren, 
w ürdigen Mann m it grauem  Haar und einer goldenen  
Brille au f der N ase. Er sagte aus: K om m erzienrat sei 
er durch den Großherzog v o n  Sachsen-W eim ar. 
I n g e n i e u r  s e i  er  n i c h t  in  d e m  S in n e ,  d a ß  er  
e in  D ip lo m  b e s i t z e ,  j e d o c h  i n s o f e r n ,  als. er  
s e i t  v i e l e n  J a h r e n  d e m  V e r e in  d e u t s c h e r  
I n g e n i e u r e  a n g e h ö r e .“

B öse Zungen haben früher schon behauptet, daß die 
M itgliedschaft beim  V erein deutscher Ingenieure dazu  
ben utzt w erde, sich als Ingenieur auszugeben. Der „ K o m 
m erzienrat und Ingenieur“ gibt diesen Zungen recht.

A r g u s .

B e s u c h s ü b e r s ic h t  d e r  T e c h n is c h e n  H o c h s c h u le  
in  B e r lin .

D ie Technische H ochschule B erlin legt die statistische  
Erfassung ihrer Studierenden, Hörer und G astteilnehm er  
im  W interhalbjahr 1928/29 vor. E in  V ergleich m it der 
Ü bersicht für das W interhalbjahr 1927/28 ergibt folgendes:

1927/28 1928/29
Zahl der m ännl. S tud ierenden   4631 5004
Zahl der w eibl. „   41 53
Zahl der beurlaubten „    532 756
G esam tzahl der Im m atrikulierten  . .  5204 5813

D ie G e s a m t z a h l  der B esucher (Studierende, Hörer und  
G astteilnehm er) beträgt 6467, davon 139 Frauen (1927/28: 
5937, davon  136 Frauen).

D anach ist die Zahl der Studierenden im  laufenden  
Sem ester g e s t i e g e n  um  385 Studierende; im  Som m er
sem ester 1928 betrug die Zahl der Studierenden 4625  
(davon 53 Frauen). Für die B eurteilung der Lage ist der 
N e u z u g a n g  w esentlich . Für das W S 1928/29 wurden

neuim m atrikuliert .................  938 (davon 13 Frauen)
w ieder im m a tr ik u lier t  64 (davon 3 Frauen)

G esam tzugang 1002 (davon 16 Frauen) 
Im  W S 1927/28 w urden 977 neuim m atrikuliert, so daß ein  
nicht nennensw erter R ückgang im Zustrom  zur T H  Berlin  
festzu stellen  ist. D er U nterschied zw ischen der Zahl der 
N euim m atrikulierten W S 1928/29 und 1927/28 beträgt nur 
39 Studierende.

D ie V e r t e i l u n g  der Studierenden auf die einzelnen  
S t u d ie n j a h r e  ist folgende: es studierten im

1. S tu d ie n ja h r   1031 (davon 21 Frauen)
2. „   982 (davon 14 Frauen)
3. ,,   954 (davon 2 Frauen)
4. ,,   918 (davon 8 Frauen)
in  höheren Studienjahren 1172 (davon 8 Frauen)

D ie V e r t e i l u n g  a u f die F a k u l t ä t e n  ergibt folgendes 
Bild (zugleich im V ergleich m it W S 1927/28):

1927/28 1928/29
A llgem eine W issenschaften  . . .  203 291**)
B auw esen: a) A r c h ite k tu r   344 445

b) Bauingenieurw es. 667 577
c) Geodäsie .................  -  1011 297 1319

M aschinen-a) M aschinenbau . .  . 1429 1350
w esen: b) E lektro   1071 1171

c) S c h if fb a u ..............  74 91
d) Schiffsm asch  233 68
e) Luftfahrzeuge . . .  — 2807 170 2850

Stoffwirt- a) C h em ie   290 295
Schaft b) H ü tten k u n d e . . . .  126 118

c) B e r g b a u ..................  235 651 184 597
4672 5Ö57

W esentliche Ä nderungen in  der Frequenz der F akultäten  
sind sonach n icht zu verzeichnen. N ach  w ie vor ist die

*) Vgl. T. u. K., Z. d. VDDI, 1928, Seite 22 und 135.
**) Hiervon in der Abteilung Wirtschaftswissenschaften 122 Stu

dierende.

A bteilung M aschinenwesen s ta rk  übersetzt. D er ü b er
wiegende Teil der B esucherverm ehrung en tfä llt au f die 
F a k u ltä t Bauwesen.

Ü ber die V o r b i l d u n g  d e r  N e u i m m a t r i k u l i e r t e n  
gib t nachstehende Ü bersicht A ufschluß (Zahlen_in v. H . 
der G esam tzahl des N euzuganges):

W S SS W S
1927/28 1928 1928/29

a) G ym nasium  .............................. 32 27,5 27,5
b) R e a lg y m n a s iu m ....................... 29,6 28,2 27,4
c) Oberrealschule .........................  29,7 34# 32,4
d) G ew erbeakad. Chem nitz i. Sa. 0,2 0,5 0,53
e) A u s la n d ....................................... 7,6 7,4 11
f) Fachschulen, B egabtenprüfg. 0,9 1,4 0,53
g) D eutsche O b e rsc h u le .............. — 0,3 0,426
h) O b erly zeu m ................................ —_____ 0,7 0,214

100 100 100 
Gegenüber dem  W S 1927/28 ist, wie schon beim  SS 1928, 

im  W S 1928/29 ein R ückgang der A bsolventen der Gym 
nasia lansta lten  festzustellen, w ährend die Oberrealschule 
und  die Gewerbeakadem ie Chem nitz an  Boden gewonnen 
haben. Ob diese E rscheinung als günstig oder ungünstig  beur
te ilt w erden m uß, darüber sind die M einungen sehr geteilt.

Es is t sehr zu w ünschen, daß a l l e  T H  u n d  B A  
l a u f e n d  s t a t i s t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n ,  und  zwar 
nach einheitlichem  Schem a, herausgeben.

5>ipl.-3ng. K . F . S teinm etz.

E n ts c h le ie r u n g .
I.

Die C h r i s t l i c h e n  G e w e r k s c h a f t e n ,  als deren F ührer 
S t e g e r w a l d  b ek an n t ist, b ilden die zw eitstärkste  Säule 
der deutschen G ew erkschaften. Sie führen gegenüber den 
Freien G ew erkschaften gerne ins Treffen, daß ihre Bewe
gung „christlich-national“  sei, und  S t e g e r w a l d  h a t v ie l
fach be ton t, daß die „V olksgem einschaft“  das besondere 
Ziel des großen G ew erkschaftsbundes ist. D aß die C hrist
lichen G ew erkschaften in  der H aup tsache eine S tü tze  der 
Z entrum spartei sind, is t ebenso b ek an n t wie die T atsache, 
daß die Sozialdem okratische P a rte i ih r F u n d am en t in  den 
F reien G ew erkschaften h a t.
|  Der P arte itag  des Zentrum s im  verflossenen J a h r  h a t 
n un  einen sta rken  Zw iespalt zwischen C hristlichen Ge
w erkschaften und  ihrer politischen P a r te i aufgezeigt. Der 
R iß scheint inzwischen noch b re ite r  geworden zu sein. 
Man hö rt von der E rrich tung  einer besonderen „ G e w e r k 
s c h a f t s p a r t e i “  u n te r F ührung  von S t e g e r w a l d .  E in 
S chrittm acher dazu dürfte die A ltsicht sein, im  deutschen 
W esten (wo die Christlichen G ew erkschaften ih ren  s tä rk 
sten  R ückhalt haben) eine eigene große Presse zu schaffen, 
weil m an die führende rheinische Z entrum spresse n icht 
m ehr als V ertre te rin  der Bewegung betrach te .

I I .
Schon öfter zeigte sich, daß bei A rbeitss tre itigkeiten  die 

C hristlichen G ew erkschaften in ih ren  Forderungen  h in ter 
denen anderer R ichtungen nich t zurückstanden . N un hat 
der S tre it im Zentrum slager m itte lb ar zu einer E n t s c h l e i 
e r u n g  des w irklichen K ernes der C hristlichen Gewerk
schaften  geführt.

In  der „K ölnischen Z eitung“  (25a, 1929) is t eine Z u
schrift „von  un te rrich te te r, den Christlichen Gewerk
schaften sehr nahestehender Seite“  verö ffen tlich t, und 
wir en tnehm en dieser Zuschrift folgende A usführungen: 

„D ie A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  i n n e r h a l b  d e r  
Z e n t r u m s p a r t e i  w erden zurzeit m it besonderer 
H eftigkeit geführt. Die G ew erkschaften käm pfen nach 
wie vor fü r bessere Lohn- u nd  A rbeitsbedingungen; 
in  diesem K am pf sind Erfolge, also eine H ebung der 
Lebenslage der A rbeiterschaft, angesichts der im  E ffek t 
im m erhin beschränk ten  W irtschaft n u r  a u f  K o s t e n  
a n d r e r  B e r u f s s c h i c h t e n  m ö g l i c h .  Das ist der
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K ernpunkt aller Auseinandersetzungen, zugleich ein 
Ausschnitt aus dem Gesamtkampf der deutschen 
Arbeiterschaft, der sich aber im Zentrum darum 
besonders stark auswirkt, weil in den Arbeiterkreisen, 
die sich zu ihm bisher bekennen, die Erkenntnis am 
weitesten fortgeschritten ist, daß nur durch eine 
nüchterne, zielbewußt und ohne Phrasen arbeitende Ge
werkschaftsbewegung, die sich nicht scheut, a u c h  in s  
P o l i t i s c h e  v o r z u s to ß e n ,  eine Abkehr von den 
jetzigen Zuständen, eine Besserung der Lage der Ar
beiterschaft erreicht werden kann.“

III.
Was hier von seiten der Christlichen Gewerkschaften 

offenbart wird, ist gut, denn es schafft Klarheit darüber, 
wo die Reise hingehen soll. Hören wir, was dazu die 
„Kölnische Zeitung“ selbst zu sagen hat:

„Der soziale Friede im allgemeinen und der Erfolg 
der deutschen Sozialpolitik im besonderen hängen in 
hohem Grade davon ab, daß in Zeiten, wo wirtschaft
liche Notwendigkeiten dem ungeduldigen Aufstiegwillen 
einzelner Gruppen Grenzen setzen, eb en  n ic h t  a u f  
K o s te n  a n d r e r  B e ru f s s c h ic h te n  e in e  B e s s e r 
s te l lu n g  e rz w u n g e n  wird. Das läuft nicht auf 
,Demokratie, sondern auf eine gemilderte, aber doch 
deutliche D iktatur des Proletariats1 hinaus. Was 
sollen Schichten, wie z. B. der sehr notleidende Bauern
stand und andre Berufsgruppen, die es zurzeit wirklich 
nötiger haben als die gewerkschaftsmächtige und 
schlichtungsbetreute Arbeiterschaft, zu einer solch un
verblümten Art Interessenpolitik sagen ? So sind auch 
diese Äußerungen wieder ein Beweis, für die starke 
Radikalisierung der Christlichen Gewerkschaften in den 
letzten Jahren, einer Bewegung, die immer das W ort 
Gemeinschaft, Demokratie und ßerufsethos im Munde 
führt. Wir fragen: W ie v e r t r ä g t  es s ich  mit dieser 
Volksgemeinschaftsparole, wenn man ohne Wimper
zucken bekennt, man wisse wohl darum, daß die 
eigne Politik nur auf Kosten andrer Berufsschichten 
möglich sei.“

IV.
Den Ausführungen der Kölnischen Zeitung ist an und für 

sich nichts hinzuzufügen, sie treffen den Nagel auf den 
Kopf. Es ist nur daran zu erinnern, daß gerade die a k a d e 
m isc h e n  B e r u f s s tä n d e  in der Inflationszeit die Leid
tragenden dieser Politik auf Kosten anderer mit an erster 
Stelle waren und es zu einem guten Teil heute noch sind.

Die Entschleierung der Politik der Christlichen Gewerk
schaften dürfte manchem Illusionisten die Augen öffnen 
darüber, was von der Massenbewegung zu erwarten ist, 
aber auch darüber, wo letzten Endes die Verfechtung rein 
wirtschaftlicher Interessen folgerichtig enden muß.

V.
In diesem Zusammenhang ist auch beachtenswert und 

lehrreich, welche Stellung die Christlichen Gewerkschaften 
zu den Steuerprojekten einnehmen, insbesondere zu der 
„ E r b s c h a f t s s t e u e r “ die einen wesentlichen Teil des De
fizits des Reichshaushalts decken soll. „ D e r  D e u ts c h e “ , 
das Organ der Christlichen Gewerkschaften, m eint: „Sollte 
wirklich auf eine schärfere steuerliche Erfassung des Erbes 
verzichtet werden, so bedeutet das höchstens die Anerken
nung von im Augenblick tatsächlich vorhandenen Schwie
rigkeiten, aber n ic h t  einen e n d g ü lt ig e n  Verzicht auf den 
Ausbau dieser Steuer.“

Schließlich bedeutet eine weitere verschärfte Erfassung 
des Erbes die Vernichtung des Eigentums, die Ertötung 
des Spartriebes, die Unterbindung der Kapitalbildung und 
den weiteren Fortschritt der Proletarisierung. In Verbin
dung mit falsch verstandener und falsch durchgeführter 
Sozialpolitik wird der „Ausbau“ der Erbschaftssteuer dem 
Endziel des Sozialismus uns um ein gutes Stück 
näher bringen.

Der langjährige Führer im Deutschnationalen H and
lungsgehilfen-Verband, der den Kern der Angestellten
gewerkschaften im Christlichen Gewerkschaftsbund bildet, 
Gnstav H a r tz ,  sagt in seinem Buche „Irrwege der 
deutschen Sozialpolitik“ :

„Schafft dem Arbeiter wieder Eigenbesitz, gebt ihm 
die materiellen Voraussetzungen, daß er der deutschen 
K ulturgüter wieder teilhaftig werden kann, und macht 
ihn dann zum Träger deutscher Volkskultur.“

Dem ist nur hinzuzufügen, daß „Arbeiter“ im weitesten 
Sinne zu verstehen ist.

VI.
Die „Soziale Frage“ ist nicht zu lösen durch staatliche 

Fürsorge und Versicherungen, und seien diese auch noch so 
ausgedehnt und noch so umfassend. Restlos gelöst wird sie 
überhaupt nicht werden, man kann nur streben, der 
„Lösung“ möglichst nahe zu kommen. Und am Anfang der 
Lösung steht zweifellos die Grundfrage: die S c h a ffu n g  
v o n  P r iv a tb e s i tz .  Davon entfernen wir uns aber immer 
weiter durch die falsche „Sozialpolitik“ einerseits, zum 
ändern durch die fortschreitende Enterbung infolge 
„Ausbau“ der Erbschaftssteuer. Daß die Freien Gewerk
schaften und die Christlichen Gewerkschaften hierin in 
gleicher Richtung marschieren, muß bedenklich stimmen.

§ > ip l.-3 n g . F r i e d .

Sozialpolitik.
I.

„Wir haben ein Jah r schwerster lohnpolitischer Kämpfe 
hinter uns, wie sie in diesem Umfange in unserem U nter
nehmen bisher niemals zu verzeichnen waren. Vier Wochen 
Streik auf dem Grusonwerk, drei Monate Streik auf der 
Germaniawerft, mehr als vier Wochen Aussperrung in 
Essen und Rheinhausen. D as i s t  d ie  t r a u r ig e  s o z ia l 
p o l i t i s c h e  B ila n z  des Jahres 1928!“

Herr Krupp v. B o h len  u n d  H a ib a c h , der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates der F r ie d . K ru p p  A k t ie n g e s e l l 
s c h a f t ,  sagte so auf der Hauptversammlung der Firma.

II.
Herr v. Bohlen führte aber auch folgendes aus: Steuern 

und so z ia le  Abgaben sind von 24,4 in 1927 auf 30,2 Mil
lionen gestiegen, hierzu kommen f re iw ill ig e  W o h l
f a h r ts a u s g a b e n ,  womit die Gesamtbelastung der Firma 
auf rd. 36 Millionen gestiegen ist.

Die Durchschnittslöhne sind in den Bergbaubetrieben 
der Firma seit 1924 um 85 v. H., in den Eisenwerken um 
78 v. H. gestiegen. Schon seit längerer Zeit haben die 
Löhne den Friedensreallohn überschritten. Außerdem hat 
die Verkürzung der Arbeitszeit zu einer neuen Steigerung 
der Selbstkosten geführt.

III .
In der so z ia le n  F ü rs o rg e , insbesondere für die 

Massen, ist Deutschland vor dem Kriege allen Ländern 
weit voran gewesen, und es war dies unser Stolz. Nach 
dem Kriege haben wir die soziale Fürsorge im Eilzugtempo 
weiter ausgebaut. Kein Land der Erde hat ein so aus
gedehntes Fürsorge- und Versorgungssystem wie Deutsch
land.

Und t ro tz d e m  diese traurige sozialpolitische Bilanz 
des Jahres 1928 ?

Zwingend ist der Schluß: Bei dieser Rechnung stimmt 
etwas nicht!

IV.
Verständlich wäre diese „Bilanz“ , wenn bei steigender 

K onjunktur, steigender Rentabilität der Betriebe, steigen
den Dividenden gleichzeitig die Löhne gesunken (oder nicht 
gestiegen) wären, und die Arbeitsbedingungen sich ver
schlechtert hätten.

Herr v. Bohlen sagte aber (und das gilt für die gesamte 
Industrie), daß es nicht zu verstehen ist, daß in einer Zeit
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a b s in k e n d e r  K o n ju n k tu r  die V ertreter der A rbeiter
schaft die größten Lohnforderungen stellten, und daß die 
staatlichen Behörden diese in weitem Umfange für ge
rechtfertigt erklärten.

V.
Nicht zu verstehen? Das Vorgehen der „V ertreter der 

Arbeiterschaft“ und der „staatlichen Behörden“ ist durch
aus folgerichtig und zielbewußt. Es kommt gar nicht auf 
die Erzielung des sozialen Friedens durch eine Gemein
schaftsarbeit in der Industrie an, es geht um die w irtschaft
liche und politische Alleinherrschaft. Auf diesem Wege 
sind die Schlagworte: „Soziallohn“ , „K ulturlohn“ und 
je tz t „politischer Lohn“ Meilensteine.

VI.
U n d  d ie  S o z ia lp o l i t ik ?  N un: „Die soziale Wunde 

am Körper des deutschenVolkes muß offengehalten werden.“ 
Dies W ort von Bebel ist immer Grundsatz geblieben. Daß 
unsere heutige Form der Sozialpolitik nicht zur Befriedung 
führt, haben die zehn Jahre seit Kriegsende mehr als be
wiesen. Diese Sozialpolitik ist ein Irrweg, der aber bewußt 
weitergegangen wird, weil er m ithilft, das erstrebte Ziel 
zu erreichen.

© ip l . - 3 n g .  K a e f e s .

Die Inflation der „D oktorw ürdigen“ .
Mit dieser Überschrift versieht Herr Heinz K ö rn u n g  

einen Artikel in „Bildung und U nterricht“ Nr. 2, 1929, der 
Beilage zur „Deutschen Techniker-Zeitung“ (Organ des 
Bundes der technischen Angestellten und Beamten, Butab). 
Der Verfasser führt wörtlich folgendes aus:

Die deutsche Republik wird von einer neuen In 
flation heimgesucht. Diesmal ist es eine geistige und 
echt deutsche Inflation (psychologisch und soziolo
gisch gemeint), die der finanziellen Mittel und der 
akademischen Titel.

Die Universitäten und gleichrangigen Fachhoch
schulen und Fachakademien sind bekanntlich voll
gepfropft m it „Studenten“ beiderlei Geschlechts. 
Diese erwarben sich zuvor das „Reifezeugnis einer 
deutschen neunstufigen höheren Lehranstalt“ (wo
durch sie, akademisch genannt, „m atur“ wurden) 
oder ein gleichrangiges Schul- oder Examenszeugnis. 
Denn nur damit — so will es die „Bildungsordnung“ 
der Republik — kann die Einschreibung in die Stamm
liste der Studierenden (akademisch genannt: Im m a
trikulation) und die Verleihung des „akademischen 
Bürgerrechts“  auf die Studiensemester erfolgen. Nach 
der Absolvierung der für die einzelnen akademischen 
Fachrichtungen vorgeschriebenen Semester und E xa
mina bekommen die Studierenden (die sich „K andi
daten“ nennen) akademische S tu d ie n  au  sw e ise . Für 
die Absolventen der technischen Hochschulen hängt 
daran gleichzeitig das Examen, das ihnen den 
„akademischen“ B i ld u n g s t i t e l  „Diplom-Ingenieur“ 
einbringt.

Die Ausweise über ein gewisses Maß von „akade
mischen“ Kenntnissen geben nun beim E in tritt in die 
Berufsstellungen die akademischen B e r e c h t ig u n g s 
a u sw e ise  auf gewisse Berufsstellungen ab. Es sind 
die Ausweise zum A ntritt derjenigen Berufsstellungen 
und Amtsposten, die m it einem „akademischen“ 
B e ru fs -  o d e r  A m ts t i t e l  zu erlangen sind. Durch 
diese E tikettierung sieht es so aus, als ob die qualifi
zierten und leitenden Berufe nur m it „akademischer 
Bildung“ auszuüben wären und die entsprechenden 
Berufstitel und Am tstitel deshalb „akademisch“ 
wären. In  W irklichkeit ist diese E tikettierung das 
bewußte W erk der akademischen Bürgerkaste, die 
im sozialen Inhalt der parlam entarisch-dem okra
tischen Republik ihre gesellschaftspolitische Macht 
ausübt. D arüber ein anderes Mal.

Der kastenpolitische Weg zu den qualifizierten und 
leitenden Berufsstellungen mittels der finanziellen 
M ittel und akademischen Titel ist heute vollgedrängt 
wie noch nie. Um bei diesem Gedränge um die F u tte r
krippe Schneller vorwärtszukommen, versuchen viele 
„akademisch“ Gebildete neuerdings, sich eines weiteren 
akademischen Hilfsmittels zu bedienen, nämlich der 
„ D o k to r w ü r d e “ . Die Erlangung der „D oktor
würde“ (akademisch genannt: Promotion) ist an den 
technischen Hochschulen abhängig gemacht von der 
Ablegung des das „volle“ akademische Studium ab
schließenden „Diplom-Ingenieur“ -Examens, das wie
derum nur den Studierenden zugängig ist, die „m atur“ 
sind. Die Doktoranden haben als Nachweis ihrer 
wissenschaftlich-forschenden Befähigung eine Doktor
arbeit (akademisch genannt: Dissertation) an ihre 
Anstalten abzuliefern. Die Themen dazu sind oft sehr 
bezeichnend für den „akademischen Geist“ und ver
dienten Veröffentlichung in der Arbeiterpresse.

Bei der Verleihung der „Doktorwürde“ von den ein
zelnen A nstalten des akademischen Bildungswesens ist 
nun eine Inflation entstanden. Es gibt eine wachsende 
Flut von allerlei P r o m o t io n s g r a d e n ,  die feine 
Nuancen im Erwerbungsverfahren und grobe U nter
schiede in den wissenschaftlichen Disziplinen auf
weisen.

Es folgt eine Aufzählung der von den Hochschulen v er
schiedener Richtungen verliehenen Doktorgrade, an 
welche Aufzählung der Verfasser folgendes Schlußwort an
schließt :

Diese Inflation der „Doktorwürdigen“ ist verständ
lich, da es im republikanischen Deutschland noch ein 
kästen- und klassengebundenes Berufsbildungs- und 
Berufsausübungswesen gibt. Wie heißt es doch im 
Artikel 109 der Reichsverfassung: „Titel dürfen nur 
verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen Beruf 
bezeichnen; akademische Grade sind hierdurch nicht 
betroffen!“

Wenn man nun bedenkt, daß diesem Inflations
strom der „Doktor-Gebildeten“ ein anderer fast 
gleichstarker Inflationsstrom der der „Doktor-Aus
gezeichneten“ (Dr. h. c., Doktor ehrenhalber) einher
läuft, glaubt man unwillkürlich, Deutschland müßte 
in D oktortiteln ertrinken.

Diese Ausführungen, die für die Diplom-Ingenieure nicht 
ohne Interesse sein dürften, geben wir ohne Kommentar 
zur Kenntnis, behalten uns aber vor, auf die Frage zqrück- 
zukommen. A rg u s .

Von der A ngestelltenversicherung.
I. A n w a r ts c h a f t .

Um die Anwartschaft, d. h. die durch Beitragszahlung 
erworbenen Rechte, nicht zu verlieren, muß jeder Ver
sicherte, wenn er aus irgendeinem Grunde aus der Ver
sicherung (Pflicht- oder freiwillige Versicherung) aus
scheidet, die Anwartschaft aufrechterhalten. Andernfalls 
begibt er sich der erworbenen Rechte; die eingezahlten 
Beiträge werden nicht zurückerstattet.

Freiwillige Beiträge können nur für ein Jah r zurück 
u n b e s c h r ä n k t  nachgezahlt werden; für eine frühere Zeit 
n u r ,  wenn noch Beiträge zur Erhaltung der Anwartschaft 
fehlen. Diese, die gefährdete Anwartschaft rettenden Bei
träge können gemäß § 55 des AVG noch im Laufe der zwei 
Kalenderjahre nachentrichtet werden, die dem Fälligkeits
jah r folgen. Danach konnten also die etwa noch für 1926 
notwendigen freiwilligen Beiträge bis zum 31. Dezember 
1928 nachgezahlt werden. W er d ies  v e r s ä u m t  h a t ,  
f ü r  d en  b e s te h e n  n u r  n o ch  fo lg e n d e  M ö g lic h 
k e i te n :

I. Die erloschene Anwartschaft lebt durch Aufnahme 
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder auf
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Grund einer Selbstversicherung (§ 22 AVG) — nicht 
aber durch freiwillige Weiterversicherung — wieder 
auf,
a) wenn er während mindestens 24 Monaten versiche

rungspflichtig beschäftigt und vor dem Erlöschen 
der Anwartschaft die W artezeit erfüllt war;

b) wenn die W artezeit nicht erfüllt war, muß sich 
diese Tätigkeit auf 48 Monate erstrecken.

Dieselbe Zeitspanne gilt für die Selbstversiche
rung.

Die W artezeit beträgt für männliche Versicherte 
120 Pflichtbeitragsmonate, für weibliche Ver
sicherte 60 Pflichtbeitragsmonate; sind weniger als 
60 Pflichtbeiträge gezahlt, so verlängert sich die 
W artezeit auf 150 bzw. 90 Monate.

2. Die %-Deckung nachzuweisen. Die Anwartschaft gilt 
nämlich nicht als erloschen, wenn die Zeit, die zwi
schen dem E in tritt in die Versicherung und dem Ver
sicherungsfall (das ist z. ß . Berufsunfähigkeit), Tod 
mindestens drei Viertel mit Beiträgen, zu denen auch 
anrechnungsfähige Kriegsdienstmonate und Beiträge 
zur Invalidenversicherung, die sogar mit den Bei
tragsmonaten der Angestelltenversicherung zu
sammenfallen können, gerechnet werden, belegt ist. 

B e isp ie l:  Ist ein Versicherter erstmalig am 1. 11 . 1916 
versicherungspflichtig geworden, und tr itt  der 
Versicherungsfall am 30. 6. 1932 ein, so gilt die 
Anwartschaft als aufrechterhalten, wenn für 
die Zeit vom 1 . 1 1 . 16 bis 30. 6. 1932 =  188 
Monate mindestens % also 141 Beitragsmonate 
nachgewiesen werden können. 

Z u sa m m e n fa s se n d  ist zu sagen:
Hat ein Versicherter, der bis einschließlich 1925 min

destens vier Pflichtbeiträge oder gleichwertige Ersatzzeiten 
nachweisen kann, es verabsäumt, freiwillige Beiträge für 
1926 innerhalb der Nachzahlungsfrist zu entrichten, und 
hat er nicht auf Grund einer neuen versicherungspflich
tigen Beschäftigung oder einer Selbstversicherung die An
wartschaft wieder aufleben lassen, so kann er nach dem 
31. Dezember 1928 nur noch versuchen, durch Kleben 
freiwilliger Beiträge für ein Jah r zurück (z. B. im Februar 
1929 für die Zeit vom Februar 1928 an) die %-Deckung zu 
erreichen. Jeder Versicherte tu t dies natürlich auf eigene 
Gefahr; ist bei E in tritt des Versicherungsfalls die %- 
Deckung nicht nachzuweisen, so bestehen keinerlei An
sprüche auf Leistungen oder Rückzahlung der Beiträge.

II. A u sb a u  d e r  V e rs ic h e ru n g .
Aus einer dem Reichstag vom Herrn Reichsarbeits

minister vorgelegten Denkschrift des Direktoriums der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte ist zur Frage 
des Ausbaus der Angestelltenversicherung zu entnehmen; 
daß nach Ansicht des Direktoriums bei den gegenwärtigen 
Beiträgen eine Erhöhung des Grundbetrags und des K in
dergeldes nicht möglich ist. Die Anpassung des Steige
rungsbetrages der Angestelltenversicherung (15% aus den 
ab I. 1. 1924 entrichteten Beiträgen) an den Steigerungs
betrag der Invalidenversicherung (20% aus den ab 1. 1. 
1924 gezahlten Wochenbeiträgen) ist nur angängig, wenn 
eine entsprechende Beitragserhöhung erfolgt. Ebenso wird 
eine Herabsetzung der Altersgrenze ohne entsprechende 
Beitragserhöhung nicht für tragbar gehalten. Dagegen 
wird es möglich sein, den über 60 Jahre alten stellenlosen 
Versicherten durch eine bis zum 31. Dezember 1928 be
fristete Ubergangsvorschrift insoweit entgegenzukommen, 
als diesen Versicherten nach Ablauf der W artezeit dann ein 
Ruhegeld gewährt werden soll, wenn sie seit mindestens 
26 Wochen arbeitslos und bedürftig sind und keinen An
spruch aus der Arbeitslosenversicherung haben. Fallen 
diese Voraussetzungen fort, so soll die Zahlung des Ruhe
geldes eingestellt werden. Gegen eine Verkürzung der 
W artezeit für a lle  Versicherten auf 60 Pflichtbeitrags
monate bzw. 90 bei Pflicht- und freiwilliger Versicherung 
(wie seither schon bei den weiblichen Versicherten) be
stehen unter gewissen Voraussetzungen keine Bedenken.

Die H ilfs k a s s e  des Verbandes wird dauernd 
stark in Anspruch genommen. Unsere Mit
glieder, die in festem Einkommen stehen, bitten 
wir um eine S p en d e . Jeder Betrag ist will
kommen. Benutzen Sie unser Postscheckkonto 
Berlin 7527 zur Überweisung und vermerken 
Sie b itte  auf dem Abschnitt: H i l f s k a s s e .

Befürwortet wird die Einführung einer Elternrente. Diese 
soll nach dem Tode eines Versicherten gewährt werden, 
wenn kein Anspruch auf Witwen- oder W itwerrente be
steht. Anspruchsberechtigt sollen nacheinander sein: der 
Vater, die M utter, der Großvater, die Großmutter des Ver
sicherten, wenn sie von ihm zur Zeit seines Todes wesent
lich aus seinem Arbeitsverdienst unterhalten worden sind. 
Den Eltern werden Adoptiv- und Stiefeltern gleichgestellt. 
Die E ltem rente soll 6/i0 des nach §§ 56, 57 AVG zu be
rechnenden Ruhegeldes betragen. D-e.

© ipl.-3ng. K . F R IE D R IC H :

A R B E I T S G E R I C H T S B A R K E I T

i
Von verschiedenen Seiten wird die Änderung des § 11 

des A r b e i ts g e r ic h ts g e s e tz e s  gefordert, welcher die 
Vertretungsbefugnis vor dem Arbeitsgericht regelt und 
von dieser Befugnis die Rechtsanwälte ausschließt. Seiner
zeit haben für diesen Ausschluß der Rechtsanwälte beson
ders die Gewerkschaften gewirkt, denn dadurch erhofften 
sie sich eine wesentliche Erweiterung ihres Machtbereichs 
und einen Fortschritt auf dem Wege der endgültigen 
Monopolstellung. In der Tat wirkt sich der § 11 ja auch 
in dieser Richtung aus. Nun ist es nicht ganz ohne Pikan
terie, wenn man liest, daß bei den Verhandlungen vor dem 
Arbeitsgericht in Duisburg die Gewerkschaften ihre An
wälte mitgebracht hatten, die durch Zettel und Zeichen 
den Gewerkschaftsvertretern Direktiven für die Verhand
lungen gegeben haben sollen!

Sicher werden vor den Arbeitsgerichten eine Unmenge 
Bagatellsachen verhandelt, bei denen eine Vertretung

durch einen Anwalt völlig überflüssig ist. Daneben aber 
kommen 'doch auch Fälle in Frage, in denen die Hinzu
ziehung eines Juristen im Interesse des Klägers oder des 
Beklagten liegt, vielleicht eine Notwendigkeit ist. Da 
kein Kreis, der an der Frage interessiert ist, bisher den 
A nw altszw ang gefordert hat (und auch nie fordern wird), 
ist eigentlich nicht einzusehen, warum der Forderung nach 
Zulassung der Anwälte nicht entsprochen wird. Es sei 
denn, daß man mit allen erdenklichen Mitteln die Gewerk
schaften von Gesetzes wegen unterstützen will, sei es 
selbst um den Preis der in der Verfassung des Deutschen 
Reiches „verankerten Koalitionsfreiheit“ .

II
Wie von gewerkschaftlicher Seite das A m t des A r 

b e i t s r i c h te r s  aufgefaßt wird, dafür gab der als Rechts
anwalt im Deutschen Metallarbeiter-Verband tätige Dr. 
F ra e n k e l  jüngst beachtenswerte Richtlinien („Metall
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arbeiter-Zeitung“ Nr. 2, 1929). E r sagte in einem Vortrag 
über die Stellung der Gewerkschaften im Arbeitsgerichts
verfahren u. a.:

„Die Arbeiterrichter sollen vor Gericht Recht 
sprechen, dabei das Klasseninteresse nicht aus dem 
Auge verlieren .. . Der Beisitzer am Arbeitsgericht 
hat Recht und Gesetz zu achten, muß aber das Recht 
nach seinen Klasseninteressen formen.“

Eines Kommentars bedürfen diese Ausführungen nicht. 
Man könnte nun aber einwenden, daß hier lediglich die 
Meinung e in eä  Gewerkschaftsvertreters vorliegt. Daß 
diese Anschauungen nicht eine Einzelerscheinung sind, be
weisen die Ausführungen des Arbeitsrechts-Referenten des 
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes Clemens 
N ö rp e l , der im Anschluß an den Fraenkelschen Vortrag 
ausführte: •

„Die Arbeiterrichter dürfen in ihrem Wirken ihre 
Klassenanschauungen nicht verleugnen, sie sollen 
eine subjektive O bjektivität walten lassen.“

Wenn man dazu noch die Forderungen Fraenkels be
achtet, daß die Stellung der Organisierten im Arbeitsrecht 
eine bevorzugte werden muß, daß der Arbeiter nur durch 
die „gewerkschaftliche Sperre“ zum Arbeitsgericht kommt, 
daß vor dem Arbeitsgericht der „Zwang der Gewerk
schaftsvertretung“ eingeführt und daß schließlich dem Un
organisierten der Zugang zum Arbeitsgericht „gehemmt“ 
wird, so wird man ja  wohl erkennen, wohin die Dinge ge
führt werden sollen.

II I
Gerade das Arbeitsgerichtsgesetz hat eine starke 

M a c h ts te ig e ru n g  den Gewerkschaften gebracht. Nach
dem die erstrebte restlose Monopolstellung bei der Arbeits
verm ittlung nicht erreicht wurde, gelang es, beim Arbeits- 
gerichtsgesetz einen gewaltigen weiteren Fortschritt zu 
erzielen. Und es braucht nicht wunderzunehmen, daß das 
Erreichte einen besonderen Anreiz ausübt, die M acht
stellung ständig zu erweitern.

Nicht bloß in der Zulassung der Gewerkschaftsvertreter 
als M andantvertreter vor dem Arbeitsgericht und in der 
Ausschließung der Rechtsanwälte liegt die Machtstellung. 
Diese ist viel mehr noch durch die Art der Bestellung der 
Beisitzer des Gerichts gegeben. Die Arbeitnehmer-Bei
sitzer werden lediglich auf Grund von Vorschlagslisten er
nannt, welche von den Gewerkschaften aufgestellt werden. 
Die Ernennung vollzieht die Regierung. Theoretisch be
steht somit zwar die Möglichkeit, daß die Regierung vor
geschlagene Beisitzer nicht ernennt; praktisch bleibt das 
aber ohne jede Bedeutung, da eben an die Stelle des Nicht- 
ernannten ein anderer in den Vorschlagslisten der privile
gierten Gewerkschaften stehender Vertreter tr itt.

Allein schon diese Möglichkeit ist aber den Gewerk
schaften in ihrem Machtstreben zuwider. Dr. Fraenkel 
sagte hierzu in seinem Vortrag:

„Die Gewerkschaft stellt die Richter, aber die Art, 
wie die Beisitzer herangezogen werden, muß unbedingt 
geändert werden. Das Gesetz sagt, die Arbeiter
richter werden nach den Vorschlagslisten der betei
ligten wirtschaftlichen Vereinigungen ernannt. Das 
Ernennen läßt Willkür zu.“

Das heißt m it anderen W orten, daß die Monopolisierung 
so weit getrieben werden soll, daß die Beisitzer der Arbeits
gerichte von den Gewerkschaften selbst ernannt werden.

IV
Dieses M achtstreben ist erklärlich, wenn man berück

sichtigt, daß nur etwas mehr als e in  D r i t t e l  d e r  A r 
b e i tn e h m e r  gewerkschaftlich o r g a n is ie r t  ist.

Aber gerade auch aus demselben Grunde ist die heute 
schon gegebene Monopolstellung völlig ungerechtfertigt. 
Wo bleibt die insbesondere auch von den privilegierten 
Gewerkschaften so gepriesene Demokratie, wenn rd. zwei 
D rittel der Arbeitnehmer ohne Einfluß auf die R echt

sprechung in den sie selbst angehenden Fragen bleiben, 
wenn man schon den beiden K ontrahenten des A rbeits
verhältnisses Einfluß auf die Rechtsfindung eingeräumt 
hat ? Die verfassungsrechtliche „Koalitionsfreiheit“ muß 
doch wohl auch so verstanden werden, daß es jedem  frei
steht, nicht nur sich zu „koalieren“ wie und mit wem er 
will, sondern sich auch gar nicht zu organisieren. Sollen 
deshalb diese Arbeitnehmer in Deutschland dauernd ver
mindertem Recht unterworfen sein, sind diese Arbeiter 
und Angestellten etwa minderwertiger als die Organi
sierten ?

Da ist interessant, was kürzlich in einem freigewerk
schaftlichen (also ganz unverdächtigen) B latt zu lesen war: 

„D ann wäre auch die wärmste und eifrigste U nter
stützung der abseitsstehenden Arbeiter, deren es noch 
eine ganze Masse gibt, und zwar wohl sicherlich nicht 
die schlechtesten, der Fall.“

Ja , zweifellos sind es nicht die schlechtesten Arbeiter, 
die abseits der Gewerkschaften stehen (womit kein W ert
urteil über die in  den Gewerkschaften stehenden gefällt 
ist) und die offenbar des Glaubens und Willens sind, ihren 
Lebenskampf ohne gewerkschaftliche Krücken durch
zukämpfen. Und das gleiche trifft auf die Angestellten 
und vor allem die höheren Dienstnehmer in der W irtschaft 
zu.

T A G U N G E N  1929:

Verein deutscher Eisenhüttenleute, Düsseldorf:
4. bis 5. Mai 1929 in Düsseldorf.

Deutsche Bunsen-Gesellschaft für angewandte 
physikalische Chemie e. V., Seelze bei H an
nover: 9. bis 12. Mai 1929 in B e r l in . 

Verein deutscher Chemiker, Berlin:
21. bis 26. Mai 1929 in Breslau und Oberschlesien.

Deutsche Gesellschaft für chemisches Apparate - 
wesen, E. V., Seelze: 22. bis 24. Mai 1929 in 
B re s la u . 

Verband Deutscher Diplom - Ingenieure E .V ., 
Berlin: 31.Mai bis 3. Juni 1929 in C la u s th a l  a .H .

Verein deutscher Ingenieure, Berlin: 23. bis
24. Juni 1929 in K ö n ig s b e rg  in Preußen.

Zentralverband der Preuß. Dam pfkessel-Über
wachungsvereine E .V ., Halle a .d . S.: 31. Juli
bis 3. August 1929 in S te t t in .

Verband Deutscher Architekten- und Ingenieur
vereine E .V ., Berlin: 4. bis 7. September 1929 
in H a m b u rg . 

Deutsche Gesellschaft für Metallkunde imVerein 
deutscher Ingenieure, Berlin: 7. bis 9. Sep
tem ber 1929 in D ü s s e ld o r f .

V
Es gab einmal eine Zeit, da man die deutsche Justiz  eine 

„ K la s s e n ju s t i z “ schalt, und auch heute wird noch bei 
passenden Gelegenheiten, wo man an eine agitatorische 
Wirkung dieses Schlagwortes glaubt, dieses Requisit aus 
der Kammer hervorgeholt. Was hier aber für das Arbeits
recht propagiert wird, das ist nackte Klassenjustiz. Denn 
anders kann man die Anweisung für die Beisitzer der 
Arbeitsgerichte: „das Recht nach seinen Klasseninteressen 
zu formen“ nicht deuten.

Ein verhängnisvoller Weg soll hier eingeschlagen wer
den; wird objektives Recht zu „subjektiver O bjektiv ität“ , 
dann wird unweigerlich der Glaube an das R echt er
schüttert; der Weg zur wahren Klassenjustiz ist dann nicht 
mehr weit.


