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Ü B E R  I N G E N I E U R F O R T B I L D U N G

Allgem eine Aufgaben  der Fortbildung

D er a lte  S a tz  d e r  P ä d a g o g ik : d e r  U n te rric h t so ll an  
d as bei d en  S c h ü le rn  v o rh a n d en e  In te re s s e  anknüpfen , 
d a m it e r  n ich t, w ie  S t a e c k e l  sag t, „ in  den sc h w e rs te n  
a lle r  F e h le r  v e rfä llt ,  den  F eh ler, lan g w eilig  zu  w erden;“ , 
au f d ie  In g e n ie u re rz ieh u n g  an g ew en d e t, w ü rd e  bed eu ten , 
d a ß  t h e o r e t i s c h e r  U n t e r r i c h t  u n d  p r a k t i 
s c h e  A n w e n d u n g  sich  in  u n m itte lb a re r  W e c h se l
w irk u n g  b e fin d en  m üssen, d am it d e r  S c h ü le r  s te ts  w eiß , 
w e lch em  Z w eck e  d ie  th eo re tisch e  U n te rw eisu n g  d ien t.

In  den  V e re in ig ten  S ta a te n  h a t  m an  — eine  F o lg eru n g  
au s d ie se r  E rk en n tn is  — e in  S y stem  au sg e b ild e t, nach  
dem  W e r k s ta t ta rb e i t  u n d  F a c h sc h u lu n te rr ic h t in k u rzen  
F ris te n  von w en ig en  M o n a ten  m ite in a n d e r  ab w ech se ln . 
In  ä h n lic h er R ich tu n g  g eh t d ie  v ie lfach  e rh o b en e  F o rd e 
ru ng , an  den T ech n isch en  H o ch schu len  d ie  G ru n d w is se n 
sch a ften  — M ath em atik , P h y sik , M echan ik , C hem ie — 
n ich t n u r in d en  e rs te n  H o eh sch u lsem este rn , so n d e rn  auch 
n a c h  d e r  V o r p r ü f u n g ,  in u n m itte lb a re r  V e rb in d u n g  
m it d e r A n w en d u n g , zu  leh ren .

Im  G eg en sa tz  zu d e r  h eu tig en  A u sb ild u n g  an  den 
T ech n isch en  H och sch u len  is t  d iese  w ic h tig e  F o rd e ru n g  
g eg en se itig e r E rg än zu n g  von p ra k tis c h e r  und  th e o re tis c h e r  
A rb e it ohne w e ite re s  b e i d e r  F o r t b i l d u n g  w ä h ren d  
d er p ra k tisc h e n  T ä t ig k e i t  e rfü ll t . W e r  lan g e  Z e it p ro 
duktiv  g e a rb e ite t  h a t  u n d  p ro d u k tiv  W eite ra rb e iten  w ill, 
em pfindet es a ls  e in  d r in g en d e s  B ed ü rfn is , d azw isch en  
w ieder e inm al r e z e p t i v  tä t ig  zu  se in  u n d  sich  von 
anderen  b e leh ren  zu  la s se n . E r g re if t  jed e n  G edanken , d e r 
ihm ein  n eu es  L ich t au f se in e  tä g lic h e  A rb e it  w ir f t ,  
beg ierig  au f u n d  m ach t ihn  m it ganz  an d erem  E rfo lg  
n u tzb a r a ls  d e r  S tu d ie re n d e , d e r  s ich  vo r d e r  Ü berfü lle  
an  G e is t u n d  W isse n , die ihm  täg lich  zu strö m t, kau m  zu 
r e t te n  w eiß .

A u f d en  v e rsch ie d en s te n  W e g e n  u n d  an  a lle n  m ög
lichen  S te lle n  h ab en  d ie  In g e n ie u re  u n d  a n d e re  B eru fe  
d esh a lb  auch  a u s  s ich  h e ra u s  E in ric h tu n g e n  z u r  F o r t 
b ildung  g esch affen . S chon  d ie  g ro ß e n  w issen sch a ftlich e n  
V ereine  s in d  in  e r s t e r  L ip ie  zu  dem  Z w eck e  g e g rü n d e t 
w o rden , ih ren  M itg lie d e rn  d ie  A u fre c h te rh a ltu n g  und  H e 
bung ih re s  g e is tig e n  N iveaus zu  e rm ö g lich en , s ie  im m er 
w ie d e r  zu den  U rq u e lle n  d e r  E rk e n n tn is  zu rü ck z u fü h ren  
u n d  d ie  leb en d ig e  p ra k tis c h e  T ä tig k e it  m it dem  W is se n  
und  F o rsch en  in  V e rb in d u n g  zu  b ringen .

W ie  bei jed e m  B ild u n g sv o rg an g , so l ie g t  auch  bei d e r 
F o rtb ild u n g  e ine  D o p p e l a u f g a b e  vor. D er Z w eck  
der B ild u n g sa rb e it  w ä re  k e in e sw eg s  e rre ic h t, w en n  e tw a

* N ach  e inem  V o rtrag , g e h a lten  in dem  A k ad em isch en  
F o r tb ild u n g s k u rsu s  fü r  d ie  B eam ten  des O b eren  D ien stes  
d e r  D e u tsc h en  R e ich sb ah n ; 24. M ai 1932 in  M ünchen

in  e inem  V o r tra g s k u rs  Z a h len ta b e llen  ü b e r  d ie  n eu es ten  
w issen sch a f tlich e n  E rg eb n isse  m itg e te ilt  w ü rd en . E benso  
w ic h tig  w ie  d ie  E r w e i t e r u n g  d e s  W i s s e n s  is t  
d ie  A u fg ab e, d ie  a k a d e m i s c h e  G e s a m t e i n s t e l 
l u n g ,  de n  F  o r s c h e r g e i s t  neu  zu  be leben , d ie  I n i 
t ia tiv e , d ie  g e is tig e  P ro d u k tiv itä t  an zu reg en . D er in  d e r  
in d u s tr ie lle n  P ra x is  s te h e n d e  I n g e n i e u r ,  d e r  so lch e  
A n reg u n g en  n ich t e rh ä lt, m ag so n s t le ic h t G enüge  fin d en  
in d e r b e sc h rä n k ten  w ir tsc h a f tlic h e n  A u fg ab e , M asch in en  
zu  bauen, d ie  b ill ig e r  u n d  n ic h t s c h le c h te r  s in d  a ls  d ie  
d e r  K o n k u rren z , u n d  w ir  w issen  ja  a n d e re rs e its  auch , w ie  
in  d e r Ö ffen tlich k e it ü b e r  so lch e  B e a m t e  g e k la g t w ird , 
d ie  z u frie d en  sind , w en n  im  V e rw a ltu n g sd ie n s t a lle s  g la t t  
g eh t u n d  k e in e  S c h e re re ie n  e n ts te h en . D ie von e c h t  
a k a d e m i s c h e m  G e i s t e  e r fü l l te  P e rsö n lic h k e it  em p
f in d e t dag eg en  e in e n  g e is tig e n  Z w ang , h in te r  d en  ä u ß e re n  
E rsch ein u n g en  den  K ern  d e r  D inge  zu  su ch en  und  au f 
ih ren  E rk e n n tn isse n  sc h ö p fe risc h  w e ite rzu b a u e n . E s is t  
d ies  d ie  F o rsch e re in s te llu n g , d ie  an  jed e m  b e lieb ig en  
G e g en s tan d  g e sc h u lt w e rd e n  k an n , d iese  G ew öhnung  an  
d a s  „ ra d ik a le  F ra g e n “, d ie  d en  D en k er, d en  g e is tig e n  
F ü h re r, vom  g e is tig e n  H a n d w e rk e r  u n te rsch e id e t.

D ie  D o p p e lau fg ab e : E in p rä g u n g  von W is se n  e in e rse its  
u n d  a llg em ein e  S ch u lu n g  d e s  G e is tes  o d e r F ä h ig k e its 
b ild u n g  a n d e re rs e its  is t  bei d e r  F o rtb ild u n g  g ru n d sä tz lic h  
v ie lle ich t am  b e s te n  so  zu lö sen , d a ß  b e i V o r trä g e n  u n d  
K u rsen  d ie  E rz iehung , o d e r b e sse r  g e sa g t W ie d e rh e ra n 
z iehung  zum  w issen sch a f tlich e n  D en k en  in  den  V o rd e r 
g ru n d  g e s te ll t  w ird , w ä h re n d  d ie  Ü b e rm ittlu n g  von W is s e n 
s to ff  au ch  d u rch  Z e itsc h rif ten , B ü ch er usw . g esch eh en  
k an n . S e lb s tv e rs tä n d lic h  la s se n  s ich  d ie  F ä h ig k e iten  n u r 
sch u len  an  d e r B eh an d lu n g  e in e s  b e stim m ten  S to ffe s ; d e r  
V o rtra g e n d e  so llte  a b e r  g ru n d sä tz lic h  n ich t dem  E h rg eiz  
nachgeben , s to fflich  e rsch ö p fe n d  zu  se in , a lle s  zu  b rin g en , 
so n d e rn  den  H a u p tw e r t  au f d en  G ed an k e n in h a lt leg en ; 
e r  so ll l ie b e r  au f g e d ru c k te  U n te rla g en  v e rw e ise n  u n d  
so lch e  n ö tig e n fa lls  fü r  den V o r tra g  e ig en s h e rs te ilen .

D as s ta rk e  B ild u n g sb ed ü rfn is  des in  d e r  p ra k tisc h e n  
A rb e it  S teh en d en  e r le ic h te r t  d ie  F o rtb ild u n g sa u fg a b e  
a u ß e ro rd e n tlich . D ie F ra g e  d e r L eh r m e t  h o d e  sp ie lt  
n ich t d ie  g le iche  R o lle  w ie  beim  U n te rric h t an  den  L e h r
a n s ta lte n . M an  w ird  d a h e r  z. B. in  F o rtb ild u n g sk u rse n  
v ie le s  in  V o rträ g e n  e rle d ig e n  können , w a s  s ich  im  U n te r 
r ic h t  m it N u tzen  n u r  im S e m in a rb e tr ieb  m achen  lä ß t, und  
ebenso  sp ie len  Z e itsc h rif te n  u n d  B ü ch er e in e  ganz  an d ere  
R o lle  a ls  in  d e r A u sb ild u n g  an  d e r  H o chschu le , w o  d ie  
m ü n d lich e  B e leh ru n g  s te ts  d ie  H a u p tsa c h e  b le ib en  w ird .

E in e  S c h w ie r ig k e it  bei d e r  F o rtb ild u n g  b ild en  ung leiche  
V o rb ild u n g  u n d  V e rsc h ie d e n h e it d es g e is tig en  G e sa m t- 
n iv eau s  d e r  T e iln eh m er. B ei e in e r  B ehörde, d ie  e in e n  
g ro ß e n  K re is  g e is tig  g le ic h g e ric h te te r  u n d  g leich  h o ch 
s te h e n d e r  P e rsö n lich k e ite n  zu  so lch en  K u rse n  v e re in ig en
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k an n , i s t  z w a r  d iese  S c h w ie r ig k e it  g e rin g e r. W e se n tlic h  
i s t  e s  ab er, d a ß  d ie  F ü h lu n g  m it w issen sch a f tlich e m  
D en k en  und  m it d en  a u f  d e r  H o ch sch u le  e rw o rb en e n  
G ru n d la g e n  in  d e r  Z w isc h en z e it n ich t ganz  v e r lo re n  g e 
g an g en  is t. D a h e r e m p fieh lt e s  sich , d u rch  p lan m ä ß ig  
w ie d e rh o lte  K u rse  A n re g u n g  zum  W e ite ra rb e i te n  zu 
geben.

A lle  d iese  G e s ic h tsp u n k te  g f i te n  n ich t n u r  fü r  die 
In g e n ie u re , so n d e rn  au ch  fü r  d ie  a n d e re n  a k ad e m isc h e n  
B eru fe . D as B e d ü rfn is  nach  F o rtb ild u n g  t r i t t  d em gem äß  
au ch  a llg em ein  bei L eh re rn , Ä rz te n 1, J u r is te n  usw . auf.

Konkrete A ufgaben  und Ziele  
der Ingenieurfortbildung

D er In g e n ie u r  m uß nach  zw ei F ro n te n  k ä m p fe n : e r 
m uß sich  e in e rse its  gegen  d ie  Ü b erflü g e lu n g  d u rch  d ie  
f rem d län d isc h e  K o n k u rre n z  w eh ren , d a m it D e u tsc h la n d  
a u f  dem  W e ltm a rk t  m it se in en  in d u s tr ie l le n  E rze u g n is se n  
w e ttb e w e rb fä h ig  b le ib t, u n d  a n d e re rs e its  se in e  S te llu n g  
und  se in e  A rb e it  gegen  d ie  A n g riffe  von  in n en  h e r  v e r 
te id ig en . Es läh m t die T a tk r a f t  u n d  d ie  B e g e is te ru n g  fü r  
den  B eru f, w en n  m an  tä g lic h  d ie  au s e in e r  se h r  v e rw o r
re n e n  g e is tig e n  E in s te llu n g  g eb o ren en  A n g r if fe  zu  h ö re n  
hekom m t, w o n ach  d ie  T e c h n ik  die S ch u ld  an  u n se re r  
h e u tig e n  g e is tig e n  u n d  w ir ts c h a f t lic h e n  N o t tra g e n  so ll. 
A lle rd in g s , die In g e n ie u re  s in d  n ic h t von  je d e r  S ch u ld  
fre iz u sp re ch e n . D e r In g e n ie u r  m uß  sich  m eh r d e r  A u fg a b e  
b e w u ß t w e rd en , n ic h t n u r  m a te r ie lle  W e r te  zu  sch a ffen , 
so n d e rn  sich  auch  um  d ie  r ic h tig e  V e rte ilu n g  d e r G ü te r 
u n d  d ie  N u tz b a rm ac h u n g  d e r  g e sc h affe n en  W e r te  im  k u l
tu re l le n  S in n e  zu kü m m ern . „A n  d en  e n tsch e id e n d e n  
S te lle n  d e r  F ro n t  gegen  d ie  se e lisc h e  u n d  le ib lic h e  N ot 
u n se re r  K in d e r  u n d  K in d e sk in d e r“ — so  s a g t2 d e r  H oeh- 
s c h u lre fe re n t  fü r  S ach sen , M in is te r ia lr a t  U 1 i c h , „ d o rt, 
w o  n ic h t g e re d e t w ird , so n d e rn  w o  d a s  H a n d e ln  e n t 
sc h e id e t — s te h e n  d e r  A rb e itg e b e r , d e r  A rb e itn e h m e r — 
u n d  z w i s c h e n  b e i d e n  d e r  I n g e n i e u r ,  de r, a u s  
se in em  ü b e r  d en  en g en  B e ru f w e it  h in a u s  tra n s z e n d ie 
re n d e n  E th o s  zu g le ich  m it d e r  w isse n sc h a f tl ic h e n  D u rc h 
d rin g u n g  d es P ro d u k tio n sp ro z e s se s  au ch  d e sse n  m en sch 
lich en  S in n  o d e r W id e r s in n  b e w u ß t e r le b e n  u n d  zum  
G u te n  le i te n  so llte .

E s is t  o ft b esch äm en d , zu  seh en  . . . ,  w ie  w en ig  d er 
In g e n ie u r  d iese  F o rd e ru n g  d e r Z e it  an  ihn  e rk e n n t. J ä t e  
e r es, d a n n  w ü rd e  e r  n ich t au ssc h lie ß lic h  a n d e re n  d ie 
m eh r o d e r  m in d e r s a c h v e rs tä n d ig e  B e ra tu n g  e in e s  b is  in s  
t ie f s te  v e rw ir r te n  M en sc h en g e sc h lec h tes  ü b e r la sse n , so n 
d e rn  im  B e w u ß tse in  s e in e r  A u fg ab en  a n sp ru ch sv o lle r  
w e rd en , a ls  e r  e s  is t .“

A lso  e in e  F ü lle  von A u fg ab en , d ie  d ie  a lle rh ö c h s te n  
A n fo rd e ru n g e n  an  je d e n  In g e n ie u r  s te lle n , d e r  F ü h re r  
se in  w ill, A u fg ab en , d ie  u n e rm ü d lich e  W e i te r a r b e i t  e r 
fo rd e rn , d ie  es a b e r  au ch  a lle n  in  F ra g e  k om m enden  
O rg a n isa tio n e n , U n te rn eh m u n g en  u n d  B eh ö rd en  zu r P f lic h t 
m achen , fü r  d ie  In g e n ie u rfo r tb ild u n g  a lle  v e rfü g b a re n  
M itte l  e in zu se tzen . E s l ie g t  im  S in n e  h ö c h s t e r  W ir t 
sc h a ftl ic h k e it ,  w e n n  g e ra d e  fü r  d iesen  Z w eck  d ie  M itte l 
n ic h t b e sc h rä n k t, so n d e rn  m ö g lich s t so g a r  neue  M itte l 
f re i  g e m a ch t w e rd en .

D ie  r e i n  f a c h l i c h  g e r i c h t e t e  F o r t b i l 
d u n g ,  a lso  d ie  E rw e ite ru n g  d e r  e ig e n tlich e n  F a c h k e n n t
n is se  s te h t  be i d e r  In g e n ie u rfo r tb ild u n g  n a tu rg e m ä ß  in 
v o rd e rs te r  R e ihe . D ie  vom  D e u tsc h en  A u ssc h u ß  f ü r  te c h 
n isc h es  S c h u lw e se n  h e rau sg e g e b en e n  „ R ic h tlin ien  fü r  I n 
g e n ie u rfo r tb i ld u n g “3 u n te rs c h e id e n  zw isc h en  d i e n s t n o t 
w e n d i g e r  u n d  f r e i w i l l i g e r  F o rtb ild u n g . V on  d ie 
sen  b e id e n  A rte n  w ird  in sb e so n d e re  d ie  e rs te re , w e n ig s ten s

1 V gl. S e ite  117
2 T e c h n isc h e  E rz ieh u n g  1932, H e f t 4, S e ite  26
3 K o s te n lo s  zu  e rh a lte n  von d e r  G e sc h ä f ts te lle  des
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so w e it d ie  In d u s tr ie  in  F ra g e  kom m t, v o rw ie g en d  fa ch lic h  
g e r ic h te t  se in . In  den R ic h tlin ie n  w ird  d ie  d ie n s tn o tw e n 
d ig e  F o r tb ild u n g  fo lg en d e rm a ß e n  u m sc h rie b en : „S ie  um 
f a ß t  d ie  V e rm ittlu n g  d e rje n ig e n  K e n n tn is se  u n d  E r fa h 
ru n g e n , d ie  fü r  den  e in ze ln en  B e tr ie b  z u r  E rh a ltu n g  se in e r  
W e ttb e w e rb s fä h ig k e it  u n d  fü r  d ie  B e h ö rd en  z u r  vollen  
E rfü llu n g  ih re r  A u fg a b e n  u n b e d in g t n o tw e n d ig  s in d .“

W o  d e r  In g e n ie u r  s tä r k e r  m it V e rw a ltu n g sa u fg a b e n  zu 
tu n  h a t, w ird  m an  h ie rz u  au ch  d ie  a llg e m e in e  E rw e ite ru n g  
d e s  G e s ic h ts k re is e s  d e r  le ite n d e n  te c h n isch e n  B eam ten  
re ch n e n  u n d  M ö g lich k e ite n  z u r  W e ite rb i ld u n g  a u f  v e r
w a ltu n g s te c h n is c h e m  G eb ie t, in  d e r  K u n s t d e r  M en sch en 
b e h an d lu n g  u. dgl. b ie te n  m ü ssen . D ie  G ru n d la g e n  der 
P h y s io lo g ie  d e s  M en sch en  u n d  d e r  P sy ch o lo g ie  dürfen 
h e u te  k e in em  M an n  feh len , d e r  H u n d e r te n  o d e r T ausenden  
von M en sch en  a ls  F ü h re r  d ien e n  so ll.

B ei d e r  f r e i w i l l i g e n  F o r t b i l d u n g  kom m t zu
n ä c h s t in  F ra g e  e ine  u m fa s se n d e  B e h e rrsc h u n g  des S ta n 
d e s  d e r  T e c h n ik  a u f  d e m  S o n d e r a r b e i t s g e b i e t  
d e s e in ze ln en , h in a u sg e h e n d  ü b e r  d a s, w a s  fü r  d ie  tä g 
lich e  A rb e it  u n m itte lb a r  n o tw e n d ig  is t ,  e in e  A u sw eitu n g  
d es W is se n s , d ie  e s dem  In g e n ie u r  e rm ö g lich t, neue W ege 
zu  f in d en  u n d  A n reg u n g en , d ie  von  a u ß en  herangetragem  
w e rd en , s ic h e r  zu  b e u rte ile n . V ie l u m fa n g re ic h e r  is t  eine 
z w e ite  A u fg ab e, d a s  E in d rin g e n  in d ie  N a c h b a r -  u n d  
G r e n z g e b i e t e .  W ir  e r le b e n  e s  h e u te  a u f  allen  Ge
b ie ten , w ie  e in s  in  d a s  a n d e re  ü b e rz u g re ife n  beginnt. 
F rü h e r  g a lte n , um  e in  e in fa ch e s  B e isp ie l zu  nennen , K o n 
s t r u k t i o n  u n d  B e t r i e b  a ls  zw e i z iem lich  getrennte 
D inge. H e u te  e rw a r te t  m an , d a ß  d e r  K o n s tru k te u r  seine 
E n tw ü rfe  au f d ie  M asch in en  z u sc h n e id e t, d ie  in  d e r  be
t re f fe n d e n  W e r k s ta t t  z u r  V e rfü g u n g  s teh en , d a ß  e r  genau 
ü b e r  P a ssu n g e n  B e sch e id  w e iß  u n d  a lle  B e a rb e itu n g s 
a n g ab en  b is in s  k le in s te  im  E n tw u rf  v o rs ie h t, d a ß  e r 
ü b e rh a u p t  w e rk s ta t tg e re c h t  k o n s tru ie r t ,  d e ra r t ,  d a ß  die 
W e r k s ta t t  e x a k t u n d  m it n ie d r ig s te n  K o s te n  a rb e ite n  
k an n . In  d ie  K o n s tru k tio n sb ü ro s  is t  d a m it e in  n e u er 
G e ist, e in e  n eu e  A r t  d es D e n k en s  e in g ezo g en , d ie  v ie l 
m eh r a ls  f rü h e r  auch  e in e  w ir ts c h a f t l ic h e  S c h u lu n g  v e r 
la n g t4.

W ie  die G ren zen  zw isc h en  K o n s tru k tio n  u n d  B e trieb  
s ich  v e rw isch en , so  g re ife n  h e u te  au ch  B a u w e sen  und 
M asch in en b au  in e in a n d e r  ü b e r. E b en so  zw in g t, um  ein 
w e ite re s  B e isp ie l zu  nennen , d ie  a u ß e ro rd e n tl ic h e  Ent
w ic k lu n g  in  d e r  S c h a ffu n g  n e u e r  W e r k s to f f e  d e n  Bau
in g en ieu r u n d  den  M a sc h in en b a u e r , d ie  n eu e  W e g e  finden 
w o llen , d azu , s ic h  a u f  c h e m i s c h - m e t a l l u r g i 
s c h e m  G e b ie t K e n n tn is se  zu  e rw e rb e n . A u f p h y s i 
k a l i s c h e m  G e b ie t k o m m t u. a. neu  h in z u  d ie  B eh err
sch u n g  d e r  e rh ö h te n  B e an sp ru ch u n g e n , d ie  s ic h  n a m en t
lic h  a u s  dem  m o d ern e n  S c h n e llb e tr ie b  e rg eb e n . E s  kom m t 
h ie r , w ie  L e h r  a u s fü h r t5, v o r a llem  d a ra u f  an, d a ß  die 
g a n ze  B e tra c h tu n g sw e ise  nach  a n d e re n  G e s ic h tsp u n k te n  
e in g e s te ll t  w ird . „ In sb e s o n d e re  m uß  d e r  K o n s tru k te u r  von 
d e r  s c h e m a t i s c h e n  V e r w e n d u n g  v o n  K o e f 
f i z i e n t e n  a b g e b ra c h t w e rd en . S e in e  U rte ils fä h ig k e it  
u n d  B eo b ach tu n g sg ab e  i s t  zu  w e ck e n  u n d  zu  b e fru ch ten  
d e ra r t ,  d a ß  e r  in  d e r  L ag e  is t ,  d ie  ihm  g e s te l l te n  A u f
g ab en  s e lb s tä n d ig  m it k la r e r  A n sch a u u n g  zu  d u rc h d en k e n .“

In  engem  Z u sam m en h an g  d a m it s te h t  d ie  A ufgabe, 
g r ö ß e r e  m i t e i n a n d e r  v e r w a n d t e  G e b i e t e ,  
d ie  so n s t g e tre n n t  b e h a n d e lt  w e rd en , u n t e r  z u s a m 
m e n f a s s e n d e n  G e s i c h t s p u n k t e n  z u  b e tra c h te n  
u n d  s ie  d a m it neu  zu  b e le u ch te n  u n d  neue  A u fsc h lü sse  zu 
g ew in n en .

H ie ra n  sc h lie ß t  s ich  u n m itte lb a r  d ie  w e ite re  A u fg ab e , 
d i e  F o r t s c h r i t t e  i n  d e n  t e c h n i s c h e n  W i s 
s e n s c h a f t e n  u n d  i n  d e r  p r a k t i s c h e n  T e c h 
n i k  g a n z  a llg em e in  zu  v e rfo lg en , u n a b h ä n g ig  davon , au f

4 V gl. E rk e n s : F o rtb ild u n g  d e r  K o n s tru k te u re ,  T ech n . 
E rz. 1932, H e f t  5, S. 39

6 T ech n . E rz ieh u n g  1932, H e f t  2, S. 11
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w elch em  S o n d e rg e b ie t d e r  e in ze ln e  a rb e ite t ,  a lso  auch 
ü b e r d ie  G re n zg e b ie te  h in au s . E inm al w ird  d e r F achm ann  
oft, w en n  e r  v o r sc h w e r lö sb a ren  P ro b lem en  s te h t, u n e r
w a r te te  A n re g u n g  u n d  E rm u tig u n g  fin d en , w enn  e r  s ieh t, 
w ie  äh n lich e  S c h w ie r ig k e ite n  an  a n d e re r  S te lle  ü b e r
w unden  w u rd e n ; a n d e rs e i ts  k ö n n en  sich  auch d ad u rch , 
d aß  d u rch  sc h e in b a r  fe rn  lie g e n d e  E rfin d u n g en  neue  G e
b iete  fü r  d ie  w ir ts c h a f t lic h e  B e tä tig u n g  e rsch lo ssen  w e r 
den, u n e rw a r te te  A n w en d u n g sm ö g lich k e iten  fü r  d ie  eigene 
A rb e it  e rg eb en . L e i d e r  v e rsch m ä h t e s  d e r d eu tsch e  
W is se n sc h a f t le r  u n d  ebenso  d e r  In g e n ie u r in  d e r R egel, 
ü b e r se ine  A rb e it  so zu  b e ric h te n , d a ß  auch  d e rjen ig e , 
d er n ich t S o n d e rfac h m an n  is t, d a ra u s  N u tzen  z iehen  kann . 
W ir  kom m en n ich t lo s  von d e r  V o rs te llu n g , d a ß  e s  ohne 
F a c h au sd rü c k e  n ich t g eh t, u n d  d a ß  eine  S ach e  e r s t  dann  
w issen sch a ftlich e n  R ang  h a t, w en n  sie  sch w er zu  v e r
s teh en  is t. In  W a h rh e it  g ib t es a b e r  k au m  e tw a s  B ild en 
deres, a ls  w en n  e in  g ro ß e r  G ed an k e  in  ganz sc h lic h te r  
A llta g sp ra ch e  v o rg e tra g e n  w ird . U n sere  F ach leu te  so llten  
es a ls  e ine  vo rn eh m e P f l ic h t  b e tra ch te n , ü b e r ih re  A rb e iten  
in  d iese r  W e ise  zu  b e rich ten . S ie  w ü rd e n  d am it d e r  I n 
g e n ie u rfo rtb ild u n g  u n d  g le ich ze itig  d e r S te llu n g  d e r  T e c h 
nik im ö ffen tlich en  L eben  e in en  ganz  g ro ß en  D ien st e r 
w eisen.

Zu dem  fa ch w issen sch a ftlic h en  T e il d e r  F o rtb ild u n g  
g e h ö rt auch  d ie  A u f f r i s c h u n g  d e r  K e n n t n i s s e  
in  d en  G eb ie ten , d ie  au f d e r  L e h ra n s ta lt  b e re its  b eh an d e lt 
w u rd e n ; so  n a m en tlich  in  M a th em atik , w o e in e  W ie d e r 
h o lung  d es B ek an n ten , auch  e tw a  d e r e lem en ta ren  G ese tze  
d e r  D iffe re n tia l-  u n d  In te g ra lre c h n u n g  von neuen  G e s ic h ts 
p u n k ten  aus, u n te r  H e ran z ieh u n g  p ra k tis c h e r  A n w en d u n g s
b e isp ie le , se h r  w e rtv o ll  se in  kann .

N un kom m en w e ite r  die g ro ß en  F o rtb ild u n g sp ro b lem e , 
d ie  m ehr in  d ie  A l l g e m e i n b i l d u n g  h in ü b ersp ie len , 
und d ie  zum  T e il  n ich t fü r  d ie In g e n ie u rfo r tb ild u n g  a lle in  
c h a ra k te r is tis c h  s in d , so n d e rn  an  a n d e re r  S te lle  ganz 
äh n lich  a u f tre te n  können. A u f d ie A u fgaben , d ie  die N u tz 
b a rm ach u n g  m en sch lich e r A rb e its le is tu n g  u n d  d ie  M en 
sc h en fü h ru n g  s te llen , u n d  die vo rn eh m lich  von p h y sio 
log ischen  u n d  psych o lo g isch en  G ru n d la g en  au s b eh an d e lt 
w e rd en  m üssen , i s t  schon  h in g ew iesen . E s kom m t d azu  
die F o rd e ru n g  e in e r A llg em ein b ild u n g , die d en  In g en ieu r 
befäh ig t, d ie  Z u s a m m e n h ä n g e  z w i s c h e n  s e i n e r  
A r b e i t  u n d  d e n  A u f g a b e n  d e s  ö f f e n t l i c h e n  
L e b e n s  zu  sehen. W ir  leb en  in  e in e r  Z eit, in  d e r u n se r 
ganzes D enken  sich  u m ste llt, v ie lle ich t in  e in e r Z eit n eu er 
g e is tig e r B efreiung . E s  is t  uns a b e r  noch n ich t gelungen , 
fü r den neuen  L eb e n sin h a lt neue F o rm en  zu  finden , und  
diese  H ilf lo s ig k e it ru f t , im  V ere in  m it ä u ß e re n  E rsc h ü tte 
rungen, d ie un sin n ig en , v e rh än g n isv o llen  Z u s tä n d e  h e rv o r, 
u n te r  denen w ir  h e u te  le id en . „E in  u n g eh eu re s V o rp re lle n  
des In te llek ts  — so  s a g t H e llm ich 6 — h a t B ehagen  und  
B esin n lich k eit g e is tig e r undi s e e lisc h e r  A r t  a rg  b esch n itten . 
D as e rk lä r t  die U nruhe in m itte n  a lle r  von d e r T ech n ik  
e rsch lo ssen en  R eich tüm er, d ie  sich  n u r  w id e rw illig  a u f
te ilen  la sse n , fa s t  a ls  h ie lte  s ie  e in e  u n s ic h tb a re  M ach t 
z u rü ck  au s F u rch t, noch m eh r B e g eh rlich k e it zu  w eck en  . .  . 
W ir  w e rd en  le rn e n  m üssen, d a ß  e s  e in  w id e rn a tü r lic h e s  
Beginnen is t, d ie  M enschen  in  A rb e its -  u n d  W o h n zen tra lem  
zusam m enzupferohen , d aß  w ir  ih n en  d ie  V e rb u n d en h e it 
m it d er S cho lle  w ie d erg eb en  m üssen . W ir  w e rd en  e r 
kennen m üssen , d a ß  d e r  G ro ß b e trie b  n ich t d e r  W e ish e it  
le tz te r  S ch luß  is t, d aß  v ie lm eh r K le in - u n d  M itte lb e tr ie b e  
w ir tsc h a ftlic h  W id e rstan d s- und  a n p a s su n g s fä h ig e r  se in  
k ö n n e n . . . .  W ir  w e rd e n  w ie d e r  au fm erk sam  d a rau f  
lau sch en  m üssen, w a s  M en sch en  im  In n e rs te n  b ew eg t und  
tre ib t, n ich t in  d e r  F o rm  p sy c h o a n a ly tisch e r U n te rsu ch u n 
gen, so n d e rn  in  e h rfü rc h tig e r  S cheu  vo r w a h rem  M en 
schentum , a ls  dem  h ö c h s ten  G ut, d a s w ir  zu v e rw a lten  
haben.“ D as  s in d  A u fg ab en , d ie  g ro ß e n te ils  den  In g e n ie u r 
seh r nahe  angehen .

6 Maschinenbau 1932, Heft 1

Mittel der Ingenieurfortbildung
G ru n d sä tz lic h  is t  zu u n te rsch e id e n  zw isch en  E in z e l

s tu d iu m  u nd  G e m ein sc h a ftsa rb e it. A u f den  W e r t  d e r  
B ü c h e r  u n d  Z e i t s c h r i f t e n  a ls  M itte l d e r  F o r tb i l
dung  fü r  d a s E in z e ls tu d iu m  is t  schon  h in g ew iesen . L e id e r  
f in d e t d e r In g e n ie u r  h ie r , so  g ro ß  d ie  F lu t l i te ra r is c h e r  
P ro d u k tio n  au ch  is t, n ich t im m er d as, w a s  e r  b rau ch t, 
vor a llem  n ich t g e n ü g e n d  e i n f a c h e  D a rs te llu n g en , 
d ie  den  G e d an k e n in h a lt ohne V e rb räm u n g  m it unnö tigem  
w issen sch a ftlich e m  B a lla s t  u n d  ohne B esch w eru n g  m it 
E in ze lh e iten  d e r z u fä llig en  p ra k tisc h e n  A u sfü h ru n g  k la r  
e rk en n en  la ssen . V ie l in te re s sa n te r  a ls  d a s  S ic h d u rc h 
w in d en  d u rch  d a s  D o rn e n g es trü p p  d e r D if fe re n tia lg le i
chungen  o d e r d e r  k o n s tru k tiv e n  E in ze lh e iten  und  viel 
re ic h e r  an  B ild u n g sg eh a lt p f le g t d ie  H e r a u s s c h ä l u n g  
d e s  S c h ö p f e r i s c h e n  zu  sein , vom  E rk en n e n  e in es 
B e d ü rfn is se s  b is zum  E rk en n e n  o d e r A hnen  d es L ö su n g s
z ie les  u n d  w e ite r  z u r  L ösung  se lb s t. Im m er w ie d e r  h ö ren  
w ir  d a rü b e r  k lag en , d aß  u n te r  d e r D a rs te llu n g  d e r  E in ze l
sc h w ie rig k e ite n  d e r  g e is tig e  G eh a lt e in e r  tech n isch en  T a t, 
d ie  g ro ß e  L in ie  d e r  G ed an k en  v e r lo re n  geh t. E in e r V e r
flach u n g  u n se re s  tec h n isch e n  S c h rif ttu m s  so ll h ie r  g ew iß  
n ich t d a s  W o r t  g e re d e t w e rd en ; ab er w ir  m ü ssen  neben  
den  d ick en  B üchern , die s ich  le id e r  w e d e r  d e r  S tu d e n t 
noch d e r In g e n ie u r  h e u te  k a u fen  kan n , auch e in e  k n a p p 
g e f a ß t e  L i t e r a t u r  h aben , d ie  a lle s  N eb en säch lich e  
fo r t lä ß t  u n d  d ie  H a u p te n tw ic k lu n g s lin ie n  h e ra u ssc h ä lt.  
Zu v e rb in d e n  i s t  d a m it e in e  E in fü h ru n g  in d ie  a u sfü h rlic h e  
L ite ra tu r , d ie  au f so lche  W e is e  am  b e s ten  e rsch lo ssen  
w e rd e n  kann .

D ie  T e c h n i s c h -  W i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r 
m i t t e l z e n t r a l e  (T W L ) m ach t je tz t  d en  V ersuch , 
d iese  A u fg ab e  zu lö sen  d u rch  H e rau sg ab e  e in e r  S am m lung  
b illig er, k n a p p  g e fa ß te r  B ücher, d ie  a u sg e sp ro ch e n  d e r 
In g e n ie u r fo  r  t  b ild u n g  d ien en  so llen . S o w eit e s  s ic h  um 
e ig en tlich  fach tech n isch e  G eg en s tän d e  h an d e lt, w ird  e tw a  
d as b e h an d e lt w e rd en , w a s  d ie  In g en ieu re , d ie  vo r fü n f 
oder zehn  J a h re n  d ie T ec h n isch e  H o chschu le  v e rla ssen  
haben , d o r t  noch n ich t le rn e n  k o n n ten . D ie  G ru n d la g en  
w e rd e n  a lso  a ls  b e k a n n t v o ra u sg ese tz t. D ie  B ü ch er so llen  
e in e rse its  in  d ie g ro ß en  neu en  A u fg ab en  und  in  neue 
A n sch au u n g sw eisen  e in fü h ren , a n d e rse i ts  D a ten  e n th a lte n , 
d ie  in  d en  F o rtb ild u n g sv o rträ g e n  se lb s t  n ich t ohne g ro ß en  
Z e itv e r lu s t gegeben  w e rd e n  können , so  d aß  s ie  d ie  V o r
tr ä g e  e n tla s te n . Im  ü b rig en  so llen  s ie  a b e r  au ch  e in g eh en d  
d as v o rh an d en e  S c h r if ttu m  w ü rd ig e n  u n d  zu  d e sse n  B e
n u tzu n g  an le iten .

B e so n d e re r  W e r t  w ird  n ich t n u r au f k n a p p e  F assu n g  
d es T e x te s , so n d e rn  au ch  d a ra u f  g e leg t, d a ß  d ie  A b b il
dungen  m it w en ig en  S tr ic h e n  d a s  W e se n tlic h e  zeigen  und  
le ic h t u n d  ra sc h  v e rs tä n d lic h  s ind , so  d a ß  s ie  n ich t e r s t  
la n g e r  E r lä u te ru n g e n  b ed ü rfen . D a s  B i l d  i s t  e i n  d e m  
T e x t  m i n d e s t e n s  g l e i c h w e r t i g e r  B e s t a n d 
t e i l  e i n e r  t e c h n i s c h e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g  
u n d  v e r la n g t d a h e r  d iese lb e  g e is tig e  D u rc h a rb e itu n g  w ie  
d ieser. B ei V e rö ffen tlich u n g en , d ie fü r  v ie lb e sch ä ftig te  
P r a k t ik e r  b e s tim m t s ind , so llte  m an  d as b e so n d e rs  b e 
h erzig en .

D ie  F o rd e ru n g en  an  die Z e i t s c h r i f t e n  a ls  M itte l 
d e r  F o rtb ild u n g  sin d  d a m it e ig en tlich  auch  schon  g e k en n 
ze ichnet. M an  m uß an erk en n en , d aß  d ie  S c h rif tle itu n g en  
u n se re r  fü h ren d e n  F a c h b lä tte r  s ich  e rn s tlic h  bem ühen, in 
d e r  k n a p p en  u n d  k la re n  F assu n g  von T e x t  und  A b b il
du n g en  fo r tz u sc h re ite n . N och n ich t re c h t g e k lä r t  i s t  d ie  
F ra g e  d e s  F  e r n u n t e r r i c h t s  u n d  eb en so  d ie  A ufgabe, 
den  R u n d f u n k  d e r  In g e n ie u rfo itb ild u n g  d ie n s tb a r  zu 
m achen.

F ü r d ie  U n te rric h tu n g  im g r ö ß e r e n  K r e i s e ,  fü r  
G e m e in sc h a ftsa rb e it  in  d e r  F o rtb ild u n g , s in d  v ie le  M ög
lic h k e ite n  offen. A n  e r s te r  S te lle  s te h en  V o r t r ä g e  i n  
t e c h n i s c h e n  V e r e i n e n ,  d ie  m e is t d azu  d ienen , den 
n e u es te n  S ta n d  d e r T ec h n ik  au f irg en d e in em  F ach g eb ie t 
z u sam m en fassen d  d a rzu leg e n  odetr E in z e lfo r tsc h rit te  a u s 
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fü h rlic h  zu  b eh an d e ln  u n d  ih re  A n w en d u n g sm ö g lich k e ite n  
zu  e rö r te rn .  S o n d e ra u fg a b e n  b eh an d e ln  m e is t d ie  V o r 
t r ä g e  a u f  F a c h t a g u n g e n .  D iese  T ag u n g e n  — a u s  
d en  V e ra n s ta ltu n g e n  nach  dem  K rie g e  nen n e  ich  a ls  B e i
sp ie le  W e rk s to f fo rsc h u n g , D a m p ferzeu g u n g , V e rk e h r  — 
s in d  o ft re c h t  e rg ie b ig  g ew esen , n ich t n u r  d an k  d e r  G ü te  
d es in  den  V o r trä g e n  G ebo tenen , so n d e rn  v ie lle ich t noch 
m eh r d u rc h  d en  p r iv a te n  G e d an k e n a u s tau sch , u n d  h ab en  
re ic h e  A n reg u n g en  h in te r la s se n . E ine w e r tv o lle  E rg än zu n g  
von V e re in sv o rträ g e n  b ild en  ü b r ig e n s  S p  r e c h  a b  e n d e ,  
d ie  e in e  w e ite re  V e rtie fu n g  d u rch  E rfa h ru n g sa u s ta u sc h  
erm ög lichen .

E in e r p l a n m ä ß i g e n  F o r t b i l d u n g  d ien en  b e so n 
d e rs  V  o r t r a g s -  u n d  Ü b u n g s k u r s e ,  d ie  te i ls  d e r 
A u ffr isc h u n g  u n d  V e rtie fu n g  d e s  von  d e r  L e h ra n s ta l t  h er 
B e k an n ten  d ienen , v o r a llem  a b e r  in  neue  G eb ie te  e in 
fü h ren  w o llen  u n d  m eh r a ls  E in z e lv o rträ g e  in  d ie  T ie fe  
geh en  können . H ie r  w ird  auch  m it einem  fach lich  in 
g an z  b e s tim m te r  R ich tu n g  e in g e s te ll te n  K re is  g e rech n e t, 
so d a ß  m eh r s tre n g  fa ch lich e  A rb e it  g e le is te t  w e rd e n  
k an n . W e r  zu  d iesen  K u rsen  kom m t, tu t  e s  in  d e r R egel 
in  d e r  E rw a rtu n g , d a ß  e r  fü r  se in e  B e ru fsa rb e it  u n m itte l
b a r  V e rw e r tb a re s  m itn eh m en  kan n .

B e so n d e rs  w ic h tig  is t  es, a lle  d e ra r t ig e n  g em einsam en  
V e ra n s ta ltu n g e n  a u f  d a s  s o r g f ä l t i g s t e  v o r z u 
b e r e i t e n ,  d am it d ie  Z eit, d ie  d ie In g e n ie u re  s ic h  m e is t 
von  ih re r  E rh o lu n g  a b sp a re n  m üssen , a u f  d as a lle rb e s te  
a u sg e n u tz t w ird . E s k o m m t im m er noch vor, d a ß  d ie 
V o r tra g e n d e n  ih re  A u fg ab e  m it e in e r  n ich t gan z  v e r
s tä n d lic h e n  S o rg lo s ig k e it  a u f fa s s e n 7.

P lanm äßige  
O rgan isierung der Ingenieurfortbildung

E in e  au f e in  b e s tim m te s  Z ie l g e ric h te te , f e s t  v o rg e 
sc h rieb e n e  d i e n s t l i c h e  F o r t b i l d u n g  p fleg en  h e u te  
d ie  g ro ß e n  b e h ö rd lich e n  V e rw a ltu n g e n  e in sch ließ lic h  d e r 
R e ic h sb a h n  u n d  auch  e ine  k le in e  Z ah l von  G ro ß firm en . 
D u rch w eg  w ird  h ie r  d e r G e d an k e  v e rfo lg t, d ie  In g e n ie u re  
sow oh l im  p ra k tis c h e n  D ie n s t w ie  auch th e o re tis c h  w e ite r 
zu b ild en , d e ra r t ,  d a ß  d a s  e ine  d a s  a n d e re  e rg ä n z t  u n d  
u n te rs tü tz t .  B ei d e r  R e i c h s b a h n  s in d  P lä n e  fü r  th eo 
re tis c h e  A u s b ild u n g sk u rse  f ü r  d ie  R e ic h sb a h n b a u fü h re r  
u n d  ju n g en  B a u m e is te r  in  V o rb e re itu n g . N e u a rtig  is t  
d e r  von  d e r  R e ic h sb a h n  b e sc h rit te n e  W eg , auch ä lte re , in 
le ite n d e n  S te llu n g e n  b e f in d lich e  B eam te  zu sam m en zu 
z iehen , um  d en  K o n ta k t z w isc h en  d e r  P ra x is  u n d  de r 
F o rsch u n g , z w isc h en  dem  g rö ß ten  w ir tsc h a f tlic h e n  U n te r 
nehm en  u n d  den  H o ch sch u len  w ie d e r  h e rzu s te lle n .

R e c h t g u t is t  d ie  F o rtb ild u n g  d e r  P o s t r e f e r e n 
d a r e  g e reg e lt. E in  g rü n d lic h e r  th e o re tis c h e r  U n te rric h t 
e rw ie s  s ic h  h ie r  n a m e n tlich  fü r  d ie  B eam ten  des F e rn 
m e ld e d ie n s te s  a ls  n o tw en d ig , d e r  u m fassen d e  S p e z ia l
k e n n tn is s e  fo rd e r t ,  w ie  s ie  d ie  H o ch sch u le  n ich t geben  
kan n . M an  v e r la n g t  a u ß e rd e m  von dem  P o s tre fe re n d a r  
K e n n tn is se  au f dem  G e b ie t des S ta a ts -  u n d  V e rw a ltu n g s 
re c h te s  u n d  a u f  a n d e re n  R ech tsg e b ie ten , w e ite r  in  de r 
V o lk sw ir ts c h a fts le h re  u n d  F in a n z w is se n sc h a f t , u n d  en d lich  
d ie  F ä h ig k e it, d ie  g ro ß e n  B e trie b sp ro b lem e  des F e rn m e ld e 
w e se n s  r ic h tig  zu  b e u rte ile n . D as A u sb ild u n g sw esen  fü r  
d ie  B eam ten  d e s  h ö h e ren  D ie n s te s  is t  in  dem  „ W is s e n 
sc h a ftl ic h e n  S e m in a r  fü r  den  h ö h e ren  D ie n s t d e r  D e u t
sch en  R e ic h sp o s t“ zu sam m en g e faß t.

In  d e r  G r o ß i n d u s t r i e  is t  d ie  A u fg ab e  w eg en  d e r 
M a n n ig fa lt ig k e it  d e r  A rb e its g e b ie te  sc h w ie rig e r  a ls  bei 
den  B e h ö rd en ; e in e  v ie lse itig e  A u sb ild u n g  i s t  b e so n d e rs  
w ic h tig , w e il s ie  d ie  M ö g lich k e it g ib t, bei K o n ju n k tu r
sc h w a n k u n g en  d ie  In g e n ie u re  a n d e rw e itig  zu  v e rw en d en .

7 V gl. „ R ic h tlin ie n  fü r  V o r trä g e  te c h n isch -w isse n sc h a ft-  
lic h e n  I n h a l t s “, h e ra u sg e g e b e n  vom  D eu tsch en  V e rb a n d  T e c h 
n is c h -W is s e n s c h a f tl ic h e r  V ere in e , B e rlin  N W  7, In g e n ie u r
h au s , in  Z u sa m m e n a rb e it  m it d e r  T e c h n is c h -W is se n sc h a f t
lic h e n  L e h rm itte lz e n tra le  (P re is  0,10 R M .)

D an eb en  is t  d e r  Z w eck  d e r  F o r tb ild u n g  d ie  e n g e re  V e r
b in d u n g  m it dem  W e rk  u n d  d ie  W e c k u n g  d e s  V e r s tä n d 
n isse s  fü r  d ie  Z u sa m m e n arb e it a lle r  A b te ilu n g e n  u n d  P e r 
sonen , vo r a llem  d es K a u fm an n s m it dem  In g e n ie u r , d am it 
w e ite r  d ie  F lebung  d e r  L e is tu n g s fä h ig k e it  und  A rb e i ts 
f re u d e  u n d  en d lich  f ü r  d ie W e rk s le itu n g  d ie  M ög lich k e it, 
d ie  E ig n u n g  d e r  ju n g en  L eu te  f ü r  b e s tim m te  P o s te n  zu 
e rk en n en . B ei den  g ro ß e n  e le k tro te c h n isc h e n  F irm e n  w e r
d en  d ie  In g e n ie u rp ra k tik a n te n  in  e in e r  R e ih e  von  A b te i
lu n g en  b e sc h ä f tig t  u n d  e rh a lte n  a u ß e rd e m  th eo re tisch e  
K u rse , w o b e i m it d en  V e ra n s ta l tu n g e n  d e r  tec h n isch 
w is se n sc h a f tl ic h e n  V e re in e  u n d  m it d en  L eh ra n s ta lten  
F ü h lu n g  g e h a lten  w ird .

B ei d en  m i t t l e r e n  u n d  k l e i n e n  I n d u s t r i e 
f i r m e n  lä ß t  s ic h  e in e  d e ra r t ig  s t r a f f  g e re g e lte  F ort
b ild u n g  n a tu rg e m ä ß  n ic h t d u rc h fü h re n . U nd  doch kann 
auch  h ie r  s e h r  v ie l gesch eh en . E in  V o rg e se tz te r , dem  die 
F o r tb ild u n g  d e r  ih m  u n te r s te l l te n  In g e n ie u re  um  des Ge
d e ih en s d es W e r k e s  w ille n  am  H e rz e n  lie g t, h a t  tausend  
M ö g lich k e iten , se in e  U n te rg eb e n en  z u  fö rd e rn , indem  er 
d ie  tä g lic h e n  A u fg a b en  m it ih n en  in  e in e r  W e ise  be
sp r ic h t,  d ie  zum  W e ite r a r b e i te n  a n re g t, in d em  e r  ihnen 
P ro b le m e  s te l l t  u n d  ih n en  d a s  S tu d iu m  d e r  L ite ra tu r  
u n d  d en  B esuch  von K u rse n  e r le ic h te r t .

D e r f r e i w i l l i g e n  F o r t b i l d u n g  d ien en  nam ent
lich  d ie  V e ra n s ta l tu n g e n  d e r  te c h n isch -w issen sch aftlich en  
V e re in e  u n d  d e r  von ih n en  g e sc h a ffe n en  o d e r m it ihnen 
zu sa m m en a rb e iten d e n  b e so n d e re n  F o rtb ild u n g so rg an isa 
tio n en . D iese  O rg a n isa tio n e n  s in d  d u rc h w e g  ganz freie 
G eb ild e , d ie  s ic h  ö r t lic h  in  a lle rv e rsc h ie d e n s te r  W eise 
e n tw ic k e lt  hab en . D as  T e c h n i s c h e  V o r l e s u n g s 
w e s e n  i n  H a m b u r g  z. B. is t  e ine  S ta a t l ic h e  O rgani
sa tio n , d ie  in  e n g er V e rb in d u n g  m it d en  s ta a t l ic h e n  T ech
n isch en  L e h ra n s ta l te n  s te h t. D as  H a u s  d e r  T e c h n i k  
i n  E s s e n  d ag eg en  i s t  e in e  au s In d u s tr ie m itte ln  g e sch af
fen e  E in ric h tu n g , d ie  d u rc h a u s  a u f  S e lb s tv e rw a ltu n g  be
ru h t. In  K ö l n  u n d  a n d e re n  S tä d te n  d es R h e in la n d es  
le h n t sich  d a s  F o rtb ild u n g sw e se n  v o rz u g sw e ise  an  die 
tec h n isch e n  F a ch sch u len  an  u n d  w ird  von d en  V e re in en  
u n d  d e r In d u s tr ie  g e s tü tz t .  In  B e r l i n  s in d  d ie  „ T e c h 
n isc h -W isse n sc h a f tl ic h e n  V e ra n s ta l tu n g e n “ v o n  d em  B e
z irk sv e re in  d es V e re in s  d e u ts c h e r  In g e n ie u re  g eg ründet. 
A n d e re  K ö rp e rsc h a f te n  b e te ilig en  s ic h  d a ra n , d a ru n te r 
d a s  A u ß e n in s t itu t  d e r  T e c h n isc h e n  H o ch sch u le , d a s  außer
dem  e igene  V o r tra g s re ih e n  v e r a n s ta l te t  u n d  d a s  weiter 
auch  m it dem  E le k tro te c h n isc h e n  V e re in  z u sa m m en  beson
d e re  K u rse  au f e le k tro te ch n isc h em  G e b ie t d u rc h fü h rt . An 
a n d e re n  O rten  h a b en  sich  m eh re re  tec h n isc h -w is se n sc h a ft
lic h e  V ere in e  z u sa m m en g esch lo ssen , um  e in  V o rtrag s- 
w esen  au fzu z ie h e n 8. V on  tech n isch -w isse n sc h a ftlic h en  
F a c h au ssch ü sse n , z. B. d en  A u ssc h ü sse n  fü r  S chw eiß 
tec h n ik  o d e r fü r  S ta u b b e k ä m p fu n g  be im  V e re in  deu tscher 
In g e n ie u re , s in d  h ä u fig  K u rse  an  v e rsc h ie d e n e n  O rten 
d es R e ic h es  im  Z u sa m m e n a rb e ite n  m it ö r tlic h e n  In d u strien  
v e ra n s ta lte t  w o rd en .

A u f d ie  g ro ß e n  F a c h t a g u n g e n  is t  sch o n  oben 
h in g ew iesen . W e i te r  s in d  d ie  H o c h s c h u l k u r s e  zu 
nennen , d ie d e r  V D I w ie d e rh o lt  in  V e rb in d u n g  m it e in 
ze ln en  H o ch sch u len  an  H o c h sc h u lo rte n  e in g e r ic h te t  hat.

U n ser In g e n ie u rfo r tb i ld u n g sw e se n  e rg ib t  h ie rn a c h  ein 
re c h t  b u n tsc h e c k ig e s  B ild , n a m e n tlich  so w e it  fre iw illig e  
F o rtb ild u n g  in  F ra g e  kom m t. B ei a lle r  A n erk en n u n g  
dessen , w a s  m it g e r in g e n  M itte ln  u n te r  A u fw endung  
von se h r  v ie l e h re n a m tlic h e r  A rb e it  g e le is te t  is t ,  läß t 
s ich  le id e r  n ic h t v e rh eh len , d a ß  e in  V e rg le ic h  m it dem 
ä r z t l i c h e n  F o r t b i l d u n g s w e s e n  n ic h t unb ed in g t 
g ü n s tig  a u s fä llt .  N ach  m an c h e rle i V o rv e rsu c h e n  is t  h ier 
e in  z e n tra le s  F o r tb i ld u n g s in s ti tu t  u n te r  dem  N am en  „K ai- 
se r in -F r ie d r ic h -S tif tu n g “ g esch affen  w o rd e n , um  d essen  
G rü n d u n g  s ic h  n a m e n tlich  d e r  M in is te r ia ld i r e k to r  A lth o ff 
u n d  E rn s t  v. B e rg m an n  V e rd ie n s te  e rw o rb e n  h a b en , und

8 V gl. K o sack , In g e n ie u rfo r tb ild u n g  in  M ag d eb u rg . 
T ech n . E rz ieh u n g  1932, H e f t 6, S. 47
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d a s  s tä r k s te  F ö rd e ru n g  sow oh l vom  U n te r r ic h ts m in is te 
riu m  w ie  auch  von  d e r  h ö c h sten  S p itze  d e s R eiches 
em pfangen  h a t. D as K a ise rin -F rie d ric h -H a u s  am  R o b e rt- 
K o ch -P la tz  in  B erlin , e in  s ta tt l ic h e r ,  vo rzü g lich  e in g e r ic h 
te te r  Bau, b e h e rb e rg t n ich t n u r d ie  G e sc h ä f ts s te lle  des 
R e ic h sa u ssch u sses  fü r  d a s  ä rz tlic h e  F o rtb ild u n g sw e se n , 
son d ern  e n th ä lt  au ß erd e m  V o rtra g s sä le , m eh re re  w e r t 
volle S am m lu n g en  fü r  U n te rric h tszw ec k e , A rb e its rä u m e  
usw . F ü r  d ie  V e ra n s ta l tu n g  von K u rsen  s in d  m ehr a ls  
80 ö r tlic h e  U n te ro rg a n isa tio n e n  tä tig .

D as is t  e in  B e isp ie l d a fü r, w ie  e in  so lch es U n ternehm en , 
w enn  se in e  B ed eu tu n g  fü r  d a s  W o h l d e r  G e sa m th e it e in 
m al e rk a n n t  is t, g ro ß zü g ig  u n d  p lan m ä ß ig  o rg a n is ie r t  
w e rd en  kan n . M an w ird  en tg eg en h a lten , d a ß  d as ä rz tlic h e  
F o rtb ild u n g sw e se n  v o r lan g en  J a h re n  au fg eb a u t is t, u nd  
d a ß  es h e u te  und  au f v ie le  J a h re  h in a u s  n ich t m öglich  
se in  w erd e , fü r  die In g e n ie u re  e tw a s  äh n lich es  zu  schaffen . 
D a rau f is t  zu sag en : W ir  leb e n  au g en b lick lich  in  e in e r 
Z eit d e r Pan ik , in  d e r  m an  be i „ S p a re n “ im m er n u r an 
„A bb au en “ denk t. D as  T em p o  is t  e tw a s  zu ra sch , so 
daß  m an n ich t re c h t  z u r  B esin n u n g  kom m t. D aß  ein  r ic h 
tig e r  „A u fb au “ e in  v ie l w irk sa m e re s  M itte l zum  S p a re n  
ist, w ird  a b e r  k e in  In g e n ie u r  b e s tre iten . W ir  d ü rfen  
n ich t in  e in en  P ess im ism u s v e rs in k en , d e r  n ich ts  w e ite r  
e rs tre b t, a ls  d a s  n a ck te  L eben  zu  re tte n , so n d e rn  d ie  
F ra g e  is t, w ie  k a n n  m an  m it w e n ig e r a ls  dem , w as h eu te  
au sg eg eb en  w ird , d u r c h  p l a n m ä ß i g e  V e r w e n 
d u n g  m e h r  e r r e i c h e n ?

E s is t  fa lsch , v iele  M illionen  fü r  die ak ad em isch e  
S c h e in au sb ild u n g  ganz  u n g ee ig n e te r  P e rso n e n  h in a u sz u 
w e rfen  und  die w irk lic h  T ü ch tig en  n ich t n u r  au f d er 
H o ch sch u le  schon zu  k u rz  kom m en zu la sse n , so n d e rn  s ie

auch  beim  V e r la s s e n  d e r  H o ch sch u le  e in fach  in  den  lee ren  
R aum  h in a u sz u s to ß e n  u n d  ih re  w e ite re  F o rtb ild u n g  dem  
Z u fa ll zu  ü b e rla ssen , s t a t t  sie  p lan m ä ß ig  w issen sch a f tlich  
w e ite r  zu  b e treu en . In  d e r sc h w e ren  L age, in  d e r sich  
u n se re  W ir ts c h a f t  b e fin d e t, bei d e r  E in en g u n g  u n se re s  
L eb en srau m es u n d  d e r  sc h a rfe n  W e ltk o n k u rre n z  k önnen  
w ir  u n s e ig en tlich  eine  so lch e  K rä f te v e rg e u d u n g  n ich t 
le is ten . E s h a n d e lt  s ich  da ru m , d i e  K r ä f t e  p l a n 
v o l l  z u s a m m e n z u f a s s e n ,  d ie  te c h n isch e n  L eh r
a n s ta lte n , d ie  w isse n sc h a f tl ic h e n  In s titu te , d ie  B ehörden , 
d ie  In d u s tr ie  u n d  d ie V ere in e , und  e in  In g e n ie u rfo r tb i l
d u n g sw esen  zu  sch a ffen , d a s z w a r  den  g an z  v e rsc h ie d e n 
a r tig e n  ö r tlic h e n  B e d ü rfn is se n  voll R ech n u n g  t r ä g t  und  
d ie  E in z e lin itia tiv e  im v o lls te n  M a ß e  zu r G e ltu n g  kom m en 
lä ß t,  d as  ab er im s ta n d e  is t, d a s  an  e in e r  S te lle  G e sc h a f
fene  im  G ro ß en  n u tz b a r  zu  m achen , e in en  E r fa h ru n g s 
au s ta u sc h  zu  v e rm itte ln , R a ts c h lä g e  zu  geben, L eh rm itte l 
zu  e n tw ic k e ln  u n d  zu r V e rfü g u n g  zu  s te lle n  u n d  m an c h e r
le i a n d e re  d rin g lich e  A u fg ab en  zu  lö sen , d ie  z e n tra l  b e 
a rb e ite t  w e rd e n  m üssen . In  d e r  E rfa ssu n g  aR er d e r  vielen, 
von d en  g ro ß en  In d u s tr ie z e n tre n  o d e r von F lo ch sch u lo rten  
e n tfe rn t le b e n d en  In g en ieu re , den en  h e u te  n u r seh r 
w en ig  g eb o ten  w e rd e n  k an n , m ü ssen  noch g an z  neue 
W eg e  g e fu n d en  w erd en , indem  m an  z. B. d a s A u s k u n f ts 
w esen  w e ite r  e n tw ic k e lt  u n d  den  B ib lio th e k sd ie n s t v e r 
b esse rt.

V ie le  g u te  A n sä tz e  s in d  da, a b e r d ie  A rb e it  h a t  sich  
b ish e r  s ta r k  z e r s p l i t te r t  u n d  h a t  d a h e r  n u r  b esch eid en e  
T e ile rfo lg e  e rz ie le n  können . E s w ä re  d r in g e n d  zu  w ü n 
schen , d a ß  d iese  g ro ß e  A u fg ab e  en d lich  e in m al m it z u 
re ic h en d e n  M itte ln  u n te r  Z u sam m en fassu n g  a lle r  K rä f te  
a n g e fa ß t w ü rd e .

S)ipi.=3»g- K. G R O SSM A N N  in Stuttgart:

S I E D L U N G  O H N E  K A P I T A L

U n ter den  unzäh lig en  P lä n en  z u r  B ehebung  d e r  A rb e i ts 
lo s ig k e it s in d  w ie d e rh o lt so lche au fg e tau ch t, d ie  die 
R e ttu n g  des d eu tsch en  V o lk es in  e in e r w e itg re ife n d e n  
S ied lu n g  sehen. A lle  d iese  P län e  s in d  b ish e r g e sc h e ite r t 
o d e r h ab en  n u r zu  g e rin g en  E rfo lg en  g e fü h rt, w e il ih re  
G ru n d la g e  von A n fan g  an  den  M iß e rfo lg  b estim m te . 
G ru n d la g e  a lle r  d ie se r  P lä n e  i s t  K a p ita l  in  G eld fo rm . 
B ed en k t m an jedoch , d aß  bei e in e r  Z ah l von z. B. n u r 
2 000 000 S ied le rn , a lso  e tw a  700 000 S ie d le rfam ilie n , nach  
den d u rch sch n ittlich en  A n g ab en  d e r  b ish e rig en  P län e , die 
je  Fam ilie  2500 R M  A n la g e k a p ita l  vo rseh en , schon  1,75 
M i l l i a r d e n  R e ich sm ark  e rfo rd e r lic h  w ä ren , d ann  
w ird  m an einsehen, d aß  w ir  u n s  d ie  D u rc h fü h ru n g  so lch er 
S ied lu n g sp län e  e in fach  n ich t le is te n  können, auch  d ann  
n icht, w enn  w ir eine re s t lo s e  S tre ic h u n g  d e r  „ R e p a ra 
tio n ssc h u ld e n “ e rre ich en  so llten . — Schon aus d ie se r  e in 
fachen Ü berlegung  e rs ie h t m an, d aß  e in  S ie d lu n g sp la n  nu r 
dann E rfo lg  hab en  w ird , w en n  m an von d e r  V o ra u sse tzu n g  
ausgeht, d a ß  fü r  die E in le itu n g  und  D u rc h fü h ru n g  d ieses 
P lanes n ich t e in  P fen n ig  G e ld  z u r  V erfü g u n g  s teh t.

*

D eu tsch lan d  v e rfü g t ü b e r  a u sg e d eh n te  L än d e re ien  a ls  
E igentum . A lle in  d e r  W a ld b e s ta n d , ü b e r  den  d a s  R eich  
verfüg t, u m faß t e tw a  4,6 M illio n en  H e k ta r , a lso  ru n d  
46 000 qkm . D azu  kom m en noch  d ie  u n b e w a ld e te n  F lächen , 
deren  G rö ß e  m an  'm in d e s te n s  m it dem  g le ich en  B e trag e  
an se tzen  d a rf. T e ile  d ie se r  F läch en  m ü ß ten  fü r  d ie  
S ied lu n g  g e s te l l t  w e rd en , w e il d e r  S ta a t  fü r  d as W o h l
erg eh en  s e in e r  B ü rg e r ebenso  v e ra n tw o r tlic h  is t, w ie  d e r 
B ü rg e r fü r  d as W o h le rg eh e n  d e s  S ta a te s  zu r V e ra n t
w o rtu n g  gezogen  w ird  u n d  g ezogen  w e rd en  m uß. Es 
v e rd ie n t noch  b e m e rk t zu  w erd en , d a ß  e in  g ro ß e r  T eil

d ie se r  L ä n d e re ie n  z u rz e it  g a r  n ich t o d e r w en ig  re n ta b e l 
v e rw e r te t  w ird , d aß  a lso  d e r  sc h e in b a re  V e rlu s t, den 
d ie  ö ffen tlich e  H a n d  d u rch  d ie H e rg ab e  von L and  e r 
le id e t, in W irk lic h k e it  n u r e in  b u ch m äß ig er is t, p ra k tisc h  
a lso  n ich t in R ech n u n g  g e s te llt  w e rd e n  kan n . (B esten- 
fa lle s  k a n n  m an d en jen ig en  B e tra g  an  L an d  in  R echnung  
s te llen , d e r  d u rc h  d ie  Ü b erbauung  m it H äu se rn , S ta llu n 
gen, W e g e n  usw . e in e r  w e ite re n  A u sn u tz u n g  in  la n d w ir t 
sc h a ftl ic h e r  o d e r in d u s tr ie l le r  H in sic h t v e rlo ren  geh t. 
S e tz t m an  je  S ie d e ls te lle  d a fü r  100 qm  an, d ann  e rg eb en  
sich  bei d e r angenom m enen  Z ah l von 700 000 S te llen  ru n d  
70 qkm , d ie  m it 7 000 000 RM . b e w e r te t  se in  m ögen.)

In sg e sa m t w ird  die L an d ab g ab e  se ite n s  d es S ta a te s  fü r  
d ie  g en an n te  Z ah l u n d  bei e in e r  E in ze lg rö ß e  d e r S ie d e l
s te lle  von 3 M o rg en  =  7500 qm  e tw a  5250 qkm  b e trag en , 
a lso  w a h rsc h e in lic h  e tw a  4,5—4,8 °/o d e r  v o rh an d en en  
F läche, w ovon  w ied eru m  n u r  e tw a  1,4 °/o im oben g e n a n n 
te n  S inne  w irk lic h  v e r lu s tig  gehen.

*

D ie  S ied e lu n g  h a t  nun nach  fo lgendem  P ro g ram m  zu 
e rfo lg e n : A n  d e r  S ie d lu n g s s te lle  w ird  z u n äc h st e in  a u s 
re ic h en d e s  A rb e its la g e r  e rr ic h te t . D ie  H o lz b a ra ck e n  
m üssen  neben  R äum en  fü r U n te rk u n ft so lch e  fü r  V o r ra ts 
un d  K üch en zw eck e  en th a lte n , au ß erd em  f ü r  d ie  A u f 
b ew ah ru n g  von W e rk z eu g e n , s a n itä re  A n lag en  usw . D as
e rfo rd e r lic h e  B a u m a te r ia l w ird  in  S ta a tsw a ld u n g e n  g e 
sch lagen , d o r t  s in d  dab ei v o rü b e rg eh en d e  L ag e r zu
b ilden , u n d  z w ar u n te r  A n le itu n g  u n d  M ith ilfe  d e r R e ic h s
w ehr. D ie g e sch lag en en  H ö lze r s in d  an  O rt u n d  S te lle  
ro h  zu  b ea rb e ite n , d e r  g esch lag en e  W a ld  um gehend  a u f
zu räu m en  u n d  au fzu fo rs te n . D e r T ra n s p o r t  d e s B au 
h o lzes z u r  S ie d lu n g ss te lle  w ird  von d e r  R e ic h sw eh r und 
ggf. f re iw ill ig  g e s te ll te n  F u h rw esen  beso rg t.
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D ie  V e rp fle g u n g  d e r  S ie d le r  e r fo lg t  in  d en  e rs te n  
T a g e n  d u rc h  d ie  F e ld k ü ch e n  d e r  R e ic h sw eh r, so b a ld  d ie  
K ü ch en räu m e  fe r t ig g e s te l l t  s ind , fo lg t e ig en e  V erp fleg u n g . 
D ie  e r fo rd e r lic h e n  L eb en sm itte l, B e k le id u n g ss tü c k e , W e r k 
zeuge, R a u c h w a re n  usw . s te l l t  d e r  S ta a t,  u n d  z w a r 
w e rd e n  h ie rz u  zu  g e g eb e n er Z e it  fä ll ig e  S te u e rb e trä g e  
(am  b e s ten  n u r a u s  U m sa tz s te u e r)  in  N a tu ra l ie n  e in 
gezogen . T ra n s p o r t  d ie se r  W a r e n  d u rc h  d ie  R e ich sw eh r. 
N ach  E rr ic h tu n g  d ie se s  L ag e rs  w ird  m an  z u n äc h s t die 
K u ltiv ie ru n g  d es B o d en s so w ie  d ie  E in s a a t  vornehm en, 
so  d a ß  n ach  B een d ig u n g  d e r  S ie d lu n g sa rb e ite n  b e re its  
e ine  g e w isse  M enge  an  N a h ru n g sm itte ln  z u r  V erfü g u n g  
s teh en . D as  S a a tg u t  is t  e b en fa lls  a u s  N a tu ra l ie n s te u e rn  
zu  b esch affen . D ie  B a u m a te r ia lie n  f ü r  H ä u se r, W eg e , 
Z äu n e  u. dgl. w e rd e n  au f g le ic h e r  B asis  a u s  s ta a tl ic h e n  
G e lä n d e te ile n  g ew onnen , e s  w e rd e n  a lso  v o rü b e rg eh en d  
Z ieg e lö fen  e r s te l l t ,  S a n d  u n d  K a lk g ru b e n  e rb a u t  usw . 
T ra n s p o r te  ü b e rn im m t die R e ic h sw eh r, d e sg le ich en  k u rz 
f r is t ig e  V e rp fleg u n g en , B a ra c k e n b a u  u. dgl. w ie  v o rh er. 
N ach  E rs te llu n g  d e r  W o h n h ä u se r , S ta llu n g e n  u. dgl. w e r 
d en  d ie  F am ilien  d e r  S ied le r , d ie  b is  zu  d iesem  Z e it
p u n k te  in  ih ren  je tz ig e n  W o h n u n g e n  v e rb le ib en , m it dem  
H a u s in v e n ta r  d u rc h  d ie  R e ic h sw eh r  in  d ie  S ied lu n g  a b 
t ra n s p o r t ie r t .

*

E s w ird  m an c h e r e in w erfe n , d a ß  d ie se s  P ro g ra m m  
n u r sc h e in b a r  g e ld lo s  d u rc h g e fü h r t  se i. D em g eg en ü b er 
m uß fo lg en d e  R ech n u n g  au f g em ach t w e rd e n :

A k t i v a :
F o r tfa ll  von U n te rs tü tz u n g e n  je d e r  g e ld 

lic h e n  A r t  fü r  700 000 a rb e ite n d e  
S ie d le r  fü r  d ie  D a u e r  von s c h ä tz u n g s 
w e ise  26 W o ch e n , d em nach  e tw a  . RM . 

W e r te rh ö h u n g  d e s  b is la n g  u n re n ta b e l 
. an g e leg te n  L an d e s  d u rc h  K u ltiv ie ru n g

w a h r s c h e in l i c h ..............................................  „
E in n ah m en  a u s  N a tu ra ls te u e rn :  W e r t  . „
F o r t fa ll  von  U n te rs tü tz u n g e n  fü r  

2 000 000 S ie d le r  n ach  A b la u f  d e r  
B a u p e rio d e  f ü r  d a s  E nde  d es B a u 
ja h re s , a lso  26 W o c h e n  zu  50 o/o . „

E in n ah m en  au s N a tu ra ls te u e rn  d e r 
S ie d le r  am  E n d e  d es B a u ja h re s  . . „

Sa. RM . 1 140 300 000
P a s s i v a  :

A b g a b e  von  70 qk m  L an d  a ls  n ich t
m eh r w e r tb r in g e n d e s  G e län d e  . . . R M . 7 000 000

A b g a b e  von  ca. 5 000 000 cbm  B au h o lz  „ 100 000 000
A u s fa l l  an  B a rs te u e rn  d u rc h  U m w an d 

lu n g  in  N a tu r a l s t e u e r n ...................  „ 63 700 000
M e h ra u fw a n d  f ü r  d ie  R e ic h sw eh r . . „ 150 000
A u s fa ll  an  S te u e rn  d e r  H a u sb e s itz e r ,

d e re n  M ie te r  s i e d e l n ...................  „ 28 000 000
E n tz ieh u n g  von  5180 qkm  L a n d  den

b ish e r ig e n  Z w e c k e n ......................... „ 259 000 000
U n v o r h e r g e s e h e n e s ............................................ „ 1 000 000

Sa. RM . 458 850 000

E s fo lg t a u s  d e r  Z u sam m en steR u n g , d a ß  e in  G ew in n  
fü r  d e n  S ta a t  au ch  d an n  v e rb le ib t, w en n  m an  d ie  
400 000 000 R M . W e r te rh ö h u n g  a u f  d e r  A k tiv se ite  s tre ic h t. 
H a u p tsa c h e  a b e r  is t, d a ß  n ich t e in  e in z ig e r d e r  g e n an n ten  
P o s te n  a ls  M ünze  in  E rsch e in u n g  t r i t t ,  je d e r  P o s te n  is t  
N a tu ra llie fe ru n g .

*

D ie  g la t te  D u rc h fü h ru n g  d ie se s  P ro g ra m m s is t  led ig lich  
e in e  F ra g e  d e r  O rg a n isa tio n , d ie  von d en  d e u tsch e n  I n 
g e n ie u re n  in n e rh a lb  von v ie r  W o ch e n  g e lö s t w e rd e n  w ird . 
D ie  E in fü h ru n g  d e s  P ro g ra m m s k a n n  ü b e r  N a ch t d u rch  
e ine  V e ro rd n u n g  a u s  d e r  N o t geschehen .

D e r v a te r lä n d is c h e  W e r t  d e r  A u s fü h ru n g  d ie se s  P r o 
g ra m m s is t  n ich t ab zu seh en . L iebe  z u r  S ch o lle , L iebe 
zum  V a te r la n d  w e rd e n  w ie d e r  e r s te h e n  u n d  d e n  n a tu r 
n o tw e n d ig e n  H a ß  v ie le r  geg en  d en  A lm o se n g eb e r  S ta a t 
v e rd rä n g e n , d a m it a b e r  w ird  d ie  G ru n d la g e  e in e s  g e su n 
den  S ta a ts w e s e n s  w ie d e r  h e rg e s te ll t .  D a ß  d e r  D u rc h 
fü h ru n g  d ie se s  S ie d iu n g sp ro g ra m m s e in e  re in e , a llgem eine  
B e d a r f s w ir ts c h a f t  fo lg en  w ird , i s t  s ic h e r. E in e  solche 
W ir ts c h a f ts fo rm  w ird  a b e r  a lle in  fä h ig  se in , u n se r  V a te r 
la n d  w ie d e r  in  d ie  H ö h e  zu  fü h ren .

GEBÜHRENORDNUNGEN
D e r B ezug  d e r  vom  A G O  h e ra u sg e g e b e n e n  G eb ü h ren 

o rd n u n g e n  e r fo lg t  n ic h t m eh r vom  V e r la g  J u l iu s  Springer, 
B e rlin  W  9, so n d e rn  d u rc h  d ie  m it dem  V e r la g  Springer 
v e rb u n d en e  H i r s c h w a l d s c h e  B u c h h a n d l u n g ,  
B e r l i n  N W  7, U n t e r  d e n  L i n d e n  68. B estellungen  
s in d  a u ssc h lie ß lic h  an  d iese  B u c h h an d lu n g  zu  richten.

S.

P R E S S E S C H A U
Zum freiwilligen Arbeitsdienst: Keine Lösung der

sozialen Frage. — D r. H . P a r c h t e r ,  B erlin , in „Die 
B rü c k e  d e s  B e rlin e r  T a g e b la t te s “ (M o sse ), N r. 24 vom
12. J u n i  1932.

V om  G e s ic h tsp u n k t au s, d a ß  d u rc h  e in e  E rhöhung  der 
G e sa m tk a u fk ra f t  d e r  w e rk tä t ig e n  B e v ö lk e ru n g  d ie  W ir t 
sc h a f t  a n g e k u rb e lt  w ird , b e d e u te t d e r  f re iw il l ig e  A rb e its 
d ie n s t d a s  „ a b so lu te  V e rd e rb e n “ . L e is te t  d e r  A rb e its 
d ie n s t A rb e ite n , d ie  o h n eh in  f rü h e r  o d e r s p ä te r  au sg e fü h rt 
w e rd e n  m ü ß ten , so  w e rd e n  h ö h e r  b e z a h lte  A rb e i te r  e r 
s e tz t ;  b e i „ z u s ä tz lic h e r“ A rb e it  a b e r  e rh a l te n  d ie  A rb e i
te n d e n  k e in e  E rw e rb s lo s e n u n te rs tü tz u n g :  d ie  K a u fk ra f t  
w ird  v e rr in g e r t.  G eh t m an  von dem  G e s ic h ts p u n k t aus, 
d a ß  d ie  K r ise  d u rc h  m ö g lic h s t hohe N eu in v es titio n en  
ü b e rw u n d e n  w ird , d ie  s ic h  in  e r s te r  L in ie  a u f  la n g fr is tig  
u m sch lag en d e  K a p ita la n la g e n  u n d  g e m e in n ü tz ig e  W erk e  
e rs tre c k e n  m üssen , so  b le ib t  m it u n d  o hne  d e n  A rb e its
d ie n s t d ie  F ra g e  d e r  K a p ita lb e sc h a ffu n g . W e n n  aber in 
so lchem  F a lle  d u rc h  d en  A rb e i ts d ie n s t  d e r  Lohnanteil 
v e r rin g e r t,  d e r  „ P ro f i t“ e rh ö h t w e rd e n  so l l te :  d a n n ,,sollten 
d ie  P ro p a g a n d is te n  d e s  A rb e i ts d ie n s te s  je g lic h e  Phrase 
ü b e r D ie n s t am  V o lk e  a u fg eb e n  u n d  d en  b ru ta le n  S tand
p u n k t v e r tre te n , d a ß  d ie  K r is e  n a ch  ih re r  M einung  be
h o b en  w e rd e n  m ü sse  d u rc h  H a lb ie ru n g  d e s  p ro le ta risc h e n  
A rb e itse in k o m m e n s“ . Z w a r  k a n n  m an  n ie m a n d  verw ehren, 
se in e  A rb e i ts k ra f t  so  b illig  w ie  e r  m ag  z u  verkaufen , 
a b e r :  h a u p tsä c h lic h  w ir d  d e r  A rb e i ts d ie n s t  h e u te  von 
„ ju g e n d lic h en  Id e a l is te n  g e le is te t ,  d ie  w e d e r  s ich  noch 
ih re  F am ilie  d av o n  e rn ä h re n , so n d e rn  a u f  d e r  soliden 
B asis  d es v ä te r lic h e n  V erm ö g en s  u n d  e in e r  gesicherten  
sp ä te re n  a k ad e m isc h e n  K a r r ie r e  e in ig e  W o c h e n  einem 
v e rm e in tlic h e n  id e a le n  Z ie le  o d e r  e in e r  sp ie le r is c h e n  Laune 
w id m en “ . A n d e re  a rb e ite n  a ls  A n g e h ö rig e  von  „B ünden“ 
w e n ig e r  fre iw ill ig , w e il s ie  von  ih re n  O rg a n isa tio n e n  ab
h ä n g ig  s ind . E in e  d r i t te  A r t ,  ju g e n d lic h e  E rw erb slo se  
ohne U n te rs tü tz u n g , a rb e i te t  ü b e rh a u p t  n ic h t fre iw illig . 
S ie  „m ach en  fü r  e in ig e  W o c h e n  d en  R ü c k s c h r it t  a u s  der 
Z iv ilis a tio n  in  d ie  B a rb a re i,  n u r  um  d a s  n a c k te  L eb en  zu 
e rh a l te n “ u n d  k e h re n  a u s  d e r  B a rb a re i  d e s  A rb e itsd ie n s te s  
u n te r  dem  K o m m an d o  von „ V o rk r ie g s fe ld w e b e lty p e n “ 
„m e is t e n ttä u s c h t  g e rn  in  d ie  A rm e  d e r  Z iv ilisa tio n  
z u rü c k “ . In te re s s e  am  A rb e i ts d ie n s t  .h ab en  e in s e i t ig  die 
„ V e r t r e te r  e in e r  b a rb a r is c h e n  W e lta n s c h a u u n g “ , in  Zu
k u n f t  w a h rsc h e in lic h  „v o r a llem  d ie  U n te rn e h m e r, w elche 
d ie  A rb e its d ie n s tg ru p p e n  a ls  S tre ik b re c h e r  o d e r  L ohn
d rü c k e r  z u  v e rw e n d e n  g e d en k e n “ . D as  M o ra lis ie re n , die 
U n te rs tü tz u n g se m p fä n g e r  so llte n  e tw a s  f ü r  d ie  U n te r
s tü tz u n g  le is te n , i s t  ab g esch m ack t. D ie  A r b e i te r  hab en

254 800 000

400 000 000 
63 700 000

381 800 000 

40 000 000
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ja h re la n g  ih re  B e iträ g e  b e za h lt „u n d  k ö n n en  d u rc h a u s  d ie 
ihnen  j e tz t  z u rü ck g e za h lte n  B e trä g e  a ls  d en  T r ib u t  an- 
sehen, d en  d ie  G e se lls c h a ft  ihnen , d ie  a lle s  sch affen , 
sc h u ld e t“ .

Die Sozialpolitik in der Notverordnung. — G u stav  H a r tz  
in „ B e rlin e r L o k a l-A n z e ig e r“ , N r. 281 vom 15. J u n i  1932.

A n  dem  d ro h en d en  Z u sam m en b ru ch  d e r  S o z ia lv e rs ich e 
ru n g  u n d  d e r  so z ia len  F ü rso rg e  h a t  z w eife llo s  d ie  S o z ia l
p o litik  d e r v e rg an g en en  J a h r e  e in  g e rü tte l t  M aß  von 
Schuld . U n b ek ü m m ert s in d  die f re iw illig e n  L e is tu n g en  
au sg ed eh n t w o rd en , noch 1929 sin d  be i d e r  g e fä h rd e te n  
In v a lid en v e rs ic h eru n g  die R e n ten  e rh ö h t w o rd en , ohne 
d aß  d a fü r  D eckung  v o rhanden  w a r  o d e r v o rg eseh en  w u rd e .

D er V e rw a ltu n g sa p p a ra t  k o s te te  180 M illionen  im Ja h re  
1924 u n d  400 M illio n en  1931 (ohne W o h lfa h r t  und  K rie g s
b e sc h äd ig te n fü rso rg e ). D ie v o rh an d en en  V erm ö g en sw erte  
d e r S o z ia lv e rs ich e ru n g  s in d  n ahezu  vö llig  u n re a lis ie rb a r . 
So  e rg ab  sich  fü r  d ie  neue  R eg ie ru n g  die Z w an g slag e , 
um  ü b e rh a u p t  d ie  n o tw e n d ig s te n  L e is tu n g en  fü r  die 
n ä c h s te n  M o n a te  a u fre c h t zu  e rh a lte n , d ie  L eistu n g en  e in 
z u sc h rä n k e n  u n d  neue M itte l  zu b esch affen . D iese  neuen 
L a s te n  — K ü rzu n g  d e r  so z ia len  L e is tu n g en  u n d  neue 
S te u e rn  — s in d  n u r a ls  v o rü b e rg eh en d e  N o tm aßnahm en 
e r trä g lic h . U nd  es. k o m m t a lle s  d a ra u f  an, d aß  seh r b a ld  
g ru n d le g e n d  neue Id e en  h e rv o rtre te n , die den  A rm en  und 
B e d rän g ten  neue H o ffn u n g  geben  u n d  au ch  z u r  E n tla s tu n g  
d e r  W ir t s c h a f t  fü h ren .

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

D ie B edeutung  d e r B esich tig u n g  in d u s tr ie l le r  A n lagen , 
im Bau oder im  B e trieb e  b e fin d lich , a ls  M itte l zum  U n te r
r ich t, z u r  W e ite rb ild u n g  u n d  zum  E rfa h ru n g sa u s ta u sc h  
is t  bek an n t. G e leg en tlich - d e r Ja h re sv e rsam m lu n g e n  d e r 
tech n isch en  V erb än d e  s in d  s ie  eine se lb s tv e rs tä n d lic h e  
E rg än zu n g  d e r  T ag u n g  g e w o rd en ; v ie lfach  w e rd e n  auch 
d u rch  ö r tlic h e  V ere in ig u n g en  m eh rm als  im  J a h re  B esuche 
in te re s sa n te r  F a b rik en  v e rm itte lt.

W e r  an  e in e r g rö ß e re n  Z ah l so lc h er B esich tig u n g en  
teilgenom m en  h a t, k a n n  sich  d es E in d ru c k s  n ich t e r 
w ehren , d aß  auch d ie  V o rb e re itu n g  und  D u rch fü h ru n g  
so lch er B esuche e in e  In g e n ie u ra rb e it  is t, u nd  d a ß  h ie r  
m anches zu  v e rb esse rn  se in  d ü rfte . So se h r  s ich  d ie  
W e rk e  o ftm als  um  d a s  G e lin g en  bem ühen  u n d  so se h r  
a lle  In g en ieu re  ih n en  fü r  d iese  G a s tf re u n d s c h a f t  D ank  
w issen , so lä ß t  s ich  doch n ich t leugnen , d aß  ohne M e h r
be lastu n g  d e r  W e rk e  e in  h ö h e re r W irk u n g s g ra d  e r re ic h t  
w e rd en  kön n te , w enn  n u r  m eh r ü b e r  d a s  B esich tig en  an 
sich  g esp ro ch en  w ü rd e . D ie B esu ch er sch eu en  sich  m eist, 
A n reg u n g en  zu geben, au s B eso rg n is  m iß v e rs ta n d en  zu 
w erd en . D ie se r Z u s ta n d  e n tsp r ic h t n ich t dem  W e s e n  e iner 
G e m ein sch aftsa rb e it, d esh a lb  se ien  h ie r  e in m a l ein ige 
G ed an k en  d a rü b e r  au sg esp rochen .

G u te  B esich tig u n g en  m üssen  p lan m äß ig  v o rb e re ite t  se in  
und  e b en fa lls  p lan m äß ig  ve rlau fen . R ich tlin ien  fü r  d iese  
h ä tte n  d en  A u fg ab en  zu en tsp rec h en , d ie sie  e rfü llen  
sollen . H ie r  kom m en im  w e se n tlich e n  d re i Z ie le  in 
B e tra ch t:

1. S tu d ie re n d en  e in en  e rg än z en d e n  E in b lick  in  B e trieb e  
zu geben, die s ie  bei ih re r  p ra k tisc h e n  T ä tig k e it  
n ich t ken n en  le rn e n ;

2. Ingen ieu ren  au s d e r  P ra x is  M ö g lich k e iten  zum  E r 
fa h ru n g sau s ta u sc h  u n d  z u r  W e ite rb i ld u n g  zu  b ie ten  
so w ie  a ls  M itte l gegen  E in se itig k e it zu  d ienen ;

3. N ich ttech n ik ern  zu  zeigen , w ie  tech n isch e  E rze u g n isse  
e n ts teh en .

D ie  B esucher g eh ö ren  n u r  e in e r  d ie se r  d re i G ru p p en  
an, u n d  danach , w e lch es In te re s s e  v o rlieg t, m uß sich 
n a tu rg em äß  d e r  V e rlau f d e r  B esich tig u n g  rich ten . Die 
Z ugeh ö rig k eit zu  e in e r d e r  d re i G ru p p e n  is t  a lso  b e re its  
bei d e r sc h rif tl ic h e n  A n m eld u n g  zu  e rm itte ln , d a m it die 
V orb ere itu n g en  sich  e n tsp re c h e n d  v e rsch ie d en  g e s ta lte n  
können.

H in sich tlich  d es Z e itp u n k te s  d e r  B esich tig u n g  können  
au ß e ro rd e n tlich  w e ch se ln d e  G e s ic h tsp u n k te  m aß g eb en d  
sein. E rfo lg t d e r  B esuch  im  R ah m en  e in e r  S tu d ien re ise , 
bei d e r  m e is t a lle  Z e it von  frü h  b is s p ä t  b e se tz t is t, d ann  
e rsch e in t e ine  R ü c k sich tn a h m e  au f B ahn- o d e r O m n ib u s
v e rb in d u n g en  g ebo ten . A n d e re rs e i ts  d ü rfen  d ie  W e rk e  
m it R e ch t v e rlan g en , d a ß  sich  d ie  T e iln eh m er bei B e
s ic h tig u n g e n  am  se lb en  O rt m it d en  Z e iten  e in v e rs tan d e n  
e rk lä re n , d ie  e rfa h ru n g sg e m äß  d ie  g e r in g s te  S tö ru n g  fü r  
d en  B e tr ie b  m it s ich  b rin g en . D enn  d a s  is t  w oh l ohne

Z w eife l, m ag m an  g u t o rg a n is ie r te  B esich tig u n g en  noch 
so  se h r  a ls  W e rb e fa k to r  w e rten , irg en d w ie  s tö re n  d ie  
B esuche  d en  B e trie b  doch u n d  se i e s  auch  n u r  in  d er 
v o rü b e rg eh en d en  A b w esen h e it d e r  m it d e r  F ü h ru n g  b e 
tra u te n  P e rso n en .

D ie  V o rb e re itu n g  e in e r  B esich tig u n g  lie g t e in e rse its  bei 
den  W e rk e n , a n d e re rs e its  bei den  B esu ch ern . Z um  e rs te n  
g e h ö rt d ie  S te llu n g  von  F ü h re rn  u n d  d ie  F estleg u n g , w as 
g eze ig t w ird , e n tsp re c h e n d  dem  In te re s s e  d e r B esucher. 
Z um  z w e iten  g e h ö rt  e in e  v o rläu fig e  U n te rric h tu n g  in  
g ro ß e n  Z ügen  ü b e r  E rzeu g u n g  d e r  F irm a, S o n d e rh e iten , 
B ed eu tu n g  in  d e r G e sa m tw ir tsc h a f t  u. ä.

Ob in  G ro ß b e trie b e n  f ü r  d ie  F ü h ru n g e n  b eso n d e re  L eute  
a n g e s te ll t  s in d  o d e r in  M itte l-  u n d  K le in b e trie b en  a n d ere  
d ies  m itü b ern eh m en , s p ie lt  k e in e  w ese n tlich e  R olle . W ic h 
tig  is t  n u r, daß , w e r  g e rad e  fü h rt, au ch  fü h re n  kan n . 
H ie rzu  e rsc h e in t e in  In g e n ie u r  m it g u tem  A llg em e in 
w issen  neben  F a c h k e n n tn isse n  d ie  am  b esten  geeignete  
P e rsö n lic h k e it. D aß  d ie se r  F ü h re r n ich t d u rch  irg e n d 
w elch e  G eb rech en  b e h in d e rt  se in  d a rf, e rsch e in t s e lb s t
v e rs tän d lich , doch k a n n  m an  e s  e rleb en , d a ß  h ie rfü r  
S c h w e rh ö rig e  v e rw e n d e t w erd en .

B ei B eg in n  m uß d e r  B esu ch er w issen , w a s  e rzeu g t, 
w e lch e r T e il  d e r  F e r tig u n g  g eze ig t u n d  w elchen  V e rlau f 
d ie  F ü h ru n g  e tw a  nehm en w ird . A m  e in fa ch s te n  g esch ieh t 
d ies, indem  a llen  B esu ch ern  v o r d e r A n k u n ft e in e  k u rze  
D ru c k sc h r if t  e n tsp rec h en d e n  In h a lts  z u g esan d t w ird . O der 
m an  b e g in n t z w eck m äß ig  m it einem  G ang  d u rch  das 
A u ss te llu n g sz im m er; e ine  k u rz e  Ü b e rsich t ü b e r  d ie  A n lage  
a ls  so lch e  k a n n  bei F a b rik b a u te n  o ft d u rch  e in e n  Blick 
vom D ach, bei a u sg ed eh n tem  G e län d e  (z. B. d e r  chem i
schen  G ro ß in d u s tr ie )  am b esten  d u rch  e in en  k u rz en  Film  
m it L u ftb ild au fn a h m e n  geb o ten  w erd en .

D er G ang  d u rch  d ie  W e rk s tä t te n  u n d  H a llen , d e r den 
H a u p tb e s ta n d te il  d e s B esuches b ild e t, h a t  sich  dan ach  zu 
r ich ten , w e lch es In te re s se  bei den B esu ch ern  v o rw ieg t. 
E n tsp re c h e n d  den  d re i G ru p p en  w ä re n  d re i W e g e  f e s t 
zu leg en ; denn  d aß  n u r ein  T e il  d e r  A n lagen  g eze ig t w ird , 
d ü rf te  bei M itte l- u n d  G ro ß b e trie b en  se lb s tv e rs tä n d lic h  
sein. S chon  d ie  D au er d e r  B esich tig u n g  sc h rä n k t d ie  Z ah l 
d e r  zu  „ d u rc h la u fe n d e n “ B e trie b e  ein. Z w e i S tu n d en  
so llte  im  a llg em ein en  d ie  H ö ch stg ren ze  se in ; bei B esich ti
g u ngen  im  R ahm en  von S tu d ie n re ise n  so g a r  I 1/2 S tunden . 
E s h a n d e lt  s ich  a lso  darum , den  Z e itrau m  so zu b e 
m essen , d a ß  d e r B esu ch er genü g en d  au fn ah m efäh ig  b le ib t, 
u n d  d iese  Z eitsp a n n e  w e ite s tg eh e n d  auszu n u tzen . D as 
h e iß t n ich t, v iel od er a lle s  zeigen, so n d e rn  d as W ic h tig e , 
u n d  d ies  g rü n d lich . N ic h tte ch n ik e rn  und  S tu d ie re n d en  
w ird  am  H a u p tsäch lich en , W e se n tlic h e n  m eh r lieg en  a ls  
an  E in ze lh e iten ; bei M a sc h in en fa b rik e n  a lso  e in  G ang 
d u rc h  d ie  w ic h tig s te n  W e rk s tä tte n .  W ic h tig  is t  deren  
R e ih en fo lg e, d am it d ie  W e g e  sich  dem  F lu ß  d e r W e r k 
s tü c k e  an p assen . F ach leu te  w o llen  in  e r s te r  L in ie  S onder-
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einrichtungen kennen lernen. D eshalb können bei ihnen 
m ehrere A bteilungen vollkomm en übergangen w erden  zu 
gunsten  der näheren  B etrach tung  von Spezialm aschinen 
oder Sonderserfah ren .

E rläu te rungen  des F ührers können bei verw ickelten  
V orgängen durch bereitgehaltene  T afe ln  m it schem atischer 
D arste llung  oder durch A rbeitsm uster, d ie  e in  T e il vor 
und nach einem A rbeitsgang  zeigen, e tw a  im Schnitt, 
w irkungsvoll u n te rs tü tz t w erden. W en n  möglich, so llten  
B em erkungen in R äum en m it s tarkem  B etriebsgeräusch  
un terb leiben  und besser vor dem B etreten  d ieser W e rk 
s tä tten  gem acht w erden, denn se lbst bei k leinen G ruppen 
sind  die W o rte  in K esselschm ieden oder G ußputzereien  
nur w enigen verständ lich . N atü rlich  soll durch den Führer 
led ig lich  das B eobachten der Fertigung u n te rs tü tz t w e r
den, deshalb sind  G espräche w ährend  d er B esichtigung 
über die G eschichte des W erk es  oder über re in  S ta tis ti
sches, w ie man sie oft beobachten kann, n icht am P latze, 
denn sie stö ren  das E ntstehen e iner geordneten  E rinne
rung  an das W esentliche. H istorische A ngaben und 
Z ahlenw erte  gehören vielm ehr in e ine D ruckschrift, e tw a 
in d ie  schon eingangs erw ähn te  über E rzeugnisse und 
A ufbau der Firm a.

LAPICIDA:

B E T R A C H

D er s t ä n d i s c h e  G e d a n k e  w ird  im Schrifttum  
unsere r T age lebhaft d isku tiert. D abei is t festzustellen , 
daß  die M einungen über die p rak tisch e  D urchführung 
einer ständ ischen  O rdnung im allgem einen und einer s tä n 
dischen W irtsch a ftso rd n u n g  im besonderen te ilw eise  w eit 
auseinandergehen. D aß b re ite  K reise die Idee se lbst ab 
lehnen, is t bekannt. Eine R ichtung verlang t die R ückkehr 
zur völlig „fre ien“ W ir tsc h a ft einschließlich e iner „freien 
W e ltw ir tsc h a ft“ und  m eint dam it die W iederherste llung  
eines Indiv idualism us, w ie er e tw a  vor dem K riege 
herrsch te . Eine andere  R ichtung sieh t die Z ukunft der 
M enschheit in  der „G em einw irtschaft“ und w ill die be
stehenden G egensätze durch eine „k lassenlose G esell
schaft“ überw inden. F rag los r ich te t sich der ständische 
G edanke gegen die Idee des Individualism us; ebenso aber 
auch gegen den k lassenpolitisch  begründeten  Sozialism us. 
E r w ill, w ie  w ir früher ausgeführt haben, d ie  Ind iv idual
eth ik  des Indiv idualism us erse tzen  durch eine Sozialeth ik ; 
du rch  eine gesellschaftliche S ittlichkeit, die den Einzelnen 
in seinem  ganzen H andeln  u n te r den beherrschenden G e
sich tsp u n k t des W oliles der G esam theit ste llt. Es is t k lar, 
daß  d ieser F orderung  auch die „ W ir tsc h a ft“ zu dienen 
hat, d ie deshalb Ä nderungen in  ihrem  A ufbau unterw orfen  
sein w ürde. Und gerade d ie  G estaltung  der „ W irtsc h a ft“ 
un ter dem G esich tspunkt des ständischen  G edankens is t 
heu te  der haup tsäch lichste  S tre itpunk t.

*

D ie A nhänger der sogenannten  f r e i e n  W i r t s c h a f t  
berufen  sich  auf die L eistungen dieses W ir tsc h a fts 
system s in der V ergangenheit. W ir  haben an anderer 
S telle  schon d arau f hingew iesen, w elche gew altigen L ei
stungen  die M enschheit un ter dem individualistischen 
G edanken hervorgebrach t hat, der die geistigen und w ir t
schaftlichen  K räfte  en tfesse lte  und zu r nie geahnten E n t
w ick lung  führte. Die M öglichkeit der fre ien  E n tfa ltung  der 
m enschlichen schöpferischen K rä fte  is t die G roß ta t des 
Individualism us. W irtsch a ftlich e  F re iheit des Einzelnen 
fü h rte  u. a. zu der g randiosen  V erw irk lichung  technischer 
E rrungenschaften , ohne die e s  n icht erm öglicht w orden 
w äre, eine ständ ig  w achsende Bevölkerung auf fa s t gleich 
gebliebenem  E rdenraum e zu erhalten . Ja , darüber h inaus 
in den K u ltu rs taa ten  die Lebensbedingungen im ganzen

D ie E igenart jedes B etriebes w ird  nun w eitere  P unk te  
ergeben, die zum B egriff e iner gu t du rchgeführten  Be
sichtigung nötig  sind, aber von F a ll zu Falb w echseln, 
deshalb  sei nur ein  H inw eis auf so lche „K lein igkeiten“ 
beigefügt. In  S ch lössern  und M useen is t  m an gew ohnt, 
F ilzpantoffeln  vorzufinden, die d o rt n a tü rlich  deshalb 
bere itgehalten  w erden, w eil sie n ich t jed e r m itbringen 
kann. In  S tah lw erken  und Schw eißereien  is t es noch die 
Regel, daß  nur ein Schutzg las (oder g a r keins!) zum 
D urchschauen fü r die B esucher zur V erfügung steh t. Es 
lieg t auf der H and, daß  diese und ähnliche T atsachen  
keine w irtschaftlichen  H in te rg rü n d e  haben, sondern  nur 
m öglich sind, w eil d iese D inge b isher im  allgemeinen 
übersehen  w erden.

W en n  den W erk en  im Sinn d er vorstehenden  Zeilen 
einige A nregungen gegeben w erden  könnten, w ürde zu 
hoffen sein, daß  die in der B ere itw illigkeit zu Führungen 
liegende G astfreu n d sch aft sich noch w e ite r  fru ch tb a r aus
w irk te . Neben der F örderung  der G em einschaftsarbeit und 
Ingen ieu rfo rtb ildung  durch  A ufzeigen der eigenen A n
lagen s te llt eine so rg fä ltig  du rchgefüh rte  Besichtigung
ja  auch ein vornehm es W e r b e m i t t e l  dar. „J R-e.

T U N G E N

gesehen zu verbessern . In  D eu tsch land  vollzog sich die 
U m w andlung eines vorw iegenden A g ra rs ta a te s  in einen 
vorw iegend industrie llen  S taa t; und die A nhänger der 
ind iv idualistischen  W ir tsc h a ft w eisen  d arau f hin, daß 
ohne diese durch die fre ien  schöpferischen K rä fte  E in
zelner bedingte U m stellung bzw. E ntw ick lung  es unmög
lich  gew esen w äre, die w achsende deutsche Bevölkerung 
auf gleichbleibendem  politisch  beherrsch ten  G ebiete n icht 
bloß zu ernähren, sondern  ih r w achsenden  W o h ls tan d  zu 
schaffen. Sie ziehen d a rau s  den Schluß, daß  unsere 
heutige Not nu r behoben w erden  kann  durch die W ie d e r
herstellung  der F re ihe it des E inzelnen im R ahm en der 
eigenen V o lksw irtschaft und durch  die F re ihe it des welt
w irtschaftlichen  G üteraustausches.

D er „fre ien“ W ir tsc h a ft s te h t a ls G egenpol die „ G e 
m e i n w i r t s c h a f t “ gegenüber, d ie  S pezialisierung  der 
gesam ten Erzeugung, der Sozialism us. Über die M öglich
keit, eine gesam te V o lk sw irtsch aft in d er Form  der Ge
m einw irtschaft, die der N atu r der Sache nach gleichzeitig 
zu einem hohen G rade B ed arfsw irtsch a ft sein würde, 
p rak tisch  zu betreiben  m it dem Z iele eines w achsenden 
W o h ls tandes der G esam tbevölkerung, gehen naturgem äß 
die M einungen w eit auseinander. S elbst u n te r den A n
hängern, den Sozialisten  versch iedener S chattierungen, 
stöhen sich zw ei g rundsätz lich  verschiedene A uffassungen 
gegenüber: die E volutionisten  und die R evolutionisten.
E rstere , in w eitgehender A nlehnung an die D eduktionen 
von K arl M arx, sehen die E ntw ick lung  der G roßbetriebe 
und des G roßkap ita ls  a ls S ch ritte  zum Z iele an und 
wollen das Ziel erb licken  durch  Ü berführung der „so
z ia lis ierungsre ifen“ B etriebe in das E igentum  des S taates, 
um so fo rtsch re iten d  — auf dem W eg e  der Entw icklung, 
die noch un ter den D ruck  der po litischen  M acht gesetzt 
ist, — den Sozialism us zu verw irk lichen . Es is t unver
kennbar, daß so manche M aßnahm en der le tz ten  zwölf 
Ja h re  und  jü n g s te r Z eit nach solchem  Z iele h indeuten. 
Die R evolutionisten, auch „K atastrophenanhänger“ genannt, 
g lauben die Z eit w irtschaftlich  reif, um das Z iel durch 
die politische M achtergreifung  gew isserm aßen  m it einem  
Schlage zu erreichen, zu d ik tieren . Sie stehen  dam it in 
der T a t auf dem ursprünglichen  Boden des B eg ründers 
des m odernen Sozialism us. Die T a tsac h e  d er W and lungen  
in T heorie  und P rax is  im G esam tkre is der S ozialis ten
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deu te t allein schon d arau f hin, daß die Z w eckm äßigkeit 
so lcher Gemein- und B edarfsw irtschaft in F rage  steht. 
Die Lehren des K rieges h insichtlich  der aufgezw ungenen 
V erte ilungsw irtschaft und der Z w angseinrichtungen sow ie 
die V erhältn isse  in  R ußland  haben ein übriges getan, 
um die Zw eifel zu m ehren. N icht zu leugnen ist, daß 
eine G em einw irtschaft im S inne des Sozialism us, auch 
etw a in abgew anderter Form  der M arx’schen T heorie , auf 
eine M echanisierung der W ir tsc h a ft und le tz ten  Endes des 
Lebens h inausläuft. D am it aber w erden  jene K räfte  im 
M ensdhen zum Erliegen komm en m üssen, die im individua- 
listisdhem  Z eita lter das G roße geschaffen haben: die
schöpferischen K räfte, die alle in  den F o rtsch ritt verbürgen 
können.

*

Zwischen diesen Polen sp ie lt sich der K a m p f  
u n s e r e r  Z e i t  ab. Die ind iv idualis tische  W irtsch a ft 
h a t Probleme gezeitigt, d ie durch sie allein  nicht mehr 
gelöst werden. Der Indiv idualism us als bew egende Idee

3)ipl.*3>ng. L. CLAS in Eisenach:

B U N T E S

W er vom Scharnitz-Paß aus T iro l nach N orden w an
dert, gelangt ins freundliche S täd tchen  M i t t e n w a l d ,  
die deutsche G eigenstadt. Im  M itte la lte r ging h ie r die 
w ichtige H andelsstraße aus der L om bardei über den „lom 
bardischen B irg“ nach A ugsburg. Reiche K aufm anns
häuser w urden hier errich tet, als der M ark tflecken  immer 
mehr emporblühte, und noch heu te  e rh ä lt der R okokostil 
und farbenreicher B ilderschm uck die E rinnerung an Ita liens 
K unstanregung. D er grün eingedeckte K irchturm , die 
schmucken, ebenfalls grün gedeckten E rker, die grünen 
Fensterläden auf den sauber getünchten farb ig  gekanteten  
W änden, die mehrfach m it hübschen Freskogem älden ge
ziert sind, das braune H olzw erk der flachgeneigten, w eit- 
übergreifenden Dächer, die bunten H eiligenfiguren in be
dachten Nischen, die abgetönten Laubenvorbauten, die 
vielfarbigen Schilder und T ürum rahm ungen kennzeichnen 
so rech t die tie f aus dem heiteren süddeutschen natur- 
und lebensfrohen V olksw esen entspringende K u n s t  d e s  
b u n t e n  B a u e n s .  Sogar gem alte P las tik  erw eckt m äch
tige  E indrücke, fü r die M ittenw alds A postelhaus ein h e rr
liches B eispiel ist.

Nach der Rokokozeit kam  eine E rnüchterung und ein 
V erdrängen der Farbe im Äußeren. W ährend  der K lassi
zismus noch das blendende W eiß  zu seiner H auptfarbe 
erklärte, b rachten  die Folgezeiten graugestrichene K alk
putzfassaden und von N atur g raue Fassaden in Zem ent
stuck, die unheim lich w irk ten . N iem and verm ag diese 
heute vorzugsweise in den größeren S täd ten  noch in der 
Überzahl vorhandenen H äuserzeilen  ohne sta rk es M iß
behagen zu durchw andern . In  den o b e r b a y r i s c h e n  
K l e i n s t ä d t e n  is t die Farbe a llerd ings nie ganz ver
drängt w orden, w as in e rs te r  Linie der naturw urzelnden  
Kunstbegabung des V olkes zu danken ist, d ie von w elt
bekannten M ünchener B aukünstlern  in verständnisvolle 
Bahnen gelenk t w urde. So verdank t das S täd tchen  T ö l z  
an der Is a r  G abriel v. S e i d l ,  dem E rbauer des Bay
rischen N ationalm useum s in München, seine W ied e re r
stehung m it dem Schm uckm ittel der F arbe  zu einer lebens
vollen G eb irgsstad t. N icht w eit davon, an der Parten- 
k irchener S trecke, lieg t M u r  n a u , wo der B ruder 
Emanuel v. S e i d l  gleiches unternahm . Ähnliche Beispiele 
b ieten die k leineren  und g rößeren  S täd te  in der näheren 
und w eiteren  Umgebung M ünchens w ie Erding, M oosburg, 
Freising, W asserbu rg , W olfra tshausen . S elbst auf dem 
in O berbayern  allgemein üblichen Spritzbew urf is t es 
nach dem V erfahren  eines S ta rnberger A rch itek ten  mög
lich gew orden, M alereien m it gu ter W irkung  anzubringen.

is t dem m aterialistischen  Zuge erlegen und  h a t e ine Form 
des K apitalism us erzeugt, der zw ar dem G esam twohl 
dienen k a n n ,  aber n ich t u n te r dem beherrschenden Ge
setze des G esam tw ohles steht. W ie  auch der Einzelne in 
seinem  schöpferischen Schaffen, se iner w irtschaftlichen  
A rbe it seh r wohl dem gem einsam en Besten dienen k a n n ,  
aber —• beherrsch t von der Individualeth ik  — zuerst an 
die S tärkung  seiner w irtschaftlichen  E igenkraft denkt. 
Und nicht — un ter dem G esetze der Sozialethik stehend — 
zuers t sein T un und H andeln un ter dem G esichtsw inkel 
sieht, ob es der V olksganzheit, der G esellschaft nü tzt und 
dam it auch ihm. So w ird  eine kommende Z eit eine Lösung 
finden müssen, durch die e ine  gesellschaftliche S ittlich 
ke it zur führenden Idee  w ird , die den Einzelnen bindet 
an die übergeordnete  W esenheit der G esellschaft, aber 
freie  Bahn g ib t seinem schöpferischen S treben. Jede 
Lösung, die n icht auf diesem Fundam ent sich gründet, 
w ird  unzw eifelhaft eine Fehllösung sein und unsagbares 
Unheil über die M enschheit bringen.

B A U E N

In  N o r d d e u t s c h l a n d  is t die Farbe viel g rundsä tz 
licher abgelehnt w orden als in Süddeutschland, obgleich 
auch dort auf dem Lande, nam entlich wo n iederländischer 
E influß sich geltend machte, w ie z. B. im A lten Lande 
und in  den V ierlanden bei Ham burg, sich reiche und 
eigentüm liche farbige V olkskunst im Ä ußeren und Inneren 
der B auten von a lte rshe r entw ickelte. Nach V ersuchen 
von S t e i n b r e c h t  in M arienburg um die Jah rh u n d ert
w ende brachte e rs t S tad tb au ra t Bruno T a u t  in M agde
burg und sp ä te r in H am burg die F arbenfrage ins Rollen, 
und zw ar so ungestüm, daß rein  zahlenm äßig N orddeutsch
lan d  beinahe Süddeutschland zu überflügeln schien. F re i
lich handelt es sich bei d ieser oft w ucherisch ü b e rtrie 
benen Farbenbew egung nicht m ehr um bildliche D ar
stellungen an H ausfassaden w ie in  Oberbayern, sondern 
um Tünchung, d. h. tektonische M alerei. Die Farbe soll 
h ierbei nicht nur schm ückende Z u ta t sein, sie ha t auch 
eine architektonische Funktion zu übernehm en, um die 
B augliederung k la re r in Erscheinung tre ten  zu lassen.

D ie technische und schönheitliche Seite des F arben
problem s in der B aukunst is t  vielseitig. Die Farbe is t 
berufen, K onservierungs- und Schm uckm ittel zugleich zu 
sein. Nach dieser Seite arbeite te  d e r  M ü n c h e n e r  
K u r a t  Dr .  S c h m i d  am erfolgreichsten. E r w ieder
belebte die a n t i k e  E n k a u s t i k ,  die alte Schiffs
malerei, m it großem  Erfolge un ter Benutzung der modernen 
elektrischen Heiztechnik. Es w ar ohne Zweifel das au s
gesprochene T estreb en  der A ntike, an ihren Schiffen das 
dauerhafteste  und w iderstandsfäh igste  M aterial anzubringen. 
G em eint is t h ier das H eißauftragen von W a c h s f a r b e n ,  
m it denen sich ganz w underbare W irkungen erzielen lassen. 
So w ird  von Z e u x i s , dem altgriechischen M aler, be
rich tet, daß e r T rauben  in W achsm alerei m it einer N a tu r
w ahrheit malte, daß die Vögel herbeikam en, daran  zu 
picken. Auch in  der se it 1927 zur A usgrabung gelangenden 
„B arockstad t der A n tike“, dem se it dem 24. A ugust 79 
verschütte ten  H e r c u l a n u m ,  sind  vorzügliche antike 
W achsm alereien  en tdeckt w orden. Stellenw eise sind a lle r
d ings d o rt zur Ü berraschung der Forscher, w ie z. B. im 
großen W andelgang des sogenannten „H auses der G las
veranda“, chemische Umsetzungen erfolgt, und h a t sich 
R ot in  Gelb, Gelb aber in R ot verw andelt. — Ein Beispiel 
fü r neuzeitliche E nkaustik  b ietet die m it S tuckreliefs 
geschm ückte W estfassade  des neuen nördlichen Friedhofs 
in M ünchen, die nach diesem V erfahren gem alt w urde. 
Ä ltere M ünchener Bauten, w ie die Propyläen, die alte  
P inakothek, die R esidenz, das N ym phenburger Schloß
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w urden  neben neueren, w ie z. B. dem M ünchener R athaus, 
farb ig  und fa rb lo s nach dem E nkaustikverfa liren  v er
schönt und geschützt. Eine allgem eine Bemalung der 
ganzen F assaden  in W achstechn ik  w ar auch in d er A ntike 
nicht üblich und w ird  auch heute an den hohen K osten 
scheitern . N ich tsdestow eniger denk t m an an d ererse its  d a r
an, eiserne Ingenieurbau ten  im E nkaustikverfaliren  farb ig  
und h a ltb a r zu machen.

Farb ig  w irk t an sich schon der Z i e g e l r o h b a u .  
Sein ausschließliches A uftreten , w ie in  m anchen G egenden 
N orddeutsch lands, kann jedoch ko loristisch  seh r eintönig, 
düster und schw er w irken, w ie dies insbesondere bei den 
m odischen dunkelgefugten  K linkerbauten  d er Fall ist. In  
der M ehrzahl der Fälle w ird  m an aber d arau f angew iesen 
sein, die B acksteinflächen zu verputzen  und den Putz 
farb ig  zu gestalten . H ier is t die K a l k t e c h n i k ,  d. h. 
K alkm ilch oder K alkw asser m it Farbzusatz , ein u ra ltes 
Flilfsm ittel, der K alk  muß dabei indes b indekräftig  zur 
V erfügung stehen. Auch em pfiehlt sich ein A ufsp ritzen  
der K alk farbe  eher a ls das übliche „H erun terw aschen“ . 
D urch H eringslake, eine Emulsion aus F isch tran  und 
Aminen, w ird  die H altb a rk e it des K alkanstrichs erhöht. 
Bei der K a l k k a s e i n - T e c h n i k  is t K asein d er K a lk 
farbe  zugesetzt, und das sich b ildende K alkkasein  is t in 
W asse r unlöslich, ebenso t r i t t  bei den sogenannten S i l i 
c a t f a r b e n  eine Festigung  d er A nstrichsch ich t ein. 
Eine große B edeutung komm t fü r die bunten, schönen 
und unbegrenzt h a ltb a ren  Schauseiten  der H äuser dem 
T e r r a n o v a p u t z  zu. Die W iege d ieses neuzeitlichen 
in seinem  U rsprünge aber seh r a lten  i n  s i c h  f a r b i g e n  
W an d k le id es is t  in  B ayern und im R hein land  zu suchen. 
M ancher aufm erksam e B eobachter w ird  in  den le tzten  
Jah ren  in der grauen  Einöde der H äuserfron ten  ü b e r
ra sch t auf leuch tende Schauseiten  vom hellsten  W eiß  und 
hellen  Gelb b is zu den dunklen T önungen des Gelb, Rot,

Grün, Blau, V io lett gestoßen  sein, ohne daß diese das 
V erw aschene des K alkanstrichs oder den speckigen G lanz 
des Ö lfarbenstrichs aufw iesen. Bei d iesen auch in  ih rer 
S tru k tu r  ganz eigenartig  körn ig  gesta lte ten  „F arbenoasen“ 
in g rau e r W ü ste  handelte  es sich um T erranova-A usfüh- 
rungen, deren  V erhältn is zu gew öhnlichem  P u tz  etw a 
dasjen ige is t w ie zw ischen buntem  G las und gewöhnlichem  
G las, s ind  ja  auch bei dem B untputz und dem  B untglas 
M etalloxyde g le icherw eise  m aßgebend w irksam . Bei den 
grobkörnigen A usführungen  d ieses P u tzes m it den w echsel
reichen  S chatten  in den V ertiefungen  lä ß t sich die Leben
d igkeit der Schauseiten  überd ies seh r ste igern .

In  ihrem  U rsprünge is t  d iese N a tu rp u tza rt so a lt wie 
die E nkaustik . H y d r a u l i s c h e  B a u m ö r t e l  bezeugt 
schon P 1 i n i u s der Ä ltere. W ie  F u r t w ä n g l e r  und 
W  o 1 1 e r  s nachgew iesen haben, besteh t in  G riechenland 
zur Z eit der E rbauung des A phaia-T em pels von Ägina 
eine T echnik  dünner obers te r B ew urfssch ich ten  aus in  
d e r  M a s s e  ro t gefärb tem  hydrau lischem  M örtel. Aber 
schon im a lten  Ä gypten w a r ein  V orläu fer dieses „Ur- 
te rran o v a-P u tzes“ bekannt. In  der M ünchener Glyptothek 
befindet sich ein altägyp tisches H ohlrelief, dessen Hohl
raum  m it w eißem , schw arzem  und  ro tem  in  der Masse 
gefärb tem  M örtel e tw a  1 om tief au sgefü llt ist. D as tech
nische P rinzip , den M örtel in  der M asse  durchzufärben, 
t r i t t  bei diesem  R elief schon ursp rüng lich  auf, das ver
w and te  B indem ittel w a r fre ilich  e in  anderes als heute, 
näm lich Gips. R astlo se  A rb e it w ird  notw endig  sein, das 
bunte Bauen in S ta d t und Land im m er m ehr zu fördern 
und zu entw ickeln. In  re in  verstandesm äßige  Regeln läßt 
sich seine A nw endung natü rlich  n ich t hineinzw ängen, mit 
T a k t und G eschm ack m uß die jew eils  beste  Lösung e r
fühlt w erden, um dem S tad t- und L andschaftsb ild  eine 
m öglichst reizvolle, aber dem G anzen sich einheitlich  ein
fügende farbenfrohe M ann ig fa ltigkeit zu geben.

a r g u s : R A N  D B  E M  E

9r.=3»ig. ft- g e g e n  B e z a h lu n g
D aß die höchste A uszeichnung, w elche Technische 

H ochschulen zu vergeben haben, die W ü rd e  D oktor-In
genieur E hren halber, n ich t im m er „als seltene A uszeich
nung an M änner, • die sich um die Förderung  der tech 
nischen W issenschaften  hervorragende V erd ienste  e rw o r
ben haben“ verliehen w urde, steh t fest. Ebenso steh t fest, 
daß  solche V orgänge dem A nsehen der T echnischen H och
schulen, w ie den H ochschulen überhaupt, nicht förderlich  
gew esen s ind  und  auch auf die öffen tliche G eltung der 
technischen A kadem iker ungünstig  gew irk t haben. Ein 
solcher F all is t die V erleihung d er W ü rd e  an Flerrn 
S e v e r i n g  se iten s d er T echnischen H ochschule B raun
schw eig, denn d ieser F all is t  h eu te  noch nicht zu r Ruhe 
gekom m en und w ird  je tz t w ieder in der T agespresse  
e rö rte rt. So e rfä h rt man von der „R heinisch-W estfälischen 
Z eitung“ (15. Ju li 1932), daß H err Severing der Technischen 
Flochschule aus R eichsm itteln  20 000 RM. bew illig t habe; 
doch seien  b isher nu r 6000 RM. davon ta tsäch lich  bezahlt 
w orden. D ie „V erd ienste  um die Förderung  der technischen 
W issen sch aften “, um deren w illen H err Severing den D okto r
h u t erh a lten  hat, dü rften  deshalb n icht allzu „hervorragend“ 
gew esen sein! U ns geh t es nicht um H errn  Severing; 
uns geh t es um das S y s t e m ,  das sich in  diesem  V or
gang zeigt, der eine H erabw ürd igung  der akadem ischen 
A uszeichnungen, eine H erabw ürd igung  aber auch bedeute t 
fü r d iejenigen M änner, d ie  m it Fug und R echt auf G rund 
ih re r hervorragenden  w issenschaftlichen  Leistungen den 
D ok to rhu t E hren  halber erhalten  haben. Uns geht es um 
das A nsehen und  die W ü rd e  dei^ T echnischen Hochschulen, 
w om it auch naturgem äß die S tellung des S tandes der 
D iplom -Ingenieure zw angläufig  verknüpft ist.

R K U N G E N

L a u sa n n e

S eit J a h r  und T ag  haben w ir die A nsich t verfochten, 
daß das Problem  d er fä lsch licherw eise  „R eparationen“ 
genannten T r i b u t e  kein  parte ipo litisches, sondern  ein 
überparteiliches, ein  nationales is t, in  dem sich das ganze 
V olk einig sein  m üßte. Die Z eit w äh rend  d e r V erhand
lungen in Lausanne h a t das eine gezeitig t, daß  die E r
kenn tn is der R ich tigkeit u n sere r A nsich t F o rtsch ritte  ge
m acht hat, und  daß in  der T a t d ieses P rob lem  sich aus 
der parte ipo litischen  V ernebelung loszulösen begann. Das 
E rgebnis d er L ausanner V erhandlungen, das an sich be
kanntlich  „in der L u ft“ hängt, w ird  — genau w ie e s  bei 
dem Y oung-Plan geschah — nun w ieder in  d ie  Ebene 
der P a rte ip o litik  he rab g eze rrt und  so d ie  E rkenn tn is der 
k laren  Lage v e rw irrt. W ie  beim  Y oung-Plan, so rechnet 
m an auch h ie r w ieder m it dem fam osen „G egenw arts
w e rt“ , m it dem m an a llerd ings jeg liche  Sum m e nach 
B elieben verk le inern  kann. W ie  liegen die Dinge? T ritt 
der „V ertrag “ von L ausanne in K raft, so haben  w ir vom 
Ja h re  1935 ab jäh rlich  folgende Z ahlungen zu le isten :

1. Z insen (5 °/o) und T ilgung  (1 o/o) fü r
die „A bschlußzah lung“ . . . . 180 Mill.

2. Z insen, T ilgung  der „D aw es“ - und
„Y oung-A nleihe“ ..................................... 150 „

3. „M ixed C laim s“ ........................................... 41 „
4. B elgisches M arkabkom m en . . . . 22

5. B e s a tz u n g s k o s te n ..................................... 21

Gesamt 414 M ill. RM.
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D ieser B etrag von 414 M ill. RM. is t 37 Jah re  lang zu 
zahlen.

D a s is t die R ealitä t, m it der gerechnet w erden  muß. 
Die Jahressum m e von 414 Mill. RM. mag im Rahm en 
des gesam ten S taa tshausha lts  re la tiv  gering erscheinen. 
Aber man muß dazu berücksichtigen, daß w ir daneben 
eine riesige A uslandsverschuldung  haben, deren  Zinsen- 
und T ilgungsd ienst jäh rlich  über 2 M illiarden  RM. e r 
fordert. Zur D eckung d ieser A uslandsverpflich tungen  steh t 
uns le tz ten  Endes nur unser A usfuhrüberschuß  zur V er
fügung, der aber im ersten  H alb jah r 1932 noch nicht 
600 Mill. RM. erreich t haben dürfte! D azu kommt die 
bekannte H aushaltlage des R eiches, die einen Fehlbetrag 
von mehr als 4 M illiarden RM. aufw eist.

Schon diese wenigen Zahlen zeigen, daß  Lausanne nicht 
die „Endlösung“ darste llen  kann. Es kann gar n icht von 
W ollen oder N ichtw ollen die R ede sein; die Zahlen 
sprechen sehr deutlich von N ichtkönnen. W a s  heiß t auch 
für Deutschland „E ndlösung“, solange n icht die brennende 
Frage des Saargebietes und der Kolonien gelöst ist, um 
von allen ungelösten Problem en nu r die zw ei hervo r
stechendsten herauszugreifen! A lle diese F ragen sind 
lebenswichtige der ganzen N ation und deshalb aus der 
Ebene der P arte ipo litik  herauszuheben.

S ta a tlich  g e p rü fte r  In g e n ie u r

Es w urde schon darauf hingew iesen, daß die Regierung 
in W ü r t t e m b e r g  den A bsolventen der S taatlichen 
höheren Bauschule in S tu ttg a rt die Bezeichnung „S taa t
lich geprüfter B auingenieur“ verliehen hat. Diesem V or
gang hat sich die R egierung B a d e n s  angeschlossen und 
den Absolventen des S taatstechnikum s in K arlsruhe  das 
gleiche R echt verliehen. W ir  haben also je tz t die „ge
schützten“ Bezeichnungen „staa tlich  gep rü fte r B auinge
nieur“ bzw. „M aschineningenieur“ bzw. „E lek tro ingenieur“. 
An und für sich bedeutet solche Bezeichnung, daß dem 
Begriff „Ingenieur“ h ie r ein  In h a lt gegeben w ird , der auf 
die Fachschule abgestellt ist. M acht d ieser G ebrauch 
Schule, so en tfern t sich D eutschland w esentlich von dem 
S tandpunkt des A uslandes, aber auch von der A nsicht in 
einem großen T eile  der Ö ffentlichkeit in  D eutschland 
selbst, die auch heute noch in  einem „Ingenieur“, en t
sprechend seiner h istorischen V ergangenheit, e tw as a n 
deres sucht. Die V ieldeutigkeit des Begriffes „Ingenieur“ 
in D eutschland w ird  zunächst durch die M aßnahm en 
W ürttem bergs und Badens nicht verm indert; der W ir r 
w arr im technischen Berufe w ird  dadurch nur verm ehrt. 
W as notw endig ist, das ha t vor Jah ren  schon R i e d l e r  
ausgesprochen. „D er eindeutige unterscheidende Name, 
das W esentlichste, feh lt fü r den Ingenieurberuf.“ N ie
mand w ird  bestreiten , daß die A bsolventen der s ta a t
lichen höheren Fachschulen A nspruch darau f haben, einen 
sie eindeutig und  nicht verw echselbar kennzeichnenden 
Namen zu erhalten. Die M aßnahm en W ürttem bergs und 
Badens sind  keine Lösung im Sinne der E indeutigkeit und 
der U nterscheidungsm öglichkeit. S ie schaffen keine K la r
heit, sondern  nu r neue V erschleierung und V erw irrung.

D ip lo m  -U n fu g

In  einer k leinen D ruckschrift h a t vor Jah ren  Dipl.=3ng. 
K aefes („Die Schädigung des A nsehens der deutschen 
D iplom -Ingenieure“, beim VDDI erschienen) m it einem 
gew issen G algenhum or den Diplom-Unfug behandelt und 
aufgezeigt, w ie „es w ohl kaum  noch eine T ä tig k e it gibt, 
die n ich t d iplom iert w ird “. Es is t zw eifellos am üsant 
zu lesen, w ie auf diesem G ebiete die Sucht, mehr zu 
scheinen, eigenartige und lächerliche B lüten tre ib t. Und 
die D inge schreiten  im m er noch w eiter. Der genannten 
Sam m lung von D iplom -Titeln können heute viele dam als

noch nicht bekannte hinzugefügt w erden. Um einige h er
auszugreifen:

V ersehen m it einem  V orw ort eines Senatspräsidenten  
g ib t ein „D i p 1. - S o z. - B e a m t  e r “ ein  Buch über die 
E rsa tzk rankenkassen  heraus; e r  fügt d ieser schönen Be
zeichnung, die böse Zungen als „D iplom -Sozialdem okrat- 
B eam ter“ lesen  können, den A m tstite l „Oberregierijngs- 
se k re tä r“ bei, v ielleicht deshalb, w eil man sonst diesen 
schönen G rad  n icht genügend einschätzen könnte.

Schon K aefes h a t auf den „D ipl.-Sportlehrer“ hinge
w iesen; er h a t einen N achahm er in einem „ D i p l o m -  
F u ß b a l l e h r e r “ gefunden, von dem die hochwichtige 
N achricht in  der P resse  verb re ite t w urde, daß e r dem
nächst sich a ls  „T ra in e r“ einem R egensburger V erein 
w idm en w ird . A uf dem vielseitigen G ebiete des Sports 
da rf man in d ieser H insicht noch allerle i erw arten .

S tenotyp istin  is t  sicher ein notw endiger und ehren
hafte r Beruf, le ider w ie alle  Berufe übersetzt. V ielleicht 
is t das der G rund, w arum  eine „elegante rep räsen tab le  
Erscheinung“ in einer A nzeige sich als „D i p l .  - S t e n o 
t y p i s t i n “ bezeichnet!

D aß der B eruf des F riseurs, der vor einem Dutzend 
Jah ren  fa s t auszusterben  drohte, infolge der bekannten 
M odeerscheinungen einen lebhaften A ufschw ung genom
men hat, is t bekannt. Da konnte es nicht ausbleiben, daß 
auch h ie r D iplom -Titel entstehen m ußten, und so liest 
man, daß  das F ärben  der H aare „zum V ergnügen“ w ird, 
w enn man sich dazu des H errn  „ D i p l . - H a a r f ä r b e -  
m e i s t e r s “ bedient.

Dem D iplom -V olksw irt nachgebildet is t die Bezeichnung 
„ D i p l o m - K o l o n i a l w i r  t “, dessen H erkunft n a tü r
lich im D unkel bleibt. W as die schönsten T ite l „ D i p l . -  
B i b 1.“, „D i p 1. - S o z.“, „ D ip l .  - K o m  m.“, „d i p 1. m u s.“ 
und viele ähnliche E rzeugnisse bedeuten sollen, bleibt 
unklar.

S icher sind  diese Dinge höchst lächerlich. A ber sie 
haben einen ernsten  H intergrund, da nun einm al die D i
plom-Bezeichnung m it der H ochschule verbunden ist. Die 
P ara lle le  m it Dipl.-Ing. is t ohne w eiteres gegeben, und 
darau f w ird  ja  seitens der Inhaber solcher D iplom -Titel 
spekuliert. W enn man an die gesetzliche Regelung der 
Bezeichnung „Ingenieur“ herangeht, dann kann man nicht 
an dem Diplom-Unfug und seinen A usw irkungen und das 
A nsehen und die E indeutigkeit des G rades Dipl.-Ing. vor
übergehen.

G le ich h e it

A uf der d iesjährigen H auptversam m lung des „ R e i c h s 
v e r b a n d e s  D e u t s c h e r  B a u m e i s t e r “ (RDB) am
4. Jun i 1932 in D arm stad t w urde bei der Behandlung der 
B aum eisterverordnung hervorgehoben, daß „der Bau
m eistertite l fü r die A bsolventen der höheren technischen 
L ehranstalten  das ihm gebührende Ansehen e rha lte“. Man 
so llte  also meinen, daß m it der B aum eisterverordnung, die 
den A bsolventen der H TL den schönen alten T ite l B a u 
m e i s t e r  gegeben hat, nunm ehr Z ufriedenheit herrschen 
müßte. Denn diese A bsolventen haben je tz t eine eindeu
tige  und nicht verw echselbare Bezeichnung. A ber man 
h ö rte  dann, daß sich der RDB auch m it der Frage des 
Schutzes der Bezeichnung „A r  c h i t e k t “ und der E in
führung der Bezeichnung „ B a u a n w a l t “ befaß te  und da
zu fo rdert, daß „die Belange der Absolventen der H TL 
im gleichen M aße berücksichtig t werden, wie die A bsol
venten der T echnischen Hochschulen. U nter diesen V or
aussetzungen verlang t der RDB ebenfalls den gesetz
lichen Schutz der B erufsbezeichnung „A rch itek t“. V orher 
sp rach  man eingehend über die B aum eister-Prüfung, die 
V orbedingung fü r die Erlangung des B aum eistertitels ist. 
W ie  w äre  es nun, w enn die M aurerm eister hinsichtlich 
des B aum eistertite ls die G leichheit ebenso fo rdern  wür-
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den, w ie es die B aum eister h insich tlich  d er B ezeichnun
gen A rch itek t und  B auanw alt, den der RDB ja  in  P a 
ra lle le  m it den R ech tsanw älten  s te llt, fo rdern?  Nach 
unten  rein liche Scheidung; dagegen is t nichts e inzuw en
den. R ein lichkeit im technischen Berufe is t notw endig 
und w urde  im m er gefordert. S te llt man sich auf diesem 
S tandpunk t, dann muß man aber auch nach der anderen 
Seite  d iesen G rundsatz  gelten lassen. Doch „Bauer, das 
is t w as anderes“ .

N iv e ll ie ru n g

In  den L änderparlam enten  sind P a rte ian träg e  te ils  an
genommen, te ils  zur A bstim m ung gestellt, durch die eine 
allgem eine H öchsteinkom m ensgrenze von 12 000 RM in 
D eutschland fes tgese tz t w erden  sollte. W as darüber liegt, 
soll w eggesteuert w erden. Und der sogenannte „T at- 
K re is“, der fü r die „P lan w irtsch a ft“ e in tritt, m eint, daß, 
„nachdem  über ein Sechstel des deutschen V olkes be
re its  das physische Existenzm inim um  nicht m ehr g a ran 
t ie r t  hat, es unerträg lich  ist, w enn noch jem and in 
D eutschland gedu ldet w ird , d er m ehr Einkom men hat, 
a ls das G ehalt des R eichskanzlers ausm acht“ . D ieser 
„K reis“ se tz t sonach das M axim aleinkom m en des D eut
schen auf e tw a  das D oppelte des B etrages fest, den p o li
tisch e  P arte ien  ihm zubilligen w ollen. T heoretisch  und 
besonders ag ita to risch  lie s t sich solches seh r schön und 
sch läg t na türlich  bei zahlreichen M enschen ein, die der 
A rbeitslosigkeit verfallen  sind. A ber — und  das is t die 
K ehrseite  — w ird  n ich t noch g rößere  A rbeitslosigkeit 
durch  diese N ivellierung erzeugt? Und, w as auch ins 
G ew icht fallen  dürfte, w ird  n icht durch eine G renzziehung 
der e rre ichbaren  Einkom menshöhe, wo diese G renze auch 
liegen mag, eine E rs ta rru n g  herbeigeführt, die jeden F o rt
sch ritt ertö te t?  W arum  h a t man in R ußland  die N ivellie
rung  durchbrochen und begonnen, die Entlohnung nach 
Leistung w ieder einzuführen , in einem  Lande, dessen 
S taa tsfo rm  sich auf der Ideologie der „G leichheit“ au f
baut? D as d ü rfte  sicher sein : durch die allgem eine N i
vellierung und die D ekretierung  des E inheitsm enschen 
w ird  unsere  N otzeit nicht beendet, nicht einm al gem il
d e rt; im  G egenteil: d ie le tz ten  K räfte  w erden  vernichtet, 
die uns w ieder in die H öhe führen können.

D o k t o r - In g e n ie u r  Ehren  h a lb e r

A uf die „R andbem erkung“ u n te r d ieser Ü berschrift im 
M ai-H eft (1932, Seite 87) sind  Z uschriften  eingegangen, 
die überw iegend  zustim m end sich äußerten . V ereinzelt 
w ird  der A bkürzung „ehr.“ oder „e. h .“ das W o rt ge
redet. A llgem ein aber w urde  d arau f hingew iesen, daß die 
T echnischen Lloehschulen se lb s t nicht e inheitlich  Vor
gehen. F estzustellen  ist, daß folgende A bkürzungen von 
den TLI angew endet w erden:

D r . - I n g .  E. h.: T H  A achen; T H  B erlin ; T II B raun
schw eig; T H  B reslau ; BV C lausthal; T H  Danzig; 
T H  D resden; BA F reiberg ; T H  H annover; T H  K arls
ruhe.

D r. - 1 n g. e h .:  TLI M ünchen (vereinzelt früher auch e in 
m al „E. h .“).

D r. - 1 n g. e h r . :  T H  D arm stadt.

D r . - I n g .  e. h . : T H  S tu ttg art.

W en n  som it die überw iegende M ehrzahl der H och
schulen die h ier als rich tig  bezeichnete A bkürzung „E. h.“ 
schon anw endet, so muß um so m ehr W e rt d arau f gelegt 
w erden, daß E inheitlichkeit h e rrsch t; es lieg t das im In 
te resse  d er H ochschulen. D er V erband  D eutscher D iplom 
ingen ieu re  h a t sich deshalb an den V orstand  der T ech
nischen H ochschulen (zurzeit T H  B reslau) m it der B itte 
um K larste llung  der F rage gew endet.

C O L L O Q U I U M
i

©ipl.=2fng. E rich  v. R e c k l i n g h a u s e n  in K öln:
D ie  W ä h r u n g s g le ic h u n g

0ipl.=3ng. G. S i c k i n g e r  versuch t in seinem  A ufsatz* 
über „Die W ährungsg le ichung“ durch ein ige  einfache 
R echenoperationen anschauliche V ergleichsm öglichkeiten 
vo lk sw irtschaftlicher A rt zu gew innen. Seine M ethode, 
das „scheinbar so kom plizierte  W äh rungsp rob lem “ m ittels 
der A nfangsgründe der M athem atik  zu en tsch le iern , führt 
ihn dabei auf W ege, die das G egenteil seiner A bsicht 
zur Folge haben.

1. U n terz ieh t m an die vom V erfasse r verw endeten  Größen 
einer P rüfung , so e rg ib t sich, daß  sie en tw eder über
haup t n icht eindeu tig  fe s tg este llt w erden  können oder 
an V oraussetzungen  gebunden sind, d ie  das Ergebnis 
der B erechnungen h in fä llig  machen.

So is t der „Index des vo lk sw irtschaftlichen  Um
sa tzes“ , der in G leichung (1) e rrech n e t w ird , nur eine 
s ta tis tisch e  Z iffer m it a llen  Schw ächen e iner solchen. 
Z ur A usw ertung  muß m an die E n tstehung  genau kon
tro llie ren , um e rs t die M öglichkeit zu gewinnen, sie 
m it g le ichartig  gew onnenen anderen  Z iffern  in eine 
Beziehung zu setzen.

D er „vo lksw irtschaftliche  U m satz“ U is t, wenn er 
über die d er U ntersuchung zu G runde gelegten Zeit
e inheit Z gezählt w ird , aus e in e r Sum m e von Einzel
w erten  zusam m engesetzt, d ie zeitlich  verschieden sind 
durch die W ertschw ankungen  der benu tz ten  G eld
einheit.

D er „m engenm äßige U m satz“ M besteh t aus lau te r 
artm äßig  verschiedenen G rößen.

B eide F ak to ren  der R echnung en th a lten  also  Sum 
m anden von ganz verschiedenem  E influß, d e r n ich t 
gegeneinander abzuw ägen ist. D eshalb is t d er Index P 
eine Z iffer, die völlig in  der L uft hängt, zum al die a ls 
deren  R eziproke berechnete K au fk ra ft schon im  g e ld 
m äßigen U m satz U en thalten  ist, also U e ine  Funktion 
von P ist. A bgesehen von der U nm öglichkeit, die 
W e rte  U und M überhaup t ein igerm aßen  genau fest
zulegen, is t  die G leichung (1) e ine iden tische Glei
chung, die n ichts aussagt.

2. D er A bsatz  über den Z usam m enhang von W ährung  
und  G oldpreis geh t von ganz fa lschen  A nschauungen 
und V oraussetzungen  aus. D aß es sich bei e iner W ä h 
rung  im m er nur um einen Index handelt, is t sow eit 
rich tig , aber nicht um den vorher berechneten  Index. 
Eine W ährung  is t s te ts  schw ankend, und  w ir können 
im m er nu r den augenblicklichen W e r t festste llen , 
w ährend  der Index des V erfasse rs  im besten  Falle 
ein M itte lw ert über e ine Z eitspanne sein kann, die nur 
so begrenzt is t, daß  sie sich  n icht ü b e r Jah rzehn te  
e rs trecken  soll. D as is t e in  g rund legender U nter
schied, der einen sinnvollen V ergleich  unmöglich 
m acht.

3. D ie Bevorzugung des G oldes in  d e r W äh ru n g sg ese tz 
gebung is t n icht w illkü rlich  erfo lg t, besonders nicht 
in der Form, w ie der V erfasse r behaupte t, sondern 
die E rfahrung  h a t zu e rs t gezeigt, daß G old die W a re  
der g röß ten  W ertb e s tän d ig k e it ist. A us d ieser Er 
kenn tn is heraus re su ltie ren  e rs t die Bestim m ungen, 
w elche W ährung  und G oldw ert m ite inander verkop
peln, um auch beim heutigen P ap ie rge ld  ohne die 
E igenschaften  einer ta tsäch lichen  W a re  einen W e r t
m esser m it g rößtm öglicher W ertb e s tän d ig k e it zu e r 
halten . Ich m öchte in diesem  Z usam m enhang nu r auf 
d ie K rise der L änder m it S ilberw ährung  hinw eisen.

* T e c h n ik  u n d  K u ltu r  23  (1 9 3 2 ) 1 0 4 - 1 0 5
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4. D as G eld h a t außer seiner Funktion als W ertm esser 
noch seine besondere E igenschaft als M ittle r des A us
tausches, als K ata ly sa to r der W irtsch a ft. I s t  d ieser 
A ustausch gehemmt, w ie w ir es so eindringlich e r 
leben, so v erlie rt auch das G eld ebenso w ie das reale 
Gold seinen vo lksw irtschaftlichen  Sinn, man kann 
auch W e r t sagen. Seine einseitige Speicherung macht 
es unproduktiv  und zu einer to ten  Last. U nser heu
tiges D ilem ma lieg t ja  darin , daß w ir das Gold als 
einzigen, sozusagen objektiven W ertm esse r kennen 
und keinen anderen, d er vo lksw irtschaftliche  G üter 
gegeneinander abw ägt und in Beziehung setzt. Durch 
Hemmungen des A ustausches ergeben sich dann die 
Schw ankungen der K au fk ra ft von G old gegenüber 
W aren  und Leistungen.

A llein aus diesen kurzen  Bem erkungen m üssen w ir 
folgende S c h l u ß f o l g e r u n g  z iehen : Solange es keinen 
absoluten M aßstab für irgendw elche B ew ertung gibt, so
lange w ird  eine m athem atische B ehandlung solcher Fragen 
von Voraussetzungen und A nnahm en abhängig sein, die
das Endresultat in se iner B ew eisk raft völlig illusorisch
machen!

I I

Dip(.=3ng. G. S i c k i n g e r  in  Leipzig:
E rw id e ru n g  zu „ D ie  W ä h r u n g s - G le ic h u n g "

1. U is t keine Funktion von P, sondern =  f (p, m), 
nämlich
U =  Pl X +  p2 X m2 + .............. Pm -  l X mn -  1 + Pn x  mn

Beweisen Sie das Gegenteil.

2. Gleichung (1) lau te t also ausführlich
p =  Pl X  ml +  Pl X  m2 +  ■ ■ ■ pm _  1 X  mn _  ! +  pn X  mn

m l +  m 2 +  m n -  1 +  m n

Beweisen Sie, daß das eine identische Gleichung is t; 
ich habe jedenfalls von einer identischen Gleichung eine 
ganz andere V orstellung.

3. Gleichung (3) zeigt, daß P =  f (k, G, u, M) ist, also 
eine Funktion von einer konstanten, der Bargeldm enge, 
der U m laufsgeschw indigkeit und d er um gesetzten W a re n 
menge (und D ienstleistungen).

Beweisen Sie das Gegenteil.
4. Das is t ja  gerade der R iesenvorteil der M athem atik, 

daß man durch die Verwendung von B uchstaben (K oeffi
zienten und V ariablen) gegenseitige A bhängigkeiten (Funk
tionen) erm itte ln  kann, ohne bestim m te Z iffern  in die 
Rechnung einführen zu müssen. W o  habe ich in meinem 
A ufsatz das w eltfrem de V erlangen gestellt, daß  auch nur 
eine einzige, der auf der rechten  Seite der G leichungen 
(1) bis (3) verw endeten  G rößen art- und mengenm äßig 
festgestellt w erden  sollen?

5. Ich schrieb dagegen:
„Die Währungsgleichung gibt . . . .  usw. werden soll“ 

\\ arten Sie ab, was noch kommt, vorausgesetzt, daß die 
Schriftleitung den Platz hergibt.

6. Bei meinen Bem erkungen über G old und W ährung  
ging ich von n ich ts anderem  aus n ls  von dem, w as im 
deutschen M ünzgesetz vom 30. 8. 1924 steh t. Ich schrieb 
deshalb in voller A bsich t in  meinem M anuskrip t: „M it 
derselben G esetzgebung könnte man auch „dem  S auer
kraut, der S tiefelw ichse — oder sonst einer irgend be
liebigen W a re  d ieselbe W ertb estän d ig k e it verleihen.“ Das 
S auerk rau t und die S tiefelw ichse h a tte  die Schriftleitung 
eigenm ächtig gestrichen, nun haben w ir die Bescherung. 
Meine A bsich t w ar, m it S au erk rau t und S tiefelw ichse den 
G oldw ahn to tzuschlagen.

7. S ie schreiben: „Eine W ährung  is t s te ts  schw ankend“, 
also is t  es doch n ichts m it Ih re r B ehauptung von der 
W ertb es tän d ig k e it des G oldes. W as schw ankt, w ährt 
nicht. Ich bin anspruchsvoller, ich w ill eine W ährung , 
die w äh rt. Ich hasse S a tanas der Inflation  und noch m ehr

Satan issim us der D eflation. Ich behaupte und Sie be
stä tigen  m ir es ja  selbst, die G oldw ährung is t bald  von 
Satanas, bald  von Satanissim us beherrscht. B eweisen Sie 
mir, daß durch die V erkopplung m it Gold die W ährung  
(nicht die V aluta) ein „W ertm esser m it größtm öglicher 
W ertb es tän d ig k e it“ ist. D aß man m it der S ilberw ährung 
auch pfuschen kann, w ird  von m ir nicht bestritten .

8. Ob das Geld, w ie allgemein geglaubt w ird, ein W e r t
m esser ist, dazu möchte ich mich solange nicht äußern, 
bis ich n icht weiß, zu w elcher der hunderttausend  v er
schiedenen D efinitionen des W erte s  Sie sich bekennen. 
V ielleicht gelingt e s  Ihnen, die noch fehlende richtige 
D efinition zu geben. Ich em pfehle Ihnen aber zuvor das 
Studium  von G ottl’s aufschlußreichem  Buche „D er W ert, 
ein verhülltes Dogma der V o lksw irtschaft“ (der Buchtitel 
kann vielleicht auch e tw as anders heißen).

9. Voll und ganz stim m e ich zu, daß das G eld ein 
„M ittler des A ustausches“ sein soll. Ich gehe noch viel 
w eiter und behaupte, das Geld darf gar nichts anderes 
sein als ein T auschm ittel, und zw ar ein solches, das nie
mals durch „einseitige Speicherung unproduktiv  und zu 
einer to ten  L ast“ gem acht w erden kann. Ich verlange vom 
T auschm ittel, daß dessen Einheit, also die W ährungs
e inheit, bei uns also die M ark in V ergangenheit, G egen
w art und Zukunft, s te ts  die gleiche M enge D urchschnitts
w are  (Index-W are) nicht aber — w ie dies heute ge
schieht — die gleiche M enge Gold tausch t oder kauft. 
Dies verlange ich deswegen, w eil ich zum Leben alle 
W aren  (d. h. die Index-W are) und nicht nur d ie  eine 
W a re  Gold brauche.

N a c h w o r t

M it der E rw iderung des V erfassers des in Rede stehen
den A ufsatzes müssen w ir die E rörterung des Them as 
schließen. Die Schriftleitung.

V O N  U N S E R E N  H O C H S C H U L E N
H err Prof. Dr. S c h u c h t  is t zum H onorarprofessor 

in der F aku ltä t fü r Bauwesen der Technischen Hoch
schule B erlin ernannt w orden.

Geh. F inanzrat, M in isteria lra t ©v.=3n9- E. h. S u c k o w  
is t zum H onorarprofessor in der F aku ltä t fü r Bauwesen 
der T echnischen Hochschule Berlin ernann t worden.

L I T E R A T U R
R egierungsbaum eister W . S t e i n m e t z :  Baubetriebs

lehre m it 39 Abbld., 2 Plänen. Geb. 10,80 RM. V erlag 
B. G. Teubner, Leipzig-Berlin. V III u. 292 S.

Das vorliegende W erk  kommt einem B edürfnis nach 
einem neuzeitlichen Handbuch für den B aubetrieb en t
gegen. Es en thält die neuen Erfahrungen für w irtsch a ft
liche B etriebsführung auf Büro und Baustelle. Die neue 
R eichsverdingungsordnung (VOB) is t den im Buch d a r
gestellten  Beispielen zugrunde gelegt. Neben dem Ver- 
ansehlagungsw esen is t der A rbeitsvorbereitung und A r
beitsdurchführung eingehende Beachtung geschenkt. Die 
vielen A bbildungen ergänzen zweckm äßig die A usführun
gen. In  einem besonderen A bschnitt sind  alle das B au
fach berührenden R echtsfragen behandelt und sow eit 
möglich bis in die .neueste Zeit ergänzt. Die zahlreichen 
Tabellen, die dem Buch beigegeben sind, erhöhen die 
W irtscha ftlichke it fü r den Benutzer.

Sipl.=3ng. H e i n e m a n n .
H a r d e n s e t t ,  H e i n r i c h :  Der kapitalistische und 

der technische Mensch. 1932. M ünchen und Berlin. V er
lag von R. Oldenbourg. 128 Seiten. Brosch. 3,50 RM.

Es is t zu begrüßen, daß in  dem vorliegenden Buche 
zum ersten  M ale der V ersuch gem acht w ird, die beiden 
in  der W irtsch a ft und Industrie  tä tigen  M enschentypen 
in ih re r eigenartigen A usprägung darzustellen  und  zu
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Zeigen, wie verschieden sie in ihrer Denk- und Hand
lungsweise, ja in ihrer ganzen Weltanschauung sind. Der 
Verfasser ist sich bewußt, daß er nur ideale Typen, 
keine empirischen Charaktere schildert, aber um so klarer 
treten die Unterschiede hervor. Am Extrem kann man oft 
die eigentliche W esensheit erst richtig erkennen. Es ist 
gleichsam das Abstraktum, das die Grundzüge heraus
stellt und alles Nebensächliche und Verwässernde unter
drückt.

A ls kapitalistischen Menschen bezeichnet Hardensett 
denjenigen, dessen Interessen vorwiegend auf den Erwerb 
mittels Kapital gerichtet sind. Der kapitalistische Mensch 
ist Individualist und Rationalist, er ist ein händlerischer, 
kommerzialistischer Mensch, der nur Erwerben, dauernd 
erwerben, hemmungslos erwerben will. Sein Tausch
partner ist ihm ein Fremder; alle Bindungen des Ge
fühls, des Blutes und des Geistes werden vom kapi
talistischen Menschen bekämpft, denn sie hindern die 
suggestive Einwirkung durch Reklame, Repräsentation, 
Kredit, Firma usw. auf den Partner, den es zu überreden 
gilt. Der kapitalistische Mensch w ill erwerben und nicht 
etwa den Bedarf decken, den er durch W eckung neuer 
Bedürfnisse anreizt. Ihm ist es gleichgültig, ob das Han-> 
delsobjekt hochwertige Motoren oder Butter und Käse 
sind. Er ist immer eilig und beschäftigt, hat nie Zeit 
und immer „zu tun“ ; der Handwerker ist für ihn nur 
Arbeiter, der Ingenieur Angestellter. Er erstrebt die 
Diktatur, aber seine eigene über den Markt, die Arbeiter, 
die Ingenieure. Er ist für Freiheit, aber für seine eigene 
Freiheit, für die Freiheit des Stärkeren über den 
Schwächeren. Die Kunst ist ihm Luxus, er bewertet sie 
nur als W erbemittel oder zur Repräsentation; für die
Religion hat er kein Verständnis. Er fühlt sich ständig
isoliert, bedroht und in seiner Existenz gefährdet und
trifft daher Sicherheitsmaßnahmen auf weite Sicht. Ein 
jeder Ingenieur, der in der Industrie zu schaffen ge
zwungen war, hat wohl solche kapitalistischen Menschen 
in Gestalt von kaufmännischen Direktoren, W irtschaf
tern, Syndici, auch von Aufsichtsratsmitgliedern kennen 
gelernt, denen er als „Angestellter“ untergeordnet war.

Der technische Mensch ist davon grundverschiedener 
Art. Seine Interessen sind überwiegend auf die Erzeu
gung von Sachen gerichtet. Er ist baumeisterlicher Art 
und erstrebt das baumeisterliche Erlebnis, die baumeister
liche Tat. Er w ill nicht Gewinn, sondern das vollendete 
Bauwerk. Er fühlt sich als Vollender des göttlichen 
Schöpfungswerkes, er ist Klassiker, Mensch des Maßes 
und des Gesetzes, er ist dem Künstler verwandt, der kom
poniert und konstruiert, nicht disponiert. Seine Tugen
den sind: Verantwortung, Pflichtgefühl, Zuverlässigkeit, 
Achtung der Menschenwürde, auch des geringsten Arbei
ters, Ehrfurcht vor Menschen und Menschenwerk und den 
Gaben der Natur, Kameradschaft, Fähigkeit zu Freude 
und Hingabe und Begeisterung und deren Erweckung im 
Mitarbeiter, Humanität. Er hat Mitarbeiter, keine Arbei
ter und Angestellte, denn er geht bei allen sozialen 
Fragen von dem Grunderlebnis der Zusammenarbeit aus. 
Auch der technische Mensch ist uns an vielen Beispielen 
bekannt, ebenso wie sein tragisches Geschick, das ihn 
zwingt, in der modernen Industrie vielfach unter dem 
kapitalistischen Menschen zu arbeiten.

Zwischen den beiden Extremen liegen natürlich viele 
Mischtypen, aber ob der Einzelne dem kapitalistischen 
oder dem technischen Typus zuzurechnen ist, wird an 
seiner Grundeinstellung beurteilt werden müssen. Denk
weise und Weltanschauung sind dabei maßgebend, nicht 
etwa die Ausbildung, denn der Besuch einer Technischen 
Hochschule macht den Menschen noch nicht zum tech
nischen Menschen im Sinne des Buches.

Eine W ertung der beiden Typen lehnt der Verfasser 
ab, sie steckt aber in der Schilderung ohne weiteres 
darin. Überdies weiß der Ingenieur, daß die meisten 
Mißstände in Industrie und W irtschaft auf den nur kapi
talistisch eingestellten Menschen zurückzuführen sind. Soll

in Zukunft eine Besserung kommen, so w ird dies nur er
reichbar sein, wenn der technische Mensch überwiegend 
maßgebenden Einfluß erhält. Die Erziehung und die 
Pflege des technischen Menschen dürfte eine der vor
nehmsten Aufgaben, in erster Linie der Technischen Hoch
schulen sein, die bei ihrer Reform sich besonders hierauf 
einstellen sollten.

Sipl.=3n9- C a r l  W e i h e ,  Frankfurt a. M.
D iese], Eugen: Der W eg durch das W irrsal. —  Stutt

gart und Berlin: J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachf. 1932. 
4., umgearbeitete Auflage. 280 Seiten. Lbd. 4,80, kart. Bd. 
3,50 RM.

Eugen Diesel versucht in diesem geistvollen Buche die 
nachdenkliche Frage seines Vaters zu beantworten, der an
gesichts eines großen Dieselmotors sagte: „Es ist schön, 
so zu gestalten und zu erfinden, w ie ein Künstler gestaltet 
und erfindet. Aber ob die ganze Sache einen Z w e c k  ge
habt hat, ob '  die Menschen dadurch glücklicher geworden 
sind, das vermag ich heute nicht mehr zu entscheiden.“ 
Im Rahmen einer „Buchbesprechung“ ist es unmöglich, 
des Verfassers Gedankengänge, seine Deutung unserer von 
geistigen Krisen geschüttelten Zeit auch nur annähernd zu 
kennzeichnen. Dieses Buch muß von jedem, der sich mit 
der „Zeit“ auseinandersetzen will, der Klarheit über die 
von ihr gestellten Probleme sucht, eingehend gelesen wer
den. Vor allem sei es den „Technikern“ empfohlen. Der 
Verlag hat bei sehr guter Ausstattung durch günstige Preis
stellung den W eg zur weitesten Verbreitung dieses Buches 
geebnet. S.

Carl von Linde zum 90. G eburtstag. Deutsches Museum, 
Abhandlungen und Berichte. 4. Jahrgang, Heft 3. Berlin: 
VDI-Verlag 1932, DIN A  5, 11/30 Seiten, 1 Bildblatt. 
Brosch. 0,90 RM.

Mit dem Namen „Linde“ ist der Begriff der Kältetech
nik auf immer verbunden; aber wer weiß auch mehr von 
dem Leben und dem W irken dieses Mannes? Es ist ein 
Verdienst des Deutschen Museums, daß es Carl von Linde 
aus Anlaß seines 90. Geburtstages durch Veröffentlichung 
seiner Lebensgeschichte in den „Abhandlungen und Be
richten“ ehrt. Es ist zugleich eine Dankespflicht, denn Carl 
von Linde hat durch seinen Opfermut und seine A rbeits
kraft W esentliches dazu beigetragen, daß das „Deutsche 
Museum“ zur W irklichkeit werden konnte.

Aus der Lebensgeschichte, die das vorliegende Heft 
bringt, erfahren wir, welqh reiches Arbeitsfeld sich Linde 
als junger Ingenieur und Hochschullehrer, als Leiter der 
Gesellschaft für Lindes Eismaschinen und in der Kältever
suchstation in München geschaffen hat. Daneben hat er 
noch Zeit gefunden, seine Arbeitskraft öffentlichen Körper
schaften und Vereinen zur Verfügung zu stellen.

Aus dem eigentlichen Arbeitsgebiet Lindes erfahren wir 
etwas in dem zweiten T eil des Heftes. In dem Abschnitt 
„Die Schätze der Atmosphäre“ , einem Vortrag Lindes, sind 
die Geschichte der Luftverflüssigung und W ert und V er
wendung der beiden Hauptelemente der Luft, Sauerstoff 
und Stickstoff, allgemeinverständlich dargestellt. In dem 
Kapitel „Kühlung“ beschreibt Linde die Kältetechnik-Samm
lung des Deutschen Museums. Diese Beschreibung ist 
gleichzeitig ein Überblick über das W erden und über die 
Aufgaben der Kältetechnik. Eine Bibliographie der wich
tigsten literarischen Arbeiten Lindes vervollständigen den 
Inhalt des Heftes, aus dem man einen sehr guten Ein
blick in das Leben und das Lebenswerk des Mannes schöpft, 
dem die Entwicklung der Kältetechnik und die Grundlagen 
der Gasverflüssigung zu verdanken ist. Ge.

Z u r  g e f l .  B e a c h t u n g !
Mit Rücksicht auf die allgemeine W irtschaftslage hat 

der Verbandsvorstand beschlossen, das Juli-Heft und das 
Oktober-Heft einzusparen. Das nächste Heft wird Mitte 
September, das übernächste Heft in den ersten Tagen des 
November zur Ausgabe gelangen.
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Karl Theodor Sutor t
Einen sehr schweren Verlust hat der Verband und sein Bezirksverein Düsseldorf erlitten: am 15. Juni 1932 

verstarb im 44. Lebensjahr der Stellvertretende Vorsitzende und frühere Vorsitzende des BV Düsseldorf, Herr 
öipt.»3ng. K a r l  T h e o d o r  Su to r, Gewerbeoberlehrer in Düsseldorf. W ie W enige hat sich der Verstorbene 
für die öffentliche Geltung unseres Standes, für die Entwicklung des Verbandes und die Erfüllung seiner Auf
gaben eingesetzt, über den Bereich des BV Düsseldorf hinaus war er im Verbände allgemein bekannt und 
geschätzt; hat er doch jahrelang seinen BV auf den Ausschußtagungen des Verbandes vertreten. Sein von 
Idealismus getragenes Auftreten hat ihm nicht nur die Hochschätzung, sondern auch die Freundschaft vieler 
Kollegen in allen Teilen des Reiches eingetragen. Uns alle hat das unerwartete und allzu frühe Hinscheiden 
dieses ausgezeichneten Kollegen tief erschüttert; wir werden ihm ein treues und dankbares Andenken 
bewahren.

B e r l i n ,  am 16. Juni 1932. *

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  
D e r  V o r s ta n d

Geheimrat Professor F. R o m b e r g ©ipt.»3tig. K. F. S t e i n m e t z

□ E
E D V E R B A N D S  MI TTEI  LUN GEN.

Richard Krieger t
Am 15. Juli 1932 verschied nach langem Leiden, aber unerwartet, unser langjähriges Mitglied, Herr 

£)r.»,3ng. R ich a rd  K r ie g e r  in Düsseldorf. Aus rastloser Tätigkeit, mit der er sich seit vielen Jahren in den 
Dienst der Öffentlichkeit und einer Reihe von Körperschaften gestellt hatte, wurde der allzu früh Verstorbene 
herausgerissen, überall, wo er wirkte, hat er eine schmerzliche Lücke hinterlassen. Weit über die Grenzen 
seines Düsseldorfer Arbeitsbereiches war Richard Krieger bekannt und hochgeschätzt, sei es als Vorsitzender 
von „Nordwest", als Gründer und Vorsitzender des„Vereines der Industriellen Düsseldorfs und Umgebung E.V.", 
als Vorsitzender der „Arbeitgebervereinigung für Düsseldorf und Umgebung", als Gründer und Vorsitzender 
des „Vereines deutscher Stahlformgießereien" oder als stellvertretender Präsident der „Industrie- und Handels
kammer Düsseldorf". Uns war er ein treues Mitglied, das uns in schwierigen Fragen stets selbstlose Beratung 
zuteil werden ließ. W ir betrauern mit unserem B e z i r k s v e r e i n  D ü s s e l d o r f  in dem Verstorbenen 
einen vorbildlichen Standeskollegen, sein Andenken wird im Verbände nie erlöschen.

B e r l i n ,  am 16. Juli 1932.

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  
D e r  V o r s ta n d

Geheimrat Professor F. R o m b e r g  SDipt.»;3ng. K. F. S t e i n m e t z

Aus den Bezirksvereinen
BV Düsseldorf

Am 15. Juni hat der Tod plötzlich einen der ge
treuesten Mitarbeiter aus unseren Reihen genommen, 
unsern Kollegen, den Gewerbeoberlehrer, Dipl.=3n9- K a r l  
T h e o d o r  S u t o r ,  zu Düsseldorf.

Nach einem gestaltungsreichen Leben, das ihn, nach 
seiner Diplom-Hauptprüfung im Jahre 1912, die er in 
Stuttgart ablegte, als G e w e r b e o b e r l e h r e r  an der 
Fach- und Gewerbeschule für Industrie, a l s  D o z e n t  an 
der Hochschule für kommunale Verwaltung, an der Volks
hochschule Düsseldorf und an verschiedenen anderen tech
nisch-wissenschaftlichen Veranstaltungen, und das ihn in 
der Organisation von Besichtigungs- und Studienreisen 
und vielen Einzelvorträgen und -Arbeiten immer in eif
riger Arbeit am W ohle des Ganzen fand, ist er in seinem 
44. Lebensjahre von uns geschieden. Schon bald nach 
seiner Diplom-Prüfung arbeitete er im VDDI mit, dessen 
Bezirksverein Düsseldorf er bis zu seinem Hinseheiden als 
stellvertretender Vorsitzender und während der Jahre 
1925— 1929 als e r s t e r  Vorsitzender, als ein eifriger 
Führer und Förderer diente. Sein Streben in dieser T ätig
keit ging dahin, den Stand des Diplom-Ingenieurs im 
öffentlichen Leben und im Dasein der anderen Berufs
stände in die rechte, ihm gebührende Stelle zu rücken

und ihn auch wieder durch die rechte Verbindung und 
Fühlungnahme mit den anderen Berufständen in dieser 
Stellung zu verankern. Das betätigte er in seiner Arbeit 
als Vorstandsmitglied des „Niederrheinischen Verbandes 
technisch-wissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher 
Vereine zu Düsseldorf“ in und durch Zusammenfassung 
dieser geistesverwandten Organisationen, und das ver
suchte er auch besonders in einer von ihm angeregten 
„Arbeitsgemeinschaft der akademischen W irtschaftsver
bände zu Düsseldorf“ zu fördern. So sehen wir vor uns 
eines Mannes Leben gebreitet, das nicht sich selber, son
dern der Arbeit für die Allgemeinheit gehörte. Ein Leben, 
das nicht in den engen Grenzen der reinen Berufstechnik 
hängen blieb, sondern das dem Bestreben gewidmet war, 
das technische W issen und Schaffen in das staatliche, 
wirtschaftliche und menschliche Leben gestaltend einzu
flechten. W ir sahen ihn in unserm Kreise immer in eif
rigem Bemühen, uns aus der Enge heraus zu einer V er
tiefung allgemeiner staatlicher und wirtschaftlicher Ge
danken und zur Anreicherung mit den W erten all der 
anderen W issensgebiete zu führen.

So w ill uns scheinen, daß der zu früh Dahingeschie
dene auch ein feines Menschentum von —  nicht berufs
gebundenem — höherem, geistigem und seelischem Emp-
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Bezirksvereine
(Fortsetzung von Seite A  27)

finden in unsere Reihen trug und dadurch Geselligkeit 
und Lebensaktivität a u s  e i n e r  b r e i t e n  G e s a m t 
e i n s t e l l u n g  wachsen ließ.

Und dadurch war er e i n e r  d e r  W e n i g e n ,  die 
unsern Stand, die den Diplom-Ingenieur aus spezial ein
gestellter Gebundenheit heraus zu reißen sich bemühten 
und noch bemühen, um ihm die F r e i h e i t  einer starken 
Persönlichkeit zu geben, die sich auf Allgemeinwissen, 
auf Allgemeinideen und der Arbeit aus dem Ganzen 
und für das Ganze gründet, und dadurch w ird er n i c h t  
n u r  i n  u n s e r e r  E r i n n e r u n g  s t e h e n ,  sondern 
er w ird auch in unserer Standesentwicklung l e b e n d i g  
bleiben und weiterleben! Df.

B V  Kassel. —  Eine stattliche Anzahl Herren und Damen 
des BV nahmen am 5. Juni 1932 an einer B e s i c h t i g u n g  
d e s  S e g e l f l i e g e r l a g e r s  a u f  d e m  D ö r n b e r g  
teil. Die Besichtigung begann in der Halle des Aka- 
Fliegerlagers der Deutschen Burschenschaft. Herr Referen
dar Otto Lüning, der Leiter des Lagers, sprach seine große 
Freude darüber aus, daß der VDDI-Kassel als erster aller 
Kasseler Verbände das Segelfliegerlager besuche. Das 
Fliegerlager sei bisher im Gegensatz zu dem auf der 
W asserkuppe in der Rhön weniger bekannt, was seinen 
Grund nicht etwa in der geringeren Tätigkeit habe, sondern 
lediglich in dem Umstande, daß eben das Segelfliegen auf 
der W asserkuppe begonnen habe und daher mit dieser eng 
verknüpft sei. Er wies dann auf die Unterschiede zwischen 
dem Dörnberg und der W asserkuppe hin. W ährend die 
W asserkuppe nur einen Hang zum Starten habe, hat der 
Dörnberg drei Starthänge. W ährend auf der W asserkuppe 
infolge der Lage des Starthanges nur von ungefähr 11 Uhr 
an geflogen werden könne, kann auf dem Dörnberg bereits 
von 7 Uhr an geflogen werden. A lle  diese Vorteile haben 
dazu geführt, ständige Fliegerlager auf dem Dörnberg zu 
errichten. In diesem Jahre findet nun zum ersten Male 
ein ständiger Ausbildungskursus statt, der lediglich durch 
flugungünstige Tage unterbrochen wird. Das Fliegerlager 
besteht aus den Anlagen dreier Verbände: Aus dem Aka- 
Fliegerlager der Deutschen Burschenschaft, aus dem Flie
gerlager des Niederhessischen Vereins für Segelfliegen und 
dem Fliegerlager der Preußischen Luftpolizei. Zum Schluß 
seiner Ausführungen wies dann Herr Referendar Lüning 
noch auf die letzten großen Erfolge hin, die auf dem Dörn
berg erzielt wurden: Polizeioberleutnant Hentsehel glückte 
es, elf Stunden zu segeln und damit den W asserkuppen
rekord zu schlagen.

Darauf wurde an einigen im Freien aufgestellten Flug
zeugen durch Herrn Fluglehrer Sipl.=3ng. Frizlen das Segel
fliegen in anschaulicher W eise erläutert. Zunächst wurde 
von ihm der Begriff Segelfliegen dahin erläutert, daß es im 
Unterschied zum Gleitflug ein mindestens in Abflughöhe 
sich vollziehendes Schweben ohne Motorantrieb ist. Dieses 
Segeln wird durch geschicktes Ausnutzen der Luft- und

Windströmungen ermöglicht. Man unterscheidet Talwind, 
W olkenwind und thermischen W ind. Für den Laien ist das 
W irken des Talwindes am sinnfälligsten: T rifft eine Luft
strömung auf einen Berghang, so wird sie durch verschie
dene Umstände nach oben abgedrängt und erhält dadurch 
ein großes Tragvermögen. W olkenwind ist die in jeder 
W olke vorhandene W irbelbewegung, die im Innern der 
W olke nach oben, am Rande nach unten gerichtet ist. Das 
Ausnutzen des Auftriebes dieser Strömungen ermöglicht 
beim Segelfliegen das Erreichen großer Höhen. Der ther
mische W ind w ird durch starke Erwärmung der dicht an 
der Erdoberfläche lagernden Luftschichten hervorgerufen. 
Durch die aufwärtsgerichteten Schlieren der Luft wird das 
Segelfliegen bei sonstiger W indstille möglich. Nach diesen 
theoretischen Ausführungen erklärte dann Herr Stpl.=2(ng. 
Frizlen an einem Anfängerflugzeug die Technik des Segel
fliegens. Es wurde die Seiten- und Höhensteuerung und die 
Verwindung erläutert und praktisch von einem unserer 
teilnehmenden Heri’en versucht. Nach einigen Ausführungen 
über die Konstruktion der Segelflugzeuge, wobei noch von 
Interesse ,ist, daß das Segeln durch die besondere Kon
struktion der Tragflächen zu 2/3 durch aufwärtsgerichteten 
Sog und nur zu 1/3 durch senkrechten Druck gegen die 
Flügel bewirkt wird, wurden dann die Flugzeuge, Ge
schäfts- und Mannschaftsräume und die W erkstätte des 
Fliegerlagers der Deutschen Burschenschaft besichtigt.

Darauf wurden die Räume und Flugzeuge des Nieder
hessischen Vereins für Segelfliegen gezeigt. Einfachste 
Flugzeugtypen, sogenannte Zöglinge für Anfänger, bis zu 
hochwertigen Apparaten wurden von Herrn Frizlen in ihren 
wesentlichen Konstruktionsmerkmalen und -unterschieden 
erklärt.

Darauf wurden noch die Anlagen der Luftpolizei besich
tigt. Die Anlagen sind mit staatlichen Mitteln erstellt und 
infolgedessen natürlich vollkommener als die beiden ande
ren, die nur mit Privatmitteln errichtet wurden. In der 
W erkstatt lag ein Flugzeug im Bau, so daß man die Kon
struktionseinzelheiten genauer studieren konnte. In der 
Halle lag eine stattliche Anzahl schöner Flugzeuge. Unter 
anderen wurde das Flugzeug Max Kegels gezeigt, mit 
welchem derselbe 1926 den Streckenweltrekord von 55 km 
flog. Der Segelflieger Magersuppe flog damit vom Dörn
berg nach dem W aldauer Flugplatz bei Kassel, Hurttig flog 
damit vom Dörnberg zur Aue in Kassel. Dann flog noch 
Hentsehel im Frühjahr 1931 seinen 11-Stunden-Rekord da
mit. Ferner war noch das Flugzeug „K assel“, welches das 
beste Segelflugzeug des Dörnbergs ist, zu sehen. Weiterhin 
wurde noch das Flugzeug „Kassel 25“ gezeigt, das aus der 
W erkstatt des bekannten Kunstfliegers Fieseier stammt. 
Zum Schluß der Besichtigung wies Herr Referendar Lü
ning noch darauf hin, daß sich in Kassel die einzige Segel
flugzeugfabrik Deutschlands im Besitze Fieselers befindet.

Nach der Besichtigung ließ der Segelflieger Hurttig das 
Flugzeug „Elida“ zum hohen Dörnberg heraufziehen und 
flog einen trotz des schwachen W indes schönen Segelflug.

K.

Hilfskasse

Spendet für die Hilfskasse des Verbandes! Die Not, be
sonders unter den älteren Kollegen, ist groß. Den Anforde
rungen kann die Hilfskasse nur dann entsprechen, wenn 
die in festem Einkommen stehenden Mitglieder neben dem 
Verbandsbeitrag ein Opfer für ihre in Not befindlichen 
Kollegen bringen. Auch kleine Beiträge sind willkommen 
und werden herzlichst dankend vom Kuratorium der H ilfs
kasse entgegengenommen! W ir können, den Spendern herz
lichst dankend, über folgende Beiträge quittieren:

R M

BV M a g d e b u r g .................................... 50 —
XX, K ö l n ................................................................................... 1 5 -
BV Z w i c k a u ....................................................................... 20,—
BV D u is b u r g ....................................................................... 100,—
XX, B e r l i n ...........................................................................  5;—
Reg.-Baurat Sip[.=3ng. J. Thomas, L e i p z i g ................  2,50

Spenden erbitten w ir auf das Postscheckkonto des V er
bandes (Berlin 7527) mit Vermerk „H ilfskasse“ auf dem 
Abschnitt.

Das Kuratorium der Hilfskasse.
I. A.: Sipl.=3ng. K. F. Steinmetz.


