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Vorwort. 

Seit der Zeit, da das Handwerk Klagen erhoben hat, daB as 
die Ausbildung der gelernten Facharbeiter fiir die Industrie allein 
zu besorgen habe, hat die Frage des Arbeiternachwuchses fiir die 
Industrie in immer weiteren Kreisen an Interesse gewonnen. Hierbei 
wurden zunii.chst nur die gelernten Arbeiter beriicksichtigt, erst spii.ter 
trat die Sorge ffir die ungelernten Arbeiter, die Meister und zuletzt 
fiir die angelernten Arbeiter hinzu. In der vorliegenden Arbeit sind 
die Verha.I.tnisse geschildert, wie sie sich in einem der wichtigsten 
Zweige der Industrie, der del' Maschinen, darstellen. 

FUr Vberlassung von Material bin ich zu Dank verpflichtet der 
Maschinenfabrik Thyssen & Co. A. G., Miilheim (Ruhr), der Maschinen
fabrik Augsburg-Niirnberg-A. G., Niirnberg, der Ludwig Lowe-A. G., 
Berlin, der Robert Bosch-A. G., Stuttgart, sowie Herrn FortbiIdungs
schuldirektor Feddeler-Miilheim (Ruhr). :Fiir Anregungen danke ich 
den Herren Direktor Dr.-Ing. E. Roser-Miilheim (Ruhr), Betriebs
direktor Dipl.-Ing. H. Roser-Miilheim (Ruhr), Prof. Dr. Fuchs-Tiibingen, 
Prof. Dr. Stephinger-Tiibingen. 

Wiirzburg, September 1919. Seyfert. 
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Die Lehrlingsausbildung im Handwerk 
und der Ubergang zur Industrie~ 

Schon friihzeitig setzte sioh im Handwerk eine systematische 
Sorge ffir die Ausbildung des Nachwuchses an handwerksmABig aus
gebildeten J{rii.ften durch. Die Zahl der in Frage kommenden Leute 
war hierbei vor allem zu der Zeit, da dil.s Zunftwesen blfthte, be
stimmt festgesetzt. Nicht nur die Erlaubnis zum selbstindigen 
Betrieb eines Handwerks muBte erteilt werden, es wurde BOgar 
bestimmt,. wie viele Gesellen und Lehrlinge jeder Handwerksmeister 
halten konnte und zu bestimmten Zeiten halten muBte. Die Aus
bildung in den notwendigen Kenntnissen, die vor allem in Hand
fertigkeiten bestanden, war Sache des Meisters, der Rechenschaft 
abzulegen hatte, ob der Junge etwas Ordentliches bei ihm lernte, 
und dem unter Umstinden die Erlaubnis zur Heranbildung von 
Lehrlingen entzogen werden konnte. Das wichtigste Kerkmal ist 
dabei, daB jeder Lehrling ein werdender Geselle und jeder Geselle 
ein werdender Meister war. Schwierigkeiten konnten sich dadurch 
ergeben, daB, freie Konkurrenz vorausgesetzt, jeder Lehrling, sofem 
er nicht der .Sohn des Meisters war, spii.terhin dessen Konkurrent 
werden konnte und daB infolgedessen vermieden wurde, ihm allzu
viel Kenntnisse beizubringen. Schon aus diesem Grunde empfahl 
sich eine scharle tiberwachung der Ausbildung. 

1m Laufe der Jahrhunderte fand allmihlieh eine gewaltige Ver
schiebung statt. Nicht jeder Geselle hatte mehr die Aussicht. sich 
ala HaJidwerksmeister selbstindig machen zu konnen, ·die Zahl der 
Meister nahm im Verhiltnis zu der der Gesellen und Lehr1inge immer 
mehr abo Noch mehr verschob sich das Bild bei der Industrie, die 
aus dem Handwerk hervorgegangen ist. Die Zahl der Meister in der 
Industrie ist im Verhiltnis zu der dar Gesellen und Lehr1inge sehr 

Seyfert, Arbeitemachwuohs. 



2 Die LehrliDgsausbildung im Handwerk 

klein. Auoh in den ersten Jahren und Jahrzehnten der Industrie 
lag die Ausbildung des Na.chwuohses ffir beide, Handwerk und In
dustrie, gemeinsam nur beim Handwerk, insbesondere also fiir die 
Masohinenindustrie beim SchloBBerhandwerk. Die ausgebildeten F8A3h
arbeiter gingen n8A3h abgelegter Gesellenpriifung, mitunter aber auoh 
schon vorher, in die Industrie fiber, angelookt durch die dort fibliohe 
hahere Bezahlung. AJlmii,hlioh konnte das Handwerk den Bedarf 
der stark gewa.chsenen Industrie nioht mehr decken. Die Industrie 
ging, wenn sie weitsichtig war, selbst zur Ausbildung von Lehrlingen 
fiber oder half sich auf irgendeine andere Weise. Aus jener Zeit 
stammen die nooh heute yom Handwerk oft erhobenen Klagen, daB 
es allein die Kosten fiir die Lehrlingsausbildung der Industrie tragen 
miisse. Wihrend aber friiher diese Behauptung riohtig war, kann 
man dies heute nicht mehr sagen, 

Vergleieht m&Jl Lehrlinge, Gesellen und Meister del Handwerks 
mit den Leuten, die in der Industrie die entsprechende Titigkeit 
ausfiben, so findet man, daB eine w.eitgehende Artbeitsteilung Platz 
gegriffen hat, so daB in der IndUstrie ve1'8ohiedene Gruppen von 
Leuten die Arbeit verrichten, die im. Handwerk nur einer Gl'Upp& 
zugeteilt war. F11r die Arbeiten der Lehrlinge des Handwerks ergibt 
sioh in der Industrie folgende Dreiteilung: 

1. Die Lehrlinge zur Erlemung der reinen Fa.charbeiten. 
2. Hilfsarbeiter fiir die Arbeiten, die getan werden miiBsen, zur 

f8A3hlichen Ausbildung aber nicht notwendig sind und, da sie die 
Erlemung der F8A3hkenntnisse verzi)gem und hindem, besser getrennt 
ausgefibt werden. 

3. Dienstboten fUr die hiuslichen Verrichtungen. 
DaB eine Verwendung des Lehrlings zu Handlanger- und Hilfs

arbeiterdieqsten in umfan.greichem MaBe stattfand, geht schon daraus 
hervor. daB bei den Beratungen, die von der Industrie fiber die 
Ausbildung von Lehrlingen abgehalten wurden, ausdriicklich eine 
Bestimmung festgelegt wurde, nach der die Verwendung von Lehr
lingen fUr diesa Dienste unter allen Umstinden zu vermeiden sei 1). 

1m Handwerk ist eben der Lehrling zunaohst die Hilfe des 
Gesellen und muB &Is salche die Hilfsarbeiten ausffihren. 

Die Verwendung des HandwerksJehrlings zu hiuslichen Gangen 
und Dienstbotenverriohtungen liegt nahe und ist bekannt. tiber seine 
eigene Lehrzeit berichtet ein Meister folgendes 2): 

1) Abhandlungen und Berichte iiber technisches Schulwesen, heraus· 
gegeben v. Deutschen AusschuB fiir technisches Schulwesen 1912. Bd. 3, 
S.303. 

I) Sitzungsbericht des Deutschen Ausschusse8 fiir technisches Schul· 
wesen. Abhandl. usw. 1912. Bd. 3. S. 263. 



nnd der 'Obergang llUP Indutrie. 3 

.,Die GriindJichkeit, mit welcher die Industrie die von ihr an
genommenen Lehrlinge ausbildet, steht in schroffem Gegensatz zu 
dem, was ich am eigenen Leibe eriahren habe, denn ich lernte unter 
gar schlimmen Verhiiltnissen bei einem kleinen Handwerksmeister. 
Daraus erklii.rt sich auch die heutige allgemeine Stromung schul
entlassener Knaoon zum Eintritt in die Fabriken. 

Der LehrIing bei einem kleinen Meister wird zu Verrichtungen 
herangezogen, die ein Lehrling in Fabrikbetrieben gar nicht kennt. 
Der Lehrling bei einem Meister muS vielfach KindermiLdchen oder. 
HausmiLdchen ersetzen. Das erste Jahr geht herum mit Botendienst, 
Bierholen, Hausarbeit, und dies dauert so lange, bis im nii.chsten 
Jahr ein anderer Gliicklicher ibn in dieser geistftSrdemden Arbeit 
ablOst. Bei manchen Berufen ist es von jeher Gebrauch gewescn, 
den Lehrling das. erste Jahr iiberhaupt nicht an die Bank zu lassen. 
Der Industrielehrling erhiilt aber gleich am ersten Tage aeinen Arbeits
platz, er hat also gar keine Zeit, das Bummeln zu lemen, das den 
Grundstein zum Driickeberger legt. Heute ist es ja etwas besser 
geworden. Der Lehrling genieSt mehr gesetzlichen Schutz und Staat 
und Gemeinde wirken auf VervoIlkommnung der Lehrlingsausbil
dung hin." 

Der Vorteil, der mch aus dieser Verwendung des Lehrlings er
geben kOnnte 8) , ist mehr als zweifelhaft. Die Uberlegenheit der 
Fabriklehre gegeniiber der Handwerkslehre wird deshalb auch von 
seiten des Handwerks anerkannt'). 

Bei den Handwerksgesellen ergibt sich ebenfalls, daS ibnen in 
der Industrie drei Gruppen von Leuten entsprechen. 

1. Facharbeiter, d. h. Leute, die, um ibre Tatigkeit ausiiben zu 
konnen, eine geordnete Ausbildung durchgemacht haben miissen und 
ohne diese Ausbildung ihre Tatigkeit nicht verrichten konnen. 

2. Angelemte Arbeiter, d. h. Leute, die bestimmte, sich dauemd 
wiederholende Teilarbeiten beigebracht erhalten haben und nur diese 
eine Arbeit ausfiihren. In den meisten Fallen handelt es sich hierbei 
urn die Bedienung von Werkzeugmaschinen, die auf Grund einer 
kurzen, nur auf diesen einen 'Fall zugeschnittenen Unterweisung aus
geiibt werden kann, 

3. Hilfsarbeiter, d. h. Leute, die aIle Arbeiten verrichten, zu der 
eine Ausbildung nicht notwendig ist, also aIle Tatigkeiten, die man 
von dem Facharbeiter und dem angelemten Arbeiter, um deren Sonder
kenntnisse voll ausnutzen zu konnen, femhalt und fernhalten muS. 

3) COlsch, Deutsche Lehrlingspolitik im Handwerk. Tiibingen 1909. 
s. 154. 

6) COlsch, a. a. O. S. 150 f. 
1* 



4 Die LehrliugsausbildUDg im Handwerk usw. 

Es k&nn vorkommen, daB sioh im Laufe der Zeit Bilfsarbeiter 
zu angelernten, und besonders tilohtige und fleiBige angelernte Arbeiter 
zu Facharbeitern entwiokeln. 

Dem Handwerksmeister entsprioht in der Industrie eine ganze 
Anzahl von Berufsgruppen, vom Vorarbeiter, Hilfsmeister, Unter
meister, Meister oder Betriebsassistenten usw. bis hin&uf zum General
direktor. Une interessieren hier nur die Aufsiohtsorgane, die sioh aus 
Arbeitem ergii.nzen und im folgenden kurz unter der Bezeiohnung 
Meister zusa.mmengefaBt werden sollen. 

In der Industrie ergeben sioh also folgende Gruppen, fUr die 
Nachwuohs beschafft und herangebildet werden muB: 

1. der Nachwuohs filr die Fa.charbeiter, die Lehrlinge; 
2." " "" ungelemten Arbeiter, die jugendliohen 

Hilfsarbeiter; 
3. der Na.chwuohs filr die angelemten Arbeiter; 
4." " ,." Meister (Vorarbeiter). 



I. Facharbeiter (Lehrlinge). 

1. Einstellung. 
a) Bedarf. 

Handwerk - Industrie~ Eine alte Behauptung aus Hand
werkerkreisen besagt, daB die Hauptlast der Ausbildung von Fach
arbeitern fiir die Industrie vom Handwerk zit tragen sei, daB also 
ein groBer Prozentsatz der in der Industrie beschliftigten Facharbeiter 
im Handwerk ordnungsgemaB ausgebildet worden sei. Die tatsach
lichen Verhaltnisse fiir das Jahr 1907 zeigen die Angaben, die damals 
der Handelsminister Delbriick im PreuBischen Abgeordnetenhause 
machte ll), und denen eine Erhebung in einer Anzahl Regierungsbe
~irke zugrunde lag. Hi~rber waren von den in 1475 Betrieben be
~hliftigten 311364 Arbeitern 114272 = 36,7 0 /0 gelernte Arbeiter und 
von diesen wiederum stammten 46666 = 40,84 % aus Handwerker
kreisen. Von diesen 46666 aber hatten nur 26036 = 55,54 % eine 
Gesellenpriifung im Handwerk abgelegt, also die Handwerkslehre bis 
r;u Ende durchgemacht .. Von' der Gesamtzahl gelernter Arbeiter, die 
114272 betragen hatte, waren dies aber nur 22,78 oJ o. Also waren 
bereits im Jahre 1907 weniger als -die HaUte der gelernten Arbeiter 
jemals in einem Handwerk gewesen, weniger als ein Viertel nur 
hatten eine abgeschlossene Handwerkslehre genossen. 

Liest man die 1908 6) erschienene Denkschrift der Handelskammer 
Dlisseldorf iiber die Frage der Heranziehung der Industrie zu den 
Kosten der Lehrlingsausbildung, so will as scheinen, als ob schon 
damals bei den sachkundigen und maBgebenden Stellen eine richtige 
Kenntnis der tatsii.chlichen Verhaltnisse vorhanden war, daB a,ber 
die politischen Parteien aus sogenannten "taktischen" GrUnden die 

')Rieppel, Lehrlingsausbildung und Fabrikschulen. (Technik und 
Wirtsohaft. Sonderdruck.) 1911. S. 1. 

I) Deokschrift der HandeIskammem Arnsberg usw. Bearbeitetvon 
der HK. Diisaeldorf. Beit:r8ge der Industrie zu den Kosten dar Hand· 
werkerausbildung und Handwerkswohlfahrtspflege. Diisseldorf 1908. 



6 Faoharbeiter (Lehrlinge). 

iibertriebenen Klagen des Handwerks zum Schaden der Industrie
arbeiterschaft unterstiitzt und noch verstirkt haben. In Wirklichkeit 
war schon damals 7) die Industrie nur in geringem MaBe auf das 
Handwerk angewiesen. . 

Wenn bei einer Firma ffir das Jahr 1909 8) angegeben wird, daB 
bei insgesamt 1700 Arbeitern nur 27 Lehrlinge beschii.ftigt werden, 
so ist dies kein Gegenbeweis, da unter diesen 1700 Arbeitern zunachst 
aIle ungelernten Arbeiter und aIle andern Berufe mit einbegriffen 
waren. Bei dieser Zahlung hatten von 153 Facharbeitern 9) 76 bei 
einem Handwerker, 77 in der Industrie gelernt. 1m selben Jahre 
bereits werden in einem anderen FaIle 10 % der Facharbeiter10) im 
eigenen Betriebe ausgebildet. 

Fur das Jahr 1911 ergab eine Umfrage in einigen GroBstadten 
folgendes Bild 11): 

Ort 
Berlin 
Danzig 
Magdeburg 
Frankfurt 
Duisburg 
Miinchen 

Fabriklehrlinge Handwerkerlehrlinge 
4000 

437 
998 
696 
796 
815 

2600 
527 
750 
466 
361 

1975 

Also besteht zum groBen Teil ein Vberwiegen der Fabriklehr
linge, allerdings unter VernachIassigung einer Unterscheidung nach 
Berufen. FUr die Jahre 1912 und 1914 karln man aus dem gemein
samen Jahresbericht der gewerblichen Fortbildungsschulen des rhei
nisch-westfli.lischen Industriebezirks folgende Angaben errechnen: 

1912 
1914 

Steigerung 

Lehrlinge und Angelernte 
Ges.·Zahl Industrie % d. Ges.-Zahl Handwerk 

30360 15147 47 16213 
38 736 18572 48 20 164 
8376 4435 53 3951 

% d Ges. -Zahl 
53 
52 
47 

= 31 % von 1912 = 24% von 1912 

Die Steigerung der Lehrlingshaltung ist, auch absolut genommen, 
in der Industrie groBer gewesen ala im Handwerk. Einen bestimmten 

7) Denkschrift usw., a. a. O. 1908. S. 23,85. 
8) Schumann, Die Arbeiter der Daimlermotorengesellschaft, Stutt

gart-Untertiirkheim (mitg. in den Schr. d. Vereins f. Sozialpolitik). Leipzig 
nnl. S.44 • 

• ) Schumann, a. a. O. 1911. S. 79. 
10) Sorer, Auslese und Anpassung in einer Wiener Maschinenfabrik. 

(Verein f. SozialpoUtik.) Leipzig 1911. S. 174. 
11) KUhne, Die gewerblichen Fortbildungsschulen mit besonderer Be

riiclarichtigung des Metallgewerbes unci del' Industrie der Maschi.nen und 
App;,.rate (mitg. in AbhandI. u. Ber. iiber technisches Schulwesen. Bd. 3). 
Leipzig 1912. S. 27. 
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Ma.8etab fi1r die Verteilung der LehrUnge allf Industrie _ HaM· 
wedt konnen die Za.hlen aus den Jahren 1911, 1912 und 1914 
nicht geben, da eine allgemeine Gegenfibe1'8tellung .on Industrie and 
Handwerk zu ga.nz fa.Jschen Ergebnissen fiihrt. Es werdellim Hand· 
w«k ~ mit aufgefUhrt. denen keine Indumeen'$spridlt 
und Industrien genannt, denen em entsprechendes H¥1dwelk nicht 
gegenliberpteUt werden kann. Man k&DJl nur IOviel a.uI dell. Zah.len 
dar einze1nen Stidte and des rheinisch-we&tfiUiachen bdustriebe
zirks entnehmen, daB in einzelnen o.ndenmit viel Indttstrie die 
Lehrlingsausbildung in del' Fabrik den lbupta.Dteil ausm8lOht, uDd 
daB auf der anderen Seite die Steigerung der LehrIingshaltung in 
der Industrie gr013er ist ala im Handwerk. Zu berficksichtigen ist 
dabei noah, daB bier nur die allgememen Fortbildungsschulen !tum. 

Vergleich harangezogen worden, w&hrend die industriellen Verwal
tungen, die eigene Werkschulen besitzen und ih.re Lehrlinge de.ha1b 
niOOt in die allgemeine Fortbildungsschule aohicken, nieht gesihlt 
wOlden sind. Wlirde man daren Angaben noob hinzunehmal, 80 

wlirde sich das Bild nooh weiterhin Eugunsten der Industria ver· 
schieben. 

Ein klares Bild ergibt sich, wenn man TOJl. den A.ogaben, die 
liber Industrie und Handwerk gemacht werden, nur die Zahlen EUJD 
Vergleich heranzieht, die dieselben Berufsgruppen enthalten. Dies 
ist nur selten mOgIiOO, da die meisten oflen,tlichen Fortbildung&
schulen nur schlechthin zwischen FabriklehrJingen und HandwerkB
lehrlingen untersoheid.en. Die Jahresberichte der sti.dtischen ge
werbIichen Fortbilduogischulen in Gelsenkirohen f\\bren an: 

~8ng Februar 191'/15 1915/16 
LehrliDge im Handwerk 805 708 

.. i. d. Industrie 570 441 

Das Handwerk eoheint bierbei dar ID.dustrie libedegen zu aem. Greift 
man jed.ooh bei beiden Angaben nur die etwa. en~eo. BeruD
gruppen heraus, 80 ergibt sich: 

191&/15 1915/16 
Lehrlinge im Handwerk (Schlosser und Schmiede) la9 102 

" in der Industrie (Maschinenschlosser, 
Dreher uew., aber ohne Schreiner und 
Former) 436 404 

Die IndUBttie bildet a.lso weit mehr Lehrlinge 8US als das Ha.nd
werk. Der Bericht der Fortbildungssehule in Hagen ~gt: 

Gelernte Metallarbeiter 1915 1915/16 1916 1916/17 
In FOOrikeo. (SehlOllller, Dreher, Schleifer, 

Former, flieLler, Zeichner) 429 452 493 490 
Im~ (Suh1OSftl', 8ehrniede, Mecha. 

Wbr, t1bnnacher) 93 77 5t 63, 



Facbarbeiter (Lehrlinge). 

AJso auoh hier eine bedeutend gr6Bere Zahl von Fabriklehrlingen 
unci die deutlioh erkennbare Tendenz der Steigerung in Fabriken 
and der Vermind~ im Handwerk. 

1m. Kriege haben sioh die Verhaltnisse mit gewaltiger Schnellig
keit dahin entwiokelt, daB im Handwerk ein weiterer starker AbfaJl 
an Lehrlingen stattfand, der moh zum Teil in einen Lehrlingsm~gel 
and eine Lehrlingsnot ausgewachsen hat. Genaue Angaben hierfiber 
Macht das PreoBische Landes-Gewerbea.mt in einem an den Minister 
fiir Handel and Industrie gerichteten Brief vom 22. Okt. 1917 11): 
1m Bezirk der Handwerkskammer Berlin war die Za.hl der Lehrlinge 
im' Handwerk, die frfiher 41500 betrug, and vor dem Kriege noch 
die Hahe von 25 500 hatte, auf 7 900 gefallen. Ahnlich la.gen. die 
Verhiiltnisse in ganz PreuDen. Filr das Jahr 1907 schii.tzt das 
Landesgewerbea.mt die ZahI der Lehr1inge des Himdwerks auf etwa 
300000, die der Industrie auf etwa 150000. FUr das Jahr 1917 
dagegen glaubt das Landesgewerbea.mt auf Grund von Angaben, die 
von· den verschiedensten Stidten PreuBane gemacht worden sind, 
feststellen zu kannen, daB das Verhiiltnis zwischen Ha.ndwerks- and 
Fabriklehrlingen gerade umgekehrt sein d1lrfte, ala im Jahre 1907, 
daB also 1917. die ZahI der Fabriklehr1inge etwa das Doppelte der 
Zahl der Handwerkslehrlinge betra.ge. Bedenkt man hierbei. daB, 
wie oben gezeigt warde, von den ftberhaupt im Handwerk ausge
bildeten Lehrlingen nur ein verschwindend geringer Teil in der 
Industria Verwendung finden bnn, so kann man hieraus den SchIuB 
ziehen, daB die Industrie heute in der Fra.ge der Lehrlingsausbildang 
vom Handwerk keinerlei Unterstfttzung mehr erhi.lt and keine er
halten kann. Allmii.hlich bricht sich dooh auch im Handwerk die 
Erkenntnis Bahn, d&13 das Handwerk diesa Fragen nicht mehr allein 
na.ch den eigenen Wfinschen regaIn bnn, sondem auf die Industrie 
Riicksicht nehmen moB. So sagte ein Berichterstatter auf dem 18. 
deutschen Handwerks- und Gewerbekammertage in Hannover 18) : 

"Wir mftssen une da.rfi.ber klar sein, daB die Lehrlingsausbildung 
kein Privileg des Handwerks ist und etwa nur nach unserer An
schauung durchgeffihrt werden kannte. Die Industrie hat hierzu 
die gleiche Berechtigung." 

A1lerdings ist von dem Eingestii.ndnis der gleichen Berechtigung 
his zur Anerkennung, daB die Industrie den Bauptanteil der Lehr
tiJlgsa.usbildung leistet, nooh ein weiter Schritt. 

1.) Drucksa.che 1918 Nr. 3 des Vereins deutscher Maschinenbauan
stalten, S. 9. 

11) Lippart, Einleitender Bericht ftber zukiinftige LehrJingsausbildung 
in ~er meohanischen Industrie, Abhandl., Bd. 6, Leipzig 1919, S.6. 



Einstellung. 9 

Wenn auch die oben gemachten Angaben zunii.chst die Industrie 
ganz allgemein bertieksiehtigen, 80 zeigen dooh insbesondere die 
letzten Zahlen, da8 die allgemeinen Verhii.ltnisse auch auf die 
MaschUienindustl'ie in besonderem Ma8e zutreffen. Erne andere 
Frage freilielt ist die, ob die Industrie genugend Vorsorge getroffen 
hat, daB in der Heranbildung der gelemten Facharbeiter keine 
Stookungen eintreten. 

Die Berufe und deren Antell. Die Berufsgruppen, fUr die in 
der deut8chen Maschinen-Industrie Facharbeiter benotigt werden, sind 

1. Metallarbeiter, 3. Tischler, Modelltischler, 
2. Former, Gie8er, 4. verschiedene kleine Gruppen. 

Wahrendfriiher zu Zeiten des Handwerks und in der "Ober
gangszeit auch nooh in der Industrie nur diese Gruppen allgemein 
in Betr&cht kamen, hat sich allmahlich mit dem W &Chstum der 
Industrie, insbesondere durch Einfuhrung einer weitgehenden Arbeits
teilung und dem Aufkommen zahlreicher neuer Maschinen auch eine 
weitere Teilung der Berufe durchgesetzt, die in der groBen Zahl von 
neugebildeten Berufsgruppen, fUr die Lehrlinge ausgebildet werden 
mussen, zum Ausdruck kommt. Hierbei ist es wieder die Gruppe 
der MetaHarbeiter, die am meisten unterteilt wird. Je nach der 
Art und Herstellungsweise ihrer Erzeugnisse nehmen die einzelnen 
Firmen mehr oder weniger weitgehende Unterteilungen vor, so daB 
mch die verschiedensten Zusammenstellungen ergeben. Eine Zu
sammenfassung der bei einigen Firmen angegebenen Berufe ergibt 
folgendes Bild It): 
1. Metallarbeiter, 

Monteure, 
Maschlnenbauer, 
Schlosser, 
:M.aschinenschlosser. 
Werkzeugschlosser, 
Mechaniker, 
Rohr- und Bau· 

schlosser 
Installationsschlosser, 

2. Fonner und GieJ3er. 
Lehmfonner, 
Sandfonner, 

3. Modelltischler, 

4. In geringem Umfange 
werden noch aus· 
gebildet: 

Gestellmacher· 
schlosser, 

Eisenhochbauer. 
Elektrotechniker. 
Dreher. 
Fr/i.ser. 
Bohrer. 
Hobler. 
Maschinenarbeiter 

(Frii.ser. Bohrer. 
StahlgieLler, 
GelbgieLler und Metall· 

gieLler, 
Bau· u. Mobeltischler. 
MaJer, Lackierer und 

Anstreicher. 
Zimmerer, 

Hobler. Schleifer 
gemeinsam) , 

Schmiede, 
Hammerschmiede, 
Werkzeugschmiede. 
Kupferschmiede. 
Kesselschmiede, 
Blechschmiede und 

Spengler. 

Kernmacher. 

Maur.er, 
Sattler und Tapezierer. 

It) LOw.. Siemens·Schuokert. G. m. b. H., Berlin; M.A.N. Augsburg, 
Niirnberg, Gustavburg. Duisburg; Thyssen. Rieppel, 1911, a. &. 0., S. 2: 
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Die Berufe Bausohlosser, InstaUationssohloeser, Ges~cher 
sahlosaer, EiBenhochb8.uer und Elektroteohniker werden nUl' bei einigen 
wenigen Firm~n, die nebenbei derartige Arbeiten ausfiihren, beoiiUgt 
und ausgebUdet. Da diesa Werke aber ihrer ganzen Natur JUIOh 
zur Maschinen-Industrie gehoren, lollen diese Gruppen bier mit auf
gefiihrt sain. Es ist fernerhin auch mOglioh, daB die eine oder ancieN 
Firma noch eine andere kleine Untergruppe gebildet hat, dooh wild 
bierdurch das BUd sich nicht weeentlich vel'SChieben. 

Eine AusbUdung 8018 Meta1larbeiter schlechthin findet in der 
Industrie heute wohl nirgends statt. Zum mindesten wird zwischen 
Schloesern und Drehem unterschieden. Eine Universa1auabUdung 
wie friiher im Handwerk gibt es nicht mehr in der Industrie. Bei 
der Gruppe Dreher sind dann auch vielfach die anderen Maschinen
arbeiter, wie Friser, Hobler, sofern sie iibarhaupt eine geordnete 
Lehre durchmachen, mit· einbegriffen. 

Die Bezeichnung Maschinenbauer findet mch bei zwei FirmeD. In 
dem einen Faile 111) versteht man unter dieser Bezeichnung duselbe, 
was andere Firmen mit dem Begriff Monteur ausdrilcken. Es atel1t 
hierbei diese Gattung den hochwertigsten Facharbeiter da.r, dar in· 
folgedessen auch die sorgfiUtigste und umfangreichste Auabildung 
genieBt und in den meisten Nebenfachern Unterricht arhalt. Das 
zweite Werk 16) da.gegen bezeichnet ala Maschinenbauer sii.mtliche 
Lehrlinge der Metallarbeitergruppe im ersten Lehrjahre und trennt erst 
vom zweiten Lehrja.hre an in SchiOBBer, Dreher und Werkzeugmachar. 

Um Verwechslungen auszuschlieBen, empfiehlt mch eine einheit
liche Regelung sa.mtlicher Bezeichnungen. 

Je 8Orgfii.ltiger die ArbeitsteUung in der Werkstatt durchgeftlhrt 
ist, um so groBer ist auch die Berufsteilung bei den Arbeitem. In 
welchem Umfa.nge unter Umstii.nden bei einer weitgehenden Spezia.li
sierung eine Trennung der Berufe sta.ttfinden kann, zeigt d&r Bericht 
dar gewarblichen Fortbildungsschule in Solingen, wo die Gruppe der 
Schleifer in zwolf Uptergruppen geteilt ist17). Je weiter die Arbeits
teUung in der deutBChen Maschinen-Industrie fortschreitet, um so 
mebr diirfte auch hier eine weitere UnterteUung der Berufe und eine 
NeubUdung von Berufsgruppen stattfinden. 

Lippart, Die Ausbildung des Lehrlings in der Werkstatte, Sonderdruck, 
"Technik und Wirtechaft" , 1912. S. 3. Matschoss, Werkschule und 
Lehrlingsa.usbildung bei der Firma Gebriider Sulzer, A.·G. in Winterthur. 
Berlin 1919. S. 2. 

11) L. LOwe & Co., A..G., Berlin. 
11) Siemens.Schuckert, Berlin. 
17) Bericht iiber die stidt. gewerbl. Fortbildungsschule. Schtiljahr 

1913/14, S. 21. 
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In welohem. MaDe sioh die Lehrlingshaltung auf die einze1nen 
Bernfsgruppen verteilt. mOSlen folgende Angaben von seehs Werken 18) 

kennzeichnen: 

Metallarbeiter 
Monteure •• 
Maachinen.bauer 122 
Schlosser. • 
Maschinenschlo8ser. 142 
Werkzeugschlosser . 80 17 
Mechaniker • 
Bauschlosser . 12 
Installationsschlosser • 
GestelIma.cherschlosser 
Eisenhochbauer • 
Elektrotechn. u. Elektroschlosser 
Etteher 29 17 
Fraser. 
Bohrer 
Hobler 1 
Schmiede . 
Kupferschmiede 
Kesselschmiede • 
Hammerschmiede .. 
Blechschmiede u. Spengler . 
Klempner u. Flaschner 11 
Former u. Gie13er. • 26 16 
Lehmformer • • 
Sandformer • 
Stahlgie13er • 
Gelbgie13er u. Metallgie13er • 
Kernma.cher. . . 
Modellschreiner • 4 22 
Bauschreiner 
Maler u. Lackierer 
Sattler. 4 
Zimmerer • 

93 
9 

62 

2 
3 

10 

14 

11 

6 

70 387 
14 10 
14 9 

8 
25 

'1 35 
25 259 

9 

2 
3 

31 5 

7 

2 
2 

289 
3' 

Eine Umfrage des Vereins Deutscher Masohinenbau .. AD8talten 
bei 75 Firmen hat Un Jahre 1911 ergebenl9): 

II) 1. LOwe, Unsere Lehrlingsausbildung, 1918, S. 3. 
2. M.A.N. NiU'nberg } 
3. M.A.N. Augsburg Jahresbericht S. 42 ff. 
4. M.A.N. Gustavsburg 
5. M.A.N. Duisburg 
6. ThJl.8B8ll & Co., A..G., Miilheim-Ruhr. 

1') Free, Die Werkssohu1en der deutaohen Induatrie, mitg. in Ab. 
hand!. usw., Bd. 3, Leipzig 1912, 8. 183. 
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MetaJIarbeiter ~ • • • • . 2536 
Former und. Gie.Ber . . . 528 
Tischler und. Modelltischler . • 131 
Soostige . • . . . . . . 331 

Die Gruppe der Metallarheiter henotigt &Iso bei weitem den 
griSBten Nachwuchs. Die Verteilung auf die einzelnen, Gruppen 
zeigen auch zwei Erhebungen. die sich einmal 1912\10) auf 51 :Ma
schinenfabriken erstreckte. die mehr alB 75 Lehrlinge beechii.ftigten. 
das andere Mal 1918 21) auf 77 Werke der Industrie des M:a.schinen
bans i. w. S. (mit Elektrotechnik und Feinmechanik). Es ergab mch: 

1912 1918 
Schlosser . . . . . ., 51 4:9 
Maschinenbauer • . . . . 23 
Monteure . . . . . . . 3 
Eisenhochbauer (Bauschlosser) 4: 4: 
Mechaniker. . . 2 20 
Werkzeugmacher . 25 
Elektrotechniker 2 
Optiker 3 
Dreher 51 II) 58 
Frli.ser 7 
Bohrer 5 
Hobler 9 
Stol3er 2 
Schmiede 12 14: 
Kesselschmiede 15 17 
Kupferschmiede 11 10 
Blechschmiede und Spengler . 4: 
Klempner und Flaschner 2 6 
Former. Giel3er 39 35 
Kernmacher . . . • 2 5 
Modellschreiner . 33 36 
Bau· und Mobeltischler 11 13 
Maurer und. La.ckierer • 9 9 
Sonstige. • • . . . 4: 

Leider sind die heiden AufsteUungen nicht nach denselhen Ge
sichtspunkten angefertigt. 80 daB ein Vergleich der heiden Jahre nur 
bedingten Wert hat. Rechnet man 1918 die M:a.schinenbauer zu den 
SchlOBBern. 80 ergibt sich immerhin von 77 Firmen die Zahl 72. bei 
denen SchlOBBer ausgebildet werden. Interessa.nt ist aher die Tat
sache. daB eine weitere Spezialisierung der an Maschinen auszubildenden 
Lehrlinge sta.ttgefunden hat. 1912 werden nur die Dreher aufgefiihrt. 
1918 da.gegen nooh Friiser, Bohrer, Hobler und StoBer. 

10) Lippart, a.. a. 0., 1912, S. 3. 
81) Utzinger, Praktische Durchfiihrung der AusbUdung in der 

Werkstatt, Abhandl. usw., Bd.6, Leipzig 1919, S.97. 
II) Zwei Firmen erst vom zweiten Jahre an. 
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ProZ8Bt dar Faehar1»elter. Ea ist nooh festzostellen, we1chen 
Antell die LehrIinge im Verhiltnis zur gesamten Arbeitersohaft, ins
besondere der Facharbeiter und hier wieder derjenigen ihrer Berufs~ 
gruppe darstellen. DaB auoh Frauen eine Lehre durchmachen konnen, 
sei nur nebenbei bemerkt. 1895 t8) wurde in der Industriegruppe 
der Masohinen und Apparate die Zahl der Lehrlinge auf 27547 fest
gestellt, was einem Anteil von 11,7 Ofo der in den betreffenden Be
trieben besohiLftigten gelemten Arbeitem entspra.ch. 1907 hatte hier 
eine Steigerung auf 55580 Lehrlinge = 12 °10 der Fa.charbeitersohaft 
stattgefunden.. Zuniohst hatten die kleinen Betriebe am meisten 
LehrIinge ausgebildet, im Laufe der Jahre jedooh war eine Ver
sohiebung na.ch den groJ3eren Betrieben hin eingetreten. 1m Jahre 1907 
schwankte bei 17 Werken 114) die Za.hl der LehrliD.ge von 3-41 °/0 der 
gelemten Arbeiter, im Jahre 1918 bei 59 Werken 116) von 6-60 Ofo, in 
zwei Fillen sogar iiber 100 Ofo, ffir die a.11erdings abnol'Dle Verhiltnisse 
vorIiegen milssen. Die Verhiltnisse sind also auBerordentIioh ver
schieden in den einzelnen Betrieben. 

Zahlen tiber die Werke mit ungeniigender Lehrlingsha.ltung stehen 
nicht zur Verfiigung. Bei solohen mit iibertrieben vielen Lehrlingen 
wird es sioh meistens wohl um kleine und kleinste Betriebe handeln, 
die man bum nooh zur Industrie reohnen diirfte. Diese Lehrlings
ztiohterei treibt vor a.llem in einigen "Repa.ra.tur-Werkstitten" ihr 
Unwesen 18) oder sie geht unter dem Namen einer "Lehrlings-Werk
stii.tte" vor sioh 27). An eine geordnete Ausbildung ist in solohen Be
trieben mit iibermiBig hoher Lehrlingshaltung natfirIich nioht zu 
denken. EbensogroB ist andererseits die Gefahr einer ungeniigenden 
Haltung von Lehrlingen, da die betreffenden Werke dann dara.uf 
angewiesen sind, ihren Arbeiterna.chwuchs von anderer Seite aus
bilden zu lassen. Bei Betrieben mit geordneten LehrlingsverhiJtnissen, 
die auBerdem nooh auf 1ii.ngere Erfahrungen in der LehrJingsa.usbildung 
zUrUokblioken koonen, ergeben sioh Za.hlen von 10-15 °/0, so u. a. 
bei der Ka.iserliohen Werft in Kie1 28) und bei der Firma Boreig in 
Berlin-Tegelllll). 

II) Altenrath. Das Lehrlingswesen in der Industrie, mitg. in den 
Schriften der Zentralstelle fUr Volkswohlfahrt, Berlin 1912, S. 188ff. 

1&) Altenrath. a. a. 0., 1912, S. 194-
II) Utzinger, a. a. 0., 1919, S. 97. 
II) Altenrath, a. a. 0., S. 205. 
I'l) Altenrath, a. a. 0., S. 206. 
II) Versamm1ungsbericht der Zentralstelle fUr Volkswohlfahrt, 1912. 

S.408. 
It) Ebenda. 1912, S. 415. 
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Dei Betra.chtung der GrOBe der einzelnen Betriebe, in denen 
Lehrlinge ausgebildet werden 80), wurden im Jahre 1907 in der In
dustrie der Maschinen und Apparate beschiftigt: 

37 % in Betrieben mit weniger ala 50 Arbeitem 
30,,4 %" " " 50 bis 200 " 
23,5 %" " .. 201" 1000 " 

9,1 %" " "mehr ala 1000 " 

Inzwischen ist seitdem hierin eine groBe Versohiebung eingetreten 
in der Richtung, daB ein immer stiirkerer Antell der Lehrlingsau8~ 
bUdung auf die gri)Beren und grOBten Werke entfa.Ilt. 

Eine Umfrage, die im Jahre 1907 im Gebiet der 'rheinisch
westfiiJischen Handelskammern abgehalten wurde81), ergab im einzelnen 
fiir die Ma.schinen-Industrie diesas Gebietes, daB von 158 Betrieben 
zehn Betriebe keine Lehrlinge ausbUdeten, wii.hrend meh bei den iibrigen 
14:8 die einzelnen Berufe folgendermaBen verteilten: 

Beruf Facharbeiter Lehrlinge % 
Schlosser 5076 1827 26,1 
Dreher. 3255 785 24,1 
Schmiede 3205 148 5,6 
Former 2000 199 9,8 
Schreiner 740 134 18,1 
Monteure 187 32 17,1 
Klempner . 5 2 40,0 
Sonstige. 24 479 1622 6,7 

Ala Zahl der Gesamtarbeiter ergab aieh die Lehr1ingshaltung 
aus dem Berieht der Handelskammem zu 10,15 % fUr aIle Werke 
der Maschinenindustrie und zu 10,89 % der Arbeiter der Fabriken, 
in denen Lehrlinge ausgebUdet wurden. Bemerkenswert ist dabei, 
daB die Lehrlingshaltung in der Ma.schinen-Industrie hierbei bedeutend 
grOBer war &Is in den anderen Industrien. 

Bei den etwa200 Firmen, die dem VereinDeutscherMaschinenbau
Anstalten angehOren, wurden im Jahre 1909/10 geziihlt 82): 

Arbeiter Lehrlinge % 
1909 108 199 11 856 10,96 
1910 109230 12331 11,29 

Es fand also schon in diesem einen Jahr ~ine nieht unbetrii.cht
liehe Steigerung in der Lehrlingshaltung statt, und diese Steigerung 
hat nieht nachge1assen. 

1918 ergab eine Umfrage bei 59 Betrieben 97352 Facharbeiter 
und 15315 Lehrlinge = 15,7 %, eine andere Umfra.ge im salben 

ao) Altenr&th, &. &. 0., 1912, S, 188 und 210. 
81) Rieppel, 1911, &. a.. 0., S. 3. 
at) FrOlich, Die praktische Ausbildung der industriellen Lehrlinge, 

mitg. in Abhandl. usw., Bd.3, 1912, S. 13. 
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Jw bel 65 Firmen 80 300 Fachar'beiter und 15382 Lehrlinge = 
19-% • 

Es hat aleo eine weitere, erhebliche Steigerung des verhiiltnis
mi.8igen ADteiJs .. Lehrl.iDgen sta.ttgefunden. 

FUr 83051 Arbeiter mit 8604 Lehrlingen, gleich 1O.37°fe., die im 
Jahre 1911: bei 186 Maschinenfabriken beschaftigt wurden, ergab sich 
folgende Verteilung auf die einzelnen Bernfe: 

Bernf Arbeiter Lehrlinge % 
Schreiner und ModeHschreiner 3463 304 8,8-
Former und GieLla. 758S 399 10,5-
Maschinenformer 51 
Kernmacher 144 13 9,0 
GuLlputzer . 71 
Sebmiede 4145 112 2,7 
Kesselschmiede 3500 179 5,0 
Kupferschmiede 6419 61 9,4 
Schlosser und Dreher . 25640 4637 18,0 
Schlosser 4718 963 20,0 
Dreher 2904 487 17,0> 
Hobler, StoLler, B:lhnr, Friiser, Schleifer 1847 26 1,4 
Mechaniker 114 29 25,5 
VVerkze~acher . 86 2.4 28,(} 
Monteure 443 
Sonstige . 17026 75 4,4 

In einigen Berufen wird eine Verwendung nur in der Maschinen
Industria moglich sein, z. B. bei Fomlern, GieBern. Modellschreinern 
und Schmieden; andere Bernfe, vor aJlem Schlosser ~d Dreher werden 
auch in anderen Industrien in hohem MaBe benotigt. Es ist bei der
Wahl des Umfanges der Lehrlingsausbildung darauf Rlicksicht zu 
nehmen, ob die anderen Industrien ihre Lehrlinge selbst ausbilden, 
oder die fertig ausgebildeten Facharbeiter von der Maschinen-Industrie 
libernehmen. 1m rheinisch -westfiiJischen Industriebezirk 88) waren 
im Jahre 1907 8518 Schlosser, Dreher und Monteure in der Maschinen
Industrie des Bezirks beschii.ftigt, wli.hrend die anderen Industrien 
zusammen 8946 Leute dieser Berufe beschli.ftigten. Wenn man be
denkt, daB nur ein Teil dieses Bedarfes auBerhalb der Maschinen
Industrie ausgebildet wird, erkennt man, daB die Zahl der Lehrlinge~ 
die die Maschinen-Industrie liber den eigenen Bedarf hinaus ausbilden 
muB. sehr groB ist. In der Prozentzahl kommt dies in der letzten 
Aufstellung deutfich zum Ausdruck. 

Bei volligem Fehlen einer Lehrlingsausbildung liegt der Grund 
vielfach darin, daB die Leiter des betreffenden Unternehmens der 
Meinung sind, in ihren Betrieben konne den jungen Leuten kaine 

33) Rieppel, a. a. 0., S.6, 1911, Umfrage der Handelskammern. 
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gen1igende Ausbildung zutell werden, da die Art der Erzeugnisse oder 
da.s Herstellungsverfa.hren einen umfassenden Unterricht nicht zu· 
lassen. Bei der Besprechung der praktiachen Ausblldung in der Werk
statt wird auf diese Meinung zur1lckgekommen und gezeigt welden, 
daB es Mittel und Wege gibt, diesen Mingeln abzuhelfen. 

Der Grund f1ir eine zu geringe Einstellung von Lehrlingen liegt 
mitunter darin, daB sich nicht gen~gend Bewerber um die freien 
Lehrste11en einfinden, was wiederum die verschiedensten, in der Haupt
sache von ortlichen VerhiUtnissen abhingigen Ursa.chen haben kann, 
aber auch von den Arbeiterorga.nisa.tionen vera.nlaJ3t sein kann, die 
das Angebot gering und damit die LOhne hooh halten wollen 84.). 
1st gen1igend Angebot da, so kann eine zu geringe Lehrlingshaltung 
durch pekuniii.re R1icksichten vera.nlaBt sein, da die Ausga.ben bei 
sachgemii.8er Unterweisung ziemlich hooh sind. Dooh auch dieser 
Grund ist nicht- vollig stichha.ltig, da. Ietzten EDdes dooh da.s Werk 
selbst wieder den Vortell von den Ausgaben hat durch Heranziehung 
eines seBhaften Arbeiterstammes. Zusammenfassend kann man auf 
Grund der a.ngefiihrten Zahlen sagen, daB die deutsche Maschinen
Industrie auf dem· besten Wege ist, Mittel und Wege zu finden, fiir 

die zahlenmii.Big genugende Heranblldung des Arbeiternachwuchses 
zu sorgen, und zwar nicht nur fUr den eigenen Bedm, sondem auch 
nooh da.rfiber hinaus f'fir die gesamte notwendige Abgabe an andere 
Industrien. 

Die von dem Deutschen AusschuB ffir technisches Schulwesen 
amgestellten Leitsatze bes&gen unter Nr.5 86): 

Die Zahl der Lehrlinge eines Betriebes richtet sich in der Regel 
a) nach der Dauer der Lehrzeit, 
b) nach der Dauer dar durchSchnittlichen Arbeitsfii.higkeit des 

ausgeblldeten Facharbeiters des betreffenden Gewerbezweiges, 
c) nach den Anforderungen, die im Interesse der Sicherung einer 

ausreichenden AusbiIdung der Lehrlinge zu stellen sind. 

b) AU8wahl. 
Alter. Das Alter, in dem die jungen Leute in die Lehre ein

treten, ist im a11gemeinen 14 Jahre, in wenigen Fallen 15-18 und 
nooh seltener 13 Ja.hre 88). Da die gesetzlichen Bestimmungen die 
Moglichkeit der Verwendung von Jugendlichen unter 14 Juren sehr 
beschrinken, auBerdem die Schulpflich~ bis zum 14. Lebensj&hre 

It) Sitzungsbericht des Deutschen Ausschusses fUr technisches Schul
wesen, 1912, S. 255. 

86) Deutscher AusschuB fiir technisches Schulwesen, 1912, S. 302. 
88) Lippart, a. a. 0., 1912, S.4. 
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dauert, kommt meist nur die Zeit 11ber 14 Jahre in Frage. Bei 
einer Firma 8'7) waren von 717 LehrJingen eingetreten 

in einem Alter von 13-14 Ja.hren 50 
.." "" 14" 416 
"" "" 15" 90 
"" "" 1,6" 21 
".. ".. 17~, 1 
.... .... 18" 1 
.... ".. 19" 1 

Das hOhere Eintrittsalter erkIart mch nur in einzeJnen FiiJIen 
durch linge~ Schulbesuch. Heist ist es dadurch hervorgerufen, 
daB die Jungen/ vor dem Eintritt der Lehre a1s La.ufburschen oder 
jugendliche Hilfsarbeiter beechiftigt waren. Mitunter wird diese 'fer
wendung vor del' eigentliohen Lehrzeit sogar empfohlen 88), sei es, 
um die korperliohe Entwicklung weiter fortschieiten zu Jassen, sei es 
um eine Besserung der finanziellen Verhii.ltnisse des Elternhauses ab
zuwarten. Auoh der Umstand konnte mitsprechen, daB die Tatig
keit a1s La.ufbursche mit den einzelnen Berufen der Fabrik in Be
riihrong bringt und ein Interesse ffir eine besttmmte Riohtung wecken 
oder zum Durchbruoh kommen lassen kann, wahrend bei sofortigem 
Lehra.ntritt die Maglichkeit einer Fehlwahl naheliegt. In einigen 
FiiJIen wird groBer Wert darauf gelegtBII) , die Jungen durch die 
Tatigkeit a1s La.ufburschen auf dem Werk heimisch werden zu lassen, 
uud ihnen Gelegenbeit zu geben, moh mit den VerhaItnissen vertraut 
zu machen, so daB bei Beginn der Lehrzeit sofort die ganze Kraft 
auf die Erlemung des Berufes verwendet werden ka.nn. Dieser Re
ge1ung wird dabei nooh der Vorteil beigemessen, die jungen Barschen, 
die die Vo1ksschule nach der 7. KJasse verla.ssen, unmittelbar von der 
Schule iibemehmen zu konnen, um nach Vollendung des 14. Lebens
jahres sofort mit der Lehre zu beginnen. Von anderer Seite da
gegen '0) wird vor der Titigkeit a1s La.ufbursche gewamt, da auf 
diese Weise der Junge leicht das Bummeln lemen konne und moh 
dann schwer an die straHe Zucht der Lehre gewohnen wfirde. 

Von den 487 LehrJingen, ffir die bei einer FirmaU ) die An
gaben zur Verliigung standen, hatten 107eine Wartezeit zwischen 
SchulentJassung undo I.ehrzeit durchgemacht, und zwar: 

1 Jahr 85 3 Jahr 1 
\ 

2,,20 4,,1 

87) Thyssen, Millheim-Rohr. 
88) Kohlmann, Fabrikschulen, Berlin 1911, S. 40. 
81) Lippart, a. a. 0., 1912, S. 4. 
CO) Lippart, a. a. 0., 1912, S. 4. 
61) Thyssen, Millheim-Rohr. 

Seyfert, Arbeltel'DllChwucha. 2 
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Ein vorgesohriebenes Eintrittsalter von 14 Jahren findet sich 
verschiedentlich it), wa.hrend in einem Fall sogar'8) ein solches von 
15 Jahren angegeben wird; dieser letzte Fall erklart sich dadurch, 
daB hier die Schulpflicht bis zum 15. Lebensjahre dauert und eine 
abgeschlossene Schulbildung verlangt wird. Einmal 44) findet sich, 
aber ohne nahere Angabe, die Mitteilung, daB ein Eintrittsalter von 
15 oder 16 Jahren "bevorzugt oder gewiinscht" wird. Auch eine 
Hochstgrenze, die nicht ii berschritten werden darf, wird angegeben, 
so von den Eisenbahnwerkstatten der PreuBisch-Hessischen Eisen
bahnverwaltung 41». 

Vorbildung. Die Bedingung eines erfolgreichen Volksschul
besuches bis in die letzte Klasse findet sich sehr hii.ufig in der In
dustrie; und wenn wahrend des Krieges bei einigen Firmen 48) hier
auf wegen des groBen Bedarfes etwas weniger scharf Wert gelegt 
wurde, so wird man bei Eintritt geordneter Verhaltnisse unter allen 
Umstanden wieder hierauf zuriickkommen. 

Eine Firma 4?) verlangt fiir Modellscbreiner, Maschinenschlosser 
und Werkzeugmacher eine bessere Vorbildung als fUr die anderen 
Berufe, die in diesem Fall auf Grund der Schweizer Verhii.ltnisse 
gerechtfertigt erscheint und mogIich ist. 

Von 683 Lehrlingen, fur die die Angaben zur Verfiigung stan
den 48), hatten die Volksschule ver1assen: 

188 aus Klasse 1 a. 59 aus ,Klasse 2 
411" " 1 10"" 3 

Drei Lehrlinge waren bis Quarta, einer bis Obertertia gekommen. 
Eine Umfrage bei 51 Maschinenfabriken49) ergab bei allen das 

Bestreben, moglichst nur Leute mit abgeschlossener Volksschulbil
dung einzustellen, doch konnten elf Firmen dies nicht durchfiihren. 
Anscheinend war hier das Angebot an Lehrlingen zu gering, wie 
iiberhaupt die Meldungen zum Eintritt in die Lehre je nach Ort, 
Industrieart· und Beruf auBerordentlich verschieden sind. Bei einigen 
Gewerben, z. B. bei Formem und GieBem, wird iiberall und dauernd 
iiber mangelhafteB Angebot an Lehrlingen geklagt, 80 daB hier als 

42) GOtte, Fachschulen mit Werkstiitteobetrieb, mitg. in Abhandl. 
usw., 1912, S. 44. 

&3) Ausbildung von Lehrliogen bei Gebr. Sulzer in Winterthur uod 
Ludwigshafen a. Rh., Technik und Wirtscha.ft, 1911, S.241. 

") Utzinger, 1919, a. a. 0., S. 94. 
&6) Schwarze, Das Lehrlingswesen der PreuBisch·Hessischen Staats· 

eisenbahnverwaltung, Leipzig 1919, S. 106. 
&e) ThysseD. 
&7) Matschoss, a. a. 0., 1919, S. 3. 
&8) Thyssen. 
48) Lippart, a. a.. 0., 1912, S. 4. 
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Lookmittel wesentliche Erleichterungen eingefiihrt werden muBten, 
wahrend andere Berufe wieder nach den zahlreich8ten Gesichts
punkten auswiLhlen konntenIlO). Auch in demselben Industriezweig 
qnd im selben Berufe ist bei verschiedenen Firmen am selben Ort 
das Angebot verschieden. Eine Rolle 8pielt hierbei unter anderem 
der Ruf der Firma, insbesondere die Meinung, die iiber den Wert 
der dort erteilten Lehrlingsausbildung verbreitet m. Es gibt Werke, 
die info1ge zahlreicher Bewerbungen eine AU8Wahl treffen konnen, 
und zwar geschieht die8 hiLufig nach der Giite der SchulzeugnisseIl1), 

von der, aber nur mit Ein8ChriLnkung richtigen Erwagung ausgehend, 
daB ein Junge mit besseren Sqhulzeugnis8en ein besserer Facharbeiter 
zu werden verspreche. Auch eine Aufnahmepriifung62) findet 8ich, 
und zwar werden 8018 Priifungsfii.cher Rechnen, Deutsch und Raum
lahre angegeben 68). Bei anderen Firmen findet wieder eine scharfe 
AU8wahl wahrend der Probezeit 8tatt unter genftgender Beriick
sichtigung der 8on8tigen Eigenschaften und Veranlagungen des Lehrlings. 

Herkunft. In einem anderen FaIle wird bei "Oberangebot nach 
korperlicher Tiichtigkeit unter vorausgehender Untersuchung durch 
den Fabrikarzt und nach Familienverhii.ltnissen geurteilt, wobei vor 
allem Sohne oder'Verwandte von Werksangeharigen bevorzugt wer
den, und wobei hier wieder eine Unterscheidung nach der Dienstzeit 
des Vaters oder 8on8tigen Verwandten eintritt. Nur in Ausnahmefallen, 
wenn nicht geniigend Sohne von Leuten de8 Werks 8ich melden, 
werden mitunter auch fremde junge Leute einge8tellt, doch gibt es 
auch zwei Firmen, die Fremde bevorzugen. In anderen Fii.l1en wer
den nur Arbeitersohne des eigenen Werkes eingestellt: in einem Falle 
nur, wenn der Vater im Dien8te der Firma gestorben ist Oder 16 Jahre 
bei der Firma war. Hierbei mii88en entweder, Meldungen von Ar
beitersohnen im ObermaB vorliegen, oder das Werk lii.uft Gefahr, zu 
wenig Lehrlinge auszubilden. 

Eine FirmaM ) verlangt nur, daB'die Anmeldung, die wie iiberall 
schriftlich zu erfolgen hat, rechtzeitig bis zu einem gewissen Tage 
vor dem Ein8tellungstermine 8tattfindet und wahlt unter den Be
werbem ohne Riicksicht auf etwaige Beziehungen zu Werksange
harigen aU8. Die Folge davon ist, daB die eigenen Arbeiter ihre 
Sohne meist zu 8pat anmelden, da 8ie der Meinung sind, daB auf 
jeden Fall ihre Kinder l>evorzugt werden. Die Grlinde, weshalb die 

10) Free, a. 80.0., 1912, S. 152. 
11) Free, 8.8.0., 1912, S. 152 u. Utzinger, 8. a. 0., 1919, S. 95. 
II) Free, 8. a. 0., 1912, S. 152 u. Utzinger, 8. a. 0., 1919, S. 95. 
&8) Werkstattstechnik, 1918, S. 234. 
U) Bl'8Ildt, Die Ausbildung der Formerlehrlinge in EisengieJ3ereien, 

mitg. in Abhandl. usw., 1912, S. 112. 
2* 
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Firma. dieses Mittel zur Heranziehung eines seBha.ften ArbeiterBta.mmes 
nicht a.nwendet, entziehen sioh der Beurteilung. Es solI aber auch 
vorkommen 1>6), daB die Arbeiter es sogar vermeiden wollen, ihre 
Sohne in demselben Betriebe, in dem sie selbst arbeiten, lemen zu 
la.ssen, um zu verhindem, daB dieser die Verdienstverhii.ltnisse des 
Vaters und seine Stellung in der Fabrik gena.u kennenleme. 

Angaben iiber den Beruf des Vaters sind von einem groBeren Be
zirk nioht beka.nnt. In einem WerkC>6) war 1909 bei 1700 Arbeitem 
von 59 Fa.oharbeitem der Vater auoh schon Industriea.rbeiter ge
wesen, und zwar war dies der Fa.ll bei 

25 Schlossern, 
22 Drehern, 

1 Schmied, 
8 Kupferschmieden, 
3 Maschinenformem. 

In 14 Fallen, und zwar bei 9 Schlossern und 5 Drehem, haben Vater 
und Sohn denselben Beruf ausgeiibt. 

An a.nderer Stelle (17) sta.mmten 1909 von 138 Arbeitem 57 -20,8 % 

aus Ha.ndwerkerkreisen, bei 70= 15,4% war der Vater auch Meta.ll
arbeiter. 

Bei einer Firma 1>8) wurden von 665 Lebrlingen die Angaben zu
sammengestellt und hierbei folgende gefunden: Von 390 Lehrlingen 
war der Vater in Industrie und Bergbau beschii.ftigt, und zwar waren: 

Arbeiter 38 
Fa.charbeiter 94: 
Angelemte 12 
Hilfsarbeiter 26 
V orarbeiter 20 
Meister. . 4:4: 
Bergleute . 135 
Steiger. . 4: 
Invaliden u. BerginvaJiden 17 

82 Lehrlinge sta.mmten aus Ha.ndwerkskreisen, und zwar war 
bei 24 als Beruf des Vaters ausdrficklich der Meistertitel des Hand· 
werks angegeben, _ dooh dilrfte auch unter den anderen noch ma.ncher 
selbstli.ndige Handwerker gewesen sein. 

Bei der Eisenbahnverwaltung waren 80 Vater angestellt, und zwar: 
EisenbaJma.rbeiter . . . . . . .. 10 
Schaffner, Zugfiihrer und Rangiermeister 4:0 
Lokomotiv- und Triebwagenfiihrer 30 
Eisenbahnassistenten usw. .... 3 

65) Brandt, a. a. 0., 1912, S. 113. 
68) Schumann, a. a. 0., 1909, S. 73. 
61) Sorer, a. a. 0., 1909, S. 189. 
68) Thyssen, 1918. 
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Sonstige staatliche, stidtische und private Beamte, bei denen 
die Angabe aUgemein gehalten war, waren 49, ferner Kaufleute 31, 
Handler, I Wirte 1Uld Rentner 22, der Vater eines Jungen war Land
wirt, eines weiteren Jil.ger unci eines dritten Schiffer. 

Bei Betraohtung des Wohnortes im Vergleich zur Werbtatte 
ergab sich: 

Der Sitz der Firma war Millheim a. d. Ruhr unci ell batten ihren 
Wohnsitz in 
MWheim . . •. . 255 Duisburg.Meiderioh • 19 

" -Broioh. 29 Oberhausen 92 
" -Seam.. " 13 Alstad.eri. 7 
" -Speldorf.. 35 Kettwig. 4 
,,-Diimpten 42 Homberg. 1 
" -Winkhausen 8 Altenessen • 1 
.. -Fulerum.. 5 Hoohheide • 1 
" -Styrum.. 75 Menden. 1 
" -Holthausen • 14 Haarzopf. 1 
,,-Heissen 19 Hamborn. 2 

Essen-Borbeok 24 Oberstfeld • 1 
,,' -Frintrop • .• 3fS Bievang b. Dinsl. 1 
" -Delwig. • " . 8 Mintard 1 

Duisburg • . . •• 12 Sterkrade... 1 

Eine Augabe der Entfernungen in Kilometern ergibt kein klares 
Bild, da die Verkehrsverbindungen a1l88Chlaggebend sind, 80 daB oft 
groBe StTecken info)ge gOnstiger Lage und kurzer Fahrzeiten der 
EiBenbahn oder StraBenbahn bequem "zurfickgele;t werden konnen, 
wihrend an anderer Stelle kleinere Entfern~ schwieriger zu 
iiberwinden sind, da lie zu FuB zurOckgelegtJ werden mflssen. Ein 
derart gro8es Auseinanderliegen von Wohnung und Arbeitsstil.tte ist 
eben nur im Industriebezirk mit seiner dichten Bevolkerung und 
seinen guten Verkehrsverhiltnill8en mOglich, wilrde aber auch bier 
besser vermieden. 

e) Lehrver~tDiL 
Lehnertng. FOr das Vorhandensein eines geaetzlichen Lehr

verhiltnisses ist die Tatsache entscheidend, ob ein schriftlicher Lehr
vertrag abgeechloasen worden ist oder nicht. Wihrend von der 
gesamten Industrie im Jahre 1911 noch geeagt werden konnte, daB 
ein schriftlicher Lehrvertrag .melst fehle·'), waren in der Maschinen
industrie schoJ;l damals schriftliche Lehrvertrige alJgemein flblich, 
DUd ell wUrde nur in wenigen AWllJAbmefiillen biervon abgesehen. 
191810) bun von der Kaschinenindustrie berichtet werden, daB von 

It) Altenrath, a. a.. 0., 1911, S. 214. 
10) Utzinger, a. a. 0 .• 1919, S. 103. 
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76 Firmen 75 einen Lehrvertrag abschlieBen. Fur den Inhalt des 
Lehrvertrages sind in erster Linie ortliche Verhaltnisse sowie Besonder
heiten des betreffenden Zweiges der Maschinenindustri~ maBgebend; 
doch wird ausdrucklich gewiinscht, daB allmahlich eine gewisse Ein
heitlichkeit in der Abfassung der Lehrvertrage Platz greife, weshalb der 
Verein deutBcher Maschinenbauanstalten einen allgemein anwendbaren 
Vertrag aufgestellt hat, der folgendermaBen aussieht: 

Lehrvertrag 
fur Lehrlinge in den Werkstatten der Maschinen· und Metallindustrie. 
(Nach den Beschliissen des Ausschusses fiir Lehrlingsausbildung des Ver· 
eines deutscher Maschinenbauanstalten und des Gesamtverbandes deutscher 

Metallindustrieller. ) 

Z~chen der Firma 
_____ .zu __ _ 

einerseits und dem 

als gesetzlichem Vertreter des 
. ______ . ____________________________________________________________ zu ._ 

geboren am 
.. _________________________________________________________________ zu ________ _ 

anderseits wird folgender Lehrvertrag geschlossen. 
(Fiir den Fall, daJ3 der gesetzliche Vertreter ein V ormund oder 

Pfleger ist): 
Die nach § 1829 in Verbindung mit § 1822 Ziffer 6 BGB. erforderliche 

Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes ist bis zum _________ .... _______ 19 .. __ . 
beizubringen; andernfalls behiUt sich die Firma vor, vom Lehrvertrag 
zuriickzutreten. 

§ 1. Ausbildungspflicht des Lehrherrn. 
Die Firma __________________________________________ . ____________ ----------

nimmt den ......... _. __ .. _. _ .. ______ . ___ . ___ . _. __ . __ . __ . ____ .. ______ .. _ _ _ _ _ -----_ -.. -_ ----
in ihr Werk ________ .. _______________________ . _________ , Abteilung _ _ _______ . --
als ____ ........ _ .. ___ .. ____________________ . _________ . ______ .. __ ............... ____ . _______ .... __________ _ 
auf und verpflichtet sich, ihn in den bei ihrem Betriebe vorkommenden 
Arbeiten seines Faches den Zwecken der Ausbildung entsprechend zu 
unterweisen un(J. ihm Gelegenheit zu geben, sich nach seinen Fahigkeiten 
zu einem tuchtigen Facharbeiter heranzubilden. 

§ 2. Dauer' der Lehrzeit. 
Die Lehrzeit betragt .......... ___ aufeinanderfolgende Jahre vom .... ____ _ 

_ __ .... ___ ....... _________ ... ___ .... bis zum ...... ___________ .. _ .. ____________ .. Hiervon gelten 
die ersten .... _____ .. _.Monate a1s Probezeit, wabrend welcher beide Parteien 
durch einfache fristlose Kiindigung, unter Ausschlul3 jedes Entschadigungs· 
anspruches, vom Vertrage zuriicktreten konnen. Erfolgt eine Kiindigung 
nicht, so setzt sich das Lehrverhaltnis stillschweigend fort. 
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Bleibt der Lebrling wii.hrend der Lehrzeit infolge Krankheit, Un
fall oder aus sonstigen bei ibm liegenden Grunden insgesamt mebr &Is 
........... __ . Arbeitstage von dar Arbeit fem, so ist die Firma berechtigt, 
im Interesse der Ausbildung des Lebrlings eine entsprechebde Ve~liingerung 
dar vereinba.rten Lehrzeit,' aber hochstens um die Anzah! dar versi.umten 
Arbeitstage, zu verlangen. 

§ 3. Vergiitung fur den Lehrling. 
Die Firma gewahrt dem Lebrling zur Ausza.hlung an den iiblichen 

Lohnungstagen 

im ersten Lebrja.hre eine Vergiitung von ................. . 
"zweiten " " " " ................. . 
"dritten " " " " ................. . 
,t vierten " " " ,,~-.--.-----------_ 

Akkordvergiitungen werden gegebenenfalls nach freiem Ermessen 
festgesetzt. 

AuBerdem II) gewibrt die Firma dem Lebrl.ing, wenn er die im Lebr
vertra.ge festgesetzte Lehrzeit ordnungsmiUlig beendigt und FleiLl und 
gutes Betragen gezeigt hat, eine besondere Zuwendung ......................... . 

die alsdann na.ch Ermessen der Firma dem Lebrling oder seinem gesetz
lichen Vertreter in bar oder auf ein Sparkassenbuch ausgezahlt wird. 
Ein Rechtsanspruch auf diese besondere Zuwendung steht dem Lebrling 
nicht zu. 

§ 4. P1lichten des Lehrlings. 
Der Lebrling hat sich innerhalb und auBerh&lb der Fabrik beschei

den und sittsam zu betragen, den Beamten, Meistem und Arbeitem der 
Firma. jederzeit die schuldige Achtung zu erweisen und zu seinen Mit
lebrlingen ein gutes, kameradschaftliches Verhii.ltnis zu pflegen. 

Allen Anordnungen seiner Vorgesetzten hat der Lebrling willig und 
gansu nschzukommen, die fUr ibn geltende Arbeitszeit piinktlich einzu· 
halten, die Ubf&lIverhiitungsvorschriften und die Vorschriften der Arbeits· 
ordnung gewissenhaft zu bea.chten. Ohne Erla.ubnis seiner Vorgesetzten 
darf der Lebrling wii.hrend seiner freien Zeit fiir Entgelt anderweitige 
Beschii.ftigung nicht ausiiben. Der Lehrling ist verpfichtet. seine Arbeiten 
flei.Llig und gewissenha.ft aUszufiihren, die Betriebseinrichtungen mit groSter 
SorgfaJt zu behandeln. iiber aHe Geschliftsverhaltnisse und Arbeitsver
fa.hren gegen Dritte strengstes Stillschweigen zu bea.chten, iiberhaupt das 
InteresSe der Firma in jedar Beziehung zu wa.hren. Fi4' vorsi.tzlich. mut
willig oder grobfahrlii.ssig angerichteten Schaden kann sich die Firma 
a.uch an dar Vergiitung des Lebrlings schadlos halten. Grober Vertrauens
bruch durch den Lebrling berechtigt die Firma. zur sofortigen Entlassung. 

Der Lehrling ist na.ch den behordlichen Vorschriften und etwaigen 
SonderbestimJDungen seiner Firma verpflichtet, Gewerbe- und Fortbildungs-

81) Diaser Absatz der Prii.miengewii.hrung steht nur in Formula.r B. 
Formular A enthii.lt ibn nicht. Je na.ch Wunsch der Firma. und den 
ortlichen G6pflogenheiten wird A oder B angewendet. 
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schulen (Sonntagsschulen, Werkschulen), sowie auch besondere Kurse regel
miiBig und piinktlich zu besuchen und die Schulzeugnisse sofort Mch 
Erhalt der Firma vorzulegen. Die Lehrer dar betreffenden Schulen und 
Kurse sind Vorgesetzte des Lehrlings. 

Der Lehrling gehort der Krankenkasse an. die nach der Reiche
versicherungsordnung fiir das Werk in Betracht kommt. Die Zugehorig
keit zu einer gesetzlich anerkannten Ersatzkasse ist nur mit Zustimmung 
des Lehrherrn gestattet. Die yom Lehrling zur Krankenkasse, sowie zur 
Invaliditats- und AItersversicherung zu zahlenden Beitrige werden von 
den ibm gewahrten Vergiitungen abgezogen. 

let der Lehrling gezwungen. von der Arbeit oder irgendwelchen Ver
anstaltungen, an denen er teilnehmen"soll, fernzubleiben, so hat er seinen 
Vorgesetzten unverztigIich tiber den Grund seines Fernbleibens Nachricht 
zu geben. Unberechtigtes Fernbleiben wird nachdrUcklich bestraft. 

Will der Lehrling Vereinigungen irgendwelcher Art beitreten, so hat 
er vorher die ausdrUckliche Erlaubnis seiner Firma dazu einzuholen. Die 
Firma behii.lt sich das Recht vor, den Beitritt zu Vereinigungen und die 
Beteiligung an Veranstaltungen derselben zu verbieten und den Lehrling 
im FaIle der Zuwiderhandlung zu entlassen. 

Wirtshauser und offentliche Vergntigungslokale solI der Lehrling nur 
mit ausdrUcklicher Erlaubnis seines gesetzlichen Vertreters und in Be
gleitung Erwachsener besuchen. 

§ 5. Pftichten des gesetzlichen Vertreters. 
Dar gesetzliche Vertreter des Lehrlings verpflichtet sich, dafiir zu 

sorgen, daJ3 das Betragen des Lehrlings auCerhalb der Arbeitszeit tiber
wacht wird, daJ3 er zu einem ordentlichen, gesitteten Lebenswandel und 
zur Erfilllung der aus dem Lehrvertrag ibm obliegenden Verpfichtungen 
angehalten wird, und tibernimmt es ferner, fiir angemessene Wohnung, 
Bekleidung und Bekostigung des Lehrlings zu sorgen. 

Er erklil.rt sich weiter damit einverstanden, daC" das der Firma zu
stehende Erziehungsrecht auf die mit der Ausbildung des Lehrlings aus
drUcklich betrauten Personen tibertragen wird, und verpflichtet sich, die 
BemUhungen derselben in der Erziehung des Lehrlings nach Kraften zu 
untersi;titzen. 

§ 6. Allgemeine Bestimmungen: Auflosung des Lehrvertrags. 
Soweit in diesem Vertrage nichts anderes bestimmt ist, regelt sich 

das Lehrverhaltnis nach der Reichsgewerbeordnung, insbesondere nach 
den im Anhange zu § 6 des Lehrvertrags aufgefUhrten }3estimmungen, 
der Arbeitsordnung der Firma und der Satzung der von der Firma fiir 
den Lehrling bestimmten Krankenkasse. 

Nach Ablauf der Probezeit kann das Lehrverh81tnis auCer in den 
in § 4 des Lehrvertrags angefUhrten Fallen vorzeitig gelOst werden, wenn 
ein gesetzlicher AuflOsungsgrund nach den §§ 127b und 127e in Ver
bindung mit den §§ 123, 124 Ziffer 1, 3 bis 5 der Reichsgewerbeordnung 
vorliegt (siehe Anhang zu § 6), ferner dann, wenn die Firma gezwungen 
ist, den Betrieb ganz oder teilweise einzustellen. 

Bei BetriebsstOrungen, Arbeitseinschrinkungen, Streiks, Aussper
rungen und in sonstigen Ausnahmef81len behilt sich die Firma das 
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Recht vor, den Lehrling nach den Betriebsmogliobkeiten zu besohIftigen 
oder zu beurlauben, ohne daB daraus das Recht der einseitigen Auf~ 
l&mng des Lehrvertrags hergeleitet werden kann. 

Erfiillungaort fUr alle Anspriiche aus diasem Vertrage ist der Sitz 
der Firma. 

• 7. Sonstige Vereinbarungen. 

Dieser Vertrag ist doppelt ausgefertigt und die Unterzeichneten be· 
scheinigen durch eigenhii.ndige Namensunterschrift, daB me mit den Be· 
stimmungen desselben einverstanden sind und me ala bindend anerkennen. 
EiDe Ausfertigung ist clem gesetzlichen Vertreter des Lehrlings ausge· 
biindigt w0r4.en. 

Ort und Datum: ......................... , .................. . 

Die Firma: 
Der gesetzliche Vertreter 

des Lehrlings: 

Dar Lehrling: ................................... . 

Auf der Rilckseite des Lehrvertrags stehen Bemerkungen, in 
den~n einzeIne Erliuterongen zu deDi Inha.lt gegeben werden, ins
besondere zu § 6 iiber die LOsung des LehrverhiLltnisses. Um au8er
dem Anderungen des Vertrages maglichst zu vermeiden, hat der 
Verein d~ut.echer Masohinenbauanstalten umfangreiche Bemerkungcn 
duu herausgegeben, in denen dargelegt wird, warum man gerade 
diesa Fassung gewiLhlt hat. 

Naoh einer Umfrage ll) 1918 bei 76 Firmen verwenden 15 Werke 
diesan Vertr&g im Original, 14 mit Anderungen, 40 Werke haben 
eigene Vertrige, seehs Vordruoke von anderen Vereinigongen oder 
von Kammern. Der yom Verein deut.echer Masohinenbauanatalten 
aufgestellte V ordruo~ aoheint 'aber nooh allgemeiner verbreitet zu aein, 
ala au vorstehenden Zah1en hervorgeht, da ausdrftoklioh I., erwiLhnt 
wird, daB er GemeiQgut der meohanisohen Industrie geworden aei. 

Es wird jedooh auoh darauf hingewiesen M), daB es unter Um-
stinden zweekmiBig ist, yom AbaohluB eines Lehrvertra.ges abz.usehen, 

•• ) Utzinger, 1919, S. 103. 
A) Lippart, 1919, S. 6. 
") Sitzungaberlcht des, Deutschen Ausschusses fUr technisches Schul· 

wesen, mitg. in Abhandl. usw., 1912, S.275. 
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do. sieh auf diese Weise die M6gliehkeit bietet, Lehrlinge, die meh 
nieht bewahren, jederzeit entlassen zu konnen; oft stelle sich erst 
na.ch li.ngerer Zeit die Ungeeignetheit des Bewerbers hemus. . Jedoch 
liegt bei Feblen eines Lehrvertra.ges die groBe Gefahr vor, daB auch 
der Lehrling ohne weiteres die Arbeitsstatte verlaBt, um sieh a.n 
anderer Stelle sein Brot zu verdienen, und in der Tat wird immer 
wieder von den versebiedensten Seiten iiber Vertragsbriiehe durch 
Lehrlinge geklagt, so daB mitunter 66) ausdriieklieh Konventionalstrafen 
hierfiir vorgesehen sind. . Die Mogliehkeit eines hOheren Verdienstes 
ist oft, vor allem im Kriege 66) der AnlaB gewesen, daB Eltem ge
beten haben, das Lebrverha.ltnis zu losen und den Jungen entweder 
vollig zu entla.ssen, oder als ungelemten Rilfsarbeiter, oder vermittels 
der bereits erworbenen Kenntnisse als angelemten Arbeiter zu be
seha.ftigen. Als Mittel gegen den Kontraktbrueh wird in vielen Fallen 
ein Teil der den Lehrlingen gewa.hrten Entlohnurig zurilekbehalten 
und erst na.ch ordnungsmaBiger Beendigung der Lehrzeit, z. T. mit 
Zinsen, ausbezahlt, wabrend bei unbegriindetem vorzeitigen Austritt 
der Betrag ~er Firma zum eigenen Gebraueh verfallt oder einer 
Wohlfahrtskasse zuflieBt. 

Lehrzeit. t1ber die Dauer der Lehrzeit in der Maschinen
industrie Jauten die versehiedenen Angaben iibereinstimmend dahin, 
daB im allgemeinen eine Lehrzeit von vier Jahren, in einigen be
Bonders begriindeten Fallen eine solehe von drei Jahren zur Anwen
dung kommt, wahrend mehr als vier und weniger als drei Jahre nur 
als vereinzelt vorkommende Ausnahmen gelten diirfen. Eine Er
maBigung auf drei Jahre findet wohl statt, wenn in dem betreffen
den Berufszweig eine geringere Handfertigkeit notwendig ist, wenn 
ein geringeres Angebot von Bewerbem vorliegt oder sonstige ortliehe 
Verha.ltnisse, vor a.llem die Gepflogenheiten a.nderer Firmen und 
Industrien am Ort, dazu zwingen. tiber Mangel an Angebot wird 
gekla.gt fiir die 6?) Former, GieBer und Sehmiede, weshalb bier viel
fa.ch nur drei Jahre gelernt wird, wabrend man wegen der geringeren 
Sehwierigkeit des Gewerbes bei Frasem, Hoblem, Bohrem, Spenglem 
und Lackierern mit drei Jabren auskommt. 1m Krieg hat die Lehr-· 
zeit wegen der besonderen'Verha.ltnisse manehmal 68) auf zwei Jahre 
verkiirzt werden miissen, doeh ist man sieh dariiber einig, daB diese 
MaBnahme a.ls Notbehelf wieder fa.llen gela.ssen werden muB. 

86) Lowe. 
88) Thyssen. 

87) Frolieh, a. a. 0., 1912, S. 14. Lippart, a. a. 0., 1912, S. 4. 
Rippelt, a. a. 0., 1911, S. 4. LOwe, S. 5. Maschinenfabrik Augsburg. 
Niirnberg, Jahresbericht 1917/18, S. 8, 16, 21; Gatte, a. a. 0., 1919, S.49. 

68) Lippart, a. a. 0., 1919, S. 6. 
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Eine Verkfirmng der Lehrzeit kann mitunter auoh duroh Za.hluung 
eines Le~ldes oder duroh Verzioht auf Priimien usw. duroh den 
Lehrling herbe~ werden. Das Eintrittsalter ist manohmal auf 
die Dauer des LehrverhiUtnisses von EinfIuB. Eine Firma hat die 
Bestimmung getrofien, daB Lehrlinge, die mit 14 Jahren eintreten, 
fiinf Jahre, solohe mit 15 Jahren vier Jahre und die, die mit 16 Ja.hren 
eintreten, nur drei Jahre zu lemen brauohen 69). Man nimmt hierbei 
a.nsoheinend an, daB die iUJ;eren Lehrlinge gereifter sind und mit 
mehr Ernst an die Arbeit herangehen, ein Grund, den man wohl 
auoh fUr die Einfiihrung eines hOheren Eintrittsalters angibt. 1m 
JaJtre 1911 ergab eine Rundfrage bei 75 Firmen eine vierjahrige, bei 
72 eine dreijiihrige Lehrzeit, wobei jedooh ausd.rO.oklioh betont wird, 
daB die kiirzere Lehrzeit duroh besondere VerhaItnisse bedingt sei. 
Einige Firmen 70) sind zur Einfiihrung der dreijahrigen Lehrzeit ge
kommen, da am Ort durohweg uberall diese Dauer besteht und sonst 
sioh keine Lehr1inge gemeldet hatten. 1918 hatten von 59 Betrieben 71) 
65°/0 die vierjahrige, 5°10 die 3 1/l1jahrige und 30°/0 die dreijahrige 
Lehrzeit. Auoh hier riohtet sioh die Lange na.oh der Sohwierigkeit 
des Berufes. Andere Firmen lassen 72) bei guter FUhrung und eben
solohen Leistungen eine Verkiirzung der vierjahrigen Lehrzeit um 
1/, bis ein voIles Jahr eintreten. Von anderer Seite 78) wird an sioh 
eine Lehrzeit von drei Ja.hren fur ausreiohend gehalten, eine vier
ja.hrige jedooh befiirwortet und angewendet, um im letzten Jahre 
der Lehrzeit die billige Arbeitskraft des Lehrlings ausnutzen zu 
konnen und so eine Entsohadigung fur die aufgewendete Muhe zu 
erhalten. Diese Absioht der Ausnutzung des Lehrlings herrsoht vor 
alIem dort vor, wo eine mehr als vierjahrige Lehrzeit angewendet 
wird 7'), wobei die hoohst vorkommende Dauer auf seehs Jahre an
gegeben wird 711). 

Eine ErhOhung der Lehrzeit hat sioh bei einer Firma als not
wendig erwiesen, bei der 1908 76) nur die Masohinenbauer vier Jahre, 
alIe anderen aber drei Jahre lemten, wahrend 1918 nur Hobler, 

.1) Sitzungsbericht des Deutschen Ausschusses fiir techni.sches Schul-
wesen, 1912, S. 80. 

70) Lippart, a.. a.. 0., 1912, S. 4: 5 von 51. 
71) Utzinger, 1919, a. a.. 0., S. 98. 
71) Lippart, a.. 8. 0., 1912, S. 4: 2 von 51. 
78) Lippart, a.. a.. 0., 1912, S. 4: 7 von 51. 
") Frolich, Das Lehrlingswesen in der Industrie, mitg. in den 

Schriften der ZentraJstelle fiir Volkswohlfahrt, 1912, S. 376. 
71) Brandt, a.. a.. 0., 1912, S. 110. 
71) Kohlmann, Die Lehrlingsschule der Firma Ludw. LOwe & Co .• 

A.·G., Berlin, Werkstattechnik, 1908. S. 363. 
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Friser und Kernmacher, also nur Berufe mit geringerer Handfertig-
bit drei Jahre, aile dbrigen aber vier Jahre lernten 77). 

Prohezeit. Die gesetzlich vorgescbriebene Probezeit von vier 
W oohen bis drei Monate findet sioh flberaU, wenn auoh mitunter 78) 

eine aosdriiokliohe ErwiiJmung im Lehrvertrag nioht stattfindet, sondern 
dies der miindlichen Vereinbarung fiber lassen bleibt. 

Je nach den Ortlichen VerhiLltnissen· ist manohmal auch bei 
derselben Firma bei den einzelnen Berufen die Probezeit kfirzer oder 
linger. So betrigt me z. B. in einem Fall 71) fUr Former und Kern
maoher vier W oohen, ffir alle anderen Berme drei Monate, wobei 
von Interesse ist, daB frfiher bier qurchweg drei Monate flblioh 
waren BO). 

Manohmal 81) werden zwei Monate fUr ausreiohend gehalten, 
wihrend andere Firmen ausdriicklich betonen, daB moh eine drei
monatliche Probezeit als unbedingt erforderlioh erwiesen habe, da es 
sehr lange dauere, bis man mit Sicherheit ein Urteil fiber die Taug
lichkeit oder Untauglichkeit des Lehrlings fillen konne 8'). Betrigt 
die Probezeit an moh nur vier W oohen, so findet sioh auch wohl 
bierbei nooh ein einseitiges Rfioktrittsrecht des Lehrherrn bis zur 
Dauer von drei Monaten 88). Nach Ablauf der Probezeit von drei 
Monaten ka.nn das Lehrverhiltnis einseitig durch den Lehrherrn laut 
Vertragsbestimmung in einigen Fillen gelOst werden bei dauemder 
Faulheit, UnbotmiBigkeit des Lehrlings sowie dann, wenn moh hemus
stellt, daB dieser keine Neigung oder kein Gescbick zu dem betreffen
den Beruf hat"). Eine Art Vorstufe findet sich wohl auch, wenn 
me auch nioht aus der Maschinenindustrie beriohtet wird. Ein Junge 
arbeitet bei einem Dreher ein Jahr als Hilfsarbeiter und tritt dann, 
wenn er mch bewihrt hat, als Lehrling ein 86). 

EiDstell1lDg8termine. Bei der Entscheidung, ob nur an be
stimmten Terminen eingestellt werden soll oder so, wie sioh die 
Jungen melden, spielt der Stand der Lehrlingsausbildung des be
treffenden Werkes eine Rolle. Betriebe mit systematischer Leme, 
vor aIlem solche mit . regelrechtem Lehrplan werden nur an be-

77) LOwe, S. 5. 
78) FrOlioh, a. a. 0., 1912, S. 15. 
71) LOwe, S. 5. 
II) Kohlmann, a. a. 0., 1908, S. 363. 
81) Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg, S. 8, 16, 20 • 
•• ) v. VoS, Zur Frage der Ausbildurlg von Lehrlingen ffir die 

GroSindustne, Werkstattstechnik, 1911, S. 288. 
n) FrOJich, a. a. 0., 1912, S. 15. 
M) FrOJich, a. a. 0., 1912, S. 15. 
") FrOlich, a. a. 0., 1912, S. 216. 
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stimmten Tagen einstellen 88). Doch linden sich a.uch hiervon Aus
nahmen insofem, aJs die Werksta.ttiLtigkeit jederzeit begonnen werden 
kann, wa.hrend der Eintritt in die Schule nur an bestimmten. Tagen 
erfoIgt 87), oder daB 88) der Eintritt in die Fortbildungsschule sofort 
nach der Schulentlassung erfolgt, wahrend die Werkstattii.tigkeit erst 
nach vollendetem 14. I.ebensjahre aufgenommen wird. Die Da.ten der 
Einstellungstage sind ganz verschieden; so finden sich 

Dar 1. August in Niirnberg8l), 

Ende Juli in Augsburg80), 
Der 1. Mirz und 1. Juli in Gustavburgtl), 

Der 1. April und 1. Oktober in Berlin"). 

AuBer durch sonstige ortliche Verhii.ltnisse erkla.rt sich die Ver
schiedenheit durch die unterschiedliche Lage des Tages, an dem die 
Volksschule abschIieBt. Die Werke richten sich hiemach, indem sie 
entweder .unmittelbar anschIieBen oder eine Pause von bestimmter 
Lange einschieben. 

Lehrgeld. Ein Lehrgeld, dessen Zahlung im Handwerk ublich 
ist, wird in der Maschinenindustrie nur ala vereinzelte Annahme 
a.ngetroHen, so 

1911 bei 18 Fabriken einmal93), 

1912 .. 51 " gar nicht"). 

In der Industrie der elektrischen Maschinen dagegen wird sehr 
oft ein Lehrgeld in Hohe von 300 Mark erhoben, und zwar wird 
ausdriickIich betont, daB selbst bei doppeltem Satz noch geniigend 
Angebot vorhanden sein wiirde9~). Bei einer Firma sind hierbei 
wiederum von der Zahlung des Lehrgeldes die Sohne von eigenen 
Bea.mten und Arbeitem befreit96). 191897) ergab sich bei einer 
Umfrage der Maschinenindustrie (~inschlieBlich elektrischer Ma.schinen 
und Mechanik), daB eine Firma Lehrgeld von allen Lehrlingen, einige 
Firmen nur ~on Nichtwerksa.ngehOrigen erheben. 

1m aUgemeinen· wird nicht nur kein Lehrgeld gezahlt, sondem 
im Gegenteil oft noch freier Unterricht in der Fortbildungsschule 

88) LOwe, Maschinenfabr.Augsburg-Niimbg. v. VoB, a. a. 0., 1911, S.286. 
87) Sulzer, a.. a.. 0., 1911, S. 245. 
88) Utzinger, 1919, a.. a.. 0., S. 96. 
8') Maschinenfabrik Augsburg-Nfunberg, S. 8. 
10) Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg, S. 16. 
II) Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg, S. 21. 
II) LOwe, S. 3. v. YoU, B. a. 0., S. 287. 
IS) Rieppel, 1911, B. B. 0., S. 4. 
tt) Lippart, 1912, B. a. 0., S. 7. 
16) Sitzungsbericht des Deutschen A_~ __ msses ffir technisches Schul

wesen, 1912, S. 88. 
16) v. VoU, a.. a.. 0., 1911, S. 288. 
17) Utzinger, 1919, B. B. 0., S. 98. 
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gewihrt und auBerdem noch eine mit den Fahigkeiten und dem 
Alter steigende Entlohnung gezahlt. 

E:ptlobnung. Die Hohe dieses gezahlten Lohnes und di& Ab· 
stufungen sind bei den einzelnen Firmen verschieden, wobei vor 
allem ortliche Verhaltnisse und hier wieder die allgemeine Lohnhohe 
maBgebend sind. Bei einer Firma wurden friiher 98) keine festen 
Lohnsatze gezahlt, sondem die Regelung den einzelnen Meistem auf 
Grund der Leistungen des Lehrlings uberlassen. Spater ist man 
hier zu festen Lohnsatzen ubergegangen, und zwar erhalten: 

MB8cbinenbBuer 
Werkzeug- Hobler und 

Halbjahr schlosser Fraser Modelltiscbler Former Kernmacher 
Dreher 
PI./Std. PI./Std. Pf.lStd. Mk./Woche Mk./Woche 

1. 10 5 5 
2. 5 10 5 5 5 
'3. 6 15 6 6 6 
4. 8 20 12 6 6 
5. 10 25 16 7,50 7,50 
6. 15 30 25 7.50 7,50 
7. 25 30 10 
8. 30 10 

Former und Kemmacher erhalten einen Wochenlohn in Mark 
und diirfen wahrend der zwei letzten Jahre im Akkord arbeiten, 
wobei sie im vorletzten Jahre die Halfte, im letzten Lehrjahre zwei 
Drittel des Akkordes ausbezahlt bekommen. An anderer Stelle be· 
tragt die Entschadigung 

Im 1. Lehrjahre 
.. 2. 
" 3. 
" 4. 

" 
" 

Wochenlohn 
Pf./Std. 
6 (15) 
8 (18) 

10 (21) 
12 (-) 

Teuerungszulage 
Mk.jWoche 
1,20 (1,50) 
1,50 (2.-) 
2,- (2,50) 
2,50 (-) 

Former, fur die nicht genugend Anwarter sich melden, werden 
hOher entlohnt; auBerdem ist die Lehrzeit auf drei Jahre herabge· 
setzt; fiir diese gelten die Zahlen in Klammem. 

Ein drittes Werk 99) bezahlt: 

1. Jahr 
2. Jahr 
3. Jahr 
4. Jahr 

Hammer- und 
Kesselschmiede 

Pf./Std. 
16 
20 
24 
28 

98) Kohlmann. a.. a.. 0.. 1908, S. 363. 

Former 

Pf/Std. 
16 
20 
24 

99) Maschinenf80brik Augsburg-Niirnberg, 1917/18. S. 16. 

Sonstige 

Pf./Std. 
6 
8 

10 
12 
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Wihrend des Krieges wurde bier auBerdem eine woohentliche 
TeuerungszuIage von 5 Mark gezahlt. 

An einer vierten Stelle waren die Unterscbiede nicht so groBIOO). 

Balb· Kessel· Sonstige Teuerungs. 
jahr schmiede Berufe zulage 

Pf./Std. Pf./Std. Mk./Woche 
1. 10 6 1,50 
2. 12 8 1,50 
3. 14 10 2,-
4. 16 12 2,-
5. 18 14 2,50 
6. 20 16 2,50 
7. 24 20 3,-
8. 28 24 3,-

FUr das Jahr 1911 wird angegeben, daB in der Ma.schinen
industrie eine Entscha.digung sofort vom Eintritt an gezlihlt werde101), 

und zwar in. versohledener Rohe und Form102). Fiir das gleiohe 
Jahr ergab eine Umfrage bei 180 Masohinenfabriken folgendes BUd 103): 

1. Jahr 
2. " 
3. " 
4. " 

Stundenlohn 
Pi. 

3-10 
4,5-13 

6-18 
7-12,5 

Durchschnitt 
Pf. 
5,6 

. 8,0 
10,6 
13,6 

"Bei der Berechnung der Durohsohnittszahlen wurde sowohl die 
Zahl der Lehrlinge a.ls auoh der Lohnsatz bei den einzelnen Firmen 
berftoksiohtigt. " 

1912 fanden sioh bei 51 Masohinenfabriken mit 75 Lehrlingen 104) 

die Lohnsatze: 
Stundenlohn, Pf. 

1. Jahr 3-15 
2." 6-19 
3." 7-25 
4." 9-30 

Bei Formem und Kesselschmieden erhOhen sioh aus den oben 
angefiihrten Grftnden diesa Satze. 

100) Ma8chinenfabrik Augsburg.Niirnberg, 1917/18, S. 21. 
101) Rieppel, a. a. 0., 1911, S. 4 
101) FrOlich, a. a. 0., 1912, S. '377. 
lOB) FrOlich, a. a.. 0., 1912, S. 15; 
10') Lippart, a. a.. 0., 1912, S. 7. 
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1918106) werden genannt: 
4 Pf. bis 40 Pf. Stundenlohn, 

30 Pf. " 3 MIt. Tagelohn, 
3 MIt. " 14 MIt. Woohenlohn. 

Die Zahlung der Vergfitung ist meist im Lehrvertrag festgelegt, 
in einigen FiiJIen aOOr auch unverbindlich dem freiwillig-en Ermessen 
der Firma. ilberla.ssen106). 

Auf den Lohn des Fa.charbeiters, dem der Lehrling unter Um
standen zugeteilt ist, ilOOn dessen Tatigkeit und Lohn zunachst 
keinen EinfluB aus. Doch wird in einigen Fallen 107) dem Gesellen 
ein etwaiger Lohnausfall ersetzt. Ob allerdings ein Mehrverdienst 
infolge der Arbeit des Lehrlings in Abzug gebra.cht wird, ist an 
dieser Stelle nicht gesagt. Der Mehrverdienst soIl als Entgelt fur 
die aufgewendete Milhe und als Anspom hierzu angesehen werden. 
Erst spater, wenn der Nutzen der Hilfskraft sich mehr gesteigert 
hat, erhii.lt der Fa.charOOiter von dem ausgerechneten Akkord einen 
kleinen .Abzug108). Am Schlusse der Lehrzeit arOOitet der Lehrling 
oft vollig selbstandig und wird mitunter sogar im Akkord beschii.f
tigt, woOOi er entweder den ganzen Akkord oder einen Teil davon 
ausgezahlt erhii.lt. 

2. Ausbildung. 
a) Praktische A.usbilduog. 

Die praktische Ausbildung des Lehrlings ist OOi weitem die 
Hauptsa.che , ihr ist deshalb die groBte Sorgfa.lt zuzuwenden; selbst 
eine noch so gewissenhafte theoretische Unterweisung, OOi der auch 
auf die allgemeine Erziehung Wert gelegt wird, ist wertlos OOi 
mangelhafter Werkstattausbildung; denn diese ist so wichtig, daB 
sie etwa drei Viertel bis neun Zehntel der gesamten 109), auf die 
Heranbildung verwendeten Zeit in Anspruch nimmt. Die hier emp
fangenen Eindriicke und Belehrungen sind also in erster Linie aus
schla.ggebend. 

A.usbilduog our 1m Betrteb. Als erste Moglichkeit, dem Lehr
ling die filr den erwahlten Beruf notwendigen praktischen Kenntnisse, 

106) Utzinger, 8.. a. 0., 1919, S. 98. 
108) Lippart, 0..8..0., 1912, S. 7. 
107) GOtte, Mittel zur Forderung des Angebots und dar Ausbildung 

des Nachwuchses fiir die Facharbeiter der mechanischen Industrie, 
Leipzig 1919, S. 45. 

108) Brandt, a.. 0..0., 1912, S. 119. 
lot) Deutscher Ausschufl fiir technisches Schulwesen, a. a. 0., 1912, 

S.214. 
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insbesondere die erforderlichen Handfertigkeiten beizubringen. kommt 
die unmittelbare Zuweisung an einen im Betriebe beschii.ftigten 
Arbeiter in Betra.cht. der dafiir zu sorgen hat, daB der Junge atles 
Notwendige lemt. Dieses Verfahren wird sahr h8.ufig angewendet, 
es scheint die Regel zu seinllO). In anderer Weise kann eine Zu
teilung zu einer bestimmten Akkordgruppe erfolgen, wo der Lehr
junge in der Kolonne mitarbeitet und von den einzeInen Arbeitem 
die verschiedenen Kenntnisse beigebracht erhiiJt. Die Oberaufsicht 
und Verantwortung hat hierbei der Kolonnenfiihrer. Um Einseitig
keit zu vermeiden. tritt bei dieser Anwendung ein hli.ufiger Kolonnen
wechsel ein. 

Ein Na.chteil dieses Verfahrens liegt vor ,alIem darin, daB die 
Verwendung des LehrIings ala Hilfsarbeiter fiir den Lehrer sehr vor
teilhaft ist und deshalb naheliegt. Der einzeIne im Akkord arbei
tende Arbeiter und nooh mehr die Akkordgruppe haben vor a.l1em 
ein Interesse an hohem Verdienst, den aie am leichtesten erreichen, 
wenn sie sich selbst zunli.chst von allen leichten Arbeiten, die auch 
der Lehrling verrichten kann, entlasten und dafiir hoohwertige, 
schwer zu lernende Handgriffe ausfiihren. Dieser Gefahr kann ab
geholfen werden durch ErhOhung des Akkordsatzes, 80 daB die durch 
die Unterweisung verlorene Zeit ersetzt wird, ferner durch Erteilung 
einer Sonderprli.mielU) bei guter Ausbildung, die am SchluB zu 
priifen wli.re, sohlieBlich durch Einfiihrung des Stlindenlohnes fur 
diese Arbeiter. 

Nur Lehrwerkstatt. Ala zweite Moglichkeit kann man die 
praktische Ausbildung vollig losgeltist von der Fabrikwerkstatt he
treihen, in Fa.chschulen mit Werkstli.ttenbetrieb m ), kurz Lehrwerk
stli.tten oder Lehrfahriken genannt. trher derartige Einrichtungen 
liegen in Deutschland Erfahrungen von vier norddeutschen und drei 
bayrischen Anstalten vor. die sich in der Hauptsa.che dadurch unter
scheiden, daB in PreuBen Arbeiter ffir einen bestimmten Industrie
zweig und ein bestimmtes Industriegebiet ausgebildet werden, wii.hrend 
in Bayern ffir die Maschinenindustrie ganz atlgemein gesorgt werden 
solI; in PreuBen sind dies: Die Fa.chschule ffir Kleineisen- und Stahl
waren-Industrie des Bergischen Landes in Remscheid, die Fa.chschule 
fUr die Eisen- und' Stahl-Industrie des Siegener Landes in Siegen. 
die Fa.chschule fUr die Kleineisen- und Stahlwaren-Industrie Schmal-

110) Deutscher Ausschu13 fiir technisches Schulwesen, a. a. 0., 1912, 
S.215. 

111) Frolich, a. a. 0., 1912, S. 221. 
111) Gatte, Fachschulen mit Werkstii.ttenbetrieb zur Ausbildung von 

Arbeitskrii.ften fUr die Maschinen- und sonstige Eisenindustrie, mitg. in 
Abhandl. usw., Bd. 3, 1912, S. 39 ff. 

Seyfert, Arbeitemachwuchs. 
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kalden: 118), und die Fachsohule fUr die Metallindustrie in IaerlohnlU). 

Veranlassung zur Grflndung war die sohlechte wirtsohaftJiche Lage 
der OOtreffenden Industrie, hervorgerufen vor allem- duroh Mangel 
an gut ausgebildeten FacharOOitern, wobei infolge einer sebr weit
gehenden Spezia.Iisierung und der geringen GroBe der einzelnen 
Firmen eigene Lehrwerkstatten nicht in Betra.oht kamen. FUr die 
Masohinenindustrie kommen dieee Schulen hoohstens insofem in 
Frage, ala einige der dort ausgebildeten Schiiler spli.ter in Mascbinen
fabriken arOOiten; doch ist der Prozentsatz dieser ,Leute auBer
ordentlich niedrig, wenn auch bestimmte Zahlen bieriiber noch fehlen. 

Die bayrischen Lehrwerkstatten fiihren den Namen Ma.scbinenbau
Schulen und befinden sich in Landshut, Kaiserslautem und Ansbach. 
Die Dauer der Werkstattausbildung betrli.gt bei allen drei Anstalten 
drei Jahre, und zwar baben zwei woohentlich 36, 30 und 30 Stunden, 
die dritte Schule 36, 33 und 26 Stund~n In) Werkstattdienst in den 
einzelnen Jahren. Die Kla.ge, daB auf diesen Schulen eine weniger 
gute Lehre ertei1t werde ala in den Fabriken, hat wohl ihren Grund 
darin, daB bier in allen Berufen gleicBmii.Big unterrichtet wird, so 
daB der Junge sich erst na.ch Ablauf der Schulzeit entscheidet, ob 
er Schlosser, Former Mer Schmied wird 116). Die allgemeine Aus
bildung wird hierbei wohl zu weit getrieben. Wlirde man von vom
herein Schlosser, Schmiede und Former scheiden, so wilrde die Zu
satzausbildung, die diese Lebrlinge spli.ter noch in der Fabrik erhalten 
m1issen, weniger ins Gewicht fallen, da sie das Fehlende leicht in 
einem Jahre na.chholen konnten und in der Industrie vielfa.ch sowieso 
vier Jahre gelemt wird. 

Ein wesent1icher Unterscbied gegenilOOr der Fabriklehre besteht 
in den erheblichen Kosten, die die Schiller der reinen Lehrwerkstatte 
aufzuwenden baOOn, da sie Schulgeld zahlen milssen, wli.hrend in der 
Industrie noch verdient wird 117). Den Weg einer teilweisen Auf
hebung dieses Na.chteiles hat die dem gleichen Zwack dienende und 
ii.hnlich aufgebaute Schule in Bem gewiesen, die duroh Verkauf der 
Erzeugnisse einen ErI6s erzielt, aus dem yom zweiten Jahre an eine 
steigende Beza.hlung stattfindet. 

1918 werden zwei Firmen erwii.hnt, die ihre Lehrlinge nur In 
einer eignen Lebrabteilung ausbildet und· erst ala fertige Gehilfen in 

118) Gatte, s. s. 0" 1912, S. 4,1. 
IU) FrOlich, Gesellenpriifung der Industrielehrlinge, Leipzig 1919. 

S.108. 
116) Gatte, a.. a. 0., 1912, S. 50. 
118) Gatte. a.. a.. 0 .• 1912, S.67. 
117) FUr da.s Handwerk hat mob diese Art der Ausbildung auch als 

unbrauchbar erwiesen. COlsch, a.. s. 0., S. 184 ff. 
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die Werkstatt bringen. Da mob aber die Umfrage, bei der sioh 
diese Tatsaohe ergab, auoh auf die feinmeohanisohe Industrie er
streok.te, ist nioht ersiohtlioh, ob die genannten Firmen der Masohinen
industrie angeh6ren. Trotzdem durfte die Tatsaohe nicht unerwahnt 
bleiben. 

Erst Lehrlingsabtellung, dap.n Betrieb. Die dritte, voll
kommenste Art der praktisohen Ausbildung, die sioh vor aHem bei 
groBen Werken mit systematischer Heranziehung des Naohwuchses 
findet, stellt gewissermaBen eine Verbindung der beiden ersten M6g
liohkeiten dar. Der Lehrling kommt hier wli.hrend der ersten Woohen, 
Monate oder Jahre in eine getrennte Abteilung, die sogenannte Lehrlings
abteilung UI~d wird erst spater, naohdem er die Grundlagen gentigend 
beherrscht, dem allgemeinen Betrieb iiberwiesen. DaB inanohmal an 
der theoretischen Fortbildungsschule ein sogenannter Handfertigkeits
unterricht zur ErgiMlzung der praktischen Lehre stattfindet, bnn 
bier tibergangen werden, da er vor allem entweder ftir das Hand
werk oder bei der Erziehung der ungelemten Fabrikarbeiter Nutzen 
stiften kann. 

Wli.hrend schon 1906 die ZweokmaBigkeit dieser Einriohtung der 
Lehrlingsabteilung118) anerkannt wurde l1l1), war sie 1911, auf die ge
samte Industrie bezogen, nooh verhli.ltnismaBig salten 190). Eine Um
frage vom selben Jahre aHerdings ergab bei 51 MaschinenfabrikenUl), 

daB elf von ihnen schon LehrIingsabteilungen hatten und eine zw6lfte 
Firma die Einriohtung plante. Bei der Kostspieligkeit der Anlage ist 
dies ein hoher Prozentsatz, und wenn man beaolttet, daB jede dieser 
51 Fabriken mehr als 75 Lehrlinge ausbildet, so kann man wohl 
sagen, daB im aUgemeinen besondere Lehrlingsabteilungen nooh wenig 
verbreitet waren, daB aber die graBen Werke der Maschinenindustrie 
in weitem Umfange bier bahnbreohend und fiihrend vorangegangen 
sind. In d~ letzten Jahren ist die Etltwioklu.ng in dieser RichtliDg 
einen groBen Schritt weiter vorwarts gegangen, 1918 wurde bei einer 
Umfrage bei 60 Firmen gefunden, daB 39 eine Lehrlingsabteilung 
hatten und 21 nur im Betrieb ausbildeten. Gagen 1911 bedeutet 
dies eine gewaltige. Entwioklung. 

Ansatze zu besonderen Abteilungen finden sioh bei anderen 
Firmen, bei denen. der Lehrling zuerst Ubungsstticke anfertigen muB, 

118) QUach, 8..8..0., S. 166, gebrs,ucht "Lehrlingswerkstitte" in einem 
andem Sinne; in dar Maschinenindustrie wird der Ausdruck sahr haufig 
fiir den vorIiegenden Fa.ll, also Lehrlingsa.bteilung, gebr8.ucht. 

111) Altemath, 8.. s,. 0., 1911, S. 222. 
110) FrOlich, s,. a.. 0., 1912, S. 16. 
lSl) Lippa.rt, 8.. s,. 0., 1912, S. 6. 

3* 
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ebe er in der laufenden FabrikatiQJl beschii.ftigt wird, doch dauert 
diesa Tii.tigkeit manchmal nur wenige Ta.ge, m~t einige Wachen, 
~lten ein Jahr 192), wii.hrend die besonderen Lehrlingsabteil~ ein 
bis zwei Jahre besucht werden mUssen 118). Die Lehrlingsabteilungen 
enthalten alles Handwerkszeug, 80wie die. notwendigen Werkzeug
ma.schinen 12'). 

Ffir verscbiedene Bernfe ist mitunter auch eine Unterscheidung 
getroffen, 80 daB bier der Aufenthalt in der Lehrlingsabteilung ver
schieden lang bemessen wird, fiir Mechaniker z. B. kiirzer als fiir 
Schlosser ltll), oder daB einige Bernfe in gesonderten Abteilungen unter
richtet werden, wii.hrend die anderen sofort im Betriebe zur Ver
wendung gelangen. So findet sich einma.l I116) eine Lehrabteilung nur 
fiir Schlosser und Dreher, wii.hrend in einem anderen Falle die ge
trennte Abteilung die Regel ist und nur die Werkzeugschl088er127) 

als Ausna.hme von einzelnen Arbeitem ausgebildet werden. AlB be
sonders vorteilhaft wird die LehrabteiJung fiir die GieBerei empfohlen, 
da bier die Gefahr, den Neuling als Hilfsarbeiter zu verwenden, be
sonders groB ist 198). 

Gesonderte Lehrlingsabteilungen konnen zunii.chst nur von groBeren 
Werken, die fiber die genfigende Anzahl. Lehrlinge verffigen, einge
richtet werden. Der Geda.nke liegt Dahe, daB sich kleinere Betriebe 
vereinigen und eine gemeinsame Lehrlingsabteilung unterhalten. Dies 
ist neuerdings in Siegen geschehen UD), wo mehrere Firmen im An
schluB an die dortige Fachschule eine Lehrwerkstatt fiir Former und 
GieBer eingerichtet - baben, in der die Lehrlinge ein ganzes Jahr 
beschii.ftigt werden. Sie miissen vor Eintritt mit einer Firma einen 
Lehrvertrag abgeschlossen haben und treten nacb Ablauf des ersten 
Jahres in die Betriebswerkstatt der betreffenden Firma fiber. 

Betont wird bierbei i80), daB diesa gemeinsame Lehrlingsabtei1ung 
verhiUtnismaBig teurer arbeitet, als die eigene Abteilung bei groBeren 
Werken. Es ist aber zu beriicksichtigen, daB bei eigener Lehrlings
abteilung ein Teil der Unkosten auf einem anderen Konto verrechnet 

111) Lippart, &. &. 0., 1912, S. 6. 
118) I4ppart, &. &. 0., 1912, S. 5. Altent"&th, &.8.0., 1912, S. 229 

und 238. 
11&) Altenrath, a.. 8. 0., 1912, S. 239. 
1111) Altenrath, 8. a. 0., 1912. S. 232. 
116) Altenrath, a. a.. 0., 1912, S. 230. 
117) Brandt, a. a.. 0., 1912, S. ll5. 
116) Deutscher AusschuB fUr technisches- Schulwesen, a. a. 0 .• 1912, 

S.279. 
III) GOtte, a.. a. 0., 1919, S. 48. 
180) GOtte, a. a. 0.. 1919. S. 49. 
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wild und daher nicht unmittelbar in die Erscheinung tritt. So sehr 
groB kann der Kostenunterschied nicht sain. 

Die Erfolge der besonderen Abteilungen werden vor allem auch 
von solchen Firmen anerkannt, die sich erst nach langem Festhalten 
an der reinen Betriebslehre zu besonderen Werkstatten entschlossen 
haben I81). 

Vor dem Eintritt in die Betriebswerkstatt muB mitunter ein 
Probestiick angefertigt werden, wahrend andererseits eine Zuriick
versetzung des Lehrlings in die Lehrabteilung erfolgen kann, wenn 
er in seinen Leistungen im Betriebe nachlaBt, oder wenn er sich vor 
AbschluB der Lehrzeit der Anfertigung eines Gesallenstiickes unter
ziehen SOll182). 

Lehrer und Leitung. Spielt schon bei jedem anderen Unter
richt die Person des Lehrers eine grolle Rolle, so hii.ngt bei der 
pra.ktischen Ausbildung des Lehrlings alles von der richtigen Wahl 
abo Bei der reinen Betriebslehre wird man zwar versuchen, nur be
sonders tiichtige und gewissenhafte Leute auszusuchen, denen man 
die Jungen zuweist, dooh ist das padagogische Geschick hier nicht 
immer vorhanden und bei einer groBeren Zahl von Lehrlingen wird 
~an auch weniger geeignete Leute mit heranziehen miissen.. AuBer
dem ist hier eine dauemde scharfe Kontrolle durch Meister und Be
triebsleiter notwendig, wie iiberhaupt die Werksleitung sich die letzten 
Entscheidungen auf diesem wichtigen Gebiete vorbeha1ten sollte und 
nicht, wie es bisweilen geschieht, sogar die Einstellung der Lehrlinge. 
untergeordneten l-Ieistern iiberlassen darf 13l1). 

Ob es angangig ist, ffir besonders gute Ausbildung den Meistem 
und Gesellen besondere Pramien 184) in Aussicht zu stellen, erscheint 
zweifelhaft, da der MaBstab, den man bei der SchluBpriifung an
legen soll, nicht genau festgesetzt werden kann. Die Fehler, die 
man durch die Pramien verhindern will, lassen sich auch auf andere 
Weise vermeiden, vor allem durch Verlassen der reinen Betriebs
ausbildung. 

Weniger Schwierigkeiten ergeben sich bei den reinen Lehrwerk
statten und ·den Lehrlingsabteilungen, da hier der Bedarf an unter
richtenden Leuten nicht so groB ist und infolgedessen leichter ge
deckt werden kann. Man darf einem Meister aber auch hier nur 
eine kleine Zahl von Lehrlingen unmittelbar zuweisen, bei den Lehr
lingsabteilungen der Fabriken ergiBt sich dabei nooh der sehr hooh 

181) Altenrath, s. s. 0., 1912. S. 240. 
181) v. VoB, a. s. 0., 1911, S. 291. 
183) Altenrath, a. a. 0., 1912, S. 212. 
13') GOtte, a. a. 0., 1919, S. 45. 
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zu veranschlagende Vorteil, daB der Leiter der Abteilung, der sehr 
sorgfiUtig ausgewahlt werden muB 11bd nur eine erste Kraft sein darf, 
die Betriebsbeamten und Meister, denen die Lehrlinge spater zuge
wiesen werden, mit padagogischen Ratschlagen unterstiitzen kann. 
Auch die Meister der Lehrlingsabteilungen kiimmern sich zweckmaBiger
weise wahrend der ganzen Lehrzeit um die einzelnen Lehrlinge. 

Es empfiehlt sich und, hat sich ala vorteilhaft erwiesen 180), die 
gesamte praktische Lehrlingsausbildung in einer Hand zu vereinigen, 
so daB die Jungen auch nach dem Verlassen der Lehrabteilung noch 
deren Oberleitung unterstehen und von hier beobachtet, beurteilt 
und weiter versetzt werden; so ist diese Oberleitung auch in der 
Lage, den sonst im Fabrikbetrieb nicht vorhandenen heilsamen Ein
fluB des Lehrherrn einigermaBen zu ersetzen lS6). Von dieser Zentrale 
aus werden die Arbeiten in der Lehrlingswerkstiitte vorgeschrieben 
nnd kontrolliert, von hier aus findet eine Verteilung der Lehrlinge 
auf die einzelnen Betriebe statt und erfolgt gegebenenfalls die Ver
setzung aus einem Betrieb in den anderen. Schon bei der Auswahl 
der Lehrlinge miiBte man den Leiter dieser Abteilung in groBem 
MaBe heranziehen. ZweckmaBig ist auch, die Jungen in den Betriebs
werkstatten durch besondere Beamte, etwa Meister, dauernd kon
trollieren und unterstiitzen zu lassen. Auch ein Herumfiihren von 
Lehrlingsgruppen in der Werkstatt und eine gemeinsame Besprechung 
von Fragen, die sich dem Lehrling aufdrangen, empfiehlt sich. 

DaB es als Vorteil angesehen wird, bei reiner Betriebslehre den 
Arbeiter an dem Fortkommen des Lehrlings zu interessieren, und zwar 
am besten finanziell, wurde schon ausgefiihrt. Es wird aber auch 
die Auszahlung einer Ausbildungspramie an den Meister in allen drei 
Lehrarten empfohlen. Wesentlich ist es, diesem auch ein Interesse fiir 
den theoretischen Unterricht beizubringen und sei es durch das kleine 
Mittel der Kontrolle der piinktlichen Teilnahme an den Schulstunden. 
Vielleicht ist es sogar von groBem Nutzen, die Leitung des theo
retischen und praktischen Unterrichts in einer Hand zu vereinigen. 

Unterrichtsracher und Lehrplan. Bei dem Un1fang des Ge
bietes, in dem die jungen Leute ausgebildet werden, ist zunachst die 
Absicht der Fabrikleitung maBgebend, ob eine moglichst umfassende 
aHgemeine oder eine sehr ins einzelne gehende, spezielle Ausbildung statt-

135) Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg, a. a. 0., S 25. 
136) DaB allerdings das Interesse des Lehrherrn an der Ausbildung 

gering sei, wie (COlsch, a. a. 0., S. 161) behauptet worden ist, trifft in 
dieser Fassung' nicht zu. Nur der personliche EinfluB von Mensch zu 
Mensch ist verschwunden. Die Direktoren der Werke wenden der Lehr
lingsfrage gro13e Aufmerksamkeit zu, unterrichten wohl auch selbst mit 
(Lowe, S. 43). 
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finden SOll13?). 1m ersten FaIle besteht wiederum ein 'Unterschied, 
ob eine Unterweisung in verwandten Gebieten stattfindet, z. B. der 
Schlosser in der Dreherei oder auch eine solche in vallig fremden 
Berufen, z. B. der Schlosser in der Formerei. Die erste Art, die 
Ausbildung auch in verwandten Nebenfachem, ist schon Iangere Zeit 
und allgemein iibllch 138). Wahrend der ersten Zeit findet wohl auch 
die Ausbildung von verwandten Berufen, z. B. von Schlossem und 
Drehem gemeinsam statt 1311) und eine Trennung setzt erst wahrend 
der praktischen Ausbildung, wenn sich ein Interesse fiir den be
stimmten Beruf herausstellt, ein 140). Bei den meisten Firmen 141) 
wird nur das betreffende Gewerbe gelehrt; bei' anderen 142) erhalten 
z. B. die Maschinenbauer Unterricht in der Lehrwerkstatt, da:nn in 
der Schlosserei, Dreherei, Hobelei, Frli.serei, Schmiede, Harterei, 
Schleiferei, und zuletzt in der Montage, die Dreher dagegen in 
SchI08serei, Schmiede, Harterei, Schleiferei und Dreherei, bei den 
Werkzeugschlossem ist die Ausbildung ahnlich, die Modelltischler 
werden in der Tischlerei und Formerei ausgebildet, wahrend von den 
Formem nur die besten einige Zeit in die Tischlerei kommen. An 
anderer Stelle 143) werden. z. B. Schlosser in Schlosserei und Dreherei, 
die Dreher aber nur in Dreherei unterwiesen. 

Der Aufenthalt in den einzelnen Abteilungen ist entweder dem 
Ermessen der einzelnen Meister oder der Leitung iiberlassen und 
richtet sich dann nach der Tiichtigkeit der Lehrlinge. Es werden 
dann nur die Werkstatten bestimmt, in denen der Lehrling einmal 
beschaftigt wEfuIen muB und vielleicht auch iiber deren Reihenfoige 
Vorschriften erlassen. In anderem FaIle ist von vornherein die Reihen
folge un:d die Zeit in den einzelnen Werkstatten festgelegt, z. B. 

3 Monate Schlosserei, 
3 " Robel- und Friismaschine, 

12 " Schlosserei, 
6 " Dreherei, 
2 " Schmiede, 
2 " Werkzeugmacherei und Hiirterei, 

20 ., Schlosserei. 

137) Lippart, a. a. 0., 1912, S. 5. Deutscher AusschuLl fiir technisches 
Schulwesen, Ii. a. 0., .1912, S. 279. 

138) Altenrath, a. a. 0., 1912, S. 223. Lowe, a. a. 0., S. 184. Ma-
schinenfabrik Augsburg·Niirnberg, 1918. Sulzer, a. a. 0., S. 243. 

13D) v. 'VoS, a. a. 0., S. 286. 
UO) Zentralstelle fiir Volkswohlfahrt, a. a. 0., 1912, S. 408. 
141) Lippart, a. 0..0., 1912, S. 5. 
UI) LOwe. a. a. 0., S .•. 
US) Lippart, a. a. 0., 1912, S.5. Altenrath, a. a. 0., S. 232,238 u. 

Zentralstelle fiir Vo1kswohlfahrt, 1912, S. 410. 
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oder ffir die Former H .) 

Formerlehrlinge Lehmformerlehrlinge 
Sandkernmacherei . 9 Monate Lehmkernmacherei 6 Monate 
Lehmkernmacherei 6 " Tischlerei 2 " 
Sandformerei 12 Klenie Lehmformerei . 12 

Tischlerei 3 " Lehmformerei 27 " 
Sand.· u. Masseformerei Ofenbetrieb, Priilung 

bzw. TempergieJlerei 17 " 
von Probestiicken, 

Ofenbetrieb, Priifung Putzerei usw. je na.ch 
von· Probestiicken, Veranla.gun.g d. Lehr-
Putzerei usw. je na.ch lings 1 

Vera.n1agung d. Lehr-
lings 1 " 

Findet man mitunter eine Ausbildung nur in den betreffenden 
Berufen bei Sohmieden und Formem, so werden dooh allgemein 
Sohlosser und Dreher umfassender, insbesondere an allen Arbeits
masohinen ausgebildet. Findet keine Ausbildung in verwandten Ge
bieten statt, so wird dem Lehrling zum mindesten Gelegenheit 140) 
geboten, alle Werkstatten, in denen sein Gewerbe -ausgefibt wird, 
ausreiohend kennen zu lemen, wobei eine Versetzung naeh Belieben 
oder in regelm8.lligen Abstanden, .z. B. ein- oder halbjahrlieh, erfolgt. 

Doeh nieht nur in der Verteilung auf die einzelnen Werkstatten, 
aueh in der Ausbildung in den einzelnen Berufen selbst mull ein 
ge\\jsser Plan herrsohen. Allgemein geht ma.n yom Leiohteren zum 
Sohwereren fiber, wobei die Entsoheidung, was als leiehter oder 
schwerer anzusehen ist, lediglioh dem Meister oder der Leitung fiber
lassen bleibt. Sehr gena.ue, ausfiihrliohe Lehrgange stellt eine Firma 
auf 146); so lautet der ffir Dreher: 
etwa 

" 
" 
" 

" 

12 Monate Lehrdreherei. Elementare Arbeiten, einfaohe Wellen-, 
Plan· und Gewindearbeit, 

1-2 W oohen Sehmiede, 1 W oohe Harten, 1 W oohe Sehleifen und 
Werkzeugstiihle, 

10 Monate Dreherei II, III oder VI, 
S "I oder V, 
S Werkzeugdreherei oder Metalldreherei oder Halbautomaten 

9 " 
und Automaten, 
Spezialdrehbinke, GroJldreherei, VertikaJbohrwerke, Re· 
volverbii.nke. 

Zuteilung unter III, IV, V und VI findet nach ~edarf und 
Eignung statt. 

1") Brandt, a. a. 0., 1912, S. 116. 
lA) v. VoJl, 0..0..0., 1911, S. 291. 
1") Sulzer 8. MatschoJl, 1919, S. 17 ff. 
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1m ilbrigen wird eine magJichst zwa.ngliofige StufenfoJge im 
Lehrgang eingehalten." 

Die Schwierigkeit in der AusbiIdung ergibt sich dadurch, daB 
dem Lehrling 1. sa.uberes und gena.ues, 2. aber auch schnelles, wirt
schaftlichea Arbeiten beigebracht werden muB und daB bei zu starker 
Betonung des einen Gesiohtspunktea eine mangelhafte.Lehre Platz 
greUt. Eine derartige einseitige Ausbildung bnn sowohl bei der 
reinen Betriebslehre a1s auoh in reinen Lebrwerkstitten vorkommen, 
da. im ersten Falle der Arbeiter, dem der Junge zugeteilt ist, um 
viel zu verdienen, das ra.sche Arbeiten als Hauptsache betrachtet, 
wihrend in der reinen Lebrwerkstatte, da. sie nioht wirtscha.ftlich 
zu arbeiten brauoht, das sa.ubere und genaue Arbeiten zu sehr im 
Vordergrunde steben kann. Eine planmii.Bige Unterweisu~ ist in 
Lehrlingsa.bteiluilgen leicht moglich, wil.hrend bei Einr.elausbildung 
durch den Arbeiter diesem ilberlassen bleiben muB, in welcher Reihen
folge ~d in welcher Weise er den Lehrburschen unterrichten will, 
wobei die Arbeiten, die er fiir den Betrieb auszufiihren hat, eine 
groBe Rolle spielen. 

Die Bucher, die bei vielen· Firmen 14.7) fiir die LOhnung der 
Jungen gefUhrt werden, lieBen sioh nutzbringend dahin ausgeatalten, 
daB durch yom Lehrling se1bst vorzunehmende Eintragungen der 
Plan der Arbeit festgelegt und zur Kontrolle durch die Leitung be
reit geha.lten wird. Wihrend sohon .im Frieden alIe Firmen Wert 
da.ra.uf 1egten, das wirtschaftliche Arbeiten moglichst bald zu be
rilcksiohtigen, hat dieser Gesiohtspunkt im Kriege manohmal zum 
Schaden der planmii.Bigen Ausbildung erhOht beachtet werden mi1ssen. 

Dei planmii.Biger Ausbildung lemen z. B.as): die Schlosser im 
ersten Jahre die Bea.rbeitung einea Stnckea Eisen, die Handha.bung 
der Feile und des MeiSels. 1m zweiten Jahre wird ihnen das Zu
sammenpa.ssen kleinerer leiohter Masohinenteile und deren Bea.rbei
tung iibertra.gen, sie haben sioh die Kerintnis der Werkzeuge anzu
eignen. 1m dritten Jahre fo1gen groBere Arbeiten und solche an 
Werkzeugmasohinen. 1m vierten Jahre wird selbstindiges Arbeiten 
am AnreiBtisch und Schraubstock geiibt, dazu Kenntnisse in den 
Feuera.rbeiten erworben und schlieBlich die Lehrzeit mit der Be-:
schiftigung in der Montage abgesohlossen. 

b) Theoretlsehe A.usbildung. 
6«eDtliehe FortbUdungssehulen. Neben der praktischen Aus

bildung in der Werkstatt findet eine schulmiBige Unterweisung statt, 
teils um die Werkstattausbildung zu vervollstiLndigen, teils um in 

1") Lipp8rt, a. a 0., 1912, S. 5. 
1") Lippart, a. a. 0., 1912,' S. 5. 



42 Facharbeiter (Lehrlinge). 

allgemeinen Fachern Unterricht zu erteilen. Der Fall, daB eine 
Firma Lehrlinge ausbildet und diesen, da moglicherweise ein Zwang 
zum Besuch der FortbiIdungsschule nicht besteht, keine Gelegenheit 
zum Unterricht bietet, kann ala nicht vorhanden angesehEm werden. 

Es gibt verachiedene Moglichkeiten, in denen diese schulmaBige 
Unterweisung ausgeiibt werden kann. Die erate, am meisten be
nutzte Art besteht darin, die Lehrlinge die ijffentliche gewerbliche 
Fortbildungsschule besuchen zu lassen. Allgemeine Zahlen hiember 
stehen nicht zur Verfiigung, doch ergab sich 1912149) durch eine 
Umfrage bei 51 Maschinenfabriken mit mehr ala 75 Lehrlingen, daB 
von diesen 38 die offentliche Fortbildungsschule durch ihre Lehr
tinge besuchen lieBen. An anderen ijffentlichen Schulen werden da
bei noch Handwerker- und Kunstgewerbeschulen besucht, wahrend 
einige Firmen 1!>O) besonders begabte Lehrlinge noch auf eine Ma
schinenbauschule senden. Auf die allgemeine Fortbildungsschule naher 
einzugehen, iiberachreitet den Rahmen dieser Arbeit 101). 

Werksehule. Die zweite Art des theoretischen Unterrichts er
gibt sich dadurch, daB das betreffende Werk eine sogenannte Werk
schule einrichtet, die meist ohne jeden Zusammenhang mit den staat
lichen oder stadtischen Instituten steht, hOchstens sich unter Staats
aufsicht befindet oder die Lehrer von offentlichen Schulen gegen 
Entschadigung sich ~ur Verfugung stellen laSt. Eine Umfrage ergab 
im Jahre 1911 in der mechanischen Industrie 102) 24 reine Werk
schulen, wovon allerdings eine sich bei einer auslandischen Firma1!j8) 

befindet; da aber dieses Werk eine Zweigniederlassung in Deutsch
land besitzt und die bewahrten Einrichtungen des Stammhauses auf 
diese iibertragt, solI auch das Stammhaus ffir diesen Fall der deut
schen Maschinenindustrie zugerechnet werden. Von diesen 24 Schulen 
waren 13 nur ffir Fachlehrlinge eingerichtet worden, wahrend in den 
anderen elf auch Burolehrlinge und ungelernte Arbeiter Unterricht 
erteilt bekamen 1M). Eine Verhaltniszahl ffir die gesamte Maschinen
industrie erhalt man ziemlich genau, wenn ~an bedenkt, daB dem 
Verein Deutscher Maschinenbauanstalten etwas iiber 200 Firmen an
gehoren. Bei einer ahnlichen Umfragellil» 1918 wurden 30 Werk
schulen der Mas~hinenindustrie (einschlieBlich elektrischer Maschinen) 

149) 'Lippart, a. a. 0., 1912, S. 8. 
]10) Lippart, a. a. 0., 1912, S. 8. 
m) Eine kurze Zusammenfassung stellt KUhne, Die gewerbliche Fort-

bildungsschule, 1919, S. 51 ff., dar. 
111) Free, a. a. 0., 1912, S. 129 und 190. 
163) Gebr. Sulzer in Winterthur und Ludwigshafen a. Rh. 
16') Free, s. s. 0., S. 185. 
156) Stolzenberg, Werkschulen, Leipzig 1919, S. 64. 
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angegeben, doch hat es den Anschein, als sei diese Zahl infolge 
mangelhafter Bea.ntwortung der Umfrage noch zu niedrig. Femer 
kl.ii.ren die Ergebnisse zweier Umfragen 11';6), die 1912 und 1918 ge
halten wurden, das Bild, wo 1912 bei 51 Firmen sieben eigene Werk
schulen, 1918 dagegen bei 63 Firmen schon 20 eigene Werkschulen 
gefunden wurden. 

Bei der Beriicksichtigung der ~erteilung der eigenen Schulen 
auf die einzelnen Bundesstaaten ergibt sich, daB auf Wiirttemberg 
und Baden gar keine, auf Sachsen verhiiltnismaBig wenig eigene 
Werkschulen entfallen 167). Ala Grund hierfiir wird angegeben, und 
man kann dieser Begriindung eine gewisse Berechtigung nicht ab
sprechen, daB in diesen Staaten die allgemeine Fortbildungsschule 
del'{trtig hochstehe, daB sich ein Bediirfnis nach eigenen Schulen 
gar nicht ergebe 168). Die industriellen Verwaltungen wiirden nur 
Ausgaben, aber keine Vorteile haben. 

Es finden sich abpr auch Falle U9), in denen das Werk die 
eigene Schule besitzi und Lehrlingen, die nicht zum Betriebe ge
hOren, die Teilnahme gestattet, teils gegen eine Entschiidigung durch 
die Stadt, z. B. durch Stellung der Schulraume, teils volIig kostenlos. 

Um uberhaupt zur Griindung eigener Werkschulen schreiten zu 
konnen, muB zuerst ein Haupterfordernis erfiillt sein: Es mussen ge
nugend LehrIinge beschaftigt werden, fiir deren theoretische Unter
weisung gesorgt werden muB. Daruber, ob sich auch fur kleinere 
Werke eine gemeinsam zu verwendende und gemeinsam zu unter
haltende Schule als zweckmaBig er~eist, gehen die Meinungen aus
einander160). Es finden sich tatsachIich FaIle, in denen eine der
artige Regelung zur Zufriedenheit der Beteiligten getroffen ist 161). 

Meinungsverschiedenheiten herrschen auch dariiber, ob unter allen 
Umstanden eigene Schulen errichtet werden sollen, oder nur da, wo 
die offentIiche Fortbildungsschule den gestellten Anforderungen nicht 
genugt: Die mangelhafte Ausbildung an den allgemeinen Schulen 
hat in der Tat vielfach den AnlaB zu Griindungen gegeben, 'fobei 
oft die offentIiche Fortbilgungsschule mit der Absonderung der In
dustrielehrIinge nicht nur einverstanden war, sondem diesa Schei
dung wegen der Vorteile, die sie fur beide Teile hat, als wiinscnens
wert anerkannt hat 162). Streng durchgefuhrt, wiirde dies bedeuten, 

156) Lippart, R. R.O., 1912, S. 8. 
157) Utzinger, R. R. 0., 1919, S. 102. 
168) Deutscher AusschuLl, 8.8.0., S. 275. 
169) Free, R. R. 0., 1912, S. 151. 
160) Sitzungsbericht des Deutschen Ausschusses fiir technisches Schul

wesen, 8.8.0., S. 84 ff. 
161) Free, 8.8.0., 1912, S. 151. 
162) Free, R. R. 0., 1912, S. 147. 
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daB dem Handwerker die offentliche gewerbliche Fortbildungsschule, 
dem Industriea.rbeiter die Werksohule zukommt. Allerdings da.rf die 
Werksohule nicht nor &Is geduldeter Ersatz betrachtet werden, es 
ist sogar eine Unterstiitzung durch den Staat in Erwignng zu ziehen. 

Einer der VorteiIe, die mch aus der eigenen Schule ergeben, 
besteht zunii.chst in der mitunter sehr betrichtlichen Zeitersparnis, 
da die offentliche Schule zentral flir &lIe SchUler angelegt werden 
wird, wenn me 'nicht sogar aus ortlichen Griinden vollig abseits 
liegt, wihrend die Werksohule immer in unmittelbarer Nahe der 
Werkstatt mch befindet, wodurch unnotige Schulwege vermieden 
werden. Der Nutzen hiervon ist so groB, daB er bei einigen Firmen 
der ausschlaggebende .Anla.B zur Grilndung eines eigenen Schul
betriebes gewesen ist 183), wli.hrend an anderer Stelle die dauemde 
Unpflnktlichkeit und Ungezogenheit der Jungen die Yeranl&88ung 
war 1M). Und in der Tat stehen der Schule durch die enge Verbin
dung mit dem Werk und wegen der dauernden Fiihlung der Schul
leiter mit den Werkvorgesetzten des Lehrlings ganz andere Dis
ziplinmittel zor Verfiigung. Die Erfahrungen mit eigenen Schulen 
sind in keinem Fa.lle ungiinBtig 16r;), eine AufiOsung hat nirgends statt
gefunden. 

Verbindung beider Arten. Eine dritte Art der schulmii.Bigen 
Unterweisung ergibt mch aus der Verbindung von offentlichen Fort
bildungsschulen mit reiner Werksohule, und zwar stehen hier ver
schiedene Moglichkeiten zor Verffigung. Einmal konnen die Werk
schulen &Is 'Ergiinzung der allgemeinen Schulen dienen 188), wobei 
entweder &lIe Lehrlinge &lIer J&hrgange oder aIle Lehrlinge der alteren 
Klassen an einem fachkundlichen Unterricht teilzunehmen haben 
oder nur die Besten des Nachwuchses eine Zusatzausbildung genieBen 
mit der Nebenabsicht, hieraus den Bedarf von Vorarbeitem zu decken. 
An anderer Stelle wieder moB die Werksohule besucht werden, wenn 
nicht der Nachweis erbracht wird, daB in einer offentlichen Schule 
am Unterricht teilgenommen wird 16'1). Bier wird allerdings der 
VorteiI, den die Griindung einer eigenen Werksohule hat, zum 
groBen Teil wieder aufgehoben. Auch bei vollkommen ausgeb~uten 
Werksohulen wird den Lehrlingen freigestellt188) , S~unden an der 
Fortbildungsschule zu besuchen, wenn die betreffenden Facher an 
der Werkschule nicht gelehrt werden. 

lea) Brandt, a. a. 0., 1912, S. 124. Free, 8. a. 0" 1912, S. 143. 
1") Free, a. 8. 0., 1912, S. 143. 
m) Free, a. 8. 0., 1912, S. 146 und 179. 
III) Free, 8. a. 0., 1912, S. 138. Schwarze, 8.8.0., 1919, S. 107. 
187) Free, a. a. 0., S. 151. 
188) Matscho.B, 8. a. 0., 1919, S. 3. 
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Ungleich wichtiger aber ist die Ietzte Art, bei der die SchUler 
zwar nur eine auf dem GeIa.nde des Werke8 oder doch in dassen 
nii.chster Na.he befindlichen Schule besuchen, wo aber an dieser 
Schule nicht nUl' das Werk, sondem auch die ortliche SchulbehOrde 
weitgehenden EinfluB auf die Gestaltung des Unterrichts besitzt169). 
Man konnte diese Art ala ra.umlich getrennte Sonderabteilung oder 
ala Zweigschule der allgemeinen .Fortbildungsschule bezeichnen. Die 
Schulrii.ume gehOren dem Werk, daB ffir deren Instandhaltung, 
Heizung usw. zu sorgen hat, wahrend die Leitung und Erteilung 
des Unterrichts vollig oder zum Teil der Gemeinde ubertragen ist. 
Manchmal 170) werden die Bedurfnisse des Werkes gar nicht beriick
sichtigt, an anderer SteUe l71) sind sie aUein maBgebend. 

Lehrer und Leitung. Sehr stark treten die Unterschiede der 
drei Arten der schulmaBigen Unterweisung in die Erscheinung, wenn 
man die Lehrkra.fte, die den Unterricht erteilen, betrachtet. Bei 
den Fortbildungsschulen sind es haupt- und nebenamtliche Lehrer, 
die zu dem SchUler hoohstens zufallig in einer besonderen Beziehung 
stehen und im allgemeinen mit ibm nur in der Schule zu tun haben. 
Die Erorterung uber die Vorbildung der hier tatigen Lehrer und der 
damit zusammenhangenden Fragen geht uber den Rahmen dieser 
Abhandlung hinaus. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen, Sonder
wUnsche einer Industriegruppe, wie der Maschinen-Industrie, konnen 
und durfen hoohst selten beriicksichtigt werden. Erwahnt sei nur, 
daB die Tendenz herrscht, immer mehr Leute des praktischen Lebens, 
ehemalige Techniker der Maschinenindustrie durch padagogische 
Sonderkurse zu hauptamtlichen Lehrem auszubilden, ahnIich den in 
Suddeutschland bereits vorhandenen Ansatzen 172). 

Bei den Werkschulen wahlt die Firma allein die Lehrer aus, 
hat aber hierbei in Suddeutschland und Sachsensehr scharfe gesetz
llche Bestimmungen zu beachten, was einen weiteren Grund dafiir 
bilden diirfte, daB dort die Werkschulen nicht recht Boden fassen178). 

Beamte des eigenen Betriebes werden in groBer Zahl, wenn nicht 
ausschlieBIich, zur Unterrichtserteilung herangezogen174). Von den 
24 Schulen dieser Art der deutschen Maschinenindustrie ha.tte 1912 

188) Sitzungsbericht des Deutschen Ausschusses fiir technisches 
Schulwesen, 1912, a. a. 0., S: 85. Free. a. a. 0., 1912, S.IS3. Thyssen. 

170) Free. a. a. 0., 1912, S. IS5. 
171) Thyssen. 
171) Barth, Die Ausblldung der Lehrer- fUr die gewerblichen Pflicht

schulen, Abhandlg. usw., Leipzig 1912, S. 196. 
178) Deutscher Ausschu13 fiir techniSches Schulwesen, 1912, a. a. 0., 

S.232f. 
17') Kohlmann, a, a. 0., 1905, S. 36S. 
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eine nul' Berufslehrer, neun beschii.ftigten nul' Nicht·Berufslehrer. 
Die anderen besa.Ben ainen odeI' einige wenige Berufslehrer, wahrend 
die groBe Mehrzahl del' Unterrichtenden nebenamtlich tiitig warm). 
1918178) war bei 19 Werken del' MYchinenindustrie del' Leiter in 
elf FiiJIen hauptamtlich als solcher tatig, dabei war es neunmal 
ein Praktiker, zweimal ein Berufslehrer, von den acht im Nebenamt 
tiitigen Leitem waren seebs Praktikel', zwei Berufslehrer. Bei den 
Lehrem ergab mch: 

Hauptamtllch: 7 Praktiker 2 Berufslehrel! 
Nebenamtllch: 113.. 30" 

3 Lehrer. waren ohne Berufsangabe. 
6 Firmen beschii.ftigen nur Praktiker, 
dagegen keine Firma nur Berufslehrer. 

J Firma177) hatte hierbei iin. einzelnen 5 hauptamtliche Lehrer, 19 In
genieure, 2 Kaufleute und 9 Volksschullehrer nebenamtlich angesteUt. 

Ein Unterschied wird hierbei insofem gemacht, als man mit 
Vorliebe die Berufspiidagogen zur ErteiIung del' allgemeinen Facher 
heranzieht, wahrend die Werkbeamten den berufskundlichen Unter
richt erteiIenI78). Ffir die allgemeinen und elementaren Facher wird 
wegen del' graBen pii.dagogischen Erfahrungen, die ibre Unterweisung 
erfordert, mitunter ein Berufslehrer sogar als notwendig gehalten 1 71l). 

Dies hat auBerdem den VorteiI, daB die Werkbeamten ihrem Haupt
beruf moglichst wenig entzogen werden, wahrend mch andererseits 
del' Nachteil ergibt, daB del' Lehrling die allgemeinen UnterrichtB
facher vemachlassigt, da er sie nul' als Schule betrachtet. Werden 
auch diesa von Angestellten des Betriebes erteilt, so erkennt ,del' 
Junge, daB auch das in diesan Fachem Dargebotene ibm in seinem 
Beruf n1itzen kann, zumal immer del' betreffende Ingenieur An
kniipfungspunkte des allgemeinen Unterrichtes an den Sonderberuf 
des Lehrlings eher finden wird als ein Berufslehrer. 

Dies ist nii.mlich del' Hauptvorteil del' Beamtenlehrer, daB del' 
Lehrling ibnen ganz anders gegenuber steht. Sie sind fur ibn in 
erster Linie Ingenieure· des Werkes. Er erkennt, daB das, was ibm 
beigebracht werden solI, tatsii.chlich fi1r seinen Beruf Wert hat und 
nicht nur zum Einbli.uen als schulmii.Bige Weisheit dient. Die In· 
genieure des Werkes haben ihrerseits Nutzen· von ihrer Tatigkeit 
insQfem, als sie sich mit dem Gebiet, in dem me Unterricht erteiIen, 
besonders griindlich befassen. und dadurch mancherlei Anregungen 

171) Free, a. a. 0., 1912, S. 166. 
171) Stolzenberg, a. a. 0., 1919, S. 69. 
177) Matschol3, a. a. 0., 1919, S. 3. 
178) Gatte, a. a. 0., 1912, S. 66. 
171) Free, a. a. 0., 1912, S. 166. 
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erha.lten, so daB der Lehrer und letzten Endes das Werk seIber Nutzen 
von dieser Tatigkeit haben, wobei allerdings vorausgesetzt werden 
muB, daB 'dem Ingenieur Zeit gelassen wird, sich auf den Unterricht 
vorzubereiten, ebenso, daB Kurse in Padagosik stattfinden. Ais 'Bich 
bei einer Firma180) herausstellte, daB die nebenamtliche Tatigkeit 
den Bea.mten seinem Hauptberufe zu sehr entzog '. iibertrug man 
einen Teil des Unterrichtes' und die Aufsicht iiber die Schule einem 
Ingenieur im Hauptamte, stellte einen zweiten solchen hauptamt
lichen Lehrer an und hat die Gewinnung von weiteren ins Auge 
gefaBt. Dem Leiter der Werkschule kann man, wenn er Ingenieur 
ist, gleichzeitig die gesamte Werkstattenausbildung mit unterstellen. 
so daB der gesamte Betrieb der LehrIingsausbildung in einer Hand 
vereinigt ist, was einen nicht zu unterschatzenden Vorteil darstellt. 
Die dabei noch stattfindende nebenamtliche Beschaftigung von Be
amten ist nunmehr ertraglich. Die Leitung der Schula soIl abel" 
nach anderer Ansicht 181) unbedingt einem Schulmann iibertragen 
werden. Sehr bewahrt haben sich die Kurse zur Auabildung von 
Lehrkraften, die in Charlottenburg abgehalten wurden182). Man muB 
allerdings bedenken, daB sie mit ihrer einjahrigen Dauer fiir neben
amtlich beauftragte Lehrer zu lang dauem; entsprechend kurzere 
Kurse waren sehr zu empfehlen. Von seiten einer Werkschulleitung 188) 

wird die Beschaftigung von mOglichst viel hauptamtlichen ~hrem 
gefordert. Ob nicht dadurch mancher Vorteil der Verwendung von 
Ingenieuren verloren geht ~ 

Fur berufskundlichen Unterricht ergibt sich fur Ingenieure des
Werkes die Moglichkeit, auf die Werkstattseinrichtungen zuruckzu
greifen, den Unterricht stets in Beziehung zur praktischen Ausbildung 
des Lehrlings zu stellen und diesem dadurch mehr Interesse am 
Unterricht abzugewinnen. 

In den Werkschulen besteht infolge der engen Verbindung von 
praktischer und theoretischer Ausbildung die Moglichkeit, ungleiche 

-Leistungen des Schiifers in Schule und Werkstatt zu berucksichtigen 
und dem Grunde dafiir nachzugehen. Bei dem Besuch der offent
lichen Fortbildungsschule lemt Schule und Werkstatt nur die gute 
oder schlechte Seite des Lehrlings, der in einer von beiden versagt, 
kennen. Einer Anderung, z. B. durch Aufhebung des Lehrvertrages, 
durch Vbertritt in eine andere Werkstatte oder einen anderen Be
ruf, die bei Verbindung von Schule und Werkstatt leicht ist, stellen 

180) LOwe, a. a. 0., S. 51. 
181) Free, B. B. 0., 1912, S. 166. 
181) KUhne, ,Die Lehrer der gewerblichen Forlbildungsschulen und 

Werkschulen, Leipzig 1919, S. 567. 
188) Stolzenberg, a. B. 0., 1919, S. 77. 
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mch bei einer Trennung Schwierigkeiten entgegen, ihre Moglichkeit 
wird oft gar nicht in Erwagung gezogen. 

Sehr giinstig stellt sich ffir die Frage "Leitung und Lehrer" die 
dritte Art, die Zweigschule als Werkschule, dar. Es ist z. B.m) 
die Leitung in die Hande des Fortbildungsschuldirektors gelegt, der 
Lehrer und Lehrfacher im Einvernehmen mit der Direktion auswahlt. 
Unterricht wird erteilt von den stadtischen Fortbildungsschullehrem, 
die von der Stadt bezahlt werden, ~owie von Beamten des Werkes, 
die von der Stadt keine Vergfttung erhalten, wohl aber vom Werk. 
Die Firma zahlt auBerdem ein Schulgeld von 10 Mark ffir den 
Schiiler an die Stadt. Es findet sich aber auch 1811), daB in ahn
lichen Fallen die Werkbeamten ihre Tatigkeit als von der Gemeinde 
angestellte und bezahlte Hilfslehrer ausiiben. 

Uber die Bernfe, denen die an einer solchen Schule tatigen 
Lehrer angehoren 186), stehen folgende Angaben zur Verfiigung: Es 
wird insgesamt von 32 Lehrern Unterricht erteilt, von denen sind: 

3 Gewerbelehrer, 4 Diplom.Ingenieure, 
1 Rektor, 14 Ingenieure, 
4 Volksschullehrer, 1 Student der Theologie, 
1 Turnlehrer, 2 Werkmeister, 
1 Schwimmlehrer, 1 Bergma.no. 

~iir die aus praktischen Berufen stammenden Hilfslehrer wurden 
von Zeit zu Zeit Kurse in Padagogik.abgehalten. An anderer Stelle 187) 

besteht der Lehrkorper aus 17 Technikern und sieben Kaufleuten. 

Klasseneintellung. Eine Schwierigkeit und ein Nachteil bei 
der allgemeinen Fortbildungsschule liegt in der Klasseneinteilung. 
Sehr oft werden nur Fabriklehrlinge schlechthin von Handwerks
lehrlingen unterschieden, wodurch aber gar nichts gewonnen ist, da 
sich die Lehrlinge aue Fabrikbetrieben auf die verschiedenartigsten 
Berufe verteilen. Man ist deshalb an anderer Stelle einen anderen 
Weg geiangen und hat eine Trennung nach Bernfen vorgenommen 
und Handwerker und Industrielehrlinge desselben Berufes in einer 
gemeinsamen Klasse unterrichtet. So sind in Frankfurt a. M. sechs 
Klassen gebildet 188) : 

1. Bau· und Kunstschlosser, Grobschmiede, 
2. Maschinenschlosser, Metalldreher, Former; Gie13er, Schleifer. 

Kesselschmiede. 
3. Mechaniker, Werkzeugmacher. Uhrmacher, Apparateb3uer, 

18') Thvssen. 
181) Jrree. 3.3.0., 1912, S. 183. 
188) Thyssen, 1918. 
187) v. Vo13, 3. a. 0., 1911, S. 293. 
188) KUhne, 3.3.0., 1912, S. 28. 
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4. Elektromonteure,. InstaJIateure, 
O. Tee1miker und Zeichner. 
6. Spe~ler, InstaJla.teUre, MetaJIdrucker. 

In MfiDohen sind eH Gruppen vorho.nden: 
1. Feimneebaniker, 
2. Juweliere, Gold- und Silberarbeiter." 
3. Kupferschmiede. 
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4. Maschinenbauer (Eisendreher, EisengieBer. Kesse1schmiede, 
Maschinensohlosser und Modellschreiner) 

o. Mechaniker (Elektrotechniker, Grobmechaniker, Optiker), 
6. Meta11gieBer und GUrtler (auch Ziseleure, MetaIldreher. Metall-

schleifer und Former), 
7. Schlosser (Bau- und Kunstschlosser), 
8. Schmiede (Huf- und Wageuschmiede). 
9. Spengler, Installateure, Monteurhelfer und MetaIldrucker, 

10. Uhrmacher. 
11. Zinngie1ler. -

Gewonnen ist hierdurch nicht viel, do. ein Schlosser des Hand~ 
werks eine vollig andere Ausbildung genieBen md als ein Schlosser 
der Industrie. Geklagt wird besonders fiber mo.ngelhafte Auabildung 
der GieBerei1ehrlinge durch die aJIgemeine Fortbildungsschule. die man 
vieHach' bei MetaIlarbeitem. und Schlossem unterbringt und deren 
Besonderheiten h&hstens im Zeichnen berncksichtigt werden. Wii.hrend 
des Krieges hat die Ausbildung noch besonders dadurch geJitten, daB 
der Unterricht an manchen Orten vollig eingestellt werden muBte 1811), 

so daB der Werkstattsunterricht und etwo.ige persanliche Lehren der 
Vorgesetzten die einzige Ausbildung darstellten. 

Neuerdings ist mo.n auch an anderen Fortbildungsschulen zur 
Einrichtung von Fachklassen fibergego.ngen, so in ll1e?) Diisse1dorf, 
Nflrnberg, Bremen zur Ausbildung von Formem und Modelltischlem 
und einiger o.nderer kleiner Gruppen, in 1111) Dortmund, Berlin, Frank
furt a. Main zur Bildung reiner Fachklasscn nnr fOr Former; Ansitze 
zu reinen Fachklassen finden sich auch noch an anderen Orten 192). 

Da der Unterteilung nach Berufen durch schultechnische und 
finanzielle Riloksichten Grenzen gezogen sind, auSerdem die gemem
same Unterweisung von Handwerk und Industrie unertriigliche Nach
teile ergibt. ist man dazu iibergegangen, Werkklallen einzurichten 
und nur LehrIiuge desselbenBetriebes gemeinsam auszubilden. Ein 
Baricht hieriiber Jautet1N): 

188) Gewerbliche' Fortbild1mgsschule Millheim.Ruhr. 
188) Brandt, a. a. 0., 1919, Heft 0, S. 119. 
111) Brandt, a. a. 0., 1919, Heft 9, S.217. 
1.') Brandt, a. a. 0., 1919. Heft 9. S •. 217. 
188) Schreiben. der Stadt Magdeburg, mitg. in"Brandt, a. a. 0., 1912, 

S.I25. 
Seylert, Arbelternaehwuohs. 4 
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"Mit Ostern 1911 aber sind die in Ma.schinenfabriken besch&ftigten 
Lehrlinge in besonderen Werkkla.saen (KruppscheK1a.ssen, R. Wolffsohe 
Klassen, Schaffer- und Budenbergsche Klassen usw.) untergebra.cht. 
LehrlingekleinererWerkegehendarinteilsmitauf, teilssindsieallgemeinen 
Ma.schinenschlosserkla.saen zugewiesen; damit konnten die frilher reinen 
Former- und GieBerkla.saen nicht mehr aufrecht erhalten werden. 

"Der kleine Na.chteil, d~r sich hieraps ergibt, wird. reichlich auf
gewogen durch den Vorteil, den die betreffenden Werke und Schulen 
davon haben:' die Schulzeit wird den Wiinschen der Werke ent
'sprechend gelegt, die Werke konnen die Kontrolle ilber den Schul
besuch leichter ilbersehen ala sonst, und die erzieherischen MaBnahmen 
der Schule find,en durch die Werke die krii.ftigste Unterstfttzung." 

Es wird aber auch 19') die Einfiilirung von Werkk1a.ssen abgelehnt, 
um nicht gleichzeitig aile Schuler aus dem Werk entziehen zu miissen. 
Dieser Grund diirfte nor zum Teil atichhaltig sein, do. wohl nicht 
'simtliche Lehrlinge auf einmal in einer Kla.sse benotigt werden. 

Von den Werkklassen bis zu den Werksohulen ist nur ein kleiner 
Schritt. Innerhalb dieser Werkachulen wird wiederum eine weit
gehende Gliederung nach Fachklassen und da.nn weiterhin na.ch Lei
stung stattfinden. Auf die hierbei zu berftcksichtigenden finanziellen 
und sohultechniBOhen Gesichtapunkte wurde sobon hingewiesen. Wenn 
auch manchmal eine wilnschenswerte Berufstrennung wegen zu ge
ringer Schiilerzahl nicht m6glich iat, so daB man z. B. Schlosser und 
Dreher gemeinsam unterrichten mnB, Former und GieBer sollte man 
stets fUr sich behandeln. J e weniger Berufe in einer Kla.sse unter
richtet werden, um so groBer kann die Zahl der Schuler sein, und 
zwa\' wird ala Durchsohnittszahl 25 empfohlen 1911). Die Uberschrei
tung der Rohe von 40 ist als unzweckmil.Big abzulehnen. Neuer
dings198) hiilt man 20 Schiller fUr vorteilhaft. 

Eine Unterscheidung na.ch dem Alter findet insofem statt, a.ls 
man bei vierj/i.hriger Lehrzeit fUr einen Beruf z. B. acht Klassen 
mit halbjii.hrlicher oder vier Klassen mit jii.hrlicher Versetzung hat. 
Weniger, z. B. drei Klassen unter Vereinigung der beiden ersten oder 
letzten Jahre oder soga.r nnr zwei Klassen unter Zusammenfassung 
von zwei Ja.hrgii.ngen, wird man nur im il.uBersten Notfalle nehmen. 
Die Na.chteile sind zu groB. Versuchen wird man lemer, nicht simt
liche in einer Betriebsabteilung besohii.ftigten Lehrlinge gleichzeitig 
ihrer Werkstattitigkeit ~u entziehen. 

11&) Deutscher AusschuB ffir technisches Schulwesen. a. a. 0., S. 258. 
111) Lippart, a. a. 0., 1912, S. 13. 
118) MatschoB, a. a. 0., 1919, S. 2. 
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Zur Unterst;(it~ung hat man wohl Hilfsklassen eingeriohtet lIl7), 

sei es fiir Schwachbegabte oder solcha, deren Volksschulbildung, meist 
dprch zu fmhen Austritt, ungenfigend war. Ausgebaute OberkIa.ssen 
fiir Hochbegal>te finden sich nirgends lllS) , mehrfach a.ber Ansii.tze 
dazu. An . einer Stelle 11111} erfolgt die Aufnahme in die erste Kla.sse 
nach sehr strenger Priifung, so daB nur die Besten dorthin kommen. 
Es findet auch wii.hrend zwei Stunden Sonderausbildung im Zeichnen 
statt, sei es an Wochentagen oder an Sonntagen 200). Meist findet 
ein Herausgreifen begabter Lehrlinge in der Schule nicht statt, es 
bleiben nur die Unbegabten sitzen. Dagegen wird ein Unterschied 
in der Werkstatt gema.cht. 

Zabl und Luge der' Unterrichtsstunden. Die Dauer der 
i1chulmiiBigen Unterweisung ist verschieden. Meist dauert sie ebenso 
lange wie die praktische Lehrzeit 201}, bisweilen tOt) ist sie aber auch 
ein bis zwei Jahre kiirzer. Bei der Betra.chtung der Zahl der 
woohentIich stattfindenden Unterrichtsstunden stehen die Fa.chschulen 
mit Werkstiittenbetrieb an erster Stelle. So haben die drei bay
.rischen AnstaJten 208} fo]gende Einrichtung getroffen: 

Anstalt 1. Jabr 2. Jahr 3. Jahr 
Landshut 13 19 20 
Kaiserslautem 12 15 22 
Ansbach 13 19 20 

Da bei diesen Anstalten der theoretische Unterricht mehr Zeit 
'in Anspruch nimmt als es im allgemeinen der Fall zu sein pflegt 
und &Is fiir die Ausbildung emes Handarbeiters gut ~t, wird be
-richtet, daB in der Tat fiir die dort ausgebildeten Leute die Gefahr 
-des Vberga.ngs auf die Biiros sehr groB ist. 

Bei den offentIichen Fortbildungsschulen ist die Za.hl der .Stunden 
je na.ch den ortIichen Verhiiltnissen verschieden. Bei den Werkschulen 
schwankt sie zwischen vier bis zwolf Stunden wOchentIich 204}. Der 
Durohschnitt ist wohl sechs Stunden, doch stehen alte, im Werk-
8chulwesen erfahrene Praktiker auf dem Standpunkt, daB dies un-

187) Free, a. a. 0., 1912, S. 156, Bericht cler Fortbildungsschule in 
Hagen 1916/17, S. 10. 

118) Free, a. a. 0., S. 156. 
1") Kohlmann, a. a. 0., 1908, S. 368. 
lOG) Kohlmann, a. 11..0., 1908, S. 368. Free, a. 11..0., 1912, S. 159. 
101) KUhne, a. a. 0., 1912, S. 23. 
101) Free, a. a. 0., 1912, S. 190. 
loa) GOtte, a. a. 0., 1912, S. 50. 
lOt) Maschinenfabrik Augsburg.Niimberg, 1917/18, S. 10. Free, a. a. 0., 

J912, S. 159. MatschoB, a. a. 0., 1919, S. 3. 
4* 
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geniigend sei, um die deuteche Maschinenindustrie auf dem Weltmarkt 
konkummzfii.big zu erh&lten 106). 

Bei der Wahl der La.ge der Stunden ergeben sich zwei einander 
entgegenstehende Gesichtspunkte: Einm&l soli der Un~oht so liegen, 
daB der SchUler mogliohst viel lemt, am besten &Iso vormittags, d& 
d&nn die Aufnabmefihigkeit und Frische am griSBten ist, andererseits 
soli aber der Werkstattbetrieb wenig, am besten gar nioht gestort 
werden, was eine Verlegung auf den Abend, nach BetriebsschluB, 
zur FoJge haben wf1rde. Es finden sioh bei dem Versuch, ein Kom
promiB zwischen diesen Gegensii.tzen zu finden, die verscbiedenartigsten 
Zeiten 208). Mehrfach wird sogar ein bis zweim&l iIr der Woche ein 
ganzer Vormittag oder ein ganzer Tag freigegeben unter Betonung, 
daB hierdurch die Storung des Werkstattbetriebes sich verringern 
lasse; aber auoh reiner Abendunterricht nach ArbeitsschluB findet 
sioh 207), dazwischen sowher wii.hrend der Mittagszeit 208) und an an
derer Stelle 209) mit frflherem ArbeitsschluB und einer Stunde Pause 
vor dem Beginn des Unterriohts. 

Bei der Lage der Schulstunden zur Arbeitszeit findet man, daB 
die Stunden zum TeU ausschlieBlich wiLhrend des Werkstattbetriebes 
abgeha.lten werden, im anderen F&lle liegen sie zum TeU auBerhalb, 
zum Teil innerhalb der Arbeitszeit, schlieBlioh nur ganz auBerhalb 
dieser. Die Tendenz geht dahin, den Unterrioht in der Arbeitszeit 
und bier wieder in den Vormittagsstunden abzuhalten. 

Bei einer Firma,!I1O) bega.nnen Werkstatt und Schule in gleioher 
Weise ihre Titigkeit Um 7 Uhr vormittags. Der Unterrioht dauerte 
bis 1 Uhr; .nach entsprechender Pause gingeri. die Lehrlinge in die 
Werkstatt. Seitdem aber im November 1918 die Arbeitszeit von 6 bis 
2 Uhr festgesetzt ist, trug man sioh mit dem Gedanken, den Unter
rioht in die Nachmittagsstunden zu verlegen" d& bei der jetzigen 
Art je eine Stunde vorher und nachher verloren wird und bei Ver
wendung der Zeit von 6-12 Uhr infolge der notwendigen anschlieBen
den Pause auoh nichta gewonnen~. Das Tumen fand bei diesem 
Werke stets von 51/s-7 1 /t statt, &Iso, d& die Werkstatt frflher bis 
6 Uhr arbeitete, zum TeU innerh&lb, zum TeU auBerhalb der· prak
tischen Arbeitszeit. A1s Sonderfall 211) findet sioh ein Unterricht in 

_ lei) Deutscher AusschuBS ffir technisches Schulwesen, a.. a. 0., 1912, 
B.88. 

1M) Free, a.. a.. 0., 1912, B. 161 H. 
107) Lippart, a. a. 0 .• 1912, B. 8. 
108) Free, a. a.. 0., 1912, B. 161 ff. 
108) Lippart, a. a.. 0.. 1912, S. 8. 
uo) Thyssen. 
Ul) Kohlma.nn, a.. a. 0.; 1908, B.' 366. 
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einstflndigen Fii.chern f111h VOl Werkstattbeginn. Da aber hier der 
Betrieb seine Titigkeit erst um 8 Uhr aufnimmt, ist die Lage dieser 
Stunde weniger achlimm, als es zuerst den Anschein hat. 

Beziigliclt dar Nachtschicht finden sich beide mog1iehen FaIle; 
entweder nimmt die Schule Rucksicht auf die Werkstatt und Ia.Bt 
nach einer Naehtschicht den Unterricht ausfallen, oder aber die 
Werkstatt richtet ~ 80 ein, daB der Junge niemals vor dem Tage, 
an dem er die Schwe besuchen, muB, nachts zu arbeiten hat. Diese 
Regelung ist nur moglich, wenn der ganze Unterricht hintereinander 
an einem oder zwei Vormittagen stattfindet. 

Eine Sonderstellung nimmt der Unterricht an Sonntagvormittagen 
ein. An offentlichen Fortbildungsschulen findet man ibn noch hii.u
figer neben dem an Wochenabenden. Bei Werkschulen hingegen Wird 
hoohstens Zeichenunterricht Sonntags erteilt, teilweise mit der be
sonderen Begrilndung, daB hier· die Jungen reinlich gekleidet und 
deshalb zur Arbeit am .BeiBbrett geeigneter seien. Obwohl gesetzlich 
ein Sonntagsunterricht moglich ist, besteht im allgemeinen doch der 
Wunsch,' ihn ausfallen zu' lassen, wenn auch grundsii.tzliches Verbot 
abgelehnt wird 21lI). Angeregt wird eine andere Ausnutzung des Sonn
tags durch Betatigung im Sport. 

Hausarbeiten werden im allgemeinen nicht' erteilt, jedoch erhii.lt 
bei einer Firma U8) eine Gruppe von Lehrlingen in geringem Um
fange hii.usliche Arbeiten aufgetragen, wofiil' ihnen in der Arbeitszeit 
eine halbe Stunde zur Verfngung gestellt wild. Diese halbe Stunde 
dad gleichzeitig dazu benutzt werden, mit Fragen, die dem Lehr
ling im Laufe der Woche eiPgefallen sind, an die Vorgesetzten 
heranzutreten. 

Unterriehtsrieher und Lehrplan. Bei der Auswahl der Lehr
fa.cher ist zunii.chst der Zweck des erteilten Unterrichts in erster 
Linie maBgebend. Bei oHentlichen Fortbildungsschulen erscheint eine 
Einwirkung des Arbeitgebers im allgemeinen ausgeschlossen, da Plane 
und Fii.cher fiir einen gooBen Kreis, aus dem sloh die Schuler er
gii.nzen, gelten milssen; nur bei den Werkklassen, wie sie in Magde
burg eingerichtet sind, ,konnen Sonderwiinsche berO.cksichtigt werden. 
Die Ziele der Fachschule mit Werkstattenbetrieb entsprechen in bezug 
auf den theoretischen Unterricht denen einer normalen Fortbildungs 
schule m ). Bei Werkschulen siIJd die IntereSeen. des Werkes einzig 
und allein maBgebend. 

Ill) Deutscher AU88ChuO ffir technisches Schulwesen. a. &.0., 1912, 
S.284. 

218) Tbyssen. 
11') GOtte, &. &. 0., 1912, S. 45. 
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Der Zwack der schulmli.Bigen tTnterweisung kann ein doppelter 
aein: erstens ein Ergli.nzen der praktischen Lehre und zweitens all
gemeine Erziehung und Ausbildung. Als dritte Richtung wird von 
verschiedener Seite noah die korperliche Betatigung in Turnen ge
fordert. Je na.chdem, ob man nur einen von den beiden Haupt
gasichtspunkten oder aIle beide herftcksichtigen will, ergeben sich 
verschiedene Moglichkeiten. Die Schule, die auf eine weitere Fort
bildung verzichtet und nur das in der Volksschule Gelemte erhalten 
will, wird wegen der untergeordneten Bedeutung dabei auBer Be
tracht gelassen. 

Die einen wollen nur einen Unterricht in aUgemeinen Fachern, 
etwa Bfirgerkunde und ahnlichem, andere wollen unter Verna.ch
Iassigung alIas allgemeinen Wissens nur Unterricht in den Fachern 
hahen, die zur Ergii.nzung der praktischen Lehre dienen, wahrend 
eine dritte Richtung, und dies ist die am meisten vertretene, die 
heiden anderen zu vereinigen sucht, sei es nun, daB fiir jede der 
heiden Gruppen von Unterrichtsfii.chern besondere Stunden angesetzt 
werden, oder die Beibringung des allgemeinen Wissens in den berufs
kundlichen Fii.chem mit zu geschehen hat. 

Do. der Lehrling zunachst nur an dem ein Interesse hat, was 
ihm ffir sein spateres Fortkommen oder aus irgendeinem anderen 
Grunde nutzbringend erscheint, ist enge Anlehnung an den Beruf 
und an die Werkstatt erforderlich, und hierin Hegt ein wesentlicher 
Vorteil der Werkschulen. Freilich liegt bei diesen auch die Gefahr 
niher, daB sie die allgemeinen Facher zu sehr verna.chlassigen. An
dererseits muB man sich aber a.tich hijten, in der Wahl der Fii.cher" 
zu allgemein zu werden, do. dem Bernf der Lehrlinge entsprechend 
erst einma! Eines griindlich gelemt werden muB, ehe _man daran 
denken kann, ihm ein Zweites, entfernter Liegendes beizubringen. 
Man steht heute mit Recht auf dem Standpunkt, daB die den Werk
schulen anhaftende gewisse Einseitigkeit nur ein Vorteil ist. 

Trotz der Moglichkeit, auch bei aUgemeinen Fortbildungsschulen 
auf einige Sonderwftnsche in einzelnen Fa.llen einzugehen 2111), hat 
doah in vielen Fallen da.s Unvermogen der Berftcksichtigung von 
Interessen einzelner Werke den AnlaB zur Griindung von Werk
schulen gegeben 116), om Lehrstoff und Lehrplan so gestalten zu 
konnen, wie man es fiir da.s betreffende Werk fur vorteilhaft hielt. 
Fiir die Ma.schinenindustrie kommt· es in hohem MaBe darauf an, 
daB gerade die Einrichtungen des betreffenden Werkes im Unter
richt herilcksichtigt werden. Nicht nur soll man Modelltischler nicht 

IU) Free, a. a. 0., 1912, S. 133. 
Ill) Free, a. a. 0., 1912, S. 144. 
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liber die Anfertigung von Schrii.nken und Schlosser der Industrie 
nicht liber Gitter unterrichten, sondern as wird sogar verlangt, daB 
die einzelnen Werkstattseinrichtungen der einzelnen Fabrik genau 
behandelt und erkla.rt werden. Je weitergehend die Arbeitsteilung 
durchgefiihrtist. um so notwendiger ist diese Forderung, wenn andere 
der Lehrling liberhaupt einen Nutzen von seiner Lehre haben solI. 

Die F'acher, in 4enen an den Schulen unterrichtet wird, sind 
auBerordentlich verschieden 217). Eine Zusammenstellung ergibt: 

Elementarfii.cher, 
Deutsch, 
Schreiben und Aufsatz, 
Gewerbliche Aufsii.tze, 
Geschaftskunde, 
Schriftliche Arbeiten, 
Lebenskunde, 
Biirgerkunde, 
Gesetzeskunde, 
Wirtschaftskunde. 
VolksWirtschaftslehre, 
Gesundheitslehre, 
Gewerbliche Gesundheitslehre, 
Geschichte, 
Geographie, 
VOlkerkunde, 
Wirtschaftsgeographie, 
Kalkulation, 
Mathematik, 
Buchstabenrechnen (Algebra), 
Arithmetik, 
Geometrie, 
Planimetrie, 
Raumlehre, 
Stereometrie, 
Trigonometrie, 
Angewandtes Beehnen, 
Gewerbliches Beehnen, 

Korperberechnung, 
Da1'8tellende Geometrie, 
ReaHen- und N aturkunde, 
Physik, 
Mechanik, 
Statik und Festigkeitslehre, 
Warmelehre, 
Chemie, 
Elektrotechnik, 
Berufskunde, 
Gewerbekunde, 
Fachkunde, 
Stoffkunde, 
Rohstoffkunde, 
Technologie, 
Werkstattkunde, 
Werkzeugkunde, 
Maschinenlehre, 
Maschinenelemente, 
Werkzeugmaschinenkunde, 
Montage, 
Gewinderechnen, 
Bergbaukunde, 
Eisenhiittenkunde, 
Zeichnen, 
Anschauungsunterricht, 
Fabrikorganisation. 

Das Ziel der Werkschulen haIt sich manchmal unter, manchmal 
liber dem der offentlichen Fortbildungsschule, mitunter sind die An
forderungen nur in einzelnen Fii.chem hoher oder niedriger 218). Fiinf 
Unterrichtsf'acher werden vor aHem betont: 

Berufskunde, 
Zeichnen, 
Deutsch, 
Rechnen, • 
Biirgerkunde. 

au) Free, a. a. 0., 1912, S. 188/89. KUhne, a. a. 0., 1912, S. 30. 
118) LOwe, a. a. 0., S. 19. 
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Es findet sich wohl 21D) die Regelung, daB nur be80ndere Stun
den fiir Berufskunde, Bfirgerkunde und Zeichnen r angesetzt sind, 
wa.hrend Rechnen und Deutsch in diesen Fa.chem mit erteilt werden 
mfissen. Es werden dann nur von Zeit zu Zeit besondere Stunden 
eingeschaltet, um diejenigen Gebiete der deutschen Sprache und des 
Rechenunterrichtes, die bei der oben geschilderten Behandlung etwas 
vemachla.ssigt werden, zu erga.nzen. Die Unterrichtsfiicher einer 
anderen Schule 22D) sind im eraten Schuljahr ffir Maschinenbauer: 

Berufskunde, 
Bechnen, 
Geometrie. 
Zeichnen. 

tTber den Inhalt des in den einzelnen Fiichem Dargebotenen 
wird empfohlen 221), diesen so zu halten, daB ein tTbergang aus einem 
Beruf in den andem moglich ist, wenn auch ein tTbertritt im all
gemeinen nicht so ha.ufig zu sein scheint, wie man zunachst anzu
nehmen geneigt ist. 1909 222) hatten von 173 Arbeitem 36 den Beruf 
gewechselt, heute hat sich dieses Verha.ltnis wohl verringert, nicht 
vermehrt. Die Firmen haben sehr grfindliche Lehrpla.ne aufgestellt Il28). 

1m einzeJnen sChreibt z. B. eine Firma hierfiber ffir das erate Schul
jahr der Lehrlinge ffir zwei Stunden Berufskunde vor22'): 

"Berufswahl, Eintritt in die Lehre. Unsere Lehrwerkstatt und 
Lehrlingsausbildung. Arbeitsbuch. Zweck der Lehre. Lehrvertrag. 
Probezeit. Loaung des Lehrvertrages. PfIichten des Lehrherm. 
PfIichten des Lehrlings. Fortbildungsschule. Lehrzeugnis. Ge
schichtliches: Der Lehrling in der Zunftzeit. 

"Der Geselle: Der Geselle als gewerblicher Arbeiter; Verha.ltnis 
zum Arbeitgeber; Rechte und Pflichten des Geselle:Q.; Kfindigung 
und Entlassung; Gewerbegericht; Arbeitszeugnis; Wanderachaft, Mili
tarpflicht; Landheer und Marine (dieser Lehrplan stammt aus dem 
Kriege); Befestigungen, Kfistenverteidigung; GeschichtIiches: Der 
Geselle in fruherer Zeit. 

"Der Vorarbeiter und Werkffihrer: Arbeitsordnung, Reichs
versicherungsordnung, (kurz) Patentgesetze, Gesetz zum Schutze der 
Warenbezeichnung, unlauterer Wettbewerb. 

219) Thyssen. 
220) Lowe, a. s. 0., S. 22. 
121) Deutscher AusschuJ3, a. s. 0., 1912, S. 255. 
121) Schumann, s. a. 0" 1909, S. 80. 
1113) Lowe, Sulzer, Thyssen. 
224) Lowe, s. s. 0., S. 22. Ausfiihrlicbe Lebrplii.ne u: s. bei Stolzen· 

berg, s. a. 0., 1919, S. 81 fr. Ausfiibrliche Lebrplane fUr GieJ3ereilebrlinge 
bei Brandt, a. s. 0., 1919, Heft 5, S. 109 ff. 
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"Lesen: Aus clem "Feiera.bend", herausgegeben vom Deutaoken 
Verein fOr das Fortbildungsschulwesen. 

"SchrifttioheArbeiten: Lehrstellen-Gesuoh und Antwort, 
Postkarten,· Btiefe, Telegramme, polizeiliche An- und Abmeldung, 
Schriftstiloke or Ausfertigung eines Arbeitsbuches, sonstiger Post
verkehr, Entschuldigungsschreiben an Schule und Werkstatt, Lebens
lauf, Lehrlingsbftoherei, Urlaubsantrag, Stellen~ch, Schriftstfick an 
das Gewerbegericht, Postsendungen von Wanderschaft und Militir, 
Soldatenbriefe, Eingabe an die MilitirbehOrde, Schriftstftoke zur 
Reichsversicherungsordnung, schriftliche Arbeiten : Fabrikmitteilungen, 
Beste11zettel, Materia1ien- und Model1annahmesohein." 

Bei der Aufstellung der- Lehrplane ist Vorsicht geboten, da man 
sehr leicht in den Fehler verfal1t, aUes mogliche SchOne in den 
Lehrplan mit aufzunehmen, was fUr den Lehr1ing viel zu hooh ist 
oder aus Zeitmangel dooh nicht erledigt werden kann. 

Lehr-. und LernmitteL Die Schiller genieBen eine weitgehende 
Lehr· und Lernmittelfreiheit. In einigen Fiillen miissen sie sich 
kleine Schreib- und Zeichengeriite wie Bleistifte, Federn selbst bufen, 
in anderen das ReiBzeug. Da die zur Verfdgung. gestel1ten Lern
mittel Eigentum der Firma sind, bnn man die Schiller Ztl grijBerer 
Ordnung anhalten. Bei anderen Firmen 1I1111) werden nur die Gegen
stande, die auBerhalb der Werkaehule nicht verwendet werden konnen, 
kostenlos, alIes andere, wie ReiBzeug, Bleistifte, Papier zum Selbst
kostenpreis zur Verfftgung gestellt, dooh bnn bei bediirftigen Schil
lem auf Anti-ag der Schulleitung auch hier von einer Bezahlung 
abgesehen werden. In anderen Fillen 1l28) wird· von vomherein bei 
allen Sachen auf eine Bezahlung verzichtet. 

c) Erziebungsmittel. 
Lohne. Ein wichtiges Erziehungsmittel, das der Industrie zur 

Verfiigung steht, ist der Lohn; dber die Hohe des gewohn1ich ge
zahlten Stundenlohnes worden oben die notigen Angaben mitgeteilt. 
Um zu vel'llleiden, daB der Schiller im Schulunterricht unaufmerk
sam dBsitzt and das Ende herbeisehnt, um wieder Geld . verdienen 
zu konnen, hat man vielfach dazu gegriHen, auch die in der offent
lichen Fortbildungsschule oder Werkschule verbrachteZeit. zu ver
gilten, and zwar zumeist mit denselben Sitzen wie die Werkstatt
standen. Wegen der gewaltigen Lohnsteigerungen worden alIerdings 
im Kriege fI1r Schulstunden mitunter nur die Friedenslohne in An-

121) Thyssen. 
121) Kohlmann, a. a. 0., 1908, S. 362. MatschoB, a. a. 0.; 1919, S. 3. 
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reohnung gebracht. a.nd.ererseits 997) aher auoh Teuerungszula.gen in 
Hahe von 50-100°/0 des Verdienstes gerihrt. Zur Hebung des 
FleiJ3es wird bei vie1en Firmen auoh ein Akkordlohn geza.hlt 9'8). der 
meist erst im letzten Jahre oder in der letzten Hilfte der Lehrzeit 
einsetzt. in einigen Fillen jedooh auoh sohon wenige Wachen naoh 
Eintritt zur Anwendung kommt. Andere Firmen da.gegen sehen vom 
Akkordverdienst vollig abo oder lassen nur einige Berufe daran tell
nehmen. Es findet sioh auoh die AnoMnung. daB nur die besten 
Lehrlinge als besondere Belohnung die Teilnahme am Akkordlohn 
zugestanden erha.lten. 

Es wird entweder in einer Akkordgruppe zusammen mit aus
geblldeten Faoharbeitern gearbeitet oder die Arbeit des Lehrlings 
selbsti.ndig verreohnet. Die Hohe des Satzes reioht nie an die eines 
ausgelernten Arbeiters heran. ist meist auf einen bestimmten Bruoh
teU davon filr aJle Fi.lle festgesetzt und mitunter naoh obenhin be
grenzt. Filr Sohulstunden wird den in Akkord arbeitenden Lehr
lingen von einigen Firmen nur ein fester Lohnsatz geza.hlt. wibrend 
andere den Betmg verreohilen. den der Lehrling bei ununterbro
ohener Werkstattsti.tigkeit verdient haben wiirde. 

Prlmien. Ein weiteres Mittel zum Anspom ist die Gewihrung 
von be8timmten Primien bei besonderen An1.i.ssen. z. B. in Gestalt 
von Zula.gen filr besonderen FleiB oder gutes Betra.gen. oder bei 
Verbesserungen und Erfindungen. Die Ausza.hlung erfolgt entweder 
in bestimmten Zwisohenriumen. wobei 999) mitunter die Hohe der 
PriLmie von vornherein festliegt. oder am Sohlusse eines Jahres, 
oder naoh Beendigung der ga.nzen Lehrzeit. 

Die Form dieser Pri.mie ist in den meisten Fi.llen Geld 1I80). mit
unter besteht me auoh in Biiohem gewerbliohen Inha.lts 1181). in ReiB
zeugen. MeBinstrumenten 281) oder Tasohenuhren. 

Eine besonders fordemde Belohnung stellte die erweiterte BU
dungsmogliohkeit dar. Der Lehrling wird entweder 988) auf eine 
zweite Sahule, etwa oHentliohe Handwerkersohule, nebenbei gesa.ndt, 
oder es werden Zusa.tzzeiohenstunden. etwa an Sonnta.gen. filr be
sonders tiiohtige Lehrlinge abgehalten 984). Auoh ein vOriibergehender 

117) Utzinger. &. a. 0., 1919, S. 9. 
III) Lippart. &. &. 0., 1912, S. 7. Schumann, &. a.. 0., 1911, S. 42. 
III) Lippart, a.. a.. 0., 1912. S. 7. 
110) Lippart, &. &. 0.. 1912, S. 8. 
111) Tbyssen. 
III) Kohlma.nn, &. a.. 0., 1908, S. 368. Sulzer, a.. a.. 0., 1911, S. 244. 

Zentralstelle fiir Volkswohlfa.hrt, 1912, S. 412. 
III) Ebend&, S 412. 'M&tschoLl, &.8.0., 1919, S. 7. 
1M) Free, 8. a.. 0., 1912, S. 156. 
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A1Ifenthalt in einer anderen Werkstattabteilung wild erlaubt, 10 daB 
der Junge sich die Hentellung besonders interessanter GegenstiJlde 
genau ansehen kann. 

Besonders geeigneten Lehrlingen 986) wird es wohl auoh ennag
lioht, bei befreandeten Firmen ein Spezi&lgebiet besonders grilndlioh 
zu erginzen mit der Magliohkeit zu Spraohstudieh. AuBerdem wild 
fUr die Besten nooh in einem vierten Jahre theoretisoher UntAttrioht 
abgehalten. Es findet sich auch wohl eine vorzeitige Entlassung 
aU8 dem Lehrverhiltnis ala Belohnung ffir besonderen FleiB 1I88). 

Disziplin und Strafen. Die Disziplinmittel der Werkstatt sind 
denen der Schule llberlegen und es ist ein Vorteil der Werklohule. 
daB ibnen der Betrieb unterstiltzend zur Seite steht. Die Strafen 
ffir Zuspiiotkommen und Ungehorigkeiten in der Werkstatt richten 
sich jeweils naoh der Fabrikordnung. die sinngemii.B auf die Werk
schule ilbertragen wird. Insbesondere findet bei VerstOBen ein Nioht
bezahlen des theoretisohen Unterrichtes statt. Ale letz.tes Mittel Wird 
Entlassung aus Schule und Werkstatt angedroht. dooh kommt es 
wohl se1ten dazu, meist wild eine entspreohende Verwarnung ge
nOgen. Geldstrafen werden aber auoh von einigen Firmen 287) vollig 
abgelehnt. da me mehr die Eltern ala den UbeJ.tater selbst treffen. 
Einer entspreohenden Mitteilung an den Vater unter Androhungen 
einer Geldstrafe wild dieselbe Wirkung zugesohrieben. 

Spareinrichtugen. Etwa vorhandene Fabriksparkassen stehen 
den Lehrlingen ohne weiteres zur Verfiigung. Es finden mch aber 
auch Zwangsspareinrichtungen. oft mit dem Nebenzweok. die Firma 
gegen Kontraktbruoh duroh den Lehrling zu sohfitzen. da bei vorzei
tigem Verlassen der Lehre der ersparte Betrag entweder der Firma 
oder deren Wohlfahrtskasse zufii.llt. Bei festen LOhnen sowohl ala bei 
Akkordarbeit wird ein bestimmter Betrag zurO.okbehalten und ent
weder1l88) der oHentliohen oder der von' der Firma eingerichteten 
Sparkasse ffir das Konto des LehrIings iiberwiesen, oder die Firma. 
behii.lt das Geld in eigener Verwahrung. Auoh bei Zustellung an 
die oHentliohe Sparkasse ist das Geld dem Lehrling nioht zugiLnglioh. 
kann aber auf Antrag 9811) des Vaters oder Vormundes. wenn 00-
sondere· Grftnde vorliegen, ausgezahlt werden. Der ZinsfuB ist bei 
der oHentliohen Sparka.sse festgelegt. Bei Verwaltung des Geldes 
duroh die Fabrik erfolgt entweder gar keine VerzinsungltO) (merk-

181) MatschoB, a. a. 0, 1919. S. 8. 
M) ZentralsteJle fUr VoIkswohlfahrt, 1912, S. 412. 
II') Lippari, a. a. 0., 1912, 8. 7. 
III) Lippari, a. a. 0., 1912, S. 7. FrOlich, a. a. 0., 1912, 8 117. 
III) Schumann, a. a. 0., 1911, S. 42. 
ItO) Schumann. a. a. 0.. 1911, S. 42. 
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wiirdigerweise) oder eine solche entweder zu festen Sitzen oder in 
Rohe der in dem betreffenden J&hr gezahlten Dividende. 

Ein Sparzwang empfiehlt sich a.llerdings fflr einen kleinen J,le
zirk nicht, da sonst eine Abwanderung in die Na.chba.rwerke.sta.tt
findet, in denen Zwangsspa.reinrichtungen nicht bestehen. 

Die von manchen Firmen getroffene Regelung, daB zwa.r nichts 
zurflckbeha.1ten wird, daB aber am BehIuB der Lehre. eine feste 
Primie, die zwischen 50-300 Mark bei den einzelnen Firmen 
schwankt, ausgezahlt wird, kommt schlieBlich auf dasselbe hinaus, 
nur tritt hier das erzieherische Moment nicht so stark in den 
Vordergrund. 

d) Jugendp:8ege. 
Unter Jugendpflege sei alles das zusa.mmengefaBt, was nicht 

zur Beibringung eines Wissens dient und bin Anspom zu rhOhter 
Tatigkeit sein solI. Es wird hier &Iso die Tatigkeit berflcksichtigt, 
die an den Lehrling um seiner selbst willen, die an den Menschen 
gewendet werden solI. Hier hii.ngt nun alles, aber auch alles, von 
der Person dessen ab, der diese Tii.tigkeit ausflbt. Um auch aile 
Lehrlinge zu fordero, ist mehrfa.ch In) die Teilna.hme an den Ein
richtungen den Lehrlingen durch den Lehrvertra.g vorgeschrieben. 

Bernfs- und Elternberatung. Eine segensreiche Unterstiitzung 
konnen die Leiter dieser Abteilungen durch die Eltem der Zoglinge 
erfa.hren, weshalb man dazu iibergeht, mehr alB bisher mit diesen 
Fiihlung zu nehmen. So findet siOh bei einer Firma In) unter Lei
tung des Direktors der Werkschule eine Beratungsstelle fDr Erziehungs
fragen, fDr Schulausbildung, fDr Berufsfragen und fDr V~inswesen. 
Von dieser Einrichtung wird den Eltem der Lehrlinge Mitteilung 
gema.cht, so daB me jederzeit in der La.ge sind, hiervon Gebmuch 
zu ma.chen; aber auch die Schfller selbst konnen mch in a.11en Fallen, 
in denen sie Rat und Hilfe notwendig haben, hierher wenden und 
erha.1ten in geschickter Form die notwendige Unterstfltzung. Er
freulicherweise erfii.hrt die Berufsberatung bei der Wahl vor. dem Er
greifen des Berufes eine immer graBere Ausdehnung und die hierfflr 
notwendige Unterstfltzung; me ist aber auch notwendig, um Vor
urteile, die von interessierter Seite genihrt werden, zu beseitigen. 
So·wird berichtet SU, daB die Gewerkscha.ften durch die Behauptung 
der gesundheitsschiidlichen Wirkung des Formerberufes den Zuzug 
hierzu k1lnstlich verringerten, daB es aber mit Hilfe der Berufs
beratung und durch die Presse gela.ng, die Vbertreibungen auf da.s 

MI) Utzinger, a. a 0., 1919, S. 79. M., Thyasen. 
Ita) Brandt, a. a. 0., 1919, S. 117. 
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riahtige Ma.8 zuriekz1l8Chrauben und eine 
Lehrlingsha.ltung zu erzielen. 

61 

lrztliehe· DintuDg. Ein Hauptaugenmerk ist auf die korper
liehe Gesundlteit " der Lehr1inge zu riehten. Vor Eintritt in die Lehre 
findet bei \'ielen Firmen ''') eine arztliche Untersuchung auf die 
Taugliebkeit sta.tt. deren Kosten die Firma trigt. WihIend ihrer 
Tatigkeit sind die Lehr1inge verpflichtet, Mitglieder der Kranken
kasse zu sein; me erhalten. aber vielfach von dieser freie. irztliche 
Behandlung und Hei1mittel aoch fOr die Zeit, fOr die sie einen An
spruch nicht geltend ma.chen konnen 114.11). Diese einmalige. Unter
suchung und die Behandlung nur in Kra.nkheitsfaIlen wird aher Dicht. 
fOr auareichend gehalten. Man empfiehlt eine dauernde ~he 
Uberwa.chung ~er Art. daB von Zeit zo Zeit eine Untersuchung des 
Gesundheitszostandes stattfindet. Ansatze zu dieser Einrichtung sind 
bereits vorbanden 14.8). Diese in bestimmten Zwischenrii.umen sich 
wiederholende Untersuchung scheint vor: allem bei den Zihnen an
gebracht zu 88in. In welchem Zusta.nde sich des GebiB der Leute 
vielfa.ch befindet. daro.ber konnen die Feldza.hn.irzte ein vernichtendes 
Urteil abgeben. 

1.'urneD uDd Sport. trber die pflichtmaBige Einrichtung des 
Tornunterriohtes ist vie! geatIi,tten worden. Die -Vortei1e einer ge
ordneten korperliehen AU8bildung liegen klar zutage. 80 da.B eine 
weitere Erfu-terung derselben nicht notwendig ist. Die Tornstunden 
werden vor allem. um Widerstinde. die ihrer Einfiihrong entgegen
stehen. auszuschalten. am besten auBerhalb der Arbeitszeit abge
halten. zweckmaBigerweise vielleicht an den freien Samsta.gna.oh
mitta.gen oder Sonnta.gvormittagen. Es findet sioh aber auch Tnm.
unterrichtll4.7) zum Teil in. zum Teil auBerhalb der Arbeitszeit. z. B. 
von 51/11-71/'1 na.chmittags bei Arbeitszeit bis 6 Uhr. SolI das Tornen 
von Erfolg beg1eitet sein, so bon es nur nach einem bestimmten 
Lehrpla.n erteilt werden; da. andererseits aus oben an8eftihrten GrUn
den eine ErteiIung duroh Werkbea.mte 88hr vortei1baft ist. empfiehlt 
sich die Abhaltung von Kursen fOr die Hilfslehrer duroh einen ge
prfiften Turnlehrer. Vielleicht ist es zweckmiBig, einem nebenamt
lichen Lehrer das Turnlehrerexamen ablegen zu lassen. FOr kleinere 
Werke wird 14.8) Beteiligung an stadtischen oder korporativen Plitzen 
vorgeschlagen. 

IU) Lippart. a. a. 0., 1912, S. 3. Schwa.rze, a. a. 0., 1919, S. 106. 
U6) Kohlmann, a. a. 0.. 1008, S. 363. 
IU) StraSburg i. EIs., mitg. im Bericht iiber den o. preuBischen 

Fortbildungsschultag, 1913, S. 29. 
M7) Thyssen. 
US) Diebow. Korperliche Ertiichtigung, Leipzig 1919. S. 91. 
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Bei einer Firma 1U9) wurden woohentlich zwei Stunden Unter
richt im Turnen erteilt. Wahrend des Krieges wurde mit den Seel-
80rgern der betreffenden Gemeinde vereinbart, daB der Lehrling auf 
Antrag von einer Stunde Turnen befreit wird, wenn er wahrend 
dieser Zeit an einem Vortrag iiber Lebenskunde teilnimmt. Inter
essant ist hierbei, daB erstens zum Nachdenken geneigte Jungen mit 
Vorliebe diesen Unterricht besuchen, zweitens mehr katholische als 
protestantische Jungen daran teiInehmen, und drittens die Betei
liguDg im Winter groBer ist als im Sommer. 

Die Arbeitspausen im Freien zuzubringen, dafiir miiBte un
bedingt Sorge getroffen werden, und zwar nicht auf irgendeinem 
Lagerhof zwischen altem Eisen, sondem auf eigens dafiir geschaffe
nen Platzen. 

Bei einigen Werken hat man Sportklubs oder ahnliche Ein
richtungen gegriindet, fiir die empfohlen wird, sie demjenigen In
genieur oder Lehrer zu unterstellen, der die Oberaufsicht iiber die 
gesamte LehrlingsausbilduDg hat 111>0). Bei einer Firma 2!)1) besteht ein 
Sportklub, dem Lehrlinge, ehemalige Lehrlinge, aber auch Betriebs
leiter, Meister und Lehrer angehoren, uDd in dem Tumen, Schwimmen, 
FuBball und anderer Sport betrieben wird. 

Zu den Mitteln, die korperliche Tiichtigkeit zu heben und zu 
erhalten, gehort auch die Gewahrung von Urlaub. Eine Firma 2D2) 

gewahrt allen Schiilem einen vierzebntagigen Urlaub, der in die .Zeit 
vom 1. Juli bis 31. August zu legen ist, so daB ein Fembleiben von 
der Werkschule sich eriibrigt, da diese wahrend der beiden Monate 
keinen Unterricht abhalt. Eine andere Firma 21>8) gewahrt kmnken 
l..ehrlingen freien Kuraufenthalt oder leistet sonstige groBere Beihilfe. 

An anderen Werken haben sich Wehrkraftzuge gebildet '1114), in 
denen vor allen Dingen Ausfliige und Wanderungen untemommen 
werden. FUr derartige Zwecke zahlt ein Werklll>l» Einlagen aus der 
·Sparkasse zum Teil zurUck oder trii.gt fiir Unbemittelte vollig die 
Kosten. Jii.hrlich wird auf diese Weise eine Pfingstfahrt ausgt'fiihrt, 
80wie im Sommer an Samstagen und Sonntagen Ausfliige, im Winter 
Eislaufe veranstaltet. Eine andere Firma'l1l8) hat in den nahen Bergen 

N') Thyssen. 
160) Deutscher AusschuB fUr technischea Schulwesen, a. a. 0., 1912, 

S.284. 
161) Lowe, a. a. 0., S. 47 fi. 
161) Kohlmann, a. a.O., 1908, S. 368 f. 
161) Matscho.o, a. a. 0., 1919, S. 8. 
16') Maschinenfabrik Augsburg.Niirnberg, 1917/18, S. 13 und 20. 
161) Lowe, a. a. 0., S. 47 f. 
261) MatschoJ3, a. a. 0., 1919, S. 8. 
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eine Erholungshiitte errichtet und veranstaltet a.uch Ausflige zu be
freundeten Finnen. 

Bilcherelen. Buchereien oder Ansatze dazu, aus denen Bucher be
ruflichen oder unterhaltenden Inhalts entliehen werden kannen, finden 
sich mehrfa.ch. Die Berichte lauten sehr giinstig, die Benutzung ist sehr 
stark 267). Biswellen ist die Na.chfrage so groB, daB nie oder nur 
selten ein Buch in den Schrli.nken steht 268). An einigen Fabriken, 
vor a.llem solchen mit hoohentwickelten Werkschulen, bestehen ge
sonderte Leserli.ume, in denen Zeitschriften und Zeitungen ausliegen, 
und die den Lehr1ingen in ihrer berufsfreien Zeit zur Verffigung stehen. 

Die ffir Fortblldungsschiiler herausgegebene Zeitsohrift "Feier
abend" wird vielfa.ch von den Werken fUr die Schuler bezogen oder 
zum wenigsten wird ein Beitrag zu den Kosten geleistet. Daneben 
besteht nooh die sozia.ldemokratische, fur den gleichen Leserkreis be· 
stimmte Zeitschrift "Arbeiter-Jugend", fiber deren Verbreitung Zahlen 
nicht bekannt sind. 

Verelne un' Helme. Zur Weiterbildung und zum Zwecke ge
selligen Beisammentreins haben sich mitunter Vereine und Vereinigungen 
gebildet, wenn auch meist erst die Anfange hierzu vorhanden sind. 
So werden Lesevereine I Vbungskurse in Stenographie oder fremden 
Spra.chen in Anregung gebra.cht, oder die Werkleitung Ia8t~ nament
lich im Winter 269), Unterhaltungsabende, Lichtbildervortrage, Vor
lesungen oder Musikveranstaltungen abhalten, deren Ertrli.gnisse meist 
W ohlfahrtseinrichtungen filr Lehrlinge zuflieBen. Eine Schule 260) hat 
so ein Streichorchester aus Lehrlingen zusa.mmengestellt. 

Viele, namentlich katholische Schuler, geharen konfessionellen 
Jiinglingsvereinen an. Gesonderte Zahlen ffir die Maschinenindustrie 
worden nirgends gefunden. Um aber einen Anhalt fiber die mag
Hche Beteiligung zu geben, sei das Ergebnis einer Umfrage mitgeteilt, 
da.s mch auf 2090 Schuler der offentlichen Fortbildungsschule in 
Mfilheim erstreckte und folgendes ergab 261): 

504 = 24,11 % katholische Jugendvereine, 
281 = 13,43 % evangelische " 
175 = 8.36 % Turnvereine, 
22 = 1,10% Schwimmvereine, 
58 = 2,76% sonstige Vereine, 

930 = 44,50 % keine Vereine. 

II") LOwe, B. B. 0., S. 47 f. 
s') ThyB8en. 
S') Lowe, a. a. 0., S. 47 • 
• 10) Maschinenfabrik Augsburg.Niimberg, 1917/18, a. a. 0., 8. 33. 
Ill) Millheim a. d. Ruhr, Jahresbericht 1913/14, S. 16. 
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32 Schwer gehOrten zwei Vereinen gleichzeitig an, einige sogar 
mehreren Vereinen. In obiger Aufstellung ist jeder SchUler nur ein
mal gezii.hlt." 

Besondere Heime ffir die LehrIinge, in denen sich diese an ihrer 
freien Zeit, vor allem Sonnta.gs, aufhalten konnen, gibt es noch 
wenig 962). Vormufer kann man in den oben erwwnten Leseraumen 
erblicken. Versuche mit eigenen Heimen sind vielfa.ch, da sie fehl
schlugen, wieder aufgegeben worden. Es hangt bei ihnen auBer
ordentlich viel von der Hingabe und dem Geschick der Leitung abo 
tJber ein regelrecht ausgebautes LehrIingsheim wird berichtet 268) : 

"EB handelt sich hierbei um da.s LehrIingsheim der Firma Marien
hutte in Kotzenau, da.s wohl aus besondereIi ortlichen Verhli.ltnissen 
entstanden ist. In diesem Lehrlingsheim linden Lehrlinge, nament
lich von Eltem, die nicht in Kotzenau wohnen und bei der Marien
hutte angestellt werden, Aufnahme. Es ist. fur 60 bis 65 Personen 
eingerichtet. Bedingung fur die Aufnahme ist Beibringung eines 
arztlichen Gesundheitsscheines und eines Zeugnisses uber tadelloses 
Betragen in der Schulzeit. Es wird in diesem Heim Wohnung, volle 
BekOstigung, Heizung, Beleuchtung geboten; der Lehrling erhalt einen 
versch1ieBbaren Schrank, ein vollstiindiges Bett und Handtucher und 
ist jederzeit berechtigt, von der Badezimmereinrichtung Gebrauch zu 
machen. . FUr den Tag wird hierfur vom Lehrling im ersten und 
zweiten Lehrjahr 0,75 Mark, im dritten und vierten Lehrjahre 1 Mark 
gezahlt; dagegen erhalten diese Lehrlinge als Mindestlohn im ersten 
und zweiten Lehrjahre 1,12 Mark ffir den Tag, im dritten und vierten 
Lehrjahr 1,50 Mark ffir den Tag. 

Die LehrIinge sind den im Lehrlingsheim wohnendenHauseltern 
wa.hrend ihres Aufenthaltes unterstellt, und wer durch unanstiindiges, 
sittenloses Benehmen, Unvertriiglichkeit mit den Kameraden, Unfolg
samkeit gegen die Hauseltem die Ordnung im Heim stort, wird ent,.. 
femt. Die Berechtigung zum GenuB der Vorteile der Leh~lingsheime 
erlosoht mit Beendigung der Lehrzeit. Durch diese Einrichtung wird 
ein guter EinfluB auf das sittliche Verhalten der jungen Leute ausgeubt." 

Der Bericht uber das ~hrlingsheim einer anderen Firma 264) 

aus neuerer Zeit lautet: "Da es. sich als schwierig herausgestellt 
hatte, Lehrlinge von auswiirts in fur sie besonders zutra.glicher Weise 
unterzubringen, hat die Firma eigene Lehrlingswohnheime gegrilndet. 
Sie befinden sich in den DOrfem Wiesendangen und Oberwinterthur • 

• U) Becke, Fiirsorge fiir die scbulentlassene Jugend. Zentmlstelle 
fiir Volkswoblfahrt, 1909, S. 186. 

118) Brandt, a. a. 0., 1912, S. 128. 
M') MatscboJil, a. a. 0., 1919, S. 7. 
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etwa 15 Minuten Bahnfahrt von Wmterthur entfemt. Jedes Lehr .. 
lingswohnheim steht unter der Aufsicht ellies bei der Firma be
schaftigten kinderlosen Arbeitert oder Angestellten und dessen Frau. 
Die ,Heimeltem' haben freie Wohnung und erhalten auSerdem einen 
Beitrag zu den Kosten fiir Heizung und Beleuchtung. Zu jedem 
Wohnsitz gebOrt ein Nutzgarten von etwa 1400 qm. Die Lehrlinge 
zahlen gegenwiirtig monatlich rund 95 Fr. und haben dafiir An
spruch auf Wohnung mid volle Verpflegung. Der Betrag setzt sich 
zusammen aus etwa: 10 Fr. filr das Zimmer, 68 Fr. fiir Verpflegung 
im Hause usw., 15 Fr. fUr Mittagessen im Arbeitskasino und 2 Fr. 
fUr Bahnzeitkarte. Der Lehrling verdient je na.ch Alter und Leistungen 
35 Fr. bis llO Fr., durch Stfickarbeit entsprechend mehr. 

Do. die Ertriignisse aus den Zimmermietpreisen fUr den Unter
halt der Hauser, Einrichtung der Lehrlingszimmer usw. nicht aus
reichen, muB die Firma. natftrlich entsprechende Zuschftsse leisten." 
Auch zu dem Mittagstisch der Lehrlinge muB die Firma betracht
lich zuzahlen. 

Man wird den Lehrlingsheimen in Zukunft viel Aufmerksamkeit 
zuwenden mfissen. 

e) A bschluJS de .. Lehrzeit. 
Regelreehte Gesellenprllfnng. Eine Erteilung von Semester

oder JahreszeugniSsen findet sich bei verschiedenen Schulen. Auch 
bei den Firmen, die von der Erteilung von Semesterzeugnissen 
absehen, wird am Schlusse na.ch Beendigung der Lehrzeit ein Ab
gangszeugnis fiber die gesamte Lehre ausgestellt, und zwar na.ch 
Ablegung einer ordnungsmaBigen Gesellenprofung, die sich auf das 
theoretische und praktische Gebiet erstreckt oder nach dem Examen, 
das nur eines von beiden Gebieten umfaBt oder auch ohne jede 
prftfung. 

Eine Schwierigkeit fUr die Abhaltung der Gesellenprftfung in 
der Industrie ergibt sich dadurch, daB ein Organ. welches eine 
staatlich giiltige Profung vomehmen kann, fUr die Industrie nicht 
besteht. Wohl sind 2811) die Prftfungen der Werkstatten der PreuBisch
Hessischen Eisenbahnverwaltung und die der vier Fa.chschulen 986) 

als vollwertig anerkannt, fUr die Industrie kommt dies aber nicht 
in Betracht. Es sind nur Einrichtungen ffir eine Profung der Hand
werkslehrlinge getroffen, wenn auch die Industrielehrlinge Anspruch 
auf Profung erheben dftrfen. Die fUr die Industrie nooh fehlenden 
gesetzlichen Bestimmungen in dieser Richtung werden aber von den 
beteiligten Werken mit Na.chdruck gefordert und mfissen in kurzer 

186) Frolich, &. &. 0., ,1919, S. 100. 
188) S. O. S. 46. 

Seytert, Arbeiiemaohwuohs. 5 
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Zeit geschaffen werden, solI nicht die Lehrlingsausbildung der in
dustriellen Untemehmungen unheilbaren Schaden erleiden. Diese 
Forderung ist vor allem auch im Interesse der Arbeiter selbst auf
zustellen, um sie aus der groBen Masse der Ungelernten herauszu
heben und ihnen einen Ersatz dafiir zu gewahren, daB sie eine 
ordnungsgemaBe Lehre durchgemacht und darauf verzichtet haben, 
sofort nach dem Verlassen der Volksschule von vomherein hohe 
LOhne zu verdienen. 

Eine Abstufung nach Leistungen wird bei dieser Priifung ab
gelehnt. Es solI nur allgemein festgestellt werden, daB der Lehrling 
die fiir seinen Beruf notwendigen Kenntnisse besitzt. An anderer 
Stelle allerdings 267) wird ein Unterschied gemacht, und zwar wird 
als erster Preis ein Gesellenbrief und 20 Mark, als zweiter Preis 
ein Gesellenbrief und 10 Mark, als dritter Preis ein Gesellenbrief 
erteiIt. Durch Verleihung der Diplome einer Stiftung und weiterer 
10 Mark werden besonders hervorragende Leistungen ausgezeichnet. 
Als moglich wird auch die Festsetzung des Lohnes als GehiIfe nach 
dem Ausfall der Priifung genannt, empfehlenswert ist dies jedoch nicht. 

Um nun aber auch jetzt schon den Industrielehrlingen die 
Moglichkeit zu geben, ihre Lehre abzuschIieBen und in den GenuB 
der Vorteile zu gelangen, den das Handwerk seinen entsprechenden 
Berufen verleiht, hat man zu dem Ausweg gegriffen, die Industrie
lehrlinge von- den Priifungsausschiissen der Handwerkskammem priifen 
zu lassen. Bei einer Umfrage im Jahre 1912 bei 51 Firmen mit 
iiber 75 LehrIingen 268) fand sich nur bei drei Firmen ein Zusammen
arbeiten mit den Handwerkskammem zum Zwecke der Gesellen
prfifUQg, wobei sich in zwei Fallen die Kammer sogar an der Aus
wahl des Gesellenstiickes beteiligte. Der AusschuB fiir die theoretische 
Priifung wurde bei allen drei Firmen aus Vertretem des Werkes 
und solchen der Handwerkskammer gebiIdet. Auf diese Weise er
halten die Lehrlinge die MogIichkeit, den Titel eines Handwerks
gesellen und spater eines Handwerksmeisters zu fiihren. In einem 
Falle 269) wird es dem Lehrling iiberlassen, sich freiwiIlig vor einem 
gemischten AusschuB zur Priifung zu stellen. Von dieser Moglich
keit machen die Lehrlinge fast samtIich Gebrauch. Verzichtet einer 
darauf, 80· hat er auch kein Gesellenstiick anzufertigen. 

Einige Werke 270) ha.lten eine C'...esellenprlifung fUr iiberfliissig, 
geben aber leider keine Grlinde dafiir an. Von 35 Firmen halten 

267) Brandt, a. a. 0., 1912, S. 126. 
288) Lippsrt, a. s. 0., 1912, S. 8. 
268) v. Vo13, a. s. 0., 1911, S. 294. 
270) 'Stolzenberg, s. a. 0., 1919, S. 71. 
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nach einer Umfrage 20 eine Priifung ab, fiir die gesamte. Maschinen
industrie dilrfte das Verhii.ltnis allerdings etW&8 kleiner aein. Bei 
einer anderen Umfrage ergab mch bei 63 Werken lI71): 32 verpflichten 
zur Prilfung, nenn stellen sie frai, 22 verzichten darauf. 

Von 37 Werken halten acht die Prilfung allein selbst ab, vier 
zusammen mit der Handwerkskammer, 25 ilberlassen die Prilfung -
bedauerlicherweise - vollkommen den Handwerkskammem. 

Hort die gesetzliche Schulpflicht eher auf als der Unterricht 
an der Werkschule und die Lehrzeit, so findet sich WOhl ll71) zu dem 
Zeitpunkt, an dem die gesetzliche Schulpflicht aufhOrt, eine offent
liche Priifung nnter Mitwirkung der SchulaufsichtsbehOrde; trotzdem 
geht der Unterricht spiiter noch weiter, nnd am Schlusse der Lehr
zeit findet eine regelrechte Gesellenprilfung statt. 

Bei der Regelung der Prilfung durch die Handwerkskammern 
haben mch die verschiedensten Schwierigkeiten ergeben. In einer 
Stadt1l78) hat die Handwerkskammer gefordert, daB die Ausbildung 
durch Leute mit dem kleinen Befibigungsnachweis erfolgt sein milsse, 
daB ein zu vereinba.render Beitrag zur Handwerkska~er oder eine 
erhOhte Priifungsgebilhr gezahlt werden milsae. Eine Firma 974) hii.lt 
zwar die Priifung der Lehrlinge filr auBerordEmtlich vorteilhaft uad 
fiir sehr notwendig, lehnt es aber ab, diese durch das Handwerk 
vomehmen zu lassen. Eine Abhaltung der Prilfung durch die Firma 
mit der Berechtigung, eine dem Gesellen- und Meistertitel entspre
chende Bezeichnung zu verleihen, hat die Regierung abgelehnt I711). 

Bei der WeiterverfoIgung der Angelegenbeit wurde da.s Werk vom 
Handwerk schlieBlich aufgefordert, Mitglied der Schl08aerinnung zu 
werden, um an der Handwerkskammer die Prilfung zu ermoglichen. 
Mit Recht bemerkt hierzu die Fabrikleitung, daB me dann fiir die 
Modelltischler der Tischlerinnung, filr die Former der Topferinn'img 
beitreten milBte. Berichtet wird von der Prilfung der Former durch 
Ofensetzer und von Mechanikern durch Optiker ll78). An mch ist 
es natilrlich ein Unding einen in einer Fabrik ausgebildeten ~ach
arbeiter als Handwerksgesellen zu bezeichnen, zumal die Handwerker 
selbst schon zugeben, daB die Ausbildung OOider grundverschieden 

171) Utzinger, a. a. 0., 1919, S. 102. 
178) Deutscher AusschuB fUr technisches Schulwesen, s. s. 0.; 1912, 

S.175. 
178) FrOlich, a. a. 0., '1911, S. 226. 
17&) LOwe, s. s. 0., S. 4:5 • 
• 71) Deutscher AusschuB fUr techn,isches Schulwesen, S. 253 f. 
178) Sonderdruck des Vereins deutscher Ingenieure, 1914:, Heft 148, 

S.88 und 92. 
5* 
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istl77). Die bisweilen getroffene Einrichtung kann stets nur a.1s Aus
weg gelten, bis eine endgiiltige Regelung getroffen ist. Hierbei BluB 
aber entschieden festgehalten werden, daB ein in der Industrie aus
gebildeter Facharbeiter spii.ter jederz~t die MOglichkeit haben muB, 
sich selbstii.ndig zu machen, sich einen Kleinbetrieb und sei es als 
Handwerker, aufzumachen. Das Handwerk woo ciabei nur gewinnen. 
Die Einfilhrung der Kleinmaschine in den Handwerkerbetrieb wird 
wesentlich gefordert werden. Diese Erlaubnis recht ausz~niltzen 
w:erden aber stets nur sehr wenige Leute in der Lage sein, cia es fiir 
die meisten in der Industrie vertretenen Berufe selbstii.ndige Hand
werke gar nicht gibt. 

Dber das Verhiiltnis von Handwerk zu Industrie ffihrt die oben 
genannte Firma sehr treffend aus 278): .. Von der Hauptsache aber, 
den verwickelten modernen Arbeitsmaschinen, ciavon verstehen unsere 
Lehrlinge mehr als der ehrbarste und tilchtigste Handwerksmeister; 
dafilr sind doch Handwerk und Fabrik gewisse Gegenslitze, ich 
Bleine nicht feindliche Gegenslitze, sondem Gegenslitze, wie z. B. 
ein Schlosser und Schneider auch einen Gegensatz bilden. Sie 
arbeiten mit gaDZ verschiedenen Hilfsmitteln". 

Wegen des grundsitzlichen Untersehiedes zwischen den Lehr
lfugen von Industrie und Handwerk erklii.rt die Regierung 279) es filr 
uDZulii.ssig, die Einhaltung der von den Handwerkskammern filr das 
Handwerk getroffenen Regelung von den Lehrlingen zu verlangen, 
nur die Zahlung einer erhOhten Priifungsgebfihr darf gefordert werden. 
Vielfach 1180) z. B. in Wilrttemberg ist die Handwerkskammer aber 
gar nicht in der !.age, den PriifungsausschuB zweckentsprechend zu 
besetzen, weshalb man in Bayem, wo ahnliche Schwierigkeiten auf-. 
traten, die Einsetzung von gemischten AusschiisseIi angeordnet hat. 
19181181) ist der Verein Deutscher Maschinenbauanstalten bei dem 
zustii.ndigen preuBischen Minister vorstellig geworden, worauf ihm 
der Bescheid wurde, daB die Handelskammem besondere Ausschiisse 
fflr die Priifungen bilden "konnten, cia sie gesetzlich dazu berechtigt 
seien. Eine Neuordnung durch die Novelle zur Gewerbeordnung 
wurde als moglich hingestellt, fflr ·die Dauer des Krieges aber ab
gelehnt. Anderseits wird berichtet 2811) , daB der HandeJsminister 
und das Oberverwaltungsgericht in PreuBen den Begriff GroBhand-

177) Deutscher' AusschuB fUr technisches Schulwesen, S. 265. 
278) Deutscher AusschuB fiir technisches Schulwesen, B. B. 0., S. 252. 
178) Zentra.lstelle fUr Volkswohlfahrt, S. l18. Er1a8 der preuBischen 

Regierung yom 20. April 1910. 
180) Frolich, B. B. 0., 1919, S. 109. 
881) FrOlich. a. a. 0., 1919, S. 109. 
lSI) Brandt, B. B. 0., 1919, S. 221. 
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werk gebildet haben, unter den viele Fabrikbetriebe fielen, die dann 
logischerweise auch den Handwerkskammem angehoren wiirden. 
Die beste LOsung fUr die Prilfung der Industrielehrlinge ist wohl 
die Vornahme durch Industrieausschiisse oder etwaige· Industrie
kammem, nicht durch Handwerkskammem oder, wie auch 1912 
schon Vorschlige gema.cht wurden 983) , die aber genau 80 verfehlt 
wii.ren, durch Handelskammern. 

Teilweise Priifung. Ein anderer Weg ist der, daB die theo
retische Prilfung an der Werkschule ala voUgiiltig anerkannt wird 
und ihre Ablegung von der miindlichen GesellenprUfung befreit. In 
der Tat findet ·sich, wenn auch selten, dieser Mittelweg28'). Die 
Fachschulen mit Werkstattenbetrieb haben ihre AbschluBpriifung 
ahn1ich· geregelt. . 

Mitunter 986) wird eine Art GeseUenprQfung abgehalten, und 
zwar auch theoretisch und praktisch, aber nur von einem von der 
Fabrik eingesetzten Prilfungsau88chuB, der keinerlei vom Staat an
erkannte Befugnisse hat. An anderer Stelle 288) wird nur die An
fertigung eines Gesellenstiickes verlangt , von dessen Ausfall die 
Entlassung aus d8l' Lehre abhii.ngt. Auf eine theoretische Prilfung 
wird verzichtet. 

Die Auswahl der anzufertigenden Arbeit erfolgt meist du~h 
Meister und Betriehsleiter, bisweilen 287) auch durch den LehrIing 
selbst. Fehlt iuch die Anfertigung des Gesellenstiickes, so findet 
man da.fQr wohl ala Ersatz eine Ausstellung von Lehrlingsarbeiten, 
bei der die besten Stiioke mit Pramien belohnt werden. Manche 
Firmen verzichten auf die Anfertigung des Gesellenstiickes, halten 
aber eine theoretische AbschluBpriifung ab !l88). Andere bringen die 
Leistungen dar Werkschule ohne AbschluBprufung im Lehrzeugnis 
zum Ausdruck mit der Begriindung, daB der Lehrer die Leistungen 
des Schiilers im IAufe des Jahres genfigend kennen gelemt hat, 
um ein ahschlieBendes Urteil geben zu konnen; . SchlieBlich wird 
an manchen Stellen ein Entla.ssungszeugnis nur auf Wunsch erteilt. 

Da das Priifungswesen von der Industrie allein nicht geregelt 
werden ka.nn. muB baldiges Einvemehmen mit der Regierung und 
den Arbeitnehmer-Organisationen erstrebt werden. unter Beoba.chtung 
der dargelegten Gesichtspunkte. 

188) Deutscher AusschuB fUr technisches SchulweseD, 8. a. 0., S. 272. 
18') Free, a.. a.. 0., 1912, S. 174. Frolich, a.. a. 0., 1919, S. 110. 
185) Lippart, a.. a. 0., 1912, S. 8. 
188) FrOlich, a.. a. 0., 1912, S. 17. 
187) Lippart, a. a. 0., 1912, S. 18. 
288) Free, a. a.. 0., 1912, -So 175. 
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Die Zeit, von neuem an diese Frage heranzutreten, dilrfte jetzt 
gekommen sain. Es ist daffir Sorge zu tragen, daB die Priifung 
der Industrielehrlinge einer besonderen Instanz, etwa den Arbeits
kammem oder den BezirkswirtschaftElraten ilbertragen wird. 

3. Weitere Verwendong der aosgelemten Fach
arbeiter. 

Die Erfolge einer geordneten LehrIingsausbildung werden allge
mein &Is gut bezeichnet 9811). Diese bietet die Moglichkeit, einen zu
friedenen und seBhaften Arbeiterstamni heranzuziehen, da die An
hanglichkeit der Lehrlinge allgemein betont wird. Es sollen etwa 
zwei Drittel der ausgelemten Facharbeiter 290) bei der Firma bleiben 
oder nach kurzer Wanderschaft zu ihr zurUckkehren. Geklagt wird 
nur von einem Werk ilber sehr umfangreiche Abwanderung nach 
AbschluB der Lehrzeit 2111), doch muB bei dieser Angabe bedacht 
werden, daB es sich um eine Berliner Firma handelt, in deren Nahe 
auBerordentlich zahlreiche andere Arbeitsmoglichkeiten vorhanden 
waren, und daB dieses Werk selbst zu der Zeit, da die Mitteilung 
gemacht wurde, erst sait zwei Jahren eine Lehrlingsabteilung in der 
Werkstatt 'eingerichtet hatte. An anderer Stelle 2112) kehren die Ar
beiter gem nach Beendigung ihrer Militirzeit zu der Firma, die sie 
ausgebildet hat, zurUck. 

In groBer Zahl gehen nach Verlauf der Lehrzeit bei einer Ver
waltung 2118) die Former in die Fremde, doch kehren sie spater in 
umfangreichem MaBe wieder zurUck. Diese Erscheinung findet sich 
auch noch bei anderen Berufen. 

Mitunter ll94) werden die jungen Leute sogar von ihrer Firma 
veranlaBt, auf die Wanderschaft zu gehen, urn Neues zu lemen. 
Man hofft' dabei, daB sie spater doch wieder zu ihrer alten Lehr
stitte zurUckkehren, und in der Tat kann berichtet werden 211G) , daB 
ein groBer Teil, und zwar gerade die besten Facharbeiter, den Weg 
zu der alten Firma, die sie ausgebildet hat, zurUckfinden. Findet 
die Rilckkehr nicht zur alten Lehrwerkstatte statt, so doch haufig 
zu irgendeinem andem Betrieb t98) , an dem frilher gearbeitet warde 
und zu dem noch alte Beziehungen oder sonstige Bande bestehen. 

88.) Rieppel, a.8. 0., 1911, S. 5. 
180) Rieppel, B. B. 0., 1911. S. 5. Sulzer, a. 8. 0., 1911, S. 246. 
a'l) Altenrath, 8. B. 0 .• 1912. S. 232. 
1'1) Schumann, a. 8. 0., 1911, S. 27. 
183) Sulzer, B.8. 0., 1911, S. 246. 
m) Lippart, 8.8. 0., 1912. S. 9. 
Btli) FrOlich, B. 8. 0., 1912, S. 19. 
1181) Schumann, B. 8. 0., 1909, S. 141 f. 
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Einige Untemehmungen tausohen die Lehrlinge ihrer einzelneri 
Werke gegeneinander aus oder schlieBen 29'1) mit anderen Firmen 
Vereinbarungen ab dahingehend, daB ein gegenseitiger Wechsel aus
gelernter Faohar'beiter sta.ttfindet. Die Erfolge dieser Einrichtung 
sind recht zu&iOOenstellend. 1m Gegensatz hierzu streben andere 
Werke danach, die ausgebildeten LehrJinge moglichst lange Zeit.im 
eigenen Werke zUriickzubehalten, um wenigstens einigermaBen einen 
Nutzen f1lr die aufgewendeten hohen Ausbildungskosten zu haben. 

Ein Teil der besten Schiiler erhii.lt die Moglichkeit, der Weiter
bildung!lIlB), sei es durch Unterricht in gewerblichen Fichern oder 
Sprachen, manchmal sogar wahrend der Arbeitszeit, sei es' durch 
Teilnahme an Kursen fiir Vorarbeiter und Meister, oder durch kosten
lose Entsendung auf eine Fachschule. Doch wenn auch ein Teil 
der Lehrlinge hierfiir ausgewahlt wird und ausgewii.hlt werden muD, 
wenn auch ein weiterer kleiner Teil vor allem nach Besuch der Fach
schulen auf Biiros abwandert, die Hauptsache bleibt dooh die Sorge 
fIir den Nachwuchs an gelemten Facharbeitem f1lr die Werkstatt. 

II. Ungelernte Arbeitel'. 
Eine zweite Gruppe von Arbeitem der Maschinenindustrie, fur 

deren Nachwuchs gesorgt werden muD, sind die Ungelemten. Es 
sind dies Leute, die keinen bestimmten Beruf, zu dem eine lii.ngere 
Ausbildung notwendig ist, ergreifen, sondem sich allen den Arbeiten 
zuwenden, die sofort oder nach sehr kurzer Erklarung vollkommen 
verrichtet werden konnen. 

Bedad. Wie groB der BOOarf der Mai!chinenindustrie an solchen 
Leuten ist, und wie mch infolgedessen die VerhaItnisse fiir den Nach
wuchs, die sog. jugendlichen Hilfsarbeiter gestalten, IaBt mch schwer 
feststellen. Einmal stehen Zahlen hieriiber fiir die Maschinenin
dustrie allein nioht zur Verffigung, und zum anderen ist die Be
schil.ftigung in den einzelnen Werken zu verschiOOenen Zeiten auBer
ordentlich verschieden, da sie in hohem Ma.Be 'Von dem ~hil.ftigungs
grad des Werkes abhingt. Bei Naohlassen der Arbeit in den Fabriken 
werden die Unge1emten zuerst und dort ent!assen, bei Hoohkon-

1t7) LOwe, a. 8. 0., S. 50. Sto1zenberg, Austausch gelernter Lehrlinge, 
Werkstattechnik, 1913, S. 49. 

t88) Lippart, 8.8.0., 1912, S. 8. 



72 Ungelemte Arbeiter. 

junktur werden me in groBem. Ma.Be eingestellt. Um aber doch einen. 
wenn aueh unsiehenm AnhaItspunkt zu erhalten. seien einige Zahlen 
von jugendliehen Ungelernten angefiihrt. die ZW&l' ftir die gesa.mte 
Industrie ge1ten, mutatis mutandis aber aueh ftir die Maschinen
industrie Anwendung finden konnen. Der gemeinsame Ja.hresberieht 
der gewerbliehen FortbUdungsschulen des rheinisch-westfiiJischen In
dustriebezirkes . gibt an: 

1912 
1914 

Geeamtzahl 
15463 
18878 

Ungelernte: 
Industrie % 

13036 84 
15561 83 

Handwerk 
2427 
3317 

% 
16 
17 

Der Bedarf der Industrie an ungelernten Jugendlichen ist also 
gewaltig graDer aJs der des Handwerks. Ftir das gesamte gewerb
liehe FortbUdungsschulwesen wird die Zahl der Ungelemten auf etwa 
ein Drittel BiLmtlicher J ugendlichen geschii.tzt lIII9). 

In Gelsenkirchen waren vorhanden 800): 

Lehrlinge in der Industrie 
Hilfsarbeiter in der Industrie 

1914/15 
570 

1082 

1915/16 
441 

1170 

Einen genauen RiiekschluB lassen diese Zahlen aber nicht zu, 
da sie immer nUr einen TeU der wirklich vorhandenen Leute angeben. 
da erstens nicht ilberall FortbUdungsschulzwang besteht, zweitens 
Lehrlinge, zum TeU auch Ungelemte in eigenen Werkschulen unter
richtet werden. u,nd drittens Ungelemte vom Schulbesuch befreit 
sind, wii.hrend ftir Lehrlinge Schulzwang besteht. Bei einer Maschinen
fabrik 801) finden sich etwa 700 Lehrlinge gegenilber etwa 1000 un
gelemten Jugendlichen im Oktober 1918. Da die Maschinenindustrie 
eine groDe Anzahl hoohwertiger Facharbeiter benotigt. dtirften diesa 
Verhii.ltnisse die Zahlen der Ungelemten. eher zu hooh aJs zu niedrig 
angeben, zumal ~u der Zeit. aus der die Angabe stammt, nur Heeres
material hergestellt wurde und viel Transportarbeiten und leichtere 
Facharbeiten fiurch Unge1el'Jlte zu verrichten waren. 1m Kriege hat 
ja ilberhaupt in der Industrie ein auBerordentlich starker Bedarf an 
ungelemten Arbeitem bestanden, so daB auch gelemte Handwerker, 
wie Bicker usw. wegen der hohen LOhne ale ungelemte Arbeiter in 
Fabriken Beschii.ftigung suchten und fanden. Eine Tatsache, die 
allerdings auch schon lange Zeit vor dem Kriege (1909)801) festgestellt 
werden konnte . 

• It) Dominikus, Vortrag fiber Ungelernte, mitg. im Bericht fiber den 
fiinften preuBischen ·FortblldUDg88Chultag 1913, S.33. 

1M) Jahresberioht, S. 11. 
181) Thyasen. 
ItS) Sorer, a. ... 0., 1911, S. 198. 
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Ungelernte werden in jedem Alter besohiftigt und eingestellt. 
Man wird sie ala "Jogendliche" bezeiohnen in LiLndem mit Fort· 
bildungsscb.ulzwang bis zur Beendigung der Schulpflicht. in anderen 
Staaten bis zu dem entsprechenden Alter. Ein bestimmtes Alter ist 
a1s unterste Graze fOr dauemde Beschiftigung vorgeschrieben. vor 
dessen Erreichung aber auch eine stundenweise Verwendung ala Lauf
b1l1'8Ohe stattfinden kann. 

Die Vorbildung ist wechselnd. Es gibt solche. die mit abge
schlossener Volkssohulbildung eintreten und solehe; die. wenn sie das 
entsprechende aohulpflichtige Alter hinter sich haben. aus irgend
einer unteren YolksaChu1klasse abgehen. -Vorschriften von seiten des 
Werkes iiber die Vorbildung bestehen naturgemii.B nicht. 

Familienverhii.ltnisse spielen eine groBe Rolle. J ooge Leute. die 
an sich eine gute Vorbildung haben und auoh Interesse zeigen. eine 
geordnete Lehre durchzumachen, mUssen darauf ftrZiohten. da sie 
gezwungen sind. magliohst rasch Geld zu verdienen und zum Unter
halt der Familie beizutragen. Die Einsohulung der unge1emten Jugend
lichen war leider bei der Werksohule, von der die entspreohenden 
Angaben bei den Lehr1ingen entnommen wurden 308). nooh nicht vollig 
durchgefiihrt,' so daB die Zahlen hierfiir nioht zur Verfiigung stehen. 

Das Verhiltnis zum Arbeitgeber ist auBerst lose, meist kann es 
ohne weiteres von beiden Seiten gelast werden. Irgendwelohe Vor
schriften. den jungen Arbeiter aus erzieherischen Grfinden zu ver
anlassen, liDgere Zeit an ein und derselben Arbeitsstitte zu bleiben" 
worden nirgends gefunden. 

Unterrieht. Der Natur der Sache nach filIt eine praktische 
Ausbildung fOr den ungelemten Arbeiter aus, da er sioh gerade hierin 
von dem Lehrling unterscheidet. Es ist zwar ein Untersohied. ob 
auch ein' Ungelemter mit 'Oberlegung arbeitet oder nicht. dooh wird 
hier alIes leider nooh den guten Ratschlii.gen der a.lteren Kameraden 
und dem eigenenBeobachtungs- undNachdenkungsvermogen iiberlassen. 

Bei der schulmi.Bigen Unterweisung erhebt sioh die Frage, soil 
der Ungelernte zum Besuoh der Fortbildungssohule gezwungen werden 
oder nioht' Die Meinuogen hierilber sind geteilt.. An manohen 
Ste11en besteht ein Zwang zum. Besuoh der Fortbildungsschule oder 
Werkschule. an anderer Stelle verzichtet man darauf und iiberliBt 
die jungen Leute nach dem Verlassen der Volkssohule mch seJbst. 
Von den 23 Werkschulen del' meohanischen Industrie unterriohten 
vier die ungelernten Arbeiter mit. 19 unterlassen es 80I). Wie viele 

808) Thyaaen. 
acK) Free. a. a. 0.. 1912. S. 185. 



74: Ungelemte Arbeiter. 

von diesen 19 ihre Ungelemten in die Allgemeine FortbildUngsSohuJe 
sohioken, ist hierbei nioht gesagt. 

Von der theoretisohen Ausbildung der Leute, die keine Lehre 
durohmaohen, wird mitunter sogar abgeraten, da. me widerwillig am 
Unterrioht teilnehmen und infolge ihrer Unaufm.arksamkeit keinen 
Nutzen davon haben BOII). Vor a.llem gilt dies ffir Auslii.nder, die in
folge mangelnder Kenntnis der deutsohen Spraohe dem Unterrioht 
nioht folgen konnen. 

Bei dar Einfiihrung des Sohulzwanges ist zunii.ohst zu bedenken, 
daB er nur fiir ein groBeres Gebiet eingefiihrt werden kann. Bei 
Lehrlingen ist ein theoretisoher Sohulunterrioht ohne weiteres begreif
lioh. Bei den Ungelemten jedooh wird der Zwang, die Sohule zu 
besuohen, fa.lls er etwa nur in einer Stadt besteht, eine Abwanderung 
der Arbeitskrifte in die Umgegend zur Folge baben. Hierbei ist 
vor' a.llem an die Verhaltnisse im rheinisoh-westfii.lisohen Industrie
gebiet geda.oht, wo wegen der zahlreioben Verkehrsmogliobkeiten der 
Junge bei seinen Eltem wohnt und im nii.ohsten oder iibemii.ohsten 
Ort arbeitet. 

DaB aber andererseits bei den jungen Leuten oft auoh ein auJ3er
ordentliohes Bediirfnis nach Unterrioht besteht, wird nicht bestritten. 
In Kiel sollte zunii.ohst ein freiwilliger Unterrioht fiir die ungelemten 
Arbeiter eingariohtet werden. Da allgemein angenommen wurde, da.J3 
da.s Material dieser Sohiiler sehr sohlecht sei und widerwillig gelemt 
werde, hatte man zunii.ohst Sohwierigkeiten, Lehrer ffir diesen freiwilligen 
Unterrioht zu finden. Es stellte sioh aber im Laufe der Zeit heraus, 
daB der Eifer in diesen Klassen sehr graB war, so daB der Unter
rioht goten Erfolg hatte und den Herren, die ibn erteilten, viel 
Freude bereitete. Es handelt sioh hierbei zumeist um Leute, die 
gem eine Lehre durchgema.oht hatten, aber aufs Geldverdienen an
gewiesen waren. Die zahlreiohen Klassen fiir freiwillige SohiilerB08), 
die moh an Fortbildungssohulen finden und einen regen Besuch auf
weisen, werden in der Haupts&che von ungelemten J ugendliohen 
aufgesuoht. 

Von seiten der Arbeitgeber wird vielfa.oh ungern gesehen, wenn 
die . Sohulstunden in die Arbeitszeit fa.llen. Man strii.ubt sioh von 
dieser Seite deshalb gagen den Sohulzwang fiir Ungelemte BO?), da. in 
diesem Falle der Arbeitgeber eine EinbuJ3e an Arbeitskraft 4at. Wird 
dagegen dar Unterrioht abends na.oh WerkstattsohluB abgehalten, so 

106) Free, a. a. 0., 1912, S. 149. 
808) Gemeinsamer Jahreabericht dar rheinisch-westfiiJischen Ip,dustrie

hezirke 1914. 
807) Dominikua, a. a. 0., 1913, S. 26. 
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ist die Gefahr groB, daB die Jungen mude sind und nicht aufpassen. 
TrotzdelI). aber wird, um Widerstande auszuschalten, als trbergang 
empfohlen, sich nach der Werkstatt zu richten und die Stunden auf 
den Abend zu legen. ZweckmaBig ist auch die Benutzung der freien 
Samstagnachmittage zu diesem Zweck. 

Die Tendenz geht dahin, auch fur Ungelemte die Schulpflicht 
einzufiihren, und auch hier wieder die Vormittagstunden zu benutzen. 
Da diese Leute des Ruckhaltes, den die geordnete Lehre bietet, ent
behren mussen, ist besondere Sorgfalt' auf sie zu verwenden. 

In der Schule empfiehlt sich eine scharfe Trennung der Lehr
linge von den ungelemten jungen Arbeitem. Von den beiden vor
handenen Moglichkeiten, daB der Lehrling heilsam auf den Hilfsarbeiter 
oder dieser nachteilig auf jenen einwirke, ist die zweite wahrschein
licher und wegen ihrer groBen Gefahrlichkeit unter allen Umstanden 
zu vermeiden. Der jugendliche Hilfsarbeiter wechselt seine Arbeits
statte, wann und so oft er will, wahrend der Lehrling wahrend seiner 
ganzen Lehrzeit im selben Werk bleibt. Der Wunsch, diesen haufigen 
Wechsel nach Beendigung der Lehrzeit mitzumachen, darf wegen 
seines Nachteiles fUr den Lehrling und seine Ausbildung nicht auf
kommen; zudem wird der Hilfsarbeiter hoher entlohnt als sein in der 
Lehre stehender Altersgenosse, und dies konnte bei dauemdem ge
meinsamen Unterricht diesen' verariIassen, die Lehre aufzugeben, um 
sich auch hohe Verdienstmogliohkeiten zu sohaffen. Dieser Naohteil 
ist vor allem im Kriege sehr deutlioh in die Erscheinung getreten. 
Bei Trennung der Klassen aber wird der Lehrling sioh stets bewuBt 
sein, daB diese augenblicklich geringere Bezahlung durch an~ere 

Sachen, z. B. besseren Unterrioht, ausgeglichen wird. 

Dazu kommt, daB der Zweok der Schule bei den beiden Gruppen 
doch verschiedener Art ist, da der Lehrling in erster Linie berufs
kundliches Wissen und Konnen sich aneignen muB, was beim un
gelemten Arbeiter wegfallt; dessen Lehrplan dilrfte sich mehr auf 
allgemeine Facher beschranken, obwohl auch hier immer Anlehnung 
an die berufIichen VerhaItnisse, etwa die im Werk, zu suchen ist. 
Es wird sogar gewamt 308), in der Ausbildung der ungelemten Arbeiter 
zu weit zu gehen, da wir in Deutschland fUr die Maschinenindustrie 
eine gewisse Zahl ungelemter Arbeiter unbedingt notig haben und 
diese bei falschem Unterricht der Leute in andere Berufe eintreten. 

Heute schon mUBten wegen zu geringem Angebot zum Teil der
art hohe LOhne an Ungelemte gezahlt werden, daB sie bisweilen mehr 
als hoohwertige Faoharbeiter verdienen. Bei zu weitgehender Aus-

308) Frolich, a. a. 0., 1912, S. 211. 
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blldung wiirde sich niemand fur -die niedrigen Arbeiten finden. Dooh 
scheint diese Sorge ubertrieben zu sein. 

Auf der anderen Seite wird wiederum 309) empfohlen, den Unter
richt der Ungelemten 80 auszugestalten, daB ihnen die Maglichkeit 
jederzeit offen bleibt, dooh noch in eine geordnete Lehre einzutreten. 
Nicht die Schlechtesten werden diese Moglichkeit, von der in der 
Tat Gebrauch gemacht wird, aUSllutzen, und da sie in hOherem Alter 
eintreten, werden sie stets, da sie gereifter sind, vor ihren jungeren 
Kameraden etwas voraus haben. . 

Die Hauptunterrichtsfacher fUr Unge1emte sind: Deutsch, Rechnen 
und Bilrgerkunde. Zu erwigen wire nooh ein Unterricht in Hand
fertigkeiten nach dem Vorbllde Kerschensteiners 810) in Munchen, der 
den Jungen mancherlei Anregungen filr ihre Berufe und die MuBe
stunden gibt und bei manchen Interesse fur ein Handwerk oder 
einen anderen Bemf wecken kann 811). Allerdings bestehen hiergegen 
Bedden wegen der geringen Zeit, die fUr diese Leute zum Unter
richt zur Verfugung steht. 

Ein AbschluB des Unterrichts findet selten, hoohstens durch 
eine kleine miindliche Priifung statt. Ais Disziplinmittel und Strafen 
stehen die in der Arbeitsordnung und Schulordnung vorgesehenen 
Strafen zur Verfugung. Die Jugendpflege richtet sich nach denselben 
Gesichtspunkten wie bei den Lehrlingen. 

Sehr wichtig ist die Wahl der Lehrer bei den jugendlichen Hilfs
arbeitem, denn von ihr hangt es ab, ob der Unterricht Erfolg haben 
BOll oder nicht. 

Ein Praktiker berichtet. darilber 819): 

"Wir Machen in der Fortbildungsschule die Erfahmng, daB 
tuchtig ausgeblldete Lehrer, die in der gewerblichen Fortbildungs
schule Ausgezeichnetes leisten, nooh nicht in jedem Fall die gegebenen 
Lehrer fUr die Klassen der Ungelemten sind; das mag merkwiirdig 
erscheinen, ist aber Tatsache; namentlich die Ungelemten zweiter 
und dritter Qualitii.t wollen ganz besonders aufmerksam beha.ndelt 
sein. FUr sie gehOren an erster Stelle Apostelnaturen, Jugendpfleger
naturen. Es kommt nicht in erster Reihe darauf an, diese Jugend 
im Wiesen auBerordentlich vorwarts zu briogen, das verbietet sich 

801) Deutscher AusschuB filr technisches Schulwesen, 80.80.0., S.250. 
a10) Kerschensteiner, Staatsburgerlio~e Erziehung, S. 49, Jacob, 

Hauptsysteme dar gewerbliohen FortbiidUDgBschulen in Deutschland. 
811) Die Lehrlinge arhalten in den Lehrlingsabteilungen genugend 

umf80888nde Ausbildung. Filr sie 8rubrigt sioh daher der praktische 
Zusatzuntemoht, der (Jacob, 80. a.. 0., S.58) empfohlen wird. 

811) Fiinfter preuBischer Fortbildungsschultag, 1913, S. 35. 
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schon von selbst infolge ihrer geringen Begabung, 80ndem ciarauf 
kommtes 'an, daB aIs Lehrer ein Mann vor ihnen steht, der ein 
warmes Herz hat, der sich in die harte Lage'dieser Jugend hinein
versetzen kann. Ein Mann von diesem Empfinden wird den Un
gelemtpn mit geringerer Begabung, an die ich hier besonders denke, 
ein rechter Lehrer und ein guter Erzieher sein." 

Ill. Angelernte Arbeiter. 
Bedarf. Eine dritte Gruppe von Leuten, ffir die Nachwuchs 

herangebildet werden muB, sind die sog. angelemten Arbeiter; das 
sind Leute, die keine geordnete Lehre durchmachen, sondern nur 
eine Unterweisung in einem bestimmten Sonderfach erhalten. Sie 
erganzen sich aus den Ungelernten und erhalten eine mehr oder 
weniger systematische A'usbildung von verschiedener Daue].". Meist 
handelt es sich hierbei um die Kenntnis von Werkzeugmaschinen. 
Wichtig ist, daB fiir die Tii.tigkeit ein bestimmtes'MaB von Unter
weisung notwendig ist, und daB ohne diesen Unterricht die Tatigkeit 
nicht ausgeiibt werden kann. Ein Hilfsarbeiter, der dauernd Erde 
in einen Wagen schaufelt, iibt auch eine sich dauernd wiederholende 
Beschii.ftigung aus, benotigt aber dazu keine Unterweisung. wohin
gegen ein Arbeiter, der z. B. ein oder mehrere Revolverdrehbii.nke 
bedient, ohne eine Anleitung nicht auskommt. 

Der Beruf der angelernten Arbeiter ist aIs solcher schon seit 
1ii.ngerer Zeit bekannt 313). Ganz gewaltige Fortschritte sind in der 
Ausbildung dieser Gruppe wahrend des Krieges gemacht wordeI\, 
und die Fiirsorge hat eine bestimmte systematische Behandlung er
halten. Man geht wohl nicht fehl mit der Behauptung, da.B der 
Krieg die Klasse der Angelernten in ihrer ganzen Bedeutung ffir die 
gesamte deutsche Maschinenindustrie erst richtig offenbart und ihre 
Ausbildung sehr vervollkommnet hat. 

An Arbeiten kommt vor allem die Bedienung der Werkzeug
maschinen wie Hobelbii.nke, Frii.smaschinen, Bohrmaschinen, Revolver
drehbii.nke und automatische Drehbii.nke in Frage. 1m Kriege hat 
man auch angelemte Schlosser, Mechaniker und Dreher ausbilden 
miissen. 

813) Deutscher Ausschu.13 fUr technisches Schulwesen, a. -.0., 1912, 
S.301. 
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Der gew&ltige AUfschwung in der Anwendung der Bearbeitungs
maschinen ho.tte do.zu geffihrt, do.B man den Beruf des Drehers wieder 
unterteilen· muBte; wii.hrend nun einige Firmen dies durch EinsteUung 
regelrechter Lehrlinge fiir Frisma.schinen usw. t8.ten, die nur ein 
Ja.hr weniger lemen &Is die Dreher 8H.), werden an anderer Stelle 
Hilfsma.schinenlehrlinge da.ffir verwendet 311) . oder man stellt fiber
haupt keine Lehrlinge do.fiir ein, sondem sucht mit angelemten 
Arbeitem o.uszukommen 816). 1m letzten Fo.lle k1a.gt mo.n do.nn fiber 
zu geringeS Arbeitero.Iigebot und zum Teil durch eigene Schuld, do. 
bei der in den meisten Fa.nen leider noch iiblichen Art der Badie
nung einer Ma.schine eine kurze Unterweisung wohl ko.um geniigt, 
sondem eine ordnungsmii.Bige Lehre notwendig ist. 

Andererseits ist es verfehlt, dort, wo mo.n mit Angelemten o.us
kommen kann, die teure AusbiIdung fiir eine Lehre von mehreren 
Ja.hren aufzuwenden, aJIerdings mit der Einschrii.nkung, daB bei zu 
weit getriebenem Ersetzen von gelemten Arbeitem durch angelemte 
die Neigung, eine geordnete Lehre durchzuma.chen, unter da.s not
wendige MaB na.ch1a.ssen kann, do. man bei der Tii.tigkeit &Is o.n
gelemter Arbeiter leichter und sohneller zu groBerem Verdienst kommt 
und sioh doch o.us der Ma.sse der ungelemten Arbeiter hero.ushebt. 

Zo.hlenmii.Big mBt sioh der Bedarf der deutschen Ma.schinen
industrie an angelemten Arbeitem noch nicht feststellen; die ein
zelnen Zweige haben einen verschiedenartig groBen Bedarf, und dieser 
weohselt wieder je na.ch der Art der hergestellten Mascllinen und der 
o.ugenblioklichen Konjunktur in dem betreffenden Sondergebiet. Eine 
wichtige Rolle spielt auBerdem die ArbeitsteiIung und die Fo.briko.tions
methode in den einzelnen Werken. Betriebe, in denen eine Arbeits
teiIung in groBem MaBe durchgefiihrt ist, werden viel angelemte und 
wenig gelemte Fa.charbeiter benotigen, wii.hrend Fabriken, in denen 
die Arbeitsteilung noch nioht fiber ein gewisses Mo.B hinaus durch
geffihrt ist, von dem einzelneil Arbeiter ein groBeres Allgemeinwissen 
ver1angen m1issen, wesh&lb der Bedarf o.n gelemten Arbeitern groBer ist. 

Vor dem Kriege hat man nur in seltenen Fii.11en Frauen an
gelemt; meist war das Angebot von Mii.nnem groB genug, um nioht 
o.uf da.s andere Gesohlecht o.bergreifen zu miissen. Eine Ausnahme 
bildeten die Kemma.cher, bei denen man schon seit 1ii.ngerer Zeit, 
da. sich nicht gen6.gend Lehrlinge meldeten, fiir leichtere, immer 
wiederkehrende Arbeiten Fr8.uen beschii.ftigte817). In groBerem MaBe 
ist man wii.hrend des Krieges dazu fibergegangen, o.uoh weibliche 

au) LOwe, a. a. 0., S. O. 
8U) Altenrath, a. a. 0., 1912. S. 174. 
a18) Deutscher AusschuB fiir technisches Schulwesen, 1912, S. 280. 
817) Brandt, a. a. 0., 1912, S. 113. 
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angelemte Arbeitskrii.fte zu verwenden, da die Manner fiir das Heer 
freigemacht werden muBten. Allerdings war es bisweilen notwendig, 
die Frauen duroh Arbeiter, die z. B. das Einstellen der Werkzeuge 
besorgten, untentlltzen zu lassen818), wobei auf vier bis sachs Frauen 
ein sog. Einsteller om. In anderen FiiJIen 819) besorgen auch diese 
TiLtigkeit die Frauen selbst. Es hingt dies eben von dem jeweiligen 
Grad der praktischen Ausbildung ab. 

Auswahl. Die Auswahl erfolgt unter den Hilfsarbeitern und 
Arbeiterinnen des betreffenden Werkes teils auf eig8ne Meldung bin, 
teils nach Gutachten durch den Meister und die Betriebsleitung. So 
werden die Fihigsten und FleiBigsten ausgesucht. 

Dem Alter nach kommen die verschiedensten Leute unter dieser 
Gruppe zusammen; dooh wird man zu alte und zu junge Manner 
sowohl ale Frauen vermeiden. FUr Frauen wird ale da.s beste Alter 
18 bis 25 angegeben 810), da jfingere Booh zu kindisch, iiJtere aber 
zu ungeduldig seien, Gr1lnde, die auch bei Mii.nnem fUr da.sselbe 
Alter sprechen. Bei diesen allerdings findet man auch eine Auswahl 
der Tfichtigsten und FleiBigsten schon unter den ungelernten Schfilem 
der Werkschulen, die dann zu angelemten Arbeitem herangebildet 
werden, spater vielleicht sogar in eine geordnete Lehre fibertreten. 
FUr Frauen wird nooh angegeben 891), daB ~wi8Chen Verheirateten 
und Unverheirateten kein Unterschied zu bemerken war, daB sich 
aber Dienst- und Zimmermii.dchen am schnellsten einarbeiteten, wahrend 
Landarbeiterinnen zu schwerfiiJIig, solche aus der Industrie zu un
aufmerksam waren. 

Um einigermaBen einen Erfolg und Nutzen fiir die aufgewen
deten Kosten zu haben, findet man die Regelung, daB auf Grund 
eines Vertr&ges die Tatigkeit einige Zeit yom Beginn des Unterrichts. 
an ausgefibt werden muB. 

Ausbildung. Die Ausbildung der angelemten Arbeiter erfoIgte
vor dem Kriege aU88ChIieBIich in der Werkstatt unmittelbar an den 
betreffenden Ma.schinen, die bedient werden soUten. Die Zeit, die
auf die Anlemung verwendet wurde, richtete mch ganz nach den 
persijnIichen Eigenschaften des Lemenden. Die Ausbildung dauerte 
so lange, bis dieser alIes begriffen hatte. 

Je nach den Anforderongen, die an den SchUler gestellt werden .. 
gibt es verschiedene MogIichkeiten, entweder wird nur eine Teil-

818) Schuricht, Verwendung und Ausblldung weibJicher IDlfskrifte, 
mitg. im Erfabrungaa1Dtau8ch fiber AWlbildung von Arbeitskriften und 
zeitgemiBe Betriebafiihrung, 1918, Nr. 13, S. 1. 

81') Bosch. 
liD) Schurlcht, a. a. 0., S. 7. 
'.1) Schuricht, a. a. 0., S. 8. 
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operation beigebracht, und zwar unmitte1bar am ArbeitepJat.., oder 
mehrere verwandte Einzeloperationen m1i88en ebenfalls unmittelbar 
an der Maschine gelernt werden; es werden auch verschiedene Teil
arbeiten von einer Person an demselben Werkstiick ausgeftibrt, wobei 
ala vollkommenste Art getrennte Unterrichtswerkstatten bestehen, in 
die diejenigen gesandt werden, die schon eine der vorhergehenden 
Stufen beherrschen. 1m Kriege ist, da der Bedarf an gelemtem 
Personal gewaltig stieg und die Einzelausbildung deshalb zu k08t
spielig und zeitraubend gewesen ware, das System der Anlemewerk-
8tii.tten sehr stark und mit gutem Erfolg ausgebildet worden. 

Der durchschnittliche Aufenthalt in der Lemabteilung ist vier 
bis fum WachenStI). Eine Firma 818) hat einen Koreus von acht 
Wachen eingerichtet. Die enten fiinf Wachen wird gemeinsam Unter
richt erteilt, in den heiden folgenden das notwendige Sonderwissen 
vermittelt, die letzte Wache durch Wiederholungen und Priifungen 
ausgefiillt. In 18/. Jahren wurden 360 Arbeiterinnen der Werkstatt 
iiberwiesen, 36 muBten ala unbrauchbar wii.hrend der Ausbildung oder 
hei der Priifung ausscheiden. In einem anderen Falle 824) werden 
immer 13 Leute 61/9 Wache lang ausgebildet, der Unterricht ist dahei 
theoretisch und praktisch. In einem dritten FaIle 825) findet nur 
15 Wachenstunden seebs Wachen lang theoretische Ausbildung statt, 
wihrend die praktische Ausbildung am Arbeitsplatz selbst erfolgt. 
Auch nach erfolgter Ausbildung darf die Anlemwerkstatt ihre ehe
maligen Zoglinge nicht aus dem Auge verlieren. Der Rat, sich in 
Zweifelsfa.llen stets . an den Lehrmeister zu wenden, hat spii.terhin 
nach erfolgtem 'Ohertritt in die Betriebswerksta.tte auch gute Erfo1ge 
gezeitigt 818). Ala Unterrichtsfa.cher werden angegeben 827) : 

Robstoffe, 
Messen, 
Lasen dar Zeichnungen, 
Einfache Berechnungen, 
Drehen fjir Dreher, 

Friisen fiir Friiser, 
Schleifen fiir Schleifer, 
Bohren fiir Bohrer, 
HobeJn fiir Hobler. 

Vor allem werden MeBwerkzeuge erklii.rt und Messungen geubt 
werden mUssen. Eine Firma811S) hat.fUr ihre Anlemewerksta.tte ein 

811) Tiessen, Anlemen weiblichar .Arbeitskrii.fte zu Hilfsschlossennnen 
bei der Firma Hasse & Wrede, Berlin, Erfahrungsauatausch, Nr. 13, B.Ilf. 

81a) Bosch, Vortrag yom 15. Juli 1918. 
81') LOwe, a. &. 0., B. 43. 
811) Thyssen. 
BII) Wolf~, Die- Heranbildung ge1emter .Arbeiterinnen bei dar 

Firma R. Bosch, Stuttgart, Bonderabdruok dar Zeitschrift des Vereins 
deutscber Ingenieure, B. 6. 

a17) LOwe, &. &. 0., S. 43 f. 
818) Bosch. 
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auBerordentlich instruktives Buch herausgegeben, das auf der einen 
Seite Text, auf der andern Seite Abbildungen enthii.It und so ein
gerichtet ist, daB man beide Teile jederzeit miteinander vergleichen 
kann. Es enthilt aile notwendigen einfachen Angaben iiber Materialien, 
Handwerkszeuge und ihre Handhabung, Werkzeugmaschinen, Arbeits
vorgang zum Fertigmachen der ArbeitsBtficke, Zusammenbau von 
Apparaten und Lesen von Werkstattzeichnungen. 

Ohne Zusammenhang mit der Industrie finden sich auch ge
sonderte, im Kriege gegriindete Anlernewerkstatten, namentlich zur 
Ausbildung von Kriegsbeschiidigten. Es werden Leute ausgebildet 
und nach Abla.uf einiger Woohen a.ls fertige angelernte Arbeiter an 
die Industrie abgegeben 8111). Es konnen in einem FaIle bei Doppel
schicht gleichzeitig 120 Mann ausgebildet werden, die nach etwa vier 
Monaten ihre Ausbildung beendet haben. Ein wirtsc~aftliches Arbeiten 
diaser Werkstatten wird a1s ausgeschlossen erklirt, do. stets neue 
Kritfte angelernt werden miissen und infolge falscher Bedienung der 
Maschinen und Werkzeuge haufige Reparaturen und ein groBeres 
Aufsichtspersonal notwendig ist. 

Die Verwendung angelernter Arbeiter ist ein gutes Mittel, durch 
eine geringe Ausbildung eine groBe Anzahl aus der Masse der Un
gelernten herauszuheben und hOher bezahlt zu machen, wahrend sieh 
gleichzeitig. bei Anwendung geschickter Arbeitsmethoden die Her
stellungskosten herabsetzen lassen. 

Von Interesse ist, daB bei einer Firma 880) die Frauen spater 
den Wunsch aussprachen, von weiteren Kursen abzusehen, do. sie 
den Mannern die Gelegenbeiten zum Erwerb nicht verringern wollten, 
ein Grund, der im Kriege vollig hinfallig war. 

IV. Meister (V orarbeiter). 
Bedarf. Die Moglichkeiten fUr den Facharbeiter, sich weiter 

auszubilden, sind bei den einzelnen Firmen verschieden; manche 
iiberlassen es dem eigenen Ermessen und dar Energie der Leute, 
weiterhin £fir sich selbst zu sorgen, andere haben Kurse in fremden 
Sprachen, Stenographie, Algebra, Geometrie, Fachkunde und Zeich-

818) Grunewald, AnIernen von ArbeitskrSften ffir die KriegsinduRtrie 
in den· Lehrfabrikbetrieben der Konigl. Maechinenbauschule in Essen, 
mitg. im Erfahrungsaustausch, Nr. 9, S.I. 

a80) Thyssen. 
Seyfert, Arbeitemachwuchs. 6 
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nen 881) eingeriohtet. Auoh an den offentlichen Fortbildt1DpJChulen 
finden mch Stunden, die fOr ausgelemte Leute abgehalten und eifrig 
benutzt werden. Zu uberlegen ist hierbei, ob man auf regebniBigen 
Besuoh dringen, und bei hii.ufigem unentschuldigten Fehlen Aua
sohluB erfolgen lassen soli; durohflihrbar. ist dies nur bei k08tenl08 
erteilten Vortrii.gen. An anderer Stelle werden bei mehreren Firmen 
auch nicht mehr schulpfliohtige Arbeiter zum Besuch der Werksohule 
zugelassen. Bei einer Firma ist sogar der Wunsch der Arbeiter hierzu 
der Grund zur Griiodung einer Werksohule gewesen88!). Die Ab
haltung dieser Kurse nur far ehemalige SchUler der Werksohule er
soheint unzweckmiBig mit Hinsicht darauf, daB oft gerade die tiich
tigsten Leute von auswirts einwandem. Die Weiterbildung ist schul
miBig und erstreckt sich fast immer gleichzeitig auf berufliche und 
allgemeine FicheI'. 

Auch an Fachsohulen mit Werkstattenbetrieb 888) bestehen Fort
bildungskurse fOr Arbeiter, die viel Anklang finden und guten Er
folg haben. 

Doch findet mch eine weitere Vorbildung der ausgelemten Fach
arbeiter nur zur allgemeinen Weiterbildung selten; meist, man bnn 
wohl sagen immer, ist damit die Absicht verbunden, mch zum Vor
arbeiter und Meister empor zu arbeiten. Manchmal setzt diese Ab
sicht sohon friih, noch wihrend der Lehrzeit ein, und geb.t teils von 
den Lehrlingen oder deren Eltem, teils vom Arbeitgeber aus HIU). 
Doch denkt man bei friihzeitiger Ausbildung hier oft nur zunichst 
an die Heranbildung guter Monteure oder man erblickt hier ein 
Mittel, die Leute an die Firma zu fesseln 881). 

In dem BegriH Meister ist hier und im folgenden simtliches 
Aufsichtspersonal zusammengefaBt, das mch aus der graBen Gruppe 
der Facharbeiter erginzt. Die Bezeichnungen, ob Vorarbeiter, Mei
ster, Hilfsmeister oder Obermeister, sind auBerordentlich verschieden 
und gehen duroheinander. 

Der Beda.rf ist zahlenmiBig nicht festzuhalten, dB. die Orga
nisationen der einze1nen Werke zu versohieden sind. 1m Verhiltnis 
zur Zahl der Facharbeiter hat das eine Werk viel, das andere wenig 
Meister. AuBerdem ist auch zu berflcksichtigen, daB auch in an
deren Industrien, die keine Lehrlinge hierflir &usbilden, Meister fflr 
cjie in der Maschinenindustrie gelehiten Berufe benotigt werden, und 

lIS1) ThysseQ.. 
aal) Free, a. a. 0., S. 151. 
saa) Gatte, a. a. 0., 1912, S. 48. 
"') Free, a. a. 0., S. 136. Deutscher AuaschuB fUr techniaches 

8chulwesen, a. a. 0., 1912, S.269. 
131) Matscho.i3, a.a. 0., 1919, S.7. 
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da8 diese aus den Facharbeitem der Masohinenfabriken ergiDzt wer
den mils8en. 

Von den in der Maschinenindustrie hier vorhandenen Berufen 
kommen filr die Meistera.usbiJdung aJle' in Fra.ge, wenn auch in ver
schiedener Stirke; am meisten mfissen aus der Gruppe der SchlOl88r 
hervorgehen, da von ihnen auch die Maschinenmeister UBW. in den 
anderen Industriezweigen gestellt werden mfis8en. 

A.uswah). Dem Alter nach wird man zu alte und zu junge Leute 
vermei<len, zu JUDge haben manchmal Bchwierigkeiten, sicb, den 
notigen Respekt zu verschaHen, zu alte sind mitunter geistig nicht 
beweglich genug. Beetimmte Richtlinien lassen sich nicht aufsteJlen, 
es kommt alles auf die einzelne Person an. An einer Schule 888) 

sind die Meisterschftler 25 bis 35 Jahre alt, doch wird von anderer 
Beite 88,? auch ein hOheres Alter genannt, sogar 40 Jahre und darilber 
sollen vorkommen 888). . 

In bezug auf die Eigenschaften dieser Leute, die zu Aufsichts
personal ausgebildet werden sollen, ist zu sagen, daB man zunichst 
auf tilchtige FachkeDJi.tnisse wird Wert legen milssen, doch auch die 
allgemeine Auffassungsgabe, der Charakter, das persOnliche Auftreten 
sind maBgebend. Leute, die in Fachschulen mit Werkstattenhetrieb 
ihre Ausbildung genossen haben, tun gut, sich erst einige Jahre in 
einer Fabrik praktisch zu betil.tigen, ehe sie daran denken, auf die 
ErJangung einer Meisterstelle zuzusteuem. Eine wesentliche Vor
bedingung fUr die Ausbildung guter Meister ist, daB sie eine sach
gemiBe, vorztigJiche Ausbildung zum Facharbeiter genossen haben. 
EiueJangaben lassen sich hiertiber nioht machen. Fraglich iet, ob 
und nach welchen Gesichtspunkten bei den sich freiwillig meldenden 
nnd auf eigene Kosten lemenden Anwirtem eine Auswahl getroffen 
werden soll. 

Mit VorJiebe greift man duu, Leute des eigenen Betriebes aus
biJden zu lassen, allerdings mit der Einschrii.nkung, daB man sie 
nioht gem ihren friiheren unmittelba.ren Arbeitskollegen nunmehr als 
Vorgesetzte gibt; man versetzt sie in eine andere Werkstatt, bei 
groBen Firmen auch in ein anderes Werk. Aus diesen Grilnden der 
Disziplin kommt es wohl auch vor, daB nur aus fremden Betrieben 
stammende Leute alB Meister eingestellt werden. 

A.usbildug. Die Ausbildung kann auf versohiedene Art ge
schehen. Der Fall, daB man auf eine Unterweisung iiberhaupt ver-

US) Deutscher AusschuB ffir tecbniaohes Schwwesen, 1912, S. 96. 
U7) Romberg, Die Weiterbildung des industrie1len Faoharbeiters, 

JDitg. in Abhandl. usw., Bd.3, 1912, S.71 • 
••• ) Deutscher AusschuB ffir technisches Schulwesen, B. a. 0., S. 296. 

6· 
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ziohtet, sondem einfaoh bewihrte Faoharbeiter zu Meistern bestellt, 
wird immer seltener, do. die Anforderungen, die an die Leute dieser 
Gruppe gesteUt werden, sehr hooh sind und im Laufe der Zeit nooh 
mehr iteigen werden j sie konnen mit Hille eines kla.ren Kopfes a.llein 
nioht ge10st werden, es gebOrt eine Menge positives Spezialwissen duu. 

Um dieses Wiesen beizubringen, ka.nn man entweder zu Abend
und Sonnta.gskursen greifen und so eine Unterbreohung der beruf
liohen Tatigkeit vermeiden, oder man hilt ganzt&gigen Sohulunter
rioht ab. Die Verlegung der Stunden auf die Abende und Sonntag
vormittage ist sehr hiufig j vor allem tritt sie dort auf, wo die 
Teilnehmer die Kosten aus eigener Tasohe bezahlen milssen, do. nur 
wenige es sioh leisten konnen, mehrere Monate oder Jahre auf den 
Verdienst zu verziohten. Fast alle bOheren und mittleren 8811), ja so
gar die niedrigsten Fa.ohsohulen, nii.m1ioh die ffir Lehrlinge"O), haben 
solohe Meisterkurse eingeriohtet j jedooh ist diese Mogliohkeit des Be
suches eines Unterriohts nur den Fa.oharbeitem gegeben, die an Orten 
liii.tig sind, an denen 8ioh solohe Sohulen befinden. Auoh bei den 
privaten und staa.tliohen Werksohulen findet sioh die M6gliohkeit 
fUr Fa.oharbeiter, sioh zum Meister auszubilden 8U), mit dem Vorteil. 
daB der Unterrioht zum Teil in die Arbeitszeit faUt, was eine Ver
mehrung der woohentliohen Stundenzahl und eine Verkfirzung der 
Ausbildungsda.uer zur FoJge hat. Die iibngen Vorzilge. der Werk
schule, insbesondere der Zusa.mmenhang von Betrieb und Sohule, 
von Lehrer und Schiller sind hier ebenso vorhanden, wie dies oben 
bei der Lehr1ingsausbildung ausgefiihrt wurde. 

Eine Fra.ge ist nun, ob die Tellnehmer am Unterrioht ·abends 
na.oh WerkstattsohluB nooh frisch genug sind, um einen Nutzen da
von zu haben. Die Meldungen der Leute sind im allgemeinen zahJ
reioh",), in einigen Fallen aber auoh sehr mangelhaft 84.8). Do. die 
SchnIer in einem bOheren Alter stehen aIs die Lehrlinge und korper
lioh vollig! ausgebildet sind, sollte man annehmen, do.B sie dem Abend
unterrioht gut foJgen konnen, und tatsii.ohlioh werden giinstige Re
sultate von versohiedener Seite beriohtet8"). Man steht sogar teil
weise auf dem Standpunkt, do.B hierduroh eine gute Auswahl der 

II') Romberg, a. a. 0., S. 69 f. 
NO) Gatte, a. a. 0., 1912, S. 58. 
Nl) Deutscher AusllObuLl fUr technisches Schulwesen, a. a. 0., 1912, 

S.269f. 
NI) Romberg, a. a. 0., S. 70. Deutscher AusschuB fiir technisches 

Sohulwesen, a. a. 0., 1912, S. 96. 
"8) Sulzer, a. a. 0., 1911. S.246. 
N') Deutscher AusschuB fiir technisches Schulwesen, a. a. 0., 1912. 

S.96 und 270. 



Meister (Vorarbeiter). 

Besten getrofien werde,. denn wer nicht die Energie aufbriDge, abends 
nach WerkstattschluJ3 nooh aufzupasaen, 80lle Iieber a1lS8Cheiden und 
Facharbeiter bleiben, die Ausbildung zum Meister aber Tdchtigeren 
uberlassen 1141). 

Die andere Art der Unterweisung erfoJgt mit Unterbrechung des 
Berufes und durch Teilnahme !Ill Tageskursen fiber eine kDrzere oder 
lii.ngere Zeit; meist ist die Dauer von vornherein festgesetZt. Das 
Ergebnis ,der erfo1greichen Teilnahme wird. durch eine PrOfaJig, die 
sich fibrlgens auch bei den Abendkursen findet, festgestellt~ Reine 
Werkmeisterschulen gibt es nooh in Bayern, und zwar in Niirn
berg 1148). Der Kursus dauert zwei Semester, wird. zahlreich besucht, 
seine ErfoJge werden geriihmt. In PreuBen bestanden friiher ibn
liche Anstalten, sie muBten aber wegen Mangel an Betei1igung ein
gehen 1147). Hier stehen als Ersatz dafUr die Meisterlmrse an den 
Maschinenbauschulen und iI.hn1ichen Anstalten zur Verfiigung, die 
schon deshalb immer ausreichend besucht werden, weil st&atliche 
Betriebe groBen Wert darauf legen, ihre Meister aus den Teilnehmem 
an diesam Unterricht' zu ergil.nzen. In 1148) 1!'rankfurt a. M. muBte die 
Werkmeisterschule wagen zu geringen Besuches gescblossen werden, 
wi.hrend die Abendkurse im AnschluB an die Gewerbeschule sehr 
viel benutzt wurden. 

Einige Werke gehen auch 80 vor, daB sie besonders tfichtige 
Arbeiter ffir Kurse an Maschinenbauschulen auswii.hlen und die Schul
k08ten tragen, ebenso aber auch den Arbeitern die notigen Mittel 
zum Leben zur Verffigung stellen. Voraussetzung dabei ist, daB der 
kiinftige Meister durch einen Vertrag verpflichtet ist, Ia.ngere Zeit 
nach AbschluB der Schule noch bei der Firma zu' bleiben. Diesa 
Art wird. im Laufe der Zeit nooh viel Verbreitung finden und finden 
miissen. Der Tageskursus bietet den Vorteil, daB die Gefahr einer 
Ermudung der Tei1nehmer ausgeschlossen ist, daB der Unterricht sich 
nicht fiber viele Jahre hinzieht, daB sich der Lemende wi.hrend diaser 
Zeit, da er nicht durch berufliche Titigkeit abge1enkt wird., viel mehr 
auf den Gegensta.nd seines Studiums konzentrieren kann. 

Die Ausbildung ist meist theoretisch, da die notwendigen prak
tischen Kenntnia!e in der Lehre und wii.hrend der Titigkeit als 
Facharbeiter erwor~ worden sind, in den meisten Fillen 80gar die 

UI) Romberg, a. a. 0., S. 72. 
ata) Deutscher AU880huLl ffir technischea Schulweaen, a. a. 0., 1912. 

S.95. 
8&7) Deutacher AUllBChuLl ffir technisches Schulwesen. a. a. 0., 1912. 

S.96 •. 
h8) Deutacher AusschuLl ffir teohnisches Schulwesen, a. a. 0., 1912. 

S.97. 
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Vora1J88etzung zur AWlbildung als Meister da.rstellen. Neuerdings 
wild aber auch empfoblen, und sehr mit Recht, wagen dar hooh
entwicke1ten Werksti.ttentechnik und wagen der ra.schen Fortachritte, 
die diese Entwicldung macht, auch na.ch der praktischen Seite hin 
Ergii.nzungskurse abzuhalten 849). Hier ergibt sich ein Vorteil ffir die 
Ma.schinenbauschulen, da ihnen in ihren Laboratorien solche Unter
richtsmitte1 in ausreichendem MaBe zur Verfiigung stehen. Die Mog
lichkeit 81iO), in diesen Werkstii.tten auch Zeiten aufzustellen, die zur 
Feststellung von Akkordlohn dienen konnten, ist in Erwli.gung zu 
ziehen, wenn auch andere. Stellen geeigneter hierfilr sind. 

Bei der Wahl des Unterrichtsstoffes muS man sich hiiten, die 
Anforderungen zu hooh zu &tellen, eine Gefahr, die zwar schon ffir 
die Lehrlingsausbildung besteht und, - man braucht nur die Lehr
biicher fiir Werkschulen zu OOtra.chten - selten richtig erkannt wird, 
bei Meistern aOOr ganz besonders naheliegt. Eine Firma berichtet 
11ber ihre Erfa.hrungen in diesem Punkte8i1): 

"Man hat den Bildungsstand und da.s Fassungsvermogen des 
Arbeiters dooh zu hooh eingescha.tzt; wir haben una dadurch nicht 
abschrecken lassen; wir haOOn in diesem Winter von vorne ange
fangen, aOOr wir sind in der Auswahl des Lehrstoffes eine Stufe 
oder, ich kann sogar sagen, ein ganzes Stockwerk heruntergestiegen." 

1m einzelnen werden als Fli.cher, die ffir solche Kurse in Frage 
kommen, genannt 3i9) : 

Deutsch, 
Beehnen und verwandte Gebiete, 
Mechanik und Festigkeitslehre, 
Technologie, 
Kalkulation, 
Gewerbliche Bllchfiihrung, 
Werkstattstecbnik und moderne Arbeitsmethoden, 
Staatskunde. 
Soziale und gewerbliche Gesetzgebung. 

Dazu HII) tritt soviel Zeichnen, daB Zeichnungen ohne weiteres gelesen 
und einfacheSkizzen selbst angefertigt werden konnen. Ein Zuviel 

N') Lippart. a. a. 0 .• 1918, S. 6. Lippart. a. a. 0., 1919. S. 10. 
Wagner: Die Weiterbildung der Facharbeiten im Maschinenbau, Leipzig 
1919. S. 113. 

. 860) Wagner. a. a. 0., 1919. S. 114:. 
Ill) Deutscher AusschuO fiir technisches Schulwesen, a. a. O. 1912, 

S. 268.· 
III) Deutscher AusschuO fiir technisches Schulwesen. a. a. 0., 1912, 

S.96. 
118) Romberg. a. a. 0., S. 70. Jurthe. a.

o 
a. 0., S. 75. LOwe, a. a~ 0., 

S.4:3. 
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an Zeiohenunterrioht td.gt die Gefahr in sich, daB die, Leute apiter
hin auf die teohniBohen Bflros gehen wollen, vor allem dann, wenn 
sie nioht sofort eine Stelle als Meister bekommen, sondem nooh 
kurze Zeit als Facharbeiter tatig sein sollen. Ais zweckmiiJ3ig wird 

-sioh erweisen, den Meister so auszubilden, daB er einen etwas groBeren 
"Oberbliok fiber den Werkstattbetrieb bekommt, was unter allen Um
stii.nden fiir seine Tatigkeit als Aufsiohtsorgan von Vorteil ist. 

Wie weit bei den einzelnen Firmen die Meister, vor allem die auf 
Kosten des Werkes ausgebildeten, bei ihrer Arbeitssta.tte bleiben, 
entzieht sich der Kenntnis. 

Doch auch die Meister diirfen sich nioht mit dem, was sie nach 
Erledigung ihrer Schule wissen, begnfigen; auoh sie mUssen sioh 
weiter bilden. Hier bietet sich neben ausreichender Bezahlung ein 
Mittel, die Leute zu halten. Es gilt, ihr Interesse wachzuhalten, 
und duroh Vortrage fiber berufliche und allgemeine Fragen, duroh 
Halten von guten Fachzeitschriften ihre Kenntnisse zu erweitem. 
So wiid sioh die Tatigkeit der Meister immer ersprie8lioher gestalten 
und fiir diesa stete interessant bleiben. 

V. Entwicklungsm6glichkeiten. 
Facharbeiter oder Angelernte' Bei der Betrachtung der 

Entwicklung, die die Fiirsorge fur den Arbeitemachwochs in der 
deutschen Maschinenindustrie in der nachsten Zeit nehmen wird, 
ergibt sioh zunachst die Frage: FUr welohe Arbeitergruppe muB in 
erster Linie gesorgt werden ~ 

Bier gibt as zwei Mogliohkeiten. Entweder kommen die ge
lemten Facharbeiter oder die angelemten Arbeiter in Betracht. Ma8-
gebend hierfiir ist zunachst die Richtung, in der sioh die Technik 
entwiokelt, maBgebend ist die Arbeitsmethode, nach denen in den 
nachsteD Jahren voraussichtlich in der deutschen Masohinenindustrie 
gearbeitet werden wird. Es ergibt sich zuerst die Tendenz, in zahl
reiohen Fallen, in denen friiher die Arbeit von Menschenhand er
ledigt wurde, hierfiir Maschinenarbeit eintreten lassen. In den ver
sohiedenen Lii.ndem tritt diesa Entwioklungseinrichtung aus den 
versohiedensten Griinden auf, wenn auch der Enderfolg fiber~ der
selbe ist. Bahnbrechend ging hier Amerika ~or, wo vor allem die 
Werkzeugmasohinen ausgebildet .worden, undo zwar hauptsii.chlich 
deshalb, weil nioht geniigend Menschen da waren, die die Arbeit 
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hatten leisten konnen und die vorhandenen .Menschen, da sie sich 
die Arbeit aussuchen konnten, die korperlich anstrengenden Tatig
keiten vermieden. Dabei zeigte sich, da8 die Herstellungsk08ten 
durch Maschinenarbeit wesentlich verbilligt wurden, weshalb auch 
andere Lander dazu iibergingen und dazu iibergehen mu8ten, den 
Menachen durch die Maschine 7lU ersetzen. Es ist nun zu unter
suchen, ob man infolge dieser Entwicklung hochwertige, gut aus
gebildete Facharbeiter in geringerem Ma8e braucht, ob man vor 
allem mit angelemten Arbeitem auskomm~ und daher deren Aus
bildung zuerst beriicksichtigen und pflegen mu8. 

In Deutschland ist heute die Lage so, da8 wir auf eine um
fassende Lehrlingsbildung in der Maschinenindustrie Wert legen, da8 
wir die jungen Leute in allen moglichen Fachern und Berufen, die 
mit ihrem Hauptberufe in Beziehung stehen oder damit verwandt 
sind, ausbilden, damit der junge Mann spater iiber ein gewisses 
gr08es Konnen verfiigt und die verschiedenartigsten Aufgaben, die 
an ibn herantreten konnen, zu bewaltigen imstande ist; er wird, 
wenn man so sagen darf, zum Universal-Facharbeiter ausgebildet. 
Nur wenige Leute, vor aUem die Monteure und Meister, sind in der 
Lage, von diesem Universalwissen und Universalkonnen Gebrauch 
zu machen.· Die meisten Leute wenden sich spater bestimmten 
Sonderarbeiten zu, in denen sie sich besonders vervolIkommnen, 
wwend ein Teil des friiher Gelemten unbenutzt bleibt oder nur 
zum besseren Verstandnis der Arbeit dient. 

Der angelemte Arbeiter hingegen erhielt bis vor dem Kriege 
in kurzer Zeit die paar Handgriffe an der Maschine, die er bediente, 
erklart und wurde dann sich selbst iiberlassen. In Amerika war 
man schon friiher in der Ausbildung der angelemten Arbeiter .be
deutend weiter ala bei una, doch wurde im Kriege unter dem Druck 
der VerhaItnisse, ala die· gelemten Facharbeiter fiir das Feldheer 
frei gemacht werden mu8ten, auch bei una auf die Verwendung 
und vor aHem auf die Ausbildung dieser Leute mehr Gewicht gelegt, 
so da8 manches in dieser Hinsicht friiher Versaumte nachgeholt wurde. 
Es gilt, dem Arbeiter nur die eine ganz bestimmte Arbeit zuzu
weisen und ibm die Handfertigkeit hierfiir beizubringen. Er wieder
holt dann Tag fiir Tag, Jahr fiir Jahr diese Tatigkeit. 

Au8er an die weitgehende Verwendung von Werkzeugmaschinen, 
insbesondere von selbstta.tgen und fiir Spezialarbeiten eingerichteten 
ist die Tatigkeit des angelemten Arbeiters noch an eine w.eitgehende 
Arbeitsteilung gebunden. Nach der alten Art gibt man den Auf trag 
dem Meister, der dafiir zu sorgen hat, da8 die HersteHung richtig 
vorgenommen wird und rechtzeitig beendet ist; auch die Tatigkeit 
der Meis,ter ist universal und so umfangreich, da8 es ibm praktisch 
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unmiSglioh ist, sioh um &lIe ibm zugesohriebenen ObJiepDheif.!9l in 
dem MaDe zu kfimmem, wie es notwendig wire, om die Verant
wortung tatsiohlioh iibemehmen zu konnen. Man verlangt von einem 
Meister, daB er ein boohwertiger Faoharbeiter ist, daB er Zeiohnungen 
lesen und einfaohe- Skizzen anfertigen kann", daB er gut zu dis
ponieren vermag, daB er in der La.ge ist, die Zeiten, die zur ~ear
beitung eines Stilokes notwendig sind, festzusetzen, so da8 die Akkord
lohne genau und gereoht bestimmt werden konnen, er muB die 
Verantwortung dafiir fibemehmen, daB die ausgeffihrte Arbeit riohtig 
ist und flott vonatatten geht, er muB ffir Ordnung sorgen und 
fiber &lIes in der Werkstatt orientiert sain; er muB sohlieBlioh ein 
energisoher und gereohter Vorgesetzter sein und diese Tatigkeit so 
ausilben, da8 die Untergebenen die notige Aohtung vor ihm . haben. 
Die Tatigkeit des Faoharbeiters ist ahnlioh universa.l; ihm wird die 
Arbeit iibergeben yom Meister; es wird ihm oft sagar ilberlassen, welohe 
Art der Bearbeitung er wahlt, ob er ein Stilok hobeIn oder frasen 
lassen will. Die Art der Aufspannung auf die Werkzeugma.sohine 
wird. ihm vollig freigestellt und selten kontrolliert.· Der Meister, 
mit zu viel vera.ntwortliohen Sachen bel8.stigt, waIzt einen Tell diaser 
Vera.ntwortung und Arbeit naturgema8 auf den Arbeiter ab. Die 
Folge davon ist, daB diaser Mann seine Handfertigkeit, die er ge
lemt h~t und die seinen eigentliohen Beruf darstellt, nur wahrend 
eines Teiles seiner, Arbeitszeit anwenden kann, im fibrigen aber 
Arbeitsreihenfolge Und Arlen der Bea.rbeitung fiberlegen oder Hand
la.ngerdienste ausffihren mu8. 

Diase Naohteile erkannt und die Mittel fUr ihre Beseitigung 
ausfindig gemaoht zu haben, ist das groBe ferdienat Taylors. Die 
von ihm aufgestellten Prinzipien sind zti bek.a.nnt, " a.1s da8 eine weit
gehende Ausfilhrung hier notwendig wire. Er ist dazu fibergega.ngen, 
das UnmaB von verantwortungsvoller Tatigkeif4, das man einem 
einzelnen Manne aufgeladen hatte, zu baseitigen, und ihm nur soviel 
zu lassen, daB er die Arbeit wirklich so ausffihren kann, um die 
Verantwortung zu tragen. Die Tatigkeit des Meisters teilte er in 
die des Vorriohtungsmeisters, des Geschwindigkeitsmeisters, des PrUf
meisters, des Insta.ndhaltungsmeisters, die dauemd in der Werkstatt 
sind, und zu denen nooh der Arbeitsverteiler, der Unterweisungs
beamte, der Zeit- und Kostenbeamte, sowie der Aufsiohtsbea.mte 8M) 
treten. So hat ein jeder seine bestimmte abgegrenzte Tatigkeit, 
der er seine ganze Kraft widmen kann. 

In ihnlicher Weise sind nun die Verhiltnisse bei den Faoh
arbeitem zu regeln. Ein gro8er Teil der DaOh der alten Art von 

I6t) Taylor-Walliohs, Die Betriebsleitung. S.48. 
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ibm. auszufiihrenden Td.tigkeit, z. B. die Festsetzung der Gesohwindig
keit der Ma.schine oder der Aufspannvorrichtungen wird jetzt vom 
AufsichtspersonaI besorgt. Er bekommt das Werkstiick an seinen 
Arbeitspla.tz, findet Ma.schine. und Werkzeuge in beater Ordnung 
und hat seine ganze Aufmerksamkeit nur auf die ihm vorgeschrie
bene eng umrissene TeiIarbeit zu richten. Zwischen den einzeInen 
Teiloperationen findet eine weitgehende Kontrolle der Arbeitsstiicke 
statt, mit dem VorteiI, daB Fehler friiher entdeckt, Arbeits- .llIld 
Materia.lverluste deshalb geringer sind. 

Eine ja.hrela.nge Unterweisung ist in den meisten Fillen fUr diese 
Titigkeit gar nicht notwendig. Man kommt mit angelemten Leuten 
aus. Diese Notwendigkeit, n'ur mit a.ngelernten Leuten arbeiten zu 
mi1ssen, hat in vielen Fillen in Amerika und wihrend des Krieges 
in Deutschland BOgar den AnstoB zu weitgehender Arbeitsteilung 
gegeben und den Grundsitzen Taylors groBe Verbreitung gebracht. 
Ein Vorteil liegt auoh darin, daB dieser Mann diese seine eine Tatig
keit bis zur kiinBtlerisohen Vollendung beherrsohen lemt und BO ist es 
zu erklii.ren, daB trotz einer weniger gepflegten AusbiIdung manohe 
Berufe, z. B. Hobler und Fraser in Amema hOherstehen alB im 
allgemeinen in Deutschland. 

Es hat nunmehr den Ansohein, ala ob man auf die groBe Zahl 
der gelemten Facharbeiter verziohten und in der Hauptsache mit 
angelemten Leuten auskommen konne; das ist riohtig inBofem, alB 
ein groBer ~eil der Arbeiten, zu denen friiher Facharbeiter notwendig 
waren, von angelemten Arbeitem ausgefiihrt werden. Dooh ist zu 
bedenken, daB diese eben nur ihre TeiIarbeiten konnen, daB Bie bei 
Neuerungen, bei Anderungen und ihnlichen Gelegenheiten eine Zu
satzunterweisung erhalten miiBBen und bei irgendwelohen StOrungen 
und Zwisohenfallen der Hille bedilrfen; da.zu sind denn die Fach· 
arbeiter mit mehrjahriger Ausbildung da, die auBerdem weit mehr 
ala bisher Gelegenbeit finden, eine iiberwachende und anordnende 
Tatigkeit aUBZuiiben und in Stellen des AufBiohtspersonals, der Tay
lorsohen "Funktionsmeister", aufzurUoken; ohne die Handfertigkeit 
zu vernachlii.ssigen, wird es ihnen jetzt mehr darauf ankommen, die 
verwickelten Werkzeugmasohinen zu verstehen, teohnisch zu denken 
und Bich in technisohe Probleme leioht hineinzufinden. Nur die 
groGe Zahl hoohwertiger, gut ausgebildeter Facharbeiter, Monteure 
und AufBiohtsorgane laBt die angelernten Leute und ihre Masohinen 
in ihrem ganzen groBen Nutzen in die Ersoheinung treten; man 
kommt ohne eine geordnete Lehre von mehreren Jahren tatsaohlich 
nioht aus; eine Erfahrung, die man in Amerika in hohem MaGe hat 
roachen miiBsen und die dort zur Einfiihrung einer regelrechten 
Lehrzeit ffir Industriea.rbeiter gefiihrt hat. 
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Eine gewaItige Versohiebung findet a.lso statt. Die grobe korper
liohe Tii.tigkeit der ungelernten Arbeiter, z. B. TransportarOOiten, 
wird vielfach duroh Maaohinen ausgefiihrt, a.us den ungeIemten 
Arbeitem hebt siob auf Grund einer verhii.ltnismii.Big kurzen Unter
weisung die gewaItige Anzahl der angeIemten Leute, die allerdings 
fUr Nebena.rbeiten und Hilfsdienste nie voIlig auf UngeIemte werden 
verzichten konnen. Die FacharOOiter mit guter, jahrelang dauemder 
Lehrzeit dagegen werden in Aufsichts- und Meisterstellen verwendet. 
Der Bedarf an Leuten, die gelemt ha.OOn, wird dah~r kaum viel 
geringer werden bei fortschreitender ~ erwendtmg der Taylorschen 
Grundsii.tze, zumaI auoh fiir einzelne andere Tii.tigkeiten, wie die der 
Monteure, stets eine mehrjii.hrige LeJu:e notwendig bleiben wird. 
merzu kommt die gewa.1tige Steigerung der Gruppe der Angelemten, 
die aus der groBen Masse der Ungelemten herausgehoOOn werden. 
J>er zuerst auftretende nachteilige EinfIuB einer weitgehenden Ar
beitszerlegung d1lrfte sioh,· vor a.11em bei kiirzerer Arbeitszeit, leioht 
kompensieren lassen. Er tritt auch vor allem dort auf, wo die 
Zerlegung in einige wenige mechanische Handgriffe stat~findet, nioht 
aber dort, wo mit der Teilung das Einarbeiten in da.s Verstii.ndnis 
einer verwickelten Werkzeugmasohine notig wird. Bier wii.re eber 
da.s GegenteU zu erwa.rten. Damit fiOOreinstimme~ wilrde die Tat
sache l daB Dreher 31111) die ArOOitsteUung ale .. anregend", Schlosser 
dagegen "a.1s den Geist ermfidend und damit die Anstrengung ver
gr6Bernd" bezeichnen. 

Ob nun rein zahlenmii.Big in Zukunft die Zahl der gelemten Fach
arbeiter geringer sein wird a.1s heute, kann mit Sicherheit noch nicht 
entschieden werden. Die Verhii.ltnisse scheinen aber doch so zu liegen, 
daB vor· a.11em eine gewa.1tige Steigerung der Zahl der· ange1emten 
Arbeiter und zwar der systematisch und gut ausgebUdeten Angelemten 
eintreten wird. Bei den gelemten Facharbeitem wird die Zuna.hme 
aus den a.ngeffihrten Griinden geringer sein. FUr die gesamte Arbeiter
scha.ft kann a.1B Endergebnis eine Hebung, nioht eine Senkung des 
Nivea.us mit Sioherheit erwartet werden, die ausgesprochenen Be
fftrohtungen 8116) ersoheinen nicht gerechtfertigt. Halt gemacht werden 
muB natt1rlich mit der fibermii.Big starken Einstellung ungelemter 
junger Leute, wie dies im Krieg notwendig war. Doch fiihrt die 
Entwioklung von selbst dazu. 

Hebung des BlItlogsgrad.es. Eine zweite Fra.ge, die auf· 
geworfen werden muB, ist die, wie die AusbUdung und damit del 
BUdungsgrsd der Arbeitersohaft gehoben werden kann. Die frfiheJ 

816) Sorer. &. &. 0.. 1909. S. 227. 
811) Lippart, &. &. 0.. 1919. S. 10. 



EntwickluDg8lD.oglichkeiten. 

in der Industrie herrschende Gleichgfiltigkeit gegeniiber dieser Frage 
hat in den letzten Jahren, angeregt duroh Geheimrat Rieppel und 
den Deut8chen A"usschuB fiir technisches Schulwesen, einem lebhaften 
Interesse Platz gemacht. Die BehauptungBi'1), daB die technische 
Ausblldung in Deutschland von oben her einsetze, und daB die 
deutsche Industrie ihren Aufschwung der guten Schulung ihrer F6hrer 
verdanke, wa.hrend der Arbeiter vernachlissigt worden sei, konnte 
frliher mit Recht aufgestellt werden. Heute hat hier aber eine um
fangreiche i\v.derung eingesetzt, die in den oben angefiihrten Zahlen 
zum Ausdruck kommt. 

Der Zeitpunkt, an dem im Leben des ,einzelnen die Erziehung 
einsetzen soli, ka.nn gar nicht friih genug gewii.hlt werden. Von den 
umfangreichen Problemen des groBen Gebietes der Erziehungsfragen, 
die hierbei erortert werden konnten, kann dem Rahmen dieser Ab": 
handlung entsprechend nur ein kleiner Teil gestreift werden. Das 
Elternhaus und die Volksschule spielen eine gewa.ltige Rolle, bediirfen 
groBter Aufmerksa.mkeit und weitestgehender Unterstiitzung. DaB 
im ersten Punkte duroh Ausbildung des Kindergartens, der Spiel
schule und ii.hnlicher Einrichtungen nooh viel geleistet werden ka.nn 
und viel bisher versii.umt worden iBt, liegt auf der Hand. Vor a.llem 
kime es hier wohl zuerst darauf an, da.s Interesse der Eltem ffir 
diesen Punkt und diese Einrichtung zu wecken. Da.s einzigJ} Bei
spiel einer Unterstiitzung der elterlichen Erz~ehung wurde in der 
Fabrikschule der Maschinenfabrik Augsburg-NiimbergBi8) gefund~. 

Die Art der bei una vorhandenen Volksschule iBt seit la.ngem 
viel angefeindet und alB verbes\.erungsbediirftig hingestellt worden. 
Dem Unbemittelten iBt heute ein Aufstieg fa.st unmoglich und an
deren, die ibn erreichen konnten, iBt die in frlihestem Alter ein-

. setzende Trennung in die Vorbildung ffir die verschiedensten Bernfe 
hinderlich. Es mehren sich infolgedessen die Stimmen, die hier eine 
grundlegende Anderung verla.ngen und neben der Schulgeldfreiheit, 
wie me z. B. in England und Amerika. besteht, die sog. Einheits
schule fordem, die sa.mtliche Kinder aus allen St&nden gemeinsa.m 
besuchen und in der ffir a.lle derselbe Unterricht erteilt wird. Die 
Einfiihrung dieser Art des Unte~hts scheint nur noch eine Frage 
1Jehr kur.zer Zeit zu Bein. 

Wichtig iBt auch, daB der Lehrplan und da.s Grundprinzip, na.ch 
dem unterrichtet wird, eine Anderung erf&hrt. Bei una steht zwar 
auch die Erziehung zum tiichtigen Menschen naturgemiB an erster 

.7) Rieppe1, Die Erziehung des Industriearbeiters, Sonderabdruck 
.,Technik und Wirtscha.ft", 1913, S. 2 

.') Maschinenfabrik Augsburg.Niimberg, a. B. 0., S. 34. 
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Stelle; dooh scheint daa Mittel hierzu, das zur Anwendung kommt,. 
nimlich das Lehren eines umfangreichen positiven Wissens nicht recht 
geeignet zu aein; die Unbeliebtheit der Schule und die Freude, die
ein groBer Teil der Kinder bei ihrem Verla.asen empfindet, hat nicht 
zum wenigst;en ihren Grund darin. Man BOllte es einmal versuchen,. 
von diesem Grundsatz abzugehen, den Kindem eine Menge Gedichtnis
wissen beizubringen und BOllte, wie in Amerika 8"9), als oberstes Ziel, 
einsetzen, die Eigenart des Einzelnen mehr zu pflegen und dem 
Jungen vor allem Lust und Liebe zum Lemen beizubringen, BO daB 
er jede Moglichkeit der Weiterbildung ausnutzen will und ausnutzen 
kann. Es bedarf hierzu nur einer Weiterentwlcklung der bereits in 
Deutschland vorhandenen guten Ansitze. 

An einer Stelle 8eO) wird iiber die jungen, Leute mit Beziehung 
auf den Schulunterricht das harte Urteil gefiiJIt: "Aber wo es darauf 
ankommt, den eigenen Verst&nd zu gebrauchen, versagen me. Die
meisten ,bleiben zeitlebens von fremder Meinung abbi.ngig, nament
lich wenn me gedruckt ist." Die Forderung mutet also: weniger 
Wissen, weniger die Ausbildung des Gedichtnisses, mehr 'Oben der 
Denk- und' Urteilskraft. Ein groBerer Raum ist den BOg. Hand
fertigkeiten einzurii.umen, ilann wird auch ein Nachteil der jetzigen 
Erziehungsweise, die MiBachtung korperlicher Arbeit, von selbst 
verschwinden. Wie weit diese MiBachtung heute schon geht, be
weist die Tatsache, daB man duu greifen moB8e1), Lehrlingen das 
Gefiihl beizubringen, me seien "Fachschiiler". Nur BO sind sie zu 
einem Eintritt --in eine Lehre zu veranla.asen. Die groBe-Ftille der 
hiermit zusammenhi.ngenden Probleme, z. B. daB man mit den Augen 
aucli nooh andere Dinge als nur Buchst&ben sehen kann, moB der 
Behandlung an anderer Stelle vorbehalten bleiben. Eine richtig ge
leitete Volksschulerziehung _ ist daa erste Erfordernis fiir eine erfoJg
reiche soziale V~hnung. 

Ein weiterer Punkt, der erartert werden moB, ist daa Alter, bis
zu dem die Schule besucht werden soIl. Die Anhii.nger einer Ver-
1ILngerung der Schulpflicht bis zum 15. Lebensjahre gewinnen stet&. 
an Zahl, und wenn man sieht, in welchem Zustande sich oft die' 
14:jii.hr.igen Lehrlinge oder jugendlichen Hilfsarbeiter· befinden, denen 
die AnstreJigungen eines aufreibenden Berufes zugem.utet _werden und 
die daneben maglicherweise nooh abends die Fortbildungsschule be
suchen sollen, so kann man sich der Einsicht, daB hier durch ein Jam 

818) Schuchart, Arbeiter. und Lehrlingserziehung in den Vereinigten 
Staaten, Werkstattstechnik, 1913, S. 325 f. . 

-> Schmidt, Die Gestaltung der Volksschule nach den Bediirfnissen 
der Zeit, Leipzig 1919, S. 11. 

881) Gatte, a. a. 0., 1919, S. 48. 
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lingeren Schulbesuohes korperlioh und geistig viel gewonnen wire, 
nioht versohlieBen. Der EinwUrf, d~B del' Junge' ein Jam Verdieost 
verliere, ist weniger schlimm als es zuerst scheint. Von den duroh 
Wegfall del' militli.rischen Dienstpflioht gewonnenen zwei Jahren kann 
eiI)es niOOt besser a.ls zur Verlingerung der Sohulpflioht verwendet 
werden. Zwischen' einem 14jihrigen und einem 15jihrigen Jungen 
ist dooh ein gewaltiger Untersohied. Er ist korperlioh kriftiger und 
geistig ernster. Ein Vorteil ergibt sioh dabei auoh filr die theoretische 
Ausbildmag, da in dem einen Jahr schon eine Menge gelemt werden 
kann, das soost der Fortbildungsschule zugefallen wire. Vorausgesetzt 
muB dabei werden, daB jeder die Volksschule tatsli.chlioh bis zu Ende 
besuoht und nioht wegen mangelhafter Leistungen eine oder mehrere 
Klassen wiederholen muB. Dei wem dies der Fall ist, der muB bei 
der Einstellung als Lehrling besonders sorgfiltig auf seine Eignung 
bin geprlift werden. 

DaB die Industrie wegen der besseren Eignung der 15- und 
16jihrlgen Jungen vielfaoh solohe einstellt, und sie vorher als Lauf~ 
bursche verwendet, daB andererseits einige Werke nur durch die 
Sorge, daB ein Verbummeln eintreten konnte, davon abgeha.lten 
werden, die gleiohe Einriohtung zu treffen, ist oben ausgefiihrt 
worden. Interessant ist, daB man sioh auoh in England mit dem 
Gedanken trigt, das sohulpfliohtige Alter auf 15 Jahre zu erhOhen 1189). 
In Amerika werden wegen der gesetzliohen Bestimmungen und der 
geringen Leistungen der jungen Burschen Lehrlinge unter 16 Jahren 
;Sebr selten eingestellt 8811), oft sind 17-22 Jahre normal 884). Ein 
spiterer Eintritt als' 15 oder 16 Jahre kommt aber bei uns bum 
in Fraga, do. bei sachgemiiBer Behandlung das Interesse filr den 
Beruf in diesem Alter am groBten ist. Allerdings muB trotzdem' 
immer die Moglichkeit bestehen, noch spli.ter in eine ordnungsmiBige 
Lehre einzutreten. Die Frage der Berufsberatul!g, die neuerdings 
.sehr stark in den Vordergrund getreten ist, verdient alle Beachtung 
und Forderung. Wenn auch mit einer Reform der Volksschule nach 
oben mitgeteilten Gesiohtspunkten ein Fehlgriff in der Berufswahl 
weniger oft vorkommen wird, 80 ist dooh auf eine' systematische 
saohgemiBe Beratung zu aohten. Dar groBte Erfolg ergibt sich wohl, 
,wenn die samtlichen Jugendlichen eines Bezirkes sioh bei ihrer Schul
entlassung an eine Zentra.1stelle wenden, an die die Industrie ihrer-

881) Vorsohlag des Ausschusses des Bord of Trade, Werkzeugmaschine, 
1918, S. 369. 

888) Schuchart, a. a. 0., S. 366. Alexander, Die praktische Ausbil
dung von gelernten Arbeitern und technischen Beamten in der mechani
schen Industrie der Vereinigten Staaten von Amerika, Berlin 1914, S. 69. 

38') Schuchart, &. &. 0., S. 370 und 399. 
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seits ebenfalla herantritt. So siemlieh alIes hingt hie .. bei aher von 
der Auswahl der riohtigen Leute f1ir die Tii.tigkeit als Berater abo 

Zur Hebung 4er deutsohen Arbeitersohaft spielt neben der Vo!ks
schule auoh die Fortbildungsschule eine groBe Rolle. Das . bier in 
Deutschland nooh viel zu tun ist, namentlioh fiir die Industrie, wurde 
oben bei der Besprechung der theoretischen Ausbildung gezeigt. 
Allerdings darf die Sorge hierfftr nioht so weit gehen, daB die prak
tische Ausbildung daneben vernaohlii.ssigt wird; diesa ist immer die 
Grundlage der Lehre und mu8 as bleiben. Andere Staaten, wie 
England und Amerika, die viel mehr fiir die Pf1ege des Unterrichte,s 
Erwachsener und Heranwachsender tun, konnen una gute Vorbilder 
geben, lehren una aher gleichzeitig, una-da.rflber kIar ~u sein, daB 
die la.ndlii.ufige Ansicht, Deutschland habe das baste Schulwesen wohl 
nur fur die hOheren Schulen, nicht aber fiir die Bildungsmoglichkeiten 
des Arbeiters zutrifft Bell). 

Wenn auch der Beruf des Lehrlings wie des Arbeiters uberhaupt 
im Vordergrunde des Interesses steht und den Mittelpunkt des ge
samten Unterrichtes bilden muB, so dart doch die allgemein mensch
liche Seite nicht vergessen werden. "EB gilt nicht nur, aus dem 
Menschen einen Schlosser, sondem aus dem Schlosser einen Menschen 
zu machenS88), wie Washington sagte." Es gilt, bier die richtige Mitre 
zu finden, und nur zum Teil ~ommt dies im Lehrstoff zum Aus
druck, zum andem TeU in der Art una Weise der Unterrichtserteilung. 
Wie schon oben· bei der Besprechung der VolkBBChule erwii.hnt, kommt 
es wauf an, mch mit der Eigenart des SeMlers zu bef&BBen und ibn 
so zu fordem una ihm Lust zum Lemen einzuflosen. Der deutsohe Aus
schuB fUr teohnisches Sehulwesen, der sieh die verdienatvolle Aufgabe ge
stellt hat S81), einheitliehe Grundsii.tze fur die Ausbildung der Fach
arbeiter auizustellen, wi,rd dies, unter gebiihrender Beriioksiehtigung der 
angelemten und auoh ungelemten Arbeiter, im Auge be~alten mussen. 

Auoh soust gilt es, dem Arbeiter kIar zu machen, und ibn da
von zu iiberzeugen, daB man seine menschliehen Seiten kennt und 
diesa nieht verkiimmem lassen will. Die industrielle EntwiekIung 
bringt es mit sieh, daB die rein menschlichen Gefiihle zurfiekgestellt 
und zum Teil unterdrfickt werden miiBBen. Doch ist die Art und 
Weise und das MaS, in dem dies geschieht, au8erordentlieh ver
scbieden und kommt im. Urteil der Leute fiber das betreffende Werk 
bewu.8t und unbewuBt zum Ausdruek und hat zum Teil eine mehr 
oder weniger gro.Be Zufriedenheit zur Folge. 

'") Rieppel, a. a. 0., 1913, S. 10. 
1M) 'Bonderabdruck des Verei.Ps deutscher Ingenieure 148-149, 1914, 

a ... O., S.82. 
H7) Lippart. a. a. 0., 1919,. S. 8. 
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Durch 8Og. soziale Gesetzgebung kann man ditlS Ubel nicht 
aus der Welt schaffen. Es ist das personliche VerhiUtnis von 
Arbeitgeber zu Arbeitnehmer, das verloren gegangen ist, und dessen 
Verschwinden durch die InduStrialisierung der friiheren Handwerke, 
durch die dann aufgekommene ArbeitBweise und die starke Anhaufung 
von Menschen an einem Arbeitsplatz begiinstigt wurde. Die sozialen 
Gesetze mit ihrem Eingreifen in die personli~hen VerhiUtnisse konnen 
dies nicht andern, 80 groB der von ihnen gestiftete Nutzen auch sein 
mag und so sehr sie die Form eines Alm08ens, das an die Arbeiter 
verteilt wird, vermeiden wollen. 

Auswahl der Besten, Ausscheiden der Untftchtigen. Der 
baste Weg, bier Abhilfe zu schaffen, liegt wohl darin, daB man dem 
Arbeiter viel Moglichkeiten, vorwarts zu kommen, offen halt, eine 
Frage, in der wir von Amerika, dem klassischen Lande des Indi
vidualismus, manches lernen konnten. Allerdings ist sich auch in 
Amerika. oft im Gegensatz zu uns, der einfaohste Mann bewuBt, daB 
er nur duroh Arbeit leben kann. und daB diese Arbeit um 80 groBer 
sein muB, je mehr er vorankommen will. 

Uber die amerikanischen Einrichtungen, deren teilweise Naoh
ahmung bei una erwiinscht ware, wird gesagt: 

"In keinem Lande der Welt wird die Nation so viel und so 
systematisoh auBerhalb der Schule unterrichtet wie in Amerika, und 
die tausend Gestaltungen, in denen der Volksunterricht fUr die Er
waohsenen organisiert ist, stehen ala beredte Zeugen des unermud
lichen persOnlichen Fortbildungstriebes. Abendschulen und Sommer
schulen, Volkssohulausbildungskurse und Vortragsinstitute, Vereins
k1assen und Debattierklubs ergiinzen einander, und wer das alles 
aUBlieBe, der wiirde nie daB reohte Bild der amerikanischen Kultur 
gewinnen. Der Hintergiund fUr alles aber ist das gewaltige Bucher
regal der Nation, von dem auch der ArmBte die letzten Bucher her
unternehmen und in behaglicher Umgebung Btudieren kann. Die 
Volksbibliothek, zusammen mit der beispiellos entwickelten Zeitungs
und Magazinliteratur, dringt in der Tat zum ganzen Volke und ware 
dooh nie 80 gewaohsen, wenn nicht der Bildungsdrang tief in diesem 
Menschen Bteokte." Vor allem das Bibliothekswesen, aber auch die 
anderen Einriohtungen bedUrfen einer groBen Bea.ohtung in Deutschland. 

Erst langsam findet bei una die Forderung naoh Sohaffung einer 
hoohstehenden Faohzeitschrift Unterstutzung. Viel, unendlich viel 
muB bier nooh getan werden, da. der Arbeiter, vor allem der gure 
Fa.charbeiter, ein groBes BedUrfniB danaoh hat. Daneben ist das 
neuerdings immer mehr sich aUBbreitende Verfahren, durch Werk
zeitungen das Interesse der Leute zu weoken und waohzuhalten, die 
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Kenntnisse zu heben, 80wie daa ZuaammengehOrigkeit8geflihl zu 8ta.rken, 
ala auBerordentlich nutzbringend zu begriiBen. 

Wenn man dem Arbeiter groBe Moglichkeiten des Vorwart8-
kommen8 bietet, diirfte e8 gelingen, ihm wieder daa Gefuhl einzu
fioBen, daB er selb8t e8 i8t, der 8ich 8ein Schickaal 8chmiedet, daB 
nicht alle8 von oben her ffir ihn erledigt wird. Man kann der 80zialen 
Ge8etzgebung den Nachteil nicht ab8prechen, daB sie daa Verantwortung8-
gefiihl in dem Arbeiter verkiimmern laBt. Durch die AU88ichten auf 
Edolg 8pornt man die Leute aber an und erhalt 8ie frisch. E8 gilt, 
allen die Mijglichkeit zu geben, voranzukommen, die Tuchtigaten und 
Wfirdigaten aber immer wieder aU8zu80ndern; dazu i8t eine Auf
hebung der Klaa8enunter8chiede notwendig, und e8 muB mit dem in 
Deutschland gebrauchlichen Berechtigungawesen gebroohen werden. 
Nicht die Ab8chiuBpriifung darf maBgebend sein, die irgendwo und 
irgendwann einmal abgelegt wurde, 80ndern daa wirklich vorhandene 
Konnen, gleichgiiltig wann, wo und wie es erworben· wurde. Es er
scheint de8halb angebracht, die AbschluBpriifung an der einen durch 
eine Aufnahmepriifung an der anderen Stelle zu eraetzen oder eine 
Beurteilung ~ber einen langen Zeitraum als Ersatz fur die Aufnahme
prUfung anzuwenden. 

FUr die Beurteilung diirfen nicht nur die Leistungen,moglicher
weise 80gar nur die auf geisteawiasenschaftIichem Gebiete maBgebend 
sein, sondern ea 8ind auch die Eigenschaften, die die Per80nlichkeit 
aU8machen, zu beriicksichtigen. So findet man 8chon heute, leider 
nur vereinzelt, Beurteilung uber Energie, Initiative, Intelligenz, Be
obachtungsgabe, Zuverlaasigkeit, Punktlichkeit, Ordnungasinn, Takt. 

Auf diese Weise diirfte man dazu kommen, tatsachlich den 
Tuchtigen vorwarta zu helfen und den Besten aU8zuwahlen, wahrend 
andererseitB der heute vielfach vorhandene MiBstand abge8chafft 
wiirde, daB zum Nachteil derer, die etwa8 leisteten, die Untuchtigen 
nicht ausgeschieden, sondern immer weiter mit durchge8chleppt werden. 
Ein Erfolg ffir Leistungen ist eben nur moglich in Verbindung 
mit einem MiBerfolg fur solche, die nichta konnen. 

Um eine scharfe Auswahl zu ermoglichen, i8t ea bei den Lehr
lingen notwendig, daB daa Angebot an Leuten, die 8ich zur Lehre 
melden, groB genug ist, so daB nach AU8scheidung aJIer Unbrauch
baren, die im Laufe der Zeit 8tattfindet, trotzdem nooh genug Fach
arbeiter aU8gebiIdet werden. Zur Hebung dieaea Angebota wird zu
niich8t eine Aufklarung der AngehOrigen uber den Beruf, 8eine AU8-
8ichten und seine Bedeutung empfohlen, wobei die Schule wirkaam 
eingreifen kann. 

Wirkaam i8t auch, daB der Loho, der dem Lehrling gezahlt 
wird, 80 hooh ist, daB er dea8en Unterhaltung8k08ten deckt. Auf 

Seyfert, Arbeiternachwuchs. 7 
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diese Weise werden die Eltern veranlaBt, ihre Sahne an einer ordnungs
maBigen Lehre teilnehmen zu lassen, die es Bonet wegen der Kosten, 
die heute die Lehrlingsausbildung dem Lehrling selbst verursacht, 
nicht tun kannen. In Amerika wird dieses Prinzip der Entlohnung 
von Lehrlingen mit groBem Erfolg durchgeffihrt 888). 

Wahrend der ganzen Lehrzeit, vor allem aber am Anfang, muB 
darauf gesehen werden, daB eine sohatfe Auslase stattfindet. Eine 
UnterstfitzUng Tiichtiger findet wohl heute schon manchmal statt. 
Es kann aber sehr wohl vorkommen, daB sich ein Lehrling trotz 
seines und seiner Eltern Eifer ali! unbrauchbar zur Ausbildung zum 
Facharbeiter erweist. Hierauf wird in der deutBchen Maschinen
industrie noch viel zu wenig gea.chtet, es werden auBerordentlich 
viel ungeeignete Elemente, die wohl gute angelemte oder gute Hilfs
arbeiter abgeben, wahrend der ganzen Ausbildung zum Facharbeiter 
mitgeschleppt zum Schaden der anderen, deren Vorwartskommen und 
AusbiIdung sie nur hemmen. 

Nirgends wurden irgendwelche Bestimmungen daruber gefunden, 
wann ein Austritt aus dem Lehrvertrag stattzufinden habe und eine 
Umfrage, wieviel Leute jahrlich und fiberhaupt wegen erwiesener 
Unbrauchbarkeit von der Fortsetzung der Lehre ausgeschlossen 
wurden, diirfte ein erschreckend geringes Ergebnis haben. Wegen 
schlechten Betragens findet man wohl eine Entfernung aus der 
Schule, wegen geringer Leistung wohl kaum. Ein jederzeit mag
licher Riioktritt des Lehrherrn vom Lehrvertrag muB unter allen 
Umstii.nden gefordert werden und dfirfte ernen heilsamen EinfluB 
ausiiben, do. bereits vor J ahren dariiber geklagt wurde, der Lehr
ling glaube, daB der Lehrherr 889) eine groBe Anzahl von Pfliohten 
ihm gegeniiber ha.be, wahrend der Lehrling dem Lehrherm gegen
fiber keine Pfliohten hat; das ist ja leider zum Teil duroh die Ent
wiokelung der Industrie bedingt, daB die Arbeiter da.s Prinzip ver
folgen. maglichst unverantwortlioh zu sein. 

Dieses Geffihl der Unverantwortliohkeit, verstii.rkt und groB
gezogen, die Freude am Beruf und an der Arbeit dagegen mit unter
grahen zu haben, ist ein Vorwurf, den man der Sozialdemokratie 
nicht ersparen kann. DaB sie beides nur aus agitatorischen Griinden 
und mit solohen Mitteln tat, ist ein Fehler, der sich an ihr noch 
bitter ra.ohen wird, mehr noch, als er es heute bereits tut. Durch 
die Auswahl der Besten aber und die Moglichkeit des VorwiLrts
kommens fiir diese kann hierin Wandel gesohaffen werden. 

388) Alexander. a. a. 0'9 S. 70. 
389) Zentralstelle der Volkswohlfahrt, a. a. 0., 1912, S. 417. 
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SchluD. Zusammenfassnng. 
Es wurde gezeigt, wie die VerhaItnisse ffir den Arbeitemach

wuchs in der deutschen Maschinenindustrie sowohl ffir die Fach
arbeiter, als auch ffir die ungelemten und angelemten Arbeiter, al8 
auch ffir den Meister liegen und in welcher Riootung sic4 die Ent
wickelung in der nii.chsten Zeit bewegen wird .. 

Diese Frage bildet aber nur einen Teil der Probleme, die sich 
fUr die Industrie ergeben angesichts der schwierigen Lage, in der 
sich Deutschland heute befindet. Es geht um nichts weniger ala 
urn die Existenzmoglichkeit der deutschen Industrie, wobei hier vor 
allem wieder an die Industrie der Maschine gedacht ist. Mit allen 
Mitteln muB darnach gestrebt werden, wieder konkurrenzfahig zu 
werden und Absatzmoglichkeiten im Auslande filr unsere fertigge
stellten Erzeugnisse zu finden. 

Ein Hauptmittel hierzu bildet neben der erorterten Ffirsorge 
ffir die Ausbildung der Arbeit8krafte eine bis ins einzelne durch
dachte und bis zur Grenze des Moglichen getriebenen haushii.lterischen 
Verwendung dieser Krafte. Viel Nutzen kann hierbei eine weit
gehende Arbeitsteilung stiften, bei der jeder eine eng umgrenzte 
Tli.tigkeit ausilbt, die immer wiederkehrt, so daB sich die Fahigkeiten 
zur Verrichtung einer Arbeit immer mehr vervoIIkommnen und bis 
zur Virtuositil.t ~teigem. Bei solcher Verwendung wird .eine groBe 
Zeitersparnis bei der Ausfiihrung der Arbeit eintreten und dadurch 
eine erhOhte Leistungssteigerung die Folge sein. Diese Arbeitsteilung 
und Spezialisierung muB aber soweit gehen, daB nicht nur dieselbe 
Til.tigkeit dauemd von einem Manne ausgeilbt wird, sondem inner
halb einer Til.tigkeit nur wieder ein kleines Teilgebiet, daB z. B. nicht . 
nur ein Hobler dauemd hobelt, sondem daB dieser Hobler an einem 
ganz bestunmten Werkstilck eine ganz bestimmte FliI.che hobelt. 

Die Folge einer Spezialisierung des einzelnen Arbeiters ist die 
Arbeitstei1ung und Spezialisierung innerhalb der Fabriken, so daB 
jede von ihnen auch wieder nur ein Spezialgebiet bearbeitet. Inner
halb groBer Werke oder Konzeme ist hierbei die Arbeitsteilung auf 
die einzelnen Betriebe und Werkstatten zu beziehen. Es hi!.tte also 
die EinrichtlIng, von SpeziaIfabrikeIi oder die Umwandlung bereits 
vorhandener in solche in weit starkerem MaBe stattzufinden, ala dies 
bisher der Fall ist. 

Eine weitere Folge der Spezialisierung des Arbeiters und der 
Werke ist, daB man damach streben wird, gleiche Maschinenelemente 
gleich auszubilden, so daB selbst ffir verschiedene oder doch ver
wandte Gebiete ein und derselbe Teil verwendet werden kann, so 

7* 
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daJ3 sich fiir die Werkstatt nur die Herstellung eines einzigen Telles 
ergibt. Die arbeitsparenden Vorzflge dieser Normalisierung sind be
kannt; e'benso bekannt ist aber, daB in Deutschland noch viel ffir 
die Einfilhrung und Verbreitung dieser Normalisierung getan werden 
bnn und unter dem Druck der Verha.ltnisse getan werden muB. 

Ein weiterer Schritt filhrt dazu, auch die Arten der hergestellten 
Maschinen zu verririgem, do. auch hierdurch viel Arbeit, Zeit und 
damit Geld gespart werden kann. Die Angewohnheit, auf kleine 
Sonderwiinsche des Bestellers einzugehen, meist Wilnsche, deren Er
fiillung fUr die Verwendung der Maschine von gar keiner oder sehr 
untergeordneter Bedeutung sind, muB verschwinden. 1m Interesse 
einer billigen Werkstattarbeit ist sogar darnach zu streben, fiir nah
verwandte Verrichtungen eine Maschine zu verwenden, sofem sich 
dies irgendwie mit den Anforderungen an die herzustellende Arbeit 
ve~inbaren liiBt. Als Beispiel sei die Vielgestaltigkeit der in den 
einzelnen Automobilfabriken hergestellten Wagen angefilhrt. Es kann 
ohne Schaden eine ganz bedeutende Verringerung der Zahl der ver
schiedenen Ausfilhrungen auf einige wenige, in der Mitte stehende 
Typen stattfinden. Auch diese unter dem Namen Typisierung be
kannten Bestrebungen bediirfen in der deutschen Maschinenindustrie 
noch ausgedehntester Aufmerksamkeit und Forderung. Wir konnen 
hier von Amerika noch viel lemen 

Durch eine systematische grilndliche und hochstehende Arbeiter
ausblldung -- daB der Schulung der Techniker und Ingenieure die 
notwendige Aufmerksamkeit weiterhin zugewendet werden muB, sei 
nur nebenbei bemerkt -, durch eine auf die Spitze getriebene Unter
teilung der Arbeit und die damit zusammenhangende Spezialiaierung 
des Arbeiters und der Fabrik, durch umfangreiche Anwendung von 
Normalisierung und Typisierung diirfte es moglicherweise gelingen, 
die Arbeitszeiten filr die Herstellung der Erzeugnisse herabzusetzen 
und so bei hohen Lohnen, die allerdings von der jetzigen schwin
delnden Hohe auf normales MaB herabgesetzt werden milssen, und 
bei hohen Rohstoffk08ten doch noch einigermaBen konkurrenzfihig 
auf dem Weltmarkt zu werden. Nur dann ist es der deutschen 
Maschinenindustrie moglich, beim Aufbau des neuen Deutschland den 
ihr gebilhrenden Platz in der ersten Reihe einzunehmen und mit 
Erfolg dem Ausland gegenilber zu behaupten. 
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