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Vorwort. 
In der Praxis liegen Wirtschaft und Technik eng beieinander; noch 

mehr: Das eine ist mit dem anderen aufs innigste verbunden. Nur mit 
Hille der Technik ist es der Wirtschaft moglich, ihre Aufgaben zu 
erfullen. Anderseits kann die Technik den Inhalt ihres Konnens nur 
durch die Wirtschaft ausschopfen. Beide durchdringen und beeinflussen 
sich gegenseitig: sie bilden ein unlosbares Ganzes. Diese Verbundenheit 
mangelt den beiden Lehren, die von diesen Dingen handeln, der Wirt
schaftslehre und der Techniklehre. Hier: in der gedanklichen und 
systematischen Erfassung der Wirklichkeit, eben in der wissenschaft
lichen Behandlung der Wirtschaft und der Technik ist die Einheit 
auseinandergerissen worden, gibt es eine Lehre von der Wirtschaft 
und eine solche von der Technik, ist sogar eine ortliche Absplitterung 
eingetreten: Die technischen Wissenschaften haben ihre Pflege an den 
Technischen Hochschulen gefunden. Naturlich ist dies nicht zufallig 
und nicht aus boser Laune geschehen. Abgesehen von dem Umfang, 
und Inhalt, den beide Wissensgebiete inzwischen angenommen haben, 
sind es die besonderen Grundlagen -- hier Philosophie und Recht, 
dort Mathematik und Naturwissenschaften - sowie die besonderen 
Methoden der wissenschaftlichen Erfassung der ihnen zugrunde liegenden 
Tatbestande, die diese Trennung fordern und herbeigefiihrt haben. Und 
es kann keinem Zweifel unterliegen, daB diese Arbeitsteilung zu einer 
wesentlichen Vorbedingung fur die Entwicklung der Wissenschaft auf 
beiden Gebieten geworden ist. 

Doch ebenso natiirlich ist, daB sich fur die Ausbildung derjenigen, 
die spater die Technik in der Wirtschaft zur Durchfiihrung zu bringen 
haben, gewisse Mangel ergeben mussen, wenn nicht eine bestimmte 
Zusammenfuhrung beider Lehren, eine Wiedervereinigung von Wirt
schaftslehre und Techniklehre stattfindet: DaB sich bei einer solchen 
Synthese Schwierigkeiten einstellen, die sich aus dem Umfang der beiden 
Wissensgebiete, der Verschiedenartigkeit ihrer Gedankenarbeit sowie 
aus der Betonung des eigentlichen Berufszieles ergeben, liegt auf der 
Hand. Doch will es mir scheinen, als ob bei den neuerdings wieder in 
Gang gekommenen Erorterungen uber die wirtschaftliche Ausbildung 
der Ingenieure die Erkennung des Moglichen und Erwunschten da
durch getriibt wird, daB die Vertreter der beiden Gebiete sich 
nicht immer ganz verstehen und daher haufig aneinander vorbei
reden, daB zudem zahlreiche MiBverstandnisse aus nicht einheit
Hch verwendeten Begriffen unterlaufen sind - nicht zuletzt, wie mir 
scheint, auch eine Folge der Trennung von Techniklehre und Wirt
schaftslehre. 

In der nachfolgenden Niederschrift soIl der Versuch gemacht werden, 
eine Klarung der einschlagigen Fragen herbeizufuhren, wobei zugleich 
Wert darauf gelegt wird, die vielen MiBverstandnisse aus der Welt 
zu schaffen. Deshalb ist ausfuhrlich von der Wirtschaft und der Wirt
schaftslehre die Rede. Doch nicht etwa in dem Sinne - und das 
m6chte ich den Lesern sagen, die diese Dinge schon kennen -, daB 
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das, was Wirtschaft ist und worauf sich die Lehre bezieht, geklart 
werden solI. Vielmehr solI es darauf ankommen, den technisch vor
gebildeten Leser so weit in das, was wir Wirtschaft nennen, einzufiihren, 
daB ein einheitlicher Ausgangspunkt gefunden wird fur die Erorterung 
der Fragen, die mit der wirtschaftlichen Ausbildung der lngenieure 
zusammenhangen. 

Dem technisch vorgebildeten Leser darf ich vielleicht noch sagen, 
daB ich nicht lngenieur bin und ich die technischen Wissenschaften 
nicht studiert habe. Wenn ich es trotzdem unternehme, iiber diese 
Dinge hier zu sprechen, so liegt das daran, daB ich an einer Hochschule 
tatig bin, wo man die technischen Wissenschaften studiert und Ingenieur 
werden kann, und daB es an diesen Technischen Hochschulen Unter
richts- und Ausbildungsprobleme gibt, bei denen das Fach, das ich 
vertrete, eben die Wirtschaftslehre, eine gewisse Rolle spielt. Wie schon 
betont, mochte ich eigentlich nur iiber die Wirtschaftslehre sprechen; 
doch hangen die hier zu behandelnden Fragen so eng mit dem tech
nischen Unterricht, mit der Technik und dem praktisch tatigen In
genieur zusammen, daB ich nicht gut anders konnte, als so unvorsichtig 
zu sein, gelegentlich auch die Technik mit in den Kreis der Erorterungen 
zu ziehen. lch darf an alle lngenieure, die dies oder jenes besser wissen 
ala ich, die Bitte richten: 1. mir zu glauben, daB ich mich nur so weit 
auf das Gebiet derTechnik vorwage, als es unbedingt erforderlich ist, um 
den Umkreis, wo Technik und Wirtschaft zusammentreffen, zu klaren, 
2. eine etwaige Richtigstellung meiner Ausfuhrungen, die die Technik 
betreffen, unter derselbenZielsetzung vorzunehmen und 3. zu versuchen, 
mich auch dort richtig zu verstehen, wo von Wirtschaft die Rede ist. 

Auf das letztere mochte ich entscheidenden Wert legen: deshalb habe 
ich mich insbesondere mit Ingenieuren auseinandergesetzt, die iiber Wirt
schaft und Wirtschaftslehre geschrieben haben; deshalb bin ich auch 
in einfachen Dingen, die schon so oft gesagt (aber leider hiiufig miB
verstanden) worden sind, sehr ausfuhrlich geworden; deshalb habe ich 
mich bemuht, hinter abstrakte Begriffe wie Wirtschaft, wirtschaftlich, 
Wirtschaftlichkeit und Wirtschaftslehre etwas Inhalt und Anschauung 
zu setzen - alles dies, um eine Grundlage fur den Fortgang der Er
orterungen zu schaffen; nun aber hoffentlich nicht mehr mit MiB
verstandnissen und Aneinandervorbeireden. Wie anderswo, so auch 
hier: wenn erst einmal die Sachlage geklart ist, so ist schon die halbe 
Reform getan. "Ober das, was noch ubrig bleibt, ist dann leicht eine Ver
standigung zu erzielen. Und da ich nicht der Ansicht bin, daB ich mit 
meiner Meinung uberall und immer allein recht habe, so mochte ich im 
Interesse der Sache - und diese ist wichtig - wunschen, daB recht 
viele Meinungen geauBert wiirden. 

Fiir eilige Leser: Die Niederschrift zerfallt in zwei selbstandig ge
haltene Teile: A. das Problem, B. das Studium, von denen jeder fur 
sich gelesen werden kann. 

Berlin, den 1. Juli 1930. 
w. Prion. 
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A. Das Problem. 
1. Der Ingenieur. 

a) Die Reformen. In dem groBen wirtschaftlichen Aufschwung, 
den Deutschland wahrend der letzten 40 Jahre vor dem Kriege ge
nommen hat, spielt die Technik eine hervorragende Rolle. Sowohl in 
dem Bemtihen urn den technischen Fortschritt als auch in der bewuBten 
Verwertung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und technischen 
Neugestaltungen stand Deutschland in der Weltwirtschaft mit an erster 
Stelle. Allgemeine Anerkennung fand hierbei die auf wissenschaft
licher Grundlage beruhende Ausbildung seiner Ingenieure, die diszi
plinierte Tatigkeit der Arbeiter und die wirtschaftliche Zielstrebigkeit 
seiner Unternehmer. Die wissenschaftliche Durchdringung der Tech
nik galt als ein besonderes Merkmal ftir die Entwicklung der deutschen 
Wirtschaft. Es ertibrigt sich, dafiir Beweise und Ziffern zu bringen. 
Nur eines: zum Zeichen, welche Verbreitung (und Interesse) das tech
nische Denken fand, sei hier z. B. nur an die hohe Zahl der Patent
anmeldungen erinnert (1910 : 49532, 1929: 72748). 

Der Krieg hat auf allen Gebieten der Technik die groBten An
strengungen ausgelOst. Neben die Leistungen, die den Bediirfnissen 
des Tages dienten, sind solche getreten, die erst in der Nachkriegs
wirtschaft zur voUen Auswirkung gekommen sind, und von deren 
Weiterentwicklung weittragende Folgen fiir die Neugestaltung der 
deutschen Volkswirtschaft zu erwarten sind. In verhaltnismaBig kurzer 
Zeit ist es der deutschen Technik 'im tibrigen gelungen, den Vorsprung, 
den <;lie anderen Lander infolge der Abschntirung Deutschlands erzielen 
konnten, in den letzten Jahren wieder einzuholen. 

Und merkwiirdig: die eigentlich Beteiligten sind mit diesen Lei
stungen und Anerkennungen nur wenig zufrieden 1. Die Techniker: 
sie klagen tiber unzureichende Bewertung ihrer Arbeit, tiber Zurtick-

1 In seiner Rektoratsrede vom 1. 7. 1921 fiihrte der damalige Rektor der 
Technischen Hochschule Berlin, Prof. Dr. R. Rothe, folgendes aus: 

"Es ist eine auffallende, aber unbestrittene Tatsache, daB die Technik trotz 
aller Errungenschaften und trotz des gewaltigen Eindrucks, den ihre Werke auf 
die Masse des Volkes ausiiben, sich doch bei einer groBen Zahl unserer Gebildeten 
nicht des Ansehens erfreut, das ihr, nach ihrem EinfluB auf unser Kulturleben 
gemessen, zukommen miiBte. Ich halte es fiir eine der wichtigsten und hochsten 
Aufgaben der Technischen Hochschule, den Griinden dieser weitverbreiteten 
Gleichgiiltigkeit, ja sogar inneren Abneigung und offenen oder versteckten Gering
Bchatzung gegen alles Technische nachzugehen und auf Mittel zu ihrer Abstellung 
zu sinnen." 

Ebenso neuerdings: Prof. Dr. A. Nagel, Dresden in seinem Vortrag: Lehr
aufgaben der Technischen Hochschulen. Dresden 29.11. 1928. 

Priou, Wirtscbaftsiugeuieur. 1 
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setzung in den Betrieben ebenso wie in der offentlichen Verwaltung; 
die Betriebe und Verwaltungen: daB die von der Hochschule kommen
den Ingenieure ihren Bediirfnissen nicht mehr entsprechen; die Hoch
schulen: daB der Unterrichts- und Priifungsbetrieb in vieler Hinsicht 
reformbediirftig sei. Nimmt man dazu noch die Tatsache, daB -
wahrend die Besucherzahl der Universitat im Jahre 1928 auf 150% 
des Standes von 1911 gestiegen ist - die Technischen Hochschulen 
im gleichen Zeitraum eine Zunahme der Studierenden auf 190% er
fahren haben: dann wird man auch die Klagen der Diplom-Ingenieure 
verstehen, wenn sie dar auf hinweisen, daB es ihnen so schwer fallt, 
in der Praxis unterzukommen oder daB sie zu 90% und mehr auf unter
geordneten Posten sitzen bleiben. Ein groBer Teil aller Ar beit der 
Techniker bzw. Ingenieur-Verbande ist darauf gerichtet, die Ursachen 
fiir diese Erscheinungen festzustellen und iiber Mittel und Wege nach
zusinnen, um hier befriedigende Anderungen herbeizufiihren. Sie sind 
in mancher Beziehung zur Tat geschritten, vor allem auch dadurch, 
daB sie durch Belehrung und Unterricht versuchen, die in der Praxis 
stehenden Ingenieure mit dem zur Erreichung ihrer Ziele erforder
lichen beruflichen Riistzeug zu versehen. 

Auch die Technischen Hochschulen sind nicht untatig geblieben. 
Obwohl der Unterricht an einzelnen Stellen ausgestaltet und verbessert, 
die Priifungsordnungen geandert und die praktische Vor bildung der 
Studierenden geregelt worden ist, wollen dennoch die Erorterungen 
iiber weitere Reformen nicht verstummen. Dabei ist es von Interesse 
zu sehen, wie diese Aussprachen und Vorschlage lebhaften Wider hall 
in den Techniker-Verbanden und in den Kreisen der Industrie finden 
und dort nicht nur Kritik, sondern auch neue Anregungen und Vor
schlage aus16sen, wie ja iiberhaupt hier die Interessenten, also in erster 
Linie die Industrie, die die ausgebildeten Techniker iibernimmt, sich 
weitgehend um die Gestaltung des Unterrichts auf den technischen 
(Fortbildungs-, Mittel- und) Hochschulen kiimmern 1. Ein solches 
Mit- und Zusammenarbeiten zwischen Produzenten und Konsumenten 
ist naturgemaB lebhaft zu begriiBen; doch kann schon an dieser Stelle 
das Bedenken nicht unterdriickt werden, daB - soweit die Wirtschafts
lehre in Betracht kommt - von der Praxis leicht Gesichtspunkte (und 
Lehrplane) in Vorschlag gebracht werden, die zu extrem die unmittel
bare Verwertung des Bildungsgutes im Auge haben, zu stark auf in
dividuelle oder bloB aktuelle Bediirfnisse abgestellt sind und padago
gisch oder wissenschaftlich das letzte Durchdenken vermis sen lassen. 
Fiir die Gestaltung des Unterrichts an den Hochschulen kann letzten 
Endes natiir lich nur der dafiir berufene Sachverwalter zustii.ndig sein: 

1 Die groBen technischen Vereine haben bekanntlich den Deutschen Aus
schuB ffir technisches Schulwesen (Datsch) geschaffen, der sich auch mit den 
Fragen des Hochschulunterrichts befaBt. Auf der von ihm in Verbindung mit 
dem Deutschen Verband technisch-wissenschaftlicher Vereine und dem Verein 
deutscher Ingenieure veranstalteten Hochschultagung Dresden (1928) regte 
Kottgen, Vorstandsmitglied der Siemens-Werke, die Bildung eines besonderen 
Ausschusses zur Behandlung von Spezialfragen des technischen Hochschulwesens 
an, der insbesondere die Wiinsche der Industrie zu priifen habe. 
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das ist der Lehrer und Professor, selbstverstandlich in Fiihlungnahme 
mit der Praxis und in intuitiver Erfassung ihrer lebenswichtigen 
Bediirfnisse. 

Aus den zahlreichen Problemen des "Ingenieurs" heben sich drei 
Hauptkreise abo Zunachst die rein technischen: der technische Unter
richt, die Vorbildung und die Fortbildung der Ingenieure. Dann die 
mehr beruflich-sozial gerichteten: Anerkennung des Ingenieurstandes 
und ErschlieBung der Stellen der hoheren Verwaltung. Und schlieBlich, 
doch nicht zuletzt: das Hiniibergreifen in das Nachbargebiet der Technik, 
in die Wirtschaft, sei es hinsichtlich der Ausbildung der Studierenden 
oder der praktischen Tatigkeit der Ingenieure. Diese "wirtschaftliche 
Seite" steht hier allein zur Erorterung. Wenn trotzdem im folgenden 
mit ein paar Worren auf die anderen Fragenkreise eingegangen wird, 
so geschieht es nur aus diesem Grunde: weil die Fragen viel£ach in
einander iibergehen und in dieser Verbindung in der ()f£entlichkeit 
behandelt werden. 

b) Der technisehe Unterrieht. Was zunachst den rein technischen 
Unterricht anlangt, so lassen sich - in groBen Linien gesehen - folgende 
Entwicklungsstufen feststellen: schon bald nach Aufnahme des wissen
schaftlichen Unterrichts in den bis dahin mehr empirisch betriebenen 
Fachern der Technik wird die zu sehr auf die Theorie eingesteHte Aus
bildung der Studierenden bemangelt. In seinem Buche: "Zur Frage der 
Ingenieurerziehung" 1 beschiiftigt sich Riedler ausfiihrlich mit der 
sogenannten GegeniibersteHung von Theorie und Praxis, die er in dieser 
Form abgelehnt wissen will. Riedler erklart sich bei dieser Gelegenheit 
als Gegner der Einrichtung von Hochschul-Laboratorien, die die Schu
lung durch die Wirklichkeit nicht ersetzen konnten. Die Ausbildung 
eines "bildenden, gestaltenden und wiedergebenden VorsteHungs
vermogens" sei die' wichtigste Grundlage der Ingenieurerziehung. 
Daher sei - nach Riedler - insbesondere der geometrische Unterricht 
zu pflegen. 

Um die Jahrhundertwende mehren sich die Stimmen, die darauf 
hinweisen, daB H6chstleistungen im Planen und Gestalten nicht ge
niigten, daB vielmehr auch die Fertigung, iiberhaupt mehr die An- und 
Verwendung der Technik, schon im Unterricht mit zu beriicksichtigen 
sei. In Vedolg dieser Bestrebungen entstand die Betriebslehre, die 
sich die Aufgabe steHte, die technische (Jestaltung und den Ablauf von 
Fertigungsbetrieben zu edassen (Anlage, Organisation und Betrieb von 
Fabriken). Diese Betriebslehre, die seit dem Jahre 1912 den Namen 
Betriebswissenschaft angenommen hat, ist inzwischen zu einem sehr 
wichtigen Glied nicht nur des akademischen Unterrichts, sondern auch 
der Praxis geworden - trotz der Kritik, die Riedler 2 noch im Jahre 
1919 an ihr iiOOn zu miissen glaubte. 

Inzwischen War auch eine andere Entwicklung an den Technischen 

1 Sonderabdruck aus den Verhandlungen des Vereins zur Beforderung des 
Gewerbefleilles. Berlin: Leonard Simion, 1894. ", 

2 Riedler: Zerfall der Technischen Hochschulen, Denkschrift. Berlin 1919, 
S.27. 

1* 



4 Das Problem. 

Hochschulen zum Durchbruch gelangt: eine weitgehende Spezialisierung 
des technischen Unterrichts. Sie war die natiidiche Folge einer fast 
beispiellosen wirtschaftlichen Entwicklung, einer in die Tiefe und iiber 
die Breite gehenden Entfaltung der Industrie, die getragen wurde von 
neuen Errungenschaften auf allen Gebieten der Technik . 

.An der Technischen Hochschule zu Berlin gibt es in den Fakultaten: 
Allgemeine Wissenschaften, Bauwesen, Maschinenwesen und Stoff
wirtschaft, insgesamt 9 Fachabteilungen. Die Priifungsordnung sieht 
fiir diese Abteilungen II Fachrichtungen vor, in denen besondere Prii
fungen abgelegt werden konnen. 1m ganzen lehren an der Technischen 
Hochschule zu Berlin 85 ordentliche Professoren und etwa 350 sonstige 
Lehrkrii.fte 1. Fiir das Studienjahr 1929/30 waren annahernd 1200 Vor
lesungen und ,(hmngen angekiindigt. Das Merkwiirdige bzw. Bemerkens
werte hierbei ist, daB diese Spezialisierung des Unterrichts nicht ohne 
weiteres eine Spezialisierung des Studiums darstellt. Wohl muB sich 
der Studierende fiir eine der genannten Fachrichtungen entscheiden, 
wenn er eine Priifung ablegen will. Doch setzt sich die einzelne Priifung 
wieder aus einer groBen Zahl von einzelnen Priifungsfachern und "Obungs
ergebnissen zusammen. Ais Beispiel sei hier die - nach 4 Semestern
abzulegende Vorpriifung in Elektrotechnik angegeben. 

I. Ubungsergebnisse. 
1. Hohere Mathematik. 
2. Darstellende Geometrie. 
3. Physik. 
4. Mechanik und graphische Statik. 
5. Materialienkunde und Herstellungs

verfahren einschlielllich Grundzuge 
der Eisenhuttenkunde. 

6. Maschinenzeichnen und Maschinen
elemente. 

7. Maschinenlaboratorium. 
8. Elektrotechnisches Praktikum. 

II. Mundliche Prufung. 
1. Hohere Mathematik. 
2. Darstellende Geometrie. 
3. Mechanik und graphische Statik. 
4. Materialienkunde und Herstellungs

verfahren einschlielllich Grundzuge 
der Eisenhuttenkunde. 

5. Maschinenelemente. 
6. Grundzuge der Warmelehre. 
7. Grundzuge -der Elektrotechnik. 
8. Allgemeine Physik und Chemie. 
9. Grundzuge der Volkswirtschaftslehre 

und der Privatwirtschaft&lehre. 

Zur Bewaltigung. dieses - und des fiir die Hauptpriifung er
forderlichen - Priifungsstoffes sind in der Regel 36-40 Wochen
stunden im Semester fiber das ganze, mindestens acht Semester er
fassende Studium erforderlich, d. h. 6-7 Stunden tagliche Arbeit in 
dem Gebii.ude der Technischen Hochschule. Von auBen her entsteht 
der Eindruck, daB zwar die Studierenden selbst nicht einmal Spezialisten 
sind, aber sehr viel Spezialwissen aufnehmen miissen. 

"Ober diese "Spezialisierung" wird von vielen Seiten Klage gefiihrt. 
Und Wenn auc~ darauf hinzuweisen ist, daB die Studienplii.ne inzwischen 
auf 36 Stunden ,ermaBigt, die Priifungen durch Einrichtung von Wahl
fachern beweglich gemacht worden sind, so scheIDt dies an den be
mangelten Zustanden tatsachlich nur wenig geandert zu haben. 

Auf die Gefahren der Spezialitaten-Ausbildung hat schon friihzeitig 

1 An der Berliner Universitat sind die entsprechenden Ziffern: Theologische 
Fakultat 10, Juristische Fakultii.t 11, Medizinische Fakultat 22, Philosophische 
Fakultat 66: insgesamt 109 Ordinarien. 
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Riedler 1 in der vorerwahnten Denkschrift mit eindringlichen Worten 
hingewiesen: 

S. 9: "Die wesentlichste Aufgabe der Technischen Hochschule auf dem 
Gebiet der Technik wird verfehlt: vielseitige und gestaltende Ingenieure zu er
ziehen, in einem Fachgebiet vertieft geubt, aber auch fahig, sich beliebigen Fach
gebieten zuzuwenden ... " 

Und S. 31: 
"Das Sonderwissen kann bei der riesenhaften Ausdehnung, die jedes Gebiet 

schon erlangt hat und weiter noch erfahrt, fUr den Anfanger nur liickenhaftes 
Stiickwissen sein, das in kurzer Zeit veraltet." 

Riedler verlangt zur Abstellung dieses offenbaren Mangels eine 
allgemeine Technik-Lehre 1, die - weil sie allgemeiner Natur gedacht 
ist - in der Allgemeinen (nicht in der Fach-) Fakultat gehalten werden 
und fiir die Studierenden aller Fachrichtungen bestimmt sein soIl. 
Leider unterlaBt es Riedler, Art und UmriB dieser von ihm genannten 
Vorlesung naher zu kennzeichnen; er meint nur, daB ein einzelner sie 
nicht ohne weiteres schaffen konne, daB vielmehr 2 oder 3 Professoren 
sich hinsetzen miiBten, urn sie ins Leben zu rufen. Ich erwahne diese 
Allgemeine Technik-Lehre hier de shalb , weil sie in den jiingsten Er
orterungen iiber die Ingenieur-Probleme wieder eine groBe Rolle spielt. 
Die Riedler'schen Hinweise auf die neue Lehre sind zudem reichlich 
unklar, weil sie mit anderen Reformen, die sich auf die Aligemeinbildung 
(im Sinne von Riedler) beziehen, verquickt werden. Darauf ist noch 
zuriickzukommen. 

Doch gibt es auch eine groBe Zahl neuerer Stimmen, die auf die 
Entwicklung der Spezialisierung und die sich daraus fiir die Ausbildung 
ergebenden Gefahren hinweisen. Nur einige von ihnen seien hier an
gefiihrt. So z. B. Klingenberg 2 : Die Technischen Hochschulen 
streben viel zu sehr ins Spezialistentum hinein; was wir in der Industrie 
brauchen, sind moglichst gut und moglichst allgemein ausgebildete 
Ingenieure ..... 

In ahnlicher Weise macht Vogler auf die Gefahren der zu weit 
gehenden Spezialisierung aufmerksam (Rektorenkonferenz Diisseldorf 
1927): "sie entsprechen nicht den Anspriichen, die wir an Akademiker 
stellen miissen". Notwendig sei: etwas weniger Fachbildung und damit 
mehr freie Zeit fiir die allgemeine Bildung. 

In einer Rektoratsrede weist Pro bst3 darauf hin, daB die wissen
schaftliche Ausbildung, die Pflege der grundlegenden Zusammenhange 
starker zu betonen, die Erziehung von Spezialisten aber abzulehnen sei. 

Bestimmte Vorschlage macht Heide broek': 

1 Die Bezeichnung: "Allgemeine Technik-Lehre" fiir das, was Riedler will, 
habe ich gewahlt, um fiir die spateren Erorterungen in dieser Niederschrift einen 
einheitlichen und kurzen Namen zu schaffen. Die Bezeichnung soll durchaus 
nicht maBgebend sein fiir die tatsachliche Ausgestaltung dieser Lehre. 

2 AusfUhrungen in einer Aussprache in der Technischen Hochschule Berlin 
am 8. 3. 1924. 

3 Aufgaben und Ziele der Technischen Hochschulen, Karlsruhe 1927. 
« Ingenieur und Wirtschaftsfiihrung: II. Fur die Praxis. Zeitschrift: Ruhr 

und Rhein, yom 7. 6. 1928. 
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grundliche Ausbildung in den Naturwissenschaften und techIDschen Grundfachem, 
etwa Physik, Chemie, Mechanik, Warmelehre, Stromungslehre, Konstruktions
elemente und Materialkunde; Befreiung von allem Spezialistentum. "Die Er
ziehung der Ingenieure zu Spezialaufgaben ist nicht Sache der Hochschulen, 
sondern der Industrie seIber." 

(Die Aufzahlung der Grundfacher, die hier fiir die Ausbildung der 
Fachingenieure bestimmt sein sollen, ist auch deshalb lehrreich, weil 
fast die gleichen Facher dem spater zu besprechenden Studiengang der 
Wittschafts-Ingenieure zugrunde liegen. Vergl. B.). 

Auch auf der Hochschultagung in Dresden 1928 wird das Spezialisten
tum abgelehnt. In seinem SchluBwort fiihrt de Thierry aus, "daB die 
allgemeine technische Bildung als Leitstern iiber den Technischen 
Hochschulen stehen solIe". 

In seiner - zustimmenden - Stellungnahme zu der Aumund'schen 
Denkschrift betont der Vorstand des Vereins deutscher Ingenieure 1: 

Keine Schule kann fertige Manner ausbilden. Wichtiger als die gedachtnis
maBige Aneignung zu vielartiger Einzelkenntnisse ist die durch eigene geistige 
Arbeit erlangte Beherrschung der wissenschaftlichen Grundlagen des Faches. 

Von besonderem Interesse ist schlieBlich die Stellungnahme des 
Vereins deutscher Eisenhiittenleute 2 - (eines Vereins freilich, dessen 
Hauptaufgabe gerade in der P£lege wissenschaftlicher Arbeit auf dem 
von ihm vertretenen fachtechnischen Gebiet liegt): 

Aufgabe der Hochschule kann es nur sein, den Studierenden das wissenschaft
liche Rustzeug zu vermitteln, daB sie sich spater in die Aufgaben, die ihnen mehr 
oder minder unvorhergesehen zufallen, leicht und sicher hineinarbeiten konnen. 

Ein Vorkampfer fiir die Reform der Technischen Hochschule ist 
Romberg, Professor an der Technischen Hochschule zu Berlin und 
zugleich Vorsitzender des Verbandes deutscher Diplom-Ingenieure. 
In einem seiner letzten Vortrage 3 wendet er sich scharf gegen das 
iiberhandnehmende Spezialistentum. Er fordert eine griindliche all
gemeine technische Ausbildung aller Studierenden und bringt dafiir 
wieder die Allgemeine Technik-Lehre in Vorschlag, doch so, daB daneben 
fiir ein wirkliches Spezialstudium (auf einem bestimmten Gebiete) 
Platz bleibt. Rom berg skizziert die notwendigen Reformen, wie folgt: 

1m ganzen haben wir also festzustellen, daB eine grundlegende Reform des 
technischen Hochschulunterrichts unabweisbar ist. Was wir von dieser Reform 
fordem mussen, ist nach dem Gesagten klar: Vertiefung des Unterrichts in den 
Grundwissenschaften, Erziehung zur wissenschaftlichen Forschungsarbeit in den 
Instituten und Laboratorien, Zusammenfassung des Fachunterrichts in einer ein
heitlichen Gesamtlehre, Konzentration des Konstruktionsunterrichts durch Be
schrankung auf die Elemente und ein einziges Spezialgebiet, das aber mit aller 
wissenschaftlichen und fachlichen Grundlichkeit zu behandeln ist, als Beispiel 
zur Ausgestaltung und Vertiefung der zusammenfassenden fachlichen Grundlehre. 

Interessant (und erschreckend zugleich) ist, was Romberg in diesen 
Zusammenhang iiber den Unterrichtsbetrieb an der Technischen Hoch
schulen iiberhaupt sagt: 

1 Berlin, 26. 4:. 1921. 
I Zur Reform der Technischen Hochschulen, Zeitschrift: Stahl und Eisen 1921, 

Nr. 21. 
3 Tagung der Diplom-Ingenieure. Tagung 1927. Der Vortrag ist abgedruckt 

in "Technik und Kultur" (Heft 11 vom 15. 11. 1927). 
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Der technische Hochschiiler studiert eben gar nicht. Er arbeitet, tagaus 
tagein, schwer und unverdrossen. Er hort eine Vorlesung nach der anderen, er 
reiht eine Zeichnung an die andere, er Hammett Kenntnisse und Fertigkeiten in 
groBer Zahl. Aber zum Studieren, zum griindlichen, eigenen Denken, zur selb
standigen, wissenschaftlichen Arbeit kommt er nicht. Dazu fehlt ihm eben die 
Zeit. Wahre Hochschulbildung bedeutet Schulung des Geistes, Charakterbildung, 
Erziehung zur schOpferischen, wissenschaftlichen Arbeit. 

In den 36-40 W ochenstunden je Semester sind im Durchschnitt 
etwa 10-12 Wochenstunden fiir "Obungen und Zeichnen enthalten, die 
natiirlich nicht solche Anforderungen an den Studierenden stellen als 
das Horen von Vorlesungen. Es bleibt aber, daB jeder Studientag 
zum allergroBten Teil mit notwendiger Priifungsarbeit ausgefiillt ist 1• 

Nach alledem kann es kaum Wunder nehmen, wenn Rom berg sich 
als Anhanger des Planes erweist, an Universitaten (Miinster) technische 
Fakultaten einzurichten, die eher in der Lage sind, die erforderlichen 
Reformen in die Tat umzusetzen, als es moglich ist, den umfangreichen 
und eingelaufenen Apparat einer bestehenden Technischen Hochschule 
in so grundsatzlicher Weise umzugestalten. Eine andere Frage ist na
tiirlich, ob es iiberhaupt und unter den gegenwartigen Verhaltnissen 
richtig ist, neue Technische Hochschulen oder Technische Fakultaten 
in diesem oder jenem Umfang an einer oder mehreren Universitaten zu 
errichten: auf diese Frage ist hier nicht weiter einzugehen2. 

1 In dichterisch-seherischer Form behandelt Rie bensah m in seiner Rede: 
"Technik, Hochschule, Student" (Reichsgriindungsfeier 18. Januar 1930 in der 
Technischen Hochschule zu Berlin) die Note des technischen Studiums. In packen
der Weise wird geschildert, wie die Technik sozusagen die Herrschaft iiber sich 
selbst verloren habe, wie sie zur Entgeistigung unserer Zeit beigetragen habe und 
wie sie den Studierenden auf das rein Niitzliche einstelle. Riebensahm fordert 
eine starkere Betonung des Grundsatzlichen, die Pflege des technischen Denkens 
und schlieBlich eine Ausbildung nach der menschlichen Seite hin. Ich mochte ein 
paar Stellen wortlich folgen lassen; sie werden sicherlich dazu anreizen, den ganzen 
Wortlaut der Rede kennen zu lernen: 

So habt Ihr Sinn fast nur fiir Niitzliches, 
kein unnutz Wort - 1hr habt ja keine Zeit! 

und schlieBlich ist das Ende alier Miih: 
Er weiU von aliem etwas, griindlich - nichts. 

Versuchen, daB trotz aliem VbermaB 
der Wissenschaft, die unabwendig wachst, 
der Menschenseele irgend ein Bescheidenes 
Geniigen und Befrieden moglich sei! 

Die Technik fest in Eure Hand zu nehmen, 
zu richten zu dem Ziel der Menschlichkeit 

und technische Idee im Vordergrund 
volkswirtschaftlichen Geschehens fiihrend stehe! 

So kann man Technik lehren und begreifen, 
indem man Denken! - Denken! lernt und lehrt! 

Nein, fiir Euch ist hOhere Bestimmung: 
Mensch zu werden, als Menschen Ingenieur und Fuhrer sein. 

• Vergl. hierzu auch die soeben herausgekommene Schrift: E. Holldack: Die 
neue Universitat, Dresden 1929. 
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Doch seien mir zu diesen Technik-Reformen - als AuBenseiter -
einige Bemerkungen gestattet. Zunachst: es entzieht sich meiner Be
urteilung, ob es wirklich moglich ist, die mehrfach erwahnte Allgemeine 
Technik-Lehre als eine Grundlehre fiir alle Studierenden zu schaffen. 
Es sei mir - wenn sie moglich sein sollte - ferner der Zweifel erlaubt, 
ob es richtig ist, mit ihrer Ausgestaltung ,,2 oder 3 Professoren" zu 
betrauen. SicherIich wird unter einer solchen Gemeinschaftsarbeit 
die EinheitIichkeit leiden, die gerade bei einer Grundlegung eine groBe 
Rolle spielt. Und schlieBlich muB es eigentlich verwunderlich erscheinen, 
daB die Allgemeine Technik-Lehre nicht schon langst da ist, wenn sie 
eine solch groBe Aufgabe zu erfiillen hat. Ich spreche diese Verwunderung 
nur mit dem allergroBten Bedauern aus: denn auch fiir das we iter unten 
noch zu besprechende Wirtschafts-Studium ist die Allgemeine Technik
Lehre von der groBten Bedeutung. Oder sollten sich etwa die Keime 
dieser grundlegenden Lehre in den hier schon iiblichen "allgemeinen 
technischen" Vorlesungen zeigen (B 2) ? Die Allgemeine Technik
Lehre wiirde ferner nicht nur in den neuen technischen Fakultaten 
sondern auch fiir die Universitaten eine wertvolle und sofort brauchbare 
Erganzung zu den bestehenden volkswirtschaftlichen und juristischen 
Vorlesungen bilden. Zwar wiirde hierbei noch eine gewisse Abstimmung 
der Vorlesungen untereinander erforder lich sein; doch wiirden die groBen 
Schwierigkeiten vermieden, die entstehen muBten, als man dazu iiber
ging, ein Studium der Wirtschaftslehre mit EinschluB der Technik an 
den Technischen Hochschulen einzurichten, ohne dabei auf eine All
gemeine Technik-Lehre zuriickgreifen zu konnen. 

Und das andere: Man erkennt auf den ersten Blick, daB es sich um 
Forderungen handelt, die an jeden akademischen Unterricht gestellt 
werden - aber wohl an keiner Hochschule bisher restlos erfiillt worden 
sind. Auch die - ohne traditionelle Hemmungen - eingerichtete 
akademische Ausbildung von Kaufleuten an den neuerrichteten Handels
hochschulen ist nicht ohne jede Spezialisierung ausgekommen. (Hier 
gliedert sich das Studium nach Warenbetrieb, Industriebetrieb und nach 
Bankbetrieb.) In Wirklichkeit darf daher die Forderung nach einer 
starkeren allgemeinen Ausbildung nicht als ein "entweder-oder" sondern 
als ein "sowohl-als auch" aufgefaBt werden: von einer vertieften all
gemeinen Grundlage aus muB die Beschaftigung mit einem Spezial
gebiet erfolgen. SchlieBlich wird man weder die nun einmal vorhandene 
(und vielleicht noch zunehmende) Arbeitsteilung in der Industrie noch 
ein irgendwie geformtes Berufsziel des einzelnen Studierenden ganz 
auBer acht lassen konnen. Dieser Auffassung entspricht der Vorschlag 
von A um un d, fur jedes Fachgebiet einen grundlegenden Teil zu schaffen, 
der von allen Studierenden der betreffenden Fachrichtung gehort werden 
solI, und daneben einen vertieften Teil fur die Spezialausbildung. Der 
gleiche Gedanke findet sich in den Reformvorschlagen von Romberg 
wieder. In einem allgemeinen Sinne denkt sich Rothe (Rektoratsrede 
vom 1. 7. 1921) die Gestaltung der Lehre von der Technik. Wortlich: 

"Fiir die Technische Hochschule selbst scheint mir die dringende Aufgabe 
vorzuliegen, die Technik nicht nur unter dem zu eng begrenzten Horizont des 
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speziellen Fachstudiums zu treiben, sondern eine Stelle einzurichten, wo das 
Ganze der Technik in ihren Beziehungen zu den iibrigen groBen Faktoren unserer 
Kultur zu Worte kommt, wo aIle mit der Technik zusammenhangenden allgemein
kulturellen Probleme geistig durchforscht, verarbeitet und verbreitet und ins
besondere einer dafiir empfanglichen Zuhiirerschaft mitgeteilt werden. Unsere 
Studentenschaft zumal, so wie ich sie kenne, lechzt danach, aus dem hundertfach 
unterteilten Fachstudium heraus einmal zu den groBen Zusammenhangen und 
letzten Fragen gefiihrt zu werden, die auch im Technischen in Fiille vorhanden 
sind, deren Erfassung ja doch erst das eigentlich Problematische, zur Forschung 
Verlockende und damit das Schiipferische, die wahre Kultur und echte Bildung 
ausmacht. " 

c) Die Allgemeinbildung. Mit der Zuriickfiihrung der technischen 
Ausbildung auf eine breitere, mehr gefestigte und allgemeine Grund
lage - sei es nun nach der mathematischen oder nach der naturwissen
schaftlichen Seite hin - ist nicht zu verwechseln: die Allgemeinbildung 
schlechthin, wie sie eine Hochschule iiberhaupt vermitteln soIl. Auch 
sie bildet an der Technischen Hochschule eine"Frage". Und die Antwort 
ergibt sich aus der oben mitgeteilten Belastung der Studierenden von 
selbst: wenn 36-40 Stunden pro Woche, also 6-7 Stunden taglich, 
auf die Dauer von 8 Semestern auf Vorlesungen und "Obungen fiir das 
eigentliche Fachstudium aufgewendet werden miissen, dann bleibt fiir 
die Allgemeinbildung nicht nur wenig, sondern iiberhaupt nichts mehr 
iibrig. Ja, diese ungeheure Belastung fiihrt sogar dazu, daB die Stu
dierenden der Technik ein eigentliches hausliches Studium iiberhaupt 
nicht betreiben konnen. Das zeigt sich darin, daB sie sich selbst auf 
ihrem eigenen Spezialgebiet kaum urn die wesentliche hier vorhandene 
Literatur kiimmern. Wiederholt ist mir von Seiten meiner Kollegen er
klart worden, daB man eine selbstandige Beschaftigung mit der Literatur 
von den Studierenden angesichts der Dberfiillung des Studienplanes nicht 
gut mehr verlangen konne. Die Studierenden der Technik studieren so
mit eigentlich nur die Vorlesungen derjenigen Professoren, die sie in dem 
betre££enden Fach dereinst priifen werden. Soweit dazu der eigene Wille 
und die Ausdauer nicht ausreicht, hilft der Einpauker in einem Massen
vorbereitungsverfahren nacho Man muB sich angesichts dieser Ent
wicklung, die das technische Studium -- durch immer weiteres Hinzu
fiigen von Vorlesungen und Priifungsfachern - genommen hat, nur 
wundern, daB es trotz dieser Belastung immer noch eine Reihe von aus
gezeichneten Absolventen gibt ..... 

Aber fiir eine Beschiiftigung mit allgemeinbildenden Fachern, wie 
Z. B. mit der Philosophie, Geschichte, Politik oder Kunst und Sprachen 
bleibt keine Zeit mehr iibrig. Aus einer Denkschrift, die sich mit dieser 
Frage an der Technischen Hochschule zu Berlin beschaftigt, ist zu ent
nehmen, daB insbesondere in der Zeit nach 1925 die Zahl der Horer 
von "allgemeinen" Vorlesungen stark zuriickgegangen ist und im 
S.-S. 1930 nur noch 4% der Gesamtzahl der Studierenden betrug. 

So ist auch heute noch festzustellen, was Riedler im Jahre 1919 1 

betonte: 
Das Fachstudium nimmt die Arbeitskraft ganz in Anspruch. liiBt weder Zeit 

1 Zerfall der Technischen Hochschulen, S. 23. 
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noch Kraft zu umfassender tJbersicht, selbBt nur im Bereich der Technik, noch 
weniger fUr Allgemeinbildung. 

Und es kann keinem Zweifel unterliegen, daB die Vernachlassigung 
der Allgemeinbildung in Verbindung mit einem 8.semestrigen, voU· 
gepfropften Nur·Fachstudium zu einem groBen Teile mit daran schuld 
ist, daB der Ingenieur auBerhalb seiner beruflichen Tatigkeit, im <k. 
meinschaftsleben des Volkes, nicht so stark zur <kltung kommt, wie 
es den an sich im Ingenieurstand steckenden geistigen Fahigkeiten und 
urwiichsigen Kraften entsprache. Haas fiihrt in seinem vortrefflichen 
Biichlein 1 diesen <kdanken we iter : 

Die Zeichnung ist nicht nur die Schrift, sie ist vielmehr auch die Sprache des 
Technikers. 

Um eine schwierige Sache zu erlautern, greift er lieber zum Zeichenstift, statt 
viel zu reden. Denn es ist den Technikern oft zu miihsam und Bchwierig, losgelost 
vom Bild zu denken. 

Selbst Fragen allgemein.menBchlicher Art sind ihm schwierig und nicht gut 
gelegen, er vermeidet es lieber, damn teilzunehmen, vielleicht weil sein Gehirn 
biB zu einem gewissen Grade des Denkena tiber allgemeingiiltige Dinge entwohnt ist. 

So verliert er leicht den geistigen Zusammenhang mit der ihn umgebenden 
Welt, die die Sprache des Technikers nicht versteht und gut gewahlte W orte der 
Zeichnung vorzieht. Dadurch wird der Techniker nicht nur ein schlechter Redner 
und Schreiber, und es wird ihm schwer, seinen Gedanken Beachtung zu ver· 
schaffen, sondern er wird auch ein schlechter Zuhorer und Leser, womit ihm viel 
Bildungsstoff und Kenntnis der Dinge und MenBchen entgeht. 

Ratschlage, Empfehlungen oder Hinweise konnen an diesen Zu· 
standen kaum etwas andem. Die Bemiihungen scheitem an der harlen 
Tatsache, daB die taglicbe Arbeitszeit der Studierenden mehr wie genug 
von dem reinen Fachstudium mit Beschlag belegt wird. Nur im Zu· 
sammenhang mit einer durchgreifenden Reform der Studienplane im 
ganzen wiirde es moglich sein, die Studierenden wieder mehr an die 
Quellen der Aligemeinbildung heranzufiihren. Vor allem muB es hierbei 
darauf ankommen, dem Studierenden die freie Zeit zuriickzugeben: 
wie er diese Zeit fiir seine allgemeine Bildung verwendet, ob Horen 
von Vorlesungen oder eigenes Studium, ob Gedankenaustausch oder 
anderes, das mag dem Einzelnen iiherlassen bleiben. Was not tut, ist: 
der Student muB MuBe hahen, sich auf sich selbst zu besinnen, um sich 
schlieBlich auch mal mit Dingen beschii.ftigen zu konnen, die nicht 
immer unmittelbar mit seinem Fachstudium zusammenzuhangen 
brauchen - und sich doch im Ergebnis als den viel geriihmten pro· 
duktiven Umweg entpuppen 2. 

Eine andere Auffassung, die Allgemeinbildung der technischen 
Studierenden zu verbessern, geht in der Richtung: Die Wirtschaftslehre 
in den Studienplan - sei es obligatorisch oder fakultativ -einzubeziehen. 
Natiirlich bedeutet eine solche Ausdehnung des Studiums zugleich eine 
Erweiterung des Horizonts der Studierenden, insbesondere wenn es 
sich um die Volkswirtschaftslehre handelt, die dem Ingenieur zeigt, 

1 Vom wirtschaftlichen Geist in der Technik, Berlin 1927. 
I Wahrend der Drucklegung ist das Buch von Popp: Die Technik als Kultur. 

problem (Munchen 1929) erschienen, in dem fUr die der Allgemeinbildung dienen· 
den Facher Vorschlage hinsichtlich ihrer Gestaltung fur die Bedurfnisse der Tech· 
nischen Hochschulen gemacht zu werden. 
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wo er mit seinem Schaffen steht, wie sich dieses in der Gesamtheit aus
wirkt, und wie sich von hier aus Beziehungen zum gesellscha.ftlichen, 
sozialen und politischen Leben iiberhaupt ergeben. Das Merkwiirdige 
nun wieder ist, daB ich in der Technik-Literatur kaum eine Stimme 
gefunden habe, die sich fiir diese Aufgabe der Volkswirtschaftslehre 
einsetzt. 1m Gegenteil: die "Obereinstimmung, mit del' die Volkswirt
schaftslehre fiir die Studierenden der Technik geradezu abgelehnt wird, 
ist einigermaBen auffallend. Ich mochte hierauf im nachstenKapitelnoch 
zuriickkommen. Wenn aber als allgemeinbildendes Fach nur der 
Teil der Wirtschaftslehre betrachtet wird, der das Gebiet del' Betriebs
wirtschaftslehl'e umschlieBt, so liegt diese dem Berufsgebiet des In
genieurs so nahe, daB sich die Grenzen seines Fachstudiums stark nach 
hier verlaufen. Gerade deshalb wird so einmiitig die Betriebswirtschafts
lehre fiir das technische Studium gefordert. Dann hat letztere, soweit 
ihr iiberhaupt "allgemein bildende" Kriifte zuzusprechen sind, natiirlich 
nur eine bedingte Bedeutung als allgemeinbildendes Fach im Rahmen 
des Ingenieurstudiums. 

In diesem Zusammenhang ist noch eine "Reform", die an der Tech
nischen Rochschule Berlin verwirklicht worden ist: die Einrichtung 
eines Studienganges fiir Verwaltungsingenieure. Der Vorkampfer dieser 
Idee, Prof. Dr. Franz!, sieht die "LOsung des Technikerproblems" 
darin, dem Diplom-Ingenieur den mertritt in den hOheren Verwaltungs
dienst (Reich, Lander, Gemeinden) zu erschlieBen, del' nach Recht und 
mung heute den juristisch vorgebildeten Anwartern allein offen steht. 
Selbstverstandlich denkt Franz hierbei auch an die Vorteile, die den 
Verwaltungen erwachsen, wenn sie technisch vorgebildete Beamte in 
ihren Reihen als vollwertige Mitglieder zahlen. 1m Vordergrund seiner 
Bemiihungen steht doch - das lassen seine zahlreichen Aufsatze und 
Schl'iften erkennen -: Anerkennung del' Ingenieurarbeit als soziale 
Leistung und del' Technik als Bildungsstoff sowie Rebung des An
sehens des Ingenieurstandes im ganzen. 

Auf die Studieneinrichtung des Verwaltungsingenieurs wird unten 
- B 3 - noch besonders zuriickzukommen sein. Riel' sind lediglich ein 
paar Gesichtspunkte hervorzuheben, die mit den erwahnten Reformbe
strebungen im Zusammenhang stehen: 1. del' Ausbildungsgang del' 
Verwaltungs-Ingenieure zeigt, daB nicht der Technik-Ingenieur schlecht
hin, so wie er aus den Priifungen del' verschiedenen Fachrichtungen 
hervorgeht, fiir die Tatigkeit in del' Verwaltung bestimmt sein solI, 
sondern eine Abart, eben: der Verwaltungs-Ingenieur. 2. Diesel' Vel'
waltungs-Iugenieur ist zwar Fachingenieur, z. B. in del' Maschinen
technik; seinem Studiengang sind abel' andere Wissensgebiete bei
gegeben worden: Wirtschaftswissenschaft und Rechtslehre (auch hier
iiber wird unter B 3 noch zu sprechen sein). 3. Fiir diese Beigabe ist 
eine Entlastung in den technischen Priifungserfordernissen (weniger 

1 Franz, W.: Der Verwaltungsingenieur. Eine Sammlung von (20) Auf
alitzen, Munchen 1908; Bowie: Daa Technikerproblem. Grundsatzliches zur Fraga 
kunftiger Aualese fiir den hOheren Verwaltungsdienst, Berlin 1929 (mit einem 
Literaturverzeichnis von 40 Buchern und 305 Aufsatzen) •. 
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Zeichnungen) eingetreten. 4. Soweit ich sehe, besteht die Einrichtung 
des Studienganges fiir Verwaltungs-lngenieure nUl' auf del' Grundlage 
del' Fachl'ichtung: Aligemeiner Maschinenbau, nicht abel' in den anderen 
Fachrichtungen (Architektur, Bauingenieurwesen, Bergbau, Rutten
wesen). 

Trotz der groBen Anstrengungen, die Franz in Literatur und Praxis 
unternommen hat, ist diesem Reformversuch ein nennenswerter Erfolg 
nicht beschieden gewesen. Nicht nul', daB sich die industl'ielle Praxis 
den Vel'waltungs-lngenieuren gegenubel' ablehnend vel'halten hat, 
sondel'll auch in den Kreisen seiner engel'en Kollegen hat Franz nur 
wenig Gegenliebe gefunden. Andere Hochschulen sind dem Vorgehen 
der Technischen Hochschule zu Berlin nicht gefolgt; ja sogar die Be
zeichnung: "Verwaltungs"-lngenieur hat lebhaften Widerspl'uch er
fahren. Franz teilt mit, daB in den 20 Jahren des Bestehens der Studien
richtung im ganzen 200 Studiel'ende die Diplompriifung als Verwaltungs
lngenieur abgelegt haben, und daB diese Absolventen tatig sind "im 
Gewer beaufsichtsdienst, in der Kommunalvel'waltung und in ver
schiedenen anderen Zweigen der Selbstverwaltung". lhr Eintritt in 
die Allgemeine Staatsverwaltung sei nicht zu erl'eichen gewesen. Auch 
die lebhaft geforderte gesetzliche Anerkennung des Studiums der Ver
waltungs-lngenieure - neben der juristischen Ausbildung - als Vor
bedingung fiir den hoheren Verwaltungsdienst ist bis jetzt nicht zu 
erlangen gewesen. Meine Stellungnahme zu den Franz'schen Vor
schlagen mochte ich in dem besonderen Abschnitt B 3: der Verwaltungs
lngenieur naher erlautern. Ebenso wird an anderer Stelle auf die jungste 
AuBerung von Franz 1 zuruckzukommen sein, daB "mit der an der 
Technischen Hochschule zu Berlin eingefiihrten Studienrichtung (B 2: 
Wil'tschaft mit Technik) das bekampft und zerschlagen worden sei, 
was seit 10 Jahren wieder als ein hohes Ziel gepriesen wird: die Univer
salitat der Bildung". 

d) Die wil'tschaftliche Ausbildung. Kraftige Tone fiir eine Erwei
terung des technischen Unterrichts nach der "wirtschaftlichen Seite" 
hin findet Riedler in seiner schon erwahnten Denkschrift: Der Zerfall 
der Technischen Hochschulen. Neben der Forderung der zu weitgehen
den und daher unsinnigen, auch uberflussigen Spezialisierung dUl'ch 
die Schaffung einer Aligemeinen Gl'undlehre Einhalt zu tun, wird er 
nicht mude, immer wieder darauf hinzuweisen, daB die Technik gar 
nicht um ihrer selbst willen betrieben werden konne und diirfe, sondern 
nur "im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsleben", und daB sie 
hier "mit gegebenen Bedingtheiten und Abhangigkeiten" zu rechnen 
habe. Diese Bedingtheiten und Abhii.ngigkeiten der Wirklicbkeit musse 
der lngenieur nicht nur kennen und meistern, sondern auch schon wahrend 
seiner akademischen Ausbildung erkennen lernen. lch lasse ein paar 
Stellen aus der Denkschrift folgen, die durch ihre Pragung auffallen 
und zweifellos geeignet sind, auf den unbefangenen Leser einen groBen 
Eindruck zu machen: 

1 Das Technikerproblem, S. 30. 
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Der Daseinsgrund der Technischen Hochschule ist: wissenschaftliche Einsicht 
zu vermitteln und zu vertiefen, wie aller Hochschulen; ihre besondere Aufgabe 
ist: auch das Gestaltungsvermogen auszubilden, zu verantwortlich richtigem 
Schaffen zu erziehen, und zwar im Zwangslauf der Wirklichkeit. 

Die Ingenieurausbildung muB selbstandiges Schaffen unter gegebenen Bedin
gungen lehren, durch richtigesErfassen der Abhangigkeiten und durch planmitBigen 
Gestaltungsunterricht. 

Ingenieuraufgabe ist insbesondere: Arbeit und Arbeiter richtig zu leiten. 
Dies erfordert richtiges Erkennen der lebendigen Wirklichkeit, der menschlichen 
Verhaltnisse, sowie der allgemeinen, staatlichen und wirtschaftlichen Fragen, 
erfordert hohe Allgemeinbildung und Selbstfestigung. Alles das solI die Hoch
schule entwickeln und nicht bloB Fachwissen, sonst bildet sie keine Fiihrer der 
Arbeit und verliert den Zusammenhang mit dem schaffenden Leben. 

Das Schwierigste in der Hochschullehre wie im Leben ist, das Wissen richtig 
anzuwenden, vorher sachlich richtig zu denken und richtig zu urteilen, und zwar 
inmitten der vielen gegebenen Abhangigkeiten der Wirklichkeit, im Zwanglauf 
des Lebens, der seine vielen Bedingungen nicht zur Auswahl stellt, sondern sie alle 
vorschreibt. - Wer schaffen und verantwortlich sein will, der muB die gebietenden 
Abhangigkeiten kennen. Dazu leitet die herrschende Lehre nicht an. 

Diese ~dankengange werden in folgenden Satzen weitergefiihrt: 
Ohne Einordnung in das geschichtlich Gewordene, ohne lebendigen Zusammen

hang mit der Allgemeinheit, ohne offentliche Betatigung und ohne starke Betatigung 
der Allgemeinbildung ist keine hOhere Wertung erreichbar, insbesondere kein 
Ansehen des Berufs, bei uns wo jeder gehobene Beruf geschiitzt ist. 

Und weiter: 
Schon die wenigen hier beriihrten Beziehungen der Technik zur weiten Welt 

zeigen eindringlich, daB Fachbildung allein nicht geniigen kann, um den vielen 
Lebens- und Schaffensbedingungen gerecht zu werden, daB Allgemeinbildung vor 
allem notwendig ist. 

SchlieBlich: 
In der herrschenden Bildung fehlt technisches Denken, und in der Ingenieur

bildung fehlt zusammenfassende, vielseitige und allgemeine Bildung und das Ver
standnis fiir volkswirtschaftliche Folgen, fiir geschichtliche und rechtliche Zu
sammenhange. Deshalb werden auch die fiihrenden Geister fehien fiir wichtigste 
Aufgaben des Staates und der Allgemeinheit. 

Nach solchen Worten ist man natiirlich begierig, die Mittel und Wege 
kennen zu lel'nen, die Riedler angibt, um den nach seiner Meinung 
drohenden Zerfall der Technischen Hochschulen aufzuhalten. Da ist 
zunachst die schon erwahnte Allgemeine Grundlehre, im Zusammenhang 
damit Aufhebung aller "Obersichtsvorlesungen, die die Verbindung 
unter den einzelnen Fakultaten darstellen (und von denen noch die 
Rede sein wird). Dariiber hinaus aber weiter: 

Aller fachwissenschaftliche Unterricht muB technisch-wirtschaftlich geleitet 
und rouB auch volkswirtschaftlich gerichtet sein. 

Wirtschaftskunde, Volkswirtschaft, Verkehrskunde, BefOrderungswesen, Her
stellungs- und Betriebskunde miissen den ganzen fachwissenschaftlichen Unter
richt durchdringen. Erkenntnis, Gestaltung und Wirtschaft miissen eins werden. 

Technisches Wissen und Konnen miissen wirtschaftlich gerichtet und vereinigt 
werden. Und volkswirtschaftlicher Sinn muB in aller Lehre lebendig mitwirken, 
und der geschichtlich gewordene Zwanglauf, der EinfluB des Rechtslebens muB 
gewiirdigt werden. 

Und die letzte Steigerung: 
Technik, Rechtswesen, Gemeinschaftswesen, Volks- und Menschenwissenschaft 

miissen sich zusammenfinden. Die Technischen Hochschulen miissen ihre sinn
widrige Einseitigkeit aufgeben. 
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Dazu der Weg: 
Allgemeine Volkswirtschaftslehre allein bleibt unfruchtbar, denn Technik 

und Wirtschaft sind untrennbar. Technisches und wirtschaftliches Denken, und 
volkswirtschaftliches insbesondere, mull aHe Lehre und alles Schaffen durch
dringen. 

"Ober die Lehrer: 
Ingenieure sind durch Erfahrene auszubilden, die Wissenschaft, Schaffen. 

Verantwortung und auch das Wirtschaftsleben kennen. 
Alle fachwissenchaftlichen Lehrer miissen volkswirtschaftliches Verstindnis 

besitzen und die technische Wirtschaft und aHe wesentlichen Fragen der Herstel
lung und Betriebe kennen. 

Soweit die Gedankengange Riedlers, die deshalb so ausfiihrlich 
mitgeteilt worden sind, weil sich Spuren daraus bis in die Erorterungen 
der jiingsten Zeit erhalten haben. Es braucht im einzelnen nicht aus
gefiihrt zu werden, daB eine solche Vermischung von Technik und Wirt
schaft und was noch alles dazu kommt:Recht, Volksleben u.a.m. pada
gogisch ein Ding der Unmoglichkeit ist, wenn man nicht in eine Art von 
Mittelschul- oder Fortbildungsschul-Unterricht zuriickfallen will. Denn 
entweder kommt bei einer solchen Mischung die Technik zu kurz, und es 
tritt dann sicher ein, Was Riedler vermeiden will: Der Zerfall der Tech
nischen Hochschulen - oder aber die Beigabe von Wirtschaft, Recht und 
alles andere bleibt Gamierung, Aufputz, bestenfalls Rezeptsammlung, die 
bei der ersten praktischen Anwendung versagt, und die im iibrigen im 
starksten Widerspruch mit der sonstigen Auffassung Riedlers von einer 
Hochschule iiberhaupt steht: wissenschaftliches Arbeiten zu vermitteln. 
Woher sollen ferner die Lehrer kommen, die alles dies: Wissenschaft 
der Technik, praktische Erfahrung in der angewandten Technik (Be
triebe), Wirtschaftslehre, Rechtslehre in vollkommener Weise und in 
Anwendung auf ihr spezielles Arbeitsgebiet kennen 1 Sind das nicht 
Idealitaten, die auBerordentlich selten anzutreffen sind 1 Oder gar 
Utopien, die niemals Wirklichkeit werden konnen 1 Wie ist es nur 
moglich, daB dies alles ein Mann, wie Riedler, nicht sieht oder nicht 
sehen will 1 Man konnte sogar geneigt sein, anzunehmen, daB die Aus
fiihrungen von Riedler zugleich ein Beweis fiir die Gefahren sind, die 
aus einer so stark betonten Allgemeinen Bildung - sei es im engeren 
(technischen) oder im weiteren (allgemeinen) Sinne - entstehen konnen. 
indem sich seine Reformen schlieBlich in "Allgemeinheiten" verlieren. 
Ich glaube aber, daB man die Erklii.rung fiir diese - man moohte sagen: 
- Ungereimtheiten noch in etwas anderem suchen muB: Riedler hebt 
es in der Einleitung zu seiner Denkschrift selbst hervor. Er sagt dort 
wortlich: 

MiBdeutete oder unklar angewendete Begriffe beeinflussen die Ingenieur
ausbiIdung, arge MiJlverstandnisse sind unvermeidllch und msche Verstandigung 
wird hier unmoglich. Es ist daher leider ein games Buch erforderlich, um das 
zu sagen, was nur einige Seiten erforderte. wenn die Grundlagen eindeutig waren 
(Zerfall usw. S. 3). 

Leider ist Riedler in den Fehler verfallen, fortgesetzt die von ibm 
bemii.ngelten Begriffe anzuwenden, ohne von ihrem eigentlichen Inhalt 
genau Bescheid zu geben. Hinzu kommt, daB er sich in spateren Ver
offentJichungen selbst in Widerspruch zu friiheren AuBerungen setzt, 
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auch wenn man seinen Begriffsverwendungen folgt, so daB die an
gekiindigte Klarlegung tatsachlich nicht erfolgt ist. 

Wiederum: alles dieses ist, obwohl es mehr oder weniger schon der 
Geschichte angehort, hier noch einmal erortert worden, weil sich die 
gleichen Anschauungen bei der Fortsetzung der Erorterungen iiber die 
wirtschaftliche Ausbildung und Betatigung der Ingenieure wiederholen, 
so daB nichts anderes iihrig bleibt, als sich mit dieser geheimnisum
wobenen "wirtschaftlichen Seite" doch noch etwas eingehender aus
einanderzusetzen, was im nachsten Kapitel (A 2) geschehen soU. 

Aber noch in anderer Beziehung ist es notwendig, auf AuBerungen 
von Riedler zuriickzugreifen, weil sie als Argumente bei der Kritik von 
inzwischen vorgenommenen Reformen ebenfalls fast wortlich wiederholt 
werden. Noch im gleichen Jahre, in dem die Riedler'SChe Denkschrift 
bekannt wurde, trat Aumund, damals Referent im Kulturministerium, 
mit einer Denkschrift iiber die Ausgestaltung der Technischen Hoch
schule zu einer Hochschule fiir rechnik und Wirtschaft in die Offent
lichkeit. Soweit die wirtschaftliche Seite in Betracht kommt, wollte 
Aumund allen Studierenden der Technik einige grundlegende Kennt
nisse iiber die Privat- und Volkswirtschaft vermitteln, wahrend die
jenigen, die sich etwas naher mit der Wirtschaftslehre beschi.i.ftigen 
wollten, dies in sogenannten Wahlfachern fiir die Hauptpriifung tun 
soUten. Aumund schlug dann weiter fiir Berlin eine Vereinigung der 
Handelshochschule mit der Technischen Hochschule vor mit der Begriin
dung, daB durch diese Zusammenlegung der akademische Kaufmann mit 
der Technik, der Ingenieur aber mit der Betriebs- und Volkswirtschafts
lehre in Beriihrung kommen, im iibrigen an Doppelarbeit gespart werden 
wiirde. 

Was hat Riedler nicht alles aus dieser Denkschrift gemacht: er hat 
an ihr kein gutes Haar gelassen. In erster Linie wendet sich Riedler 
gegen die Bezeichnung Technik und Wirtschaft. Logischerweise: denn 
nach seiner Auffassung - wie oben gezeigt - solI ja Wirtschaft in dem 
Begriff Technik enthalten sein. Und so argumentiert Riedler weiter: 
Dieses "und" fiihrte zu einer Trennung des Wirtschaftens von der Tech
nik und zu einer Vernachlassigung des Gestaltens. 

"Der Reformplan meint, die Gestaltungslehre habe an den Hochschulen 
zuriickzutreten; sie diene nur den Studierenden, die diese "Richtung" wahlen, 
das Neue und die Hauptsache sei: Wirtschaft zu lehren, also den unerfahrenen 
Studenten viel fiber Wirtschaft und nebenbei auch einiges fiber Technik vorzu
tragen. Dieser Irrtum ist Hochschultod!" (S. 18.) 

Das Schlimmste aber sei: Die Wirtschaft in eine besondere Fakultat 
zu verlegen, "in der dann die Technik auch beredet wird" (S. 40). 

Gegeniiber den Zustimmungen, die die Aumund'schen Vorschlage 
bei der Industrie und den Verbi.i.nden gefunden haben (Verein deutscher 
Maschinenbauanstalten, Verein deutscher Eisenhiittenleute, Verein 
deutscher Ingenieure), richtet Riedler einige "kleine Anfragen" an den 
Verband der deutschen Maschinenbau-Anstalten, von denen die folgen
den verdienen, wortlich wiedergegeben zu werden: 

2. Der Industrie ist weiter bekannt, daJl jetzt amtlich ein neuer Bildungsweg 
erstrebt wird, der Technik und Wirtschaft trennt und Wirtschaftswissen ohne 
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vorangegangene FachbiIdung pflegen will. Wie gedenkt die Industrie derart Aus
gebildete zu verwenden? In KonstruktionsabteiIungen? In Betrieben? In wirt
schaftlicher Beratung der Direktoren? In weitblickender Oberleitung der schOpfe
rischen WerkabteiIungen? 1m Verkaufen? 1m Werben? Auswarts? 

3. Wie viele solcher Wirtschaftsingenieure neuer Art, die laut amtlichen 
Plans schon auf der Neuschulbank Fiihrereigenschaften erlangen Mnnen, gedenkt 
die Industrie oder etwa die Maschinenfabrik Augsburg·Niirnberg alijahrlich anzu
stellen? 

4. Will die Industrie diese Wirtschaftsingenieure neuer Art, die auf den 
Handelsherrn und Fiihrer studieren, wahrend nach alter FachbiIdungsart erst 
lange harte Erfahrung, Fachvertiefung und besondere Begabung erforderlich 
war, um zum Fiihrer aufzuriicken, will die Industrie diese kommende AusbiIdung 
hoher bezahlen als die alte? 

1st die Industrie iiberzeugt, daB solcher und anderer wahrer Fortschritt nur 
durch erfahrene Gestalter und nie durch Wirtschaftsberater geschaffen wird? 
DaB die Erziehung des Nachwuchses danach eingerichtet werden muB? DaB 
sachrichtiges Gestalten nicht gedeihen kann in der Neuschule mit der gewahlten 
Richtung der Wirtschaftslehre, durch Horen von Wirtschaftswissenschaften ohne 
Fachvertiefung, ohne Erfahrung in schOpferischem Schaffen? 

Dnd schlieBIich: 
Will daher die Industrie das Unterrichtsamt dariiber aufklaren, daB alie An

nahmen des amtlichen Reformplans falsch sind? 
DaB der Nachwuchs getauscht wird durch das Ziel, er konne auch ohne Fach

konnen auf Fiihrer studieren und auf Wirtschaft? DaB leistungsfahige Menschen 
stets nur am Beispiel einer Fachvertiefung zu erziehen sind, daB aber der BiIdungs
gang frei bleiben muB von dem sich iiberhebenden bloBen Wissen iiber Technik 
und Wirtschaft, wie auch vom Fach vielerlei und von sachfremden Theorien ? 

Diesen amtlichen Reformen stellt Riedler dann den Franz'schen 
Vorschlag gegenuber: eine volkswirtschaftliche Fakultat zu schaffen, 
mit dem Ziele: Volkswirte an Technischen Hochschulen auszubilden, 
wobei er auf einen LandtagsbeschluB hinweist, der im gleichen Jahre 
zustande gekommen ist. Dieser BeschluB lautet wie folgt: 

Das volkswirtschaftliche Studium an den Technischen Hochschulen so auszu
bauen, daB die Moglichkeit geschaffen wird, an ihnen eine abgeschlossene volks
wirtschaftliche Berufsausbildung unter starker Einbeziehung technischer BiIdungs
elemente zu erwerben. 

Riedler fUgt hinzu (S. 21): 
"Das ware der Anfang einer wirklichen Reform gewesen. Hier solI Volkswirt

schaft und Technik verbunden werden. Das ist doch mehr als Handelslehrerersatz, 
den der Reformplan erstrebt!" 

Wenn man aus diesen AusfUhrungen erkennt, daB Riedler jetzt von 
Volkswirtschaft spricht (und an die Ausbildung von Volkswirten mit 
technischen Kenntnissen fUr volkswirtschaftliche Berufe denkt), so 
bleibt doch, daB das, was Riedler in der vorher erwahnten Kritik (sowie 
uberhaupt) unter Wirtschaft (und nach ihm eine Reihe anderer) eigent
Hch versteht, zum mindesten - zu groBen MiBverstandnissen Ver
anlassung geben muB. Es ist tatsachlich so, wie der damalige Rektor 
der Technischen Hochschule Berlin, Prof. L a a s anlaBlich einer Kon
ferenz, die sich mit der Frage des Wirtschaftsstudiums beschaftigte, 
ausfiihrte : 

... ich habe den Eindruck nicht beiseite schieben Mnnen, daB eine groBe 
Zahl von MiBverstandnissen hin- und hergelaufen sind, MiBverstandnisse, die sich 
vielleicht in die paar Worte zusammenfassen lassen: Konkurrenz mit der Universi-
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tat, Zwitter- oder MiBgeburt (Ingenieur plus Wirtschaftler), Vermehrung der 
Massenproduktion, unnotige Belastung der technischen Ausbildung der Ingenieure. 

Diese MiBverstandnisse sind auch heute - nach 6 Jahren - noch 
nicht ganz behoben. 

Doch zuriick zu der weiteren Entwicklung der Reformen, die hier 
noch gekennzeichnet werden sollten. Bald nach Erscheinen der Aumund
schen Denkschrift wurde fiir die preuBischen Technischen Hochschulen 
- am 16. 6. 1924 - die Anderung der Priifungsordnung in der Weise 
beschlossen, daB in den Fachrichtungen: Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Bauingenieurwesen, Schiffbau, Hiittenkunde, das Fach: "Grundziige der 
Volks- und Privatwirtschaftslehre" Priifungsfach der Vorpriifung wurde, 
wahrend in der Hauptpriifung zwei bis drei Wahlfacher gescha£fen wurden, 
bei denen die Wirtschaftslehre entsprechend Verwendung finden kann. 
Ferner wurde die Zulassung von wirtschaftswissenschaftlichen Themen 
fiir die Dissertationen zur Promotion zum Dr.-Ing. ausgesprochen. 

Die Ausfiillung dieses Rahmens durch einen entsprechenden Studien
plan erfolgte fiir die Technische Hochschule zu Berlin nach den Vor
schlagen der Fakultat fiir Allgemeine Wissenschaften mit MinisterialerlaB 
vom I. 4. 1927. Mit diesem EriaB wurde zugleich das neu eingerichtete 
Studium: Wirtschaft mit Technik genehmigt, das mit der Ablegung 
einer Diplompriifung abschlieBt. 

Vorher waren die Technischen Hochschulen MOOchen (1919 im Zu. 
sammenhang mit der Angliederung der Handelshochschule) sowie Dres
den (1921) dazu iibergegangen, ein Wirtschaftsstudium mit EinschluB 
technischer Facher einzurichten. An beiden Hochschulen wird das 
Studium gleichfalls mit einer Diplompriifung abgeschlossen. Doch wird 
hier bei in MOOchen der Titel: Diplomwirtschafter und bei der Promotion 
der Titel: Doktor der technischen Wissenschaften, in Dresden die Titel: 
technischer Diplom-Volkswirt, bzw. Doktor der Wirtschaftswissen
schaften verliehen, wahrend in Berlin das Studium Wirtschaft mit Tech. 
nik in die dortselbst bestehende Ordnung eingegliedert worden ist, also 
hier die Titel: Dipl.-Ingenieur und Dr.-Ingenieur in Anwendung kommen. 

2. Die Wirtschaft. 
a) Wirtschaft im Sinne der Techniker. Soviel ich sehe, scheint 

dariiber wohl Obereinstimmung zu bestehen, daB die Ausbildung des 
zukOOftigen Ingenieurs zum mindesten nicht ohne "das Wirtschaftliche" 
- um es mal neutral auszudriicken - vor sich gehen soIl. Gewohnlich 
heiBt es: Der Ingenieur soIl wirtschaftIich denken lernen. Wie iiber
haupt die Worte: Wirtschaft, wirtschaftlich, WirtschaftIichkeit iiber
raschend schnell Eingang in den Sprachgebrauch des Technikers ge
funden haben. Es gibt nicht nur eine Zeitschrift: Technik und Wirt
schaft, sondern auch in den technischen Fachzeitschriften ist auffallend 
viel von Wirtschaft und den Ableitungen von diesem Wort: wirtschaft
Iich und WirtschaftIichkeit die Rede. Der Plan, eine Hochschule fiir 
Technik und Wirtschaft zu bilden, ist zwar nicht verwirklicht worden; 
aber es gibt an den Technischen Hochschulen eine Fakultat fiir Ma
schinenwirtechaft (inzwischen wieder in Maschinenwesen geandert) und 

Prlon, Wirtschaftsingenieur. 2 
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eine solche fiir Stoffwirtschaft. In der Fakultat fiir Bauwesen sind 
Vorlesungen iiber Bauwirtschaftslehre, in der Abteilung Bergbau iiber 
Bergwirtschaftslehre, in der Fakultat fiir Maschinenwesen iiber Energie
wirtschaft, Warmewirtschaft, Wasserwirtschaft, Elektrizitatswirtschaft 
usw. angekiindigt. Innerhalb der Betriebe wirbelt es nur so von: Per
sonal wirtschaft, Ar beitswirtschaft, Lagerwirtschaft, Terminwirtschaft, 
Geldwirtschaft - Wirtschaft iiber Wirtschaft. In der Technik: Die 
Maschine solI wirtschaftlich sein, es solI nicht nur der technische, sondern 
auch der wirtschaftliche Nutzeffekt berlicksichtigt werden: neben dem 
Wirkungsgrad ist die Wirtschaftlichkeit zu beachten, usw. 

Trotz dieser lauten Betonung des "Wirtschaftlichen" und der 
Forderung, daB sich der Ingenieur mit der Wirtschaft beschaftigen 
solIe, gibt es Stimmen, die vor einer solchen Ausweitung der Ausbildung 
warnen. Nicht nur aus padagogischen Griinden, weil durch die Ein
beziehung der Wirtschaft das eigentliche Fachstudium noch mehr 
belastet oder zersplittert wiirde, sondern auch weil die betreffenden 
Kritiker geradezu eine Abneigung gegen alles haben, was nach Wirt
schaft klingt oder mit Wirtschaft zusammenhangt, wobei allerdings 
nicht der reale Gehalt der "Wirtschaft", so wie sie der Lehre zugrunde 
liegt, sondern eine bedenkliche Abwandlung mit dem Beigeschmack 
der Profitgier, des Spekulantentums, Borsenjobbers, "Kravattenmachers" 
usw. gemeint ist. In den Kopfen mancher, die sich bemiiBigt fiihlen, 
iiber Wirtschaft zu scbteiben, ist: Wirtschaft mehr oder weniger gleich 
Schieber tum .... Es scheint also, als ob sich die alte Auffassung, daBder 
Handel etwas Geringwertiges sei, das man besser den "anderen" iiberlasse, 
sowie eine gewisse Geringschatzung des Kaufmanns hier auf die Lehre 
vom Handel und die Wissenschaft von der Wirtschaft iibertragen habe. 

Sehr kl'aftig und deutlich driickt sich Riedler aus: 
Der Grundsatz der Wirtschaft war eben und ist vielfach noch: mit billigsten 

Mitteln in ktirzester Frist moglichst viel Eigennutzen herauszuwirtschaften. 
1m Bereich der Technik und ihrer Lehre wird viel von "Wirtschaftlichkeit" 

gesprochen, auch wieder eine Sonderrichtung, denn gemeint und wirksam ist nur 
die Privatwirtschaft, die alles und die ganze Technik nur nach dem Ertrag wertet, 
wahrend es auf die Werterzeugung und auf die Allgemeinheit ankommt, nicht nur 
darauf, wie der Ertrag zustande kommt und wohin er wandert. Die "wirtschaft
Hche" Tatigkeit ist meist tiberanstrengtes Streben nach Besitz. 

Die Wirtschafter hemmen das Neue, solange alte verschwenderische Mittel 
noch Eigennutzen bringen. Sie reden eifrig tiber Wirtsehaft als "Gebot der Stunde", 
meinen aber nur ihren eigenen ]<jrtrag und nutzen schlieBlich aIle Fortschritte, 
wenn die Schopfer, die Gestalter auf eigene Kosten einen tiberragenden Ertrag 
nachgewiesen haben. 

Die Geschichte der Technik und des Fortschritts bietet eine ltickenlose Beweis
kette, daB die Wirtschaft immer gehemmt hat, solange sie konnte, daB nur die 
Technik jeden Fortschritt geschaffen und auf eigene Gefahr und Kosten erprobt 
hat und ihn dann der Wirtschaft meist aufdrangen muBte. 

Nie ftihrt die Wirtschaft den Fortschritt! Sie hemmt ihn so lange, bis sie 
ihn zu Eigennutz ausbeuten kann. Stets fiihrt die Technik durch ihre Gestalter, 
welche die Bedtirfnisse erfassen, und die Mittel schaffen, sie zu befriedigen. 

Es wiil'de wiederum zu weit fiihren, in eine sachliche Kritik dieser 
Ausfiihrungen liber Ge"winnstreben und Wirtschaftlichkeit sowie iiber 
Technik und Kapitalverwendung einzutl'eten. Nur auf den Wider
spruch sei hingewiesen, der dar in liegt, daB Riedler selbst die Forderung 
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aufstellt, "daB die Technik in ihren Abhangigkeiten und Bedingtheiten 
nicht auBerhalb der Wirklichkeit, des Gemeinschaftslebens und der 
Wirtschaft zu lehren sei". Wie vertragen sich solche '!uBerungen mit 
seiner eigenen Idee der Schaffung einer wirklichkeitsgemiiBen Ge
staltungs- und Betriebslehre, die neben der Gestaltung auch die Wirt
schaft, eben zusammen die Technik enthalt? Es konnen hier nur jene 
MiBverstandnisse aus falsch verwendeten Begriffen vorliegen, auf die 
Riedler selbst hingewiesen hat. Um so befremdlicher muB es wirken, 
wenn Riedler aus solchen Unklarheiten heraus sich zu der folgenden 
Kritik der A~mund'schen Denkschrift versteigt: 

Reicht denn der Blick dieser Herren Reformer nicht so weit, daLl sie erkennen, 
wie ein solcher Reformplan systematisch jenem einseitigen, ungesunden, verderb
lichen Kapitalismus erst recht die Wege ebnet? Sehen diese Herren denn nicht, 
daLl durch solche Reformen die Hochschule zur Schule des Mammonismus herab
gewiirdigt wird und zur Kulturgefahr werden muLl, weil ein solcher Ausbildungs
plan fiir eine Auffassung ausgewertet werden kann, nach welcher der Mensch 
nichts, das Geld, der Erwerbsgewinn alles gilt? 

Das ist es: Fernhalten vom Mammonismus, vom bosen Geldver
dienen .... Hier ist Wirtschaft gleich Eigennutz gesetzt. Oben gehOrt 
die wirtschaftliche Ausbildung zu den notwendigsten Aufgaben jeder 
Hochschulreform. Der Aumund'sche Plan will dies, entsprechende 
Vorschlage werden gemacht - aber dann ist es nach Riedler nicht 
Wirtschaft, sondern: Mammonismus. 

Auch die '!uBerung von Zschimmer 1 wird in diesem Zusammen
hang gern erwahnt: 

"Das elende Prinzip der Okonomie wiirde alles technische Schaffen, allen 
Wagemut, alles SchOpferische der Technik vernichten, wenn es an der Spitze 
stande, wenn es die Grundidee ware, die hier zur Wirklichkeit wird." 

Natiirlich gibt es innerhalb wie auBerhalb der Technischen Hoch
schulen eine groBe Zahl von Mannern, die die Dinge nicht im Zerrspiegel 
willkiirlich geformter und beliebig gewandelter Begriffe, sondern so 
sehen, wie sie wirklich sind. Vielleicht sind es gerade diejenigen, die 
nicht dariiber schreiben. lch mochte es nicht als Phrase angesehen 
wissen, Wenn ich an dieser Stelle zum Ausdruck bringe, daB ich bei 
meinen Bemiihungen, das Wirtschaftsstudium an der Technischen 
Hochschule zu Berlin auf eine neue Grundlage zu stellen, daB allergroBte 
Verstandnis und die tatkraftige Unterstiitzung samtlicher Mitglieder 
eines fiir diese Zwecke eingesetzten Ausschusses gefunden habe. Freilich 
war hierbei die Verstandigung nicht immer leicht, weil eben auch wieder 
die Begriffe: Wirtschaft und wirtschaftlich nicht eindeutig verwendet 
wurden; aber die Erorterungen erfolgten auf durchaus sachlichen 
Gundlagen. Doch schlieBt dies alles nicht aus, daB sich aus der 
Literatur durchaus der Eindruck von einer Geringschatzung bzw. Be
tonung der Minderwertigkeit dessen ergibt, was man Wirtschaft nennt. 

DaB die Riedler'schen (und anderer} Gedankengange noch nicht 
ganz iiberwunden sind, zeigt die jiingst herausgekommene Schrift von 
Dr. Robert Haas: Yom wirtschaftlichen Geist in der Technik 2, mit 

1 Philosophie der Technik. 
2 Berlin: V. D. I.-Verlag G. m. b. H. 1927. 

2* 
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aller Deutlicbkeit. Der Verfasser kommt hier auf das Verhaltnis von 
Technik und Wirtschaft ausftihrlich zu sprechen und macht hierzu 
einige sehr tre££ende und beherzigenswerte AuBerungen, die deshalb 
im Wortlaut hier folgen mogen, weil sie von einem Techniker stammen, 
der die Wirtsehaft aus langer Erfahrung kennen gelernt hat. In dem 
Kapitel: Die Technik als Glied der Wirtschaft heiBt es (S. 5): 

"Die Technik dient der Wirtschaft. Ihre Leistungen stehen im Dienste der 
Volks- und Weltwirtschaft. Die technischen Dinge miissen verwertbar sein, das 
heiBt, ihres Preises wert sein. Der 'rechniker soIl sich der Bedeutung der wirtschaft
lichen Aufgaben fiir das Volksganze bewuBt sein. Das erhOht und adelt seinen 
Beruf." 

Und tiber den Nutzen sagt der Verfasser zu der teehnisehen Jugend, 
der er sein Buch widmet, im dritten Teil (S. 12): 

"Es ist oben gesagt worden, daB beim Wirtschaften Nutzen erzielt werden 
miisse. Nun wird aber gerade dieses Erzielen des Nutzens haufig von oben und 
unten als etwas Unwiirdiges oder gar etwas Unsittliches angesehen. Da, wo der 
Drang nach dem Nutzen in schnode Geldgier ausartet, wo er aus reinem Eigen
nutz zum Schaden anderer erzielt wird, wo er sich auf Tranen und Unrecht auf
baut, da ist er verwerflich. Schiebergeschafte und Kettenhandel sind z. B. haB
liche Auswiichse am Leibe der Wirtschaft; ihre Vernichtung ist eine heilige Pflicht. 
Aber der redlich erzielte Nutzen, der den Preis fiir die Miihe und das Wagnis dar
stellt, ist ein Segen; nicht nur, daB er die Freude an der Arbeit erhalt und erhoht, 
er erzeugt und erhalt die Arbeit. AIle Werkstatten und Baustellen stiinden still, 
wenn nicht Nutzen erzielt wiirde. Er ist der Preis fiir den SchweiB. Er ist es letzten 
Endes, der die tausend fleiBigen Hande zum Sichregen bringt. Der Nutzen als 
Ergebnis des Schaffens zieht erst die Kapitalien herbei, die notig sind um wirken 
zu konnen. Er lockt den Wagemut, spornt die Tatkraft und belebt die Schaffens
freude; er ist schlieBlich die Wurzel jeglichen wirtschaftlichen Fortschritts. Er 
ist die Ernte, von der ein Teil wieder als Saatgut der Wirtschaft dient. Ohne Nutzen 
keine Wirtschaft und daher ohne Nutzen keine Entwicklung der Menschheit. 

Der Nutzen muB wieder ehrlich gemacht werden. Sein Ansehen hat durch 
einen Riickgang der wirtschaftlichen Sittlichkeit in der Kriegs- und Nachkriegs
zeit eine weitere EinbuBe erlitten. Schon immer aber wurde er in manchen tech
nischen Kreisen abschatzig beurteilt, vor allem an den Statten, an denen die 
Technik gelehrt wird. Hier fUhrt die Begeisterung fiir die hohe Lehre der Technik 
leicht zur Vberzeugung, daB die ~rechnik als Werkzeug zum Erzielen des Nutzens 
zu gut sei; sie sei eine Wissenschaft fiir sich, also losgelOst von der Wirtschaft; 
sie sei zu vornehm, um sich als Magd dem Mammon zu verdingen. Das Erzielen 
von Nutzen - oder wie man schlechthin sagt: das Geldverdienen - sei fiir den 
Jiinger der technischen Wissenschaft, iiberhaupt fiir den vornehmen Mann, vor 
allem fiir den geistigen Arbeiter etwas Minderwertiges, Herabwiirdigendes, auch 
dann, wenn er es fUr Dritte - z. B. eine namenlose Aktiengesellschaft - tue. AIle 
diese Leute und noch viele andere, die mit Geringschatzung auf die "Geldver
dienenden" herabsehen, vergessen, daB die auf den Nutzen arbeitende Wirtschaft 
es ist, die ein Land groB und stark macht, seine Bewohner erhalt und vermehrt, 
daB sie mit den Ausschlag gibt fiir den Bestand eines Landes. Die Erzielung von 
Nutzen ist daher auch eine sittliche Pflicht des Wirtschaftenden. Hieraus ergibt 
sich die Aufgabe des Technikers in der Wirtschaft. Er muB auch seinen Teil zum 
wirtschaftlichen Nutzen beitrag en, er darf also nicht gegen den Kaufmann, sondern 
solI mit dem Kaufmann arbeiten oder, was noch mehr und besser ware, er solI 
selbst ein Kaufmann oder ein Stiick Kaufmann sein. 

leh habe es mir versagt, selbst die Irrlehre von cler profitgierigen 
Wirtsehaft riehtig zu stellen und den Verfasser hier so ausfiihrlieh 
spreehen lassen, weil er aus den Kreisen jener Schopfer und Gestalter 
stammt, die sieh naeh Riedler in stetem Kampf mit der Wirtsehaft 
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und den Wirtschaftsherren befinden. . .. Und es ist anzunehmen, daB 
Haas zugleich im Sinne sehr vieleI' Gestalter und Wirtschaftsherren 
gesprochen hat ... 

Abel' nicht nur, was Wirtschaft ist und Wirtschaft bedeutet, wird 
von den Technikern verschieden gesehen, sondern auch iiber das Ver
Mltnis del' Wirtschaft zur Technik gibt es eine Anzahl verschiedener 
Ansichten. DaB Riedler die Wirtschaft in die Technik einbezieht und 
unter wissenschaftlicher Technik die Gestaltung und Wirtschaft ver
steht, ist bereits erwahnt worden. Nichtsdestoweniger zieht Riedler, 
wie aus seinen oben zitierten AuBerungen hervorgeht, gegen die Wirt
schaft ordentlich yom Leder. DaB Riedler hierbei den Begriff Wirt
schaft in doppeltem Sinne verwendet, ist anzunehmen. Es ist aber 
nicht leicht, zu erkennen, wo die Unterschiede eigentlich liegen. Auch 
aus del' in seiner Einleitung gegebenen Erklarung: "Unter Wirtschaft 
ist hier in allgemeinen Fragen stets Volkswirtschaft vel' standen , dann 
erst Ertragswirtschaft" ist diese Klarstellung nicht zu gewinnen. 

Einen besonderen Vel' such, Technik mit Wirtschaft zu identifizieren, 
unternimmt S c he n k 1 in seinem Buch: Die Lehre von del' sch6pferischen, 
Produkte schaffenden Ar beit, die grundlegende Erziehung fiir den 
Maschinen-Ingenieur (wo es im Vorwort heiBt: "daB meine Lehre 
den Anbruch einer Dammerung auf dem Gebiete des technischen Er
ziehungswesens bedeutet"). 

Nach Schenk kommt es in erster Linie auf die sch6pferische, Pro
dukte schaffende Arbeit - Sachgiiter - an. Sie bildet mit del' aus 
den Produkten entstehenden Warenar beit den Inbegriff del' Wirtschafts
arbeit. Die sch6pferische, Produkte schaffende Arbeit ist Technik. 
Bei diesel' kommt es auf einen Sach- und einen Preiszweck an, die For
derung ist: das Produkt muB gut und billig sein. Die Zusammenhange 
zwischen diesen beiden Zielen darzustellen, ist Sache del' technischen 
Wissenscha£ten. Schenk £iihrt ein Beispiel an: "Kommt die Turbinen
lokomotive nicht zur Brauchbarkeit, dann ist sie kein Werk del' Technik, 
sondern ein Fehlbau." Nach Schenk ist die Technik daher nicht durch 
Naturwissenschaft und Mathematik zu fundieren, sondern durch die 
Lehre "von der sch6pferischen, Produkte schaffenden Arbeit". Sie 
soll, zugleich die Grundlage fiir die Lehre von del' Wirtschaft bilden 2. 

Wie Schilling mit Recht hervorhebt, tut man mit solchen Ver
suchen dem Sprachgebrauch Gewalt an, noch mehr: man vergr6Bert 
die Schwierigkeiten einer sachlichen Verstandigung und erschwert den 
Studierenden das Zurechtfinden in der Praxis, wenn sie spater sehen, 

1 Breslau: Kommissionsverlag (1928) 
2 Zu welcher Einseitigkeit die Ausfiihrungen von Schen);: fiihren, ist aus dem 

Inhalt des III. Abschnittes seines Buches zu ersehen. Die ti'berschriften lauten: 
III. Die schOpferische, Produkte schaffende Arbeit, die Zusammenarbeit, 

die Wirtschaft unter dem Einflusse del' Selbst,sucht . . . .. Selbstisch und selbst
siichtig ..... Das zinstragende Geld, die Welt des Geldes, Auswirkungen an del' 
schopferischen, Produkte schaffenden Arbeit..... Zusammenfassende Dar
legung iiber Wirtschaft, zinstragendes Geld, iiber das Selbstische und iiber die 
Selbstsucht . . . .. Soziale und selbstsiichtige Einstellung . . . .. Die schopferische 
Produkte schaffende Arbeit, die Wirtschaft und das Geld als Tauschmittel und 
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daB es anders ist und sich die Wirklichkeit nicht in das neue System: 
Technik ist Wirtschaft einspannen laBt. 

Wie ich soeben sehe, iibernimmt Popp (Die Technik als Kultur
problem) 1 die "Grundlegung" von Schenk: Die Technik ist eine Zelle 
der Wirtschaft; die Technik ist Produktion und damit Wesensbestim
mung der Wirtschaft. In eigenartiger Weise wird dann im einzelnen das 
Verhaltnis von Wirtschaft und Technik dargestellt mit dem Ergehnis: 
Die Technik bleibt im Banne des Kapitalismus. Die Technik solIe sich 
auf sich selbst besinnen; die Wirtschaft habe die Herrschaft iiber sich 
selbst verloren, sie diene nicht mehr der Aligemeinheit, vielmehI' sich 
selbst, bzw. dem selbstsiichtigen Kapital. Alles dieses wird dann der 
Wirtschaftswissenschaft zur Last gelegt: Die iibertriebene (1 Anmerk. 
des Veri.) Wertschatzung der Wirtschaftswissenschaft fiir den Techniker 
gehe auf Kosten seiner menschlichen Ausbildung; eine neue Wirtschafts
gesinnung sei notig, um die technische Arbeit als Dienst an der Mensch
heit erscheinen zu lassen, die Freunde an der Arbeit wieder herzustellen. 
Popp meint, daB die (von ihm abgedruckten) 10 Gebote des amerika
nischen Stahlkonigs Schwab mehr geistige und sittliche Gesinnung 
offenbart hatten, als die gesamte Wirtschaftswissenschaft. Man sieht: 
ein Herausgreifen einzelner Erscheinungen, verbunden mit allgemeinen 
Wiinschen und Forderungen, wie es sein sollte - im iibrigen: Fragen 
die in wissenschaftlicher Weise natiirlich Hingst von der Wirtschafts
wissenschaft aufgegriffen worden sind, zum Teil aber iiber ihren Bereich 
hinausgehen. Es scheint auch hier, wie bei Riedler, sozusagen alles, 
was auBerhalb der eigentlichen Technik besteht, als "Volkswirtschaft" 
angesehen zu werden. 

Dabei fehlt es nicht an grundlegenden Arbeiten, die sich mit dem 
Problem Technik und Wirtschaft in streng wissenschaftlicher und aus
fiihrlicher Weise auseinandersetzen. Ieh hebe hier nur die grundlegenden 
Werke hervor von: v. Gottl: Wirtschaft und Technik 2, A. Voigt: 
Teehnische Okonomik 3 , L. v. Wiese: Privatwirtsehaft, Volkswirtsehaft 
und Teehnik', die - Wenn auch nieht mit gleiehen Worten, so doeh 
dem Sinne naeh - den Untersehied zwischen Teehnik und Wirtschaft 
darin sehen, daB letztere die Ordnung der Bedarfsbefriedigung, der 
Bedarfsdeckung, die Technik aber die Mogliehkeiten zur Erreichung 
dieses Zieles darstellt. An diese Auffassung der Nationalokonomen 
kniipft z. B. - von der teehnischen Seite kommend - Waffen
schmidt 5 an, der unter technischem Denken: die Abwandlungen von 

WertmaB . .... Fiir die Menschheit gefahrbringende Auswirkung der Selbst
sucht und Einschrankung der Selbstsucht durch die Schule der schOpferischen, 
Produkte schaffenden Arbeit ..... 

Schenk kommt zu dem Ergebnis: Unsere moderne Wirtschaft ist im Grunde 
ihres Wesens, eine Zusammenarbeit zur Erhaltung und Forderung des zinstragenden 
Geldes!" Die Selbstsucht ist durch die Schule der schopferischen, Produkte 
schaffenden Arbeit zu iiberwinden! 

1 Miinchen 1929. 
2 Tiibingen 1923. Siehe die ausfiihrliche Literaturangabe. 
3 Wirtschaft und Recht der Gegenwart, he-rausgegeben von L. von Wiese, 1912. 
4 Ebenda.. 
• Technik und Wirtschaft, Jena 1928. 
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realen Dingen und unter wirtschaftlichem Denken: die Abwandlung von 
Beziehungen zwischen den Betrachtenden und diesen Dingen verstehen 
will. 

So gibt es also Vorbilder genug, die erkennen lassen, daB es gar nicht 
notig - und verwirrend - ist, beide Sachverhalte - Wirtschaft und 
Technik - in dem einen Begruf: Technik aufgehen zu lassen, wie 
es in jungster Zeit durch die oben erwahnten Autoren versucht wird. 

b) Wirtschaft und Tecbnik. Wenn ich im folgenden nun selbst den 
Versuch unternehme, die Begriffe Wirtschaft und Technik zu erlautern, 
so habe ich nicht den Ehrgeiz anzunehmen, daB der Leser gerade meine 
Auffassung als die allein seligmachende anzusehen geneigt ist. Ich 
habe auch nicht die Absicht, mich mit anderen Autoren auseinander
zusetzen, die diese Begriffe erlautert haben. Solche Auseinandersetzun
gen konnen leicht in Haarspaltereien ausarten, die die Geduld des 
Lesers auf eine harte Probe stellen. Fiir die vorliegenden Zwecke 
solI es sich nur darum handeln, die Begriffe - in moglichst enger An
lehnung an Wissenschaft und Sprachgebrauch - so zu erklaren, daB 
es moglich wird, die Aussprache uber die wirtschaftliche Ausbildung 
der Ingenieure fortzusetzen - und glucklich zu Ende zu bringen. 

Unter Wirtschaft wollen wir die Beschaffung und den Verbrauch 
von Gutern im weitesten Sinne des Wortes (einschlieBlich der Dienst
leistungen) verstehen. Nach v. Gottl: sie ergibt sich aus der Lebensnot 
und sucht den Bedarf und die Deckung dieses Bedarfes in Einklang zu 
bringen. Sie gewahrleistet das dauernde Zusammenleben der Menschen. 
Es handelt sich dabei um zweierlei: erstens um die Aufbringung der 
Guter und zweitens um den Verbrauch. Beides geschieht, um eine Be
friedigung der zahlreichen und mannigfaltigen Bediirfnisse der Menschen 
(Wohnung, K1eidung, Ernahrung, Verkehr, Bildung, Vergnugen) herbei
zufuhren. Den zweiten Teil, den Verbrauch, nennt man nach der Stelle, 
wo er in der Regel (und in groBerem Umfang) vor sich geht: den Haus
halt. Zur Wirtschaft gebOrt also auch der Haushalt. Doch ist es ublich, 
letzteren begrifflich von der Wirtschaft abzuspalten, dann spricht man 
von Haushaltswirtschaft oder Haushalt schlechthin. Und hier unter
scheidet man wieder den privaten Haushalt (der Einzelpersonen oder 
Gemeinschaften, bzw. der Angestellten, Arbeiter, Beamten, Kunstler 
usw.) und den offentlichen Haushalt (der Staaten oder sonstigen offent
lich-rechtlicher Verbande). Man beachte: tatsachlich gebOrt, wenn auch 
die begrufliche Abgrenzung ublich geworden ist, der Haushalt, als der 
Verbrauch der Giiter zwecks Bediirfnisbefriedigung mit zum Begruf der 
Wirtschaft (i. w. S. I). 

In den Begriff Wirtschaft (ohne Haushalt: II) fiillt dann die Auf
bringung der Guter und ihre Heranfiihrung an den Verbrauch, eben 
ihre Bereitstellung fiir den Haushalt. Wiederum in mannigfaltigster 
Weise: Die Gewinnung der Urprodukte in Bergbau und Landwirt
schaft, die Weitervorbereitung und Herstellung der tausenderlei Ge
brauchsgiiter, Ernahrungs- und GenuBmittel in Handwerk und In
dustrie, die Bewegung der Guter zur Herstellung und zum Ge- oder 
Ver brauch, die dazu erforder lichen Hilfsstellen: Ver kehr von Gutern, 
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Nachrichten, Menschen, sowie die Einrichtungen des Geld-, Bank- und 
Borsenwesens, und nicht zuletzt die Darbietung von personlichen Dienst
leistungen alier Art - alies dies ist Wirtschaft, urn einmal diesen ab
strakten Begriff, del' so haufig verwendet wird, etwas Leben und Farbe 
zu geben. Die Zusammenfassung aliel' Vel'anstaltungen und Einrich
tungen, die del' Bediirlnisbefriedigung eines ganzen Volkes dienen, 
!3telit - urn mit Biicher 1 zu reden - die Volkswirtschaft eines Landes 
dar. Dann konnen wir unter Weltwirtschaft verstehen: Die Summe 
aller Volkswirtschaften del' Welt odeI' die Beziehungen, die sich zwischen 
den Volkswirtschaften del' einzelnen Lander ergeben. 

Wenn wir zunachst bei diesen, del' Wirklichkeit entnommenen Fest
stellungen bleiben, so zeigt sich zweierlei: erstens ein uniibersehbares 
Gebi()t von zahlIosen Einzelwirtschaften und von bedeutsamen Be
ziehungen del' Einzelwirtschaften untereinander, Beziehungen zwischen 
den in den Einzelwirtschaften tatigen Einzelpersonen sowohl innerhalb 
del' Wirtschafts- als auch in del' Haushaltssphare. Nimmt man dazu 
noch den Staat, del' zur Durchfiihrung seiner Aufgaben weit - bei 
uns in Deutschland sogar sehr weit - in die Verhaltnisse del' Einzel
wirtschaften (Steuer) eingreift, und daB zu diesen Aufgaben des Staates 
weiter gehort, mittelst allgemeiner odeI' besonderer MaBnahmen auf 
das Getriebe del' Wirtschaften, bzw. del' Volkswirtschaft im ganzen 
einzuwirken, so wird klar, daB Wirtschaft in diesem Sinne (I und II) 
nicht etwas ist, - was sich so ohne weiteres mit dem Unterricht in del' 
Technik vereinigen laBt, etwa in dem Sinne Riedlers, und daB auBer
dem - hierzu nul' del' Techniker in del' Lage seL 

Das zweite, was sich aus diesel' Begriffs"beschreibung" ergibt, ist: 
daB in diesem Begriff: Wirtschaft (I und II) bzw. Volkswirtschaft der 
Begriff Technik eingeschlossen ist. Die Technik stellt die Giiter zur Be
diirlnisbefriedigung her; sie bedient sich hierzu einer groBen Zahl von 
Stoffen, Kraften, Mitteln und Verfahrungsweisen. Und wenn die Technik 
definiert wird: als ein zweckmaBiges, auf Kenntnisse del' Naturgesetze 
beruhendes Gestalten korperlicher Dinge und Krafte, so ist diese Technik 
(Real-Technik im Sinne von v. Gottl) in dem, was wir soeben Wirt
schaft (I und II) genannt haben, einbegriffen. Diese Feststellung be
deutet keine Rangordnung, ebensowenig wie darin eine Wertung zum 
Ausdruck kommen solI, wenn man sagt, daB die Technik nur Mittel 
zum Zweck sei, d. h. zur Durchfiihrung del' Wirtschaft, urn die Bediirf
nisbefriedigung so odeI' so sichel' zu stellen. Das schlieBt nicbt aus, 
daB die Technik von sich aus neue Bediirfnisse zu wecken imstande 
ist und dafiir immer wieder neue Giiter zur Verfiigung stellt. Es ist 
auch moglich, daB die Technik von sich aus Anderungen in dem Ver
brauch, in derVerbrauchsgestaltung, odeI' in del' Organisation und Ver
fassung del' Wirtschaft hervorruft; abel' alles ist und bleibt Wirtschaft 
(I und II). Aus diesem folgt zugleich, daB es nicht nul' dem Sprach
gebrauch zuwider, sondern auch sinnwidrig ist, zu sagen: die Technik sei 
Wirtscha£t. Sowohl in dem Sinne: Volkswirtschaft, als die Summe aller 
Veranstaltungen, die del' Bediirfnisbefriedigung dienen, als auch Wirt-

1 Die Entstehung der Volkswirtschaft. 8. Auf}. Leipzig 1925. 
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schaft ohne Haushalt (mit Haushalt erst recht) ist Wirtschaft der 
Oberbegriff; er umfaBt neben vielem anderen auch die auf Natur
erkenntnis beruhende Umgestaltung von Kraft und Stoff, eben die Tech
nik (in diesem realen Sinne). Und zugleich folgt hieraus, daB die Technik, 
sofern sie der Bediirfnisbefriedigung der Menschen dienen wiU- und das 
ist der weitaus groBte Teil alIer technischen Bemiihungen - auf die Wirt
schaftsweise, d. h. wie die Wirtschaft organisiert ist und wie sie be
trieben wird, Rucksicht nehmen muB, sich ihr anpassen oder ent
sprechend beeinflussen muB. Danach kann es auch eine Technik geben, 
die von dieser Rucksichtnahme frei ist: sofern geforscht, experimen
tiert wird, um eine neue Erkenntnis, Erfindung, Entdeckung zu machen. 
In dem Augenblick aber, wo dieses Neue in das gesellschaftliche Leben 
der Menschen eingefUhrt werden solI, muB der Techniker die Tiir zur 
Wirtschaft offnen. 

Aus dieser Begriffsabgrenzung - Wirtschaft schlieBt die Technik 
ein - konnen sich kaum MiBverstandnisse ergeben. Solche entstehen 
in dem Augenblick aber, wo es ublich wird, das Wort Wirtschaft noch 
in einem anderen, engeren Sinne (III) zu gebrauchen. Das ist vieliach der 
Fall. Man versteht dann unter Wirtschaft in diesem engeren Sinne 
(III) nur die tJberlegungen uber die beste Art der Bedurfnisbefriedigung, 
uber den Wert, den die von der Technik hergestellten Guter fiir die 
menschliche Gemeinschaft haben, schlieBt also die eigentliche Technik 
aus diesen tJberlegungen aus. So kommt es zu der Gegenuberstellung 
von Wirtschaft (in diesem engeren Sinne: III) und Technik in dem Sinne 
der angewandten Naturwissenschaften. Jetzt ist der Boden geschaffen 
fUr die abweichenden Meinungen uber den Rang und die Bedeutung 
der Technik innerhalb und auBerhalb der Wirtschaft. Um in dieser 
Niederschrift keine MiBverstandnisse aufkommen zu lassen, sei ver
merkt, daB hier nur noch die Rede von Wirtschaft in dem letzteren 
Sinne: III) ist: Abschatzung der Bediirfnisse, Gedanken und Uberle
gungen uber die beste Art der Befriedigung dieser Bedurfnisse mittelst 
der Guter, die von der Technik bereitgestellt werden, daB aber die Art 
und Weise, wie jene Guter (im Bereiche der Technik) 1 zustande kommen, 
nicht zu diesem Begriff der Wirtschaft gehort. 

Und das Letzte: Diese Wirtschaft hat nicht nur eine bestimmte 
Verfassung und Organisation, sondern auch ein Mittel, das ihr die 
Erfiillung ihrer Aufgabe ungemein erleichtert: - horribile dictu - das 
Geld. Es gibt ein Sprichwort: von guten Frauen spricht man nicht, 
Auch von der guten Seite des Geldes pflegt man nicht zu sprechen; 
um so mehr fallen gewisse Auswiichse der Verallgemeinerung anheim. 
1st es noch notig, zu fragen: wie man sich die Wirtschaft ohne Geld 
vorstellt? In der (mehr oder weniger angenommenen) geschlossenen 
Hauswirtschaft (nach Bucher: der ersten Stufe einer planvollen Wirt-

1 SchlieBlich ist noch zu beachten, daB auch das Wort Technik wieder in einen 
weiteren und engeren Sinne gebraucht wird. In den weiteren Sinne fiir die Ver
hahrensweise iiberhaupt: Technik des Malens (Maltechnik), Sporttechnik, Buch
faltungstechnik, Technik des Geld-, Bank- und Borsenwesens usw. 1m engeren 
Sinne als mechanische Technik: der Verwendung, Umwandlung von Stoffen und 
Kraften, wovon hier die Rede ist. 
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schaftsweise: wie es gemacht wurde) bestand die Naturalwirtschaft: 
die zum Leben (und GenieBen) erforderlichen Giiter und Dienst
leistungen wurden von den Mitgliedern der Familie (erganzt durch 
Sklaven, Horige, Angeworbene) hergestellt und fiir den Verbrauch 
bereitgestellt. Hierbei wurde jedem Mitglied ein bestimmter Teil der 
gemeinsam erzeugten Giiter von "oben" her zugeteilt, soweit nicht 
daneben der eine oder andere fiir sich selbst aus eigener Handfertigkeit 
oder ihm iiberlassenen Grund und Boden Annehmlichkeiten zu schaffen 
wuBte. Welch gewaltiger Fortschritt bedeutet da die Entwicklung 
des Geldwesens, durch das es moglich wurde, jedem als seinen Anteil 
an der gemeinsamen Arbeit eine Art Anweisung (allgemeines Tausch
mittel: Geld) auszuhiindigen, mit der er sich die Dinge beschaffen 
konnte, die ihm selbst am wichtigsten oder angenehmsten fiir die Be
friedigung seiner Bediirfnisse erscheinen. 1st es noch notig, auf die 
hierdurch geforderte Arbeitsteilung, Berufsspaltung, Verselbstandigung 
der einzelnen Wirtschaften hinzuweisen, daran zu erinnern, daB der 
technische Fortschritt hierdurch bedingt war und selbst wieder auf die 
Arbeitsteilung in tausendfaltiger Weise zuriickwirkt? Alles das zu 
sagen, sollte eigentlich iiberfliissig sein; doch wenn man bedenkt, wie 
sich diese Einrichtung des Geldes, von der man iibrigens sagt, daB 
sie dem 01 der Maschine (Volkswirtschaft) gleiche, in den Schriften 
einzelner Techniker widerspiegelt, dann erscheinen solche Wieder
holungen und Hinweise nicht als iiberflfissig. Das Geld ist ein Ratio
nalisierungsmittel allerersten Ranges: es ermoglicht jedem, seine Be
diirfnisse in individueller Weise zu befriedigen und vereinfacht trotzdem 
den Ablauf der Wirtschaft im ganzen. 

Natiirlich hat das Geld auch Schattenseiten. Ganz zu schweigen 
von der Inflation, wo deutlich geworden ist, wenn das Geld miBbraucht 
wird. Auch die Frage, ob jeder fiir seine Arbeit hinreichend bezahlt 
wird, und wie es moglich ist, das Verhaltnis von aufgewendeter Arbeit 
(Zeit) und empfangenen Gegenwert (Einkommen) vollkommen zu 
gestalten oder zu bessern, ist - trotz der Einrichtung des Geldes -
durchaus nicht immer ideal gelost. Und daB es bei einer solchen Geld
verfassung moglich sein wird, daB einzelne auf Kosten anderer be
sondere oder in mehrfacher Weise Vorteile erlangen, laBt sich nicht 
bestreiten und auch nicht immer andern. Doch darf man nicht iiber
sehen, daB auch bei anderen Wirtschaftsverfassungen sich der Einzelne 
bereichern (seinem Eigennutz nachgehen) kann, sei es durch Ver
mogensansammlung in natura (Grund und Boden, Schatzen, Ge
brauchsgegenstanden, Luxusgiitern) oder durchAnsammlung von Macht 
(Herrschaft, Horigkeit). Wie dem auch sein moge: es ist in jedem FaIle 
verkehrt, deshalb die "Wirtschaft" aus dem technischen Unterricht 
fernzuhalten, weil mit dem Gelde gewisse Auswiichse verbunden sind. 
1m Gegenteil: Das hieBe den Kopf in den Sand stecken und etwas 
nicht sehen wollen, was der Ingenieur ohnehin spater, wenn er ins 
Wh·tschaftsleben gestellt ist, zu sehen bekommt - oder wenn er es 
auch dann noch nicht sehen will, dann soIl er sich auch nicht fiber 
seine Weltfremdheit beklagen. 
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Noch ein Wort zum Geldverdienen, obwohl Haas das Notige schon 
mit treffenden Worten gesagt hat. Da die Wirtschaftsverfassung, in 
der wir leben, es als zweckmaBig empfunden hat, den Gegenwert unserer 
Ax beit in Geld zu bemessen, mit dem wir dann unsere Bediirfnisse be
friedigen .konnen, erscheint unser Einkommen als Zahlung in Geld. 
Und es ist klar, daB jedermann bemiiht ist, sein Einkommen zu ver
bessern, mehr Geld einzunehmen, mehr Geld zu verdienen, damit er 
iiber eine groBere Moglichkeit der Bedarfsbefriedigung jetzt oder in der 
Zukunft (Sparen) verfiigt. Dieses Geldverdienen schlechthin als etwas 
Minderwertiges hinzustellen, ist durchaus lii.cherlich: auch der Professor 
erhalt fiir seine wissenschaftliche Axbeit oder fiir seine Lehrtatigkeit 
das hOse Geld. Natiirlich ist es ein Unterschied, ob der einzelne nur 
am Geldverdienen sein Vergniigen hat, oder ob er darin Befriedigung 
findet, daB er mittelst seines Einkommens seine und seiner Familie 
Existenz sicherstellt, oder ob er seine Befriedigung aus der Axbeit zieht, 
die ihm das Geldeinkommen gewahrt, und hier Gefallen am Gestalten, 
Aufbauen und VergroBern hat, an der Macht, iiber die er verfiigt, an 
der sozialen Stellung, die er sich erringt. Ich vermag beim besten 
Willen nicht einzusehen, warum diese mit dem Gelde zusammen
hangenden Dinge dem Studierenden der Technik vorenthalten werden 
Bollen, oder gar: warum sie mit der Weltanschauung der Technik in 
Widerspruch stehen sollen 1 1st hier etwas nicht in Ordnung, dann 
bnn die Parole nur lauten: Zunachst einmal die trbelstande erkennen 
und an ihrer Beseitigung tatkraftig mitarbeitenl 

c) Wirtschaft und Betrieb (Untemehmung). Mit diesen Bemer kungen 
iiber Wirtschaft und Technik sind noch nicht aIle MiBverstandnisse aus 
der Welt geschafft. Insbesondere in der Verbindung mit dem Wort: 
Betrieb bestehen allerlei Unk1arheiten. Wie liegen die Dinge 1 

Betrieb kommt von betreiben. Man kann vieles betreiben: Sport, 
Kunst, Axbeit, Wirtschaft und anderes mehr. Man spricht von Sport
betrieb, Tanzbetrieb, Wirtschaftsbetrieb. Daraus folgt zunachst, daB 
das Wort Betrieb durchaus nicht immer auf Wirtschaft hindeutet. 
Aber auch innerhalb der Wirtschaft gibt es einen Landwirtschafts
und Gartnereibetrieb, einen Bergbau- und Hiittenbetrieb, gibt es 
Fertigungs-, Bandels-, Bank- und Verkehrsbetriebe. Ebenso wird der 
Haushalt betrieben, spricht man von Haushaltungsbetrieb. Wenn man 
unter Betrieb jede planmaBige Durchfiihrung einer Tatigkeit versteht, 
dann miiBte die Lehre von der Wirtschaftstatigkeit eigentlich Wirt
schaftsbetriebslehre heiBen, sicherlich kein schones Wort. Aber bleiben 
wir zunachst einmal hierbei: Da die Wirtschaft (im weiteren Sinne: II) 
auch die technische Seite, die Technik, umfaBt, so miiBte man, wenn 
man zunachst an diese Seite denkt, eigentlich von einer technischen 
Wirtschaftsbetriebslehre sprechen. Man konnte auch sagen: technische 
Betriebslehre der Wirtschaft und dieser die andere Halfte: die kauf
mannische Betriebslehre der Wirtschaft gegeniiberstellen. Das ware 
eindeutig und schlosse viele MiBverstandnisse aus. 

In Wirklichkeit finden wir diese Bezeichnungen weder in der Lite
ratur noch im Sprachgebrauch. Vielmehr ist es iiblich, fiir die tech-
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nische Wirtschaftsbetriebslehre usw. Betriebswissenschaft zu sagen. 
Sieht man sich den Inhalt dieser Betriebswissenschaft naher an, so 
findet man, daB es sich nicht um die technische Seite der Wirtschafts
betriebe schlechthin handelt, sondern meist nur um einen Wirtschafts
betrieb besonderer Art, namlich des Fertigungsbetriebes (der Fabrik). 
Man kann also nicht umhin, an der Bezeichnung Betriebswissenschaft 
auszusetzen, daB hier Betrieb in einem sehr engen Sinne gebraucht 
wird (Fabrik), wahrend in Wissenschaft und Sprachgebrauch es weitere 
Betriebe sowohl innerhalb der Wirtschaft als auch auBerhalb derselben 
gibt. Es ware daher richtig, von einer technischen Lehre der Fabrik 
zu sprechen oder zu sagen: technische Industriebetriebslehre. In "Be
triebs"wissenschaft wird das Wort: Betrieb im rein-technischen Sinne 
gebraucht: fiir Werk, Werkstoff, Fertigung, und nicht fiir das Ganze 
der Wirtschaft (der Fabrik). 

Auch die kaufmannische Betriebslehre der Wirtschaft ist keine ge
laufige Bezeichnung fiir den nicht technischen Teil der Wirtschafts
tatigkeit. Hier gibt es sogar eine ganze Reihe von anderen Bezeich
nungen: Privatwirtschaftslehre, Handelsbetriebslehre, Betriebswirt
schaftslehre und schlieBlich kaufmannische Betriebslehre. DaB Privat
wirtschaftslehre als Gegeniiberstellung zur technischen Betriebslehre 
abwegig ist, ist auf den ersten Blick zu erkennen: privat ist das Gegen
stiick zu offentlich. Darauf ist noch zuriickzukommen. Handelsbetriebs
lehre ist eigentlich die Gegeniiberstellung von Industriebetriebslehre, 
Bankbetriebslehre. Da aber der Handelsbetrieb einen eigentlichen 
technischen Inhalt (Technik) nicht hat, so ist sie zugleich eine kauf
mannische Betriebslehre in dem Sinne: Kaufmann als Handler. Be
triebswirtschaftslehre ist das Gegenstiick zur technischen Betriebs
lehre: beide machen zusammen die Betriebslehre der Wirtschaft aus. 
Doch herrscht Einverstandnis dariiber, daB auch die Bezeichnung Be
triebswirtschaftslehre weder schon noch genau ist. Eigentlich miiBte 
es heiBen: der nicht technische Teil des Wirtschaftsbetriebes, eben die 
kaufmannische Betriebslehre. Um den Unterschied von der Technik 
anzudeuten, ist statt - wie es hier geschehen ist - kaufmannisch eben 
wirtschaftlich gesagt worden, zweifellos eine Ungenauigkeit; denn dann 
miiBte es genau heiBen: wirtschaftliche Lehre der Wirtschaftsbetriebe. 
Doch genug von dieser Namengebung. Am einfachsten ware es zu sagen: 
kaufmannische (oder wirtschaftliche) Betriebslehre (jetzt genannt: Be
triebswirtschaftslehre) und technische Betriebslehre (jetzt genannt: Be
triebswissenschaft). Dann konnte der Zusatz: Wirtschaft fehlen, weil 
man ihn stillschweigend hinzudenken konnte. 

Und die Nutzanwendung 1 Es ist eine sprachliche Nachlassigkeit, 
nun statt Betrieb einfach Wirtschaft zu sagen. Eine Folge davon ist 
z. B. das MiBverstandnis: die Betriebswissenschaft umfaBt auch die 
Wirtschaft oder gar: sie ist eine Lehre von der Wirtschaft, die Wirt
schaftslehre. Und nun wirkt sich das MiBverstandnis doppelt aus, 
wenn noch die Meinung hinzukommt, daB Technik gleichbedeutend 
mit Wirtschaft sei. Natiirlich: nicht die Vertreter der BetriebswiBsen
schaft (der technischen Betriebslehre) rufen diese Verwirrung hervor, 
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sondern diejenigen, die die Bezeichnung Betriebswissenschaft be
nutzen, ohne iiber ihren Inhalt Bescheid zu wissen. 

In einer andern Richtung Hegen die MiBverstandnisse, die sich aus 
der Gegeniiberstellung von Wirtschaft, Betrieb und Unternehmung 
ergeben. Die Wirtschaft kann namlich in einer bestimmten Art be
trieben werden, die abhangig ist von der Person des Wirtschafters 
und von seiner Einstellung zu dem geldlichen Ergebnis der Wirtschaft. 
Um es vorweg zu nehmen: es ist nicht nur ein Grundsatz der Wirt
schaft, sondern eines verniinftigen Handelns iiberhaupt, daB das Er
gebnis der wirtschaftlichen Arbeit einen groBeren Wert hat als die 
dafiir aufgebrachten Opfer. In der heutigen Wirtschaft schlagt sich 
das Ergebnis in dem Gewinn ("OberschuB der Erlose iiber die Kosten) 
nieder, der in Geld ausgedriickt wird. Bei der offentlichen, d. h. von 
offentlich-rechtlichen Verbanden (Staat, Gemeinden) betriebenen Wirt
schaft hat man die Vorstellung, daB fiir die Hohe des zu erzielenden 
trberschusses (der Erlose iiber die Kosten) die Riicksicht auf die All
gemeinheit mitbestimmend sein solI, wahrend die private Wirtschaft 
(Privatwirtschaft) eine solche Riicksicht nicht zu kennen braucht, 
vielmehr "riicksichtslos" das eigene Interesse wahrnimmt. Doch gibt 
es sowohl offentliche Wirtschaften, die diese Beriicksichtigung all
gemeiner Interessen vernachlassigen (und ihre Monopolstellung aus
nutzen), als es auch private Wirtschaften gibt, die bei Wahrnehmung 
ihrer eigenen Interessen doch nicht ganz die Riicksichtnahme auf die 
Allgemeinheit vermissen lassen, wobei natiirlich immer die Schwierig
keit bestehen bleibt, was eigentlich unter Allgemeinheit zu verstehen ist. 

Von der Person des Wirtschafters ist ferner die Form der Wirt
schaft zu unterscheiden. Mit dem Aufkommen der Geldwirtschaft 
wird es ein Wagnis, Giiter fiir einen unbekannten Absatz herzustellen 
in der Hoffnung, daB irgendein Geldbesitzer das betreffende Gut auch 
kaufen wird. Dieses Wagnis, das Risiko, das in der moglichen Unver
kauflichkeit des Gutes und in dem dadurch entstehenden Verlust an 
aufgewendeten Mitteln zurn Ausdruck kommt, weist auf den Sprach
gebrauch: etwas unternehmen hin. In diesem Sinne sind aIle Wirt
schaften, die nicht fiir den eigenen Bedarf produzieren, Unternehmungen. 
So kann man wiederum von offentlichen und privaten Unternehmungen 
sprechen; denn auch die offentliche Hand kann mit dem Betreiben 
einer Wirtschaft ein Wagnis eingehen und Geldverluste erleiden. 

1m engeren - eigentlichen - Sinne spricht man jedoch nur dann 
von einer Unternehmung, wenn die betreffende Wirtschaft - offent
liche oder pdvate - ein Geldkapital aufwendet und dieses durch den 
Betrieb rentabel gestalten will. Man sagt auch: der Geschaftsmann 
steckt - sagen wir mal: - 100 000 M. in seinen Betrieb, urn darauf 
eine Rente von 15000 M. im Jahr, also 15%, zu erzielen. Diese so 
aufgewendete, bzw. im Betriebe verwendete Geldsumme, wird dann 
Kapital genannt. Und wesentlich ist, daB diese Wirtschaft nicht nur 
zu Beginn ihrer Tatigkeit einen Rentabilitatsvoranschlag macht, sondern 
auch iiber den Verlauf der Betriebsvorgange sowie iiber das Ergebnis 
einer bestimmten Periode (Geschaftsjahr) eine fein ausgekliigelte 
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Rechnung fiihrt (Buchhaltung und Bilanz). Diese, eine Kapitalrechnung 
fiihrende Unternehmung stellt den Typ der kapitalistischen Unter
nehmung dar, die bekanntlich vorherrschend in der heutigen Ordnung 
der Volkswirtschaft ist. 

Es ist deshalb auch nicht richtig zu sagen: Unternehmung und 
Betrieb seien schlechthin dasselbe. GewiB: Auch die Unternehmung 
wird betrieben. Aber bei Betrieb der Unternehmung denkt man an 
die Gestaltung der in der Form der Unternehmung zusammengefaBten 
Wirtschaftstatigkeit. AuBerdem ist hier leicht eine Verwechslung des 
Wortes Betrieb im Sinne: Teilbetrieb moglich. Eine Unternehmung 
(die Wirtschaftseinheit in Form der Einzel- oder Gesellschaftsunter
nehmung: Offene Handelsgesellschaft, G. m. b. H., Gewerkschaft, Ak
tiengesellschaft) kann namlich mehrere Betriebe (im Sinne von plan
maBiger Durchfiihrung der Wirtschaftstatigkeit) haben. So besteht 
z. B. die A. E. G. aus zahlreichen Betrieben in dem erwahnten Sinne. 
Auf der anderen Seite niitzt es sehr wenig, seinen Unwillen dariiber 
auszudriicken, daB der Techniker (nicht nur, sondern aIle Organe) bei 
einer Unternehmung in Form der Aktiengesellschaft nur fUr die Aktionare 
arbeiten, die den Gewinn als Dividende auf Kapitalanteile beziehen. 
Man denkt zwar in der Regel anders dariiber, wenn man selbst Aktionar 
ist; aber auch ohne dies heiBt es, sich mit diesem Problem zu beschaftigen, 
anstatt eine solche Wissenschaft abzulehnen, weil sie dem Kapitalismus 
Vorschub leiste ... 

Um den Leser nicht ohne Nutzen aus dem Begriffswirrwarr heraus
kommen zu lassen, sei nochmals festgestellt: 1. 1m weitesten Sinn des 
Wortes Wirtschaft (I und II) ist die Technik in dem Begriff Wirtschaft 
eingeschlossen. 2. In der Wirklichkeit geht Wirtschaft und Technik in
einander iiber, ist eine reinliche Scheidung nicht moglich. 3. Gedanklich 
(und wissenschaftlich) wird Wirtschaft (III) und Technik getrennt be
handelt; dann bilden beide die Wirtschaft im weitesten Sinne (I und II). 
In diesem Falle (III) ist die Bedeutung des Wortes Wirtschaft enger 
gefaBt: eben ohne Technik (Wirtschaft im engeren Sinne), wie es in der 
Wirtschaftslehre (Volks- und Betriebswirtschaftslehre) zum Ausdruck 
kommt. 4. Die Betriebswissenschaft (der Techniker) ist gleichbedeutend 
mit technischer Betriebslehre. Betrieb gleich Werk, Werkstatt. Der 
nicht-technische Teil des Betriebslebens wird - wieder nicht logisch, 
dennoch gebrauchlich - mit wirtschaftlich bezeichnet: wirtschaftliche 
Betriebslehre oder Betriebswirtschaftslehre. 5. Die Unternehmung stellt 
eine besondere Form des Betreibens der WiI'tschaft dar: fUr den Markt 
und (Risiko) unter Anwendung der Geldrechnung und der Bilanz. 

d) WirtsehaftUehes Denken in der Wirtsehaftslehre und in der 
Teehnik. Jetzt handelt es sich noch darum, die Unklarheiten zu be
seitigen, die sich aus der Anwendung des Adjektivs: wirtschaftlich und 
des davon abgeleiteten Substantivs: WirtschaftIichkeit ergeben. Der 
Ingenieur solI wirtschaftIich denken lernen, die Vorlesungen sollen 
wirtschaftIich ausgerichtet sein, in der Technik ist das Prinzip der 
Wirtschaftlichkeit zu beachten. Unterstellen wir einmal: diese Begriffe 
waren von dem Begriff Wirtschaft abgeleitet, dessen Sachumfang in 
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b und c umschrieben worden ist. Wie stellt sich dieses wirtschaftliche 
Denken fiir den lngenieur 1 Um hierauf eine Antwort zu finden, die 
aus den MiBverstandnissen herausfiihren kann, mochte ich etwas 
weiter ausholen. 

lch kann leicht begreifen, daB die Technik es mit korperlichen 
Dingen zu tun hat, daB sie ihre naturwissenschaftlichen Bedingungen 
erforscht und Krii.fte und Stoffe unter Beachtung der Naturgesetze 
so gestaltet, daB daraus Leistungen entstehen, die anders sind, als die 
Natur sie von sich aus schafft. lch verstehe, daB es hierbei von Vorteil 
ist, den besten Weg zu wahlen, mit moglichst geringem .Aufwand an 
Stoff und Kraft groBe Leistungen (Wirkungsgrad) zu erzielen . .Auch 
leuchtet mit ein, daB hierbei der schOpferische Geist immer neue Mog
lichkeiten entdeckt (nach Haas: Neuwerker), daB aber die Technik 
im allgemeinen Wiederwerk, d. h. Veranderung, Verbesserung, Ergan
zung an schon vorhandenen technischen Leistungen darstellt. Und ich 
verstehe schlieBlich, daB in allem diesen das spezifisch-technische 
Denken - nach Waffenschmidt: das .Abwandeln realer Dinge: 
das Gestalten - zum .Ausdruck kommt. .All das kann ich verstehen und 
begreifen - ob ich es aber in der Praxis anzuwenden vermag, d. h. 
im technischen Sinne richtig, dariiber besteht, soweit meine Person 
anlangt, kein Zweifel: ich kann es nicht. lch wiirde es vielleicht konnen, 
wenn ich die Naturgesetze sehr genau kennen wiirde, iiber ihre Anwen
dungsmoglichkeiten hinreichend Bescheid wBte, vor allem in der Hand
habung der Stoffe und Mittel, in den Verfahrensweisen geiibt ware,-mit 
anderen Worten: wenn ich die technischen Wissenschaften studiert hatte. 

1st es aber mit der Wirtschaft anders 1 Es geniigt, zum Begreifen 
des wirtschaftlichen Denkens zu wissen, daB dieses mehr ist als rein 
stoffliches Denken, daB es notwendig wird, die vielgestalteten Be
ziehungen der Giiterwelt zu den Menschen zu beachten, daB es gilt, 
Art, Umfang, Dringlichkeit der Bediirfnisse abzuschatzen, sowie den 
vorteilhaftesten Weg zur Befriedigung der Bediirfnisse zu finden. Man 
kann es verstehen, daB sich der Wirtschafter des Vergleichs zwischen 
den verschiedenen Zwecken, Mitteln und Wegen bedient, daB er dabei 
eine Kalkulation der Kosten und Erlose aufstellt, die er mit seinem 
aufgewendeten Kapital in Beziehung bringt . .Alles dies kann der In
genieur begreifen und lernen; - aber zur richtigen Durchfiihrung 
dieses wirtschaftlichen Denkens gehort doch mehr als dieses Begreifen, 
gehort die Summe aller derjenigen Kenntnisse, die die Faktoren dieses 
Vergleichs und dieser Rechnung beeinflussen, gehort noch mehr: die 
Beriicksichtigung des Ungewissen, das in der Wirtschaftsgestaltung und 
-entwicklung steckt. Denn in der Wirtschaft fehlen die Naturgesetze 
mit ihrem im Voraus bestimmbaren .Ablauf. Hier spielt die seelische 
Verfassung der Menschen und das Reagieren auf die vorzunehmenden 
Handlungen eine groBe Rolle. Mit anderen Worten: Das wirtschaftliche 
Denken, das zu erfolgreichem wirtschaftlichen Handeln fiihren soll, 
kann nur erlernt werden auf dem Wege eines ordentlichen Studiums 
(der Wirtschaftswissenschaften), bei dem dieses Denken und V'berlegen 
durch "Cbung planmaBig geschult wird oder aber durch langjahrige 
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Erfahrungen, unter eigener Yerantwortung oder schlieBlich (das beste) 
durch Ver bindung beider Wege: Studium und Praxis. 

Fragt man, welche Bedeutung dieses "wirtschaftliche Denken" 
fiir die Ausbildung des Ingenieurs hat, dann ist zu beachten, daB man zu 
unterscheiden hat zwischen dem volkswirtschaftlichen und dem be· 
triebswirtschaftlichen Denken. Diese beiden Richtungen des wirt· 
schaftlichen Denkens decken sich durchaus nicht immer, wenn sie sich 
auch innerhalb des Begriffs der Wirtschaft bewegen und des ofteren 
den gleichen Sachverhalt zur Grundlage haben. Der Yolkswirt be· 
trachtet das Wirtschaftsgeschehen unter Beriicksichtigung der Be· 
ziehungen zwischen den einzelnen Gliedern und der Gesamtheit der 
Volkswirtschaft. Er fragt immer, wie diese oder jene MaBnahme auf 
einen bestimmten Teil der Yolkswirtschaft einwirkt und welche Riick· 
wirkungen sich auf das Ganze ergeben. Um diese, meist recht schwie· 
rigen Fragen beantworten zu konnen, muB der Volkswirt ein besonderes 
Verstandnis fiir all die Zusammenhange 1 haben, die sich innerhalb 
der Wirtschaft, aber auch von dieser zu dem Gemeinschaftsleben der 
Menschen iiberhaupt ergeben. Der Yolkswirt bedarf zu dieser Auf· 
gabe daher nicht nur einer eingehenden Kenntnis all der zahlreichen 
Einrichtungen der YolkBwirtschaft, wie der Produktion, des Handels 
und Verkehrs, des Geld· und Bankwesens, der Marktverfassungen und 
Preisgestaltungen, sondern auch Kenntnis der die Yolkswirtschaft mit 
beeinflussenden Gebiete des Rechts, der Wirtschaftsgeographie, der 
Geschichte und nicht zuletzt der Philosophie, die ihm die letzte Fun· 
dierung seines Wissens bietet. 

Gewohnlich sind die allgemeinen Lehren von diesen Einrichtungen 
und ihren Zusammenhangen in der Allgemeinen (oder Theoretischen) 
Volkswirtschaftslehre (Nationalokonomie) dargestellt, wahrend die Ge· 
danken iiber die beste Beeinfiussung der Volkswirtschaft in der Volks
wirtschaftspolitik (praktischen Nationalokonomie) zusammengefaBt 
werden. Und fiir den Techniker sei weiter erwahnt, daB es sich hier bei 
urn die groBen und wichtigen Gebiete der Agrarpolitik, der Gewerbe· 
und Industriepolitik, der Handelspolitik, del' Geld· und Bankpolitik, 
und - nicht zu vergessen - der Sozialpolitik handelt. 

Es ist offenbar, daB dieses volkswirtschaftliche Denken fiir den In· 
genieur unmittelbar, d. h. soweit man dabei an seine spatere Tatigkeit 
denkt, nicht in Betracht kommt. Die erste SchluBfolgerung ist also: 
mit der Forderung, daB der Ingenieur wirtschaftlich denken lernen 
solI, kann dieses volkswirtschaftliche Denken nicht gemeint sein. "Wirt. 
schaftlich" kann also in diesem Zusammenhang nicht gleichbedeutend 
sein mit: volkswirtschaftlich. Das ist zur Vermeidung von MiBver. 
standnissen festzuhalten. Die andere SchluBfolgerung, daB sich der 

1 S ch uma c her, H. : Der Volkswirt in den "Merkbla ttern fiir Berufsberatung", 
1927, S. 3: "Der Volkswirt muB die Fahigkeit besitzen, im taglichen Kleinkram 
des Wirtschaftslebens die groBen Zusammenhange erfassen zu konnen ..•.. 
Fiir diese Fahigkeit, im Meer des Unwesentlichen mit sicherem Auge das Wesent
liche herauszufinden, gibt dem Volkswirt die Miiglichkeit, etwas zu leisten, das 
der gewandte Jurist erfahrene Kaufmann und erprobte Techniker nicht zu bieten 
vermag." 
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Ingenieur nun etwa gar nicht mit VoIkswirtschaftslehre beschaftigen 
solI - halte ich allerdings fiir falsch. Es ist oben schon darauf hinge
wiesen worden, daB sowohl in der der Technik nahesteheriden Literatur 
als auch in Kreisen der technischen Praxis die Einbeziehung der VoIks
wirtschaftslehre in den Studienplan der Technik-Studierenden als 
nicht wiinschenswert odererforder lich angesehen wird. Es wird von diesen 
Kritikern darauf hingewiesen, daB die VoIkswirtschaftslehre mit zum 
Teil nur wenig geklarten Begriffen arbeite, sich zu sehr mit welt
fremden Theorien abgebe und dabei den Streit um die Lehrmeinungen 
in den Vordergrund riickt, im iibrigen auch zu viel Wert auf die ge
schichtlichen Grundlagen lege anstatt brauchbare Versuche anzustellen, 
mit denen der Techniker etwas anfangen konnte. 

Zu dieser Beanstandung ist zunachst zu sagen, daB der Ingenieur 
anstatt der wirtschaftlichen Ausbildung, wie er sie sich dachte: namlich 
auf seine spatere Tatigkeit bezogen; anfanglich eine VoIkswirtschaftslehre 
erhielt, die darauf nicht so recht einging, eben weil sie eine "Volks"
wirtschaftslehre war. Nachdem neben der Volkswirtschaftslehre nun
mehr an den Technischen Hochschulen auch die Betriebswirtschafts
lehre gelehrt wird, haben die Klagen, die aus diesen getauschten Er
wartungen stammen, mehr oder weniger aufgehort. Sie traten auch 
schon dort zuriick, wo die VoIkswirtschaftslehre, wie das friiher - und 
hier und dort heute noch - iiblich ist, ein mehr oder minder groBes 
MaB betriebswirtschaftlicher Einzelheiten oder Gedankengange ent
hielt. 1m iibrigen vertrete ich den Standpunkt, daB, wenp. nun schon 
einmal eine Beschaftigung mit der Wirtschaftslehre fiir den Technik
Studierenden verlangt wird, es durchaus erforderlich ist, ihn unter 
allen Umstandenauchmit der VoIkswirtschaftslehre bekannt zu machen, 
ihm auch die Theorie nicht vorzuenthalten, damit er sich desZusammen
sammenhangs des wirtschaftlichen Geschehens und seiner Problematik 
bewuBt wird. Diese Betonung der voIkswirtschaftlichen Kenntnisse 
ist auch unter dem Gesichtspunkt erforderlich, weil eine Beschaftigung 
lediglich mit der Betriebswirtschaftslehre (siehe unten) die lsolierung 
des technischen Fachstudiums nur in geringem MaBe aufheben wiirde. 

Dagegen sind die Klagen der Techniker, daB das Lehrgebii.ude der 
Volkswirtschaftslehre noch wenig volIkommen ist, und das Studium 
der VoIkswirtschaftslehre sehr erschwert sei, weil noch nicht iiberall 
klar erkannt sei, worauf es eigentlich ankomme, nicht ganz unberechtigt. 
Diese Mangel werden zum Teil von den Beteiligten offen zugegeben. 
Es muB auch anerkannt werden, daB unter diesem Mangel nicht nur 
das Ansehen der VoIkswirtschaftslehre leidet, sondern auch die Durch
schlagskraft der vorhandenen Erkenntnisse - Theorien wie wirtschafts
politischen Forderungen - einbiiBt. 1m iibrigen wachst die Einsicht, 
daB es notwendig ist, die theoretischen Arbeiten wieder mehr den 
praktischen Bediirfnissen anzupassen. Es muB ferner unser Bemiihen 
sein - bei aller Anerkennung des wissenschaftlich-theoretischen Denkens 
und der dabei erforderlichen Fachsprache - doch so zu sprechen und 
zu schreiben, daB eine Verstandigung mit anderen Kreisen moglich ist. 
Ganz oosonders ist eine einfache und klare Sprache im Verkehr mit 

Prlon, Wlrtschaftsingenieur. 3 
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den Technikern erforderlich, die - da sie mehr anschaulich und bild
lich denken - in der Bewii1tigung abstrakter Begriffe nicht so ge
schult sind. Abwegig scheint mir aber die Forderung der Techniker zu 
sein, die Wirtschaftslehre ganz in technischem Geist und in der Sprache 
der Technik aufzuziehen. Dadurch wiirde nicht nur die Verstandigung 
zwischen der Technik und der Wirtschaftslehre, sondern auch spater 
zwischen der so dargestellten Technik und der Praxis erschwert, die 
nur eine Wirtschaft - eben die Wirtschaft - mit ihren eigenen Ge
setzen und Gedankengangen kennt 1. 

Vom volkswirtschaftlichen Denken ist das betrie bswirtschaftliche 
Denken zu unterscheiden. Die Betriebswirtschaftslehre will den Aufbau 
und das Leben der einzelnen Wirtschaftsbetriebe erkennen, erklaren, 
systematisch darstellen und zweckdienlich zu gestalten versuchen. Sie 
will die Ziele und Beweggrlinde erfassen, die die Wirtschaftstatigkeit 
beherrschen, die Verfahrensregeln ausfindig machen, erlautern, mit 
denen jene Ziele erreicht werden sollen, will die Erfolge und MiBerfolge 
aufdecken, die sich aus dieser oder jener Verfahrensweise ergeben. 
1hr Ziel ist: allgemeine Grundsatze fiir den Betrieb aufzusteIlen, soweit 
eben die wirtschaftliche Seite in Frage steht. Der Unternehmer 
fragt sich, welche Gliter er herstellen und vertreiben solI, wie sich die 
Absatzverhaltnisse, der Markt und der Preis fiir diese Gliter steIlen, 
woher und zu welchen Kosten er das Kapital, die Rohstoffe, die Arbeiter, 
die Angestellten nimmt, mit denen er den Betrieb durchfiihren will, 
wie er den Betrieb gestalten, das Rechnungswesen einrichten solI. Er 
liberschlagt hier bei die Kosten seiner Aufwendungen und vergleicht sie 
mit den Erlosen, kalkuliert seinen Gewinn, den er zur Verzinsung seines 
Kapitals benotigt. Er weiB, daB die Glieder seiner Rechnung: Kosten, 
Preise, Umsatz, Gewinn und Kapital beweglich sind und versucht, das 
beste Verhaltnis zwischen ihnen herbeizufiihren, wobei er auf beein
fluBbare und unbeeinfluBbare Faktoren der Umwelt stoBt: Wettbewerb, 
Kartelle, Markt, behordliche Anordnungen, Verordnungen, Gesetze. 

Auch dieses Denken setzt eingehende Kenntnisse des Betriebs
lebens, Studium mit eingehender Schulung, setzt gleichfalls Erfahrungen 
voraus, die lehren, wie das in die Tat umgesetzte Denken auf den Be-

11m 10. Heft (Jahrg. 1929) der "Betriebswirtschaft" wirft Direktor Hippler 
noch einmal die Frage auf, ob fiir den Techniker die Volkswirtschaftslehre oder 
die Betriebswirtschaftslehre in Betracht komme. Die sehr sachverstandigen Aus
fiihrungen kommen zu dem Ergebnis, daB "der Techniker nicht ohne Beherrschung 
der Betriebswirtschaftslehre wirtschaften kann": "daB fUr ihn in allererster Linie 
die Betriebswirtschaftslehre in Betracht kommt." Der Verfasser meint sogar: 
"daB die Betriebswirtschaftslehre eine der groBen Lebensfragen fiir den Ingenieur 
sei." Doch erkennt der Verfasser auch den Wert einer guten Theorie der Volks
wirtschaftslehre fiir den Ingenieur an, die den geistigen Horizont erweitert. Er 
unterlaBt es jedoch nicht, die "Unfertigkeit" der Nationalokonomie und die Fiille 
der "Lehrmeinungen" hervorzuheben, wodurch "die Lehre von der Volkswirt
schaftslehre und die Praxis zwei verschiedene Dinge seien". 

Vor die Wahl gestellt: Volkswirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre 
entscheidet sich der Verfasser fiir die letztere. Ich bin der Meinung, daB man nicht 
zwischen Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre wahlen kann, sondem 
beides - in der entsprechenden Form - fiir den Ingenieur wertvoll ist. 
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trieb, die Kosten, den Gewinn wirkt. Es ist auch einzusehen, daB der 
Betriebswirt nicht ohne Kenntnis der Volkswirtschaft auskommt, in 
die sein Betrieb mit unzahligen und nicht immer leicht zu erkennenden 
Faden verstrickt ist. Und schlieBlich ist offenbar, daB auch dieses 
betriebswirtschaftliche Denken nicht identisch sein kann mit dem, was 
als wirtschaftliches Denken der Ingenieure bezeichnet zu werden 
pflegt. 

Was ist denn nun dieses wirtschaftliche Denken der Ingenieure? 
Wir haben gesehen, daB man den Inhalt desselben nicht ohne weiteres 
aus dem Wort Wirtschaft und seinem Sachverhalt ableiten kann. So 
bleibt der andere Weg offen, festzustellen, was tatsachlich darunter 
verstanden wird von denjenigen, die dieses wirtschaftliche Denken 
pflegen oder sich dariiber geauBert haben. Dann findet man folgendes: 
Wenn der Techniker sich bestrebt, mit moglichst geringem Kraft- und 
Stoffaufwand gesteigerte Leistungen hervorzubringen, dann spricht er 
von dem wirtschaftlichen Prinzip, das er neben der reinen Technik be
achtet hat. In der Wirtschaftslehre ist es iiblich, das Streben: mit 
geringsten Mitteln den groBten Erfolg zu erzielen, als das wirtschaft
liche Gesetz schlechthin zu bezeichnen. v. Gottl, der iibrigens diese 
Fassung des wirtschaftlichen Prinzips bemangelt, meint freilich - und 
nicht mit Unrecht -, daB es sich hier eigentlich nur um ein Sparen 
handele, das sich aus dem gesunden Menschenverstand von selbst er
gebe. v. Gottl weist denn auch darauf hin, daB diese Optimaliiber
legungen in der Technik ebenso gut das technische Prinzip genannt 
werden konnten. Andere Autoren sprechen in diesem Sinne von tech
nischer Ergiebigkeit. Demgegeniiber betont Waffenschmidtl, daB der 
Ingenieur nun gerade besonderen Wert darauf lege, diese Abwandlung 
seines rein technischen Denkens das wirtschaftliche Prinzip zu nennen. 
Diese - zunachst rein begrifflichen - Schwierigkeiten sucht Waffen
schmidt 1 so zu losen, daB er folgendes "Ergebnis" seiner Darlegungen 
aufstellt: 

1. Die reine Technik befaBt sich mit dem sachIichen physischen Gestalten der 
Dinge und Verfahren. Sie ist ein System der sachlichen Beziehungen. 

2. Die rein wirlschaftlichen Probleme gehen in der Produktionssphare auf, 
eine Harmonie des betrachteten Wirlschaftskreises aus und behandeln die Be
ziehung zwischen Dingen und Gesellschaft. Die Wirtschaft ist das System sach
lich-gesellschaftlicher Beziehungen. 

3. In beiden Systemen gibt es Probleme besonderer Struktur, Probleme 
besonderer formaler Ordnung, Optimalprobleme. 

Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn der Wirtschaftler Optimalprobleme 
die er auf das Sachliche bezogen wissen will, technische Optimalprobleme nennt; 
es ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man Optimalprobleme, bei denen 
man an die Beziehung der Dinge zu den Menschen denkt, wirlschaftliche Opti
malprobleme nennt. 

4. So verzichtet man tatsachlich am besten auf eine scharfe fachIiche Trennung 
von Technik und Wirlschaft; sie scheint uns nicht nur kaum moglich, sie ist 
auch nicht notig; es geniigt, wenn wir das technische und das wirtschaftliche 
Denken unterscheiden konnen. 

1 Technik und Wirlschaft, S. lOS. Jena 1925. 
3* 
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Auch v. Hanffstengel 1 betont diesen engen Zusammenhang: 
"In Wahrheit bilden eben diese wirtschaftlichen Vberlegungen einen 
Bestandteil des technischen Denkens." Und weiter: "Die prak
tische Technik .... verkorpert sich in wirtschaftlichen Gedanken und 
Handlungen, denen die Naturwissenschaft als Mittel zum Zweck 
dient." 

Den sachlichen Inhalt dieses wirtschaftlichen Denkens in der Tech
nik, oder wie Janssen 2 jetzt sagt: des technisch-wirtschaftlichen Den
kens kann man leicht finden, wenn man auf konkrete FaIle zuriick
greift, bei denen diese WirtBchaftlichkeit besprochen wird 3. Hierbei 
kommt zu Hilfe, daB in der Literatur einige Beispiele gegeben werden, 
an denen Techniker dieses wirtschaftliche Denken ihren Lesern klar 
zu machen versuchen, z. B. in den schon erwahnten Schriften von 
Schenk und Probst. Man erkennt aus diesen Beispielen unschwer: es 
handelt sich um eine Art von Erwagungen, die nicht nur mit dem in der 
Wirtschaftslehre betonten Grundsatz des geringsten Aufwandes (an 
Stoffen und Krii.ften), sondern auch mit der Art der Messung (in Geld: 
Kosten und Ertrag) iibereinstimmen. Die technische Wirtschaftlichkeit 
im eigentlichen Sinne (Wirkungsgrad) wird hierdurch nach der Seite der 
geldlichen Ergebnisse bin erweitert. Es kann selbstverstandlich kein 
Zweifel dariiber bestehen, daB es in hohem MaBe erwiinscht sein muB, 
wenn die "reine" Technik, sofern und soweit sie der Volksgemeinschaft 
- eben der Volkswirtschaft - durch die Betriebe dienstbar gemacht 
werden solI, jene Erwagungen anstellt, die in der Wirtschaft eine ent
scheidende Rolle spielen. So hat dieses technisch-wirtschaftliche Denken 
und die Beachtung der, hiervon abgeleiteten "Wirtschaftlichkeit" 
durchaus Sinn, der keinem Ingenieur verborgen bleiben sollte. 

Wie man aber auch ebenso leicht feststellen kann, bleibt beides: 
wirtschaftliches Denken und Wirtschaftlichkeit in diesem Sinne 
mehr oder weniger im Technischen stecken: was kann die Technikjeweils 
tun, um diesen oder jenen Optimalpunkt zu erreichen 1 Und immer 
sind es technische Mittel, die anzuwenden sind, um das giinstigste Ver
haltnis von Aufwand und Leistungen, sei es nun in Menge, in Geld 

1 Technisches Denken und Schaffen. 4. Auf!. Berlin 1927. 
S Die Grundlagen des technischen Denkens, S. 23. Berlin: Julius Springer, 

1927. 
3 Ein gutes Beispiel bietet die soeben herausgekommene Denkschrift der 

AEG. iiber Turbinenbau. 
In einem Aufsatz iiber FlieBarbeit (Zeitschr. d. Ver. deutscher Ingenieure 

v. 13.2. 1926) behandelt E. Sachsenberg am Schlusse seiner Aus£iihrungen 
auch die Wirtschaftlichkeit beim tlbergang zur FlieBarbeit. Er erwahnt hierbei, 
daB an Arbeitszeit, Platz und Kapital gespart wird; doch werden die Fragen der 
Umstellungskosten, der Abschreibungen, des Umsatzas, der Preispolitik nicht be
sprochen. DaB sie erst die technische Rationalisierung zu einer wirtschaftlichen 
machten, habe ich in meinem Buch: Kapital und Betrieb (Leipzig 1928) in'dem 
Kapitel: Rationalisierung eingehend darzustellen versucht. Aus diesem Beispiel 
ergibt sich wieder, wie dringend erforderlich as ist, daB Techniker und Wirtschaftler 
aber auch Betriebswissenschaftler und Betriebswirtschaftler zusammenarbeiten 
miissen. 
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oder in beides gesehen, herbeizufiihren. So muB denn - ganz natur
gemiiB - dieses technisch-wirtschaftliche Denken die notwendige Fort
setzung oder Erganzung im betriebswirtschaftlichen Denken finden: 
wie gestaltet sich - unter Verwendung des technisch-wirtschaftlich 
besten Gutes - die Wirtschaftlichkeit des Betriebes im ganzen, 'heute 
vom Standpunkt der Unternehmung, die die Form fiir den Betrieb 
von Wirtschaft und Technik) (abgibt? Bei dieser Frage werden dann 
jene --:- oben erw'ahnten - weiteren "Oberlegungen in die Rechnung 
eingestellt: Allgemeine Kosten, Umsatz (Beschiiftigungsgrad), Kapital 
und Rente, Markt und Preise, Lohne nnd Zinsen - kann es nicht 
ausbleiben, daB schlieBlich die volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte 
einzubeziehen sind 1. 

So stellt die Wirtschaftslehre die Verbindung zum Tauschverkehr 
her; sie steIIt die "Oberlegungen an, die sich aus der Marktverbunden
heit aIIer Betriebe ergeben und bildet gewissermaBen die Brocke, iiber 
die die Technik den letzten Schritt zu ihrer VoIIendung tut: der mensch
lichen GeseIIschaft zu dienen. Oder - um mit v. Wiese zu sprechen: 
"Technisches nnd okonomisches Denken gehen so in der Produktion 
Hand in Hand. Die wirtschaftliche Seite der Giitererzeugung· besteht 
darin, daB die technische Arbeit dem okonomischen Prinzip der Kosten
und Preisgebundenheit unterworfen wird." 

Es ergibt sich also, daB die Umbiegung der reinen Technik nach der 
technisch-wirtschaftlichen Seite hin ein Torso bleibt, wenn sie nicht 
in entsprechender Weise von der Wirtschaftslehre, der Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre erganzt wird. Geschieht dies nicht, so konnen 
leicht Gefahren entstehen: der Techniker sieht sein technisch-wirtschaft
liches Denken als absolut an; er sieht nicht die Fortsetzung seiner 
technischen SchOpfungen, den Betrieb und die Volkswirtschaft. Dann 
konnen die Folgen sein: die Produkte bleiben ohne Absatz, der Betrieb 
rentiert nicht, das Kapital zieht sich zuriick.Beispiele hierfiir lassen 
sich, insbesondere aus der jiingsten Zeit der Rationalisierung, eine ganze 
Reihe anfiihren. Anders, wenn das technisch-wirtschaftliche Denken 
die notwendige Erganzung im wirtschaftlichen Denken nach der be
triebs- und volkswirtschaftlichen Seite gefunden hat: Dann kann nicht 
nur der Ingenieur seine Arbeit auf diese langere Linie einstellen, sondern 
er ist auch jetzt in der Lage, sich vielleichter mit seinem kaufmannischen 
Kollegen zu verstandigen, der in diesem wirtschaftlich-wirtschaftlichen 
Denken ja zu Hause ist. 

Dann wird es auch moglich sein, daB sich Techniker und Wirtschafter 
iiber den "Fall' verstandigen, den Riedler im Auge hat, wenn er (Hoch
schuldammerung S. 16/18) schreibt: 

1 Auf der Hochschultagung Dresden (1928) weist Kottgen darauf hin, daB es 
darauf ankomme, der Industrie Leute zu geben, denen von Hause der Gedanke 
der Wirtschaftlichkeit eingeimpft ist. Er fahrt fort: "um MiBverstandnisse zu 
vermeiden, mochte ich bemerken, daB diese Forderung nach wirtschaftlicher 
Durchdringung nichts zu tun hat mit der Lehre der Volkswirtschaft, und daB 
nicht die neue Betriebswirtschaft gemeint ist." Das deckt sich vollkommen mit 
den obigen Ausfiihrungen. 
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Die Wirtschaft hat nicht die Aufgabe gestellt, zu sparen, sie war mit ihren 
billigen Maschinen sehr zufrieden, weil sie geniigenden Eigennutzen brachten. 
Volkswirtschaftlich hat sie nie gestrebt. 

Die Wirtschaftsherren lobten ihre alten unwirtschaftlichen Maschinen, weil 
sie billig beschafft waren und stark iiberlastet laufen konnten. 

Ob die Verfahren volkswirtschaftlich wirkten, kiimmerte sie nie. 
Auf solcher Grundlage bnn aber kein wahrer Fortschritt erwachsen. Kraft. 

sparende elektrische :Betriebe konnten in die GroBwirtschaft erst eindringen, 
als sie selbst im Kleinzeug Gewinn erweisen konnten. 

Die Geschichte der Technik und des Fortsohritts bietet eine liiokenl08e :Beweis· 
kette, daB die Wirtschaft immer gehemmt hat, solange sie konnte, daB nur die 
Technik jeden Fortsohritt gesohaffen und auf eigene Gefahr und Kosten erprobt 
hat und ihn dann der Wirtsohaft meist aufdrangen muBte. 

3. Der Ingenieur in der Wirtscbaft. 
a) Der Konstrnkteur. Wenn man vom Ingenieur spricht, so denkt 

man in erster Linie an den Maschinen.Ingenieur, der Maschinen erfindet, 
entwirft oder baut. In Wirklichkeit ist jedoch das Gebiet, wo wir 
den Ingenieur antreffen, viel breiter abgesteckt. Nach zwei Richtungen: 
erstens gibt es neben dem Maschinen.Ingenieur - sozusagen in derselben 
Ebene - den Elektro-Ingenieur, den Bau.lngenieur, den Hutten
Ingenieur sowie den Bergbau.Ingenieur, die gleichfalls auf ihren Gebieten 
erfindend, planend und gestaltend tii.tig sind. Zweitens: dem Maschinen
bau.Ingenieur (im engeren Sinne) nachgeschaltet finden wir den Ingenieur 
in all den Industriezweigen, die mit jenen Maschinen arbeiten, wie 
z. B. in der Ernii.hrungs-, Bekleidungs., Chemischen und Bau·Industrie. 
Diese Ingenieure haben es in erster Linie mit der richtigen und zweck· 
mii.J3igen Verwendung von Maschinen fiir die Zwecke der Herstellung 
bestimmter Guter, dann auch mit der laufenden Vberwachung der mao 
schinellen Leistungen zu tun, wobei sie selbst wieder Anregungen zu 
neuen Konstruktionen geben konnen. FUr diese Maschinen-(Verwen
dungs-)Ingenieure ist die Bezeichnung: Industrie·lngenieur schlechthin 
ublich geworden. Es ist ferner zu beachten, daB nicht alle Ingenieure, 
die ihre Ausbildung als Maschinen., Bau., Hutten· usw. Ingenieure ge· 
nossen haben, nun auch wirklich an den betreHenden Stellen praktisch 
tii.tig sind, fur die ihre Ausbildung eigentlich bestimmt war. Sie konnen 
- nach einem vorbedachten Plan oder bei spii.terer Gelegenheit - in die 
zahlreichen Nebenberufe, die dem Ingenieur zur Verfugung stehen, hjn. 
ubergewechselt sein: in die kaufmii.nnische oder Verwaltungstii.tigkeit, 
in den Lehrberuf sowie in das Gebiet des Patentwesens. Die Viel
gestaltigkeit dessen, was man als Ingenieur bezeichnet, wird schlieB. 
lich noch dadurch unterstrichen, daB man zu unterscheiden hat: In· 
genieure in privaten Betrieben und in offentlichem und halbOffentlichem 
Dienst sowie die selbstii.ndigen ("Zivil".)Ingenieure, die ihre Tii.tigkeit, 
wie die anderen freien Berufe, ausuben. 

In dem Deutschen Hochschulfuhrer: Der Diplom.lngenieur 1 finden 
sich folgende Tafeln zur Berufskunde des Diplom.lngenieurs: 

1 Herausgegeben von Dipl..Ing. Jost und Reg .. Rat Dr. Kohler. Leipzig 1926. 
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So mannigfaltig und so zahlreich diese Gesamtheit von Ingenieuren 
ist - man schiitzt ihre Zahll928 auf etwa 40000 -, so eindeutig ist das 
wesentliche Merkmal: sie haben eine ausschlieBliche oder vorwiegend 
technische Ausbildung, sei es nur in der Praxis, sei es auch auf einer Hoch
oder MitteIschule, genossen. Sie mogen deshalb - zum Unterschied von 
anders vorgebildeten, und unten noch naher zu besprechenden In
genieuren - hier Technik.lngenieure 1 genannt sein. Diese Technik
Ingenieure bilden das Hauptkontingent der Absolventen der Tech· 
nischen Hochschulen und auf ihre Ausbildung beziehen sich die schon 
erwahnten zahlreichen Reformen. 

Es ist ublich, die Technik-Ingenieure nach ihrer spezifischen Tatig. 
keit wieder in zwei Gruppen unterzuhringen, deren Grenzen jedoch 

1) Wie bei der Allgemeinen Technik-Lehre soil die Bezeichnung: Technik· 
Ingenieur nur verdeutlichen, worauf es hier ankommt: Bei diesen Ingenieuren ist 
die technische Ausbildung ausschlaggebend. 
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nicht immer scharf gezogen sind: Konstruktion und Betrieb. Was 
zunachst den KOllstruktions-Ingenieur anlangt, so stellt er den Typ 
des erfindenden und planenden Ingenieurs dar, von dem bei Besprechung 
des Unterrichts bereits die Rede war. Von ihm sollen in erster Linie 
die Neuerungen (das Schopferische), sowie die Verbesserungen und 
die Vervollkommnungen kurz: solI der technische Fortschritt im groBen 
und kleinen ausgehen. Als Typ betrachtet: wird es bei ihm in erster Linie 
auf die Beherrschung der Mathematik und der Naturwissenschaften 
ankommen, um hier neue Losungen, technische Moglichkeiten und 
Brauchbarkeiten zu finden. Es liegt auf der Hand, daB die Zahl der 
wirklichen "Erfindungs-"Ingenieure immer nur klein sein kann. Da die 
Ergebnisse ihrer Arbeit vorher nicht bekannt sind, so darf hinzugefiigt 
werden, daB beim Erfindungs-"Suchen" das wirtschaftliche Prinzip 
zunachst kaum eine Rolle spielen kann. Doch steht auch diese schopfe
rische Tatigkeit letzten Endes im Dienste der Anwendung der Technik 
fiir die menschliche Gemeinschaft. Dann wird enge Verbindung dieser 
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Arbeit mit dem technisch-wirtschaftlichen Prinzip der Technik er
forderlich sein, d. h. es wird auf .Art und Menge der Stoffe und Krafte 
Riicksicht zu nehmen sein, um die Kosten stets in einem entsprechenden 
Verhaltnis zu dem Ergebnis zu halten 1. Und ein1euchtend ist, wie 
wertvoll es ist, wenn dieser Typ von Konstruktions-Ingenieur wenigstens 
eine Vorstellung von jenen "Gesetzen" hat, unter denen spater sein Er
zeugnis der Wirtschaft zur Verfiigung gestellt werden so11. Diesem 
Konstruktions-Ingenieur ist sein Kollege im Laboratoritim gleichzustellen, 
wo es gilt, weitere Erkenntnisse von den Eigenschaften der Stoffe oder 
der Krafte zu finden. 

Nun ist aber zu beachten, daB dieser Typ von Kom~truktions-In
genieuren nicht immer gerade in solcher Reinheit vorkommt, wie er 
hier geschildert worden ist. Insbesondere dort, wo der Konstruktions
Ingenieur in erster Linie zu Hause ist, weitet sich seine Tatigkeit des 
Planens und Gestaltens zu einer .Art von Massenarbeit aus: eben in 
der Maschinen-Industrie, wo Maschinen mit Maschinen gefertigt werden. 
Hier entstehen Konstruktionsbiiros, in denen neben demoriginalen 
Schaffen und Vervollkommnen eine Menge mehr oder weniger mecha
nischer Arbeiten des Zeichnens, des Umzeichnens und der Anwendung 
von vorhandenen Erfahrungen auf neue Falle verrichtet werden. Die 
Arbeitsteilung bringt es mit sich, daB die eigentliche schOpferische 
(Neu-)Arbeit nur noch bei einigen wenigen Personen liegt, die den 
Konstruktionsbiiros die Aufgaben stellen oder sogar deren LOsungen 
andeuten, wahrend bei anderen wieder das Ab- und Umzeichnen in 
den Vordergrund ihrer Tatigkeit riickt, und daB hierbei die Verwendung 
andersartiger Hilfskrafte (Mittelschul-Absolventen, weibliche Arbeits
krafte, Lehrlinge) moglich und vorteilhaft wird. In dieses durch die 
Arbeitsteilung auseinandergerissene Tatigkeitsgebiet des Planens und 
Gestaltens und Nachahmens bzw. der Vbertragung auf andere Mafi
stabe tritt der nach dem Typ des eigentlichen Konstrukteurs aus
gebildete akademische Ingenieur mit der Wirkung ein, daB sich jetzt 
leicht Konflikte ergeben konnen. 

Der erste: die nach hohen Zielen abgesteckte akademische Aus
bildung erscheint dem Technik-Ingenieur spater als ein unnotiger Ballast, 
weil seine wirkliche Tatigkeit zunachst wesentlich beschrankter und 
niichtemer aussieht. Der zweite: er findet, daB die von ibm verlangte 
Arbeit ebenso gut, wenn nicht noch besser, von seinem nicht-akademi-

1) Heidebroeok untersoheidet beidem konstruktiven Schaffendeslngenieurs 
drei Entwicklungsstufen: 

1. Das formbildende Konstruieren. 
2. Das mallbildende rechnerische Konstruieren und 
3. Das wirtschaftlich-zweckhafte Konstruieren. 
Zu 2. wird vermerkt dall die rechnerische Art des Gestaltens die eigentlioh 

ingenieurmiWige sei, eben das Denken in den Vorstellungsweisen der Mechanik, 
der Kriifte, Bewegungen und Spannungen. Die "ideale" Losung wird durch die 
3. Aufgabe" korrigiert: "Die den Entwurf zum werkstattgemiillen Arbeitsstiick, 
zum bearbeitungs- und betriebsreifen, verkaufsfiihigen, wirtBChaftlichen End
produkt macht" (Das Konstruieren als systematisches Lebrgebiet, Hochschu1· 
tagung, Dresden 1929). 
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Bchen Kollegen erledigt wird, was bei ihm leicht MiBmut und Unzu
friedenheit hervorbringt. Der dritte: er wird bald merken, daB die 
Stellen oder die Tatigkeitsgebiete, wo er seine besondere Ausbildung 
als Akademiker zur Geltung bringen kann, nur diinn gesat sind, und 
daB er hier eine groBe Anzahl von Mitbewerbern hat. Er erkennt ferner, 
daB eine erhebliche Anzahl von diplomierten Ingenieuren iiberhaupt 
nicht oder erst nach langer Zeit in die eigentlich fiir sie bestimmten 
Stellen gelangt, die meisten von ihnen doch arbeitsteilige Konstrukteure 
oder Zeichner bleiben. Und endlich: daB es fiir ihn keinen Zweck 
gehabt hat, sich neben seinem Studium nun auch noch mit wirtschaft
lichen Dingen zu plagen, da er solche Kenntnisse doch nicht verwerten 
kann. 

Diese Konflikte verdichten sich zu der Frage: ist es angesichts einer 
solchen Lage nicht besser, wenn sich die Technischen Hochschulen 
auf die Bediirfnisse der Praxis einstellen und ihre Studienplane diesen 
Bediirfnissen anpassen 1 Die Antwort kann natiirlich nicht zweifelhaft 
sein: die Ausbildung muB - ungeachtet dieser Konflikte - auf einer 
Schule, die den Namen Hochschule tragen will, so vollkommen als 
moglich und auf das hochste Ziel eingestellt sein. GewiB miissen die 
abgehenden Diplom-Ingenieure in der Lage sein, sich bald in den arbeits
teiligen Betrieb der Konstruktion einzuarbeiten. Was sie aber vor den 
Routiniers und den Nur-Praktikern voraushaben und voraushaben 
miissen, wenn ihr Studium einen Sinn gehabt haben soIl, ist: daB sie 
auch bei der Verrichtung mehr mechanischer Arbeiten tiefer und weiter 
sehen, als ihre Kollegen, daB sie auch bei unscheinbaren Dingen von 
sich aus auf dies oder jenes stoBen, und daB sie sich dann durch die 
mechanischen Arbeiten hindurch ihrem eigentlichen Ziel, das sie sich 
gesteckt oder das sich ihnen bei Gelegenheit offenbart, nahern. Wahrend 
sich in anderen Berufen die hoheren von der niederen Arbeit gerade durch 
das Studium unterscheidet und letzteres zwischen beiden eine fast un
iibersteigbare Barriere aufrichtet (in der Jurisprudenz, der Verwaltung, 
der Medizin und im Schulfach), muB der Ingenieur, auch wenn er fiir das 
hochste Ziel akademisch ausgebildet ist, doch weite Strecken niederer 
Arbeit durchlaufen, um an sein eigentliches Ziel zu gelangen 1. Dieses 
Schicksal teilt er iibrigens mit dem akademisch gebildeten Kaufmann, 
dem es gleichfalls nicht erspart bleibt, von der Pieke an anzufangen 
und sich in stetem Wettbewerb mit dem praktisch ausgebildeten und 
erfahrenen Kaufmann durchzusetzen. 

Bei diesem Ausbildungsziel, das dem einzelnen Studierenden die 
Moglichkeit gibt, vorwarts zu kommen, wird der Unterricht freilich 

1 In dem Lehrbuch von Sachsenberg (tTher die Grundlagen der Fabrik
organisation) wird die Abgrenzung zwischen Technikern und Diplom-Ingenieuren 
mit der Bezeichnung: Herr angedeutet. "Die Herren mit abgeschlossener Hoch
schulbildung leisten haufig auch als Betriebsleiter mehr als die reinen Praktiker 
(S.43) .... Es ist vorteilhaft, den Herren bei ihrem Eintritt eine Ausarbeitung zu 
geben." "Die Direktion besteht aus den leitenden Herren" (S. 56). "Zur Heran
bildung leitender Herren sind also mOglichst junge charakterfeste Herren mit 
umfassender Allgemeinbildung usw." (8. 57). Auch abgesehen von der Zeitstro
mung mutet die Aurede "Herr" in einem Lehrbuch etwas komisch an. 
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mit der groBen Zahl derjenigen belastet, die als Akademiker auf unter
geordneten Posten sitzen bleiben. Es ist aber fraglich, ob der Zustrom 
der Studierenden allein mit dem Hinweis der "Oberfiillung gehemmt 
werden kann, da schlieBlich jeder das Recht hat, von sich anzunehmen, 
daB er - wenn er die Wahl des Studiums richtig getro££en hat - eben 
zu den wenigen gehort, die das Rennen machen. Helfen konnen hier 
nur verschiirfte "Vorpriifungen, die die Nichtbefiihigten noch rechtzeitig 
zur Umkehr veranlassen" 1. 

Ich glaube also nicht, daB die Klagen iiber die Entstehung eines 
unzufriedenen Akademikers-Proletariats mit einer Anderung der Aus
bildungsziele der Hochschulen beantwortet werden diirfen. 

b) Der Betriebs-Ingenieur. Der andere Typ ist der Betriebs-Ingenieur. 
Wie der Name sagt, ist er im Betriebe tiitig, in der Fertigung, an der 
Stiitte, wo das Werk ersteht: in der Werkstatt. Als Maschinenbau
Ingenieur fiihrt er die technischen Gedanken aus, die ihm in der Sprache 
der Zeichnungen iibermittelt werden. Vorher hat er die erforderlichen 
Einrichtungen zu scha££en, die Werkstiitte fiir die Fertigung herzustellen, 
sie mit den notigen Arbeitsmitteln, wie Kriifte und Arbeitsmaschinen, 
mit Werkzeugen aller Art zu versehen, die menschlichen Arbeitskriifte 
bereitzustellen, die das Werk vollenden sollen. Der Betriebs-Ingenieur 
trifft die Arbeitsvorbereitungen, ordnet an, wie der Arbeitsvorgang sich 
gestalten solI, verteilt, iiberwacht die Arbeiten und sorgt fUr reibungs
losen Ablauf sowohl der Maschinen- als auch der Menschenarbeit. Seine 
Aufgabe besteht weiter darin, Erfahrungen zur bestmoglichen Aus
nutzung des Materials und der mechanischen sowie der menschlichen 
Ar beitskriifte zu finden, fiir rechtzeitige Durchfiihrung von Reparaturen, 
Veriinderungen und Ver besserungen in den Herstellungsmethoden zu 
sorgen. Man sieht: der Betriebs-Ingenieur stellt hier die lebendig ge
wordene Konstruktionstatigkeit dar, ist Organisator der technischen 
Arbeit geworden. (Hier ist das Wort: Betrieb im Sinne der technischen 
Gestaltung, Fertigung, Werk gebraucht.) 

Der Maschinen(Verwendungs- und "Oberwachungs)-Ingenieur (In
dust1."ie-Ingenieur schlechthin) ist eine neuere Erscheinung: in den 
GroBbetrieben, wo die Verwendung von Maschinen in ungeahnter Weise 
gesteigert worden ist und dem einzelnen Arbeiter, Meister (oder Tech
niker) die Pflege der Maschinen und ihre beste Ausnutzung nicht mehr 
zugemutet werden kann und dafiir fachtechnisch vorgebildete Ingenieure 
verwendet werden. Diese "Maschinen"-Ingenieure sind zugleich Be
triebsingenieure in dem Sinne, daB sie die Maschinenarbeit regeln, iiber
wachen, vorteilhaft gestalten. Doch kann sich ihre Tiitigkeit daneben 
(oder in der Hauptsache) auch auf den eigentlichen Betrieb, d. h. auf 

1 In seinem Referat iiber: Entwicklungsrichtungen an auslandischen Hoch
schulen bespricht Matscho.B auch die Frage der tJberfiillung und die Mittel ihrer 
Bekampfung. Er fiihrt das Beispiel einer osterreichischen Hochschule an, bei der 
die Studierenden der besonders iiberfiillten Facher: Maschinenbau und Elektro
technik im ersten Semester eine Lehrwerkstatte der Hochschule besuchen miissen, 
die in Verbindung mit dem Unterricht steht. Nach dem ersten Semester findet 
eine Priifung statt; wer nicht besteht, kaun zwar weiter studieren, wirdabernicht 
zum Staatsexamen zugelassen. . 



44 Das Problem. 

die Fertigung der betreffenden Erzeugnisse (Textilien, Papier, Chemi. 
kalien, Bauten) erstrecken; dann ist allerdings fiir sie die Bezeichnung: 
Betriebsleiter gelaufiger. 

So ist der Betriebs.Ingenieur, derim Betriebe steht und den Tiicken 
des Objektes unmittelbar ausgesetzt ist, der in schlechter Luft, in 
Schmutz und Staub tii.tig ist, standig mit Menschen zu tun hat, gewohn. 
lich aus einem anderen Holz geschnitzt, als die Mehrzahl seiner 
Kollegen, die am Zeichentisch arbeiten und ihrem technischen Konnen 
zunachst nur zeichnerischen Ausdruck verleihen. Aucb in nicht fach· 
licher Beziehung ist er ein anderer Mann: er muB den Anstrengungen 
des Berufes korperlich gewachsen sein, muB iiber Energie, Kunst der 
Menschenbehandlung, Festigkeit des Willens verfiigen und nicht zuletzt 
gegen sich selbst streng genug sein, um in jedem Augenblick allen Mit· 
arbeitern im Werk ein lebendiges Vorbild zu sein. In GroBbetrieben 
wird der Betriebsingenieur durch Hilfskrii.fte, angehende Betriebs· 
ingenieure, unterstiitzt, entsteht das Betriebsbiiro, in dem arbeitsteilig 
die erforderlichen Aufgaben erledigt werden. Der Betriebs.Ingenieur 
unterscheidet sich schlieBlich von seinem Kollegen im Konstruktions· 
biiro, daB er sozusagen in dem technisch·wirtschaftlichen Gesetz lebt, 
daB er taglich zu sehen hat, ob nicht an diesem Stoff Ersparungen zu 
machen sind, aus jener Maschine groBere Leistungen herausgeholt, 
die Transportwege verkiirzt werden konnen, ob der Giitegrad des 
Produkts unter Beachtung der Kosten noch gesteigert werden kann. 
Natiirlich werden beide - Betrieb und Konstruktion - in standiger 
Fiihlung stehen, damit die praktischen Erfahrungen und Fortschritte 
im neuen Entwerfen fortgesetzt verwertet werden konnen. 

Entscheidend aber ist und muB sein, daB der Betriebs.Ingenieur 
an drei Stellen iiber sein eigentlich technisches Gebiet hinauswachsen 
kann. Zum ersten: er kann sehen, ob und in welchem Umfang sein 
Erzeugnis den Betrieb verlaBt, abgesetzt, verkauft wird, wie es hier den 
Wettbewerb mit anderen Erzeugnissen besteht, ob seine betriebliche 
Kapazitat dem Absatz geniigt oder iibersteigt, der Beschii.ftigungsgrad 
dementsprechend mit der Leistungsfahigkeit iibereinstimmt oder nicht. 
Erwagungen iiber diese Feststellungen hat er fortlaufend in sein tech· 
nisches Handeln mit einzustellen. Das zweite: Der Betriebs.lngenieur 
ist unmittelbar an der rechnerischen Erfassung der Kosten fiir die von 
ihm eingeleiteten und durchgefiihrten Arbeitsvorgange interessiert. 
Er beteiligt sich an der Kostenrechnung des Betriebes in doppelter 
Hinsicht: daB er die zweckmaBige Gestaltung der Verrechnung der 
KOElten auf die einzelnen Ar beitsvorgange bestimmt und iiberwacht, 
ferner aber auch, daB er bei der Organisation des Betriebes und Auf· 
teilung der Arbeiten Riicksichten auf eine gut arbeitende Kosten· 
verrechnung nimmt. Die Kostenrechnung, als ein Teil des betrieblichen 
Rechnungswesens, steht mehr oder weniger eng mit der Buchhaltung 
in Verbindung, die zum Gebiet der betriebswirtschaftlichen (kauf. 
mannischen) Verwaltung gehort. Hier beriihren sich also die beiden 
Teile eines jeden Betriebs: Technik und Wirtschaft (technische und 
wirtschaftliche Betriebslehre), und es bedarf keines Hinweises, daB es 
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hier eine scharfe Trennung nach links und rechts nicht geben darf, son
dern vielmehr ein verstiindnisvolles Hand-in-Hand-Arbeiten der be
teiligten Stellen stattfinden muB, sei es nun, daB in dem einen Betrieb 
die Kostenrechnung mehr vom Techniker organisiert oder gehandhabt 
wird, im anderen Betrieb mehr der Kaufmann der an Kostenrechnung 
beteiligt ist. 

Was die Mitwirkung des Betriebs-Ingenieurs bei der Handhabung 
des Budgets (Wirtschaftsplanes) anlangt, so hat er zwar mit der Auf
stellung desselben in der Regel wenig zu tun. Doch wird sich die Leitung 
seiner Kenntnis des Betriebes, der durchschnittlichen Produktionsfrist, 
der kostenmiiBig giinstigsten Beschiiftigung, der betrieblichen Hochst
kapazitiit, der Mehrkosten bei Maschineniiberlastung, des Einflusses des 
Beschiiftigungsgrades auf die Kapitalbeanspruchung usw. bedienen, wenn 
die Absatzschiitzung in das Produktionsbudget umzuformen ist. AuBer
dem wird der Betriebs-Ingenieur ein gewichtiges Wort bei der Normie
rung des Betriebskostenbudgets mitzureden haben, bei der man ohne ge
naueste Sachkenntnis aller betrieblichen Zusammenhiinge und der 
Kostenverhiiltnisse bei verscruedenen Beschiiftigungsstadien des Be
triebes nichts ausrichten kann. 

Das eigentliche Betiitigungsfeld des Betriebs-Ingenieurs auf dem 
Gebiet der Budgetierung ist, dafiir zu sorgen, daB die Budgetziffern, 
soweit sie die Fabrikation angehen (Produktionsmenge, Produktionszeit, 
Produktionskosten), sinngemiiB eingehalten werden, gegebenenfalls 
die Budgetlimits hinsichtlich der Betriebsunkosten bis auf kleinste 
Arbeits- und Kostenstellen bzw. die entsprechenden Betriebspersonen 
(Meister, Vorarbeiter, Maschinisten usw.) zu verteilen, um so die Ein
haltung der Betriebsunkostenbudgets besser kontrollieren und die 
Ursachen der Etatsiiberschreitung leichter feststellen und gegebenen
falls beseitigen zu konnen. Wie weit der Betriebs-Ingenieur dabei im 
allgemeinen gehen wird, hangt von den verschiedensten Umstiinden ab, 
wie von dem Grad der Selbstandigkeit, der ihm bei der Organisation 
der Budgetdurchfiihrung gegeben wird, von der Art und Gestaltung 
der Verantwortlichkeit bei etwaigen "Oberschreitungen des Betriebs
unkostenetats im ganzen oder in einzelnen Positionen, von der Re
gelung der Vergiitung fUr etwaige Kostenersparnisse gegeniiber den 
Budgetziffern (Budgettantiemen), von der Richtigkeit und Gerechtig
keit der von oben her diktierten Unkostenstandards und Leistungs
mindestanforderungen und von anderen individuellen Bedingungen mehr. 

Und das dritte: Der Betriebs-Ingenieur hat es nicht nur mit der 
pfleglichen Behandlung der Maschinen, sondern ebenso sehr, wenn nicht 
noch mehr, mit Menschen zu tun, die ihm ihre Arbeitskraft zur Durch
fiihrung des Werkes zurVerfiigung stellen. Der Arbeiter ist nicht 
nur Lohnempfiinger, der - etwa wie die Maschine - nur Kosten 
verursacht, sondern unendlich mehr: eben ein Mensch. Die Beziehungen 
des Arbeiters zum Betriebsind mannigfaltig, beeinfluBt und geordnet 
von einer obrigkeitlichen Sozialpolitik oder besonderer Vereinbarungen 
bzw. eigener EntschlieBungen. Der Betriebs-Ingenieur hat die Auf
gabe, sich auch in diese Seite des Betriebes einfiihlen zu konnen. Er muB 
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nicht nur sozial empfinden und Verstandnis fUr die sozialen Fragen 
mitbringen, sondem auch bei seinen Organisationen, Anordnungen und 
Befehlen die Gebote und Gesetze der sozialen Riicksichtnahme be
achten. In GroBbetrieben kann hier - wie dies in Amerika haufig der 
Fall ist - arbeitsteilig der Sozial-Ingenieur entstehen, dem die Aufgabe 
zugewiesen wird, die gesamte soziale Seite der Betriebsfiihrung in seine 
Obhut zu nehmen 1. 

c) Der Wirtscbafts-Ingenieur. In Wirklichkeit wird man den Typ 
des Betriebs-Ingenieurs, wie er in Vorstehendem gekennzeichnet worden 
ist, nicht immer genau antreffen: GroBe und Art des Betriebes, wie auch 
personliche Veranlagungen schaffen hier eine Menge von Abwand
lungen, indem bald dieses, bald jenes mehr betont oder betrieben wird. 
Wie es vorkommt, daB der einzelne Betriebs-Ingenieur nur wenig in 
die Nachbargebiete iibergreift, ebenso ist es moglich, daB wieder in 
anderen FiiJIen der Ingenieur iiber die sen Rahmen hinausgreift und 
bei nicht rein-technischen MaBnahmen (z. B. im Einkauf) mitwirkt. 
Doch bleibt fiir seine Stellung im Betriebe wichtig, daB er in erster Linie 
fiir den technischen Teil des Betriebes verantwortlich ist, daB er tech
nischer Organisator ist, der sich mehr oder weniger auch um die an 
seine TiLtigkeit anstoBenden Nachbargebiete kiimmert. 

Von diesem Technik-Ingenieur ist nun als anderer Typ zu unter
scheiden: der Ingenieur, der zwar die technischen Dinge kennt (und 
beherrscht), aber nicht mehr in erster Linie selbst in ihnen und mit 
ihnen tii.tig ist, sondern - versehen mit den erforderlichen technischen 
Kenntnissen - auf jenen Nachbargebieten Bozusagen: hauptamtlich 
tii.tig ist. Er kann hier in so vielen Schattierungen auitreten, wie es im 
einzelnen Nachbargebiete gibt. Da es sich in erster Linie und in der 
Hauptsache urn das Nachbargebiet Wirtschaft (neben der Technik in 
Betrieb und Wirtschaft i. w. S.) handelt, so wollen wir diesen Typ einst
wellen den Wirtschafts-Ingenieur als Gegenstiick zum Technik-Ingenieur 
(mit seinen beiden Abarten des Konstruktions- und Betriebs-Ingenieurs) 
nennen, indem wir uns vor behalten, auf die Bezeichnung selbst noch 
einmal zuriickzukommen. 

Das Nachbargebiet der Technik im Betrieb ist die Wirtschaft im 
Sinne des kaufmii.nnischen Teils, des Geschafts, der Unternehmung. 
der Betriebswirtschaftslehre. Dieser Teil wird - in Praxis und Literatur 

1 .An einen anderen Typ des Technik-Ingenieurs denkt Hartmann, wenn er 
in seinem - sehr Iesenswerten - Buche: Technik und Staat (Berlin 1930) schreibt: 

"Es ist nun beachtenswert, daB fiir derartige allgemeine technische Vergleichs
arbeit nur eine sehr kleine Anzahl Pers6nIichkeiten vorhanden ist. Auch bier ein 
Mangel: wir bilden fast ausschlieBlich technische Spezialisten heran. wihrend 
das Staatswohl verlangt, daB auch eine gr6.Bere Zahl technischer "UniversaIisten" 
in dem schon angedeuteten Sinn herangebildet werden. Manner, die nicht etwa. 
alles in den Einzelheiten entscheiden wollen, die aber einen hinreichenden 'Ober
blick liber die verscbiedenen technischen wsungsm6glichkeiten einer Aufgabe be
sitzen, ohne von vornherein zu einer bestimmten hinzuneigen. Die in gewissem 
Sinne das Zwischenglied bilden zwischen den Fachminnem im engeren Sinne und 
dem technisch v6llig Ununterrichteten. 

Beratende Ingenieure k6nnte man sie vielleicht nennen. Sie fehlen zum Nach
teil der wirtBChaftlichen Entwicklung." (S. 92/93.) 
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- zuweilen auch als Verwaltung bezeichnet. Doch ist diese Bezeichnung 
fiir die unternehmungsweisen Betriebe irrefiihrend, da es sich bei diesen 
um etwas anderes als um Verwalten, eben um "Unternehmen" handelt, 
d. h. den Betrieb aus eigener Initiative aufbauen, organisieren, leiten, 
fiihren und weiterentwickeln. Als kaufmannische Aufgaben des Be
triebes sind anzusehen: 1. Die Aufbringung, Verwendung und Be
schaffung von Kapital (und Kredit): die Finanzierung. 2. Die Be
schaffung der Roh- und Hilfsstoffe fiir die Fertigung wie den Absatz 
der fertigen Waren: der Ein- und Verkauf, das ureigentliche Gebiet 
des Kaufmanns, des Handlers. 3. Die rechnerische Verfolgung aller 
Einnahmen und Ausgaben, Aufwendungen und Erlose durch den Be
triebsablauf hindurch und Feststellung der Ergebnisse in Buchhaltung 
und Bilanz: das Rechnungswesen. Und 4.: zweckma.Bige Organisation 
auch des kaufma.nnischen Teiles 1-3 in Einklang mit dem Betriebe 
im technischen Sinne (der Fabrikorganisation in der Sprache der Be
trie bswissenschaft). 

Von diesen Teilgebieten bleiben in der Regel Nr. I: Die Finanzierung 
(im weiteren Sinne gehOrt hierzu der Geld-, Kredit- und Zahlungs
verkehr) sowie Nr. 4: Die Organisation des kaufma.nnischen Telles wohl 
den Kaufleuten (Betriebswirten) ga.nzlich vorbehalten, weil diese Teile 
des Betriebs mit der Technik an sich kaum etwas zu tun haben. Immer
hin zeigen sich bei der Organisation schon gewisse Obergange zum Be
trieb (i. w. S.); so z. B. bei der Verwaltung der verschiedenartigen Lager 
oder bei der Einrichtung der Lohnbiiros. DaB auf dem Gebiete des 
Rechnungswesens die Betriebsbuchfiihrung und die Selbstkostenrech
nung in den technischen Teil des Betriebes hineinragt, ist schon erwahnt 
worden. Und gerade hier ist es nur ein Schritt vom Technik-Ingenieur 
zum Wirtschafts-Ingenieur, wenn in groBen, arbeitsteiligen Betrieben, 
wo die Betriebsbuchhaltung und die Selbstkostenrechnung einer be
sonderen Organisation bediirfen, der Techniker sich von der eigentlichen 
Fertigung lost und diese Gebiete als Sonderheit bearbeitet. 

Die Loslosung von der Technik findet in einem sta.rkeren Grade 
statt, wenn es sich um den Einkauf und Verkauf, den beiden Gebieten 
des Kaufmanns handelt. Was zunii.chst den Einkauf anlangt, so ist es 
natiirlich nicht so, daB - weil es sich um die Beschaffung der fiir die 
Fertigung erforderlichen Roh- und Hilfsstoffe handelt - in allen Fallen 
nur der (technisch vorgebildete) Wirtschafts-Ingenieur in der Lage sei, 
den Einkauf in bester Weise zu besorgen. Zunii.chst: Das Einkaufen 
setzt gewisse Kenntnisse (der Waren, des Marktes, der Bezugsquellen 
der Preise und Konjunkturen) und Fahigkeiten (den giinstigsten Augen
blick zum Kaufen zu erfassen, sich im gegebenen Augenblick zum Kaufen 
zu entschlieBen) voraus, iiber die der Wirtschafts-Ingenieur verfiigen 
muB, wenn er "kaufma.nnisch" tatig sein will. Ferner: Der Kaufmann, 
der iiber diese Kenntnisse,. Fahigkeiten und - was richtig ist: - Er
fahrungen verfiigt (denn nur in diesem FaIle ist er Kaufmann), wird 
sich in der Regel dank seiner Beweglichkeit leicht in die Bediirfnisse 
seines Betriebes, in die technischen Erfordernisse, die an die zu be
schaffenden Stoffe zu stellen sind, hineinarbeiten, zumal wenn es ihm 
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gelingt, sich mit dem (wirtschaftlich vorgebildeten) Technik-Ingenieur 
zu verstandigen. In den Fallen jedoch, wo es beim Einkauf auf tech
nische Brauchbarkeiten ankommt, bei denen in starkerem und aus
gedehnterem MaBe physikalische, chemische oder technologische Eigen.i. 
schaften zu erkennen oder zu berucksichtigen sind, wird der Wirt
schafts-Ingenieur auf Grund seiner technischen Kenntnisse den Vor~ 
sprung vor dem Nur-Kaufmann (und dem Nur-Techniker) behaup1ien 
konnen. Als Beispiele seien angefiihrt: Metalle, Baustoffe, Farben 
und sonstige chemische Erzeugnisse. 

Natiirlich bleibt auch in anderen GeSchafts7weigen oder in den ein
zemen Betrieben der Wettbewerb des Wirtschafts-Ingenieurs mit dem 
Kaufmann bestehen. Wenn aus diesem Wettstreit der Anspom fiir beide 
Parteien entsteht, daB sie sich noch mehr anstrengen mussen, um auf 
dem Gebiete des Einkaufs Sieger zu bleiben: umso besser fiir die Be
triebe. 

Eine gro.Bere Rolle ist der Wirtschafts-Ingenieur auf dem anderen 
Gebiete des Kaufmanns zu spielen berufen: beim Verkauf. Auch hier 
gilt zunachst wieder das gleiche, was beim Einkauf gesagt worden ist: 
Die Durchfiihrung des Verkaufs setzt gewisse Dinge voraus, die der 
Kaufmann hat, die ihn eben zum Kaufmann machen. Hierher gehoren: 
Aufspiiren des Bedarfs, richtige Anwendung der Werbung, Kunst des 
Handelns, des Verhandelns mit Menschen, der Menschenbehandlung, 
Nachgehen der Gewohnheiten und Wunsche des Kaufers, Markt- und 
Preisbeobachtung, Anpassung an die verschiedenen Sitten und Ge ... 
brauche (im Ausland) u. a. m. Der verkaufende Technik- oder Wirt
schafts-Ingenieur bringt hierzu noch besondere oder allgemeine tech
nische Kenntnisse mit, die ihn befahigen, dem Kaufer die technische 
Eigenart oder Abweichung von anderen Erzeugnissen klar zu machen, 
die Vorteile und Nachteile technischer Einzelheiten und Vorgange zu 
erlautern, die besondere Geeignetheit dieses oder jenes Erzeugnisses 
fiir den Betrieb des Kaufers zu erkennen, schlleBlich die technischen 
Wiinsche des Kaufers zu berucksichtigen. Der verkaufende Kaufmann 
wird sich nur schwer in die technischen Einzelheiten einarbeiten und 
zurechtfinden, wenn es sich um hochqualifizierte technische Produkte 
handelt, wie es z. B. bei Maschinen in besonderem MaBe der Fall ist. 
Es ist daher auch kein Zufall, wenn gerade aus Kreisen der Maschinen
Industrie der Ruf nach Verkaufs-Ingenieuren erschallt, die mit Aufbau, 
Zusammensetzung, Gang und Leistung der Maschinen aufs beste ver
traut sind 1. 1m Zusammenhang mit den Fragen der Exportsteigerung 

1) Neuerdings wieder: K. Lubowsky in einem Aufsatz: Vertrieb, Winke 
fiir den akademischen Industrie-Ingenieur (Spannung die A. E. G II Umschal,l, 
3. Jahrg., Nr. 5, v.IO. Febr. 1930), der d~von spricht, daB sichder Schwerpunkt der 
technischen Bernfe von der Produktion zum Vertrieb verschoben habe, "wahrend 
der Nachwuchs in der Mehrzahl auf Konstruktion, Berechnung, Priiffeld und 
GroBprojektierung vorbereitet ist". Weiter heiBt es: "Die wenigsten wissen, daB 
es fur eine Fabrik von vielen tausend Arbeitern oft nur einen Chef-Elektriker geben 
kann, wahrend auf der anderen Seite der Vertrieb einige hundert selbstand,ige 
Ingenieure fiir die Innen- und AuBenbiiros benotigt. Diese Vertriebsingenievre, 
die neben technischen Problemen mit "cif" und "fob" arbeiten, benotigen kein 
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werden dann Ingenieure fiir den Export, sei es zum Verkauf von Ma
schinen oder zur Einrichtung technischer Biiros im Ausland gesucht. 
Was ein solcher Verkaufs-Ingenieur im Ausland zu tun hat und wie er 
beschaffen sein muB, um seine Aufgaben zu erfiillen, hat Wilhelm 
in einem Aufsatz: Das "Obersee-Exportproblem des deutschen Ma
schinenbaus 1 naher dargelegt. Wilhelm bezeichnet diese Verkaufer 
als Ingenieur-Kaufleute; auf die Vorschlage, die er zu ihrer Ausbildung 
macht, ist im zweiten Teil zuriickzukommen. 

Fiir den einzelnen Betrieb ist die Frage, ob er in seinem Verkauf 
(technisch vorgebildete) Wirtschafts-Ingenieure oder (kaufmannisch 
ausgebildete) Technik-Ingenieure verwenden soIl, von der Vorfrage 
abhangig, ob es iiberhaupt ratsam ist, "direkt" zu verkaufen, anstatt 
den selbstandigen Handel fiir den Absatz der hergestellten Erzeugnisse 
zu benutzen. Es gibt natiirlich Waren, fiir die ein Zwischenhandel 
iiberhaupt nicht in Frage kommt: groBe technische Anlagen. Hier ist 
Auf trag, Verkauf, Fertigung eng miteinander verbunden: das ureigene 
O6biet des Ingenieurs. In anderen Fallen ist zu iiberlegen, ob nicht ein 
Verkauf durch den Handel vorzuziehen ist. Der selbstandige Handler 
verfiigt iiber die Verkaufserfahrungen, ist beweglich, weil er am 06-
winn interessiert ist und erspart dem Produzenten die Lagerhaltung. 
Doch ist es gerade die auch den Handel betreffende Kapitalknappheit, 
die die Frage des "Direkt"-Verkaufs wieder aufgeworfen und die Be
triebe dazu gebracht hat, den Verkauf ihrer Produkte besEer selbst 
in die Hand zu nehmen. In diesen Fallen darf aber nicht iibersehen 
werden, daB mit der Aufnahme des Direkt-Verkaufes der Betrieb nicht 
nur die Funktionen des selbstandigen Handels, sondern auch das Kapital 
und das Risiko des Absatzes iibernehmen muB. Wenn hier MiBerfolge 
eingetreten sind, so sind sie nicht allein auf Rechnung der Verkaufer, 
sondern vielfach auch auf die fehlerhafte Organisation der angegliederten 
Handelstatigkeit zu setzen. Anderseits kann bei einer Riickbildung 
des Verkaufes durch den selbstandigen Handel der Wirtschafts-Ingenieur 
eine wichtige Rolle spielen, indem er in die Dienste des Handels tritt 
oder sich als (Technik)-Handler selbstandig macht. Das wird dort der 
Fall sein, wo das Nebeneinanderbestehen von selbstandigen Handels
gliedern und direktem Verkauf von seiten der erzeugenden Betriebe 
wohl als Regel anzusehen ist: im "Obersee-Export. Bedenkt man, daB 
die politische Schuldknechtschaft Deutschland zwingt, seinen Export 
um jeden Preis zu forcieren, so zeigt sich, daB hier noch groBe Aus
sichten fiir den Wirtschafts-Ingenieur liegen. 

"Oberhaupt ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daB die Tatigkeit 
des Wirtschafts-Ingenieurs nicht auf die Industriebetriebe beschrankt 
ist. "Oberall dort, wo Technik und Wirtschaft zusammenstoBen, wo 
wirtschaftliches Handeln an technische Voraussetzungen gebunden ist, 
ist Platz fiir den Wirtschafts-Ingenieur. Das trifft vor allem auf die 

Integral und keine hyperbolischen Funktionen. Aber sie haben eine vielfache 
wirtschaftliche Verantwortung und Selbstiindigkeit im Vergleich zu den in der 
Fabrikation (Berechnung, Konstruktion, Priiffeld) stehenden Fachgenossen." 

1 Industrie- und Handels-Zeitung vom 3. 10. 1928. 
Prion, WirtschaftslngeDieur. 4 
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- neben den privaten Industriebetrieben gelagerten - Wirtschafts. 
betriebe der offentlichen Hand, sei es des Reiches, der Lander und der 
Kommunen zu. Aber auch in jenen Betrieben, wo bisher der nur wirt· 
schaftlich (kaufmannisch) vorgebildete Kaufmann tatig ist, wie z. B. 
im Treuhand· 1 und Bankwesen konnen bei entsprechender Beherrschung 
dieser Fachgebiete technische Kenntnisse bzw. technisches Verstandnis 
und technische Einsichten von Vorteil sein. Bei den Treuhandgesell. 
schaften, die in groBem Umfang industrielle Betriebe fiir diesen oder 
jenen Zweck revidieren, sollte es auf der Hand liegen; doch auch fiir den 
Bankbetrieb diirfte es von Vorteil sein, wenn z. B. bei der Kreditge. 
wahrung fachmannisch technische Urteile mitsprechen wiirden. Sicher. 
lich wiirden dann Kapitalfehlleitungen, wie sie vorgekommen sind, 
eher vermieden werden, und fiir manchen Betrieb wiirden sich die 
Kreditunterlagen anders gestalten. 

Schlie.6lich - doch nicht zuletzt - kommen fiir den Technik· 
Ingenieur, der sich von dem Betrieb (i. e. S.) gelost hat, bzw. fiir den 
Wirtschafts.lngenieur, der sich von Anfang an auf eine vorwiegend 
wirtschaftliche Tatigkeit eingestellt hat, jene Arbeitsgebiete in Betracht, 
die sich in dem vielgestaltigen und weitverbreitenden Verbandswesen 
ergeben: Syndizis von Fach· und allgemeinen Verbii.nden, von Hand· 
werks., Industrie· und Handelskammern, die viel mit industriellen bzw. 
reintechnischen Dingen zu tun haben. 

Bevor wir das letzte Gebiet des Wirtschafts.lngenieurs betreten, 
sei noch auf kurz die Bezeichnung: Wirtschafts.lngenieur eingegangen. 
Ich m6chte hierbei bemerken, da.6 diese Bezeichnung weder von mir er· 
funden, noch zuerst von mir angewendet worden ist. Sie hat sich prak. 
tisch bei den Verhandlungen und Besprechungen ergeben und zwar aus 
dem Bediirfnis heraus, eine kurze Firmenbezeichnung fiir das zu finden, 
was man sonst recht umstandlich beschreiben mii.6te: Wirtschafter mit 
technischen Kenntnissen, besser: mit technischem Verstiindnis. Ich habe 
die Bezeichnung: Wirtschafts.lngenieur zum ersten Male als V'berschrift 
eines Aufsatzes gebraucht, der im Charlottenburger Hochschulfiihrer 
(Technische Hochschule Berlin) fiir das S.·S. 1929 erschienen ist. Nach. 
traglich finde ich, da.6 diese Bezeichnung schon von Riedler (1919) 
angewendet worden ist - und zugleich eine entsprechende Kritik ge
funden hat (vgl. oben S. 16). 

In der schon erwahnten Konferenz (1924) kniipft Klingen berg 
hieran an: 

W oher kommt denn in der Industrie und auch in vielen Technikerkreisen das 
groBe Milltrauen, das durch all dieses angeregt ist? Es kommt von zwei ungliick. 
lichen Ausdriicken her, die in der Literatur iiber diese Frage stiindig wi.ederkehren. 
Das eine ist der Ausdruck "Technik und Wirtschaft", der standig zu Milldeutungen 
Anlall gegeben hat. Den zweiten ungliicklichen Ausdruck sahe ich in dem Worte 
"Wirtschafts.Ingenieur". Ich weill, dall- nicht von Prof. Franz, aber von an· 
deren Beiten - Bestrebungen im Gange gewesen sind, zum ersten Male wohl an· 

1 In der Zeitschrift: Die Bank (vom 25. 1. 1930) fordert Direktor Pieper den 
Treuhand.Ingenieur, der imstande ist, neben der Buchpriifung eine technisch
kommerzielle Nachpriifung vorzunehmen, wobei die konstruktionstechnische Lage 
zu beriicksichtigen sei. 
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geregt von Riedler, die darauf hinausliefen, ein Mittelding zwischen einem In
genieur und einem Wirtscbaftler zu scbaffen .... 

Auf den Hinweis, daB kaum die Halite aIler Ingenieure noch rein 
technisch tatig sei, die andere Halite vielmehr technisch-kaufmannisch 
im AuBendienst oder sonstwie beschiiftigt wiirde, erwiderte Klingen
berg, daB aIle diese Leute erst als Techniker gearbeitet hatten und 
sich nachher erst gezeigt hatte, ob der einzelne fiir den AuBendienst 
oder eine andere Tatigkeit geeignet sei. Klingenberg fahrt fort: 

Die volkswirtschaftliche Seite und vor allen Dingen, was der Techniker ja 
noch braucht, die industriewirtschaftliche Seite lernt er als gut ausgebildeter In
genieur nachher in der Praxis verhaltnismaBig leicht 1. 

Auch Klingen berg gegeniiber gilt, daB die MiBverstandnisse eben 
noch nicht aufgehort haben. . . . Industriewirtschaftlich ist - wie in 
der Aussprache weiter zu lesen ist - mit technisch-wirtschaftlich gleich
zusetzen; Wirtschafts-Ingenieure brauchen nicht eine Mischung von 
halb und halb zu sein, sondern konnen das eine oder das andere mit 
erweitertem Horizont sein; und ob der Ingenieur die Wirtschaft nachher 
leicht lernt - davon wird unter d) noch zu sprechen sein. 

Trotz der vorgebrachten "Bedenken" mochte ich davon ab
sehen, die Bezeichnung "Wirtschafts-Ingenieur" wieder aufzugeben. 
Doch ist - um weiteren MiBverstandnissen zu begegnen - noch eines 
zu betonen, daB unter Wirtschafts-Ingenieur eben jemand zu ver
stehen ist, der im Hauptamt Wirtschaftslehre studiert hat und sich 
zusatzlich soweit mit der Technik beschaftigt hat, daB er technische 
Angelegenheiten verstehen und beurteilen kann. Auch das Wort: 
Ingenieur laBt die Verbindung mit dem Begriff Wirtschaft durchaus zu, 
wie eine Umschau leicht zeigt. Nimmt man das Lexikon zur Hand, so 
erfahrt man folgendes: Ingenieur (spr. angscheniohr) urspr. der Ver
fertiger von Kriegsmaschinen, bei Kriegsbauten tatiger Techniker 
spater: technisch ge bildeter Konstrukteur und Leiter technischer 
Arbeiten. In Amerika spricht man von: Industrial engineering = In
dustrie-(wirtschaftlich) Ingenieurwesen und von Engineering econo
nomics = technische Wirtschaftslehre. Der Industrie- oder Wirtschafts
Ingenieur heiBt dort: industrial engineer. 

So ist "Wirtschafts-Ingenieur" vielleicht heute der Ausdruck fiir 
die immer starker zum Durchbruch kommende Verschmelzung von 
Technik und Wirtschaft im volkswirtschaftlichen Geschehen der Gegen
wart; insbesondere in Deutschland, wo sparsamstes Ineinandergreifen 
von Technik und Wirtschaft ein dringendes Gebot der Stunde ist. 

d) Del Kaufmann oder Teehniker in der Leitung von Betrieben 1 
In den Betrieben handelt es sich nicht nur darum, daB eingekauft, 
gefertigt, verkauft wird, daB Arbeitskriifte eingestellt, angelernt, ver
wendet und entlohnt werden, daB der Betrie b org~nisiert, das Rechnungs
wesen eingerichtet wird: das Ganze muB von einer Stelle aus geleitet 

1 Anderer Meinung heute: Lubowski in dem schon erwabnten Aufsatz: 
Vertrieb und Vertriebs-Ingenieure (S. 146ff.). 

4* 
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werden. Wie sieht es mit der Leitung und Fiihrung der Betriebe aus! 
Und welche Rolle spielen hierbei der Techniker, der Kaufmann, der 
Wirtschafts-Ingenieur? In seiner Denkschrift weist Aumund darauf 
hin, daB das praktische Leben sich nicht damit begniigen konne, von 
der Hochschule "als einer bis zur hOchsten Spitze ausgebildeten Fach
schule theoretisch gut ausgebildete Konstrukteure zu erhalten, sondern 
auch nach Mannern mit F'Uhrereigenschaften verlange, die schon von 
der Hochschule die Grun.dlage mitbringen, welche sie befahigt, im 
Wirtschaftsleben neue Wege zu finden und auszubauen". Deutlicher 
ist Schilling 1: "Eine der wesentlichen Aufgaben der Technischen Hoch
schule muB es sein, daB sie auch FUhrer des Wirtschaftslebens, leitende 
PeI'sonlichkeiten fiir Industrie und Staat heranbildet." Es heiBt hier 
weiter: "Mit der Losung di€:ser Aufgabe stehen und fallen diese Institute 
in ihrer Eigenschaft als Hochschulen." (Ober die Vorschlage, die 
Sc hilling macht, um dieses Ziel zu erreichen, wird im 2. Teilzu sprechen 
sein. Auch Riedler nimmt zu dieser Zielsetzung Stellung: 

Der amtliche Plan meint im besonderen, nicht Konstrukteure seien auszu
bilden, sondern Fiihrer fiir freie Wirtschaft und fiir offentlichen Dienst. 

Das also solI die Zukunft bringen! Vorher war die Hauptaufgabe der Hoch
schulen, schaffensfahige Ingenieure auszubilden. Jetzt sollen amtlich Gegensatze 
gelten zwischen Technik und Wirtschaft, zwischen Korperlichem, Wirtschaftlichem 
und Menschlichem! Das Wesen solI nicht mehr in der schaffenden, gestaltenden 
Tatigkeit und Fahigkeit der verantwortlichen Ingenieure liegen. Die Ingenieure, 
die die Bediirfnisse erkennen und neue Mittel schaffen, sie zu befriedigen, sollen 
nicht mehr maBgebend sein, sondern die Ausbeuter der Technik, denn die seien 
die Aufgabensteller und Ideentrager! 

Was der amtliche Plan verspricht, ist Gift fiir junge Kopfe, das nach ihrer 
langen wirklichkeitsfremden Vorbildung sicher und rasch wirkt. Sie wollen nicht 
mehr griindlich arbeiten, wollen Fachbildung als Nebensache, als iiberlebt an
sehen, wollen Fiihrer werden, Handelsherren, wollen auf Fiihrerschaft studieren, 
statt auf Mitarbeiterschaft im werteschaffenden Leben, sie wollen Geldverdienen 
als einziges Mittel sehen, um so mehr, als ihnen der Amtsplan eine verlockende 
Zukunft zeigt: Handelsherren sollen sie werden, nicht miihebeladene verantwort
liche Konstrukteure. 

Es ist doch ganz selbstverstandlich, daB der Absolvent einer Hoch
schule, gleichviel welcher Art sie ist, niemals ganz fertig ist, d. h. nicht 
sofort die hoheren oder selbsta.ndigen Posten und die Spitze seines Berufs
gebietes besetzen kann. Das wird weder vom Juristen, Lehrer, Mediziner 
noch vom akademischen Kaufmann angenommen: aHe mUssen vorher 
ihr "Wissen" in praktischer Arbeit und durch Erfahrung zum "Konnen" 
gestalten. Das gleiche gilt vom Ingenieur, einerlei ob er Konstrukteur, 
Betriebs-Ingenieur, oder Wirtschafts-Ingenieur werden will. Was das 
"Direktor-Studieren" anlangt, so bin ich allerdings der Meinung, daB es 
falsch ware, dieses etwa von der Hochschule ausschlieBen zu wollen. 
1m Gegenteil: ich bin Riedler gegeniiber der ketzerischen Ansicht, daB 
es das Ziel samtlicher Studierenden sein sollte, eben an dieses Ziel, 
Vorwartskommen bis zu den hohen und hochsten Spitzen, in allen 
Stadien ihrer Studien zu denken. Natiirlich muB jeder Student dabei 
im Auge behalten, daB er dieses Ziel in der Praxis nur durch harte Arbeit 

1 Zur Ausbildung der Studierenden des Maschinenbauwesens auf den Tech
nischen Hochschulen. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 14. 2. 1920. 
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und besondere Leistungen erreichen kann, und daB er deshalb auch die 
unteren Stockwerke seines Berufes ausfiillen und beherrschen muB. 
Und schlieBlich muB er auch damit rechnen, daB er zahlreiche Mit
bewerber um jene Posten finden wird, die es gilt durch Leistungen 
- mit oder ohne Verbindungen - zu schlagen. Aber allgemein vor 
einem "Direktor-Studium" zu warnen, oder auszusprechen, daB die 
Technische Hochschule nicht dazu da sei, FUhrer hervorzubringen, 
scheint mir wirklich, um mit Schilling zu sprechen, eine Verkennung 
der Aufgaben einer Hochschule zu sein. 

Bei dem von Riedler gepragten und im hamischen Sinne gebrauchten 
Schlagwort vom "Direktor-Studieren" ist natiirlich nicht zu iibersehen, 
daB es neben der eigentlichen Leitung von GroBbetrieben in diesen 
Betrieben eine groBe Zahl von Posten gibt, mit denen zwar nicht immer 
der Titel: Direktor verbunden ist, die dennoch aber einen gr6Beren 
Grad von Selbstandigkeit und Verantwortung bedingen und von Wirt
schafts-Ingenieuren ausgefiillt werden k6nnen (Abteilungs- und Filial
leiter). Und schlieBlich ist die groBe Zahl von kleineren und mittleren 
Industriebetrieben nicht zu iibersehen, bei denen der oder die Inhaber 
zugleich die Leiter darstellen, die sowohl nach der technischen als auch 
wirtschaftlichen Seite tatig sind. Gerade fiir diese Betriebe eignet sich 
- die sonstigen Eigenschaften vorausgesetzt - der Wirtschafts-Ingenieur 
eher als der Nur-Ingenieur oder der Nur-Kaufmann. Auf dieses Be
tatigungsgebiet macht z. B. auch Lippart in seinem Aufsatz: lngenieur 
und wirtschaftliches Denken 1 besonders aufmerksam. 

Um auf die eingangs gestellten Fragen zuriickzukommen: wie sieht 
die Leitung und Fiihrung der Betriebe aus, und welche Rolle spielen 
hierbei die Techniker, der Kaufmann und der Wirtschafts-Ingenieur, 
sei mir gestattet, einen Aufsatz hier folgen zu lassen, den ich im Jahre 
1910 fiir das Sammelwerk: Industrielle Chemie, herausgegeben von 
Dr. R. Eseales 2 geschrieben habe. leh lasse ihn im vollen Wortlaut 
folgen, obwohl das eine oder andere im Voraufgegangenen bereits ge
sagt worden ist: 

1. 
Chemiker und Laboratorium sind Begriffe, die in der Praxis eng beieinander 

liegen. 1m wissenschaftlichen Laboratorium forscht, experimentiert der Chemiker, 
um Zusammenhange zu finden, Vorgange aufzuklaren, Gesetze zu finden und neue 
"Verbindungen" oder "Abbauprodukte", neue Resultate zu entdecken. Die Auf
wendungen an Zeit, Arbeit und Materialkosten werden hierbei nicht in Rechnung 
gesetzt; unter Umstanden ist nach langwierigen und kostspieligen Experimenten 
das Ergebnis gleich Null. Wenn auch schlieBlich die Gesamtkosten der Labora
toriumstatigkeit ihre Grenze im Budget, in Zuweisungen oder im Vermiigen der 
Beteiligten haben, so stehen doch das Arbeiten im Forschungslaboratorium und 
die Kostendeckung nicht in direktem Zusammenhang: um die Erkenntnis ist es 
in diesem FaIle dem Chemiker zu tun. 

Anders nun, wenn der Chemiker seine im Laboratorium gefundenen Kennt
nisse verwerten, wenn er gewisse Produkte herstellen und absetzen will. Dann 
solI sein Unternehmen, seine Fabrik einen uber aIle aufzuwendenden Kosten 
hinausgehenden Ertrag abwerfen. Die Erreichung dieses Zieles ist von zwei Voraus
setzungen abhangig: 

1 Technik und Wirtschaft 1926, Heft 1. 
2 S. 130, Miinchen 1912. 
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MuB sich die Herstellung auf solche Produkte beziehen, die geeignet sind, 
iiberhaupt abgesetzt zu werden. Mit einem Absatz ist aber nur zu rechnen, wenn 
die Produkte in der Volkswirtschaft gebraucht werden, wenn sie einem Bediirfnis 
entsprechen, mit anderen Worten: wenn sie wirtschaftlich verwertbar sind. Daraus 
geht hervor, daB nicht jedes chemische Produkt, nicht jede - technisch vielleicht 
hervorragende - Idee oder Erfindung auch wirtschaftlichen Wert hat. Freilich 
ist es moglich, neue Bediirfnisse zu wecken, den Hadarf nach neuen Produkten 
anzuregen; aber sowohl diese Tatigkeit, als auch die allgemeine Erfassung des 
Hadarfs geht schon iiber die rein technische Herstellung, iiber die praktische An. 
wendung chemischer Kenntnisse und Fahigkeiten hinaus. 

Es geniigt aber nicht, daB das Produkt einem Bediirfnis entspricht, sondern 
es mull auch zu einem Preise abzusetzen sein, der die Kosten der Herstellung 
deckt und - dariiber hinaus - noch einen Gewinn fiir den Unternehmer abwirft. 
Preis und Kosten werden aber wiederum durch Momente bestimmt, die nur zum 
Teil in direkter Beziehung zu der konkreten technischen Herstellung stehen, zum 
Teil aber - verschieden nach dem Produkt - mit dieser gar nichts mehr zu tun 
haben. So werden die Kosten beeinfluBt von der Hohe der Rohstoffpreise - ob 
man billig oder teuer einkauft -, von der Ordnung des Produktionsprozesses -
ob zweckmaBige Arbeitsteilung oder rationelles Gegeneinander - statt Hand
in-Handarbeiten, von der Art der Finanzierung - den Kapitalkosten, - von der 
Hohe der Arbeitslohne ob - an dieser Stelle besser jugendliche oder altere 
mannliche oder weibliche Arbeiter beschaftigt werden usw., - und endlich auch 
von der Absatzorganisation, d. h. von der Art und Weise, wie man den Absatz 
der Produkte besorgt. Auch der Preis der Fertigfabrikate, der zunachst die ge
samten - von Unternehmen zu Unternehmen schwankenden - Selbstkosten 
decken solI, kann nicht immer willkiirlich vom Unternehmer bestimmt werden. 
Abgesehen von Waren, die einen Monopolcharakter tragen - was allerdin,gs in 
der chemischen Industrie recht haufig zu beobachten ist -, wird der Preis - und 
zwar um so mehr, je mehr die Waren den Charakter von Massenwaren annehmen
auf dem Weltmarkt bestimmt. Nicht mehr die einzelne Unternehmung bestimmt 
den Preis ihrer Produkte, sondem aIle Produzenten, die alB Trager des Gesamt
angebots der von allen Konsumenten ausgehenden Gesamtnachfrage gegeniiber
treten, arbeiten an der Feststellung des Preises mit, und der Unternehmer ist in 
der giinstigsten !.age, der zu den billigsten Preisen liefern kann. Um aber bei einer 
solchen Marktkonstellation den bOchsten Nutzen fiir seinen Betrieb zu erzielen, 
ist dreierlei notig : erstens Kenntnis des Marktes, der Absatzmoglichkeiten, zweitens 
die Fahigkeit, die Marktchancen auszunutzen und drittens die Niedrighaltung 
der Selbstkosten durch zweckmaBigen Einkauf und rationelle Gestaltung des 
gesamten Betriebes. 

AlIe diese neben der eigentlich chemischen Arbeit erforderlichen Fahigkeiten 
und Betatigungen bezeichnet man schlechthin alB die kaufmannische Seite der 
Unternehmung. Die Bezeichnung "kaufmannisch" darf man ableiten von dem 
eigentlichen Tatigkeitsgebiet des Kaufmanns, des Unternehmers im selbstandigen 
Handel. Der Handler kauft eine Ware, um sie mit Gewinn zu verkaufen. Er mull 
nach beiden Seiten beweglich sein, die vorteilhaftesten Wege des Einkaufs und die 
besten Absatzgelegenheiten zu kennen, Warenein- und Veroufe mit einer richtigen 
Gelddisposition verbinden, und in der !.age sein, durch schnelles Handeln und wage
mutiges Zugreifen (An- und Verkauf) die Preisgestaltung auszuniitzen. Wenn man 
unter "wirtschaftlichem" Verhalten versteht: mit den geringsten Kosten die groBten 
Vorteile zu erzielen, so stellt das spezifisch kaufmannische Handeln gewisserma&n 
eine Potenzierung des Wirtschaftlichen dar, ein bestimmtes Tatigwerden, die An
wendung von ganz bestimmten, bestens erprobten Verfahrensweisen in jeder 
wirtschaftlichen Angelegenheit. 

Eine gewisse Dosis kaufmannischer Tatigkeit gebOrt zum eisernen Hestand 
einer jeden industriellen Unternehmung. Selbst dort, wo der Fabrikant den 
Schwerpunkt auf die technische Herstellung der Produkte legt, wo er hochwertige 
individuelle Produkte mit und ohne Monopolcharakter herstellt, und sowohl den 
Rohstoff aus ein und derselben Quelle bezieht, wie er das Fabrikat nur an einen 
Handler verkauft, selbst bei dieser iiberwiegend technischen Natur des Betriebes 
kommt er nicht ohne kaufmannische Einrichtungen aus. Sie sind gegeben in der 
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Uberwachung del' Betriebsvorgange durch die Buchfiihrung, in del' Anwendung 
bestimmter Lohnsysteme, Lohnungsmethoden und in del' alljahrlichen Feststellung 
des Vermogens, des erzielten Gewinnes, in del' Aufstellung dervom Gesetz geforderten 
und betriebstechnisch notwendigen Bilanz. In dem MaBe abel', wie del' Einkauf 
del' Rohprodukte von Weltmarktpreisen abhangig und ein Verkehr mit zahl
reichen Lieferanten notig wird, je mehr die Einkaufspreise fiir die Kalkulation 
und die Herstellungskosten wichtig werden, um so mehr wird kaufmannisches 
Denken und Handem notig; spielt die richtige Disposition im Einkauf und damit 
auch iiber die Betriebsmittel eine Rolle. Und weiter: Je mehr die industrielle 
Untemehmung fiir den Weltmarkt produziert, del' Untemehmer die Weltmarkt
lage iiberschauen muB, und je mehr del' Fabrikant dazu iibergeht, auch den Absatz 
del' Produkte an den Kleinhandler odeI' Konsumenten selbst zu besorgen, also 
den Zwischen-(GroB-)handel auszuschalten, um so mehr tritt die kaufmannische 
Tatigkeit in den Vordergrund: del' Techniker kommt ohne den Kaufmann nicht 
mehr aus. 

ll. 
Eine viel erorterte Frage ist die: SolI del' Techniker oder del' Kaufmann in 

del' Leitung des Betriebes ausschlaggebend sein? Die Meinungsverschiedenheiten, 
die sich bei del' Beantwortung diesel' Frage ergeben baben, erklaren sich dadurch, 
daB die so allgemein gestellte Frage gar nicht einheitllch beantwortet werden kann. 
Es ist folgendes zu beachten: In kleinen Betrieben mit lokalem Absatz iet del' 
Untemehmer meist beides; er fabriziert selbst odeI' mit Hilfe von einigen Arbeits
kraften, und ebenso gut besorgt er den Absatz an einen festen Stamm von Kunden, 
dessen Kreis er wenig geneigt ist zu vergroBem, weil sonet del' Betrieb zu "kompli
ziert" wiirde. Seine Buchfiihrung besteht in del' gelegentlichen Aufzeichnung von 
Geschli.ftsvorfallen in einem Taschennotizbuch. Je groJ3er abel' del' Betrieb wird 
je mehr Produkte hergestellt und abgesetzt werden, um 80 mehr macht sich das 
Radiirfnis geltend, eine Scheidung von anordnender und von ausfiihrender Arbeit 
durchzufiihren. Fiir die Erledigung del' kaufmannischen Arbeit werden Hills
krafte, del' Buchhalter, del' Kassierer, del' Korrespondent, del' Lagerverwalter 
angestellt und ebenso wird die technische Arbeit auf Arbeiter, Meister, Ingenieure 
odeI' Chemiker verteilt. Hierbei ist es abel' immer noch moglich, daB del' Fabrikant, 
del' aus del' technischen Karriere hervorgegangen iet, in seiner Person die Faden 
del' technischen und kaufm.ii.nnischen Leitung vereinigt, odeI' wie man gem sagt, 
den ganzen Betrieb im Kopf hat. Das setzt freilich Kenntnisse beider Gebiete, 
des kaufmannischen wie des technischen, voraus: aus dem reinen Chemiker iet 
ein industrieller Untemehmer geworden, del' abel' noch mitten im Betriebe steht, 
aHe Einzelheiten iibersieht, selbst aIle Anordnungen trifft und das Ganze iiber
wacht. Man findet solcher&rt geleitete Betriebe besonders dort, wo sich ein kleines 
Untemehmen in del' Hand eines tiichtigen Mannes langsam zu einem groBen 
entwickelt, wo del' Inhaber die Entwicklung in allen Teilen des Betriebes selbst 
mitgemacht bat und aIle Winkel des Betriebas 0.118 eigener Anschauung her kennt. 
Auf den ersten Blick erscheint eine solche Organisation die denkbar baste. In 
del' Praxis funktioniert sie in del' Regel jedoch nur eine Zeitlang gut; denn del' 
Alleinherrscher halt nur seine MaBnahmen fiir richtig, sieht infolge del' ange
strengten Beschli.ftigung mit allen Einzelheiten nicht, was um ihn herum VOl' sich 
geht, wie die Konkurrenten zu modem en Einrichtungen iibergehen, er kann nicht 
mehr die technischen und wirtschaftlichen Fortschritte verfolgen: kurz, sein 
Betrieb schreitet nicht mit vorwarts. Von selbst tritt dann die Notwendigkeit 
del' Arbeitsteilung ein, die sich abel' nicht gleich in del' Weise auBert, daB sich 
die kaufmannische Leitung streng von del' technischen scheidet, sondem sich in 
der Regel so vollzieht, daB die laufenden kaufmannischen Arbeiten einem kauf
mannischen Direktor (Angestellten oder Teilhaber) iibertragen werden, die letzten 
Entscheidungen in del' Leitung - auch in kaufmannischen Angelegenheiten -
jedoch dem technisch vorgebildeten Leiter verbleiben. Diese Verselbstandigung 
der kaufmannischen Seite in kaufmannisch vorgebildeten Personen, mit del' Unter
ordnung letzten Endes doch unter den Techniker ist eine weit verbreitete Erschei
nung, fiir die eine Erklarung nicht schwer zu finden ist. Auf der einen Seite kann 
sich der Techniker leicht gewisse kaufmannische Kenntnisse aneignen, besonders' 
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aber, wenn er eine kaufmannische Begabung, einen kaufmannischen Blick (der 
mehr wert ist, wie positive Kenntnisse allein) mitbringt. Auf der anderen Seite 
fehlt dem reinen Kaufmann meistens die genaue Kenntnis der technischen Vor
gange, insbesondere dort, wo es sich um weitverzweigte technische Grundlagen, 
physikalische oder chemische Kenntnisse handelt. Er wird sich zwar auch leicht 
die Warenkenntnisse aneignen, die notig sind, urn sich im Betrieb zurechtzufinden, 
um den Absatz der Produkte in die Hand zu nehmen. Aber dort wo - wie gesagt -
die technischen Grundlagen komplizierter werden, dominiert in der Regel der 
Techniker; er bestimmt Einkaufsmengen, Art der Rohstoffe, Ausdehnung der 
Produktion und trifft insbesondere naturgemaB aIle Anordnungen, die sich auf 
den technischen Betrieb beziehen, die die rationelle Gestaltung des Produktions
prozesses betreffen. 

Diese Stufe der Betriebsorganisation kann befriedigende Ergebnisse Hefern. 
Voraussetzung ist aber auch hier noch: relativ kleiner Betrieb, stabile Preise der 
Rohstoffe und Unabhangigkeit der Verkaufspreise vom Weltmarkt. Verandern 
sich diese Voraussetzungen, so konnen leicht durch eine vorwiegend technische 
Leitung, Hemmungen, Storungen im Betrieb auftreten: die Produktion wird ohne 
Riicksicht auf die Lage des Weltmarktes ausgedehnt, Konjunkturen, Geld- und 
Kapitalverhaltnisse werden auBer acht gelassen usw. Der Fabrikant muB dann 
unter Umstanden sehen, wie seine technisch vorziiglichen Fabrikate unverkauf
lich bleiben, oder erfahren, daB die Einkaufspreise, die Lohne zu hoch sind, daB 
sich mit anderen Worten seine Fabrik nicht mehr rentiert. Oder aber, der gute 
Techniker muB zugleich ein guter Kaufmann sein, ohne Vereinigung, die in einer 
Person nur schwer zu finden ist. 

Und vollends gar auf der dritten Stufe im GroBbetrieb. Hier wird es ganz 
unmoglich, daB eine Person sowohl die technischen wie die kaufmannischen Einzel
heiten beherrscht. Die Zahl der Einzelvorgange wachst rapid, weitgehendste 
Arbeitsteilung wird notig, Kontrollen iiber Arbeitsleistung del' beschaftigten 
Personen sind erforderlich, die einzelnen Betriebe kommen unter selbstandige 
Verwaltung, neben dem kaufmannischen Leiter steht der technische Betriebs
leiter - und iiber allen steht der eigentliche Unternehmer. 1st er Kaufmann oder 
Techniker? Antwort: Beides; aber nicht mehr in dem bisherigen Sinne, daB er 
sich um die letzten Einzelheiten des Betriebes kiimmert. Er muB so viel von kauf
mannisohen und technischen Dingen verstehen, daB er die letzten Anregungen 
geben kann, die dann von den ihm unterstellten Abteilungen auszufiihren sind. 
Er ist auf dieser Stufe Organisator geworden: Angabe der Produktionsrichtung, 
Auswahl der richtigen Personen fiir die einzelnen Posten, Abgrenzung der Macht
befugnisse (dieser bei moglichst groBer Selbstandigkeit), stramme Zusammen
fassung des Ganzen, Ineinandergreifen der einzelnen Teile durch zweckmaBige 
Organisation und endlich letzte Entscheidung in der obersten Fiihrung des Betriebes, 
das ist die Aufgabe des modernen Unternehrners nach innen. (Man vergleicht den 
modernen Unternehmer gern mit dem Erfinder, der seine Maschine so zusammen
setzt, daB sie von selbst lauft. Ebenso solI del' Unternehrner seinen Betrieb so 
organisieren, daB dieser unabhangig von seiner Person in Gang bleibt.) 

Es kommt aber hinzu, daB der Grol3unternehmer gleichzeitig seinen Blick nach 
auBen richten und die Entwicklungen in der Volkswirtschaft verfolg.en muB, um 
sein Schifflein richtig durch die Fahrnisse des Weltmarktes mit seinen Konjunk
turen, seinen Konkurrenzkampfen zu fiihren. In einer Zeit, wo man durch Kartel
lierungen, ZusammenschluBbewegungen die Preise zu beeinflussen sucht, wo man 
immer erheblichere Kapitalien gebraueht, urn sieh im Konkurrenzkampfe zu 
behaupten, ja wo die Finanzierung der Unternehmungen iiberhaupt eine aussehlag
gebende Rolle spielt, da tritt das spezifisehe Teehnisehe immer mehr in del' Leitung 
zuriiek: auf das Kaufmannisehe, das Organisatorisehe kommt es allein noeh an. 
Wie man fiir die Erledigung der tagliehen kaufmannisehen Arbeiten kaufmannisehe 
Hilfskrafte hat, so dient der teehnisehen Herstellung ein Stab von wissensehaftlieh 
vorgebildeten Ingenieuren und Chemikern, welehe die unsaglieh miihevolle, not
wendige und wiehtige Kleinarbeit ausfiihren, aber mit der eigentliehen Fiihrung 
und Leitung des Unternehmens in keinem oder nur ganz losem Zusammenhang 
mehr stehen. Bei vielen der groBeren Unternebmungen tritt dies sogar auBerlieh 
dadureh in die Erseheinung, daB der eigentliehe Betrieb, die Fabrik aueh ortlieh 
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von der Generaldirektion getrennt ist. Letztere befindet sich dann meist dort, 
wo man leicht Fiihlung mit den groJ3en Abnehmern, Lieferanten, Behorden, Inter
essenten, mit der Finanzwelt, ja schlieJ3lich auch mit der Konkurrenz gewinnen 
kann, wenn es gilt, Kartellierungen und ZusammenschluJ3bestrebungen zu fordern. 
Die Bildung groJ3er Kartelle endlich, die zwar fiir die beteiligten Einzelunterneh
mungen vielfach eine Beschrankung ihreI Selbstandigkeit und damit ihrer kauf
mannischen Beweglichkeit bedeutet, erfordert neue Fahigkeiten: geschickte Ver
tretung der Interessen der eigenen Unternehmung, geschickte Behandlung der 
sich bekampfenden Interessenten, und zuletzt richtigen Gebrauch der durch die 
Kartelle erlangten Macht. Mit Recht hat man behauptet, daJ3 auf diesel Stufe 
vom Unternehmer nicht mehr Fertigkeiten, sondern - neben hervorragenden 
Charaktereigenschaften - in der Hauptsache auch ein Blick fiir die Zusammen
hiinge des Wirtschaftslebens iiberhaupt verlangt wird. 

Je mehr der Unternehmer mit der Ausdehnung des Betriebes von den Einzel
heiten der Verwaltung seines Unternehmens abgezogen wird, um so mehr bedarf 
er fremder Hilfskrafte, die das Raderwerk des Ganzen in Tatigkeit erhalten. Mit 
der GroJ3e des Betriebes wachst aber auch gleichzeitig die Schwierigkeit, all die 
zahlreichen Betriebsvorgange zu iiberwachen, in den Biichern festzuhalten, die 
durch die Fabrikation notig werdende Aufteilung der Arbeitstatigkeit wieder 
zusammenzufassen, alle Faden des Betriebes wieder in einem Brennpunkt zu ver
einigen, kurz: wachst die Schwierigkeit der kaufmannischen Verwaltung. Und 
wenn hierbei - wie iiberall - eine Menge mechanischen Schreibwerks - als 
kaufmannische Tatigkeit - verrichtet werden muJ3, so erfordert doch die eigent
Hche Verwaltungstatigkeit eine nicht zu unterschatzende Menge kaufmannischer 
Einzelkenntnisse und vor allem kaufmannischer Fahigkeiten, iiber welche die 
betreffenden Hilfskrafte verfiigen miissen. Abgesehen von den Schwierigkeiten 
des Einkaufs der Rohprodukte, dessen Bedeutung bei der wachsenden Verflechtung 
aller Betriebe in die Weltwirtschaft in stetem Zunehmen begriffen, auch abgesehen 
von der miihevollen und stets von neuem anzustrebenden Gewinnung eines aus
reichenden Absatzes durch planmaJ3igen Ausbau der Absatzorganisation, durch 
geschickte Benutzung der zahlreichen Mittel der Kundenwerbung, durch Ankniip
fung dauernder Absatzverbindungen usw. - abgesehen von diesen bekannten -
und auch schon mehr gewiirdigten - Leistungen des Kaufmanns liegt ihm die 
besonders wichtige Aufgabe ob, den gesamten internen Rechnungs- und Ver
rechnungsmechanismus einzurichten, ihn den besonderen Verhaltnissen des, ein
zelnen Betriebes anzupassen und dauernd in Gang zu halten. Hierzu gehort die 
Vberwachung der gesamten Betriebsvorgange durch die Buchfiihrung, Festhal
tung aIler Veranderungen in Geld und geldes>l erten Dingen, Forderungen, Schulden, 
Veranderungen in den Werten der Vorrate, der Produktionsanlagen usw. durch 
genaue Aufzeichnung in bestimmten Biichern, tzebort vor aIlem die periodische 
Aufstellung der Vermogensiibersicht und des Nachweises des Geschiiftserfolges 
durch die Bilanzziehung. tl'ber die Bedeutung der Bilanz fiir die Geld- und Ge
schaftsdisposition eines Betriebes wird an anderer Stelle zu sprechen sein; hier 
ist nur darauf hinzuweisen, daB die Aufstellung eiDer ordnungsmaBigen BilaDz 
auBer den bilanztechnischen Kenntnissen auch noch die Kenntnis vieler technischer 
und chemischer Einzelheiten voraussetzt: wie ist es sonst moglich, den Wert der 
Produktionseinrichtungen, der Gebaude, der Maschinen, noch mehr aber den Wert 
der Warenvorrate in ihren verschiedenen, gerade vorliegenden Produktionsstadien 
abzuschatzen? Hier ergibt sich die Gelegenheit, wo der Kaufmann mit dem 
Techniker, dem Chemiker zusammen gehen muB (woraus weiter folgt, daB letztere 
mit den Elementen der kaufmannischen Buchfiihrung und dem Bilanzwesen ver
traut sein sollten), wenn man Ungenauigkeiten in der Vermogensaufstellung und 
vor allem in der Nachweisung des Geschiiftsgewinnes oder ·verlustes vorbeugen 
will. Dieses Zusammengehen von Chemiker, Techniker und Kaufmann wird noch 
dringender bei einem anderen Akt der Betriebsverwaltung, und zwar bei einem, 
der standig an Wichtigkeit fiir jeden Betrieb zunimmt, das ist beim Kalkulations
wesen (vgl. das Kapitel: Betriebsbuchfiihrung und Kalkulation). 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen der Festsetzung des Verkaufspreises 
der Produkte und damit des erfolgreichen Wettbewerbs auf dem Warenmarkt 
ist die Ermittlung der Selbstkosten, d. h. der Kosten, die entstehen, bis der Roh-
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!!toff zum Fertigfabrikat geworden ist. Aber nicht nur diese Gesamtkosten zu 
kennen ist wichliig, sondern vielmehr auch, wie sich diese Kosten auf die verschie
denen Produktionsakte, auf die einzelnen Produktionseinrichtungen verteilen. 
Wie hoch sind die Kosten des speziell technischen Betriebes, der speziellen kauf
mannischen Tatigkeit, der allgemeinen Verwaltung ? wie hooh die Kosten der Lohne 
in diaser, in jener Abteilung, in diesem, in jenem Produktionsstadium, di.e Kosten 
der Maschinen (Abnutzung), des stehenden Kapitals uberhaupt usw.? Mit der 
Feststellung dieser Einzelkosten gewinnt man zugleich eine Grundlage fUr die 
Frage, wo Ersparungen eintreten konnen, mussen, ob hier Arbeitskriifte besser 
durch Maschinen zu ersetzen sind, dort bessere Arbeitsmethoden, Kontrollen ein
zurichten sind usw. Um aber solche prazise Berechnungen durchfuhren zu kOnnen, 
ist eine vollkommene Beherrschung auch der technischen Seite des Betriebes 
erforderlich. Auf dem Gebiete des industriellen Selbstkostenwesens mussen sich 
daher Kaufmann und Chemiker mehr wie sonst irgendwo erganzen: hier kommt 
der eine ohne den andern nicht aus. 

Ill. 
Wir stellen also fest: Mussen die verschiedenen ausfiihrenden Organe (kauf

mannische oder technische Angestellte) uber eingehende Spezialkenntnisse ver
fugen, so mull der Unternehmer, der Industrielle sowohl technisch wie kaufmannisch 
vorgebildet sein, wobei die Spezialkenntnisse immer mehr in den Hintergrund 
treten, je groBer der Betrieb wird, je mehr es notwendig wird, den Blick nach 
auBen zu richten, je mehr das Unternehmen in die Weltwirtschaft verstrickt wird. 
Eine Frage, die in diesem Zusammenhang noch kurz zu streifen ist, ist die: ist es 
fiir den Industriellen ratsam, mit der technischen Schulung zu beginnen und sich 
die kaufmannischen Kenntnisse "nebenher" anzueignen, oder solI er aus dem 
Kaufmannsberuf hervorgehen und sich technisch "orientieren"? Mit anderen 
Wort en: ist die Technische Hochschule oder die Handelshoohschule die geeignetste 
Vorbildungsstatte fiir den Industriellen? Allgemeine tibereinstimmung herrscht 
dariiber, daB der Ingenieur, der Chemiker ohne wirtschaftliche Kenntnisse heute 
nicht mehr auskommen kann. 80 haben die Technischen Hochschulen langst LebJ;
stuhle fiir NationalOkonomie eingerichtet und auch in den Priifungen dieses Fach 
- an den einzelnen Anstalten in verschiedenem MaBe - vorgesehen. Die National
okonomie hat es mit den Gesamterscheinungen einer Volkswirtschaft zu tun, sie 
untersucht, sichtet, erklart die Erscheinungen, die sich aus dem Zusammenwirken 
der einzelnen Glieder in der Volkswirtschaft ergeben, und beurteilt endlich diese 
Dinge vom Standpunkt des Ganzen, der Allgemeinheit aus. So wichtig es nUQ 
auch fiir den Techniker sein mag, in die Riislikammer des Nationalokonomen, des 
Politikers, des Staatsmannes, der fiir das Gesamtwohl verantwortlich ist, einen 
Blick zu tun, so wenig falIt aber dabei fiir seine spatere, eigentliche Berufstatigkeit 
abo Denn das Leben der Privatwirtschaft, des einzelnen Betriebes beriicksichtigt 
die Nationalokonomie nicht, oder nur soweit, als es fiir den gerade vorliegenden 
Zweck notig ist. Aber gerade uber die Leitung und Fiihrung kaufmannischer und 
industrieller Betriebe informiert zu werden, ist fiir den Techniker von groBter 
Wichtigkeit. Die Lehre, die sich die Aufgabe stellt, in wissenschaftlicher Weise 
die einzelne Privatwirtschaft zu untersuchen, in systematischer Weise die Betriebs
grundsatze der Einzelwirtschaft darzutun, ist die im Entstehen begriffene Privat
wirtschaftslehre (heute: Betriebswirtschaftslehre). Diese Privatwirtschaftslehre 
hat fiir den Techniker, Chemiker unmittelbares Interesse; sie findet aber ihre 
Hauptpflegestatte an den neu entstandenen Handelshochschulen, die ja das 
"Kaufmannische" in den Mittelpunkt ihres Programms stellen. Da sie aber auch 
in richtiger Erkenntnis, daB der heutige Unternehmer nicht ohne technische 
Kenntnisse auskommt, die Technologie, die Physik, die Chemie in den Kreis ihrer 
Lehrfacher ziehen, so glaube ich, sind die Handelshochschulen wohl am ehesten 
geeignet, die Bildungsstatte fiir den Unternehmer, wie wir ihn oben zu charakteri
sieren versuchten, abzugeben - wenigstens im allgemeinen, ob nun gerade auch 
fiir den der chemischen Industrie, das lasse ich gern dahingestellt. In letzter Linie 
wird es naturgemaB auf die besondere Neigung und Veranlagung der einzelnen 
Person ankommen. 
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Die vorstehende Niederschrift aus dem Jahre 1910 bezieht sich, 
wie angegeben, in erster Linie auf die Chemische lndustrie; doch haben 
die Ausfiihrungen sinngemaB auch Geltung fiir die mechanische In
dustrie, ja ftir lndustriebetriebe schlechthin. lch freue mich feststellen 
zu konnen, daB sich soeben ein Praktiker, Direktor Jucho\ in genau 
derselben Weise geauBert hat: 1m allgemeinen kann sich der Kaufmann 
leicht technische Kenntnisse aneignen, die erforderlich sind, um die 
Leitung eines Betriebes erfolgreich durchzufiihren; in den lndustrien 
jedoch, wo es sich um verwickeltere technische Vorgange handelt, 
tiberwiegt der Techniker in der Leitung der Betriebe. Jucho ftigt 
seinen Feststellungen hinzu, daB der eigentliche Techniker, Wenn er 
tiber die entsprechende wirtschaftliche Ausbildung verftige, fiir die 
Leitung der Betriebe in erster Linie befahigt sei. In einem Vortrag 2 

hat Lippart angektindigt, daB er durch eine Umfrage ermitteln wolle, 
wo und in welchem Umfange Techniker an der Leitung von Betrieben 
beteiligt sind. Leider ist tiber das Ergebnis dieser Umfrage bisher nichts 
bekannt geworden. Von mir veranstalteteNachfragen haben die Richtig
keit der in meinen frUheren Aufsatz gemachten Ausfiihrungen bestatigt. 

Natiirlich ist mit dieser Feststellung, daB hier der Kaufmann, dort 
der Techniker in der Leitung von Betrieben tiberwiegt, noch gar nichts 
dartiber ausgesagt, welcher Ausbildungsgang fiir beide Anwarter der 
beste oder der tibliche ist. Wie wir gesehen haben, tritt Riedler, soweit 
der Techniker in Betracht kommt, fiir folgenden Weg ein: technisches 
Fachstudium mit wirtschaftlicher Richtung, Tatigkeit als Fachtechniker 
und Emporarbeiten. Ahnlich Klingenberg, der ja meint, daB die in
dustrie-wirtschaftliche Seite leicht zu erlernen sei. Es kann natur
gemiiB keinem Zweifel unterliegen, daB dieser Weg zum Erfolg ftihren 
kann, ja bisher allein zum Erfolg ftihren muBte, weil es einen anderen 
nicht gab. 

Doch hat die Griindung von Handelshochschulen gezeigt, daB man 
den anderen Weg fiir ebenfalls gangbar halt: zunachst eine theoretische 
Ausbildung in der Wirtschaftslehre und dann den Versuch, mit diesem 
Riistzeug besser oder schneller vorwartszukommen. Auch hier heiBt 
es nicht: Theoretiker oder Praktiker, sondern: gedankliche Erfassung 
der Wirklichkeit, Erkennen des Wesentlichen, Grundsatzliches sehen, 
Denkschulung - in allem: Abkiirzung der Erfahrungen und Zunutze
machen der Erfahrungen anderer durch Wissen und Denken. Das ist 
nicht bIoBes Bereden der Wirtschaft, wie Riedler meint, sondern syste
matische Vorbereitung fiir die Praxis der Wirtschaft, die nicht tiber
fltissig gemacht werden soIl. DaB eine solche theoretische Vorbildung 
vorteilhaft sein kann - natiirlich nicht jedermanns Neigung zu ent
sprechen braucht -, bestatigen die Praktiker sehr gern, wenn sie den 
Weg der Nur-Praxis gegangen sind, insbesondere wird dies von den 
lngenieuren erkannt, die die theoretische Ausbildung auf dem einen 

1 H. Jucho: Ingenieur und Wirtschaftsfiihrung. Zeitschrift: Ruhr und Rhein, 
7. 6. 1928. 

9 Lippart, G.: Ingenieur und wirtschaftliches Denken. Zeitschrift: Technik 
und Wirtschaft, Januar 1926. 
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Gebiet (der Technik) genossen haben und sich - wie Klingenberg 
meint - die industriewirtschaftliche Seite in der Praxis "leicht" an
eignen wollten. Soweit ich Gelegenheit gehabt habe, mit Technik
Direktoren iiber ihre wirtschaftliche Ausbildung zu sprechen, habe 
ich die iibereinstimmende Meinung gehort, daB sie bedauern, nicht 
friiher darin eine theoretische Unterweisung erhalten zu haben, wodurch 
sie manch bittere Erfahrung und manches Lehrgeld erspart hatten, 
vor allem aber: sich schneller in ihrer neuen Lage zurechtgefunden 
hatten. Es sei mir gestattet, hierfiir aueh ein schriftliches Zeugnis an
zufiihren. In seinem scht'ln erwahnten Aufsatz: Ingenieur und tech
nisches Denken sagt Lippart wortlich: 

"Wir alteren Ingenieure in leitenden Stellungen in der Industrie haben uns 
unsere Kenntnis des Wirtschaftens und wirtschaftlicher Verwaltung in langen 
Jahren der Berufstatigkeit mit vieler Muhe und durch die Erfahrungen manchen 
MiBerfolges erarbeiten mussen; wir waren ja vielleicht nicht ganz unbegabt, aber 
es war doch eine lange Lehrzeit. 

Das Wesen wissenschaftlicher Behandlung, so wie ich sie verstehe, ist nun 
gerade, den muhsam zeitraubenden und kostspieligen Weg der Erfahrungen ab
zukurzen. Dieser Weg wird auch die Wirtschaftswissenschaft gehen mussen, und 
es ware nur eine innerliche Genugtuung, wenn demnachst die Praxis nach dieser 
Richtung von den Technischen Hochschulen mehr als bisher unterstutzt werden 
wurde." 

Nur in einer Beziehung muB ich meinen, vor 20 Jahren gesehriebenen 
Aufsatz berichtigen. Ich hatte als geeignete Ausbildungsstatte fiir die 
Leiter von Industriebetrieben die Handelshochsehulen bezeichnet. 
Zwei Umstande sind eingetreten, die die Sachlage inzwischen verschoben 
haben: 1. Wohl haben die Handelshochschulen in weitem Umfang dazu 
beigetragen, daB sich die Betriebswirtschaftslehre, insbesondere die 
Industriebetriebslehre und das betriebliche Rechnungswesen, zu einer 
anerkennenswerten Hohe entwickeln konnte; nieht gleiehen Schritt 
hat jedoch hiermit die Ausbildung der Handelshochschulabsolventen 
nach der teehnisehen Seite gehalten. 2. Sind die Technisehen Hoch
schulen dazu iibergegangen, den wirtschaftwissensehaftliehen Unter
rieht dureh die Einrichtung von betriebswirtsehaftlichen Vorlesungen 
und "Obungen auszugestalten. Dazu kommt, daB die Technischen 
Hochsehulen iiber eine Fiille von technischen Ausbildungsmoglichkeiten 
verfiigen, die es gilt, fiir den Wirtschafts-Ingenieur dienstbar zu machen. 
Davon solI der 2. Teil dieser Niederschrift handeln. 

B. Das Studium. 
1. Die Wirtschaftslehre im Studium der 

Technik-Ingenieure. 
a) In der Vorpriifung. In der fiir die preuf3ischen Technischen 

Hochschulen - mit Giiltigkeit yom 1. Juli 1924 - erlassenen Diplom
priifungs-Ordnung ist fiir die Fachrichtungen: 
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1. Bauingenieurwesen, 
2. Maschinenbau, 
3. Elektrotechnik, 
4. Schiffbau und 
5. Hiittenkunde 

fUr die Vorpriifung das Priifungsfach: Grundziige der Volkswirtschafts
lehre und der Privatwirtschaftslehre vorgesehen. Die Besserung des 
Priifungsfaches sagt iiber die Art und die Abgrenzung des Stoffes, der 
der Priifung zugrunde zu legen ist, noch nicht viel aus; denn unter 
"Grundziige" kann man allerlei verstehen, zumal wenn - wie es hier 
der Fall ist - zwei groBe Gebiete der Wirtschaftslehre zusammen
gefaBt werden. MaBgebend fiir den Priifungsstoff muB natiirlich die 
Rolle sein, die das Priifungsfach in der Vorpriifung iiberhaupt spielt; 
es mu.1l sich den Anforderungen in den anderen Priifungsfachern in 
etwa anpassen. 

Von besonderem EinfluB auf Inhalt und Abgrenzung des Priifungs
stoffes ist ferner die fiir das betreffende Gebiet zur Verfiigung stehende 
Studienzeit. Als es sich - z. B. an der Technischen Hochschule zu Berlin 
- darum handelte, den Rahmen des Priifungsfaches: Grundziige der 
Volkswirtscha£tslehte und der Privatwirtschaftslehre auszu£iillen, waren 
gerade die Bestrebungen zur Herabsetzung der Stundenzahlen in den 
verschiedenen Studienplanen - von etwa 40 auf 36 Stunden in der 
W oche - im Gange. Bis dahin waren fiir Volkswirtschaftslehre allein 
nur 4 Stunden insgesamt (d. h. fiir 4 Semester, also pro Semester im 
Durchschnitt I Wochenstunde!) vorgesehen. 1m Einvernebmen mit 
den Fakultaten ist es gelungen, in dem verkiirzten Studienplan eine 
Zeit von 7 Wochenstunden (in 4 Semestern) fiir das neue Priifungsfach 
freizumachen, so daB also je 2 Wochenstunden in den ersten 3 Semestern 
und I Wochenstunde in dem 4. Semester zur Verfiigung stehen. Insofern 
ist es richtig (und zu verstehen), wenn Romberg l darauf hinweist, 
daB der obligatorische Unterricht in der Wirtschaftslehre um 50% 
gesteigert worden sei - natiirlich nur fiir die Studierenden der ohen 
genannten 5 Fachrichtungen. Es verdient aber hervorgehoben zu 
werden, daB die Fachrichtungen: Architektur, Bergbau und Chemie 
das in Rede stehende Priifungsfach nicht aufweisen, mithin auch die 
Studierenden dieser Fachrichtungen einen obligatorischen Unterricht in 
der Wirtschaftslehre nicht erhalten. AUerdings findet sich in der Haupt
priifung der Architekten als Priifungsfach je ein Wahlfach: Wirt
schaftskunde und Bauwirtschaftslehre. In der Fachrichtung Bergbau 
ist in der Hauptpriifung das miindliche Priifungsfach: Volkswirt
schaftslehre, Bergwirtschaftslehre vorgesehen. In heiden Fachrichtungen 
werden diese Facher nicht von Nationalokonomen, sondern von Tech
nikern des betreffenden Fachgebietes vorgetragen. "Oher die Rolle der 
speziellen (Bau- und Berg-) Wirtschaftslehren ist unten noch zu sprechen. 
Die Wirtschaftslehre fehlt ganzlich in der Fachrichtung Chemie: weder 
in der Vorpriifung noch in der Hauptpriifung ist ein wirtschaftswissen, 

1 Zeitschrift: Technik und Kultur 1928. 
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schaftliches Fach vertreten. Es ist die Frage, ob die Bestimmung der 
miindlichen Hauptpriifung, daB als Wahlfach in Betracht kommt: 
"ein Fach aus den ~bieten der angewendeten Chemie oder der mit 
ihr in Verbindung stehenden Wissensgebiete" so ausgelegt werden kann, 
daB darunter auch WirtschaItslehre zu verstehen ist. 

Die Frage ist: Wie innerhalb des Priifungszweckes und der zur Ver
fiigung stehenden Zeit der Rahmen des neuen Priifungsfaches am vor
teilhaftesten auszufiillen ist? Zunachst sei darauf aufmerksam gemacht, 
daB in Berlin - mit der Einrichtung eines Lehrstuhles fiir Betriebs
wirtschaItslehre - statt Privatwirtschaftslehre die Bezeichnung Be
triebswirtschaftslehre gesetzt worden ist. Das Priifungsfach heiBt 
demnach jetzt: Grundziige der Volks- und Betriebswirtschaftslehre. 
DaB es sich bei dem Begriff: Betriebswirtschaftslehre um etwas anderes 
handelt als um Privatwirtschaftslehre, ist schon oben A 2 angedeutet 
worden: die Betriebswirtschaftslehre beschaftigt sich mit den Wirt
schaftsbetrieben schlechthin, von denen allerdings die "privaten" Wirt
schaftsbetriebe einen sehr wichtigen Teil ausmachen und zugleich einen 
Typ von Betrieben darstellen, bei denen die betriebswirtschaftlichen 
Einrichtungen und Verfahrensweisen sowie die sie beherrschenden Grund
satze wohl am vollkommensten ausgebildet sind. 

Das Wort "Grundziige" in der Benennung des Priifungsfaches weist 
darauf hin, daB nicht das gesamte Stoffgebiet der Volkswirtschaft und 
der Betriebswirtschaften der Priifung zugrunde gelegt werden solI. 
Ganz mit Recht: das ware ein Ding der Unmoglichkeit. Was sind denn 
aber Grundziige? Oder wie ist sonst dieses Priifungsfach zu gestalten? 
Es sind mehrere Moglichkeiten der Auslegung (und Ausfiillung) vor
handen: 1. Auswahl einzelner Teile, die den Techniker besonders 
interessieren oder in der Nahe seines spateren Arbeitsgebietes liegen. 
Die Versuchung ist groB, diese Moglichkeit zuerst ins Auge zu fassen, 
da sie naheliegend und "praktisch" erscheint. Es ist jedoch zu bedenken, 
daB eine solche Auswahl leicht zu einem lexikonartigen Stiickwissen 
ohne geistiges Band fiihrt und die Sammlung von Rezepten statt wissen
schaftlicher Erkenntnis in den Vordergrund riickt. 2. Uberblick iiber 
das ~samtgebiet der Volks- und Betriebswirtschaftslehre ist als zweite 
Moglichkeit ins Auge zu fassen. Diese Moglichkeit setzt zunachst 
voraus: Lehrer, die beide ~biete so beherrBchen, daB mehr als ober
flachliche Einteilungen, Inhaltsiibersichten - in der kurzen Zeit -
dabei herauskommen. Doch bleibt selbst im giinstigsten Fall die ~
fahr bestehen, daB solche "iibersichtlichen" Grundziige dann leicht 
bei den Studierenden eine Oberflachlichkeit erzeugen, die ein falsches 
Bild von der Wirtschaftslehre und ihrer Problematik hinterlaSt. 3. Oder. 
auch die Moglichkeit kame in Betracht, dem Studierenden die Wahl 
zwischen der Volkswirtschaftslehre und der Betrie bswirtschaftslehre 
zu lassen. Abgesehen davon, daB der Studierende, weil gleich im 
1. Semester mit dem Studium der Wirtschaftslehre zu beginnen ist, 
kaum in der Lage sein diirfte, die Wahl selbst vorzunehmen, fiihrt ein 
Wechsel des Studiengebiets hier leicht zu einer Uberanspannung des 
mit 36-40 Stunden belasteten Studienplanes. Dazu kommt, daB in 
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einem solchen FaIle das Gesamtgebiet auseinandergerissen wiirde, 
wahrend es erwiinscht sein muB, daB der Studierende sowohl die Volks
wirtschaft als auch etwas von den Wirtschaftsbetrieben kennen lernen 
sollte. 

Der 4. Weg ist: Darbietung einer allgemeinen, grundlegenden 
Lehre von der Wirtschaft, die die wesentlichen Grundsatze der Wirt
schaft, ihres Aufbaus und ihrer Verfassung, sowie ihres Vollzugs und 
Ablaufs enthalt. Der Wert einer solchen Lehre fiir die Ausbildung 
der Ingenieure wiirde gesteigert, wenn sie in besonderer Weise auf die 
Anwendungsgebiete der Technik abgestellt ware. Leider fehlt eine 
solche grundlegende Lehre fiir die Wirtschaft, eben eine allgemeine 
Wirtschaftslehre, die sowohl eine Grundlage fiir die Volkswirtschafts
lehre als zugleich auch fiir die Betriebswirtschaftslehre darstellen 
miiBte. DaB sie nicht nur hier, sondern auch anderwarts - fiir das 
juristische und kaufmannische Studium - eine Notwendigkeit ist, 
wird allseitig erkannt; und es steht zu hoffen, daB sie in absehbarer 
Zeit geschaffen werden wird. Es ist aber darauf hinzuweisen, daB sie 
nicht nur Theorie sein darf, sondern Theorie in richtig verstandenem 
Sinne: als abstrahierte, systematisch erkannte Praxis. Und dennoch 
bleibt die Frage offen, ob sie allein fUr Ingenieure geniigen wird, die 
auch etwas von der Technik der Wirtschaft, d. h. wie es gemacht wird, 
wissen sollen. 

An der Technischen Hochschule zu Berlin ist deshalb vor der Hand 
der 5. Weg beschritten worden: weder Grundziige noch ausgewahlte 
Fragen, sondern Aufteilung der Volks- und Betriebswirtschaftslehre in 
eine Anzahl von vollwertigen, systematischen und abgeschlossenen 
Einzelvorlesungen zu je 2 Wochenstunden im Semester, von denen 
insgesamt 4 Vorlesungen den Studierenden in der Weise zur Auswahl 
gestellt werden, daB sie jeweils 2 volkswirtschaftliche Vorlesungen und 
1 betriebswirtschaftliche Vorlesung bzw. umgekehrt 2 betriebswirt
schaftliche und 1 volkswirtschaftliche Vorlesungen fiir ihr Studium 
zusammenstellen konnen. Die Zusammenstellung ergibt dann: 4 Stunden 
Volkswirtschaftslehre und 2 Stunden Betriebswirtschaftslehre oder 
umgekehrt: 4 Stunden Betriebswirtschaftslehre und 2 Stunden Volks
wirtschaftslehre, insgesamt 6 Stunden oder je 2 Stunden Vorlesung iiber 
Wirtschaftslehre in den ersten 3 Semestern. Fiir die von den 7 Stunden 
des Studienplanes noch zur Verfiigung stehende I Stunde ist ein Kollo
quium vorgesehen, das sich auf den Inhalt der volkswirtschaftlichen 
bzw. betriebswirtschaftlichen Vorlesungen bezieht und einen Ersatz fiir 
das auch an den Technischen Hochschulen in hoher Bliite stehende 
Einpaukerwesen darstellen solI. Fiir die Priifung kann der Kandidat 
wahlen, ob er mehr nach der volkswirtschaftlichen oder mehr nach der 
betriebswirtschaftlichen Seite - entsprechend seines Studiums - ge
priift werden will. Auf diese Weise wird erreicht, daB jeder Kandidat 
sich sowohl mit der Volks- als auch mit der Betriebswirtschaftslehre 
beschiiftigen muB. 

Entscheidend ist natiirlich die Frage: welche Vorlesungen sollen 
solcherweise den Studierenden zur Auswahl freigestellt werden? Fol-
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gende Gesichtspunkte kommen in Betracht: 1. Die Vorlesung muB 
sich auf einen Stoff beziehen, der nach Moglichkeit fiir sich abgeschlossen 
ist. 2. Der Stoff innerhalb dieser Vorlesung ist wissenschaftlich, griind
lich, vollstindig zu behandeln, natiirlich unter Betonung des We sent
lichen, wozu schon die Kiirze der Zeit zwingt. 3. Es muB sich zudem 
urn ein Gebiet handeln, bei dem es moglich ist, die besondere Eigeriart 
der Wirtschaftslehre iiberhaupt, ihre Problematik sowie die Methodik 
zu zeigen, insbesondere auch die Eigentiimlichkeiten des wirtschaft
lichen Geschehens zu erkennen. 4. SchlieBlich muB der Stoff fiir den 
angehenden Techniker insofern "interessant" sein, als er mit seinem 
spateren Arbeitsgebiet zusammenhingt oder zum mindestens in Ver
bindung steht. Nach diesen Gesichtspunkten sind als Gegenstand des 
Priifungsfaches Grundziige der Volks- und Betriebswirtschaftslehre an 
der Technischen Hochschule zu Berlin die folgenden Vorlesungen be
stimmt worden: 

A. Volkswirtschaftslehre: 
1. Lehre von der Produktion und Zirkulation (aus der· All

gemeinen Volkswirtschaftslehre); 
2. Industrie- und Sozialpolitik (aus der spezieHen Volkswirt

schaftslehre ). 
B. Betriebswirtschaftslehre: 

1. Betriebliches Rechnungswesen (Buchhaltung und Bilanz); 
2. Zahlungs- und Kreditverkehr. 

Die Zusammenstellungen sind: entweder A 1-2 mit B 1 oder B 2, 
oder B 1-2 mit A 1 oder A 2, jeweils 6 Stunden in den ersten 3 Se
me stern oder pro Semester 2 Wochenstunden. Es ist erwiinscht, aber 
nicht unbedingt erforderlich, die Vorlesungen in der obigen Reihenfo1ge 
zu horen. Es ist auch moglich, die Vorlesungen zum Teil nebeneinander 
in einem Semester zu horen oder zu wiederholen. Wesentlich ist, daB 
der Studierende keine tJbersichten, keine ausgewihlten Fragen, keine 
Grundziige, sondern ordentliche Teile der Volks- und Betriebswirt
schaftslehre hort, wie sie sich in der Wissenschaft pra.sentieren. Natiir
lich darf dieses Herausschneiden von bestimmten Stiicken nicht zu einer 
Isolierung fiihren; in den einzelnen Vorlesungen ist auf die Zusammen
hinge mit anderen Teilgebieten und dem Ganzen hinzuweisen. Vor 
aHem: es kommt ja nicht in erster Linie auf die Aufziihlung von Einzel
heiten, der Ansammlung von Stoffwissen an, sondern es wird zugleich 
an dem Stoff oder im Zusammenhang mit dem Stoff zu zeigen sein, 
wie gewirtschaftet wird, was iiberhaupt Wirtschaft ist, und worin das 
spezifisch wirtschaftliche Denken besteht. Denn es handelt sich ja 
um Horer, die in erster Linie Techniker werden wollen - und denen 
in der na.chsten Stunde vielleicht gezeigt wird, daB es auf das tech
nische Denken ankomme ... 

Das Herausnehmen einzelner, aber fUr sich geschlossener Teile aus 
der Volks- und Betriebswirtschaftslehre hat den weiteren Vorteil, daB 
del' angehende Techniker in grundsii.tzlich derselben Weise mit dem 
Gebiet der Volks- und Betriebswirtschaftslehre bekannt wird, wie sein 
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akademischer Kollege auf der Universitat und der Handelshochschule. 
Es ist eine gemeinsame (wenn auch fiir den Techniker stark verkiirzte) 
Grundlage auf diesem Gebiet des Wissens hergestellt, die einer Ver
standigung zwischen dem spateren Ingenieur, Kaufmann, Volkswirt und 
Juristen zweifellos besser die Wege ebnet, als wenn man den Versuch 
macht, eine besondere Wirtschaftslehre fiir den Techniker, eine be
sondere fiir den Juristen, wieder eine besondere fiir den Kaufmann 
herzurichten. Von diesem Standpunkt ist auch die Auffassung ab
zulehnen, daB die Wirtschaftslehre auf die einzelnen Fakultaten, bzw. 
Fachrichtungen: Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Berg
bau, Hiittenwesen usw. aufzuteilen, sie durch Techniker dieser Fach
richtungen vertreten zu lassen und sie den besonderen Bediirfnissen 
dieser Fachrichtungen anzupassen. Das wiirde zu einer gefahrlichen 
Isolierung sogar der Studierenden der einen Hochschule fUhren und 
die Verstandigung unter den spateren Ingenieuren erschweren. Es 
sollte daher oberstes Gebot sein, allen Studierenden zunachst eine ge
meinsame Grundlage in der Wirtschaftslehre zu geben, wie dies hin
sichtlich der Technik - auf der Grundlage der Mathematik und Natur
wissenschaften - schon der Fall ist. Wie sich dann auf dieser 
allgemeinen Grundlage eine besondere Fach-Wirtschaftslehre auf
bauen kann, das ist eine Frage, iiber die unten noch zu sprechen sein 
wird (b). 

Hier sei noch kurz erwahnt, daB das einstiindige Kolloqium, das 
sich auf den Inhalt der angegebenen Vorlesungen erstreckt, gleicher
weise der allgemeinen wirtschaftlichen Schulung der Studierenden 
dienstbar gemacht werden kann, indem durch die konversatorische Aus
sprache eine Art thmng in der Formulierung wirtschaftlicher Gedanken 
betrieben wird. Wird hierbei von Tagesereignissen unter Benutzung 
der Wirtschafts-Zeitungen ausgegangen, so lernt der Studierende zu
gleich die Wirklichkeit - und ihre Sprache verstehen, natiirlich alles 
nur in dem kleinen Rahmen der verfUgbaren Zeit. 

Bisher ist die Rede von dem Priifungsfach: Grundziige der Volks
und Betriebswirtschaftslehre fiir die Vorpriifung in einer Reihe von 
Fachrichtungen der Technik-Studien gewesen. In diesem AusmaB gibt 
es also an den preuBischen Technischen Hochschulen heute einen obli
gatorischen Unterricht in der Wirtschaftslehre. Damit ist die erste 
Forderung erfiillt, daB die Technik-Studierenden von ihrem Nachbar
gebiet eine gewisse Kenntnis erlangen. Der zweiten Forderung, daB zu 
diesen Kenntnissen auch die Sozialpolitik gehOren solIe, wird dadurch 
Rechnung getragen, daB sich die zweite volkswirtschaftliche Vor
lesung auf Industrie- und Sozialpolitik erstreckt. Wer diese Vor
lesung nicht hort, hat eine Bescheinigung dariiber beizubringen, daB 
er sich hinreichend mit den Fragen der Sozialpolitik beschMtigt hat. 
Zu diesem Zweck ist eine besondere Vorlesung iiber Soziale Betriebs
kunde eingerichtet, die zu horen natiirlich fiir jeden Studierenden von 
Interesse ist. 

b) Wahlfacher in der Hauptpriifung. Wer als Technik-Ingenieur 
Neigung, Lust - und Zeit hat, sich in seinem weiteren Studium mit 

Prion, Wlrtschaftsingenieur. 5 
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einzelnen Gebieten der Wirtschaftslehre zu beschaftigen, hat reichlich 
Gelegenheit dazu. Es wurde schon erwahnt, daB die Gebiete der Volks
wirtschaftslehre und der Betriebswirtschaftslehre in eine Anzahl von 
Einzelvorlesungen und "Obungen aufgeteilt worden sind (von denen oben 
4 Vorlesungen fiir die Vorpriifung ausgesondert waren). Eine Auf
zahlung an dieser Stelle eriibrigt sich, weil in einem spateren Zusammen
hang davon noch die Rede sein wird. Wesentlich ist, daB der Studierende 
die Beschaftigung mit der Wirtschaftslehre auch priifungstechnisch 
ausnutzen kann. 

Die Diplom-Priifungs-Ordnung yom 1. Juli 1924 hat fiir die Haupt
priifung die Einrichtung der Wahlfacher gescha££en. Doch ist die 
Regelung sehr unterschiedlich. Wahrend in der Fachrichtung: Bergbau 
das System der Wahlfacher nicht Platz gegriffen hat, ist die Auswahl 
der Fii.cher in anderen Fachrichtungen wie z. B. Architektur auf be
stimmte, in der Priifungsordnung genannte Gebiete beschrankt; in der 
Hiittenkunde miissen mindestens 2 (von 3) der "gegebenen Aufzahlung" 
angehOren, hierunter befindet sich ein Fach: Fabrikorganisation (tech
nisch) und Privatwirtschaftslehre (wirtschaftlich). In der Fachrichtung: 
Bauingenieurwesen konnen an Stelle von 2 genannten PflichWi.chern 
andere Facher aus dem Gesamtarbeitsgebiet der Hochschule genommen 
werden. Hier bietet sich also Gelegenheit, sich in Wirtschaftslehre 
priifen zu lassen. Die Priifungsordnung enthalt jedoch noch die Be
stimmung, daB in einem solchen FaIle die Genehmigung der Fakultat 
einzuholen ist. Die Genehmigung ist vorgesehen, um zu verhindern, 
daB nicht irgendwelche Facher in die Priifung eingeschmuggelt werden, 
die den Studierenden ein leichtes und billiges Durchkommen garantieren. 
DaB diese Moglichkeit bei der Wirtschaftslehre nicht besteht, wird sich 
tInten ergeben. In den Fachrichtungen Maschinenbau und Elektro
technik sind 3 Wahlfacher vorgesehen, die sich - wiederum mit Ge
nehmigung der Fakultat - auf die Arbeitsgebiete der Hochschule er
strecken konnen, wahrend in der verwandten Fachrichtung: Schi££bau 
und Schiffsmaschinen nur 2 Wahlfacher in Betracht kommen und fiir 
diese Wahlfacher etwa 10 Beispiele angegeben sind, die ohne Genehmi
gung der Fakultat Geltung haben. Die Bestimmung in der Fach
richtung Chemie wurde schon erwahnt: 1 Fach aus den Gebieten der 
angewandten Chemie oder der mit ihr in Verbindung stehenden Wissens
gebiete. 

Man sieht: eine reichlich bunte Regelung der sog. Wahlfreiheit_ 
Wenn auch in erster Linie hierbei die besonderen Verhaltnisse der 
einzelnen Fachrichtung bestimmend gewesen sind, so steht doch auBer 
allem Zweifel, daB das MiBtrauen gegen alles, was Wirtschaft heiBt 
- siehe A 2 - und die sich daraus ergebenden MiBverstandnisse - eben
falls eine groBe Rolle gespielt haben. Es ist bezeichnend, daB in keinem 
FaIle die Wirtschaftslehre genannt worden ist: ein besonderer Hinweis, 
daB der Technik-Ingenieur auch Wirtschaftslehre studieren konne, fehlt 
ganz. Man dad an dieser Tatsache nicht achtlos voriibergehen; sie be
leuchtet sozusagen blitzartig die Lage, aus der heraus die Priifungsord
nung zustandegekommen ist, und die Schwierigkeit, mit der die Wirt-
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schaftslehre zu kampfen hatte, um sich durchzusetzen. Nur an einer 
Stelle der Diplom-Priifungsordnung ist von Wirtschaftslehre die Rede. In 
der Fachrichtung: Maschinenbau ist es moglich, zur IIauptpriifung 
"Obungserge bnisse einzureichen in 6 Pflichtfachern und I Wahlfach: 

eine Aufgabe auf beliebigem konstruktiven, wirtschaftswissenschaftlichen oder 
naturwissenschaftlichen Gebiet oder aus dem Gebiet der angewandten Mathematik 
oder der Naturwissenschaften. 

In der benachbarten Fachrichtung: Elektrotechnik heiI3t es: 
nach Wahl eine Studienarbeit aus den Fach- oder Grenzgebieten z. B. eine aus

fiihrliche theoretische Arbeit oder eine Untersuchung aua dem Laboratorium, dem 
Betriebe oder der Verwaltung. 

Hier kann Betrieb oder Verwaltung auch so ausgelegt werden, 
daB die wirtschaftliche Seite gemeint ist. 

Jedenfalls ist - um keine MiBverstandnisse aufkommen zu lassen -
noch einmal zu betonen: 

1. In keiner Fachrichtung der Technischen Hochschule ist in der 
Hauptpriifung die Wirtschaftslehre als Priifungsfach obligatorisch. 
Lediglich beim Bauingenieurwesen und beim Bergbau ist eine - tech
nisch orientierte - Bau- bzw. Bergwirtschaftslehre als obligatorisches 
Priifungsfach vorgesehen. 

2. Eine Aufzahlung oder Empfehlung der Wirtschaftslehre als 
Wahlfach kommt in der Priifungsordnung nicht vor. Ein Hinweis 
findet sich nur bei den "Obungsergebnissen fiir die Hauptpriifung im 
Maschinenbau und in der Elektrotechnik. 

3. Dort, wo keine Aufzahlung von Wahlfachern erfolgt ist, ist der 
Kandidat bei seiner Wahlfreiheit an die Genehmigung der Fakultat 
gebunden. 

4. In der Fachrichtung Chemie ist - bei wortlicher Auslegung der 
Bestimmungen - die Wirtschaftslehre sowohl von der Vorpriifung, 
als auch von der Hauptpriifung ausgeschlossen. 

Angesichts dieser Sachlage gewinnt die Frage, wie das oder die Wahl
facher aus dem Gebiete der Wirtschaftslehre in der Diplomhauptpr-qfung 
zu gestalten sind, eine besondere Bedeutung. Es ist zu beachten, daB 
die Hauptpriifung in den einzelnen Fachrichtungen gewohnlich aus 
6-8 miindlichen Priifungsfachern besteht und dane ben in 4-6 Fachern 
"Obungsergebnisse eingereicht werden miissen. An Zeit stehen hierfiir 
- nach der Vorpriifung - weitere 4 Semester zur Verfiigung. Will 
man die Wirtschaftslehre in dieses Kraftespiel von Zeit und Stoff ein
fiihren, dann ist sofort klar, daB die an anderen Hochschulen (Uni
versitaten und Handelshochschulen) iibliche Einteilung der Wirtschafts
lehre in: Volkswirtschaftslehre und in Betrie bswirtschaftslehre als zwei 
Wahlfacher hier nicht moglich ist, ganz zu schweigen von dem FaIle, 
etwa Wirtschaftslehre schlechthin als Priifungsfach zu bezeichnen. 
Auch die weitere Einteilung der Volkswirtschaftslehre in theoretische 
V olkswirtschaftslehre und (praktische) Volkswirtschaftspolitik sowie der 
Betriebswirtschaftslehre in Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und In
dustrie- bzw. Handels- bzw. Bankbetriebslehre fiihrt nicht ohne weiteres 
zum Ziel. Denn - verglichen mit den anderen Priifungsfachern -

5* 
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stehen fiir ein wahlweises Priifungsfach h6chstens 6 Wochenstunden, 
also je 2 Wochenstunden in 3 Semestern zur Verfiigung. 

Hier bietet die schon erwahnte Aufteilung der Volks- und Betriebs
wirtschaftslehre in zweistiindige Einzelvorlesungen wieder einen Aus
weg: je 2 solcher Einzelvorlesungen bilden zusammen mit einer zwei
stiindigen "Obung je ein Wahlfach, so daB dem Studierenden auf dem 
Gebiet der Wirtschaftslehre eine ganze Reihe von Wahlfachern zur 
Verfiigung steht. Nach dem den Studierenden ausgehiindigten Merk
blatt sind die nachbezeichneten Wahlfacher zusammengestellt: 

1. Finanzwirtschaft des Industriebetriebes. 
Vorlesung: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 
Vorlesung: Finanzierung der Betriebe. 
"Obungen iiber Finanzwirtschaft des Industriebetriebes. 

2. Industrielle Betriebswirtschaftslehre. 
Vorlesung: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 
Vorlesung: Industriebetriebslehre. 
"Obungen iiber Organisation des Industriebetriebes. 

3. Rechnungswesen des Industriebetriebes. 
Vorlesung: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 
Vorlesung: Industrielles Rechnungswesen I und II. 

4. Industrielle Verkaufslehre. 
Vorlesung: Waren- und Nachrichtenverkehr. 
Vorlesung: Absatzorganisation und Marktanalyse. 
"Obungen iiber Absatzorganisation des Industriebetriebes. 

5. Theorie des industriellen Betriebes. 
Vorlesung: Theorie des industriellen Betriebes. 
"Obungen iiber die Theorie des industriellen Betriebes. 

6. Betriebssoziologie und Sozialpolitik. 
Vorlesung: Soziale Betriebskunde. 
Vorlesung: Industrie- und Sozialpolitik. 
Betrie bssoziologische "Obungen. 

7. Wirtschaftspolitik. 
Vorlesung: Handels- und Verkehrspolitik. 
Vorlesung: Industrie- und Sozialpolitik. 
Kolloquium zur Wirtschaftspolitik. 

8. Wirtschaftstheorie. 
Vorlesung: Geld, Wahrung und Kredit. 
Vorlesung: Lehre von der Einkommensbildung. 
Kolloquium zur Allgemeinen Volkswirtschaftslehre. 

Wenn man beriicksichtigt, daB auf dem Gebiet der Volkswirtschafts
lehre die Vorlesungen 

1. Lehre von der Produktion und Zirkulation, 
2. Industrie- und Sozialpolitik. 

auf dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre die Vorlesungen 
1. Betriebliches Rechnungswesen, 
2. Zahlungs- und Kreditverkehr 

bereits in den ersten 4 Semestern bis zur Vorpriifung von den Stu
dierenden der Fachrichtungen gehort werden muBten, und daB letztere 
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in: Grundziige der Volks- und Betriebswirtschaftslehre eine Priifung 
abgelegt haben, so bedeutet jedes Wahlfach eine sinngemii.J3e Fort
setzung des im 1. Semester angefangenen Studiurns der Wirtschafts
lehre. Der Studierende hat also nicht nur die Moglichkeit, weitere 
"Stiicke" der Wirtschaftslehre kennen zu lernen, sondern auch den 
Vorteil, daB er schon mit der Eigenart der Wirtschaftslehre etwas 
vertraut ist, daB er schon weiB, was wirtschaftliches Denken ist und 
daB er auch schon einigen Stoff aus der Wirtschaftslehre kennen gelernt 
hat. Er hat also nicht notig, sich fiir das Wahlfach oder die Wahlfacher 
neu umzustellen; es handelt sich vielmehr um eine Erganzung und Ver
tiefung der friiheren Studien. In seinen .Arbeiten bis zur Vorpriifung 
hat der Studierende schon erkennen konnen, ob ihm die Wirtschaft 
"liegt" oder ob ihm bei der besonderen Einstellung der Technik die 
Wirtschaftslehre besondere Schwierigkeiten bereitet - dann laBt er 
besser die Finger davon. Diejenigen Studierenden, die Interesse und 
vielleicht sogar eine "Veranlagung" fiir Wirtschaft haben, konnen die 
Wahlfreiheit in der Hauptpriifung schlieBlich auch benutzen, urn aus 
den 2 oder 3 ihnen zur Verfiigung stehenden Wahlfachern eine Grup
pierung von wirtschaftlichen Fachern vorzunehmen, die innerlich zu
sammengehoren, sich erganzen oder gar iiberschneideil. Dadurch wird 
eine Erleichterung im Stofflichen erreicht, ohne daB darunter die Ver
tiefung zu leiden braucht. Solche Gruppierungen konnen z. B. sein: 
nach der marktwirtschaftlichen Seite bin (Verkaufs-Ingenieure): 

1. Industrielle Verkaufslehre, 2. Wirtschafts- (insbesondere Handels-) 
politik, 3. Wirtschaftsgeographie; 
nach der betrieblichen Seite hin (Betriebs-Ingenieur) 

1. Industrielle Betriebswirtschaftslehre, 2. Rechnungswesen, 3. Theo
rie des industriellen Betriebs u. a. m. 

Es diirfte schlieBlich noch von Interesse sein, festzustellen, ob und 
in welchem Umfang die Technik-Studierenden von dieser Moglichkeit, 
sich etwas eingehender mit der Wirtschaftslehre zu beschii.ftigen, tat
sii.chlich Gebrauch gemacht haben. Vber die Erfahrungen an der 
Technischen Hochschule zu Berlin ist das Folgende zu berichten: In den 
ersten Jahren nach der Durchfiihrung der Neuordnung des wirtschafts
wissenschaftlichen Unterrichts war ein ernstes und groBes Interesse 
der Technik-Studierenden fiir samtliche Vorlesungen iiber Wirtschafts
lehre zu erkennen. Auch die "Obungen waren gut besucht und lieBen 
Eifer, FleiB und Verstandnis fiir die neue Einrichtung erkennen. Dann 
aber trat ein plotzliches Abflauen im Be such der Vorlesungen und der 
Anfertigung der "Obungsar beiten ein: es hatte sich wohl herausgestellt, 
daB die Anforderungen, die in jedem einzelnen der oben naher be
zeichneten wirtschaftswissenschaftlichen Wahlfacher gestellt wurden, 
groBer waren, als die Studierenden vermutet hatten, wenn sie diese 
Anforderungen mit denen in anderen technischen oder sonstigen 
Wahlfachern verglichen. Nur eine ganz geringe Zahl von Technik
Studierenden ist iibrig geblieben, die tatsii.chlich spater von der Wirt
schaftslehre in der Hauptpriifung Gebrauch gemacht hat. Allerdings 
ist bei dieser Entwicklung der Dinge nicht zu iibersehen, daB es an der 
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Technischen Hochschule zu Berlin bis vor kurzem einige andere sehr 
beliebte Priifungsfacher gab, die nur eine 2-stiindige Vorlesung um
faBten und deshalb einen Massenzulauf aufwiesen. Es ist ferner zu 
beachten, daB nach Einrichtung des neuen Studiums (Wirtschaft mit 
Technik - vgl. B 2)- natiirlich eine nicht geringe Zahl von Studie
renden zu dieser neuen Einrichtung iibergegangen ist, die sonst eben 
nur auf Grund ihres technischen Fachstudiums und mit Hilfe des Wahl
faches Wirtschaftslehre betreiben konnten. 

lmmerhin bleibt die Frage offen, ob es moglich sein wird, selbst 
nur einer kleinen Zahl interessierter Technik-Studierenden die Wirt
schaftslehre als Priifungsfach mehr zuganglich zu machen, als dies 
jetzt (in Berlin) der Fall ist. lch glaube, diese Frage so lange verneinen 
zu sollen, als nicht der gesamte Priifungsplan mehr auf die Wirtschafts
lehre eingestellt ist. Das solI nicht etwa heiBen, daB die Wirtschafts
lehre (in irgendeiner Abgrenzung) nun unbedingt Pflichtfach der Haupt
priifung werden solI, wie es hier und dort sogar von Technikern ge
fordert (und bis zu einem gewissen Grade in der Fachrichtung Bergbau 
schon verwirklicht) worden ist. Solange aber Wirtschaftslehre nur als 
ein Wahlfach neben vielen anderen zur "Wahl" steht, wird die Priifungs
technik immer dahin fiihren, daB dort, wo der Studierende noch die 
Moglichkeit hat, zu wahlen, er - den einfachsten Weg, die diinnste 
Stelle wahlt, durch die er eine Erleichterung seiner Priifung erzielt. 
Nun ist kein Zweifel dariiber moglich (und ist in Berlin den Studierenden 
immer wieder gesagt worden), daB die Wirtschaftslehre diese Rolle in 
der Priifung nicht spielen kann und dad. Diese Auffassung bedeutet 
dann abel': mehr oder weniger AusschlieBung der Wirtschaftslehre von 
der Priifung. Denn schlieBlich hat del' Studierende nicht nur das Recht, 
sondern auch die Pflicht, der zweifellos bestehenden Dberlastung auszu
weichen, wo er kann; wenn hierzu die Wahlfacher die Moglichkeit bieten, 
dann muB er diese Gelegenheit ergreifen - es sei denn, daB der angehende 
lngenieur die Mehrbelastung in den Kauf nimmt, weil ihm die Kenntnis 
von den Grenzgebieten in seiner spateren Praxis mehr Chancen bietet. 

Wenn man der Meinung ist - und diese Meinung wird auch in 
Kreisen der Techniker vertreten -, daB der Technik-Studierende, wenn 
er eine Veranlagung dazu hat, eine Verbindung seines Studiums mit 
der Wirtschaftslehre finden solI, dann kann das nicht auf dem iiblichen 
Weg des Wahlfaches vor sich gehen. Mit Riicksicht darauf, daB es 
sich in solchen Fallen fiir den Studierenden nicht um eine einfache 
Erweiterung seiner technischen Kenntnisse und Fahigkeiten in Richtung 
eines verwandten, benachbarten oder erganzenden technischen Wahl
faches, sondern um etwas Neuartiges: sowohl im Stoff als auch in 
,Methodik und Denken handelt, daB fUr gewohnlich jedes der oben 
naher umschriebenen Wirtschafts-Wahlfacher mebr als die 6 Stunden 
Vorlesungen bedeutet, namlich erganzendes Hausstudium mit standiger 
Vedolgung der Wirtschaftsvorgange, mit Riicksicht auf diese zweifellos 
gesteigerten Anforderungen miiBte es moglich sein, dem Studierenden, 
der Wirtschaftslehre alB Wahl£ach nimmt, in anderen Priifungserforder
nissen Erleichterung zu gewahren. Am besten ware es, wenn in solchen 
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Fallen (die ja immer Ausnahme bleiben, aber doch moglich gemacht 
werden sollten) die Priifung gewissermaBen in zwei Teile zerlegt wiirde. 
Urn den zweiten Teil vorweg zu nehmen: dieser miiBte 3 Priifungsfacher 
Wirtschaftslehre enthalten, die im einzelnen der Kandidat bestimmen 
konnte; wer diese 3 Priifungsfacher in irgendeiner Ver bundenheit 
nimmt, kann dann auf seinen Antrag von einem Teil der technischen 
Priifung, vielleicht von der Beibringung von Zeichnungen und Ent
wiirfen, befreit werden. Die Zeit, die der Kandidat dadurch gewinnt, 
konnte er auf das Studium der Wirtschaftslehre verwenden. Man muB 
zugeben, daB diese Zeit dann sogar sehr gut verwendet wird; natiirlich 
miiBte im Zeugnis zum Ausdruck kommen, daB der Kandidat von diesen 
und jenen, sonst iiblichen Erfordernissen befreit worden ist, weil der 
zweite Teil seiner Priifung sich auf die Wirtschaftslehre mit ihren viel
seitigen und strengen Anforderungen bezog. Urn keine MiBverstand
nisse aufkommen zu lassen: an der technischen Ausbildung des Technik
Ingenieurs solI nach diesem Vorschlag nichts geandert werden; es solI 
lediglich etwas freie Zeit geschaffen werden durch Fortfall des mehr 
zeichnerischen Teils der Hauptpriifung; auch bleibt die Wirtschafts
lehre, selbst in 3 Wahlfachern, der Technik nachgeordnet: eben Technik
Ingenieur mit wirtschaftlichem Einschlag. 

Dieser Vorschlag, der aus den Erfahrungen der Praxis kommt, ist 
durchaus nicht neu. Wiederholt - so von Aumund, Schilling, 
Wilhelm - ist darauf hingewiesen worden, daB der Beschaftigung mit 
der Wirtschaftslehre eine Erleichterung bzw. Zeitgewinnung auf dem 
technischen Teil des Studiums vorangehen muB, zumal ja der Technik
Ingenieur, der 1/3 seiner Studien auf die Wirtschaftslehre einstellt, 
spater vielleicht gar nicht zeichnerisch-konstruktiv, sondern eben mehr 
technisch-wirtschaftlich oder gar wirtschaftlich-technisch tatig sein will 
oder wird. Obrigens ist dieser Vorschlag schon auf einem anderen 
Gebiet verwirklicht: beim Verwaltungs-Ingenieur, der auch 3 nicht
technische Facher in seiner Hauptpriifung aufweist und der durchaus 
eine Parallelspaltung zum Technik-Ingenieur mit Wirtschaft dar
stellt (worauf noch zuriickzukommen ist B 3). Auf der Hochschul
tagung Dresden 1928 weist iibrigens Pr 0 b s t darauf hin, daB eine Ein
schrankung der zeichnerischen Arbeiten "durchaus moglich" sei 1. 

e) Der Inhalt der Vorlesungen. Wenn man zu den Vorschlagen, 
die von anderer Seite zu der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung 
der Technik-Ingenieure gemacht worden sind, Stellung nehmen will, 
dann empfiehlt es sich, zur Vermeidung weiterer MiBverstandnisse, 
zunachst einmal den Inhalt der Vorlesungen darzutun, die in Ausfiihrung 
der Diplom-Priifungsordnung fiir das Studium der Wirtschaftslehre 
an der Technischen Hochschule zu Berlin bereitgestellt worden sind. 

1 Wortlich: "Es ist durchaus moglich, in den Abteilungen fiir Maschinen
wirtschaft und fiir Bauwesen durch Verringerung des Umfanges der zeichnerischen 
Arbeiten nicht nur den Raum fiir die Behandlung der Grenzgebiete, sondern auch 
fiir die Vertiefung in den Grundlagen hisher manchmal noch fehlende Zeit zu 
schaffen. 
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I. Fiir die Vorpriifung. 
A. Betrie b swirtschafts lehre. 

1. Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen, 2 Stunden. 

Die Vorlesung iiber Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen gibt einen Uber
blick iiber die Haushaltungsrechnung, die einfache und doppelte Buchfiihrung, 
ihre Technik und Organisation, iiber die Bllanz, ferner iiber Selbstkostenrechnung, 
Wirtschaftsplan und Betriebsstatistik. Eingehender wird dann die Bewertungs
lehre sowie Buchhaltung im kaufmannischen Betrieb (Industrie-, Warenhandels-, 
Bankbetrieb), die land- und forstwirtschaftliche Buchhaltung sowie das Rechnungs
wesen der offentlichen Korperschaften behandelt. Aus diesem Komplex wird dann 
noch einmal das wichtigste Stiick des Rechnungswesens, die Bilanz, herausgenom
men, um nach folgenden Gesichtspunkten erortert zu werden: Bilanz und Unter
nehroungsform, Bilanz und Offentlichkeit, Bilanzlesen und Bilanzkritik, Bilanz und 
Steuer. 

2. Zahlungs- und Kreditverkehr. 

Die Vorlesung iiber Zahlungs- und Kreditverkehr stellt den Bargeldverkehr, 
seine gesetzlichen und bankmii.Digen Grundlagen sowie etwas ausfiihrlicher die 
bargeldlosen und bargeldersparenden Zahlungsmethoden: den Giro-, Abrechnungs-, 
Scheck- und Postscheckverkehr dar. Bei all diesen Formen wird Wesen, Aufgabe, 
Technik, Form und auBere Organisation behandelt, welche Tatsachendarstellung 
dann die Grundlage abgibt fiir eine Behandlung der Gegenwartsfragen des bar
geldlosen Zahlungsverkehrs (Wirtschaftlichkeit, Reformen, Vereinheitlichung usw.). 
Der Wecbselverkehr wird dann nach seiner rechtlichen, vor allem aber nach seiner 
wirtschaftlichen Seite hin - als Zahlungs- und als Kreditmittel - behandelt 
Unter "Kreditverkehr" werden die Kreditquellen (Lieferantenkredite, Bank
kredite usw.), die Kreditformen- Wecbseldiskontierung, Lombardgeschii.£t, Buch
und Akzeptkredit usw. - sowie die Technik der Kreditgewahrung (Kreditpriifung, 
Auskunftswesen, Sicherung, Uberwachung und Riickzahlung der Kredite) dar
gestellt. 1m AnschluB damn wird der Hypothekenverkehr betrachtet. Uberall 
werden die wichtigen Gegenwartsfragen mit beriicksichtigt: die Auslandskredite, 
die "Mittelstands"-Kredite, die Selbstfinanzierung, die Kapitalbildung, die Absatz
und Konsumfinanzierung. Es ist also das Bestreben, nicht nur die Verkehrstechnik 
der Dinge, sondern auch die wirtschaftlichen Grundlagen und Probleme darzu
stellen. Die Behandlung des inlandischen Zahlungs- und Kreditverkehrs wird 
abgeschlossen durch eine Beschreibung des Effektenverkehrs und des BOrsen
wesens. Zum SchluD wird der zwischeninlii.ndische Zahlungsverkehr in seinen 
verschiedenen Formen: Edelmetall, Scheck-, Wechsel- und Giroverkehr, und 
Zwecken: Einfuhr-, Ausfuhr-, Kreditgeschii.ft, behandelt. 

B. Volkswirtschaftslehre. 
1. Die Lehre von der Produktion nnd der Zirkulation. 

Nach Darlegung der Lehre von den Produktionsfaktoren wird naher ein
gegangen auf die Standortfrage sowie die Ertragsgestaltung in Landwirtschaft und 
Industrie und die mit letzterer zusammenhii.ngende Ertragsgesetz- und GroDbetriebs
problematik. Daran schlieDen sich Erorterungen iiber Arbeitsteilung und -ko
operation. - Der zweite Teil der Vorlesung befaDt sich mit der Preisbildung 
(Konkurrenz-, Kartell- und Monopolpreis) und die einzelnen fiir diese auf der 
Angebots- und Nachfrageseite ausschlaggebenden Faktoren. - Den AbschluB 
der Vorlesung bildet eine Einfiihrung in die Lehre von den Konjunkturen und Krisen 
sowie insbesondere deren EinfluB auf die industrielle Entwicklung, den Waren-, 
Kredit- und Arbeitsmarkt. - Regelmii.Bige Kolloquien dienen teils zur Wieder
holung teils zur Erganzung und Vertiefung des in der Vorlesung Dargebotenen. 

2. Industrie- und Sozialpolitik. 
Die Vorlesung bringt zuniLchst einen Uberblick iiber die Entwicklung von 

Handwerk und Industrie, um a.1sdann das Hauptgewicht auf die Tagesfragen 
der Industriepolitik zu legen. Die Grundlagen und Struktur der deutschen Wirt-
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schaft und ihre Wandlungen durch die Ereignisse der beiden letzten Jabrzehnte 
werden geschildert. Die Produktions- und Absatzgestaltung sowie insbesondere 
die sozialen Fragen werden eingehend beleuchtet. Die Entwicklung der industriellen 
Zusammenschliisse, Konzerne, Verbande usw., ihre Ziele und Bedeutung fiir 
Produktion, Konsumtion und Handel sowie ihr Einflull auf die Einkommens
verteilung finden besondere Beriicksichtigung. Einen erheblichen Teil der Vor
lesung nimmt das Problem: "Staat und Wirtschaft" ein. Die Gesetzgebung, 
insbesondere in Deutschland, und ihre EinfluBnahme auf die Bildung zum Teil 
neuartiger Zusammenschliisse und andere damit zusammenhangende Fragen 
werden behandelt.- In erganzenden Obungen werden Einzelfragen aus dem Gebiet 
des Kartellwesens: Internationale Kartelle u. a. m., des weiteren Einzelindustrien 
(insbesondere Eisen und Eisenverarbeitung, Textil usw.), die Bedeutung der 
tiffentlichen Hand in der Industrie Bowie weitere aktuelle industriewirtschaftliche 
Fragen untersucht. 

II. Wahlvorlesungen ffir die Hauptpriifung. 
A. Betrie b swi rts chaftslehre. 

3. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 

Die Vorlesung iiber Allgemeine Betriebswirtschaftslehre ist keine Aneinander. 
reihung der besonderen Betriebswirtschaftslehren (Industrie-, Handels-, Bank· 
betriebslehren usw.), sondern will die theoretischen Grundlagen der Betriebs
wirtschaft, die Wurzeln betriebswirtschaftlicher Vorgange, Handlungen und Er
scheinungen darstellen. Ausgehend davon, ,daB jede Unternehmung im wesent
lichen ein Zusammenwirken von Kapital und Arbeit ist, ergibt sich die groBe 
Zweiteilung : 

1. Die Finanzwirtschaft der Unternehmung. 
2. Die Betriebswirtschaft (i. e. S.) der Unternehmung. 
Die Finanzwirtschaft hat es bei dem kapitalistischen Wirtschaftssystem im 

wesentlichen mit einer Geldrechnung zu tun, deren Bestandteile das Kapital, 
die Umschlagsgeschwindigkeit des Kapitals, die Kosten, der Umsatz, der Gewinn 
und die Rente sind. Die gegenseitige Abhangigkeit dieser Bestandteile fiihrt zu 
der kapitalistischen Grundrechnung, dem A und 0 allen Wirtschaftens in der 
heutigen Wirtschaftsordnung. Die Geldrechnung stellt die Beziehungen her 
zwischen der Finanzwirtschaft (Finanzierung und Kapitaldisposition) und der 
Betriebswirtschaft i. e. S. (Organisation und Fiihrung des Betriebes, der Arbeit). 

Neben der Geldrechnung steht die Kapitalverwendung. Die finanziellen Ver. 
haltnisse wahrend des Betriebes, Fragen des Verhaltnisses zwischen Anlage. 
und Betriebsvermtigen, zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, Probleme der 
Sicherheit, Liquiditat, Rentabilitat, der Gewinnverwendung, der Dividenden· 
und Riicklagenpolitik stehen bier im Vordergrund. 

Der zweite Teil: Die Betriebswirtschaft, die Organisation der Betriebe bringt 
eine Untersuchung des zweiten Elementes des Wirtschaftens, der Arbeit. Die 
Arten der betriebswirtschaftlichen Arbeit, das Verhaltnis zwischen Unternehmern 
und Angestellten BOwie die Arbeitsgestaltung werden bier dargestellt; z. B. die 
Arbeitsteilung und Arbeitsverbindung, die Fragen der sog. wissenschaftlichen 
Betriebsfiihrung, die Betriebsformen und der Standort der Betriebe. 

Das Wesen einer allgemeinen Betriebswirtschaftslehre bringt es mit sich, 
daB man die Zusammenhange zwischen Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft 
nicht iibersehen kann, in deren Erforschung meines Erachtens die theoretische 
Aufgabe der Wirtschaftswissenschaft der nachsten Jabrzehnte liegt. 

4. Finanzierung des Industriebetriebs. 
Die Vorlesung iiber Finanzierung der Betriebe behandeltdie Kapitalaufbringung 

bei der Griindung einer Unternehmung nach dem Merkmal der verscbiedenen 
Quellen und Formen des Kapitals (Eigenkapital feilhaberkapital, Marktkapital; 
Aktien, Anleihen, Darlehn, Buch- und Wechselkredite usw.) und stellt dann die 
Kapitalbeschaffung der bestehenden Unternehmungen bei Erweiterungen, Um. 
stellungen usw. dar, vor allem bei der Aktiengesellschaft, deren finanzielle Ver. 
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haltnisse naturgemall in allen Kapiteln besonders beriicksichtigt werden. Zur 
Besprechung kommen ferner die Veranderungen des Kapitals durch Kapital
erhOhungen, Fusionen, Sanierungen, Auflosung, ferner durch interne Verwendung 
von Betriebsiiberschiissen (Selbstfinanzierung) usw. 

Zum SchluJl werden, nachdem bisher die Objekte der Finanzierung behandelt 
sind, die Subjekte, die Trager der Finanzierung dargestellt: Banken, Finanzierungs
,gesellschaften, Investment Trusts usw. 

5. Industriebetriebslehre (Wirtschaftslehre des Industriebetriebs). 
Die Vorlesung iiber Industriebetriebslehre handelt von der Gliederung der 

Arbeit in Leitung, Verwaltung und Ausfiihrung, beschreibt Organisationstypen 
von Fabriken und befallt sich dann mit der Unternehmerarbeit und der Unter
nehmungspolitik (Produktions-, Umsatz-, Kredit-, Beamtenpolitik). Die modernen 
Aufgaben der Konjunkturbeobachtung werden betont und die betriebswirtschaft
lichen Eckpfeiler der kaufmannischen Tii.tigkeit: die Finanz- und Bilanzpolitik, 
dargestellt. Ein besonderes Kapitel ist dem Menschen als Betriebsfaktor gewidmet, 
wie z. B. dem Verhii.ltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der Gliederung 
und Organisation der Arbeitnehmer im Betrieb und aullerhalb, dem Arbeitslohn 
als Einkommen- und Kostenproblem, der Messung der Arbeitsleistung, der Arbeits
psychologie und dergleichen. 

Das Schwergewicht der Darstellung liegt auf der Verwaltung der Industrie
betriebe, worunter nicht nur die Verwaltungsorganisation i. e. S., sondern als 
Vberblick auch die Hauptaufgaben der einzelnen Verwaltungsstellen betrachtet 
werden, wie z. B. bei der kaufmannischen Verwaltung die finanzielle Fiihrung, das 
Rechnungswesen und der Vertrieb. 

6. Rechnungswesen des Industriebetriebs. 
Die Vorlesung iiber das Rechnungswesen im Industriebetrieb behandelt, um 

nur die grollen Abschnitte anzugeben: 
I. Zukunftsrechnungen. 

1. Rentabilitii.tsvorschlage (Griindungs-, Erweiterungs-, Umstellungsplane). 
2. Kostenvorsanchlage (Vorkalkulationen). 
3. Betriebsvoranschlii.ge (Industriebudget). 

II. Vergangenheitsrechnungen. 
1. Nachkalkulation. 
2. Betriebsbuchfiihrung. 
3. Monatliche Erfolgsrechnung. 
4. Betriebsstatistik. 

Weiter werden die Einfliisse der Fertigungseigenart (ob Massen-, Reihen-. 
Einzel- oder Veredlungsfertigung) auf den Aufbau des Rechnungswesens sowie die 
Technik und Organisation des Rechnungswesens besprochen. 

7. Waren- und Nachrichtenverkehr. 
Der V orlesung iiber Zahlungs- und Kreditverkehr steht eine entsprechende 

Vorlesung iiber den Waren- und Nachrichtenverkehr gegeniiber. Sie behandelt 
die zwischenbetrieblichen Einrichtungen fiir den Warenhandel. Borsen, Messen, 
Auktionen sowie die verschiedenen Wege der Giiterbeforderung: Kraftwagen-, 
Eisenbahn-, Binnenschiffs- und Seeschiffsverkehr, Spedition und Lagerung. Die 
wichtigen Fragen des Nachrichtenverkehrs: Post- und Telegraphenverkehr, die 
Wirtschaftspresse, das Auskunftswesen und insbesondere die Reklame werden ein
gehend besprochen. Es folgt die Untersuchung der verschiedenen Handelsformen 
(Groll- und Einzelhandel, Eigen- und Kommissionshandel, Makler und Agenten, 
Ein- und Ausfuhrhandel usw.), besonders im Hinblick auf die gegenwii.rtigen Aus
schaltungsbestrebungen. Die Beschaffungs-(Einkaufs-)organisation wird kurz 
behandelt, ausfiihrlicher aber dann die Absatztechnik und Absatzpolitik, an
gefangen bei der Vorbereitung durch Marktanalyse und Werbung iiber den Ge
schii.ftsabschluJl (insbesondere Lieferbedingungen) bis zur Abwicklung des Ge
schafts: Verpackung, Versand, Berechnung, Bezahlung. 
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1m einzelnen wird versucht, ausgehend von jeweils wichtigen Gegenwarts
fragen, wie: Marktanalyse, Gemeinschaftswerbung, Markenartikel, Typung usw., 
das Verstandnis fiir die Entwicklung, die Zwecke und Methoden der einzelnen 
Verkehrserscheinungen zu wecken. Nicht nur die verschiedenen Formen und Wege 
sollen dargestellt werden, wichtiger als die systematische Kenntnis der mog
lichen Wege etwa des Giiter- oder Nachrichtenverkehrs ist das Verstandnis dafiir, 
welchen Zwecken sie dienen, ob diese Zwecke auch mit wirtschaftlich geringstem 
Aufwand erreicht werden oder ob Verbesserungen etwa in der Nachrichteniiber
mittlung, bei den Lieferbedingungen, in der Handelsorganisation usw. moglich 
sind. Das wirtschaftliche Denken wie das funktionelle (dies insbesondere bei der 
Betrachtung der Abhangigkeit von der Art des Betriebes und der Ware) solI durch 
die Vorlesung in gleicher Weise gefordert werden. 

8. Soziale Betriebskunde. 
Die Vorlesung erstreckt sich auf 2 Semester. 
1m ersten Teil kommt "die Stellung des Arbeiters im Betrieb" zur Darstellung. 

Die funktionelle Auswertung des Arbeiters, seine berufliche Umschichtung, sein 
berufliches Lebensschicksal, aIle diese Dinge werden als betriebswirtschaftliche 
Entwicklungstendenzen gesehen. Ais die wichtigsten Gestaltungsfaktoren werden 
Arbeitstechnik und Arbeitsorganisation betrachtet: Von der Betriebseinrichtung 
ausgehend, wird die Wirkung der Arbeitsmittel, der Arbeitsmaschinerie und der 
Arbeitsapparatur auf die Differenzierung der Stellung des Arbeiters im jeweiligen 
ArbeitsprozeB analysiert. Die Arbeitsorganisation laBt die Gliederung und das 
Zusammenspiel der Einzelarbeiter und der Arbeitergruppen erkennen. 

Der zweite Teil der Vorlesung zeigt jene beiden Organisationsmachte, die den 
Betrieb in der Gestaltung der Betriebspolitik umkampfen: Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbande. Beide Organisationsgebilde werdeI;l in Aufbau, Gliederung, 
Verfassung, Zielsetzung und in der Wirkung auf die auBerbetriebliche Regelung 
der Arbeiterfrage dargestellt. 

Beide Vorlesungen miinden ein in die Betrachtungsweise, die Werkspolitik 
und die Probleme der Menschenbehandlung und die Arbeiterfrage im Betrieb 
zu demonstrieren. 

B. V 0 I k s w i r t s c h aft s 1 e h r e. 

3. Geld und Kredit. 
An einen geldgeschichtlichen AbriB schlie13en sich Erorterungen iiber Funk

tionen, Begriff und Theorie des Geldes an. Besonders wird in diesem Zusammen
hang verweilt bei der Frage des Geldwertes. Eingehend beschaftigt sich die V or
lesung alsdann mit der Ordnung des Geldwesens in den wirtschaftlich bedeutendsten 
europaischen und au13ereuropaischen Staaten sowie den Zusammenhangen zwischen 
den einzelnen Valuten. Die wichtigeren Wahrungsprobleme der Gegenwart werden 
zur Sprache gebracht. - Der zweite Ten der Vorlesung gibt einen kurzen tJber
blick iiber die theoretischen Grundlagen, sowie die Arten des Kredits. Auch diese 
Vorlesung wird durch regelmaJ3ige ttbungen erganzt. 1m Gegensatz zur Vorlesung 
wird in letzteren das Hauptgewicht auf das Kreditproblem und kreditpolitische 
Fragen der Gegenwart gelegt. Neben der Diskont- und Devisenpolitik werden 
dabei die Probleme des langfristigen Industriekredits, der Absatz- und Konsum
finanzierung, der Auslandsanleihen im Zusammenhang mit der Reparations
entwicklung, des weiteren die Bedeutung der offentlich-rechtlichen Kreditanstalten 
usw. zur Diskussion gestellt. Dariiber hinaus wird die Behandlung des Geld
und Kreditwesens erganzt durch eine V orlesung iiber Reparationsfragen. 

4. Die Lehre vom Einkommen. 
Einleitend wird die allgemeine Lehre vom Einkommen behandelt, alsdann 

die Probleme des Privat- und Volkseinkommens. 1m Anschlu13 daran werden die 
speziellen Einkommensarten dargestellt. Eingehende Darlegungen iiber die Frage 
des Arbeitslohnes, des Renteneinkommens sowie iiber Kapitalzins und Unternehmer
gewinn fiillen den Hauptteil der Vorlesung aus. 
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5. HandelBpolitik. 

Die Vorlesung befaBt Bich im wesentlichen mit der Politik des auswartigen 
Handels, ohne dabei die innerstaatliche Handelspolitik zu vernachlassigen. Betreffs 
ersterer wird zunachst ein geschichtlicher Riickblick und im AnschluB daran eine 
Darlegung der heutigen handelspolitischen Lage der wichtigsten Welthandels
staaten, insbesondere Deutschlands, gegeben. Der Beurteilung dieser Lage gehen 
grundBatzliche Erorterungen iiber Handels- und ZahlungBbllanz, Freihandel und 
Schutzzoll, Subvention, Veredlungsverkehr, Identitatsnachweise usw. voraus. 
Behandelt werden des weiteren die Zusammenhange zwischen internationalen 
Kartellen und Handelspolitik, zwischen Handels- und Verkehrspolitik, die Bedeu
tung der Bildung von Exportkartellen u. a. m. 

6. Verkehrspolitik. 

Die Vorlesung beginnt mit einem kurzen geschichtlichen Riickblick, um sich 
im AnschluB daran vorerst mit den wichtigsten Verkehrsmitteln (Eisenbahn, 
Binnen- und SeeBchiffahrt, Automobilwesen, Luftfahrt usw.) zu befasBen. Nach 
Betrachtung der Fragen: Konkurrenz- oder Monopolbetrieb, Privat- oder Staats
betrieb wird bei den einzelnen Verkehrsmitteln auf ihre heutige Ordnung und 
Regelung in Deutschland und einzelnen anderen Staaten Bowie auf Bie betreffende 
zwischenstaatliche Vereinbarungen eingegangen. Des weiteren werden Tariffragen 
erortert und zwar unter besonderer BeriickBichtigung der BeforderungBBatze auf 
die Gesamtwirtschaft Bowie auch auf das gegenseitige VerhaltniB der Verkehrs
mittel untereinander. Auch die anderen wichtigeren verkehrBpolitiBchen TageB
£ragen wie die umstrittene Kanalbaufrage und ihre wirtBchaftBpolitiBche Bedeutung, 
die Elektrifizierung der Eisenbahnen, die Riickwirkung der FerngaBversorgung 
auf letztere Bowie die GesamtwirtBchaft werden beriihrt, deBgleichen die Nahver
kehrsmittel unter Hervorkehrung ihrer industrie- und WOhnungBBiedlungBpoli
tiBchen Bedeutung Bowie schlielllich daB Post- und NachrichtenweBen. - Den zweiten 
Teil der Vorlesung bildet auf geschichtlicher Grundlage eine UnterBuchung iiber 
die Bedeutung deB Verkehrs fiir die wirtschaftliche Entwicklung: Arbeitsteilung, 
Standortfragen, Industrieadmassierung, Einkommensfragen u. a. m. - Zu den 
handels- und verkehrBpolitischen Vorlesungen finden regelmallig erganzende 
Vbungen statt. 

7. Geschichte der volkswirtBchaftlichen Lehrmeinungen. 
Auf wirtschaftsgeBchichtlicher und sozialphiloBophischer Grundlage werden 

die bedeutendBten wirtschaftstheoretischen Systeme von Vergangenheit und 
Gegenwart dargeBtellt. 

8. BetriebBBozioiogische Obungen. 

Die in Zusammenarbeit mit dem Institut fiir BetriebBsoziologie und 
soziale Betriebslehre abgehaltenen betriebBsoziologiBchen Obungen dienen in 
erBier Linie der Einfiihrung in die Gebiete der BetriebsBoziologie und der sozialen 
BetriebBlehre. Sie haben die Gebiete der theoretischen und praktiBchen Betriebs
BOziologie zum Gegenstand. Nach der biBherigen Einteilung der Vbungen sind 
2 Semester fiir die Behandlung vorwiegend theoretischer und methodischer Probleme 
und die folgenden zwei Semester fiir die Erorterung der konkreten und praktiBchen 
Fragen der Betriebsverfassung und Betriebspolitik vorgeBehen. Es iBt beabBichtigt, 
die Behandlung dieseB Stoffes kiinftig auf 2 Semester zu reduzieren und durch eine 
VorleBung zu erganzen. 

Die Besrbeitung des in Frage kommenden StoffeB geschieht teils in Form von 
systematiBch angeordneten Referaten mit anschliellender AUBBprache, teils in 
Form von freien Berichten aus der BetriebBpraxiB der Horer, BeBprechungen iiber 
aktuelle Frag!ln und EreigniBse,literariBche Neuerscheinungen usw. In Verbindung 
mit diesen Ubungen geBchieht die Anleitung und Heranziehung der Horer zu 
Studien- und Priifungsarbeiten aus den Gebieten der BetriebBBoziologie und der 
sozialen Betriebslehre. 
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Es sei nochmals wiederholt: ObJigatorisch sind nur 3 Vorlesungen 
zu je 2 Semester-Wochenstunden sowie ein I-stiindiges Kolloquium aus 
A 1,2, BI, 2 fiir die Vorpriifung; A 3,4,5 sowie B 3, 4, 5 bilden Wahl
facher fiir die Hauptptiifung, von denen jedoch, wie betont, in Berlin 
kaum Gebrauch gemacht wird. 

Zunachst darf man wohl aussprechen, daB Klingen berg seinen Aus
spruch, er konne vor der Volkswirtschaftslehre, so wie er sie gehOrt 
habe nur warnen, vielleicht heute nicht tun wiirde, wenn er sich noch 
die Miihe machen konnte, sich den obigen Inhalt der Vorlesungen ein· 
ma! anzusehen. Dagegen diirfte seiner Mahnung: "riihren Sie nicht den 
technischen Unterricht der Ingenieure an", insofern ein Erfolg geworden 
sein, als die Studierenden das iiber die obligatorischen Vorlesungen 
der Vorpriifung hinausgehende Studium der Wirtschaftslehre ablehnen, 
aber wohl weniger, weil es ihre Ausbildung stort, sondern weil es ihnen 
mit Riicksicht auf ihre sonsttge Belastung zu schwer erscheint. So 
sind auch diejenigen, die sich mit der Wirtschaftslehre wohl etwas 
mehr beschaftigen moohten, daZU verurteilt, es zu unterlassen, weil 
sie es einfach nicht konnen. Es ist also das Gegenteil von dem ein· 
getreten, was viele befiirchteten: nicht eine Erleichterung oder Ver· 
wa.sserung des Studiums, sondern eine mehr oder weniger groBe Ab· 
sperrung gegen die Wirtschaftslehre. 

In diesemZusammenhang ist eine AuBerung von Franz richtig zu 
stellen. Franz meint 1: Die Bestimmung, daB kein Studierender der 
Ingenieurwissenschaft die Vorpriifung bestehen bnn, der nicht min· 
destens die Note "geniigend" in dem Priifungsfach: Grundziige der 
Yolks. und Betriebswirtschaftslehre erhalten hat, habe weder der Schu· 
lung der Ingenieure genutzt, noch den Berufsstand gehoben. Nun: 
zuna.chst handelt es sich um jene 7 Stunden, die auf dieses Priifungs. 
fach verwendet werden miissen; nicht 3% der Studierenden gibt eine 
Stunde hinzu, im Gegenteil: die Masse der Studierenden setzt an Stelle 
des Kolloquiums die einfachere Methode des Einpaukens. Machen wir 
ein kleines Rechenexempel auf: Der Studierende der Ingenieurwissen. 
schaft "hort" wa.hrend der 8 Semester je 36 Stunden Wochenstunden 
im Semester, macht insgesamt 288 Wochenstunden. Davon entfallen 
auf Wirtschaftslehre 6 Stunden gleich - sage und schreibe - 2%. 
DaB man auf so billige Weise das "Technikerproblem" nicht losen kann, 
diirfte auf der Hand liegen. So wenig diese 2% das eigentliche Fach· 
studium beeintra.chtigen konnen, ebensowenig darf man von dieser 
kleinen Beigabe erwarten, daB damit der ganze Berufsstand der In· 
genieure gehoben werden konne. Und dennoch lege ich dieser kleinen 
Einspritzung von Wirtschaftslehre in die Kopfe der Ingenieur.Studieren. 
den die allergroBte Bedeutung bei. Denn wenn es bei dieser Behandlung, 
fiir die die Studierenden iibrigens das allergroBte Interesse zeigen, 
auch nur gelingen sollte, den Horern begreiflich zu machen, daB es 
auBer ihrem Planen, Konstruieren und Bauen in der Welt noch etwas 

1 Die Neuordnung des wirtschaftswissenschaftlichen Unterrichts an der 
Technischen Hochschule Berlin in "Technik Voran", 31. 12. 1926. 
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gibt, was sich Wirtschaft nennt, daB das Gebiet der Wirtschaftslehre 
eine Fiille von Einrichtungen, Vorgangen und Erscheinungen umfaBt, daB 
es dort Fragen gibt, die sich nicht wie mathematische Aufgaben IOsen 
lassen, ich sage: wenn es nur gelingen sollte, den Horern ein wenig 
Achtung vor der Wirtschaft und den bier zu losenden Fragen beizu
bringen, daB sie es unterlassen, mit Schlagwortern und Hemdsarmel
beweisen alles besser wissen zu wollen, dann ist der Nutzen der 2% 
Wirtschaftslehre durchaus erbracht. Wenn aber dariiber hinaus einzelne 
Horer empfinden sollten, daB es gut sei, sich doch noch mehr mit der 
Wirtschaftslehre zu beschi1ftigen, sei es, daB sie es im weiteren Fort
gang ihrer technischen Studien versuchen oder es sich nach Beendi
gung des Studiums vornehmen - oder endlich, daB sie sich entschliellen, 
vorzugsweise Wirtschaftslehre zu studieren, wenn, wie gesagt, dies auch 
noch eintritt, dann diirfte alles erreicht sein, was sich billigerweise 
mit dem Priifungsfach der Vorpriifung: Grundziige der Volks- und 
Betrie bswirtschaftslehre erreichen laBt. 

Man konnte hoohstens gegen diese Regelung einwenden, daB darin, 
daB nun ein jeder (soweit es in den einzelnen Fachrichtungen vor
gesehen ist) in "Grundziige der Volks- und Betriebswirtschaftslehre" 
gepriift werden muB, eine Harte liegen kOnnte fiir den, der einseitig 
technisch begabt sei und ein Verstandnis fiir Wirtschaft nicht mit
bringe. lch habe urspriinglich dieses Bedenken auch gehabt; doch hat 
die Erfahrung gezeigt, daB in Wirklichkeit gerade das Gegenteil der 
Fall ist: in den meisten Fallen, wo das Zeugnis eines Kandidaten in 
den (8) technischen Fachern gute Noten aufwies, waren die Leistungen 
in der Wirtschaftslehre gleichfalls gut. Ja, in einigen Sonderfallen, 
wo es sich um ausgezeichnete technische Leistungen handelte, war man 
als Wirtschafter geneigt, dem Kandidaten zu empfehlen, Wirtschafts
lehre zu studieren - wenn man mal so sagen darf -, so iiberragend waren 
zugleich die Leistungen in der Wirtschaftslehre. Bei der groBen Masse, 
die in der Technik auf der Grundlage der Note: Geniigend abschneidet, 
neigen allerdings die Leistungen in der Wirtschaftslehre stark nach 
unten. Vielleicht kommt das daher, daB dem letzten und dem einzigen 
"nichttechnischen" Priifungsfach nicht die geniigende Aufmerksam
keit und Zeit geschenkt wird. Natiirlich wird in dem seltenen Fall, 
daB ein technisches "Genie" sich absolut unempfindlich gegen Wirt
schaftslehre erweisen sollte, kein Priifer so toricht sein, nun gerade 
diesem Manne gegeniiber seine Steckenpferde zu reiten . .. Darin ist 
allerdings Franz recht zu geben, daB die Harte fiir diejenigen bestehen 
bleibt, die bei nicht hervorragender technischer Begabung ihre Zeit 
besser auf die Fachtechnik verwenden wiirden. Doch ist eine Regelung 
der Priifung, die hierauf Riicksicht nehmen konnte, nicht leicht durch
zufiihren. 

d) Vorschlige von Haas, Wilhelm, Schilling. Einen eingehenderen 
Vorschlag, wie der wirtschaftswissenschaftliche Unterricht fiir In
genieure zu gestalten ist, bringt Haas in seiner Schrift: Yom 
wirtschaftlichen Geist in der Technik in einem besonderen Kapitel 
(S. 47): Vorschlage fiir den Unterricht in Wirtschaftslehre an den 
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Technischen Hochschulen. H a as, der energisch fiir einen wirtschafts· 
wissenschaftlichen Unterricht an alle Ingenieure eintritt, meint zu· 
nachst, daB es hierbei nicht so sehr auf gelehrte Vortrage ankomme, 
sondern der Ingenieur miisse darin geiibt werden, wirtschaftliche Auf. 
gaben derPraxis zu losen. Also solche Aufgabengebiete empfiehlt Haas: 

Vertrage, Bilanzen, Einfiihrung neuer Maschinen, Aufstellung von Kosten· 
anschlagen, Statistik, Vergleiche von Betriebskostenrechnungen, Frachtenberech· 
nungen, Lesen von Handelszeitungen, Besprechung von Generalversammlungen, 
Griinderversammlungen, Belehrung iiber Wechsel·, Scheck·, Postscheckverkehr, 
Lesen von Kreisblattern .... 

Man ersieht aus dieser Aufzahlung, wie weit Haas den "Interessen". 
kreis faBt, der fiir die Ingenieure in Betracht kommen solI. Doch ist 
die Frage, wie weit diese Extensitat mit einer Intensitat verbunden 
sein kann und solI. Aufgaben losen aus diesen Gebieten kann zunachst 
heiBen: einzelne Fragen werden herausgegriffen und gelost. Dazu kommt, 
wenn diese Losung mehr sein will, als die Antwort, daB es so und nicht 
so gemacht werden kann oder muB, wenn nach dem Warum gefragt 
wird, dann miissen die Grundlagen, die Zusammenhange, die Folgen 
und Wirkungen erklart werden, kurz: muB es sich um eine wissenschaft· 
liche Behandlung der Dinge handeln. Dann erscheint es padagogisch 
weniger wertvoll, von einzelnen Fragen auszugehen, als vielmehr das 
betreffende Gebiet in grundsatzlicher Beziehung darzustellen und die 
grundsatzlichen Erkenntnisse an besonderen Beispielen zu zeigen oder 
an besonderen Aufgaben zu iiben. 1m anderen Falle kommen leicht 
Rezepte heraus, die bald vergessen sind oder spater in der Praxis 
versagen. Wenn auch H a a s nur von einer Wirtschaftskunde fiir Tech. 
niker spricht, so will er doch sicherlich nicht den wissenschaftlichen 
Boden verlassen, der allein fiir eine Hochschule in Betracht kommt. 

Vergleicht man im iibrigen die von Haas aufgeziihlten Gebiete 
mit dem Inhalt der oben angegebenen Vorlesungen, so wird man ge· 
wahr, daB beides sehr weitgehend iibereinstimmt, obwohl die Vor· 
schlage unabhangig voneinander entstanden sind. Nur ist zu beachten, 
daB die mitgeteilten Vorlesungen nur zu einem kleineren Teil obligatorisch 
sind und ihre Ganzheit nicht wirksam wird, weil die Wahlfacher unbe· 
nutzt bleiben. Haas unterlaBt es leider anzugeben, auf wie lange Zeit 
sich der von ihm vorgeschlagene Unterricht erstrecken solI: meint er die 
ganze Studienzeit und wiirde er fiir jedes Semester auch nur 2 Wochen. 
stunden fiir Wirtschaftslehre freimachen konnen, dann lieBe sich sein 
Vorschlag in wissenschaftlicher Weise durchfiihren. Doch bliebe auch 
in diesem FaIle das Bedenken bestehen, daB in seinem Plan die Volks. 
wirtschaftslehre keinen Platz gefunden hat, eine richtig aufgezogene 
Volkswirtschaftslehre ist ebenso wichtig, wie die Betriebswirtscha£ts· 
lehre, an die die Vorschlage stets in erster Linie denken. 

In Verfolg seines Planes: an den Technischen Hochschulen Ver· 
kaufs.Ingenieure, Ingenieur.Kaufleute auszubilden, macht Wilhelm 
ebenfalls Vorschlage 1, die in diesem Zusammenhang besprochen werden 

1 Industrie. und Handelszeitung vom 23. 9. und 3. 10. 1928. 
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miissen. Seine Anregung geht dahin, das Studium der Technik-Ingenieure 
(er meint wohl in erster Linie Maschinen-Ingenieure) bis zur Vor
priifung etwa zu lassen, wie es heute ist. Es heiBt dann weiter: 

Auch fiir die weiteren 4 Studiensemester ware nach Miiglichkeit der iibliche 
Ausbildungsplan, nach dem die Diplom-Ingenieure des Maschinenbaufaches und 
der Elektrotechnik ausgebildet werden, beizubehalten, nur mit der Einschrankung, 
daB nicht so viele Entwiirfe von dem kiinftigen Ingenieur-Kaufmann verlangt 
werden und daB er die Entwiirfe nur berechnet und skizziert. An Stelle dessen 
miiBten studiert werden: 

Volkswirtschaft, praktisches Recht, Handelswissenschaft, Bank- und Kredit
wesen, in groBen Ziigen Buchfiihrung, Steuerkunde, etwas Philosophie, Geo
politik, Wirtschaftsgeographie und Kulturgeschichte fremder Lander. 

Man sieht auch hier, etwas reichlich viel. Doch lieBen sich diese 
Anregungen wohl in der Weise verwirklichen, daB unter Heranziehung 
der in der Vorpriifung verlangten Kenntnisse (Zahlungsverkehr, Buch
fUhrung, Volkswirtschaftslehre) fiir die Hauptpriifung 3 miteinander 
verbundene Wahlfacher eingerichtet wurden z. B.: 

1. Exporthandel und Exportorganisation. 
2. Die rechtlichen Grundlagen des iiberseeischen Handels- und Kreditverkehrs. 
3. Wirtschaftsgeographie. 

Die Hauptsache aber ist, worauf Wilhelm mit Recht hinweist: 
Entlastung in den technischen Fachern, hier weniger Zeichnungen und 
Entwiirfe. 

Endlich ist noch ein Lehrplan, den Schilling in einem Aufsatz: Zur 
Ausbildung der Studierenden des Maschinenbauwesens auf den Tech
nischen Hochschulen entwickelt 1. Wie schon an anderer Stelle hervor
gehoben, sieht Schilling das Ziel der Technischen Hochschulen darin, 
FUhrer des Wirtschaftslebens, leitende Personlichkeiten fiir Industrie 
und Staat heranzubilden. "Die Technik als Sache des Gestaltens 
nimmt stets ihre Aufgaben von der Wirtschaft entgegen. Die Wirt
schaft steUt die Aufgaben, die Technik lOst sie." Bisher habe der wirt
schaftlichen Ausbildung lediglich die Volkswirtschaftslehre gedient; 
der Studierende finde aber nicht den "Obergang von seinem Arbeits
gebiet zu diesem Lehrgebiet und deshalb sei der Unterricht in Volks
wirtschaftslehre wirkungslos und tot. "Die auf die Ausbildung in 
Volkswirtschaftslehre verwandte Zeit ist demnach zum weitaus groBten 
Teil als verloren anzusehen. Dieses Ergebnis ist ausnahmslos von allen 
befragten ehemaligen und derzeitigen Studierenden der Hochschule 
bestatigt worden." Schilling meint, man miisse an die Stelle der Volks
wirtschaftslehre die Lehre von dem Einzelunternehmen setzen; hier 
seien klare Grundsatze zu erkennen, Erfolg oder MiBerfolg wiirden durch 
das Rechnungswesen kontrolliert; in der Volkswirtschaftslehre gebe es 
nur verschwommene Begriffe, keine umstrittenen Grundsatze, und 
daher fehle die fruchtbare Ausbildungsmoglichkeit. Die Wirtschafts
lehre des Einzelunternehmens miisse auch zum Ausgangspunkt fiir 
die Ausbildung im Staatsdienst genommen werden. 

1 Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 14.2.1920. 
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Sieht man genauer zu, so setzt Schilling Volkswirtschaftslehre 
gleich Staatswirtschaft; mit Wirtschaftslehre ist die Betriebswirt
schaftslehre gemeint. Natiirlich liegt dem Technik-Studierenden die 
Betriebswirtschaftslehre naher als die Volkswirtschaftslehre; aber sie 
deshalb fiir den Unterricht als geeigneter anzusehen, weil sie klarere 
Grundsatze enthalt, geht natiirlich nicht an; selbst wenn es richtig 
sein sollte, was Schilling behauptet, daB es so schlimm in der Volks
wirtschaftslehre aussehe, halte ich es fiir verfehlt, dem Technik-Stu
dierenden die Kompliziertheit und Problematik seiner Umwelt ganzlich 
zu verschweigen. 

Nach Schilling soU die Wirtschaftslehre von der Einzelunterneh
mung ausgehen (Fabrik); hier soil zunachst der Betrieb in technischer Be
ziehung gezeigt werden. 1m AnschluB daran sei die .Arbeiterfrage von 
der beruflichen Seite her zu behandeIn. Auch die .Arbeitswissenschaft 
sei zu beriicksichtigen. "Der nachste Schritt ist die Organisations
frage, die sich in eine auBere und eine innere gliedern laBt." Die innere 
Organisation erstreckt sich auf die Geschaftfiihrung, die Selbstkosten
berechnung, die Abrechnungs- und Kontrollmethoden. Die auBere 
Organisation behandelt den Rohstoffbezug und Absatz, den Handel, 
Geldverkehr, Finanzfragen und Zollverkehr. Die auBere Organisation 
leitet zur Gruppenwirtschaft der Kartelle, Syndikate, Trusts und schlieB
lich des Staates iiber. Natiirlich laBt sich ein solcher Aufbau der Vor
lesungen durchfiihren; doch blickt aus diesem Vorschlage, soweit die 
kurzen Andeutungen genaueres erkennen lassen, die nackte Zweck
bestimmung hervor: alles auf die nachste Verwirklichung durch den 
Ingenieur zugeschnitten. Dann besteht die Gefahr, daB dabei leicht 
fertige Rezepte statt wis':!enschaftliche Belehrung herauskommen. Dazu 
kommt eine Verkennung des Wesens der modernen Volkswirtschaft. 
Es scheint so, als ob sie von bosen Menschen geschaffen worden ware, 
damit der Techniker sie nicht verstehe, als ob es da ein Stockwerk 
(Betrieb), noch ein Stockwerk (Kartelle), noch ein Stockwerk (Staat) 
gebe, Addition: Volkswirtschaft. Man iibersieht hierbei, daB das 
Ganze (die Volkswirtschaft) nur durch die Teile (Menschen, Betrieb, 
Gesellschaft, Staat) ist, und daB die Teile ihr Leben von dem Ganzen 
erhalten, wie sie dieses wieder durch ihr Leben bestimmen. 

Ganz verschwommen werden aber diese Dinge, wenn man sie oben
drein noch mit der "Zusammenfassenden Lehre" (im Sinne von Riedler) 
in Zusammenhang bringt, die die gesamte Wirklichkeit des Planens, 
Gestaltens und Wirtschaftens zu einer "Stammlehre fiir die Ausbildung 
aller Studierenden gestalten will". Schilling tut gut daran, hinter 
solchen Bestrebungen ein groBes Fragezeichen zu setzen. 

GroBere Beachtung verdient endlich die Frage, ob es nicht emp
fehlenswert sei, die Wirtschaftslehre mit dem betreffenden Gebiet der 
Technik zu einer .Art Sondertechnik-Wirtschaftslehre zu verbinden. 
Man sagt, der Studierende habe mehr davon, wenn er die "Wirtschaft" 
seines engeren Fachgebiets kennen lernt; mit einer "allgemeinen" 
Wirtschaftslehre konne er praktisch nichts anfangen. Zunachst wird 
man zu fragen haben, wie denn eine solche Wirtschaftslehre des Ma-

Prion, Wirtschaftsingenieur. 6 
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schinenbaus, eine Elektrizitats-, Textil-, Bauwirtschaftslehre be
schaffen sein solI. Es ist schon erwahnt worden, daB es an der Tech
nischen Hochschule zu Berlin in der Fakultat fiir Bauwesen eine Bau
wirtschaftslehre und in der Fakultat fUr Bergbau dortselbst eine Berg
wirtschaftslehre gibt. lch bin nicht naher dariiber unterrichtet, wie der 
lnhalt dieser Sonder-Wirtschaftslehren ist. Enthalten sie eine mehr 
oder weniger ausfiihrliche Auswahl von wirtschaftswissenschaftlichen 
Einzelheiten, zusammengestellt nach einem mehr oder weniger ver
meintlichen BedUrfnis des betreffenden Technikers, so kann man sie 
nicht gut als Lehren ansprechen, sondern sie sind eine Wirtschaftskunde 
fiir Techniker, wie sie auf den hoheren Fachschulen mit Vorteil ver
wendet werden konnen. 

Eine Sonder-Wirtschaftslehre eines bestimmten technischen Gtl
bietes miiBte die Anwendung der allgemeinen Lehren auf diesen beson
deren Fall enthalten: nicht Anhangung der wichtigsten (und verkiirzten) 
Gtlbiete aus der allgemeinen Wirtschaftslehre, sondern Durchdringung 
des technischen Gtlbiets mit Wirtschaft zu einer Einheit. Um ein 
Beispiel zu nennen: das Bauen. Hier kamen die besonderen Fragen 
der Finanzierung (Aufbringung des Kapitals fiir das Bauen), der Gtl
schaftsfiihrung, der Selbstkostenrechnung, Ausnutzung der Saison
schwankungen bzw. (Anwendung der Volkswirtschaftslehre:) Be
volkerungspolitik, Wohnungspolitik, Siedlungswesen, aHes in Anwen
dung auf das Bauen. Ebenso auf dem Gtlbiete der Gas- und Elek
trizitatserzeugung: die hiermit verbundenen betriebs- und volkswirt
schaftlichen Fragen. Also eine Bau-, Berg-, Maschinenbau-, Elek
trizitats-, Textil-, Hiitten- usw. -Wirtschaftslehre - im systematischen 
Sinne - ist durchaus moglich, und man kann hinzufiigen, solche Sonder
wirtschaftslehren sind auch erwiinscht. 

Zweierlei ist hier bei jedoch nicht zu iibersehen. Erstlich: Die Heraus
arbeitung solcher auf ein bestimmtes Fachgebiet zugeschnittenen 
Sonderlehren birgt die Gtlfahr in sich, daB die Studierenden diese 
Sonderlehren leicht als etwas Absolutes ansehen, iibersehen, daB trotz
dem noch mannigfache Beziehungen zu anderen Fragen der Volks
wirtschaft bestehen, daB MaBnahmen hier und bei anderen Branchen, 
Betrieben, Personen usw. Riickwirkungen hervorrufen, daB eben 
die Elektrizitatswirtschaft oder die Bauwirtschaft letzten Endes doch 
nicht fiir sich betrachtet werden konnen. Zugleich ist hiermit die 
Gtlfahr verbunden, daB die lsolierung der einzelnen Fakultaten oder 
der lngenieure verewigt wird und nachher in der Praxis jeder nur seine 
spezielle Technik-Wirtschaftslehre kennt. Diese Gtlfahren lassen sich be
seitigen oder mildern, wenn die Sonder-Wirtschaftslehren nicht fiir sich 
oder aHein gelesen werden, sondern einen allgemeinen Unterbau eben in 
der Allgemeinen Betriebs- und Volkswirtschaftslehre erhalten. AlB Er
ganzung zu den allgemeinen wirtschaftswissenschaftlichen Vorlesungen 
der Vorpriifung oder in Verbindung von einem oder auch zwei allgemei
nen Wahlfachern in der Hauptpriifung konnen die Sonderlehren gute 
Dienste leisten. "Oberhaupt sollte man nicht iibersehen, daB es auf der 
Hochschule viel wichtiger ist, sich eine allgemeine wirtschaftswissen-
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schaftliche Denkschulung anzueignen, als Einzelkenntnisse zu sammeIn, 
die bald veralten. Wer in volks- oder betriebswirtschaftlichen Denken 
geschult ist, wird sich spater in die Einzelheiten eines Sondergebietes 
leicht einarbeiten konnen. Dennoch konnen, wie gesagt, die Spezial
Wirtschaftslehren gute Erganzungen zu den allgemeinen Vorlesungen 
bilden, auch schon deshalb, weil es mit ihrer Hilfe moglich ist, den Stu
dierenden die Anwendung allgemeiner Erkenntnisse auf seinem spateren 
Berufsfeld zu zeigen. 

Das andere, was es zu beachten gilt, ist: solche Sonderlehren konnen 
nur von jemandem geschaffen werden, der die technischen Dinge des 
betreffenden Gebietes kennt und der - das ist wichtig - nicht dazu 
nur seine wirtschaftliche Meinung zum Besten gibt, sondern die all
gemeinen wirtschaftlichen Belange so beherrscht, daB seine Meinung 
mehr als eine Meinung, eben wissenschaftlich fundiert ist. Die Zahl 
derjenigen Personen, die iiber diese Sonder- und Allgemeinkenntnisse 
verfiigen und bereit sind, sie in akademischen Vorlesungen zum besten 
zu geben, und vor allem auch das padagogische Geschick besitzen, 
ihre Kenntnisse in richtiger Weise vorzutragen, solche Personen werden 
selten zu finden sein. Wo ein solcher "Praktiker" zu haben ist: jede 
Hochschule wird ihn mit Vergniigen heranziehen. Meine Erfahrungen, 
die ich an drei (praktischen) Hochschulen sammeln konnte, ermutigen 
mich nicht zu der Hoffnung, daB mit den Praktikern diese Frage 
der Sonder-Wirtschaftslehren allein zu lOsen sein wird. Vielleicht wird 
man bis dahin auch mit Einzelvortragen auskommen, die den allge
meinen Vorlesungen angepaBt werden. 

e) Die Promotion mit Wirtschaftslehre. Fiir diejenigen, die sich 
neben ihrem Fachstudium eingehender mit der Wirtschaftslehre zu be
schiiftigen, die Lust oder Neigung haben, bleibt die Schwierigkeit be
stehen, angesichts ihres reichlich besetzten Studienplans die notige Zeit 
fiir das Wirtschaftsstudium aufzubringen. Einen Ausweg aus diesem 
Dilemma bietet der vielfach empfohlene und nicht selten beschrittene 
Weg: nach AbschluB des technischen Studiums sich dem Studium der 
Wirtschaftslehre zu widmen. Auf diese Weise konnen die besten 
Erfolge erzielt werden. Wahrend des technischen Studiums bis zur 
Hauptpriifung bleibt die Einstellung auf das Technische gewahrt; es 
findet keine Ablenkung nach der Wirtschaft hin statt. Nach erIedigter 
Priifung kann sich der Studierende ganz dem neuen Studium widmen. 
Hierzu bringt er die Erfahrungen und Kenntnisse des Horens, Studierens 
und Selbstarbeitens mit, hat bereits gelernt, Wesentliches yom Un
wesentlichen zu unterscheiden und kann jetzt das Wirtschaftliche, 
was er hort, mit dem Technischen, Was er gelernt hat, in Beziehung 
bringen. So kann das Studium sogar zu einem GenuB werden, wenn 
sich jetzt im Kopfe des Studierenden Technik und Wirtschaft zu einem 
einheitlichen Bilde abrundet. 

Auch fiir den Lehrer stellen die Ingenieure, die jetzt begierig die 
wirtschaftlichen Dinge aufgreifen, eine sehr willkommene Horerschaft 
dar: neben ihrer Reife bringen sie, insbesondere in den tJbungen, auch 
manches aus der studierten Technik als Diskussionsstoff mit. Es 

6* 



84 Das Studium. 

unterliegt daher keinem Zweifel, daB dieser Ausweg: Studium der 
Wirtschaftslehre nach Beendigung des technischen Studiums eine 
Ideallosung darstellt, insbesondere, wenn es dem Studierenden moglich 
gewesen ist, wahrend seines technischen Studiums die Wirtschaftslehre 
nicht ganz beiseite liegen zu lassen. Es kommt ja hinzu, daB diejenigen, 
die nach beendetem Fachstudium noch einmal die notige Zeit auf
bringen, um Wirtschaftslehre zu studieren, natiirlich den erforder
lichen Eifer und die notige Begabung fiir dieses Nachstudium mit
bringen. 

Es ist aber ebenso klar, daB nur wenige in der Lage und willens sind, 
weitere 2 Jahre studienhalber auf der Hochschule zu verbringen. 
Rechnet man die praktische Tatigkeit ein, die das technische Studium 
voraussetzt, sowie eine weitere Beschii.ftigung, die fiir das Wirtschafts
studium erWiinscht ist, so ist der "junge" Mann mittlerweile 26 Jahre 
alt geworden, wenn er ohne Zugaben sein Ziel schlieBlich erreicht hat. 
So bleibt dieser Weg doch wieder fiir die Mehrzahl, die gern noch Wirt
schaft studieren mochte, verschlossen. Auch der jetzt noch mogliche 
Umweg: neben der inzwischen aufgenommenen praktischen Tatigkeit 
als Ingenieur in den Abendstunden das Studium der Wirtschaftslehre 
nachzuholen, scheitert meist an der langen Dauer der doppelten An
strengungen, die der Beruf und das Studium stellen. 

Dieses Nachstudium hat einen besonderen Anreiz durch eine Er
ganzung der Promotions-Ordnung erhalten, nach der es moglich ist, 
daB Diplom-Ingenieure mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Disser
tation zum Doktor-Ingenieur promovieren konnen. Sofern sich die 
Diplom-Ingenieure einem regelrechten Studium der Wirtschaftslehre 
hingeben, ist dieses Ziel verhaltnismaBig sicher zu erreichen, insbe
sondere, wenn zwei Voraussetzungen erfiillt werden: erstens wenn der 
Doktorand sich schon wahrend des technischen Studiums mit der 
Wirtschaftslehre beschii.ftigt hat, und zweitens: wenn es ihm gelingt, 
seine technischen Kenntnisse in der Dissertation mit zu verwerten, 
wenn er ein Thema bearbeitet, das wirtschaftlich ausgerichtet, irgendwie 
aber technisch fundiert ist. 

Die Bestimmung, daB Diplom-Ingenieure mit einer wirtschafts
wissenschaftlichen Arbeit die Wiirde des Doktor-Ingenieurs erwerben 
konnen, hatte allerdings - ich spreche jetzt von der Technischen 
Hochschule zu Berlin - eine andere Wirkung ausgelOst; in Scharen 
stromten Diplom-Ingenieure herbei, die in der Praxis standen und hier 
auch "wirtschaftlich" tatig waren oder es gern sein mochten, um 
schnell mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Arbeit zu promovieren. 
Alie Hinweise, daB das nicht so ohne weiteres moglich sei, da sie doch 
Technik und nicht Wirtschaft studiert hatten, niitzten nichts : sie wiirden 
es schon schaffen. Vorgelegte Dispositionen oder Entwiirfe von Ar
beiten schlleBlich auch als fertig eingereichte Dissertationen lieBen 
einhellig erkennen, welch merkwiirdige, um nicht zu sagen: strafbare 
Ansichten die Verfertiger von dem haben muBten, was man gemeinhin 
mit Wirtschaft bezeichnet. Nur einige wenige haben es durch ein 
eingehendes Nachstudium dahin gebracht, wirklich brauchbare Ar-
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beiten zustande zu bringen. In diesen Fallen ist es allerdings nicht ohne 
Unterbrechung der praktischen Tatigkeit abgegangen. 

2. Das Stndinm Wirtschaft mit Technik. 
I. Teehnisehe Hoehschule zu Berlin. 

a) Wirtschaft mit Technik. Bis jetzt ist immer davon die Rede 
gewesen, daB der Technik-Ingenieur - Bau-, Maschinen-, Elektro-, 
Berg-, Hutten-Ingenieur sich neben seinem Fachstudium auch mit der 
Wirtschaftslehre beschaftigt hat, sei es als obligatorisches Priifungsfaeh 
in der Vorpriifung oder als freies Wahlfach in der Diplom-Hauptpriifung. 
Immer ist und bleibt dieser Ingenieur: Fach- oder Technik-Ingenieur 
mit mehr oder weniger zureiehenden Kenntnissen in der Wirtsehaftslehre. 
In der Regel solI und wird dieser Ingenieur auch spater in der Technik 
tatig werden oder wenigstens eine Zeitlang tatig sein, bis er unter Um
standen die Mogliehkeit oder den Willen hat, sich so zu betatigen, daB 
er seine wirtschaftlichen Kenntnisse mitverwerten kann (Betriebs
Ingenieur, Ingenieur-Kaufmann im Sinne von Wilhelm). Nur in den 
Fallen, wo sich der Diplom-Ingenieur naeh abgelegter Diplomprufung 
noch einmal ganz dem Studium der Wirtschaftslehre widmet, ist an
zunehmen, daB er gleich zu einer mehr oder ausschlieBlichen wirtschaft
lichen (volks- oder betriebswirtschaftlichen bzw. kaufmannischen) 
Tatigkeit ubergehen will, denn sonst wiirde er das besondere Wirtschafts
studium nicht noch angehangt haben. Er ist, wenn man mal eine Be
zeichnung fUr ihn wahlen solI: Teehnik- und Wirtschafts-Ingenieur 
geworden, ist sowohl technisch als auch wirtsehaftlieh ausgebildet und 
hat die Mogliehkeit, sieh naeh beiden Riehtungen hin betatigen zu 
konnen, zweifellos eine Ausrustung, die ibm einen Vorsprung vor vielen 
Mitbewerbern siehert. 

Von dem Teehnik-Ingenieur, der nieht mehr selbst rein technisch 
- konstruierend, gestaltend, bauend, organisierend - tatig ist, sieh 
von der ausubenden Teehnik losgelost hat und nunmehr vorwiegend 
wirtsehaftliche Arbeit (auf dem Hintergrund der Teehnik) leistet, von 
diesem zum Wirtsehafter gewordenen Teehnik-Ingenieur scheint nur 
ein kleiner Sprung zu dem Ingenieur zu sein, der sich mit Rucksieht 
auf diese seine spatere Tatigkeit vorwiegend und in erster Linie mit 
der Wirtschaftslehre beschaftigt und daneben die Technik nur insoweit 
betrieben hat, als sie ibm das notige Verstandnis fUr seine spatere, 
mehr wirtsehaftliehe Tatigkeit liefert. Also weder: Hauptstudium 
Technik und Wahlfacher Wirtsehaftslehre, noch: Studium Technik 
und dann Studium Wirtschaftslehre, sondern jetzt: Studium der 
Wirtsehaftslehre mit EinsehluB technischer Kenntnisse. Gegenuber 
dem zweiten Weg: zuerst Studium Technik und dann Studium Wirt
sehaftslehre bedeutet der letzte Weg: Wirtsehaftslehre mit EinsehluB 
der Technik eine Zei1!- und Kostenersparnis, insofern als es nunmehr 
wieder mi:iglieh wird, zu fragen, 0 b das Studium Wirtsehaft mit EinsehluB 
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der Technik nicht wie das einheitliche Studium der Technik oder das 
Studium mit Wahlfachern: Wirtschaftslehre wieder in den iiblichen 
Rahmen eines 8 semestrigen Zeitaufwandes eingespannt werden kann. 
lch sagte: dieser Sprung von dem Technik-Wirtschafts-Studium zu dem 
Wirtschafts-Technik-Studium sei klein; in Wirklichkeit lost er aber 
eine groBe Zahl hoohst wichtiger und nicht einfacher Unterrichts- und 
Ausbildungsfragen aus. 

Die Hauptfrage ist: wie sieht in diesem Studium (Wirtschaft mit 
Technik) die Technik aus ~ Die erste Antwort ist: (negativ) ein Spezial
gebiet, wie es in den einzelnen technischen Fachrichtungen ausgebaut 
ist, kommt nicht in Betracht. Denn dann kame: Technik und Wirt
schaft, das Doppelstudium, heraus. Anderseits wiirden auch die 
Grundlagen der Technik: Mathematik und Naturwissenschaften, nicht 
geniigen; denn auch dieser Wirtschafts-Ingenieur arbeitet im Bereiche 
der angewandten Technik. Es dad also weder ein Spezialist (Technik
Ingenieur) sein, noch dad er nur rein naturwissenschaftlich ausgebildet 
sein. Das Ziel solI vielmehr sein, daB der Wirtschafts-Ingenieur das 
Wesen der Technik und des technischen Denkens begriffen hat, daB 
er die Sprache der Technik versteht und sich in ihrer Gedankenwelt 
zurechtfindet. Der Wirtschafts-Ingenieur solI nicht selbst konstruieren, 
gestalten, bauen, Betriebe technisch organisieren konnen, wohl solI 
er diese Dinge verstehen, solI in der Lage sein, sich mit einem Spezial
Technik-Ingenieur iiber diese Dinge zu unterhalten, solI dessen Ent
wiirfe, ldeen, Durchfiihrungen verstehen und beurteilen konnen, um 
sie dann im Bereiche seines Hauptfaches, der Wirtschaft, zu wiirdigen. 
Aus dieser Aufgabe ergibt sich Art und Umfang der dem Studium 
beizugebenden technischen Wissenschaften: gewisse allgemeine Grund
lagen der Technik mit EinschluB eines Sondergebietes, an dem das 
technische Verstehen geiibt wird. Aus dieser Kennzeichnung folgt, 
daB es nicht unbedingt erforderlich ist, bei dem ersten Teil: Allgemeine 
Grundlagen der Technik auf letzte Vollstandigkeit zu sehen, und daB 
es durchaus nicht notig ist, das Spezialgebiet vollstandig auszuschOpfen. 

Diese zunachst rein theoretische Abgrenzung der Technik, wie sie 
fiir den Wirtschafts-Ingenieur in Betracht kommt, stoBt wie in der 
Praxis insofern auf gewisse Schwierigkeiten, als es eine systematische 
Darstellung einer Lehre von den Grundlagen der Technik - merk
wiirdigerweise - noch nicht gibt. Es ist, wie das schon im ersten Teil (A) 
bemerkt worden ist, zwar sehr viel von einer Allgemeinen Technik
Lehre die Rede gewesen; diese Allgemeine Lehre hat in den Erorterungen 
iiber das Studium der Wirtschafts-Ingenieure eine groBe Rolle gespielt: 
sie wurde, wie noch zu zeigen sein wird, auch noch in anderer Beziehung 
zum Angelpunkt des neuen Studiums gemacht. Aber es ist bei den 
Besprechungen geblieben, und es kann nur an dieser Stelle wiederholt 
werden, Was schon frillier ausgesprochen worden ist: Das Erscheinen 
einer Allgemeinen Technik-Lehre, die ja auch fiir die Technik-Ingenieure 
von groBem Wert ist, wird nur zu begriiBen sein. Es wiirde sich jedoch 
nicht rechtfertigen lassen, mit der Einrichtung des Studiums: Wirt
schaft mit Technik so lange zu warten, bis diese "zusammenfassende" 
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Lehre vorliegt, wenn zwei Voraussetzungen stimmen: daB die Ein
richtung des neuen Studiums als dringlich erachtet wird (was allgemein 
anerkannt ist) und zweitens, daB sich ein ausreichender Ersatz fiir die 
fehlende Allgemeine Technik findet. 

Diesel' Ersatz ist da. Er findet sich in den" "Obersichts" -Vorlesungen, 
die allerdings von keinem Geringeren als Riedler in Grund und Boden 
verdammt - trotzdem abel' bis auf den heutigen Tag erhalten und 
ausgebaut worden sind. Um was handelt es sich hierbei 1 Die einzelnen 
Fachrichtungen haben sich weitgehend spezialisiert; sie hangen abel' 
nicht nur in del' Weise zusammen, daB sie del' gemeinsamen Wurzel 
del' Technik entsprungen sind, sondern sie iibernehmen auch vielfach 
die Ergebnisse del' Arbeiten benachbarter Fachrichtungen, urn sie fiir 
ihre Zwecke weiter zu fiihren. So ergibt sich das Bediirfnis, die Stu
dierenden del' Fachrichtung A mit gewissen Dingen, die in del' Fach
richtung B oder C getrieben werden, bekannt zu machen. So horen 
die Studierenden des Maschinenbaufaches eine Vorlesung iiber Hoch
und Tiefbauelemente, die fiir sie gerichtet ist, da es ihnen selbstverstiind
lich nicht moglich ist, die viel weitergehenden Vorlesungen in del' Fa
kultat fiir Bauwesen zu hOren. .Ah.nlich ist es in del' Fakultat fiir Bau
wesen mit derVorlesung iiber Maschinenkunde. Ganz besonders stark ist 
das Bediirfnis fiir solche Vorlesungen in del' Fakultat fiir Bergbau 
vorhanden: hier werden in weitem Umfang allgemeine Grunillagen 
del' Technik gebraucht, urn darauf die Besonderheiten des Bergbaus 
durchzufiihren. Es seien - aus dem Berliner Vorlesungs-Verzeichnis
nul' die folgenden fiir Bergleute bestimmten Vorlesungen genannt: 
Einfiihrung in die Experimental-Chemie, Grunillagen del' Mechanik 
und Konstruktionselemente, Grunillagen del' technischen Warmelehre, 
Maschinenlehre, Baukunde fiir Bergleute usw. Alle diese Vorlesungen 
haben nicht den Zweck, aus dem Bergmann nun Maschinenbauer, 
Chemiker, Elektriker, Konstrukteure zu machen; sie wollen vielmehr 
den Studierenden des Bergbaus mit diesen Dingen vertraut machen, 
weil sie in seinem Beruf mederkehren, er soIl von ihnen wissen, sich 
mit dem Fachmann dariiber unterhalten, sie beurteilen und fiir seinen 
Betrieb werten konnen - das ist abel', im allgemeinen gesehen, auch 
das Ziel del' Wirtschafts-Ingenieure. Ja, man kommt zu del' Einsicht, 
daB die Einstellung des Lehrers volIkommen die gleiche ist: dem Horer 
zu zeigen, me es ist und me es gemacht wird, nicht abel' den Horer 
dahin zu bringen, daB er es macht oder gar noch bessel' macht, als es 
bisher gemacht worden ist. Es ergibt sich also, daB diese ,,"Obersichts"
Vorlesungen nicht nul' ein Ersatz schlechthin, sondern ein sehr brauch
barer Ersatz fiir die fehlende, abel' kommende Allgemeine Technik
Lehre ist - wenigstens solange sie noch im Kommen ist. 

Was hat abel' Riedler veranlaBt, die Schale seines Zorns iiber diesa 
,,"Obersichts"-Vorlesungen auszugieBen 1 Er meint, sie wiirden von 
Lehrern "beredet", die nicht selbst Fachmanner auf den von ihnen 
produzierten "Obersichts-Vorlesungen seien. Sie konnten also besten
falls aufgewa.rmte Kostgaben, an Stelle eigener Forschungs- und Ge
staltungsarbeit verabreichen. Die Namen im Vorlesungs-Verzeichnis 
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der Technischen Hochschule zu Berlin biirgen dafiir, daB sich Ried
lerirrt. 

Wie sich im einzelnen diese Vorlesungen zu den allgemeinen tech
nischen Grundlagen in dem Studienplan zusammenfinden, wird im 
nachsten Abschnitt zu zeigen sein. Hier ist nur noch zu erwahnen, 
daB dieser allgemeinen technischen Ausbildung noch eine Beschaftigung 
mit einem Spezialgebiet der Technik angehangt ist, das der Studierende 
- als Wahlfach in der Hauptpriifung - selbst bestimmen kann. 

Bei der Einrichtung des Studiums: Wirtschaft mit Technik spielte 
die Allgemeine Technik-Lehre noch eine andere Rolle. Es wurde die 
Ansicht geauBert, daB sie im Mittelpunkt des Studiums stehen und zum 
mindesten der Wirtschaftslehre gleichgestellt sein musse. Man stellte 
die These auf: ein Studium zu schaffen, das zu gleichen Teilen aus 
Technik, Wirtschaft und Recht bestehen solle. In diesem Studium 
solle dann die Technik aus der Allgemeinen Technik-Lehre bestehen, 
die nun aber das Gesamtgebiet der Technik darstellen solle im Gegen
satz zu den Einzeltechniken, die sich in den verschiedenen Fachrich
tungen entwickelt haben. Auf den ersten Blick ein bestechender Ge
danke: eine Ausbildung zu gleichen Teilen in Technik, Wirtschaft und 
Recht. Bei naherem Zusehen jedoch eine padagogische Unmoglichkeit: 
denn die Beschaftigung mit nur "allgemeinen Grundlagen" der Technik, 
mit "allgemeiner" Wirtschaftslehre und mit "allgemeinem" Recht 
kann weder fiir den Horer noch fiir den Lehrer befriedigend sein; sie 
widerspricht auch der wissenschaftlichen Ausbildung, die auf irgend
einem Gebiet bis zur letzten Quelle der Erkenntnis d11,1'chgefiihrt sein 
will. Will man dies fiir das Gebiet der Technik, so kommt der Spezial
Technik-Ingenieur heraus, will man diese wissenschaftliche Ausbildung 
fiir a,lle 3 Gebiete, so kommen nicht ein, sondern zwei bzw. drei Studien 
heraus. Bleibt man in der Technik bei den Allgemeinen Grundlagen, 
so kann und muB das Studium auf einem der anderen Gebiete: Wirt
schaft und Recht weiter (d. h. zu Ende) gefiihrt werden. Das ist in dem 
fur die Technische Hochschule Berlin genehmigten Plan geschehen: es 
handelt sich um ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit seinen 
Konsequenzen: letzte Erkenntnisse und eigene Forschung in Verbindung 
mit der Technik. Das wirtschaftswissenschaftliche Studium kann dann 
nach Neigung und Absichten der .studierenden - vorwiegend betriebs
wirtschaftlich oder vorwiegend volkswirtschaftlich oder vorwiegend 
nach der offentlichen Verwaltung ausgerichtet sein. SinngemaB ist dann 
die Rechtslehre nur Mittel zum Zweck; sie wird nur insoweit heran
gezogen, als es fiir das Tatigkeitsgebiet des Wirtschafts-Ingenieurs 
von Bedeutung ist. Bei der Richtung: offentliche Verwaltung tritt das 
Recht - insbesondere das Verwaltungsrecht - demzufolge etwas mehr 
in den Vordergrund. 

Die andere, nicht minder wichtige Frage ist: woher sind die Vor
lesungen zu nehmen, die ein vollwertiges Studium der Wirtschaftslehre 
(eben in Verbindung mit der Technik) gewahrleisten 1 Zunachst darf 
zur Beantwortung dieser Frage auf die oben fiir die Technik-Ingenieure 
ausgewahlten Einzelvorlesungen - A 1, 2; B 1,2; sowie A 3,4, 5 und 
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B 3, 4, 5 usw. verwiesen werden. Sie bilden zugleich den Stamm des 
Unterrichts in der Wirtschaftslehre iiberhaupt und zwar so, daB sie 
fiir den Studierenden der Wirtschaftslehre insgesamt in Betracht 
kommen und durch weitere Einzelvorlesungen erganzt werden. Jetzt 
wird ersichtlich, warum es auch vorteilhaft war, fiir die Fachingenieure 
einzelne Teile der Wirtschaftslehre zur Verfiigung zu stellen: diese 
Aufteilung steht im Zusammenhang mit der anderen Einrichtung: 
Studium Wirtschaft mit Technik. Auf diese Weise h6ren die Technik
Studierenden einen - wenn auch kleinen - Teil derselben Vorlesungen, 
die auch fiir die Wirtschafts-Studierenden bestimmt sind. Der Vorteil 
liegt darin, daB beide Kategorien von Studierenden, die spater auf 
verschiedenen Gebieten, aber doch nebeneinander, arbeiten, in der 
gleichen Weise mit den gleichen Grundlagen vertraut gemacht werden; 
sie lernen, daB es im Grunde nur eine Wirtschaftslehre gibt, eben die 
Wirtschaftslehre und nicht etwa eine Wirtschaftslehre fiir Techniker, 
eine weitere fiir Zahnarzte, und eine dritte fiir Wirtschafts-Studierende. 
Natiirlich liegt der Schwerpunkt der wirtschaftswissenschaftlichen 
Ausbildung in der Gesamtheit dieser zur Auswahl gestellten Vorlesungen 
und in den notwendigen Erganzungen, sowie nicht zuletzt in den be
sonderen fiir sie eingerichteten "Obungen und Seminarien, die dadurch 
zu wichtigen Teilen der eigentlich wissenschaftlichen Ausbildung 
werden. 

Soweit dieser Unterricht nicht allein von den zwei Lehrstiihlen 
- Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre - nebst den 
Privatdozenten, Assistenten und nebenamtlichen (Honorar-Professoren) 
(von Universitat und Handelshochschule) bewaltigt werden kann, 
stehen den Studierenden der Fachrichtung Wirtschaft mit Technik die 
zahlreichen und wertvollen Vorlesungen der Universitat Berlin zur 
Verfiigung. Das trifft vor allem auch fiir die erganzenden rechts
wissenschaftlichen Vorlesungen und "Obungen zu: Doch ist auf die 
Dauer die Einrichtung eines besonderen juristischen Lehrstuhls an der 
Technischen Hochschule nicht zu umgehen, schon deshalb nicht, weil 
die besonderen Bediirfnisse, die hier obwalten, nicht ohne weiteres von 
der Universitat mit gedeckt werden k6nnen 1. 

In der letzten Frage: auf welche Semester-Stundenzahl das neue 
Studium Wirtschaft mit Technik abgestellt werden solI, konnte ganze 
Arbeit getan werden. Denn es handelte sich ja um einen Aufbau von 
Grund auf und nicht um die miihevolle Arbeit des Umbaues iiber
belasteter Studienplane, wie sie noch fiir den Technik-Ingenieur in 
Kraft sind. Gegeniiber den hier iiblichen 36-40 Wochenstunden im 

1 Auf die Notwendigkeit, auch fiir die Studierenden der Technik einen juri
stischen Unterricht bereitzustellen, weisen in jiingster Zeit insbesondere hin: 

E. H eyma.nn, Recht und Wirtschaft in ihrer Bedeutung fiir die Ausbildung 
des Juristen, N ationalokonomen und Technikers. Festgabe fiir Rudolf Stammler. 
Berlin 1926. 

E. Holldack, Die neue Universitat. Dresden 1929. 
Dieselbe Forderung ist schon in der Denkschrift "des von der Abgeordneten

Versammlung in Danzig 1908 eingesetzten Ausschusses" aufgestellt worden. 
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Semester, was einer taglichen Belastung von 6-7 Stunden entspricht, 
sah der erste Plan fiir das neue Studium nur eine Belastung von 20 Wo
chenstunden im Semester vor, ging also in radikaler Weise von einer Hal
bierung aus. Bis zur endgiiltigen Gestaltung des Studienplanes ist dann 
durch Hinzufiigung von Vorlesungen eine Zahl von durchschnittlich 22 
bis 24 Stunden erreicht worden. Diese Zahl ist als Hochstbelastung an
zusehen; sie bezieht sich allerdings nur auf den Kern des Studiums : Wirt
schaft mit Recht und Technik. Sie lii.l3t jedoch noch Raum fiir die Be
schaftigung mit den allgemeinbildenden Lehrgebieten, die an der Tech
nischen Hochschule zu Berlin und an der Universitat in reicher Auswahl 
zur Verfiigung stehen. 

Die Herabsetzung der Stundenzahl von 36-40 auf 22-24 in derWoche 
und Semester bedeutet aber nicht, daB das neue Studium nur noch ein 
halbes technisches Fachstudium darstelle. Zunachst sind in den 36-40 
Stunden die zwar viel Zeit, nicht aber immer angestrengtes geistiges 
Schaffen erfordernde zeichnerische Vbungen enthalten, die in diesem 
AusmaB (wenn auch nicht ganz) in dem neuen Studium fortfallen. 
Dann ist daran zu erinnern, daB das Studium der Wirtschaftslehre ein 
fortgesetztes hausliches Mitarbeiten in der einschlagigen Literatur 
bedeutet und mit den Vorgangen des Tages in Verbindung bleiben muB. 
(Ich mochte nicht unterlassen, in diesem Zusammenhang iiber eine 
merkwiirdige Erfahrung zu berichten. Unter denen, die das neue Studium 
ergriffen haben, sind auch solche, die anfanglich oder bis zur Haupt
priifung in einer technischen Fachrichtung studiert haben (bis sie sahen, 
daB sie nicht eigentliche Techniker waren, oder ihnen die zeichnerischen 
Anforderungen zu groB erschienen) und jetzt nach der "Wirtschaft" 
hin gewechselt sind: sie fanden sich einfach nicht darin zurecht, daB sie 
"bloB" taglich 3-4 Stunden Vorlesungenzuhorenhatten, undsiewuBten 
nicht, was sie in der freien Zeit anfangen sollten. Erst allmahlich lernen 
sie, in Freiheit von der akademischen Freiheit Gebrauch zu machen, 
d. h. iiber ihre Zeit selbst zu bestimmen und in selbstandiger Arbeit 
sich weiter zu bilden.) 

b) Der Studienplan. Aus den voraufgegangenen Ausfiihrungen ergibt 
sich bereits in groBen Umrissen der Aufbau des Studienplans fiir die 
Fachrichtung Wirtschaftslehre (Technik) an der Technischen Hoch
schule zu Berlin. Im Gegensatz zu den in einigen anderen Fachrichtungen 
iiblichen Semesterstundenplanen ist fiir die Fachrichtung Wirtschafts
lehre (Technik) lediglich ein Studienplan aufgestellt, der eine Vber
sicht iiber die wichtigen Vorlesungen und Vbungen gibt, die als Vor
bereitung fiir die Priifung notwendig sind. In der Verteilung der Vor
lesungen und Vbungen auf die einzelnen Semester, in der Erganzung 
und Vertiefung durch weitere Vorlesungen aus den Grenzgebieten oder 
aus denselben Gebieten ist dem Studierenden, dem Charakter der 
akademischen Lehrfreiheit entsprechend, freie Hand gelassen. Denn: 
so wenig bei der Gestaltung des neuen Studiums dieses als bloBesZweck
studium aufgefaBt worden ist, das nach achtsemestriger Teilarbeit aus 
den verschiedensten Einzelteilen "fertige" Spezialisten zusammen
montieren soIl, ebensowenig solI doch der umgekehrte Fehler gemacht 
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werden, grundsatzlich auf die zukiinftigen Berufsabsichten keine Riick
sicht zu nehmen. Eine so iibertriebene "Zweckfreiheit" ist naturgemaG 
abzulehnen; vielmehr ist dem Studierenden zu raten, den ungefahren 
Kurs seiner Zukunft rechtzeitig zu bestimmen und das Studium danach 
zu gestalten, ohne natiirlich die allgemeinen Grundlagen dariiber zu 
vernachlassigen. Die M6glichkeit, das Schwergewicht auf dieses oder 
jenes Gebiet zu legen, besteht durchaus und wird bei weiterer Aus
gestaltung der Studieneinrichtung noch erweitert werden. "Es ware 
ein Armutszeugnis fiir die ZielbewuGtheit und Selbstandigkeit der 
Studierenden, wenn der neue Studiengang nur ,Serienerzeugnisse' 
liefern wiirde, Menschen, deren fachliche Ausbildung iiber einen Leisten 
geschlagen ist. Wer sich nur korrekt an das halt, was im Studienplan 
steht, der soIl sich nicht zu besonderen Stellungen berufen glauben. 
Die Hochschule kann nicht den Zweck haben, nur Dutzendware zu 
erzeugen, sondern sie muG neben Spitzenleistungen auf Spezialgebieten 
auch Charaktere, ganze Menschen mit Pers6nlichkeitswert erziehen." 
(Aus einem Merkblatt.) 

Dem Studium liegen in der folgenden Zusammenstellung etwa 
160 Wochenstunden zugrunde, was bei einem achtsemestrigen Studium 
etwa 20 Wochenstunden je Semester bedeutet. 

A. Vorlesungen und Vbungen der Unterstufe. 

(Bis zur Vorprufung). 

I. Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. 
1. Mathematik. 

Einfuhrung in die hOhere Mathematik - Finanzmathematik. 
2. Physik. 

Experimentalphysik - Physikalische Vbungen. 
3. Chemie. 

Experimentalchemie - Chemische Vbungen. 
4. Technik. 

Grundlagen der technischen Mechanik und Konstruktionslehre - Hoch
und Tiefbauelemente - Grundziige der Elektrotechnik. 

II. Wirtschaftslehre. 
1. Betriebswirtschaftslehre. 

Zahlungs- und Kreditverkehr (mit Vbungen) - Borsenwesen - Waren
und Nachrichtenverkehr - Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen (mit 
Vbungen) - Betriebswirtschaftliche Besprechungen. 

2. Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik. 
Einfuhrung in die Volkswirtschaftslehre - Allgemeine Volkswirtschafts
lehre I und IT (Wirtschaftstheorie)- Industrie- und Sozialpolitik- Soziale 
Betriebskunde - Volkswirtschaftliche Besprechungen. 

3. Rechtslehre. 
Einfuhrung in die Rechtslehre - Grundzuge des Offentlichen und biirger
lichen Rechts - Anfangerubungen im Burgerlichen Recht. 

B. Vorlesungen und Vbungen der Oberstufe. 

(Nach der Vorprufung.) 
I. Technik. 

1. Kraft- und Warmewirtschaft. 
Grundlagen der Warmelehre - Warme- und Kraftwirtschaft (Dampf) -
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Warme- und Kraftwirtschaft (Gas) - Laboratoriumsiibungen in tech
nischer Warmelehre. 

2. Wahlfacher: z. B. 
Mechanische Technologie - Fabrikorganisation und Fabrikbetrieb - Hoch
und Tiefbau - Bergbau. 

II. Wirtschaftslehre. 
1. Betrie bswirtschaftslehre. 

a) f ii r a II eSt u die r end e n: 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre - Finanzwirtschaft des Industrie
betriebs - Rechnungswesen des Industriebetriebs - Absatzorganisation 
des Industriebetriebs- Industriebetriebslehre- Fabrikbetrieb und Fabrik
organisation - Betriebs- und Wirtschaftspsychologie - Vbungen iiber 
Finanzwirtschaft und Organisation des Industriebetriebs. 
b) fiir Studierende der betriebswirtschaftlichen 

Richtung auBerdem: 
Arbeitsvorbereitung und Arbeitszeitermittlung- Revision und Kontrolle
Betriebliches Steuerwesen - Betriebsstatistik - Betriebswirtschaftliches 
Seminar. 

2. Volkswirtschaftslehre. 
a) Fiir aIle Studierenden. 
Theorie des industriellen Betriebs (Wirtschaft und Technik) mit Ubungen
Geld, Wahrung und Kredit - Handelspolitik - Verkehrspolitik - Welt
wirtschaft - Wirtschaftsstatistik - Finanzwissenschaft - Ubungen iiber 
Betriebssoziologie - Volkswirtschaftliche Ubungen. 
b) Fiir Studierende der volkswirtschaftlichen Rich

tung auBerdem: 
Konjunkturlehre - Deutsche Wirtschaftsgeschichte - Geschichte der 
Volkswirtschaftslehre - Volkswirtschaftliches Seminar. 

3. Rechtslehre. 
Wirtschaftsrecht (Handels-, Wechsel- und Scheckrecht) oder Staats- und 
Verwaltungsrecht - Arbeitsrecht - Steuerrecht - Patent- und Urheber
recht. 

4. Wahlfach. 

C) Der Inhalt der Vorlesungen. 'Ober den Inhalt der in der vor
stehenden "Obersicht aufgefiihrten Vorlesungen und "Obungen ist nooh 
folgendes nachzutragen: 

Was zunachst den Unterricht in Mathematik und Naturwissen
schaften anlangt, so hort der Student im ersten und zweiten Semester 
die dreistiindige Vorlesung "Einfiihrung in die hOhere Mathematik"; 
diese Vorlesung ist den besonderen Bediirfnissen und der Eigenart des 
neuen Studiums angepaBt: des Wirtschafters, der sein fachliches Konnen 
mit Kenntnissen in der Experimentalphysik, Mechanik, Kraftwirtschaft, 
Bautechnik usw. unterbauen und praktisch gestalten will. Nebenher 
geht eine dreistiindige Vorlesung mit "Obungen liber Finanzmathematik 
("Politische Arithmetik"), deren mathematische Struktur emfach ist 
und bei der das Hauptgewicht auf die wirtschaftlichen Anwendungs
gebiete (Zinseszins-, &nten-, Anleihe-, Versicherungsrechnung) sowie 
auf die mathematischen Grundlagen der Statistik, insbesondere der 
Konjunkturstatistik liegt. Diese Kenntnisse werden heute immer 
wertvoller, je mehr Probleme der Konjunkturforschung, der Markt
analyse, der Konjunkturprognose und der Wirtschaftsplanung prak
tische Bedeutung bekommen. Insbesondere der zuklinftige Betriebs-
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und Verbandsstatistiker wird auf die Pflege dieser Facher besonderes 
Gewicht legen. 

Der physikalische Unterricht umfaBt auBer dem Vorkurs eine 
vierstiindige Vorlesung iiber Ex.perimentalphysik und physikalische 
trbungen, die sich auf eine kiirzere Zeit erstrecken, als sie sonst - bei 
den Fachtechnikern - iiblich sind. 

In Chemie ist die Vorlesung iiber Experimentalchemie die Mindest
forderung, zu der noch chemische trbungen kommen, wenn der Stu
dierende keine physikalischen trbungen macht. Es wird den Stu
dierenden empfohlen, auch noch chemische Technologie zu horen, 
ebenso wie sich der Studierende nach der Vorpriifung mit mechanischer 
Technologie und Elektrotechnik moglichst auch dann befassen solI, 
wenn er diese nicht als Priifungsfach gewahlt hat. 

Physik und Chemie werden zweckmaBig in den beiden ersten Se
mestern gehort; ebenso wie die vierstiindige Vorlesung "Grundlagen 
der Mechanik und Konstruktionselemente", der sich trbungen im Ma
schinenzeichnen anschlieBen. Der Wirtscbaftsingenieur solI so weit 
gebracht werden, daB er technische Zeichnungen verstehen und daB er 
einfachere Skizzen selbstandig anfertigen kann. Es ware falsch, allzu
viel Zeit und Miihe auf eine vollendete Ausbildung im Maschinen
zeichnen zu legen. Der Wirtschafts-Ingenieur solI spater nicht mit dem 
Konstrukteur in Wettbewerb treten, wozu er nach seiner fachlichen 
Ausbildung auch gar nicht in der !..age ist. Was er aber konnen muS, 
ist: Zeichnungen lesen und Konstruktionen auf ihre Wirtschaftlichkeit 
hin beurteilen und vergleichen. Die Fahigkeit, nach Werkstattzeich
nungen zu arbeiten, muB der Studierende schon wahrend der Werkstatt
ausbildung erworben haben und er wird angehalten, wahrend der 
praktischen Ausbildung den Zeichen- und betriebskundlichen Unter
richt fiir Praktikanten an der Technischen Hocbschule mitzumachen 
oder, wenn er nicht in Berlin praktisch arbeitet, in ahnlichem Unter
richt in einer Gewerbe- oder Werkschule teilzunehmen. 

Dem zweiten technischen Fach der Vorpriifung "Grundziige der 
Elektrotechnik" liegt eine entsprechende Vorlesung {2 Std.} mit an
schlie.6enden trbungen zugrunde. 

Der Inhalt der Vorlesung iiber "Grundlagen der Mechanik und Kon
struktionselemente", die als Unterbau der technischen Ausbildung 
gedacht ist, ist etwa folgender: 

tThersicht liber die Ausfiihrung der Bauten in Planung, Entwurf und Aus
fiihrung. - Die Baustoffe: tThersicht liber die Baustoffe, ihre Eigenschaften und 
ihre Bearbeitung. - Die Lehre von den Kraften: Die zulassigen Beanspruchungen, 
Arten der Beanspruchung und die Feststellung der Beanspruchungen durch Be
rechnung. Beanspruchung auf Zug, Druck, Abscherung, Biegung, Knicken und 
Verdrehen. Niet-, Keil- und Schraubenverbindungen. Zusammensetzung und Zer
legung der Krafte. Berechnung einfacher und gegliederter Bauteile durch analy
tische und graphische Verfahren fiir ruhende und bewegte Lasten. Berechnung 
der Fundamente. - Die Lehre von den Bewegungen: Kraft, Arbeit, Leistung, 
Beschleunigung. Wirkungsgrad. Geradlinige und krummlinige Bewegung. Be
wegungsenergie. Berechnung und Entwurf einfacher Maschinenteile: Achsen, 
Wellen, Lager, Kupplungen, Reibrader, Zahnrader, Ketten, Seile, Trommeln, 
Bremsen, Riementriebe, Kurbeltriebe. - Die Formanderung der Bauteile: All-
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gemeiner Hinweis auf die Formanderung der Bauteile und die Gesichtspunkte 
fUr die Berechnung statisch unbestimmter Stabe. - Lehre von den vollkommenen 
und unvollkommenen Fliissigkeiten: Druck, Bewegungswiderstand und FlieB
geschwindigkeit des Wassers. Aktiver und passiver Druck bei Schiittgiitern und 
Stiitzmauern. 

Soweit der Unterricht in Mathematik, Naturwissenschaft und Tech
nik bis zur Vorpriifung, der fiir den Betriebswirt und den Volkswirt 
gleichmaBig ist. FUr beide Ausbildungsziele gleich ist auch die Schulung 
in wirtschaftlichen und rechtlichen Dingen bis zur Vorpriifung. Erst 
nach der Vorpriifung findet hier eine gewisse Trennung statt, wie noch 
zu zeigen sein wird. 

Ober den Inhalt der drei betriebswirtschaftlichen Grundvorlesungen 
ist schon an friiherer Stelle (S. 72) berichtet worden. Diese Vorlesungen 
werden erganzt und vertieft durch thmngen. 

Die "Obungen zum Betriebswirtschaftlichen Rechnungswesen er
strecken sich iiber zwei Semester. Der erste Teil, fiir Anfanger bestimmt, 
behandelt Wesen und Grundsatze der doppelten Buchhaltung, der 
zweite Teil die Organisation und Technik insbesondere der Buchhaltung. 

In den "Obungen iiber Zahlungs- und Kreditverkehr wird insbesondere 
das sog. "Kaufmannische Rechnen" geiibt, bei dem es nicht anf die 
einfachen rechnerischen Dinge, sondern auf die betriebswirtschaftlichen 
Anwendungsgebiete ankommt: Diskont-, Devisen-, Effekten-, Konto
korrent-, Miinzrechnung usw. In den "Betriebswirtschaftlichen Be
sprechungen" wird in aller Kiirze der Stoff der drei Grundvorlesungen 
wiederholt, und zwar m6glichst ausgehend von irgendeinem wirtschaft
lichen Tagesproblem. 

Hinsichtlich der volkswirtschaftlichen Vorlesungen empfiehlt sich 
die folgende Verteilung: 

1. Semester: Einfiihrung in die VolkswirtschaIts1ehre; Volkswirt
schaftslehre I (Lehre von der Produktion und Zirkulation). 

2. Semester: Volkswirtschaftslehre II (Lehre von der Einkommens-
bildung). 

3. Semester: Industrie- nnd Sozialpolitik. 
4. Semester: Volkswirtschaftliche Besprechungen. 
Eine "Obersicht iiber den Inhalt dieser Vorlesungen wurde bereits 

oben (S. 72) gegeben. 
Der wachsenden Bedeutung des Faktors "Mensch" und Menschen

arbeit im Industriebetrieb entsprechend, sollen den Studierenden 
wahrend ihres Studiums friihzeitig die sozialen Probleme des Betriebes 
nahegebracht werden. Diesem Zweck dient eine sich iiber zwei Semester 
erstreckende Vorlesung "Soziale Betriebskunde" (I. Teil: Der Arbeiter 
im Betrieb, II. Teil: Gewerkschaften und Arbeitgeberverbii.nde) sowie 
die Betriebssoziologischen Vbungen. 

Der technische Teil der zweiten Studienhalfte besteht aus dem 
Zwangsfach "Kraft- und Warmewirtschaft" und mindestens einem 
Wahlfach, z. B. "Fabrikorganisation und Fabrikbetrieb" oder "Mecha
nische Technologie" oder "Industriebauten". Durchschnittlich sind es 
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zehn Semesterstunden, die ein technisches Priifungsfach ausmachen. 
Das Fach: "Kraft- und Warmewirtschaft" bestebt z. B. aus Vorlesungen 
iiber 

Grundlagen der Warmelehre (die zweckma1lig vor dem 4. Semester 
gehOrt werden) - Warme- und Kraftwirtschaft (Gas) - Warme und 
Kraftwirtschaft (Dampf) - Laboratoriumsiibungen in technischer 
Warmelehre. 

Der Inbalt dieser Vor lesungen und Obungen ist etwa: 
Technische Warmelehre (Gase und Wasserdampf) - Lehre von den Brenn

stoffen und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung - Brennstoffverwertungsanlagen -
Brennstoffwirtschaft unter besonderer Beriicksichtigung der neuesten Entwick
lung - Krafterzeugung, ihre technischen Formen, Kraftwirtschaft in der Industrie, 
in stadtischen und staatlichen Betrieben, Kuppelung von Kraft und Warmewirt
schaft, GroBkraftwerke. 

Es ist dringend erwiinscht, daB sich der Kandidat auBer dem fiir 
die Priifung notwendigen zweiten technischen Fach auch mit einem 
oder anderem der als Wahlfacher genannten Gebiete beschaftigt, wenn 
auch nioht unbedingt in dem Umfange, wie es fiir Priifungszwecke 
notig ware. Z. B. sind auch fiir den, der etwa das Wablfach "Fabrik
organisation und Fabrikbetrieb" nimmt, Kenntnisse im Industriebau 
von Nutzen. 

Wenn man von den Grenz- und allgemeinen Vorlesungen absieht, 
so hat der Studierende der Wirtschaftswissenschaft durchschnittlich 
20-22 Stunden im Semester zu horen. Dabei ist aber zu beriicksichtigen, 
daB die angefiihrten Vorlesungen und Obungen, die sich an den Entwurf 
fiir den Studienplan anlehnen, nur Hinweise fiir eine ordnungsma1lige 
Gestaltung des Studiums sein sollen. Sie stellen den Kern des Wissens
stoffes dar, dessen Erganzung und Vertiefung durch andere technische 
und wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen erwiinscht ist. Es kann 
ferner nicht dringend genug betont werden, daB das wirtschaftswissen
schaftliche Studium griindliche hausliche Arbeit und moglichst dauernde 
enge Fiihlungnahme mit der Praxis voraussetzt. 

Die Ausbildung in Betriebswirtschaftslehre umfaBt nach der Vor
priifung: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Industrielle Betriebs
wirtschaftslehre, Finanzwirtschaft, Rechnungswesen, Absatzorganisation 
Revisions- und Kontrollwesen, alle Gebiete unter besonderer Beriick
sichtigung des Industriebetriebs. Jeder Vorlesung schlie Ben sich ein
bis zweistiindige Ubungen an, in denen Referate gehalten, kleinere Haus
und Klausurarbeiten aufgegeben werden. Die Teilnahme an diesen 
Obungen ist Voraussetzung fiir die Zulassung zum Betriebswirtschaft
lichen Seminar, das der abschlieBenden Ausbildung der Diplomkandidaten 
und der Doktoranden in den letzten Semestern dient. Weil eine Priifung 
in ihnen nicht vorgesehen ist - wenn sie nicht als Wahlfach gewahlt 
sind -, sind die wichtigsten Vorlesungen iiber Grundziige der Psycho
technik, Fabrikbetrieb und Fabrikorganisation sowie Arbeitsvorbereitung 
in dem Studienplan ebenfalls unter Betriebswirtschaftslehre eingeordnet 
worden. Wahrend fiir denjenigen, der Fabrikorganisation und Fabrik
betrieb als Wahlfach nimmt, die ganzen Fertigungsfragen, Ubungen 
und Seminare, hinzukommen, solI jeder Studierende der betriebs-
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wirtschaftlichen Richtung die Vorlesung iiber Fabrikbetrieb und Fa· 
brikorganisation hOren. 

Das umfangreiche Stoffgebiet "lndustrielles Rechnungswesen" 
erstreckt sich auf: Betriebsbuchfiihrung, kurzfristige Erfolgsrechnung, 
Selbstkostenrechnung, Betriebsstatistik, Wirtschaftsplan, Betriebsver. 
gleich, Vorkalkulationen. Es ist zu bedenken, daB der jetzige Studien· 
plan nur den vorlii.ufigen Rahmen abgibt, der nach den pii.dagogischen 
Erfahrungen und Erkenntnissen in den nachsten Jahren ausgebaut 
werden wird. 

Auf volkswirtschaftlichem Gebiet solI in der betriebswirtschaftlichen 
Richtung nach der Vorpriifung folgendes gehOrt werden: Statistik, 
Handelspolitik, Weltwirtschaft, Verkehrspolitik, Finanzwirtschaft, 
Theorie des industriellen Betriebes mit Obungen, Volkswirtschaftliche 
Obungen. 

FUr die Studierenden der volkswirtschaftlichen Richtung ist vor 
allem eine wesentliche Vertiefung der K.enntnisse auf den fiir die ersten 
4 Semester vorgesehenen Gebieten erforderlich. Insbesondere gilt 
dieses hinsichtlich der Betriebssoziologie sowie aller anderen die In. 
dustriepolitik berUhrenden Fragen. Auf diesen Gebieten ist eine wesent· 
liche Erweiterung der jetzigen Vorlesungen vorgesehen, so regelmii.Bige 
Obungen iiber Betriebssoziologie, Vorlesungen und Obungen iiber 
Kartell· und Konzernpolitik, internationale Kartelle, industrielle Einzel· 
gebiete usw. - Hinzu treten auBer den fiir die Betriebswirte (s.o.) 
angegebenen volkswirtschaftlichen Fachern (Theorie des industriellen 
Betriebs, Handels. und Verkehrspolitik sowie Weltwirtschaft, Statistik 
und Finanzwissenschaft): Fragen der Geld· und Kredittheorie sowie 
.politik, Vorlesungen iiber Wirtschaftsstatistik, Geschichte der Yolks. 
wirtschaftslehre, deutsche Wirtschaftsgeschichte u. a. 

Auf betriebswirtschaftlichem Gebiete ist in der volkswirtschaftlichen 
Richtung zu horen: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Industrielle 
Betriebswirtschaftslehre, Industrielles Rechnungswesen. Dringend er· 
wiinscht ist auch fiir den Volkswirt eine Beschiftigung mit den weiteren 
Gebieten der Betriebswirtschaftslehre, soweit sie sich auf industrie· 
betriebliche Fragen, wie Fabrikorganisation, Kontrollwesen usw. be· 
ziehen. 

Die Rechtskunde ist nach der Vorpriifung mit folgenden Mindest· 
anforderungen vertreten: Handelsrecht, Wechsel. und Scheckrecht, 
Steuerrecht, Patent· und Urheberrecht. Statt bzw. neben Handels· 
und Wechselrecht wird von denjenigen, die sich der offentlichen Ver. 
waltung widmen wollen, zweckmaBig Staats· und Verwaltungsrecht 
besonders gepflegt. 

d) Die Priifongen. Fiir die Diplompriifung der Fachrichtung Wirt· 
schaftslehre (Technik) gilt wie in anderen Fachrichtungen die allgemeine 
Priifungsordnung fiir die preuBischen Technischen Hochschulen. 

Es ist zu beachten, daB auch die folgende Zusammenstellung der 
Facher, die der Priifung zugrunde gelegt wird, von den Studierenden 
je nach ihren Studienzielen in einzelnen Fachern geandert werden kann. 
Auslander z. B., fiir die die Kenntnis des deutschen Rechts weniger 
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wichtig ist, konnen die recbtswissenschaftlichen Facher durch andere, 
z. B. Wirtschaftsgeographie, Psychotechnik oder technische Facher 
ersetzen. Allerdings bediirfen solche Abweichungen der Genehmigung 
der Fakultat. Durch die Moglichkeit eines von diesem allgemeinen 
Priifungsplan abweichenden Studiums soli dem Grundsatz der aka
demischen Lehrfreiheit Rechnung getragen werden. Diese Moglichkeit 
soIl aber nicht zu Erleichterungen, Auswegen usw. fUhren, deshalb ist 
die Genehmigung der Fakultat notwendig. 

1. Physik oder Chemie. 

Der Priifungsplan. 
A. Vorprufung 
tJbungsergebnisse. 

2. Technische Mechanik und Konstruktionslehre sowie Bautechnik. 
3. Finanzmathematik. 
4. Buchhaltung und Bilanz. 
5. Rechtswissenschaft I. 

Mundliche Priifung. 
1. Grundzuge der Physik und Chemie. 
2. Grundlagen der technischen Mechanik und Konstruktionslehre. 
3. Grundzuge der Elektrotechnik. 
4. Betriebswirtschaftslehre I. Teil. 
5. Volkswirtschaftslehre I. Teil. 
6. Grundzuge des privaten und iiffentlichen Rechts. 

B. Hauptprufung. 
tJbungsergebnisse. 

1. Eine technische Studienarbeit (Durcharbeitung einer technischen Anlage). 
2. Eine betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Studienarbeit. 
3. Rechtswissenschaft n. 

Schriftliche Priifung. 
1. Diplomarbeit. 
2. Drei Klausurarbeiten aus: 

a) Kraft- und Warmewirtschaft oder dem technischen Wahlfach. 
b) Betriebswirtschaftslehre. 
c) V olkswirtschaftslehre. 

Miindliche Priifung 
1. Grundlagen der Kraft- und Warmewirtschaft. 
2. Ein zweites technisches Fach nach Wahl aus einem Lehrgebiet der Hoch-

Bchule, z. B. 
Bautechnik, 
Werkstoffe und ihre Verarbeitung, 
Fabrikbetriebe und Fabrikorganisation, 

oder ein Spezialfach aUB den Gebieten: 
Verkehrswesen, 
Elektrotechnik, 
Fordertechnik, 
Chemische Technologie, 
H uttenkunde, 
Bergbau. 

3. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, einschlieBlich der Industriebetriebslehre, 
sowie fUr die betriebswirtschaftliche Richtung nach Wahl: 

Betriebslehre des Handels oder der Banken 
oder der offentlichen Wirtschaft. 

Prlon, Wlrtscbsfts ingenleur. 7 
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4. Vo1kswirtschaftslehre, einschlielllich Volkswirtschaftspolitik und Finanzwissen-
schaft, sowie fiir die volkswirtschaftliche Richtung nach Wahl: 

Betriebssoziologie oder 
Geschichte der Nationalokonomie oder 
Wirtschaftsgeschichte. 

5. Handels- und Wechselrecht (Wirtschaftsrecht) oder 
Staats- und Verwaltungsrecht. 

6. Ein Wahlfach aus folgender Aufzahlung: 
Theorie des industriellen Betriebs, 
Psychotechnik (Betriebs- und Wirtschaftspsychologie), 
Statistik, insbesondere Wirtschaftsstatistik, 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbii.nde, 
Mathematische Statistik, Finanz- und Versicherungsmathematik, 
Versicherungswesen, 
Arbeitsrecht und Recht der Sozialversicherung, 
Steuerrecht der Betriebe, 
Wirtschaftsgeographie, 
Kommunalwissenschaft, 
Genossenschaftswesen. 

II. Das wirtschaftlich-technische Studium an anderen 
Hochschulen. 

a) Technische Hochschole Dresden. Innerhalb der kulturwissenschaft. 
lichen Abteilung der Sii.chsischen Technischen Hochschule in Dresden 
besteht die Moglichkeit eines wirtschaftlich-technischen Studiums, 
das mit einer Diplompriifung fiir Volkswirte (Grad: Diplom-Volkswirte) 
abschlieBt. 

Das Studium dauert, wie in Berlin, acht Semester. Die Priifung 
zerfallt in eine Vorpriifung, die nach einem viersemestrigen Studium 
und in eine Hauptpriifung, die grundsatzlich nach einem achtsemestrigen 
Studium abgelegt werden kann. 

Priifungsfacher sind fiir die Vorpriifung: 
1. Allgemeine Volkswirtschaftslehre einschlieBlich Entwicklung der Sozialwissen-

sch&ften, 
2. Geld- und Bankwesen. 
3. Grundziige der Statistik. 
4. Buchfiihmng und Bilanzwesen. 
5. Grundziige des biirgerlichen Rechts und des Handelsrechts. 
6. Grundziige des Ingenieur- und Hochbau- oder des Maschinenwesens. 
7. Technologie (wahlweise mechanische oder chemische Technologie). 

Priifungsfacher sind fiir die Hauptpriifung: 
1. Volkswirtschaftslehre, insbesondere Agrar-, Bergbau-, Industrie-, Handels-, 

Verkehrs-, Sozialpolitik. 
2. Finanzwissenschaft. 
3. Fabrikorganisation. 
4. Rechnungswesen. 
5. Allgemeine Staatslehre, Staatsrecht, Verwaltungsrecht. 
6. Grundziige der Krafterzeugung. 
7. Ein vom Kandidaten gewahltes, vom Priifungsausschull genehmigtes Fach. 

Als 'Obungsergebnisse werden gefordert: 
Zeugnisse iiber den erfoIgreichen Besuch von wenigstens je einer 

'Obung aus den Gebieten der Volkswirtschaftslehre, der Betriebswirt-
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schaftslehre, der Bechtswissenschaften, und zwar sowohl bei der Meldung 
zur Vorpriifung wie zur Hauptpriifung; der Meldung zur Vorpriifung 
sind auBer dem Belege iiber "Technisches Zeichnen und Skizzieren" 
und der Meldung zur Hauptpriifung ein Beleg iiber die Teilnahme an 
einer soziologischen "Obung beizufiigen. 

Die Priifung besteht aus einem schriftlichen und einem miindlichen 
Teil. Schriftliche Priifungen gehen den miindlichen voran. 

Die schriftliche Priifung besteht bei der Vorpriifung aus einer volks
wirtschaftlichen Klausurar beit, bei der Hauptpriifung aus einer wirt
schaftswissenschaftlichen Hausarbeit und einer rechtswissenschaftlichen 
Klausurarbeit. 

FUr die Gestaltung des Studiums wird der folgende Studienplan 
empfohlen: 

I. Halbjahr (Sommer): 
Nationalokonomie und Sozialismus (Einfiihrung in die Sozialwissen-

schaft) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Die Hauptfragen der deutschen Volkswirtschaft .. . . . . . . . 
Volkswirtschaftliches Kolloquium . . . . . . . . . . . . . . . . 
Buchfiihrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Einfiihrung in die Betriebswirtschaftslehre (Industrie und Handel) 
Einfiihrung in die Rechtswissenschaft . . . . . 
Wirtschaftsgeographie (allgemeine und spezielle) 
Die mineralischen Rohstoffe der Erde 
Einleitung in die Philosophie . . . . . . . . . 

II. Halbjahr (Winter): 
Allgemeine Volkswirtschaftslehre . . . . . . 
Spezielle Volkswirtschaftslehre. I. Agrarwesen 
Wirtschaftsgeschichte ......... . 
Soziale Fragen .., . . . . . . . . . . 
Volkswirtschaftliche Vbungen fiir Anfanger 
Fabrikbuchhaltung. . . . 
Kaufroannisches Rechnen 
Biirgerliches Recht I . . . 
HandeIsrecht I ..... 
Allgemeine Maschinenlehre . 
Nutzpflanzen des Welthandels 

III. Halbjahr (Sommer): 
Spezielle Volkswirtschaftslehre II: 
Bergbau und Industrie (Gewerbepolitik) 
Geld-, Bank- und BOrsenwesen . . . . 
Volkswirtschaftliche Vbungen .... 
Vbungen iiber Technik und Wirtschaft 
Privatwirtschaftliche Vbungen . . . . 
Statistik I (Theorie und Methode) ... 
Biirgerliches Recht II. . . . . . . . . 
Handelsrecht II (Handelsgeseilschaften) 
Technisches Zeichnen und Skizzieren. . . . . . . . . 
Mechanische Technologie I . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Warenkunde des Welthandels, zugleich Chemische Technologie 1. 

IV. Halbjahr (Winter): 

v. -0. 

a 
2 

2 
2 
1 
2 
a 
1 
2 

4 
2 
2 
1 

2 
2 1 

2 
2 
2 
4 
1 

2 
2 bzw. a 

2 
2 
1 

2 
2 
1 

2 
2 (2) 
2 

Spezielle Volkswirtschaft III 
Ha.nd.els- und Verkehrspolitik . 2bzw.a 
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Statistik II (Bevolkerung- und Sozialstatistik) 
Volkswirtschaftliche Ubungen ...... . 
Bilanzwesen. . . . . . . . . 
Privatwirtschaftliche Ubungen 
Wirtschaftsrecht 
Privatversicherungsrecht . . . 
Zivilrechtliche Ubungen . . . 
Grundlagen des Ingenieur- und Hochbauwesens 
Mechanische Technologie II ............... . 
Warenkunde des Welthandels, zugleich Chemische Technologie II 
Grundziige der Psychologie •............... 

N ach der V orpriifung. 
V. Halbjahr (Sommer): 

Weltwirtschaftslehre . . . . . . . . . . . . . . 
Kolonialpolitik ... . . . . . . . . . . . . . 
Privatwirtschaftslehre der Industrieunternehmung . 
Borse und Effekten . . . . . . . . . . 
Industrielle Kalkulation . . . . . . . 
Wirtschaftliche und soziale Organisation 
W ohnungs- und Siedlungswesen . 
Versicherungswesen . . . . . 
V olkswirtschaftliche Ubungen 
Grundziige der Krafterzeugung 
Erzeugung und Verteilung der elektrischen Energie 
Arbeits- und Sozialrecht . . . . . . . . . . . . . 

VI. Halbjahr (Winter): 
Sozialpolitik 
Genossenschaftswesen 
Bankbetriebslehre . . 
Einfiihrung in die Finanzwirtschaft 
Volkswirtschaftliche Ubungen .. 
Privatwirtschaftliches Seminar. . . . . 
Industrielle Organisationslehre (Betriebswissenschaft 1<'abrikorganisa-

tion II) .......... . 
Finanzierungen . . . . . . . . . 
Allgemeine Staatslehre und Politik 
Reichs- und Landesstaatsrecht 
Arbeitsrecht. . . . . . . . 
Kraft- und Warmewirtschaft 
Einfiihrung in die Hygiene . 

VII. Halbjahr (Sommer): 
System der Finanzwissenschaft 
Soziologie. . . . . . . . . . 
Industrielle Kalkulation 
V olkswirtschaftliches Seminar • 
Sozialpolitische Ubungen . . . 
Seminar fiir Fabrikorganisation . . 
Verwaltungsrecht (Allgemeiner Teil) 
Recht der Sozialversicherung . . . 
Steuer- und Wirtschaftsrecht .. 
Arbeitsrechtliche Ubungen . . . . 
Ubungen zur Verfassungsgeschichte 
Psychotechnik I 
Gewerbehygiene 
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2 
2 
2 
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VIII. Halbjahr (Winter): 
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theorien 
Volkswirtschaftliches Seminar. . . . . 
Vbungen iiber Wirtschaft und Technik 
Soziologisches Seminar . . . . . . 
Patent- und Gebrauchsmusterrecht 
Verwaltungsrecht (Spezieller Teil) 
Geld-, Bank-, Borsenrecht . . 
Die politischen Parteien . . . 
Kommunalpolitik . . . . . . 
Verwaltungsrechtliche Vbungen 
Unfallverhiitung . . . . . . . 
Psychotechnik II ..... . 
Wasserwirtschaft .......... . 
Technik und Organisation der Eisenbahn. 
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V. V. 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 1 
2 

1 
2 
1 1 
1 
2 

b) Technische HochschuIe Miinchen. 1m Jahre 1919 wurde die Han
delshochschule Miinchen mit der Technischen Hochschule vereinigt. 
Aus der Vereinigung ging die wirtschaftswissenscbaftliche Abteilung 
der Technischen Hochschule hervor. lnnerhalb dieser Abteilung gibt 
es ein 6-semestriges kaufmannisches Studium, das mit der kaufmannischen 
Diplompriifung abschlieBt, und ein 8-semestriges wirtschaftlich-tech
nisches Studium, nach dessen erfolgreicher Beendigung der akademische 
Grad eines Diplom-Wirtschafters verliehen wird. In diesem Zusammen
hang kommt nur das zweite, das wirtschaftlich-technische Studium 
in Betracht. 

"Das Studium soIl die wissenschaftliche Grundlage fiir Berufs
stellungen schaffen, die ein selbstandiges Urteil iiber wirtschaftliche 
Zusammenhange, sowie die Kenntnis der Grundtatsachen der Technik 
und der wirtschaftlich wichtigen Gebiete des Biirgerlichen und ()ffent
lichen Rechts erfordern!" Durch die Diplompriifung fiir Wirtschafter 
solI der Nachweis erbracht werden, daB diese wissenschaftlicbe Grund
lage vorhanden ist. 

Die Priifung zerfallt in zwei Teile: Vorpriifung und Hauptpriifung. 

1. V orpriifung. 

Gegenstande der schriftlichen Priifung sind: 

1. Allgemeine Volkswirtschaftlehre einschlieBlich der Einfiihrung in die Sozial-
wissenschaften. 

2. Kaufmannische Buchhaltung und Bilanzkunde. 
3. Betriebslehre des Warenhandels und der Banken und Borsen. 
4. Allgemeine Staats- und Rechtslehre. 
5. Biirgerliches Recht und Handelsrecht. 

Gegenstande der miindlichen Priifung sind: 

1. Allgemeine Volkswirtschaftslehre einschlieBlich der Einfiihrung in die Sozial-
wissenschaften. 

2. Betriebslehre des Warenhandels und der Banken und Borsen. 
3. Biirgerliches Recht und Handelsrecht. 
4. Grundziige der Physik. 
5. Allgemeine Experimentalchemie einschlieBlich der Grundlagen der organischen 

Chemie. 
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2. Hauptpriifung. 
Gegenstande der schriftlichen Priifung sind: 

1. Spezielle Volkswirtschaftslehre (Agrar-, Gewerbe- und Handelspolitik). 
2. Arbeiterfrage. 
3. Allgemeine Privatwirtschaftslehre. 
4. Industrielle Privatwirtschaftslehre mit EinschluB des industriellen Selbst

kostenwesens. 
5. Deutsches Staats- und Verwaltungsrecht. 
6. Krafterzeugung und Energiewirtschaft. 

Gegenstande der miindlichen Priifung sind: 
1. Spezielle Volkswirtschaftslehre (Agrar-, Gewerbe- und Handelspolitik). 
2. Finanzwissenschaft. 
3. Statistik. 
4. Versicherungswesen (Sozial- und Privatversicherung). 
5. Verkehrswesen einschlieBlich Giitertarifwesen. 
6. Allgemeine Privatwirtschaftslehre. 
7. Industrielle Privatwirtschaftslehre mit EinschluB des industriellen Selbst

kostenwesens. 
8. Deutsches Staats- und Verwaltungsrecht. 
9. Mechanische Technologie. 

10. Chemische Technologie (Metallurgie, Eisenhiittenkunde und Chemische 
GroBindustrie ). 

11. Allgemeine Maschinenlehre. 
12. Einfiihrung in das Ingenieur- und Hochbauwesen. 
13. Krafterzeugung und Energiewirtschaft. 

Den Priifungsfachern in der angegebenen Zusammenstellung liegen 
folgende Vorlesungen und Vbungen zugrunde: 

Erstes J ahr. 
Einfiihrung in die Sozialwissenschaften 
Allgemeine V olkswirtschaftslehre 
Spezielle Volkswirtschaftslehre . 
Geld-, Bank- und Borsenwesen . 
V olkswirtschaftliche V'bungen I . 
Einfiihrung in die Buchhaltung . 
Kaufmannisches Rechnen . . . . . . 
Kaufmannische Buchhaltung und Bilanzkunde 
Betriebslehre des Warenhandels . . 
Allgemeine Staats- und Rechtslehre . . . . . 
Deutsches Staats- und Verwaltungsrecht. . . 
Biirgerliches Recht: 

I. Teil: Allgemeiner Teil, Recht der Schuldverhaltnisse 
II. Teil: Sachenrecht, Familien- und Erbrecht ..... 

V'bungen im biirgerlichen Recht . . . . . . . 
Handelsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grundziige der Physik: 

I. Teil: Mechanik, Akustik, Warmelehre 
II. Teil: Optik, Elektrizitat und Magnetismus 

Zweites J ahr. 
Genossenschaftswesen . . . . . 
Geldtheorien . . . . . 
Finanzwissenschaft. . . . . . . 
V olkswirtschaftliche V'bungen II .. 
Betriebslehre der Banken und Borsen 

Wochenstunden 
W.-S. 
V. V'. 
2 
4 

2 

3 
2 

2 
2 

4 

3 

2 
1 

4 
2 

S.-S. 
V. V'. 

4 

2 

3 

2 

2 
2 

4 

3 

4 
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Wochenstunden 
W.-S. S.-S. 
v. tJ. v. tJ. 

Allgemeine Privatwirtschaftslehre 2 
Industrielle Privatwirtschaftslehre 2 
Privatwirtschaftliche tJbungen I . 2 
PrivatwirtschaftIiche tJbungen II 2 
Warenkunde ......... 2 2 
tJbungen im Staatsrecht . . . . 2 
tJbungen im Verwaltungsrecht . . . . . . 2 
Praktische tJbungen im biirgerlichen Recht. 2 
Ubungen im Handelsrecht . . . . . . . . 2 
Die rechtlichen Grundlagen des Zahlungsverkehrs 2 
Wechsel- und Scheckrecht 1 
Einfiihrung in die Philosophie (I. und II. Teil) ..... 2 2 
Allgemeine Experimentalchemie einschl. der Grundziige der or-

ganischen Chemie . .... . . 5 
Anleitung zum technischen Zeichnen und Sklzzieren. 2 2 
Mechanische Technologie I . 4 
Mechanische Technologie II 2 
Allgemeine Maschinenlehre: 

1. Maschinenteile. - 2. Kraftmaschinen. - 3. Verkehrs-
maschinen 5 

4. Arbeitsmaschinen 2 

Drittes Jahr. 
Statistik: 

I. Teil: Allgemeine volkswirtschaftliche Statistik . 2 
II. Teil: Statistik im industriellen und kaufmannischen Be-

trieb . . . . . . . . 2 
V olkswirtschaftliche Ubungen III 2 
V olkswirtschaftliche Ubungen IV 2 
Ubungen zu Finanzwissenschaft . 2 
Giitertltrifwesen 2 
Allgemeine Verkehrslehre 3 
Spezielle Verkehrslehre . 3 
Kleinwohnungswesen und Siedlungspolitik 3 
Sozialversicherung 2 
Privatversicherung . . . . . . (2) 
Einfiihrung in die Unfall- und Haftpflichtversicherung 2 
Einfiihrung in die Transportversicherung . 1 
Praxis des Bankbetriebs . . . . . 2 
Privatwirtschaftliche Ubungen III . 2 
Gerichtsverfassung und ZivilprozeLlrecht . 2 
Die Sicherungsgeschafte des Kaufmanns . 2 
Zwangsvollstreckung und Konkurs 1 
Chemische Technologie: 

I. Teil: Metallurgie, Eisenhiittenkunde 3 
III. Teil: Chemische GroJ3industrie 3 

Einfiihrung in das Ingenieur- und Hochbauwesen 3 2 
Fabrikanlagen 2 

Viertes Jahr. 
Industriewirtschaft und Industriepolitik 
Handelspolitik . 
Arbeiterfrage: 

I. Teil: Soziale Theorien 
II. Teil: Sozialpolitik 

Sozialversicherung 

2 

2 

2 

2 
2 
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Privatversicherung •.••.... 
Einfiihrung in die Feuerversicherung 
Direkte Reichssteuem . . . • . . . 
Privatwirtschaftliche 'Obungen IV . . . . . . . . . . . . . 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte (mit besonderer Beriicksichti-

gung der Handelsgeschichte) . . . . 
Chemische Technologie: 

I. Teil: Metallurgie, Eisenhiittenkunde ... . 
TIL Teil: Chemische Gro/3industrie ..... . 

Fabrikorgamsation und -Betrieb ....... . 
Unfallverhiitung in gewerblichen und Baubetrieben 
Soziale Hygiene. I. Teil . . . . . . . . . . . . . 
Soziale Hygiene. TI. Teil. . . . . . . . . . . . .. 
Krafterzeugung und Energiewirtschaft . . . . . . . 

Wochenstunden 
W.-S. S.-S. 
V. '0. V. '0. 

1 

2 

3 

2 

2 

(2) 

2 

3 
2 
2 

2 
4 

c) Vergleich des wirtschaftlich-technischen Studiums an den Tech
nischen Hochschulen Berlin, Dresden und Miinchen. Der vergleichenden 
Betrachtung Hegen die auf den vorhergehenden Seiten aufgefiihrten 
Priifungs- und Studienplane zugrunde. In dem Dresdener Priifungsplan 
fMlt zunii.chst ins Auge, daB die Volkswirtschaftslehre gegeniiber der 
Betriebswirtschaftslehre vorherrscht. Bei einer Besprechung iiber die 
Durchfiihrung eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums auf tech
nischer Grundlage an der Technischen Hochschule zu Berlin am 8. 3. 
1924 stelIte Prof. Gehrig, der SchOpfer der Dresdener Einrichtung, 
ausdriicklich fest: ,,1m Mittelpunkt steht - im Dresdener Studium -
die volkswirtschaftliche Ausbildung. Bei alIer Betonung auch der 
Betriebswirtschaft, der Privatwirtschaftslehre, ist die Volkswirtschafts
lehre fiir mich das Fundament der Ausbildung fiir den zukiinftigen 
,Volkswirt', der an der Technischen Hochschule erzogen wird." 

Die Betriebswirtschaftslehre wird nur in Teilausschnitten gepriift: 
Buchfiihrung und Bilanzwesen, Rechnungswesen und Fabrikorganisation. 
In Berlin hingegen steht das betriebswirtschaftliche Studium starker 
im Mittelpunkt. Das Priifungsfach Betriebswirtschaftslehre umfaBt 
in der Vorpriifung Buchhaltung und Bilanzwesen, Waren- und Nach
richtenverkehr, Zahlungs- und Kreditverkehr, in der Hauptpriifung 
die Allgemeine und die industrielle Betriebswirtschaftslehre in allen 
Zweigen also Finanzwirtschaft, Absatzorganisation, Rechnungswesen, 
Lager- und Personaiwirtschaft, Revisions- und Kontrollwesen, Fabrik
organisation und Fabrikbetrieb. 

Aber der Unterschied zwischen Berlin und Dresden ist nicht so 
grundlegend, bzw. so aUseitig wie es zunachst scheint. Denn die voU
standige Betriebswirtschaftslehre in dem erwahnten Umfange kommt 
in Berlin nur fiir den in Frage, der sich der betriebswirtschaftlichen 
Richtung widmetl. FUr den, der vorzugsweise Volkswirtschaft stu
diert, wird eine groBere "Obereinstimmung mit dem Dresdener Stu-

1 Es ist bereits erwahnt worden, da/3 der Studierende innerhalb des wirt
schaftlich-technischen Studium an der Technischen Hochschule zu Berlin zwischen 
der betriebswirtBChaftlichen und der volkswirtschaftlichen Richtung wahlen kann. 
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dienplan bestehen und infolgedessen auch die Freiziigigkeit mehr ge
wahrt sein. Jedenfalls bleibt als wesentlicher Unterschied bestehen, 
daB im Dresdener Plan die starkere Betonung der volkswirtschaft
lichen FacheI' - die ganze theoretische NationalOkonomie, Geld
und Bankwesen, Finanzwissenschaft, aHe Zweige der Volkswirtschafts
politik, sowie Statistik - die nicht umgehbare Regel bildet, wahrend 
in Berlin die Moglichkeit besteht, die Betriebswirtschaftslehre zusammen 
mit Fabrikorganisation, Betriebsoziologie, Arbeitswissenschaft und 
Betriebsrecht mehr in den Mittelpunkt des Studiums zu stellen. Damit 
ist keinerlei Wertung ausgesprochen, sondern nur eine gewisse Ziel
verschiedenheit, bzw. eine groBere Zielbeweglichkeit des Berliner Planes 
festgestellt. Auch in dem Dresdner Titel "Diplom-Volkswirt" kommt 
zum Ausdruck, daB dort vor allem Volkswirte mit technischen Kennt
nissen herangebildet werden sollen und man diirfte nicht fehlgehen in 
der Vermutung, daB als praktisches Berufsziel hauptsachlich eine Betati
gung technischer Volkswirte im Staats- und Kommunaldienst vor Augen 
schwebt. Dieses Ziel fehlt in Berlin nicht, die Ausbildungsmoglich
keiten dazu sind ebenfalls vorhanden, aber es ist nicht das einzige Ziel. 

Was den technischen Teil der Priifungs- und Studienplane anbetrifft, 
so ist Zahl und Umfang der gepriiften technischen Facher in Berlin 
groBer als in Dresden. Dem Inhalt nach decken sich ungefahr die Facher : 
Grundziige des Maschinenwesens und Technologie (Dresden) und Grund
ziige der Mechanik und Konstruktionslehre (Berlin) sowie Grundziige 
der Krafterzeugung (Dresden) und Kraft- und Warmewirtschaft (Berlin). 

Berlin hat dariiber hinaus ein besonderes Fach "Grundziige der 
Elektrotechnik" und in der Hauptpriifung ein zweites technisches 
(Wahl-)Fach, das in Dresden durch ein wirtschaftliches ersetzt werden 
kann. 

Die starkere Betonung der technischen Facher im Berliner Studien
plan ergibt sich deutlich aus einer Gegeniiberstellung der vorge
schriebenen Vorlesungen und "Obungen: 

Berlin 

Grundlagen der Mechanik und 
Konstruktionselemente 

Bautechnik ........ . 
Elektrotechnik fiir Wirtschafter 
Grundlagen der Warmelehre 
Warme- und Kraftwirtschaft: 

V. V. 

4 3 
2 

2 2 
2 

Dampf .......... 2 
Warme- u. Kraftwirtschaft: Gas 2 
Vbungen im Maschinen-Labora-

torium ........ . 3 
Technisches Wahlfach. . . . 4 4 

19 11 

Dresden 

Allg. Maschinenlehre . 
Techn. Zeichnen und Skizzieren 
Mech. Technologie . . . . . 
Chem. Technologie . . . . . 
Ing.- u. Hochbauwesen . . . 
Grund!. der Krafterzeugung 
Erzeugung und Verteilung der 

elektrischen Energie. . . . 
Kraft- und Warmewirtschaft 
Wasserwirtschaft . . . . . . 

V. V. 
4 

2 
4 (2) 
2 

(2) 
2 

2 
1 
1 

164 
(18) 

Dagegen treten in Berlin die rechtswissenschaftlichen Facher zwar nicht 
der Zahl, wohl aber dem Umfang nach gegeniiber Dresden zuriick. 
In Dresden fehIt ganz die naturwissenschaftliche und mathematische Aus-
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bildung, die in Berlin als Grundlage des technischen Studiums be
trachtet wird. Dafiir hat Dresden wertvolle Sondervorlesungen, z. B. 
iiber Wirtschaftsgeographie, Warenkunde des Welthandels, Gewerbe
hygiene u. a. in den Studienplan aufgenommen, die in Berlin lediglich 
zum Horen empfohlen, aber nicht gepriift werden. 

Die starkere volkswirtschaftliche Betonung des Dresdener Studiums 
zu Lasten der betriebswirtschaftlichen Ausbildung kommt auch darin 
zum Ausdruck, daB eine praktische Tatigkeit in wirtschaftlichen Be
trieben nicht Voraussetzung fiir die Priifungszulassung ist; es wird nur 
eine halbjahrige praktische Tatigkeit empfohlen, wahrend in Berlin 
eine mindestens ein- und einhalbjahrige kaufmannische und werkstatts
technische Praxis verlangt wird. 

Bedeutende Unterschiede bestehen in den schriftlichen Teilen der 
Hauptpriifung. Dresden verlangt 

1. Zeugnisse iiber den erfolgreichen Besuch von wenigstens je einer 
"Obung aus den Gebieten der Volkswirtschaft, der Betriebswirtschaft, 
des Rechts, 

2. eine wirtschaftswissenschaftliche Hausarbeit, die innerhalb 
6 Wochen abzugeben ist und 

3. eine rechtswissenschaftliche Klausurarbeit. 
Die Berliner Hauptpriifung ist demgegeniiber umfangreicher; es 

werden verlangt: 
1. eine Diplomarbeit aus dem Gebiet der Technik oder der Wirtschaft, 
2. "Obungsergebnisse, namlich: 

a) eine technisch -wissenschaftliche Studienar beit, 
b) eine wirtschaftswissenschaftliche Studienar beit, 
c) "Obungsarbeiten aus dem Wirtschaftsrecht und 

3. schriftliche Klausurarbeiten 
a) in Kraft- und Warmewirtschaft, 
b) in Betriebswirtschaftslehre, 
c) in Volkswirtschaftslehre. 

Die Semesterzahl ist in Dresden wie in Berlin die gleiche: 8. Auf 
Grund der Diplompriifung kann hier wie dort friiher oder spater die 
Promotion auf Grund einer wirtschaftswissenschaftlichen Arbeit be
trieben werden, die in Dresden mit dem Dr. rer. oec., in Berlin mit dem 
Dr.-Ing. abschlieBt. 

Insgesamt ist zu sagen, daB die Berliner Einrichtung den Dresdener 
Studienplan in m. E. gliicklicherweise nach der betriebs- und industrie
wirtschaftlichen Seite hin erganzt und zusammen mit dem Miinchener 
Plan eine Liicke ausfiillt. Es liegt nahe, eine konsequente Arbeitsteilung 
in der schon angefiihrten Richtung anzustreben, namlich in Dresden 
den technisch vorgebildeten Volkswirt, in Berlin mehr den technisch 
gebildeten Betriebswirt in den Vordergrund zu stellen. Berlin wird 
aber kaum darauf verzichten konnen, auch dem Volkswirt eine voll
wertige Ausbildung auf technischer Grundlage - unter Heranziehung 
betriebswirtschaftlicher Elemente etwa in dem Umfang wie in Dresden
zu bieten. Lehrkrafte und Einrichtungen sind dafiir vorhanden und 
auch die umfangreichen Bildungsmoglichkeiten der Universitat stehen 
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den Studierenden zur Verfiigung, da bekanntlich zwischen den Ber
liner Hochschulen ein Gegenseitigkeitsabkommen getroffen worden ist, 
daB das Belegen von Vorlesungen an anderen Hochschulen wesentlich 
erleichtert. Ausgehend von dem Streben, das Studium nicht von der 
Wurzel an zu spezialisieren, sondern an sich weit zu gestalten, aber 
innerhalb des gleichen Unterbaues das Studium zu niiancieren und die 
Moglichkeit einer wirklichen Vorbereitung auf den spateren Beruf zu 
geben - wenn dieser friih genug, vorbehaltlich natiirlich aller Zufalle 
des vielgestaltigen Lebens, festgelegt wird -, wird es das Bestreben 
der Berliner Hochschule sein, den Grundtyp des technisch unterrichteten 
Volkswirts mit Riicksicht auf die spateren Berufsabsichten abzutonen 
und ihm einen elastischen Einschlag zu geben: eine arbeitsrechtliche 
und betriebssoziologische Farbung fiir sozialpolitisch gerichtete Berufe, 
eine offentlich-rechtliche und betriebswirtschaftliche Farbung fiir den 
Dienst in Staats- und Kommunalbetrieben und eine wirtschaftsrecht
liche und betriebswirtschaftliche Farbung fiir volkswirtschaftliche 
Betatigung in privaten Unternehmungen und Verbanden. Das Streben 
zu einer groBtmoglichen Elastizitat und zur Vermeidung aller starren 
Studienvorschriften, die nur auf einem Wege selig werden lassen wollen, 
wird auch in etwa die Freiziigigkeit erleichtern, die bei dem unter
schiedlichen Berliner und Dresdener Studienplan in spateren Semestern 
erschwert ist. 

Insgesamt ist festzustellen, daB doch so weitgreifende Unterschiede 
zwischen der Dresdener und der Berliner Einrichtung bestehen, daB die 
Ansicht von Steinmetz 1, die Studieneinrichtung innerhalb der Fakultat 
fiir Allgemeine Wissenschaften an der Technischen Hochschule zu Berlin 
sei im wesentlichen nach dem Vor bild der Technischen Hochschule 
Dresden aufgebaut worden, als nicht richtig bezeichnet werden muB. 

Munchen und Berlin. 
Schon der Umstand, daB die wirtschaftswissenschaftliche Ab

teilung der Technischen Hochschule Miinchen aus der friiheren Handels
hochschule hervorgegangen ist, laBt beziiglich des Ausbildungsziels 
einen starkeren Gleichlauf mit den Berliner Bestrebungen erwarten. Der 
Miinchener Priifungs- und Studienplan bestatigt diese Vermutung. 

Die groBere Zahl der Miinchener Priifungsfacher (in der Haupt
priifung z. B.13) gegeniiber Berlin (6) beruht zum Teil auf der Zer
legung der Facher, die in Berlin als groBes Gesamtfach gepriift werden. 
Die 5 Miinchener Priifungsfacher: V olkswirtschaftslehre einschl. Ein
fiihrung in die Sozialwissenschaften, Praktische Volkswirtschaftslehre, 
Finanzwissenschaft, Statistik, Verkehrswesen, werden in Berlin unter 
Volkswirtschaftslehre zusammengefaBt. Die Priifung auf Volkswirt
schaftslehre kann sich auf aIle diese Gebiete erstrecken. Es wird nicht 
nur der Stoff gepriift, der in einer bestimmten Vorlesung vorgetragen 
ist. Die kompaktere Gestaltung der Priifungsfacher kann allerdings 

1 "Technischer Volkswirt oder Diplom-Ingenieur" in "Technik und Kultur" 
vom 15.3. 1929 (S.50). 
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zu der Gefahr fiihren, daB der Kandidat seine Studien selbstandig nicht 
weit genug ausdehnt und die private wissenschaftliche Arbeit ver
nachlassigt 1. 

Beziiglich der technischen Facher ist eine weitgehende "Oberein
stimmung festzustellen. In gewissem gemeinsamem Gegensatz zu 
Dresden miissen in Miinchen und Berlin die Studierenden sowohl in 
Physik wie in Chemie eine Priifung ablegen. Nur fehlen in MUnchen 
"Obungen, wie sie der Berliner Studierende auf einem der beiden natur
wissenschaftlichen Gebiete (wahlweise) zu erledigen hat. Die Miinchener 
Vorpriifung unterscheidet sich von der Berliner auf technisch-natur
wissenschaftlichem Gebiet insofern, als in MUnchen nur Physik und 
Chemie Priifungsfacher sind, wahrend in Berlin schon in der Vot
priifung die Grundziige der technischen Mechanik und Konstruk
tionselemente sowie der Elektrotechnik gepriift werden. Dafiir ist in 
der Miinchener Hauptpriifung das Fach: Allgemeine Maschinenlehre 
vorgesehen. Das Miinchener Hauptpriifungsfach: Krafterzeugung und 
Energiewirtschaft diirften sich weitgehend mit dem Berliner Fach: 
Kraft- und Warmewirtschaft decken. Ein technisches Wahlfach kennt 
der MUnchener Plan im Gegensatz zu Berlin nicht. Er legt als weitere 
Zwangsfacher in der Hauptpriifung fest: Mechanische und chemische 
Technologie, sowie Einfiihrung in das Ingenieur- und Hochbauwesen. 

Hier ist der Zahl nach ein gewisses Mehr an technischen Fachern 
in MUnchen festzustellen, wobei aber zu beriicksichtigen ist, daB die 
mechanischen Grundlagen des Hoch- und Tiefhaus in Berlin schon in 
den ersten vier Semestern vermittelt werden, so daB der Studierende 
auch dann, wenn er Hoch- und Tiefbau nicht als Wahlfach der Haupt
priifung nimmt, ein gewisses Verstandnis fiir bautechnische Fragen 
bekommt. 

Die juristischen Facher sind in MUnchen (mit insgesamt 32 Semester
stunden) starker betont als in Berlin (insgesamt 24 Semesterstunden). 
Das Mehr erklart sich im wesentlichen daraus, daB der Berliner Stu
dierende in den letzten 4 Semestern die Wahl hat, starker Handels-, 
Wechsel- und Scheckrecht zu pflegen, je nachdem, ob seine Priifungs
absichten ihn auf eine privatrechtliche oder 6ffentlich-wirtschaft
liche Stellung hinweisen. In MUnchen besteht diese Differenzie
rungsm6glichkeit nicht; insbesondere sind "Obungen sowohl im 
Biirgerlichen, Handels-, Staats- und Verwaltungsrecht zu machen. 
Die Hauptpriifung erstreckt sich auf deutsches Staats- und Verwaltungs
recht, wahrend Biirgerliches und Handelsrecht schon fiir die Vorpriifung 
geh6rt worden sind. 

Ein Vergleich des betriebswirtschaftlichen Unterrichts zeigt, daB 
sich folgende Gebiete in etwa entsprechen: 

1 Auf letztere wird in Berlin der groBte Wert gelegt. In dem den Studierenden 
ausgehandigten Studienplan heiBt es: "Die ... aufgefiihrten V orlesungen und 
ttbungen sind nur Hinweise fiir eine ordnungsmaBige Gestaltung des Studiums. 
Das wirtschaftswissenschaftliche Studium setzt ... griindliche hausliche Arbeit 
sowie moglichst enge und dauernde Fiihlungnahme mit der Praxis voraus." 
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in Berlin 

ttbungen im Zahlungs- und Kre
ditverkehr und Finanzmathe
matik 

Buchhaltung und Bilanz 

ttbungen iiber Buchhaltung und 
Bilanz 

Handels betriebslehre 

(5 Std.) 
(2 Std.) 

(4 Std.) 
(3 Std.) 

Zahlungs- und Kreditverkehr. (2 Std.) 
Borsenwesen (1 Std.) 
Allgemeine BetriebswirtschaHslehl'e (2 Std.) 

Industriebetriebslehre 

Finanziel'ung 
Fabrikorganisation und Fabrik

betrieb 
Betriebsstatistik . 

(2 Std.) 

(2 Std.) 

(4 Std.) 
(2 Std.) 

in Miinchen 

Kaufmannisches Rech-
nen 

Einfiihrung in die Buch
haltung 

Kaufmannische Buchhal
tungs- u. Bilanzkunde 

Betriebslehre des Waren
handels 

Betrie bslehre del' Banken 

(2 Std.) 

(3 Std.) 

(3 Std.) 

(2 Std.) 

und Borse (4 Std.) 
Allgemeine Privatwirt-

schaftslehre (2 Std.) 
Industrielle Privatwirt

schaftslehre 
Finanzierung d. Industrie 
Fabrikorganisation und 

Fabrikbetrieb . 
Statistik im industri

ellen und kaufmanni
schen Betriebe 

(2 Std.) 
(1 Std.) 

(2 Std.) 

(2 Std.) 

Die Unterschiede sind im wesentlichen folgende: 
1. Die Praxis des Bankbetriebes, die in Miinchen als Zwangsvor

Ie sung 4 stiindig vertreten ist, ist in Berlin (als Bankbetriebslehre) 
Wahlfach in del' Hauptpriifung. 

2. Es fehlen in Miinchen die in del' Technischen Hochschule zu Berlin 
vorgesehenen Vorlesungen uber Einzelgebiete del' Betriebswirtschafts
lehre: 

a) Waren- und Nachrichtenverkehr (2 Std.) 
b) Rechnungswesen des Industriebetriebs. . (6 Std.) 
c) Absatzorganisation des Industriebetriebs . (2 Std.) 
d) Revisions- und Kontrollwesen ..... (2 Std.) 
Gegenuber dem Miinchener Plan weist also die betriebswirtschaft-

liche Richtung del' Berliner Hochschule ein nicht unbetrachtliches Mehr 
an betrie bswirtschaftlicher, insbesondere an industriewirtschaftlicher 
Ausbildung auf. Allgemein kann man sagen, daB die Berliner Absichten 
sich mehr an die amerikanische Bewegung des "industriellen Manage
ment" anlehnen, wahrend das Miinchener Ziel offenbar eine breitere, 
mehr allgemeine Ausbildung ist, wie z. B. aus folgenden im regelrechten 
Berliner Studiengang nicht vorgesehenen Vorlesungen hervorgeht: Ein
fuhrung in die Philosophie, Kleinwohnungswesen und Siedlungspolitik, 
Sozial-, Privat-, Steuer-, Unfall., Haftpflicht-, Transport-Versicherung, 
Rassen- und Gewerbe-Hygiene, Unfallverhutung in gewerblichen und 
Baubetrieben. Das sind wertvolle Vorlesungen, die auch in Berlin nicht 
v6llig ubersehen worden sind, nur sind sie nicht in den fachlichen Studien
plan eingeordnet, sondeI'll z. B. als Wahlfacher, Grenzgebiete und all
gemein bildende Vorlesungen aufgefiihrt. Hervorzuheben ist die starke 
Betonung der versicherungstechnischen Facher in Miinchen. 
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Anhang: Technische Hochsehule zu Hannover. 
Man kann die Technische Hochschule Hannover als typisch ansehen 

fiir eine Hochschule ohne bisher selbstandige wirtschaftliche Fach
richtung. "Ober Stand und Zielsetzung des dortigen wirtschaftswissen
schaftlichen Unterrichts macht Prof. Dr. Goe bel folgende Mit
teilungen: 

Auch Hannover diirfte im Lauf der Zeit eine ahnliche hauptsach
lich wirtschaftliche Fachrichtung einfiihren wie Berlin, Dresden und 
Miinchen. Auch bier erkennt man an, daB ein gewisses Bediirfnis ffir 
an Technischen Hochschulen ausgebildete Volkswirte (mit oder ohne 
Diplom-Ingenieur-Titel) besteht. In Beziehung auf die dabei wiinschens
werte Mischung der Facher ist Hanno'Ver der Ansicht, daB von der tech
nischen Seite Beherrschung der Arbeitsmaschinen, von Fabrikanlagen, 
von Fertigungslehre, mechanischer und ohemischer Technologie nicht zu 
kurz kommen diirfen. Bei dem wirtschaftswissenschaftlichen Haupt
teil dieser Ausbildung sonte es sich um eine wohlerwogene Mischung von 
Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Jurisprudenz, und eventuell noch 
Wirtschaftsgeograpbie, handeln. 

Die Frage der Ausbildung von Volkswirten an Technischen Hoch
schulen erscheint aber Hannover nur als eine der Fragen des wirtschaft
lichen Unterrichts an Technischen Hochschulen. Hannover halt seit 
langen den wirtschaftswissenschaftlichen Unterricht aller Ingenieure 
nicht ffir ein allgemeinbildendes, sondem ffir ein lebenswichtiges Fach. 
Das Lebensscbicksal der Hochschulingenieure hat sich so verschoben, 
daB nur noch etwa 10% rein technisch-wissenschaftlich tatig sind, 90% 
dagegen ala Fertigungs-, Betriebs-, Montage-, Vertriebs- und Verwal
tungsingenieure ihren Lebensunterhalt erwerben miissen. Diesen allen 
eine brauchbare wirtschaftswissenschaftliche Grundlage mitzugeben, ist 
ffir das Schicksal der Betreffenden und ffir Deutschlands industrielle 
Zukunft entscheidend. Dabei darf aber nicht die Gefahr einer Zuriick
setzung der technischen Ausbildung eintreten: denn so wenig diese 
Leute ohne Verstandnis ffir wirtschaftliche Voraussetzungen und un
mittelbare wirtschaftlicbe Einrichtungen - und zwar sowohl volks
wirtschaftliche, wie betriebswirtschaftliche, wirtschaftsrechtliche und 
finanzielle - auskommen konnen, so wenig konnen sie eine breit fun
dierte und vertiefte technische Grundlage entbehren. 

Diese Einstellung der Hannoverschen Dozenten wird auch von den 
Studierenden geteilt. Aus den Priifungsakten laBt sich nachweisen, 
daB es zum groBten Teil gerade die besten Studierenden sind, die von 
den wirtschaftlichen Wahlfachern Gebrauch machen. Viele schriftliche 
und miind]jche AuBerungen ehemaliger Studierender bestatigen, daB 
sich diese Auffassung in der Praxis belohnt hat. Gegenteilige AuBe
rungen aus der Praxis, die des ofteren ausgefiihrt werden, stammen 
fast durchweg aus Kreisen der jetzt noch fiihrenden alteren Generationen, 
die vor dem Krieg allerdings noch selten einen fiir die Praxis brauch
baren wirtschaftswissenschaftlichen Unterricht an den Technischen 
Hochschulen fanden. 
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Die Hannoverschen Studienrichtungen sehen zunachst in der Vor
priifung fiir aIle Maschineningenieure, Elektroingenieure und Bau
ingenieure eine volks- und betriebswirtschaftliche Pflichtpriifung vor. 
FUr die Hauptdiplompriiiung dagegen sind eine Reihe volkswirtschaft
licher, betriebswirtschaftlicher, rechtswissenschaftlicher und wirtschafts
geographischer Wahlfacher vorgesehen. Bei denjenigen Studierenden, 
die mindestens zwei wirtschaftliche Wahlfacher nehmen, kann man davon 
sprechen, daB ihre Ausbildung nach der Vorpriifung zu etwa 70-75% 
technisch, zu etwa 25-30% wirtschaftlich ist, ein Prozentsatz, der sich 
fUr die Sonderfachrichtung "Verwaltungsingenieure" noch erheblich 
steigert. Dabei sind die Anforderungen hoch. In den beiden volkswirt
schaftlichen Wahlfachem "Wirtschaftsaufbau und Wirtschaftsorgani
sation" und "Geldwesen und Finanzen", sowie in den betriebswirtschaft
lichen Wahlfachem "Betriebswirtschaftslehre der Industrie" und "Finan
zierungen" werden von jedem Kandidaten zwei tJbungsarbeiten ver
langt, bei denen qualitativ das Niveau von Universitatsseminararbeiten 
hauptberuflicher Volks- und Betriebswirle eingehalten wird und die 
sich im Umfang je zwischen 30 und 100 Schreibmaschinenseiten zu 
bewegen pflegen. Dazu tritt in jedem der Wahlfacher eine eingehende 
miindliche Priifung. Zur theoretischen Ausbildung treten Besichti
gungen und Exkursionen. Es kommt in Hannover noch hinzu, 
daB auch die Fachvorlesungen mancher technischer Lehrstuhle die 
wirtschaftliche Seite mehr als allgemein ublich pflegen (z. B. Verkehrs
politik, Fertigungslehre, Fabrikanlagen usw.). Auch betriebspsycho
logische und landwirtschaftliche Betriebsfragen werden vorgetragen. 
Erinnert sei auch an die Tatigkeit des Hannoverschen AuBeninsti
tuts. Die vor ihm in Gemeinschaft mit der Hannoverschen Hoch
schulgemeinschaft 1929 durchgefiihrte "tJberseewoche" hat berechtigtes 
Aufsehen erregt. 

Die Benutzung aller dieser Einrichtungen ist rege. Das Normaljahr 
1929 zeigte z. B. folgende Zahlen: Es bestanden die Diplomhaupt
priifung rd. 120 Maschinenbauer, 80 Elektrotechniker und 50 Bau
ingenieure. Von diesen unterzogen sich rd. 50 Kandidaten einem und 
rd. 30 Kandidaten zwei W'irtschaftswissenschaftlichen Wahlfachem 
(davon 35 einem und 23 zwei volkswirtschaftlichen Wahlfachem). Die 
4 je zweistiindigen volkswirtschaftlichen tJbungen und Seminare waren 
im Durchschnitt der letzten Jahre in jedem Semester von rd. 100 Studieren
den belegt (W.-S. 29/30 z. B. 105); die Anwesenheitsziffer betrug durch
schnittlich rd. 75%. Die Teilnehmerzahl an den in Hannover noch nicht 
so lange bestehenden betriebswirtschaftlichen Seminaren steigt dauemd. 
(im W.-S. 29/30 z. B. 20). Seit kurzem sind fiir Kandidaten mit guten 
technischen tJbungsarbeiten auch volks- und betriebswirtschaftliche 
Diplomarbeiten moglich, wovon 1929 ein halbes Dutzend Kandidaten 
Gebrauch gemacht hat. 

Eine Zusammenstellung der Hannoverschen volkswirtschaftlichen, 
betrie bswirtschaftlichen und rechtswissenschaftlichen Vorlesungen, 
thmngen und Seminare, nach dem fiir 1930/31 aufgestellten Plan, ergibt 
folgendes Bild: 
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1. Vor der Vorpriifung. 

1. V olkswirtschaftslehre : 
a) Allgemeine Volkswirtschaftslehre 
b) Praktische Volkswirtschaftslehre 
c) Sozialpolitik . . . . . . . . . 

2. Betriebswirtschaftslehre: 
a) Allgemeine Betriebswirtschaftslehre I 
b) Allgemeine Betriebswirtschaftslehre II 

3. Rechtslehre: 
a) Handelsrecht. . . . . . . . . . . . 
b) Buchfiihrung und Bilanz auf ihren Rechts- und 

Steuergrundlagen ............ . 

II. Nach der Vorpriifung 

Winter: 

2 Std. 

1 Std. 

2 Std. 

1 Std. 

1 Std. Vorl. 
1 Std. Vbung 

Sommer: 

2 Std. 

2 Std. 

als Vorbereitung auf wirtschaftswissenschaftliche Wahlfacher, insbesondere fiir 
die Fachrichtung "Verwaltungsingenieur" bei der Fakultat III. 

1. Volkswirtschaftslehre: Winter: Sommer: 
a) Wirtschaftsaufbau und Wirtschaftsorganisation 3 Std. 
b) Geldwesen und Finanzen ......... . 
c) Sonderprobleme der Sozialpolitik ..... . 

d) Anfangeriibungen iiber Wirtschaftsaufbau und 
-organisation .............. . 

e) Seminare fiir Fortgeschrittene iiber Wirtschafts
aufbau und -organisation . . . . . . . . . . 

f) Anfangeriibungen iiber Geldwesen und Finanzen 
g) Seminare fUr Fortgeschrittene iiber Geldwesen 

und Finanzen . . . . . . . . . . . . . . . 
h) Geld und Kredit ............. . 
i) Preis und Konjunktur. . . . . . . . . . . . 
k) Volkswirtschaftliches Seminar fiir Anfanger (ins

besondere fiir Studierende der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaften) . . . . . . . . 

2. Betrie bswirtschaftslehre : 
a) Betriebswirtschaftslehre der Industrie 
b) Finanzierungen. . . . . . . . . . . . . 
c) Betriebswirtschafts-Organisationslehre. . . . . 
d) Betriebswirtschaftslehre des GroJ3-, tJbersee- und 

Einzelhandels . . . . . . . . . . . . . . . 
e) tJbungen zur Betriebswirtschaftslehre der Indu

strie fiir Anfanger . . . . . . . . . . . . . 
f) Seminare fiir Fortgeschrittene zur Betriebswirt

schaftslehre der Industrie . . . . . . . . . . 
g) Vbungen iiber Finanzierungen fiir Anfanger und 

Fortgeschrittene . . . . . . . . . . . . 

Bemerkung. 

2 Std. 

2 Std. 
2 Std. 

2 Std. 
1 Std. 

2 Std. 

3 Std. 

2 Std. 

2 Std. 

2 Std. 

2 Std. 

3 Std. 
1 Std. Vorl. 

1 Std. Vbung 

2 Std. 

2 Std. 
2 Std. 

2 Std. 

1 Std. 

2 Std. 

3 Std. 

2 Std. 

2 Std. 

2 Std. 

2 Std. 

Voraussetzung fiir die Aufnahme in die betriebswirtschaftlichen Seminare ist die 
erfolgreiche mindestens einsemestrige Teilnahme an den tJbungen iiber Allgemeine 

Wirtschaftslehre (Buchhaltung und Bilanz). ' 
Winter: Sommer: 

h) Betriebswirtschaftliche Vbungen fiir Anfanger 
(Rechnungswesen) 2 Std. 

i) Handwerkswirtschaft . . . . . . . .. 2 Std. 
k) Genossenschaftswesen • . . . . . . • . . . . 

2 Std. 

2 Std. 



3. Rechtslehre: 
a) B. G. B ... 
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Winter: 

b) Staats- und Verwaltungsrecht 

III. Kritik nnd .Antikritik. 

113 

Sommer: 
2 VorIes. 
1 tJbung 
2 VorIes. 
1 tJbung 

a) Einwande der Techniker·Verbande. Was zunachst das Studium: 
Wirtschaft mit Technik als solches anlangt, so ist dessen Einfiihrung 
an der Technischen Hochschule zu Berlin in erster Linie von den Tech
nikern selbst, insbesondere von den Verbanden der Techniker und den 
ihnen nahestehenden Zeitschriften bemangelt worden. Soviel ich sehe, 
lassen sich 3 Gesichtspunkte erkennen, die fiir diese Stellungnahme 
charakteristisch sind. Erstens wird behauptet: Die Wirtschafts-In
genieure sind keine Ingenieure, da sie ja nur so nebenbei etwas Technik 
gehort haben. Zweitens: Die Wirtschafts-Ingenieure werden den In
genieur aus den leitenden Stellungen verdrangen. Drittens: Es muB 
darauf ankommen, den Techniker zumWirtschafter zu machen. 

Um den letzten Einwand vorweg zu nehmen: Hier drehen sich die 
Techniker im Kreise. Auf der einen Seite heiBt es, daB die Ausbildung 
des Fachtechnikers durch zusatzliche Lehrgebiete nicht beeintrachtigt 
werden diirfe; auf der anderen Seite solI der Techniker zum Wirt
schafter werden. Nun ist ja diese - sich eigentlich widersprechende -
Forderung in ihrem ersten Teil erfiillt, indem - wie oben nachgewiesen 
worden ist - dem Technik-Studierenden in Berlin zwangsweise nur 
2% Wirtschaftslehre zugemutet werden, wahrend er von der Moglich
keit einer eingehenden wirtschaftlichen Ausbildung (durch Wahl
facher in der Hauptpriifung) in Berlin kaum Gebrauch macht, weil 
er infolge "Oberlastung mit technischen Studien dazu nicht in der Lage 
ist. Will man aber dem Technik-Ingenieur wirklich mehr von der 
Wirtschaft beibringen, dann muB man bei dem technischen Studium 
ansetzen und hier die notige freie Zeit fiir eine ernste, wissenschaftliche 
Beschaftigung mit der Wirtschaftslehre schaffen. Dann ist zugleich 
auch der Weg vorbereitet, der von Klingenberg-Riedler empfohlen 
wird: Betatigung als Ingenieur auf technischem Gebiet, Erlernung der 
"industriewirtschaftlichen Seite" in der Praxis, um auf diese Weise 
vorwarts zu kommen. 

Bei Besprechung des neuen Studiums: Wirtschaft mit Technik 
stellt Franz 1 fest, daB es nicht die Wirtschaftslehre sei, die den Tech
niker zum Wirtschafter mache, der Techniker sei vielmehr von Hause 
aus Wirtschafter, und es komme nur darauf an, in den technischen 
Vorlesungen den Gedanken der Wirtschaftlichkeit zu vertiefen. Der 
Wirtschaftswissenschaftler wisse z. B. gar nichts von der Energie
wirtschaft, Elektrizitatswirtschaft oder Bauwirtschaft, und kein Lehr
buch der Wirtschaftslehre gebe dariiber AufschluB. Man sieht auch 
hier wieder: Gleichsetzung von Technik und Wirtschaft, von wirt-

1 Die Neuordnung des wirtschaftswissenschaftlichen Unterrichts an der Tech
nischen Hochschule zu Berlin, Zeitschrift: Technik Voran 1926, Nr. 51/52. 

Frion, Wirtschaftsingenieur. 8 
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schaftlicher Technik mit Wirtschaftslehre. Was Franz meint, ist 
Wirtschaft im Technischen, nicht Wirtschaft, die sich im Einkaufen, 
Finanzieren, Rechnen, Kalkulieren, Verkaufen usw. zeigt. Natiirlich 
braucht der Techniker zunachst von diesen Dingen keine Ahnung zu 
haben; der Mangel kommt ihm jedoch sofort zum BewuBtsein, wenn 
er mit diesen Aufgaben zu tun hat oder gar in die Leitung und Fiihrung 
des Betriebes aufriickt oder sich als selbstandiger Inhaber eines klei
neren oder mittleren Betriebes dieser wirtschaftlichen Seite nicht ent
ziehen kann. Es geht daher auch nicht an, immer nur von dem einen 
Typ von Technikern zu sprechen, der Wirtschafter ist oder sein solI 
und als solcher alles kann. 

Damit ist auch schon der zweite Gesichtspunkt angeschnitten: die 
Wirtschafts-Ingenieure treten mit den Technikern in Wettbewerb, 
natiirlich nicht - wie gleichfalls behauptet wird - auf dem ureigenen 
Gebiet des Technik-Ingenieurs. Sie sind nicht fiir das Konstruktions
biiro bestimmt und konnen auch nicht den· Betriebs-Ingenieur, der 
den technischen Betrieb einrichtet, organisiert, leitet und iiberwacht, 
ersetzen. Wohl treten sie mit dem Technik-Ingenieur iiberall dort 
in Wettbewerb, wo es gilt, eine mehr wirtschaftliche Tatigkeit aus
zuiiben, also im Einkauf, in der Organisation des Rechnungswesens. 
im Verkauf, sei es nun als Angestellter oder als Selbstandiger im Binnen
handel oder Export. Sie treten selbstverstandlich mit den Technik
Ingenieuren in Wettbewerb um die leitenden Stellen, sei es in den 
vielgegliederten GroBbetrieben oder einfacher aufgezogenen Klein- und 
Mittelbetrieben. Wenn die Techniker iiber diesen Wettbewerb Klage 
fiihren, so iibersehen sie dreierlei: erstens, daB der Technik-Ingenieur 
hier nicht nur in Wettbewerb mit dem Wirtschafts-Ingenieur steht, 
sondern auch mit dem Kaufmann und den Juristen, von denen ja be
hauptet wird, daB sie "dem Techniker das Fell iiber die Ohren ziehen". 
Jetzt stoBen diese beiden Konkurrenten des Technikers auf den Wirt
schafts-Ingenieur, der ihnen gegeniiber durch seine technische Schulung 
im Vorteil ist 1. Und zweitens: dem Technik-Ingenieur bleibt immer 

1 Erstmalig hat wohl Dr. Schmaltz auf die Gefahren aufmerksam gemacht, 
die den Handelshochschulen seitens des neuen Studiums drohen, bzw. drohen 
Bollen. (1925, Heft 6 Zeitschrift des Verbandes deutscher Diplomkaufleute.) 

Interessant sind die SchluBfolgerungen, die die Kreise der Diplom-Kaufleute 
aus der Sachlage - sei sie nun richtig oder falsch bzw. iibertrieben gesehen
ziehen. Dipl.-Kaufmann Horner legt in der Zeitschrift des Verbandes deutscher 
Diplom-Kaufleute unter der tJberschrift: Diplom-Kaufleute an die Front! (August 
1925) in sehr sachlicher Weise gewisse Mangel in der Ausbildung des Diplom
kaufmanns und in der seines Erachtens zu theoretischen Einstellung der betriebs
wirtschaftlichen Hochschullehrer dar. Ferner stellt er fest, daB die Technischen 
Hochschulen in der Entwicklung ihres Bildungsziels die Neigung zur Einbeziehung 
der Behandlung wirtschaftlicher Fragen zeigen und die Unterstiitzung der in der 
Praxis stehenden Ingenieure finden. Aus dieser Sachlage zieht er die von keinerlei 
Berufseifersucht beeinfluBte Folgerung, daB den Handelshochschulen hieraus. 
eine erhebliche Konkurrenz erwachst, womit die Interessen der Diplom-Kaufleute 
beriihrt werden. Die Art und Weise nun, wie man auf Abhilfe sinnt, ist m. E. in 
ihrer Sachlichkeit vorbildlich: Keinerlei Deklamationen iiber naturgegebene 
Anspriiche eines bestimmten Bernfs auf bestimmte Stellungen, keine Feststellung 
einer wirklichen oder eingebildeten eigenen tJberlegenheit, sondern die klara 
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noch die Moglichkeit, sich gegeniiber dem Wirtschafts-Ingenieur durch
zusetzen, indem er sich auf dem Wege der praktischen Edahrungen 
die notigen wirtschaftlichen Kenntnisse verschafft oder auch schon 
wii.hrend seines Studiums an diese Moglichkeit denkt (Wirtschaftslehre 
als Wahlfach in der Hauptpriifung). Drittens ist nicht zu iibersehen: 
daB ja ein Teil der Technik-Ingenieure, die sich einer wirtschaftlichen 
TiLtigkeit zuwenden wollen, in Zukunft eben jene sind, die den - ab
gekiirzten - Weg des Studiums: Wirtschaft mit Technik gehen werden. 

Bleibt der erste Einwand: die Wirtschafts-Ingenieure sind keine 
Ingenieure. Sie segeln unter einer falschen Flagge, gewissermaJ3en' als 
Hochstapler, indem sie sich als Ingenieure bezeichnen. Nun ist es 
allerdings nicht so, daB die Absolventen sich selbst als Ingenieure be
zeichnet haben; auch amtlich ist die Bezeichnung nicht verwendet 
worden. Oben habe ich ausgefiihrt, daB die Bezeichnung: Wirtschafts
Ingenieur mehr von auJ3en her in die ETorterungen hineingetragen 
worden ist. Erstmalig hat sie Riedler - wohlgemerkt ein Tech
niker - fiir einen Studientyp verwandt, der noch nicht feststand, 
den er trotzdem mit Leidenschaft bekampft hat. Wenn die Ab
solventen wirklich Wirtschafts-Ingenieure genannt werden, so ist das 
eine kurze und treffende Bezeichnung, die man finden kann; vor allem 
ist zu beachten, daB Wirtschafts-Ingenieur noch nicht heiBt: Techniker 
oder Ingenieur schlechthin. Vielmehr solI mit der Bezeichnung: 
Wirtschaftsingenieur angedeutet werden, daB sie eben nicht Tech
niker oder Ingenieure schlechthin sind, sondern Wirtschafter, die auch 
iiber technische Kenntnisse verfiigen. Der Name: Ingenieur-Kauf
mann, wie ihn Wilhelm gebraucht, bringt diese Eigentiimlichkeiten 
vielleicht noch schiLder zum Ausdruck; trotzdem moohte ich einer 
Anderung der Bezeichnung nicht das Wort reden, da sich der "Wirt
schafts-Ingenieur" schon eingebiirgert hat. 1m iibrigen dad man nicht 
iibersehen, daB es sich schlieBlich nur um eine Frage der Nomenklatur 
handelt, die durchauS nicht so wichtig ist, wie es manchmal nach der 
Art der gefiihrten Diskussion zu sein scheint 1. 

Anerkennung des Leistungsstandpunktes: Die Handelshochschule miisse zur 
Abwehr eine neue Orientierung ihres Bildungsziels fordern, die Industriebetriebs
lehre starker ausbauen, durch Zusammenarbeit mit den Technischen Hochschulen, 
eine Klarung iiber die Behandlung der Grenzgebiete zwischen Technik und Wirt
schaft anstreben u. dgl. 

Die gleichen Gedanken finden sich in dem Aufsatz von Diplomkaufmann 
W. Bohme (Deutsche Bergwerks-Zeitung vom 28.7.28): Liicken im Handels
hochschulstudium, in dem noch weitere Vorschlage iiber die Ausgestaltung des 
Lehrplanes gemacht werden. Der hier zum Ausdruck kommende Standpunkt 
des ehrlichen Wettbewerbs zwischen den Hochschulen ist m. E. der einzig richtige, 
und es ware eine gute und fiir die deutsche Wirtschaft zutragliche Folge, wenn 
durch das neue Studium an den Technischen Hochschulen Berlin, Miinchen und 
Dresden ein verscharlter Ansporn zu einem Wettkampf verschiedener Hochschul
typen um die beste Art der wirtschaftlichen Ausbildung gegeben wiirde. Den besteD 
Erfolg wird derjenige Ausbildungsgang haben, der sich den Bediirfnissen der 
Praxis am besten anpaBt. 

1 Wenn man den - heute so beliebten - Vergleich mit Amerika anst.ellt, 80 
ergibt sich folgendes: . 

1. In Amerika besteht - ahnlich wie an der Technischen Hochschule Berlin 
8* 
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Wie dem auch sein moge: die Verbii.nde der Techniker (und nicht 
nur sie) versteifen sich darauf, daB die Absolventen keine Techniker 
seien, weil in ihrem Studiengang zu wenig Technik enthalten sei. Hinter 
diesen Gedankengangen steht aber noch etwas anderes, was als die 
eigentliche Ursache fiir die Betonung del' Technik anzusehen ist, namlich, 
daB die Absolventen des neuen Studiums nach Ablegung der Diplom
Hauptpriifung - in Berlin - den offiziellen Grad eines Diplom-In
genieurs erhalten. Da die Frage des Titels in den Erorterungen iiber 
den Wirtschafts-Ingenieur eine groBe Rolle spielt, so soll diese "Titel
frage" unter (IV) noch naher beleuchtet werden. Doch sei hier vorweg
genommen: selbstverstandlich muB der akademische Grad, der mit der 
Ablegung einer akademischen Priifung verliehen wird, in gewissem 
Zusammenhang mit dem Studiengebiet stehen, fiir das die Priifung 
gilt. Es geht aber nicht an, Inhalt, Umfang und Abgrenzung des Studien
gebiets einzig und allein nach dem zu verleihenden Titel vorzunehmen. 
MaBstab hierfiir kann nur der Zweck des Studiums, die Richtung der 
Ausbildung sein. Wenn - aus un"ten zu erorternden Griinden - fiir 
die Absolventen der Richtung: Wirtschaft mit Technik der Grad eines 
Diplom-Ingenieurs vorgesehen ist, so ist es nicht richtig, etwa zu fo1gern: 
weil del' Wirtschafts-Ingenieur den Grad eines Diplom-Ingenieurs er
halt, muB in dem Studiengang so und so viel Technik enthalten sein, 
wobei die Frage noch offen bleibt, welcher MaBstab fiir den Umfang 
der Technik iiberhaupt angewendet werden kann. Worauf es ankommt 
ist allein, den Zweck des Studiums (wenn er richtig erkannt ist) sicher
zustellen: dem Wirtschafts-Ingenieur so viel an technischen Kennt
nissen und technischem Wissen zu vermitteln, daB er ein Verstandnis 
fiir technische Arbeit erlangt, mit technischem Denken vertraut wird 
und er technisches Schaffen beurteilen kann. ffiernach muB sich 
Art, Umfang und Abgrenzung der technischen Gebiete fiir das neue 
Studium richten und nicht danach, ob der Absolvent, wie man - zudem 
irrig - aus dem Titel schlieBen will, ein Techniker ist, der er gar nicht 
ist und sein solI. 

Wenn trotzdem gegeniiber dem ersten Plan an der Technischen Hoch
schule zu Berlin das Lehrgebiet der Technik um ein weiteres Hauptfach 
sowie um einige zusatzliche Vorlesungen erweitert worden ist, so ist 
anzuerkennen, daB diese Erweiterung eine gliickliche Ausfiillung von 
Liicken bedeutet. Sie ist nicht nur im Sinne des Studienzweckes zu 
begriiBen, sondern sie halt sich auch noch im Rahmen eines vertret-

(B I b) die Moglichkeit, in den technischen Fachrichtungen (Maschinenbau, Chemie, 
Bauingenieurwesen), sich fiir Wirtschaft und Verwaltung zu spezialisieren. Die 
Aufteilung der Gebiete ist etwa: % Technik, Ya Wirtschaft: So z. B. in Boston. 

2. Es gibt aber auch besondere Fachrichtungen, die vorwiegend Wirtschafts
wissenschaften lehren (% Wirtschaft, Ya Technik), so z. B. an der Universitat 
New-York (Fachrichtung: Industrial engineering). 

3. Die entsprechenden amerikanischen Bezeichnungen sind: 
Industrial engineering - Industrie- (wirtschaftliches) Ingenieurwesen; 
Industrial engineer - Industrie- oder Wirtschafts-Ingenieur; 
Engeenering administration - Verwaltungs-Ingenieur; 
Engeenering economics - Wirtschaftstechnik oder technische Wirtschaftslehre. 
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baren Zeitaufwandes. Doch ist - nach Ansicht aller Beteiligten -
in dem heutigen Studienplan nunmehr das MaB an Technik erreicht, 
das erforderlich ist, um dem Wirtschafts-Ingenieur eine brauchbare 
Grundlage fiir technisches Bestreben zu vermitteln. 

Es ist nicht moglich, wohl auch iiberfliissig, im einzelnen auf die 
verschiedenen Kritiken einzugehen, die einzig und aHein den Ingenieur
standpunkt betonen, zumal dem Rufe nach "Mehr" an Technik Rech
nung getragen worden ist. Um aber zu zeigen, in welchem MaBe solche 
Kritiken von falschen Voraussetzungen ausgehen und deshalb zu ganz 
unhaltbaren Folgerungen kommen, sollen zwei herausgegriffen und 
etwas naher betrachtet werden. In einem Schreiben 1 fiihrt der ordent
liche Professor an der Technischen Hochschule Breslau Dr.-Ing. 
C. Heinel, zugleich im Namen und als Dekan der dortigen Fakultat 
fiir Maschinenwirtschaft das folgende aus: 

Sowohl fiir den Ingenieur, als auch fiir den Kaufmann ist eine wechselseitige 
Orientierung iiber die spezifischen Aufgaben der einen bzw. andern niitzlich und 
notig. Hierbei sind die Zusammenhange moderner Privat-, Staats-, Volks- und 
Weltwirlschaft zu beriihren, sofern der Dozent sie beherrscht. Die jetzige, nur 
auf der Geschichte und auf Begriffsbezeichnungen aufgebaute sogenannte Volks
Wirlschaftslehre ist nicht geeignet, dem angehenden Ingenieur diese Zusammen
hange zu zeigen. 

Hier spricht der Dekan von den Technik-Ingenieuren; er iibersieht, 
daB es nicht nur eine sogenannte Volks-Wirtschaftslehre, sondern eine 
richtige Volkswirtschaftslehre und vor allem eine Betriebswirtschafts
lehre gibt, die den Technik-Ingenieuren zur Verfiigung gestellt werden 
kann. Der Dekan schreibt weiter: 

Wir sind mit dem verstorbenen Klingenberg der Meinung, daB der Bedarf 
an technisch geschulten, aber dann ausschlieBlich in dem groBen (!) Wirlschafts
leben (!) arbeitenden Mannern nicht so groB ist, daB man ein Heer von jungen 
Leuten durch die Hoffnung auf dereinstige leitende Stellungen zum iiberwiegenden 
Studium der "Wirtschaftswissenschaften" mit etwas technischer Achtelsbildung 
verfiihrt. Mit solcher Halb- und Teilbildung ist der Wirlschaft weder nach der 
technischen noch nach der wirtschaftlichen Seite gedient. 

Der Gehalt an Technik - an den Wochenstunden gemessen -
betragt wie unter IV ersichtlicb ist, iiber 40% des Gesamtstudiums, 
und da anzunehmen ist, daB die Vertreter dieser Facher der Masse auch 
den entsprechenden geistigen Gebalt geben, so stellt die "Achtels"
Rechnung des Dekans offenbar eine Irrefiihrung dar. Von einer Halb
oder Teilbildung kann desbalb nicht die Rede sein, da die Ausbildung 
in der Wirtschaftslehre in griindlicher Weise erfolgen solI. Diese Aus
bildung wird gesteigert um den Anteil der technischen Facher. Da 
es sich hierbei sozusagen um zwei Begabungen handelt, iiber die der 
Studierende verfiigen muB, so wird das "groBte Heer" der jungen Leute 
zweifellos in der einen Begabung: Technik (des Tecbnik-Ingenieurs) 
oder in der anderen Begabung (Kaufmann bzw. Volkswirt an der Handels
hochschule oder Universitat) bleiben. 

Doch Herr Heinel fahrt fort: 
Weil der Ingenieur friiher auf der Schule und in den Werken von Wirtschaft 

und Rechtswesen ferngehalten wurde (warum 1), was sich als Fehler erwies, soIl 

1 Abgedruckt in "Technik Voran" 1927, Nr. 1. 
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jetzt auf einmal das Gros der Wirtschaft und dem Rechtswesen zugefiihrt werden 
und die Technik verwaisen. 

Man beachte: Das Gros der Studierenden solI der Wirtschaft und 
dem Rechtswesen zugefiihrt werden. Und die Technik solI verwaisen ... 
Das schreibt ein Dekan unter Berufung auf seine aintliche Eigenschaft, 
obwohl ersichtlich ist, daB er sich nicht einmal die Millie gemacht 
hat, bis zum eigentlichen Sachverhalt vorzudringen. Nach der Statistik 
verteilen sich die Studierenden der Technischen Hochschule zu Berlin 
im Studienhalbjahr Sommer-Semester 1929 wie folgt auf die einzelnen 
Fachrichtungen (Tab. Seite 119). 

Hiernach betragt der Anteil del' Wirtschafts-Studierenden an der 
Gesamtzahl der Studierenden noch nicht 3%; verglichen mit der am 
starksten besuchten Fakultat fiir Maschinenwesen machen sie knapp 
5% der Zahl der Maschinen-Studierenden aus. 

Der Dekan schlieBt seinen Brief mit folgendem Satz: 1st es gleich 
Wahnsinn, so hat es doch Methode, welch letzteres ich ihm gern be
statige ... 

Ernster ist die Kritik von A. Romer l zu nehmen, die in derselben 
Nummer der Zeitschrift: "Technik Voran" abgedruckt ist. Romer ist 
Diplomkaufmann und Fabrikdirektor und seine Ausfiihrungen werden 
von der Schriftleitung der genannten Zeitschrift als "sehr verstandig" 
bezeichnet. Wie bei Heinel (und vielen anderen) bestatigt Romer 
zunachst den Ausgangspunkt: der Ingenieur muB wirtschaftlich denken 
lernen und ebenso sei es auf der andern Seite keine Frage, daB "der 
Wirtschafter den technischen Geist, daS technische Denken lernen 
muB". (Das ist das Ziel des neuen Studiums: Wirtschaft mit Technik!) 
Romer fahrt nun fort: 

Das geistige Erkennen technischer und wirtschaftlicher Gesetze ist also 
anzustreben, nicht aber meines Erachtens eine Ausbildung von Ingenieuren vor
zugsweise nach der wirtschaftlichen Seite, von Kaufleuten vorzugsweise nach 
der technischen Seite hin. 

Das setzt nun eigentlich aHem die Krone auf, und die Verwirrung 
der Verwirrungen kann nicht mehr waiter gesteigert werden. Jetzt 
wird fiir den, der wirtschaftlich ausgebildet und daneben Technik 
studiel't hat, als Ingenieur bezeichnet, der vorzugsweise nach der wirt
schaftlichen Seite hin ausgebildet ist. Dieser Mann ist doch kein Tech
nik-Ingenieur, sondern ein Wirtschafter, sei es Kaufmann oder Volks
wirt, und der daneben das hat, was Romer selbst als dringend erforder
lich anerkennt: Das geistige Erkennen technischer Gesetze. Von einem 
Kaufmann, der vorzugsweise nach der technischen Seite hin gebildet 
ist, ist mir auch nichts bekannt; gemeint kann hier nur der Fach. 
Techniker, der Technik-Ingenieur sein, der nebenher Wirtschaftslehre 
studiert hat (bzw. konnte, wenn er von dem Wahlfach Gebrauch machen 
W'iirde). So ist denn auch die SchluBfolgerung von Romer falsch, 
die da lautet: Sie sind weder rechte Kau£leute noch rechte Ingenieure. 
Das Gegenteil ist richtig: Die Wirtschafts-Ingenieure sind richtige 
Wirtschafter (auch Kau£leute) mit Kenntnissen in der Technik, und 

1 "Zeitschrift des Verbandes deutscher Diplomkaufleute", Nr. 1, Januar 1927. 



T
ee

hn
is

eh
e 

H
oe

hs
eh

ul
e 

zu
 B

er
li

n.
 

B
es

u
ch

si
i b

e
rs

ic
h

t:
 

S
tu

d
ie

re
n

d
e
, 

H
o

re
r 

u
n

d
 

G
a
st

te
il

n
e
h

m
e
r.

 

A
. 

S
tu

d
ie

re
n

d
e
 

F
ur

 d
as

 W
in

te
rh

al
b

ja
h

r 
w

ur
de

n 
a)

 n
eu

 i
m

m
at

ri
k

u
li

er
t 

b)
 v

on
 f

ri
ih

er
 a

us
ge

sc
h 

S
tu

di
er

en
de

n 
w

ie
de

r 
tr

ik
u

li
er

t.
 

. 
. 

1m
 1

. 
S

tu
d

ie
n

ja
h

r 
" 

2.
 

" 
3.

 
" 

" 
4.

 
" 

19
29

/3
0 

, 
..

. 
ie

de
ne

n 
im

m
a·

 
· .

. 
· 
..

 
· 
..

 
· 
..

 
· 
..

 
In

 h
ii

he
re

n 
S

tu
di

en
ja

hr
e n

 
..

 
Z

us
am

 m
en

 .
.
 

W
in

te
rh

al
bj

ah
r 

19
29

/3
0.

 
(S

ta
n

d
: 

24
. 

Ja
n

u
ar

 1
93

0.
) 

F
a
k

u
lt

a
t 

fi
ir

 

A
U

g.
 

W
is

s.
 

B
au

w
es

en
 

M
as

ch
in

en
w

es
en

 

,.!
:4

 
, 

+>
 

... 
.... 

"
,
-

::l
 

' 
~ 

l~
 

~1
l 

~
 

CD
 

CD
 

.~
 

M
as

ch
in

en
-

S
ch

if
fs

-
~
~
 

II
I 

u.
 S

ch
if

fs
m

a-
..c

I
Q

 

l 
-'" 

In
ge

ni
eu

r-

je
 Q

~
 

1~
 

'8 
sc

hi
ne

nb
au

 
'"

 
CD

 
w

es
en

 
1:

:'"
 

~ 
'"

 
CD

 
CD

 

~.
; 

~
·
E
 

C
l 

M
 

I 
E

 
S 

I 
S

m
 

30
8 

28
 

20
1

21
 

19
8

1 
88

1 
17

2 
12

3
1 

9 
12

 

1 
5 

7 
6 

1 
12

 
13

1 
-

-
44

12
 

30
 

12
5

8 
18

3
1 

90
 

19
1 

20
6

1 
11

 
13

 
38

6 
33

1 
12

6
6 

12
7 

10
6 

18
0 

20
2 

15
 

6 
34

8 
30

 
10

7
6 

13
2

2 
16

0 
21

5
1 

19
3

8 
10

 
11

 
34

1 
25

 
10

4 
8 

12
7 

15
 

26
4 

22
8 

8 
12

 
35

1 
34

 
72

2 
71

 
3 

33
1 

28
9

1 
34

 
23

 

18
5

22
1 

15
2

1
1 

53
4

26
1 

64
0 

31
 

37
4

1 
11

18
1

1 
11

18
56

1 
78

 
I 

65
 

S
to

ff
w

ir
ts

ch
af

t 

~ 
::I

 
~ 

C
he

m
ie

 
..

cI
'"

 
u

n
d

 H
ii

tt
en

-
",

..c
 

..c
 

~
~
 

e'
 

k
u

n
d

e 
CD

 

H
'"

 
~
 

C
h 

I 
H

k
 

3
0

 
33

 
43

8 
17

 

-
8 

21
 

-
46

 
22

 
4

7
7

 
19

 
35

1 
31

 
53

4 
21

 
30

 
38

 
45

6 
9 

20
 

45
 

40
 

13
 

29
 

37
 

88
2 

39
 

1
1

6
0

1
1

1
7

3
 

I 2
73

1
8 1

 1
01

 

:::l
 '" '" 6 ~ ~
 

98
4 

2
6

 

55
 I 

10
27

8
0

 

97
3

18
 

10
14

18
 

93
5 

4 

10
85

 
8 

15
03

4 
77

 
-"

";
""

";
'-

4
 

A
uB

er
d.

 b
eu

rl
au

bt
. 

S
tu

di
er

en
de

 
21

 
13

 
I 

56
2 
I 1

17
 

I 
2 

I 3
47

_ 
L2
~4
 1

 I 
11

 
I 

14
 

I 
24

 
I 

60
 

I 
19

 
I 

8 _
I 9

76
 8

 

B
. 

H
o

re
r 

zu
ge

la
ss

en
 n

ac
h

 
§ 

34
 d

, 
fa

ss
un

gs
st

at
ut

s 
• 

A
uB

er
de

m
 b

eu
rl

au
bt

e 
H

 
8 

4 
38

1 
33

 
-

39
 

45
 

1 
7 

2 
4 

1
4

2
 

5
1

 
2C

02
 

2 
-

3 
5 

-
11

 
9 

-
-

-
-

1 
-

25
 

D
ie

 k
le

in
e
n

 Z
ah

le
n 

be
ze

ic
hn

en
 d

ie
 i

n
 d

er
 v

or
an

st
eh

en
de

n 
g

ro
B

e
re

n
 Z

ah
l 

en
th

al
te

n
e 

A
nz

ah
l 

F
ra

ue
n.

 

i ~ r ~ t ~.
 .,.. r ~ I-
' 

I-
' 

<:C
> 



120 DaB Studium. 

die Technik-Ingenieure sind richtige Ingenieure mit Kenntnissen in 
der Wirtschaft. Falsch ist dann weiter die SchluBfolgerung Romers: 
daB die Wirtschafts-Ingenieure den widscha£tlich denkenden Ingeniem 
ersetzen sollen, und ich stimme mit Romer iiberein, daB auch der 
Ingenieur, der Reprasentant der Technik, wie Romer sagt, "nicht aus 
seiner Sphare abgedrangt wird, sondern daB er in seiner Ingenieur
eigenscha£t Anpassungs£ahigkeit innerhalb der wirtschaftlichen Inter
essen zeigt". Das hat aber nichts mit dem Wirtschafts-Ingenieur zu 
tun, der nicht mehr technisch, sondern eben wirtschaftlich ausgebildet 
ist und entsprechend tatig sein soIl. Und schlieBlich bleibt bestehen, 
daB der Technik-Ingenieur, der "innerhalb der wirtscha£tlichen Inter
essen" tatig ist, eines Tages in Wettbewerb mit dem Wirtschafts
Ingenieur tritt und ganz auf die wirtscha£tliche Tatigkeit (in Einkauf, 
Verkauf, Verbandswesen, Leitung) hiniiberwechseln kann. 

Eine Beachtung verdient hingegen der Hinweis Romers, daB es 
dem Wirtschafts-Ingenieur schwer fallen wird, eine An£angsstellung 
zu erhalten. Natiirlich kommen fiir ihn nicht die Stellungen des Technik
Ingenieurs in Betracht, wohl aber die kaufmannischen und sonstigen 
Stellen, wo wirtschaftliche Arbeit geleistet wird, die der Wirtschafts
Ingenieur besser zu leisten vermag, wenn sie technisches Verstandnis 
voraussetzt. Auch hierbei ist erforderIich, daB sich der junge Wirt. 
schafts-Ingenieur diesen Vorsprung erst erringt: Die Praxis muB und 
wird entscheiden, wer schlieBlich das Rennen macht. 

b) Zusammenspiel der drei Facher: Technik, Wirtschaft und Recht. 
Wenn mehrere Wissensgebiete oder Teile derselben in einem zweck
gesetzten Studienplan vereinigt werden, so Iiegt die Gefahr vor, daB 
leicht Vielwisserei, nicht aber eigentIiche Wissenschaft betrieben wird. 
In der Sitzung vom 8. 3. 1924 fiihrte Sering aus: 

Herr Kollege Aumund hatte die Idee, aus einer TechniBchen Hochschule 
eine Universitat fiir Wirtschaftswissenschaften zu machen. Wir Volkswirte haben 
diesen Plan bekampft; denn er hatte zu einem Sammelsurium von Kenntnissen 
gefiihrt, unorganisch in sich und deshalb unproduktiv. 

Schumacher sagte in derselben Sitzung: 
1st bei einem Normalstudierenden der geistige Magen fassungskraftig ge

Dug, um drei solche Facher (namlich: Volkswirtschaftslehre, Technik und Rechts
wissenschaft) nicht nur in gewissen Resultaten aufzunehmen, sondern diese drei 
verschiedenen geistigen Nahrungsstoffe so zu verarbeiten, daB er selbstandig 
mit ihnen zu arbeiten vermag ..... Die ungeheure Gefahr, daB der Dilettan
tismus groBgezogen wird. 

Gug genhe i mer fiihrte in derselben Sitzung aus, daB die Wirtschafter 
die in der Praxis tatig sind, zum Teil als Volkswirtschafter, zum groBen 
Teil als Techniker und Juristen ausgebildet seien. Er fuhr dann fort: 

Wenn Sie heute diese Wissenschaften in einen Plan verquicken, so befiirchte 
ich, daB wir Halbwisser oder Polyhistoren geliefert bekommen. 

Es ist nicht zu untersuchen, welche Plane diese AuBerungen ver
anIaBt haben; hier steht nur in Frage, ob diese Kritiken auch gegen
iiber dem hier in Rede stehenden Studium: Wirtschaft mit Technik 
Berechtigung haben, das an der Technischen Hochschule zu Berlin im 
Jahre 1926 zur Einfiihrung gelangt ist. Da ist zunachst zu bemerken, 
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daB damals (1924) die Betriebswirtschaftslehre, die dem neuen Studium 
einen starken Zug in Richtung des amerikanischen "Management" gibt, 
noch nicht in den Kreis der Erorterungen gezogen war. Es handelt sich 
daher heute sogar um vier Gebiete, wenn man Volkswirtschaftslehre und 
Betriebswirtschaftslehre als besondere Wissenszweige zahlen wjll: Diese 
beiden und Technik und Recht. Deshalb ist besonders erforderlich, 
auf die Gefahren zu achten, auf die die drei Redner in der Sitzung 
vom 8.3.1924 hingewiesen haben. Zur Vermeidung eben dieser Ge
fahren ist das neue Studium so aufgebaut worden, daB nicht - wie 
das vielfach zum Ausdruck gekommen ist - die vier Facher in gleicher 
Weise nebeneinander gestellt worden sind, sondern daB sich das Studium 
in erster Linie auf die Wirtschaftslehre bezieht, wobei sich dann der 
Studierende nach der Vorpriifung entscheiden kann, ob er sich mehr 
v 0 I k s wirtschaftlich oder bet r i e b s wirtschaftlich aus bilden will. Der 
Unterschied der in einem und im andern Fall zu horenden Vorlesungen 
ist nicht unbetrachtlich. Ein festes Kernstudium ist durchaus vor
handen: Einer der beiden Zweige der Wirtschaftswissenschaft, die an 
sich an der Technischen Hochschule zu Berlin als Lehrfach vollkommen 
gleichwertig nebeneinander stehen, von denen aber im Ausbildungsgang 
des einzelnen Studierenden der eine oder der andere Zweig stark zuriick
tritt, um eine griindliche Schulung auf dem Schwestergebiet zu er
moglichen. 

Das Studium der Wirtschaftslehre wird dann durch Rechtslehre 
und Techniklehre ergiinzt. Da iiber den Umfang, die Art und Ab
grenzung von Technik schon haufig gesprochen worden ist (und gleich 
noch zu sprechen sein wird), so solI an dem Beispiel des Rechts ge
zeigt werden, wie die Erganzung zu verstehen ist. 

Fiir die Rechtslehre sind etwa 3-4 Stunden je Semester in Aus
sicht genommen. Es handelt sich hierbei um rechtliche Dinge, die man 
vielleicht als "Wirtschaftsrecht" bezeichnen konnte, d. h. nicht Wirt
schaftsrecht in dem heute hier und da iiblichen Sinne einer Zusammen
fassung fiir Lehrzwecke von Gesetzen, die anderswo nicht unterzu
bringen sind, wie z. B. die Preistreiberei-Verordnung, die Kartell
verordnung usw. Es handelt sich hier vielmehr um Wirtschaftsrecht 
im Sinne einer Zusammenfassung der rechtlichen Materien, die fiir 
den Kaufmann oder fiir den in der offentlichen Wirtschaft Tatigen 
besonders praktisches Interesse haben. Das laBt die Auswahl klar er
kennen. Der Betriebswirt z. B. hOrt Grundziige des BGB. (Allgemeiner 
Teil, Schuldrecht, Teile des Sachenrechts, nicht: Familienrecht und 
Erbrecht) sowie Grundziige des offentlichen Rechts (Staatskunde und 
Verwaltungskunde), Handelsrecht, Wechsel- und Scheckrecht, Patent
und Urheberrecht, Arbeitsrecht und Steuerrecht. Fiir den Volkswirt 
wird auf Staats- und Verwaltungsrecht verstarktes Gewicht gelegt. Das 
sind Dinge, die offenbar nicht auf eine formal-juristische in Methode 
und Wissen geschlossene Bildung hinzielen, sondern es sind diejenigen 
Teile aus der Rechtslehre herausgegriffen, die fiir den Kaufmann oder 
Volkswirt taglich praktisch in Betracht kommen (wenn sie auch nicht 
zu seinem taglichen "Handwerkszeug" gehoren). 



122 Das Studium. 

DaB der technische Wirtschafter spater der Unterstlitzung des Fach· 
juristen entraten konnte, kommt selbstverstandlich nicht in Frage. 
Es ist keine juristische Ausbildung, sondern eine Erganzung der kauf
mannisch-betrieblichen und der volkswirtschaftlichen Schulung nach 
einer praktisch allerdings sehr wesentlichen Seite hin. Jeder Kauf
mann muB liber das Recht vom Kauf, liber die Sicherungsgeschii.fte, 
die Rechtsverhaltnisse des Wechsels, die Normen des Arbeitsrechts 
und des Steuerrechts Bescheid wissen - oder es ist ein schlechter 
Kaufmann. Es solI dem Wirtschafter nur soviel Rechtswissen mit
gegeben werden, daB er beurteilen kann, wann er einen juristischen 
Fachberater notig hat. Es leuchtet ein, daB gerade fiir den Leiter 
kleiner und mittlerer Betriebe, die einen Fachjuristen nicht haben, 
gewisse juristische Kenntnisse au.Berordentlich wertvoll sind. Ich 
mochte sogar noch weiter gehen und mit Rlicksicht darauf, daB das 
ganze Wirtschaftsleben doch in Rechtsnormen eingefaBt ist, so daB 
dem kaufmannischen und unternehmerischen Betatigungsdrang feste 
Grenzen durch das Recht gesetzt sind, - cum grano salis - sagen, 
daB ein Kaufmann ohne Kenntnis der Rechtssatzung wie ein Ingenieur 
ohne Kenntnis der Naturgesetze ist. 

trbrigens hahen die Priifungsplii.ne der "neuen" kaufmannischen 
Diplom-Priifungsordnung auch einen gewissen polyhistorischen Ein
schlag bekommen. Aber schon das alte kaufmii.nnische Diplom sah 
4 Priifungsfacher vor, etwa BetriebswirtBchaftslehre, Volkswirtschafts
lehre, Recht und ein Wahlfach, das z. B. aus Technologie bestehen 
konnte. Bemerkenswert ist, daB von dieser letzteren Moglichkeit 
wenig Gebrauch gemacht worden ist, vielleicht waren auch die Aus
bildungsmoglichkeiten der Handelshochschulen in dieser Beziehungnicht 
so beschaffen, daB das Nebenstudium der Technologie sehr fruchtbar 
hiitte sein konnen. Aber wesentlich ist doch, daB grundsatzlich die 
Moglichkeit bestand, mit einer wirtschaftswissenschaftlichen Grund
ausbildung gewisse juristische und technologische Kenntnisse zu ver
einigen. Der Unterschied gegenliber dem Studium: WirtBchaft mit 
Technik an der Technischen Hochschule zu Berlin besteht dann nur in 
dem Umfange und da ist es ein Vorzug, daB dieses sich nicht mit wenigen 
Stunden begniigt, sondern der Technik in zweckmii..Biger Auswabl mehr 
als ein Drittel der gesamten Vorlesungen und trbungen zugesteht. 
Darunter brauchen die anderen Facher nicht zu leiden. Denn das 
neue Studium an der Technischen Hochschule zu Berlin nimmt minde
stens 8 Semester in Anspruch (auBerdem noch die obligatorische Praxis 
von mindestens 1 % Jahr) , wahrend das Handelshochschul-Studium 
friiher in 4, neuerdings in 6 Semestem absolviert werden kann. DaB der 
Weg, den die Technische Hochschule zu Berlin eingeschlagen hat, grund
satzlich nicht falsch ist, zeigen die neuerlichen Bestrebungen der Handels
hochschulen bzw. der Wirtschafts-Universitaten (Koln, Frankfurt), 
die technische Seite der Ausbildung in Zukunft starker zu betonen. 
Immerhin bieten hier, wo es doch gerade auf das praktische trben, 
das Laborieren, Experimentieren und Zeichnen ankommt, die Tech
nischen Hochschulen mit ihren ausgebauten Lehreinrichtungen um soviel 
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bessere Schulungsmoglichkeiten, daB der technische Einschlag hier eine 
starkere und bessere Durchschlagskraft haben muB als in anderen 
Hochschulen. 

In dem Studium: Wirtschaft und Technik ist also bewuBt die Gefahr 
vermieden worden, daB aus einer bloBen Anhaufung von Wissens
gebieten so etwas wie eine Halbbildung entsteht. Es ist mir deshalb 
nicht ganz klar geworden, was gemeint ist, wenn Franz in seiner jiingsten 
Veroffentlichung 1 (ziemlich unvermittelt und ohne Zusammenhang mit 
voraufgehenden Ausfiihrungen) sagt: "Mit der Charlottenburger Studien
einrichtung ist das bekampft und zerschlagen worden, was seit 10 Jahren 
wieder als ein hohes Ziel gepriesen wird: die Universalitat der Bildung." 
Es will mir auch scheinen, als ob dieser Ausspruch in Widerspruch 
mit seinen friiheren Ausfiihrungen steht. In der Sitzung vomS. 3. 1924 
hatte Franz das einleitende Referat iibernommen und dabei folgendes 
ausgefiihrt: 

Wir sind im AussehuB naeh langen Beratungen zu dem Ergebnis gekommen, 
daB es an der Zeit ware, auf den alten Grundsatz zuriiekgehend, eine Studienc 
einrichtung miigliehst in Verbindung mit der Universitat zu Bchaffen. 

Der VorseWag des AusschuBses lautet: "Der Herr Minister pp. beauftragt 
und ermachtigt die Technischen Hochschulen, eine Studieneinriehtung zu Bchaffen, 
die in einer Resolution der PreuBischen Landesversammlung 1919 ,zur Ermiig
liehung eines vollen volkswirtschaftlichen Berufsstudiums mit. EinschluB tech
nischer Bildungselemente' verlangt wurde. leh glaube, das Ziel, auch die Aus
fiihrung und der Weg sind damit ziemlich deutlich gemacht." 

Nach diesen Ausfiihrungen erklarte Sering gegeniiber friiheren 
Planen: 

Aber was Herr Professor Franz will, ist etwas anderes. Es handelt sich nicht 
,um die Ausbildung von Menschen, welche die Technik und Nationaliikonomie 
gleichmaBig beherrsehen. Herr Professor Franz will die Ausbildung von Volks
wirten unter Nutzbarmachung der beiden historischen Schulen, der Universitaten 
und der Teehnisehen Hochschulen. 

Ahnlich stellte Schumacher fest: 
Ich miiehte meine Befriedigung aussprechen, daB diejenigen unklaren Plane, 

die in dem Schlagwort zusammengefaBt wurden, die Teehnisehe Hoehsehule zu 
einer Hoehschule fiir Technik und Wirtschaft umzugstalten, die praktisch darauf 
hinausliefe, "Wirtschafts-Ingenieure" auszubilden, dilettantisehe Bestrebungen, 
die mir erhebliche Bedenken zu haben schienen, aufgegeben zu sein seheinen. 

Diesen klar formulierten Auffassungen ist nicht widersprochen 
worden. Daraus geht aber hervor, daB die von Franz in seinem Referat 
geforderten Bestrebungen sich weitgehend mit dem decken, was tat
sachlich spater eingericbtet worden ist. (Ich mtichte hier bemerken, 
daB ich an der in Rede stehenden Sitzung nicht teilgenommen habe 
und jetzt beim Nachlesen des Protokolls erst auf diese Dinge stoBe.) 
Franz fahrt in seinem Referat fort: 

Den erstgenannten Teil dieses Unterriehts, der sich aueh iiber die 8 Semester 
hinauszieht, genau so wie der andere Teil, hoffen wir an der Universitat und durch 
Lehrer der Universitat, soweit nieht die hier vorhandenen Ordinarien und son
stigen Lehrer fiir das geisteswissensehaftliche Gebiet ausreichen, erteilen zu lassen. 

Der zweite Teil, der naturwissenschaftlieh·technologische, wird von Lehrern 
der Technischen Hochschule durehgefiihrt, und zwar in einer neuen, fiir den be-

1 Das Techniker.Problem, Berlin 1929, S. 30. 



124 Das Studium. 

stimmten Zweck erst aufzubauenden Lehre der gesamten Technik in groBer Zu
sammenfassung, ein Unterricht, der auch den iibrigen Studierenden der Universi
tat, insbesondere den jungen Juristen und Nationalokonomen, zuganglich sein muB. 

Wir haben uns die Moglichkeiten genau angesehen und sind zum Ergebnis 
gekommen, daB unsere Studierenden der neuen Fachrichtung neben dem an der 
Universitat gebotenen Unterricht, den wir in ungefahr der gleichen GroBe bei
behalten wollen, wie es fiir zukiinftige Diplomvolkswirte fiir notig gehalten wird, 
auch den geplanten naturwissenschaftlich-technischen Unterricht besuchen konnen. 

Diese Gesichtspunkte sind in der neuen Studieneinrichtung ver
wirklicht, nur mit dem Unterschied, daB die Betriebswirtscha£tslehre 
hinzugekommen ist - und die zusammen£assende, allgemeine Lehre 
der Technik bis heute noch nicht gescha££en worden ist. 

lch stimme mit dem iiberein, Was Sering weiter zu dem von Franz 
vorgetragenen Plane auBerte: 

Ich kann mir sehr woW denken, daB junge Leute, die auf der Universitat 
eine breite volkswirtschaftliche Bildung erhalten haben, unter Zuhilfenahme der 
dort reich vertretenen Grundwissenschaften, der Philosophie, der Geschichte und 
einiger Jurisprudenz, mit groBem Interesse und Nutzen die nunmehr auf der 
Technischen Hochschule gegebene Moglichkeit wahrnehmen, von Kennern ersten 
Ranges eingefiihrt zu werden in die Prinzipien und wichtigsten Errungenschaften 
der modernen Technik - mehr kann es ja nicht sein. Auf diese Weise wiirden 
sehr brauchbare Beamte nicht bloB fiir die groBen Wirtschaftsorganisationen des 
Reiches, des Staates, der Kommunen, erzogen werden, sondern auch fiirdieimmer 
starker sich ausbauenden Verbande der Unternehmer, besonders in der Industrie. 
Denn sie vereinigen die Schulung, volkswirtschaftliche Zusammenhange zu er
kennen mit einem lebendigen Verstandnis fiir die schOpferische Arbeit in der 
Technik und in der Industrie. 

Das Ziel des neuen Studiums (der volkswirtscha£tlichen Richtung) 
ist dasselbe, das Sering hier aus£iihrt, nur daB die Technik starker 
betont ist als er andeutet. Ferner ist die Moglichkeit hinzugekom~en, 
die Betriebswirtscha£tslehre in den Mittelpunkt des Studiums zu stellen, 
wObei dann nicht nur die allgemeinen Prinzipien der Technik, sondern 
auch die Produktionsprozesse, das Betriebsleben, die Werkstoffe, kurz 
alles, womit der praktische Kaufmann spater in lebendige Beriihrung 
kommt, eine Rolle spielt. Ein Unterschied ist allerdings da, aber der 
ist nicht grundsatzlicher Natur. Anstatt daB die Wirtschaftswissen
schaft an der Universitat betrieben wird - fiir Betriebswirtschafts
lehre ware das nicht moglich - und die Studirenden die technischen 
Facher an der Technischen Hochschule hospitieren, ist der Standort 
jetzt die Technische Hochschule, wo aIle technischen Vorlesungen, 
Dbungssale, Laboratorien sowie die Grundvorlesungen in Betriebs
wirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre vorhanden sind, die durch 
Hinzunahme von Vorlesungen an der Universitat erganzt werden konnen. 

Zum SchluB sei noch elwahnt, daB Aumund die Au£fassung von 
Sering, als ob er (Aumund) eine Vereinigung von Technikern und Wirt
scha£tern in einer und derselben Person ge£ordert habe, noch in der
selben Sitzung als ein MiBverstandnis bezeichnete. Aumund sagte: 

Ich habe nur die Ausbildung von Volkswirtschaftlern (heute ist hinzu
zusetzen: und von Betriebswirtschaftlern) verfolgt und habe einen technischen 
Einschlag gewiinscht, soweit er sich fiir die Volkswirtschaftler ermoglichen liiJ3t. 

Als einzigen Unterschied zwischen seinen Planen und dem von Franz 
vorgetragenen SenatsbeschluB bezeichnete Aumund damals das tak-



Das Studium Wirtschaft mit Technik. 125 

tische Vorgehen. Aumund wollte urspriinglich eine Zusammenarbeit 
mit der Handelshochschule, Franz mit der Universitat. Da beide Ver
Buche nicht zum Ziele gefiihrt haben, so blieb - wenn man nicht die 
an sich fruchtbare Idee iiberhaupt fallen lassen wollte - nur die Er
richtung eines Sonderstudiums an der Technischen Hochschule iibrig, 
was geschehen ist. 

e) Die teehnisehen Faeher insbesondere. DaB insbesondere auch die 
Ausgestaltung und die Ausstattung der technischen Facher von der 
Kritik aufgegriffen wurde, War vorauszusehen. Wie schon erwahnt, 
sind bierzu einige ,,"Obersichtsvorlesungen" verwendet worden, in erster 
Linie deshalb, weil die so viel empfohlene "Allgemeine" oder "Zu
sammenfassende" Technik-Lehre nicht vorlag. Nun liegen die Dinge 
durchaus nicht so, daB diese Vorlesungen nur oder auch deshalb ab
zulehnen seien, weil es sich um Spezialvorlesungen fiir Facbingenieure 
handele. Wie sind die Tatsachen? 

Die Vorlesungen in Physik und Chemie decken sich mit den ent
sprechenden Vorlesungen der Studierenden des Maschinenbaufaches. 
Es ist aber zu beriicksichtigen, daB Physik und Chemie in der fiir die 
Mascbinen-Ingenieure gelesenen Form keine eigentlichen Spezialvor
lesungen darstellen. Sie sind nicht fiir Physiker und Chemiker bestimmt, 
sondern als naturwissenschaftliche Grundlage der Ingenieure gedacht. 
Darum ist wohl kaum ein Bedenken dagegen vorhanden, auch die 
Wirtschafts-Ingenieure in dieser Weise mit den naturwissenschaft
lichen Grundlagen bekannt zu machen. Ich wiiBte auch nicht, wie man 
die Sonderart des Wirtschaftsstudiums gerade bei Physik und Chemie 
beriicksichtigen konnte. Dennoch ist die Einrichtung getroffen worden, 
daB die Studierenden der Fachrichtung: Wirtschaft eine geringere Zahl 
von "Obungen zu machen haben, um die fiir die Priifung erforderliche 
Bescheinigung zu erhalten. 

Mechanik und Konstruktionselemente wird fiir die Wirtschafts
Ingenieure in derselben im Umfang beschnittenen Form gelesen wie 
fiir Bergleute. Nun ist gerade diese Vorlesung so ausgerichtet, daB 
sie durchaus fiir die Wirtschafts-Studierenden paBt und zugleich auch 
den Bergleuten als Grundlage dienlich ist. Wenn demgegeniiber all
gemein behauptet wird, die "Obersichtsvorlesungen seien Spezialvor
lesungen fiir die Facbingenieure und konnten von den Wirtschafts· 
Studierenden nicht verstanden werden, so trifft ein Bolcher Einwand 
fiir diese Vorlesung sicherlich nicht zu. Dasselbe ist der Fall bei der 
Vorlesung iiber Grundlagen der Elektrotechnik, die gleichfalls ur
spriinglich fiir die Bergleute eingerichtet worden ist. 

In Hoch- und Tiefbau passen sich nicht die Vorlesungen, wohl 
aber die "Obungen der Eigenart des wirtschaftlichen Studiums an. Doch 
konnte bier vielleicht noch eine Verbesserung herbeigefiihrt werden, 
(die inzwischen eingeleitet ist). 

Lediglich das fiir die Hauptpriifung vorgesehene Priifungsfach: 
Kraft- und Warmewirtschaft wird aus Vorlesungen gebildet, die in 
erster Linie fiir die Fachtechniker bestimmt sind. Doch ist bier bei zu 
beriicksichtigen, daB diese Vorlesungen nach den vorerwahnten Vor-
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lesungen gehort werden, also gewisse technische Grundlagen schon vor
handen sind. lmmerhin wird zuzugeben sein, daB hier fiir den Stu
dierenden gewisse Schwierigkeiten entstehen, die aber leicht zu be
heben sein werden. Es ware auch zu erwagen, ob nicht Kraft- und 
Warmewirtschaft in der fiir Bergleute zugeschnittenen Form zugelassen 
werden konnte. 

SchlieBlich ist noch zu erwahnen, daB Hohere Mathematik in einer 
Einfiihrungsvorlesung, neben der eigentlichen Finanzmathematik, spe
ziell fiir Wirtschafts-Ingenieure gelesen wird. 

Man sieht also, daB die Annahme, es handele sich allgemein urn 
wahllos zusammengefiihrte Spezialvorlesungen aus der Fachtechnik, 
den Tatsachen nicht entspricht. lch habe - natiirlich als Laie -
von diesen Vorlesungen stets den Eindruck gehabt, daB sie - wenn 
sie auch vielleicht nicht die volle Geschlossenheit und Systematik der 
noch nicht vorliegenden Allgemeinen Technik-Lehre aufweisen - doch 
fUr die Zwecke des neuen Studiums durchaus geeignet sind, und ich habe 
immer die Meinung vertreten, daB einige von ihnen vielleicht den 
Mutterboden fiir die Allgemeine Technik-Lehre bilden konnten. 

Und schlieBlich ist zur Vervollstandigung des technischen Unter
richts neben der obenerwahnten Vorlesung: Mechanik und Konstruk
tionselemente (urspriinglich fiir Bergleute) eine Parallel-Vorlesung mit 
dem gleichen Titel geschaffen worden, die speziell fiir die Wirtschafts
lngenieure bestimmt ist, in der Weise, daB die Studierenden zwischen 
einer "V'bersichts"-Vorlesung (die keine ist) und einer eigens fiir sie 
bestimmten Vorlesung wahlen konnen. 

Was die "Zusammenfassende" Lehre der Technik anlangt, so wird 
sie in merkwiil'diger itbereinstimmung von allen Kritikern gefordert. 
DaB sie von Franz als Grundlage der in seinem Referat geforderten 
Ausbildung von Volkswirten gemacht worden ist, wurde bereits er
wahnt. Neuerdings hat Rom berg auf der Tagung des Verbandes deut
scher Diplom-Ingenieure 1 ausgefiihrt, daB man jetzt mit dem ziffern
ml:i.Bigen Anteil der Technik e / 3) an dem Studiengang der Volkswirte 
mit technischem Einschlag zufrieden sein konne (womit sich der Ein
spruch des Verbandes gegen die Verleihung des Grades als "Diplom
Ingenieur" erledigt). Doch komme es (nach Romberg) nicht allein auf 
den ziffernmaBigen Anteil der Technik an, sondern auch auf die zweck
maBige Durchfiihrung der technischen Lehre an, "die in der Form 
einer grundlegenden Zusammenfassung der gesamten Technik geboten 
werden muB". Romberg fiihrt weiter aus, daB diese Lehre notwendig 
sei, wenn del' angehende Volkswirt das weite Gebiet im ganzen iiber
schauen und die "Eigenart des technischen Denkens und Schaffens 
in sich aufnehmen will". Hierzu ist zu bemerken, daB dem Technik
Ingenieur zur Zeit auch keine Gelegenheit geboten ist, das "weite Gebiet 
der Technik im ganzen zu iiberschauen", und daB del' zweiten Forderung 
durch Art und Umfang der technischen Vorlesungen und itbungen 
durchaus Geniige getan ist. 

1 Technik und Kultur, S.203, VOID 15.11.1927. 
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Auch Krus pi 1 weist bei seinen Kritiken immer wieder auf die All
gemeine Technik-Lehre hin, wobei er nicht unterlii.Bt, an den schon 
von Riedler (und Franz) betonten Weg zu erinnern, daB sich zwei 
oder drei Professoren zusammensetzen sollten, um durch gemeinsame 
Arbeit die neue Lehre ins Leben zu rufen. Doch werden nahere An
gaben dariiber, wie diese Lehre aussehen solI, auch von ihm nicht 
gemacht. Franz 2 fordert statt der Teilung in viele Fachrichtungen 
und spezielle Facher eine Zusammenfassung beispielsW'eise nach dreiLehr
gebieten: Mechanische Technik, Chemie und Bauwesen. Dann miiBten 
diese Lehrgebiete wieder zu einer Einheit zusammengefiihrt werden, 
so daB der einzelne Studierende den Vberblick iiber das Ganze der 
Technik erhalte. Franz hat bei diesen Ausfiihrungen allerdings in 
erster Linie technische Vorlesungen im Sinn, die ap. der Universitat, 
z. B. von den zukiinftigen Lehrern und Richtern, gehort werden sollen. 
Ich weiB daher nicht genau, ob diese Ausfiihrungen auch fUr die Zwecke 
des neuen Studiums an der Technischen Hochschule zu Berlin gelten 
sollen. 

Trotzdem moohte ich an dieser Stelle zu der Allgemeinen Technik
Lehre noch das Folgende nachtragen: zunachst darf ich wiederholen, 
daB ihr Erscheinen auf das warmste zu begriiBen ware. Es wird von 
ihrer Ausgestaltung abhii.ngig sein, ob sie fiir die Ausbildung der Wirt
schafts-Ingenieure allein ausreichend sein wird. Wenn man von der 
Kennzeichnung: "Allgemeine" oder "Zusammenfassende" Lehre auf 
ihren Inhalt schlieBen darf, dann moohte ich feststellen, daB eine nur 
"Allgemeine" Lehre fiir die Ausbildung nicht geniigt. Ich gehe also 
in dieser Beziehung weiter als diejenigen, die das Heil allein in dieser 
Lehre sehen. Denn mit diesen "Allgemeinen Grundlagen" ist den Wirt
schafts-Ingenieuren nicht gedient, auch wenn sie noch so sehr in die 
Breite gehen, sich also iiber das ganze Gebiet der Technik erstrecken. 
Auch Frolich 3 macht darauf aufmerksam, daB die zusammenfassende 
Lehre nicht enzyklopadischen Charakter annehme diirfte, weil 
sonst der Studierende die Technik als eine sehr einfache Sache ansehen 
konnte. Es ist vielmehr erforderlich, daB an einer Stelle der Technik 
eine Fiihrung bis zum sachlichen Kern notig ist, wo nicht mehr iiber die 
Dinge, sondern von den Dingen gesprochen wird. 

Als ein solches Fach, das typisches Ingenieurdenken verkorpern 
soIl, ist zurzeit im Studienplan der Technischen Hochschule zu Berlin 
das technische Zwangsfach der HauptprUfung: Kraft- und Warme
wirtschaft gedacht, das auch mit Riicksicht auf die heute aktuellen 
Probleme ausgewahlt wurde. Man konnte einwerfen, es sei unzu
reichend und zwecklos, wenn auf einem verhii.ltnismaBig kleinen Spe
zialgebiet zu tieferen und spezielleren Kenntnissen gefiihrt wiirde. 
Ein solcher Einwand wiirde aber den Sinn dieser spezielleren Teil
einfiihrung verkennen. Der Studierende soll dahin gebracht werden, 

1 Technik Voran, 1926, S.557. 
I "Die Technik als UniverBitatswissenschaft" in "Blatter des Wernigeroder 

Verbandes". November 1926, Nr.6. 
a Technik und Wirtschaft 1926, Heft 1. 
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die Vorstellungswelt eines Ingenieurs voll zu verstehen, fiir seine Art 
des Denkens inneres Verstandnis zu haben. Der weitere praktische 
Zweck soIl der sein, allen spezifisch technischen tJberlegungen zugleich 
eine verniinftige Dosis wirtschaftlicher Erwagungen, gekennzeichnet 
durch die Stichworte: Bedarf, Bedarfsdeckung, Kapital, Kosten, Ertrag, 
Rente, Arbeiterschaft, Lohn, Markt, Finanzierung, Haushaltsplan, 
Absatz, beizumischen. Der technische Stoff ist dabei an sich - ab
gesehen von padagogischen Erwagungen - gleichgiiltig. Es kommt 
nur auf das spezifisch technische Denken, das typische Denken des 
Ingenieurs an, das schlieBlich an jedem Teilgebiet des groBen tech
nischen G:lsamtkomplexes demonstriert werden kann bzw., wie ich 
mir als Laie zu behaupten gestatte, zu demonstrieren sein miiBte. 
Auf dem einen G:lbiet allerdings vielleicht in groBerer Reinkultur als 
auf dem anderen.· 

Vbrigens wird die Allgemeine Technik-Lehre noch in einem anderen 
Sinne verstanden. So will Kruspi 1 eine "organische Verschmelzung 
von technischen, wirtschaftlichen und juristischen Fachern" zu einer 
Einheit, die dem neuen Studium erst die richtige Bedeutung gibt. 
Dem Praktiker liegt dieser G:ldanke einer Verschmelzung sehr nahe, 
weil diese Dinge in der Praxis tatsachlich sehr nahe beieinander liegen, 
ja, im praktischen Handeln zusammenkommen. Aber es ist doch sehr die 
Frage, ob drei so verschiedene Wissensgebiete auch wissenschaftlich, d. h. 
grundsatzlich und systematisch, sich in der Weise darstellen lassen, 
daB fiir die Erkenntnis dabei etwas Verniinftiges herauskommt. Denn es 
solI sich doch um eine "Allgemeine" Lehre dieser Art handeln; allgemeine 
Erkenntnisse findet man auf dem Wege weitgehender Isolierung und 
Abstraktion, nicht aber in der Kombination an sich verschiedener Dinge. 
Dieselben tJberlegungen gelten, wenn man unter Allgemeiner Technik
Lehre nur die organische Verschmelzung von Technik und Wirtschaft 
verstehen will. Wenn Kruspi meint, daB es darauf ankomme: "die 
Grenzgebiete von Technik und Wirtschaft, die Wechselwirkung tech
nischer Voraussetzungen und wirtschaftlicher Folgen, die Bedingt
heiten von Technik und Wirtschaft" darzustellen, so ist das schon 
eine Einschrankung der Bezeichnung: Allgemeine Technik-Lehre; 
hier handelt es sich um die Grenzgebiete von Technik und Wirtschaft, 
deren Bearbeitung durchaus erwiinscht und lohnend ist. Aber selbst 
zugegeben, daB es moglich sei, eine solche Technik-Wirtschaftslehre 
zu schaffen, so wiirde diese Lehre nur eine Erganzungs- und Verbin
dungslehre zwischen Technik und Wirtschaft darstellen, die auch fiir 
rein praktische Ausbildungszwecke weder die eigentliche fachtech
nische noch die wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung iiberfliissig 
macht. 

Dasselbe gilt gegeniiber der weiteren Forderung von Kruspi, neben 
der Lehre von der Technik schlechthin eine Anzahl gemischter technisch
wirtschaftlicher Vorlesungen zu schaffen, me z. B. Energiewirtschaft, 
Wasserwirtschaft, Bauwirtschaft usw. Es kann auf das verwiesen 

1 Technik Voran, 1926, S.123. 
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werden, was oben iiber die Einrichtung solcher Vorlesungen gesagt 
worden ist (S. 82). 

Man wolle nicht miBverstehen: die Anregungen von Krus pi ver
dienen durchaus Beachtung; und es ist in hohem MaBe erwiinscht, 
wenn die Arbeiten in dieser Richtung in Angriff genommen werden. 
Doch wird es sicherlich geraume Zeit dauern, bis etwas Fertiges vorliegt. 
Nur bin ich der Meinung, daB es verfehlt ware, mit der Einrichtung 
des Studiums Wirtschaft mit Technik so lange zu warten, bis aIle diese 
Vorschlage erfiillt sind. Laas1 hat recht: an der Hochschule werden 
Reformen nicht fiir den Tag gemacht, "wir miissen die Sache auf sehr 
weite Sicht einstellen - das ist unser Bestreben -, nicht auf Jahre, 
sondern auf Jahrzehnte". Wenn unter diesem Gesichtspunkt die Ein
richtung des neuen Studiums an der Technischen Hochschule zu Berlin 
erfolgt ist, ohne daB die vielen moglichen und unmoglichen Kombi
nationen in geschlossenen Systemen vorliegen, so darf dabei schlieBlich 
nicht iibersehen werden, daB sich in den Vorlesungen und Dbungen 
reichlich Gelegenheit findet, auf diese Zusammenhange hinzuweisen 
und sie insbesondere in den "Obungen von den Studierenden bear beiten 
zu lassen - wodurch zugleich die Bausteine fiir den Ausbau der Lehren 
zusammengetragen werden. 

d) Die Vorschlage Lippart-Frolich. In zwei Aufsatzen, die sich 
weitgehend erganzen, beschaftigen sich Lippart 2 und Frolich3 mit 
den Planen, die damals iiber die Einrichtung eines Wirtschaftsstudiums 
an der Technischen Hochschule zu Berlin laut wurden. Li ppart geht 
von der Auffassung aus, daB die Technik nicht nur ein Teilgebiet der 
Naturwissenschaften sei, sondern vielmehr die Anwendung der Natur
wissenschaften auf der Grundlage des okonomischen Prinzips, d. h. 
"in der Wirtschaft fiir die Wirtschaft" sei. Der Ingenieur miisse daher 
auch wirtschaftlich denken konnen, insbesondere verlange die Zeit 
nach der Stabilisierung die Beachtung groBter Wirtschaftlichkeit in 
der Industrie. Auch die Verwaltung der Industriebetriebe konne nicht 
mehr gefiihlsmaBig geschehen. Deshalb sei es notwendig, neben der 
konstruktiven und betriebstechnischen Richtung in dem technischen 
Studium eine dritte Fachrichtung zu setzen, eben die Wirtschaftslehre 
mit EinschluB der Technik. 

1m weiteren Verlauf seiner Ausfiihrungen beschaftigt sich Lippart 
vorzugsweise mit dieser Lehre yom Verwalten oder Wirtschaften. Er 
meint, daB es notig sei, den Begriff des Verwaltens in der Anschauung 
des Ingenieurs zu erlautern. Dieser kenne den Begriff des Wirkungs
grades; durch Einfiihrung des "Wert" - und "Kosten" -Begriffs sei der 
(technische) Wirkungsgrad zu dem Wirtschaftlichkeitsgrad zu er
weitern. Hierfiir stellt Lippart folgende Formel auf: 

1 Sitzung vom 8. 3. 1924, S. 24. 
2 G. Lippart, Dr.-lng., Geh. Baurat: lngenieur und wirtschaftliches Denken. 
3 Fr. Frolich, Dipl.-lng.: Der Lehrgang des Studiums der Wirtschafts-

wissenschaften an den deutschen Technischen Hochschulen. Beide Aufsatze in: 
Technik und Wirtschaft 1926, Heft 1. 

Prlon, Wlrtschaftslngenieur. 9 
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W· h fl' hk . d gewonnene Werte 
ll'tsc a t 10 eItsgra = . b hte W t emge rac er e 

Nun miisse es darauf ankommen, den Wert des Bruches zu erhohen: 
entweder durch Verminderung der eingebrachten Werte oder durch 
VergtoBerung der gewonnenen Werte. Lippart erlautert dann - im 
AnschluB an Sc hilling - die Arlen der eingebrachten Werte : Verzinsung 
des Kapitals, Aufwendungen fiir Gebaude und Anlagen, fiir Rohstoffe 
und Hilfsstoffe, fiir Lohne u. a. m. Sieht man genauer zu, dann findet 
man, daB es sich im Grunde um das Schema der Selbstkostenrechnung 
handelt, das hier zum Gerippe der "Wert- und Kostenlehre" gemacht 
wird. Nun ist es sehr wohl moglich nach einer solchen Ordnung die 
Dinge, auf die es ankommt, darzustellen. Doch bedarf es dieses Um
wegs meiner Meinung gar nicht mehr; denn das, was Li ppart (und 
Schilling) wollen, ist tatsachlich Inhalt der Betriebswirtschaftslehre, 
die das industrielle Rechnungswesen mit umschlieBt. Li ppart weist 
selbst darauf hin, daB die einzelnen Glieder dieser Rechnung "viele 
Unterrichtsgebiete" darstellen, wenn man sie mit Beispielen belegen 
will. Das alles trifft auf die Betriebswirtschaftslehre zu, deren Glie
derung und Inhalt oben (S.71) wiedergegeben worden ist. 

DaB es sich tatsachlich um die Betriebswirtschaftslehre handelt, 
geht auch daraus hervor, daB Lippart an einer anderen Stelle sagt: 

Denn es kann sich nicht um einfache tJ'bertragung oder Vereinfachung 
dessen handeIn, was als Volkswirtschaftslehre an den Universitaten zur Zeit 
entwickelt ist . 

. . . sondem auf der Grundlage von Wirtschaftstatsachen werden Zusammen
hange, die sich in dem spateren Arbeitsbereiche des leitenden Mannes in der in
dustrieUen Praxis ergeben konnen, zu erfassen sein." 

Wenn auch hier wieder die Volkswirtschaftslehre zu einseitig ge
sehen ist, so steht doch fest, daB das, was Li ppart betont, tatsachlich 
Aufgabe und Sinn der Betriebswirtschaftslehre ist. Eine andere Frage 
ist, ob die letztere schon in solch vollkommener Form dargeboten werden 
kann, wie es erwiinscht ist. Aber hier gilt, was schon betont worden 
ist, daB man praktisch anfangen muB, um mit der Zeit den hochsten 
"Wirkungsgrad" zu erreichen. 

Nur da vermag ich Li ppart nicht zu folgen, wo er von Schilling die 
Meinung iibernimmt, daB es notwendig sei, in der Ausbildung des 
Ingenieurs mit dem kleinsten Arbeitsplan zu beginnen. Es heiBt wortlich: 

Nur wer die wirtschaftlichen Belange der kleinsten Wirtschaftseinheit er
faUt hat und beherrscht, wird auch diejenigen der hOheren Bereiche eines Vor
arbeiters, eines Meisters, verstehen und die Beziehungen und Aufgaben eines 
Konstruktionsbiiros, einer Einkaufs· oder Verkaufsabteilung voU erfassen und 
wiirdigen konnen. 

Li ppart meint weiter, daB "sich aIle die Fragen, die heute unsere 
groBen Wirtschaftsfiihrer bewegen, letzten Endes auf den Arbeitsplatz. 
auf die kleinste Wirtschaftslehre zuriickfiihren und an ihr in Reinkultur 
studieren lassen". Das ist, so will mir scheinen, ein wenig zu technisch 
gedacht. Ebenso, wenn gesagt wird, daB sich als Kronung des Gebaudes 
die volkswirtschaftlichen Zusammenhange ergeben. Es wurde schon 
(oOOn S.81) darauf hingewiesen, daB sich eine solche Trennung der 
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"Wirtschaft" nicht durchfiihren laBt: Betriebe und Volkswirtschaft 
sind letzten Endes eine Einheit und verhalten sich zueinander wie 
Organe und Organismus. Wohl ist es wissenschaftlich und piidagogisch 
moglich und erwiinscht, eine grundlegende Theorie von der Wirtschaft 
als allgemeine Grundlage sowohl fiir die industrielle Betriebswirtschafts
lehre als auch fiir die Volkswirtschaftspolitik herauszuarbeiten - womit 
man iibrigens schon beschiiftigt ist. 

SchlieBlich verdient noch hervorgehohen zu werden, daB Lippart 
in seinem Aufsatz von den "Diplom-Ingenieuren" spricht, die das 
Studium der Wirtschaftslehre mit Technik absolviert haben. (VgI. 
das Kapitel IV.) 

Frolich beschaftigt sich in seinem Aufsatz vorzugsweise mit den 
technischen Fii.chern in dem Aushildungsgang der Wirtschafts-Ingenieure. 
Bemerkenswert ist jedoch, daB sich Frolich in weitgehender Weise 
den Ausfiihrungen Lipparts iiber die Kosten- und Wertlehre, den 
Wirtschaftlichkeitsgrad sowie iiber die kleinste Arbeitsstelle an
schlieBt. Frolich weist noch einmal darauf hin, daB es sich bei seiner 
Darstellung um die Ausbildung von Personen handele, die in die Vor
gange und Zusammenhange des Produktionsprozesses sowie in der 
Verwertung der Giiter nicht so sehr vom naturwissenschaftlichen, 
sondern vom wirtschaftlichen Standpunkt aus eingefiihrt werden 
sollen - "also um Ausbildung fiir spatere Praxis, sei es in Industrie, 
Handel und Gewer be, sei es in behordlichen Zusammenhangen, wo immer 
ein gewisses MaB von technischen Kenntnissen notwendig oder er
wiinscht ist". Doch schlieBt Frolich eine "mehr theoretisch und vor
wiegend nach der volkswirtschaftlichen Seite hin entwickelte Aus
bildungsgelegenheit" nicht aus; sie konnen ebenfalls von den Tech
nischen Hochschulen geschaffen werden.. Doch spricht er von dieser 
Ausbildung in seinen weiteren Ausfiihrungen nicht. In dem Studien
plan der Technischen Hochschule zu Berlin ist die Moglichkeit vorgesehen, 
daB der Studierende zwischen einer mehr betriebswirtschaftlichen oder 
einer mehr volkswirtschaftlichen Richtung wahlen kann. In beiden 
Richtungen ist jedoch der technische Unterricht gleich. Darin ist 
Frolich recht zu geben, daB es nicht einfach darauf ankommen kann, 
ein paar betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche und juristische 
Facher mit technischen Vorlesungen zu kombinieren. Er meint - im 
AnschluB an Lippart -, daB es eben eine vollig neue Betrachtungs
weise sei: 

Wahrend der Ingenieur bisher gewohnt war, die Technik von der Seite der 
Naturwissenschaften her zu entwickeln, muB nunmehr das Wesen der Technik 
vom Kosten- und Wertbegriff erschlossen werden. 

Ein Blick in den Inhalt der betriebswirtschaftlichen Vorlesungen 
laBt erkennen, daB die Betriebswirtschaftslehre in erster Linie diesem 
Zwecke dient, und daB die Neuartigkeit der Betrachtungsweise wohl 
mehr den Ingenieur angeht, der bis dahin eine andere Ausbildung 
erfahren hat. NaturgemaB wird der wirtschaftliche Unterricht an der 
Technischen Hochschule sich den besonderen Bediirfnissen, die hier 
obwalten, anzupassen haben. Es ist aber etfreuIich, daB auch Frolich 

9* 
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picht iibersieht, daB es hierbei in erster Linie darauf ankomme, "all
gemeingiiltige Gesetze herauszuarbeiten". 

Wie gesagt, beziehen sich die Ausfiihrungen Frolichs in der Haupt
sache auf den technischen Inhalt des Studienplanes fiir Wirtschafts
Ingenieure. Um es vorwegzunehmen: hier laBt sich eine fast voll
kommene Obereinstimmung mit dem an der Technischen Hochschule 
zu Berlin verwirklichten Plan feststellen: sowohl was das Ziel als auch 
die Wege zu diesem Ziel anlangt. "Ober das Ziel sagt Frolich wortlich; 

Die A~sbildung in den technischen Fachern und ihren mathematisch-natur
wissenschaftlichen Grundlagen muB soweit gefUhrt werden, daB die Absolventen 
dieser Fachrichtung im spateren Leben, falls sie zu verwaltender Tatigkeit (im 
Sinne von Geheimrat Lippart) kommen soUten, sich mit Sonderfachtechnikern 
uber deren Arbeiten und Vorschlage verstandigen und sie kritisch beurteilen 
konnen; sie mussen nicht nur die Moglichkeit haben, sich in die technischen Dinge 
einzuarbeiten, sondern auch deren Wert fUr die menschliche Gemeinschaft und 
deren Entwicklung, auch in den technischen Einzelheiten, wurdigen konnen. 

Bei der Besprechung der Vorlesungen und "Obungen, die dieses 
Ziel der technischen Ausbildung sicherstellen sollen, geht Frolich von 
einem Plan aus, der in den Verhandlungen des Hauptausschusses des 
PreuBischim Landtages 1 von dem Berichterstatter Abgeordneten 
Dr. FaBbender vorgelegt worden ist. Da es zugleich von Interesse sein 
diirfte, zu sehen, ob und inwieweit der damalige Plan mit dem in
zwischen verwirklichten Studiengang iibereinstimmt, so soll hier zu
nachst die wortliche Wiedergabe folgen: 

1. Mathematik. 
Als unentbehrliche Grundlage fUr tiefere Einblicke auf vielen Gebieten der 

praktischen Verwaltung. Nicht nur Festigung und Vertiefung der auf den mitt
leren Schulen erworbenen Kenntnisse der niederen Mathematik, sondern auch die 
Elemente der h6heren Mathematik, Differential- und Integralrechnung. Der 
Studierende muB den Funktionsbegriff fest in sich aufnehmen, so daB er in Sonder
fallen seines Berufes sich in schwierigen Aufgaben zurechtfinden kann. 

Der Unterricht muB anders gestaltet werden als derjenige ffir Fachtechniker 
(Konstrukteure) und fUr spatere Mathematiker des Lehrfaches; einzelne Gebiete 
mussen fiir die spateren Verwaltungsbeamten besonders behandelt werden, z. B. 
Statistik, Steuerwesen usw. 

2. Physik und Mechanik. 
Vertiefung des auf den mittleren Schulen in der Physik Gelernten, um einen 

Vbergang zu finden zur Mechanik; diese bildet einen sehr wichtigen Teil der exakten 
Wissenschaften uberhaupt und die Grundlage fiir die mechanische Technik und 
die Bautechnik. 

3. Mechanische Technik. 
Der Inhalt dieses umfangreichsten Teiles der technischen Lehre bezieht sich 

im wesentlichen auf das Maschinenwesen, indem die fUr alle Maschinen in Betracht 
kommenden grundlegenden Kenntnisse vennittelt werden mussen. Insbesondere 
kommt hier in Betracht die Lehre von der Energieumsetzung (z. B. wie die im 
flieBenden Wasser wirkende Energie ffir die Erzeugung von Drehbewegungen in 
den Wassermotoren nutzbar zu machen ist, wie die Warmekraft zu nutzen usw.). 

Der Studierende muB zur Erkenntnis des Wesens der Kraftmaschine (Wasser
kraft- und Warmekraftmaschine) gefuhrt werden, so daB er das gemeinsame und 
unterscheidende aller modernen Maschinenarten (Forder-, Lasthebe-, Arbeits- und 
Werkzeugmaschinen) in sich aufgenommen hat; das alles aber mit dem Ziel-

1 Am 4. September 1925. 
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gedanken der Verwendung der Maschine, nicht im Sinne einer Anleitung zur 
Konstruktion. 

4. Elektrotechnik. 
Uber die in der Physik gegebene Grundlage der Elektrotechnik hinaus wird 

sich der Unterricht mindestens auf die Lehre von Dynamomaschinen als Erzeuger
maschinen, die Stromverteilung und die Verwendung des Elektromotors erstrecken 
miissen. 

5. Bautechnik. 
Zusammenfassende Darsteliung als Lehre der wichtigsten Baustoffe (Stein, 

Holz, Eisen) und ihrer eigenartigen Verbindung zu Mauerwerk, Beton, Eisenbeton, 
die wiederum Grundlagen fiir das Verstandnis von Wohnungsbau, Eisenbahnbau, 
Fabrikbau, Briickenbau usw. bilden. 

6. Chemie und chemische Technologie - chemische Technik. 
Befestigung und Vertiefung der auf den mittleren Schulen behandelten Grund

lagen der anorganischen Chemie; daran anschlieBend Erlauterungen der wich
tigsten Prozesse der chemischen Industrie. 

7. Graphische Methoden. 
Hierunter ist das ganze technische Zeichnen zusammengefaBt, und zwar: 
a) Planzeichnen von Liegenschaften, Feldfluren (fiir Katasterverwaltung und 

Liegenschaftsverwaltung ), 
Bauzeichnen (Darstellung von Gebauden in Grundrissen, Schnitten, Ansichten). 
b) Maschinenzeichnen. 
c) Zeichnerische Auswertung statistischer Ermittlungen. 
d) Graphische Darsteliung von Vorgangen alier Art. 
e) Zeichnungen fiir Propaganda (wirtschaftliche und politische Zwecke). 
Der Studierende solI zunachst Zeichnungen lesen lernen und dann auch solch«:l 

selbst anfertigen. Auch hier kann auf dem Unterricht in den mittleren Schulen 
aufgebaut werden. 

Es wird dann noch ausgefiihrt, daB fiir die zweite Halfte des Studiums ein
gerichtet werden solI ein sogenanntes: 

8. Polytechnisches Seminar, 
zwecks erfolgreicher Ausgestaltung des fiir Ausbildung in Wirtschaft und Ver
waltung in Betracht kommenden Unterrichts. 

Dieses Seminar solI kiirzere und langere Kurse umfassen, zu denen die Fach
lehrer. der einzelnen groBen technisch-wirtschaftlichen Gebiete mit Vortragen 
und Ubungen herangezogen werden sollen. 

Ais Beispiele wurden genannt: 
Das Wohnungswesen in wirtschaftlicher und sozialer Beziehung. 
Der neuzeitliche Stiidtebau. 
Das deutsche Siedlungswesen. 
Die deutsche Wasserwirtschaft. 
Die Elektrizitatswirtschaft der einzelnen deutschen Lander. 
Uberlandkraftwerke und ihre Nutzung fiir die Landwirtschaft. 
Die Maschinen in der Landwirtschaft. 
Die Olgewinnung der Welt. 
Die Nutzung der Kohle und die Farbenchemie usw. 

Weiter sind in Aussicht genommen: 

9. Besichtigungen von Bauwerken, Bauausfiihrungen, Fabriken, 
Hafen usw., 

die durch Vortrage vorbereitet werden und iiber die die Studierenden spater Be. 
richte, schriftlich und miindlich als Ubungen in freier Rede erstatten sollen. 

Unter Beriicksichtigung der kritischen Wiirdigung, die dieser Plan 
durch Frolich erfahren hat, ergibt sich folgendes: 
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1. Mathematik. 
Zwei je dreistiindige Vorlesungen mit "Obungen iiber Mathematik 

fiir die Wirtschaftsstudenten sind inzwischen eingefiihrt worden. Sie 
sollen insbesondere die zum Verstindnis technischer und wirtschaftIicher 
Einrichtungen notigen mathematischen Kenntnisse vermitteln. Dem 
letzteren Zweck dient insbesondere die Behandlung von Fragen der 
mathematischen Statistik (in der Konjunkturforschung, der Wirt
schaftstheorie, der Wirtschafts- und Betriebsstatistik) und der Finanz
mathematik. 

2. Physik und Mechanik. 
Auch die Vorlesungen iiber Experimentalphysik (4 Std.) mit be

sonderen Laboratoriumsiibungen fiir die Wirtschaftsstudenten dienen 
ala Grundla.ge fiir die technischen Vorlesungen. 

3. Mechanische Technik. 
Dieses Gebiet wird in den fiir den ersten Teil des Studiums wich. 

tigsten technischen Vorlesungen iiber "Grundlagen der technischen 
Mechanik und Konstruktionselemente" behandelt, und zwar im wei. 
testen Umfange. FroIich hat in seinem erwahnten Aufsatz das Fehlen von 
Vorlesungen iiber "Mechanische Technologie" bemangelt. Es hat sich 
leider nicht ermoglichen lassen, dies Gebiet zum Gegenstand einer 
weiteren Pflichtpriifung zu machen, wenn man nicht wieder zu einer 
tJberlastung der Studenten (wie sie in einigen anderen Fachrichtungen 
besteht) kommen wollte. Indessen werden die wichtigsten Fragen der 
mechanischen Technologie in den Pflichtvorlesungen iiber Grundla.gen 
der Mechanik und iiber Fabrikbetrieb behandelt. Dariiber hinaus be
steht die Moglichkeit, ,,:Mechanik-Technologie" im gesamten Umfange 
zu studieren und als zweites technisches Wahlfach (vgl. den Priifungs
plan) in der Hauptpriifung zu priifen. 

~ Elektrotechni~ 

Eine die Forderungen des Landtags-Plans und FroIichs beriick
sichtigende Sondervorlesung mit "Obungen iiber Elektrotechnik fiir 
Wirtschafter beginnt im Winter-Semester 1929. Die Kenntnis der 
Grundziige der Elektrotechnik muB der Studierende in einem neu 
eingefiihrten Priifungsfach nachweisen. 

5. Bautechnik. 
Auch fiir Bautechnik sind ebenfalls me fiir Elektrotechnik, die in 

dem urspiinglichen Studien- und Priifungsplan nicht vorgesehen waren, 
Vorlesungen und "Obungen eingerichtet. Zur Vorpriifung sind Arbeiten 
aus diesen "Obungen einzureichen. 

Das schlieBIich vorgesehene Polytechnische Seminar, das ins· 
besondere die Verbindung von Wissenschaft und Praxis p£legen soIl 
und dessen Wirken im Rahmen des Studiums ich ganz hervorragende 
Bedeutung beimesse (vgl. dazu die Ausfiihrungen im Teil C. 2), konnte 
ma.ngels ausreichender finanzieller, raumlicher, personlicher Mittel und 
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Krii.fte bisher nur in bescheidenem Umfange durchgefiihrt werden. 
Es wird aber das dringlichste Bestreben sein miissen, dies Seminar 
(evtl. unter Einbeziehung der wirtschaftlichen Fragen) als wirtschaft
lich-technisches Seminar auszubauen und in den Mittelpunkt des 
Studiums zu stellen. 

Im groBen und ganzen ist also das, was 1925 verlangt und von 
Fro I i c h gutgeheiBen wordenist, in dem Studiengang an der Technischen 
Hochschule zu Berlin verwirklicht worden. Offen bleibt lediglich die Frage 
nach der allgemeinen, grundlegenden Technik-Lehre. Wenn der Bericht
erstatter hieriiber das folgende sagt: 

DaB die technischen Vorlesungen zusammenfassende Vbersichten sein miiBten, 
die die Grundlagen der gesamten mechanischen Technik, der Bautechnik und der 
chemischen Technologie behandeln sollen, 
so verstehe ich den Zusammenhang nicht ganz, denn bei den einzelnen 
Vorlesungen des obigen Plans ist der Inhalt jeweils schon angegeben. 
Sollen diese Vorlesungen zusammenfassende trbersichten sein, oder 
sollen die zusammenfassenden trbersichten daneben stehen ~ Jeden
falls werden die Vorlesungen tatsachlich heute so ausgefiillt, wie der 
Berichterstatter es gewiinscht hat. Und schlieBlich soll noch einmal 
angefiihrt werden, was Frolich zu diesen zusammenfassenden trber
sichten in seiner Besprechung der diesbeziiglichen Vorschlage des 
Berichterstatters macht: 

Es sei davor gewarnt, "daB diese Vorlesungen enzyklopadische Form annehmen. 
Damit ware den Studierenden dieser Fachrichtung nicht gedient, denn sie wiirden 
dazu verleitet, die Technik und die technische Beschii.ftigung als leicht und einfach 
anzusehen und wiirden die Schwierigkeiten des Ingenieurberufes und damit die 
Stellung des Ingenieurs unterschatzen". 

IV. Die Titelfrage. 
Es ist schon erwahnt worden, daB den Absolventen des Studiums 

Wirtschaft mit Technik an der Technischen Hochschule zu Berlin der 
Grad eines Diplom-Ingenieurs verliehen wird. Verwaltungstechnisch 
ist das in der Weise zum Ausdruck gekommen, daB die Fachrichtung 
fiir Wirtschafts-Ingenieure der allgemeinen Diplom-Priifungsordnung 
angeschlossen worden ist (1. April 1927). Diese Regelung hat in Tech
nikerkreisen Befremden und Widers.pruch hervorgerrufen. 

Es sei mir gestattet, hier - der Einfachheit halber - eine Nieder
schrift folgen zu lassen, die sich mit den Einwanden befaBt, die in dieser 
Beziehung laut geworden sind. 

a) Die Ziele. Der Grad "Diplom-Ingenieur" ist mit ErlaB der Prii
fungs-Ordnung yom Jahre 1899 gescha££en worden. Bis dahin wurde 
an der Technischen Hochschule zu Berlin das Diplom als Bauingenieur, 
Maschineningenieur und Hiitteningenieur verliehen. Zur Zeit bestehen 
an der Technischen Hochschule zu Berlin die folgenden Fachrichtungen: 

1. Architektur, 
2. Bauingenieurwesen, 
3. Maschineningenieurwesen, 
4. Elektrotechnik, 
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5. Schiffsbau und Schiffsmaschinenbau, 
6. Bergbau, 
7. Chemie, 
8. Hiittenkunde, 
9. Physik, 

10. Mathematik, 
11. Wirtschaftswissenschaft (Wirtschaft mit Technik). 

Nach Ablegung der Diplompriifung in diesen Fachrichtungen erhilt 
der Absolvent den Grad: Diplom-Ingenieur. 

Wie die aufgezahlten Fachrichtungen zeigen, hat nicht nur eine 
weitere Spezialisierung der Studienrichtungen stattgefunden (Elektro
technik, Schiffsbau und Schiffsmaschinen), sondern es sind auch neue 
Fachrichtungen hinzugekommen: Architektur, Chemie, Physik und 
Mathematik, fUr die gleichfalls der Grad: "Diplom-Ingenieur" verliehen 
W'ird. Diese Entwicklung zeigt, daB die Studienrichtungen iiber die 
urspriinglichen "Ingenieur"-Gebiete hinaus erweitert worden sind. 
Damit ist die Frage, ob sich die Technische Hochschule zu Berlin aus
schlieBlich mit der Technik im engeren Sinne beschaftigen soIl, prak
tisch dahin entschieden worden, daB sie alles das in ihren Bereich zieht, 
was mit der Technik in gewissem Zusammenhang steht. Diese Ziel
ausweitung W'ird iibrigens in letzter Zeit ausdriicklich verlangt; man 
wird ihr auch zustimmen konnen, wenn man dabei im Auge behalt, daB 
das spezifisch technische Ausbildungsziel nicht vernachlassigt wird. 

Nimmt man die sen Standpunkt ein, dann wird man auch die Wirt
schaftslehre an der Technischen Hochschule nicht entbelu:en konnen. 
Technik und Wirtschaft Hegen in der Praxis dicht nebeneinander; sie 
beeinflussen sich gegenseitig, und das eine ist nicht ohne das andere 
moglich. Nun ist es richtig, daB die Wirtschaftslehre bereits an Universi
taten und Handelshochschulen gelehrt wirCl. Es ist aber nicht zu iiber
sehen, daB die Ziele, die die Lehre von der Wirtschaft an Technischen 
Hochschulen verfolgt, andere sind als die Ziele derwirtschaftswissenschaft
lichen Ausbildung an Universitaten. Letztere stellen das Ideal der 
"zwecklosen" Wissenschaftlichkeit starker in den Vordergrund als es 
fiir den praktischen Wirtschafter natig und niitzlich ist. Gegeniiber 
den Handelshochschulen, mit der die Technische Hochschule zu Berlin 
hinsichtlich des praktischen Einschlages der Ausbildung manches ge
meinsam hat, unterscheidet sich die Wirtschaftslehre an Technischen 
Hochschulen durch die starkere Betonung der industriell-technischen 
Probleme. 

"Obrigens sind Mathematik, Physik und Chemie gleichfaIls Wissens
zweige, die an den Universitaten gelehrt werden; an der Technischen 
Hochschule wird auch hier besonders die Anwendung auf die Tecbnik 
beriicksichtigt. 

Der Aufgabenkreis der Technischen Hochschule zu Berlin begriindet 
- wie gezeigt worden ist - die Hineinbeziehung der Wirtschaftslehre in 
den Unterrichtsbetrieb. Doch wird geltend gemacht: wenn dem auch so 
sei, dann rechtfertige dieses Studium noch nicht, daB seine Absolventen 
nach Ablegung der Diplompriifung den Grad eines Diplom-Ingenieurs 
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erhalten konnen. Es ist dargelegt worden, daB der Titel: Diplom
Ingenieur nieht einen Sondertitel darstellt, sondern gerade aus einer 
Vereinheitliehung versehiedener Sonder-Studieneinriehtungen ent
standen ist, und daB diesem allgemeinen Titel neue Sonder-Studien
einriehtungen zugewaehsen sind. Der Grad: Diplom-Ingenieur ist 
gleiehsam die Hausmarke der Teehnisehen Hoehsehule zu Berlin geworden 
(wie etwa der Dr. phil. die Einheitsmarke einer philosophisehen Fakultat 
fiir Mathematiker, Physiker, Chemiker, Philologen, Geologen, Kunst
gesehiehtler ist). Man mag liber die ZweekmaBigkeit soleher "Haus
marken" versehiedener Meinung sein; hier ist entseheidend, daB sie 
nun einmal da sind und daB der Titel: Diplom-Ingenieur eben vorhan
den war, als das Studium Wirtsehaft mit Teehnik eingeriehtet wurde. 

Der Titel: Diplom-Ingenieur sagt also niehts liber die Faehriehtung 
aus und laBt von sieh aus nieht die besondere Art des Studiums er
kennen. Er ist eben keine Berufsbezeiehnung, sondern er gibt lediglieh 
an, daB ein StudiUID (in Mathematik, in Chemie, in Physik nieht an der 
Universitat, sondern) an der Teehnisehen Hoehsehule zu Berlin abgelegt 
worden ist. "Ober seine spezifisehe Ausbildung kann sieh der Berliner 
Diplom-Ingenieur nur dadureh ausweisen, daB er hinzufiigt: Arehitekt, 
Masehineningenieur, Nahrungsmittelehemiker, Physiker, was er in der 
Praxis ja aueh tut. Es ist eben nieht moglieh: dem Titel: Diplom
Ingenieur anzusehen, ob man einen Bauingenieur oder einen Mathe
matiker vor sieh hat!. 

b) Zusammenspiel der drei Facher: Technik, Wirtschaft und Recht. 
Insbesondere wird gegen die Verleihung des Titels; Diplom-Ingenieur 
an die Absolventen der Faehriehtung: Wirtsehaft mit Teehnik an der 
Teehnisehen Hoehsehule zu Berlin eingewendet, daB dieses Studium zu 
wenig "Technik" enthalte. So riehtig es ist, daB das neue Studium der 
Wirtsehaftslehre, weil es dureh die Teehnisehe Hoehsehule gesetzte 
Zweeke erreiehen will, in engster Verbindung mit der Teehnik stehen 
muB, so wenig ist - wie schon oben betont worden ist - der Grundsatz 
anzuerkennen, daB der Umfang an Technik allein bestimmend fiiI die 

1 In einem mit "Ingenieur oder Volkswirt" uberschriebenen und aus Hoch
schulkreisen stammenden Aufsatze im "Tag" yom ... (abgedruckt bei Franz: 
Das Technikerproblem, Berlin 1929, S. 26) wird an die Tatsache, daB die Absol
venten der Fachrichtung: Wirtschaftswissenschaft, "die sich vorwiegend mit nicht
technischen Lehrfachern und nur nebenbei mit Technik beschaftigen" der Grad 
"Diplom-Ingenieur" verliehen wird, die Bemerkung geknupft: "Wir werden 
also in Zukunft Diplom-Ingenieure haben, die Ingenieure sind, und solche, die 
es nicht sind". W enn dann fortgefahren wird: 

" • . .. so wird demnachst die interessant,e Frage aufzuwerfen sein, ob ein 
Absolvent des Charlottenburger Sonderstudiums, der, wie in dem volkswirtschaft
lichen Universitatsstudium, Wirtschafts- und Rechtswissenschaft studiert und 
durch Aufnahme einiger technischer Kenntnisse den akademischen Grad Diplom
Ingenieur erlangt hat, sich auch Ingenieur wird nennen diirfen - oder ob ihm 
dies untersagt werden kann, weil er kein Ingenieur, sondern Volkswirt ist", so 
1st demgegenuber zu sagen, daB der Absolvent nicht ein Volkswirt zu sein braucht, 
sondern auch ein Betriebswirt (Industrieller) sein kann, und daB dann dieselbe 
interessante Frage auch fiir die Mathematiker, Physiker, Architekten und Che
miker aufgeworfen werden kann. 
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Frage sein soIl, ob der Titel: Diplom-Ingenieur gerechtfertigt ist oder 
nicht. Es ist zu wiederholen: nicht die Frage des Titels kann und dar{ 
Art und Umfang der Technik bestimmen, sondern einzig und allein 
Natur und Zweck des neuen Studiums: Wirtschaft und Technik oder 
Wirtschaftslehre mit technischem Einschlag. Trotzdem sei der Frage 
nachgegangen: wie steht es mit der Technik in der neuen Fachrichtung 
Wirtschaftslehre (mit Technik). 

AuBer Physik und Chemie sind mindestens drei Priifungsfacher aus 
dem Gebiet der Technik vorgesehen: Grundlagen der Mechanik und 
Konstruktionslehre, - eine Erganzung des Unten'\i.chts in Elektrotech
nik ist inzwischen erfolgt -, Kraft- und Warmewirtschaft sowie ein 
technisches Wahlfach aus einem an der Hochschule vertretenen Lehr
gebiet. AuBerdem sind, ohne in jedem FaIle besondere Priifungsfacher 
zu sein, in den Studienplan die Vorlesungen iiber Fabrikbetrieb und 
Fabrikorganisation (Schlesinger) sowie iiber Psychotechnik (Moede) 
eingesetzt, ebenso neuerdings ein 4-semestriges polytechnisches Seminar 
(Franz). Vergleicht man diesen Umfang an "Technik" mit den Er
fordernissen in anderen Fachrichtungen, wie insbesondere Mathematik, 
Physik und Chemie, dann steht die Fachrichtung: Wirtschaftslehre 
mit Technik durchaus nicht an letzter Stelle. AuBerdem ist der Stu
dienplan so aufgebaut, daB er eine Beschiiftigung mit weiteren Gebieten 
der Technik vorsieht (vgl. unten: Stundenzahl). 

Auch in der schriftlichen Priifung ist die Technik stark vertreten: 
die Diplomarbeit solI technisch-wirtschaftlicher Art sein, kann aber 
auch eine rein technische sein. 1st sie nicht aus dem Gebiete der Tech
nik, dann ist neben der Diplomarbeit die Durcharbeitung einer tech
nischen Anlage vorgesehen. AuBerdem ist eine technische Klausur
arbeit zu leiBten. 

Stent man eine Rechnung iiber die Zahl der Wochenstunden auf, 
so ergibt sich- folgendes Bild: In dem aufgestellten Studienplan, der 
den Kern des neuen Studiums: Technik, Wirtschaft und Recht enthii.lt, 
ist eine Stundenzahl von etwa 22 in del' Woche angesetzt worden. Das 
ergibt fiir 8 Semester etwa 176 Wochenstunden. Davon entfallen auf 
die Technik (einschlieBlich Physik und Chemie) 72 Stunden = 41% 
der Gesamtzahl, wahrend fiir Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschafts
lehre und Recht zusammen nur 104 Wochenstunden = 59% in Betracht 
kommen. Rein ziffernmaBig gesehen iibertrifft die Technik jedes ein
zelne dieser drei Gebiete wesentlich. Insgesamt halten sich Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre (gleich: Wirtschaftslehre) und Technik etwa 
die Waage. Das Recht tritt - im Normalstudium - etwas zuriick; fiir 
besondere Zwecke (offentliche Verwaltung) kann es besonders gepflegt 
werden. 

Entscheidend ist abel' das folgende: Bei den meisten Fachrichtungen, 
insbesondere Maschinenbau, Elektr:otechnik, Hiittenkunde, wird eine 
Wochenbelastung des Studierenden von 36 Stunden und mehr erreicht. 
Wiirde die neue Fachrichtung diese Stundenzahl oder eine solche in 
Rohe von nur 30 Stunden iibernehmen, so standen fiir jedes Semester 
noch etwa 8-10 Stunden zur Ausfiillung des Stundenplanes zur Ver-
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fugung, in 8 Semestern also 70-80 Stunden. Es ware somit ein 
Leichtes, die Technik um diese Stundenzahl zu steigern, und diese Stun
den ganz oder zum Teil durch Dbungen, Zeichnen, Laboratoriumstatig
keit auszufiillen. Nun geht die allgemeine Meinung - Unterrichtsver
waltung, Studentenschaft, Offentlichkeit - dahin, die Dberlastung der 
Studierenden abzubauen. Das ist in der neuen Fachrichtung: Wirt
schaftslehre mit Technik geschehen, indem dem Studiengang eben nur 
22 Wochenstunden zugrunde gelegt sind. Es geht also nicht an, den Ge
halt an "Technik" in den anderen Fachrichtungen schlechthin als MaB
stab fiir die neue Fachrichtung zu benutzen. Es solI eben fiir das haus
liche Studium, sowohl der Wirtschaftslehre als auch der Technik-Lehre 
mehr freie Zeit zur Verfugung stehen. 

So wird auch der Diplom-Ingenieur der Fachrichtung: Wirtschafts
lehre mit Technik, genau wie der Architekt, der Chemiker und der 
Mathematiker, eine Erlauterung zu seinem Titel geben mussen, wenn 
er seine spezifische Ausbildung naher kennzeichnen will. Diplom
Ingenieur (Wirtschafter oder Wirtschafts-Ingenieur) ist der nachstliegende 
Weg - Abkiirzung Dipl.-Ing. (oec.). Es ist mit ziemllcher Wahr
scheinlichkeit anzunehmen, daB die Absolventen des neuen Studiums 
selbst ein Interesse daran haben, ihre eigentliche Ausbildung, die mit 
der Diplompriifung abgeschlossen hat, in dieser Weise kenntlich zu 
roachen; denn sie haben ja auch andere Ziele fiir ihre spatere Berufs
arbeit, die aber immer auf dem Gebiet: Wirtschaft und Technik 
liegt. 

In einem Schreiben an den Minister yom 29.2.28 schreibt der 
Verband deutscher Diplom-Ingenieure: "Der Verhand ...... , die 
Standesorganisation der technischen Akademiker lehnt diese Volks
wirte abo . . .. ". Man muB hier bei berucksichtigen, was in technischen 
Kxeisen bedeutet: "diese Volkswirte" und wissen, daB an der Tech
nischen Hochschule zu Berlin nicht nur Volkswirte, sondern auch Betriebs
wirte ausgebildet werden, die zum Unterschied von den Absolventen 
der Universitat und der Handelshochschule 2 Semester langer studieren 
und in ihrem Studiengang 40%Technik aufweisen. Der Verband operiert 
auch nicht ganz glucklich, wenn er sich auf die Diplompriifungs-Ordnung 
beruft, wonach es notig ist, daB die Trager des Titels: Diplom-Ingenieur 
sich durch ihr akademisches Studium diejenige Ausbildung in ihrem Fache 
erworben haben, welche eine ausreichende Grundlage fiir eine selbstandige, von 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten geleitete praktische Tatigkeit gewahrt. 

In diesem Hinweis ist nicht die Rede davon, daB sich die Ausbildung 
nun unbedingt auf ein rein technisches Fach beziehen solI; es ist auch 
nicht die Rede davon, daB es sich um die praktische Tatigkeit eines 
reinen Ingenieurs handeln soll. Den angegebenen Kxiterien entspricht 
das neue Studium durchaus: akademisches Studium, Wissenschaft
lichkeit, Befahigung zu selbstandiger praktischer Tatigkeit. 

SchlieBlich fordert der Verband, 
"daB die Technischen Hochschulen die Ausbildung von Wirtschaftern auf der 
Grundlage einer tiefgehenden allgemeinen technischen Bildung vornehmen, wozu 
entsprechende zusammenfassende Vorlesungen geschaffen werden miissen". 
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Es heillt dann weiter: 
Nur so ausgebildete technische Wirtschafter sollen den akademischen Grad: 
Diplom-Ingenieur fiihren. 

Hier gibt also der Verband zu, daB grundsatzlich auch "technischen 
Wirtschaftern" (also Wirtschafts-Ingenieuren) der Grad des Diplom
Ingenieurs verliehen werden kann. nber die Voraussetzung zusammen
fassende Vorlesungen ist das Nahere schon gesagt worden. 

In der Zeitschrift "Technik Voran" (31. 12. 1926) schreibt Fr anz: 
In dieses System (das vorher niiher gekennzeichnet worden ist) wiirde das 

an der Technisc~en Hochschule zu Berlin geplante neue Studium hineinpassen, wenn 
der Plan eine Anderung dahin erfahren kiinnte, daB die Technik volle Gleich
stellung mit den beiden anderen groBen Lehrgebieten erhiilt. 1st dies moglich, 
so wird es auch unbedenklich sein, den Akademikern des Mischstudiums (Wirt
Bohaft mit Technik) den akademischen Grad: Diplom-Ingenieur zu verleihen. 

Die Verleihung ist in hohem Grade wiinschenswert, um den neuen Zuwachs 
technischer Intelligenz durch die Gleichheit des akademischen Grades dem Berufs
stand der Diplom-Ingenieure zu sichern. 
Da diese Zeilen vor der Erganzung des Studienplanes mit weiteren 
technischen Studienfachern geschrieben worden sind, die Technik 
jetzt iiber 40% des neuen Studiums ausmacht, die Stoff- und Zeit
menge sicherlich mehr betragt, wie jedes der andern Gebiete, so diirfte 
die Voraussetzung, die Fr anz macht, als erfiillt anzusehen sein. 

Ich habe es bisher vermieden, den Fall anzudeuten, dall sich der 
Wirtschafts-Ingenieur in der Praxis mal bewahren und er dadurch 
beitragen wiirde, das Ansehen des Ingenieurstandes iiberhaupt zu heben, 
mochte aber zum Schlull noch eine Stimme anfiihren, die mit grollem 
Nachdruck in diese Kerbe schlagt und bei sinngemaBer Auslegung im 
Einklang steht mit der heutigen Regelung der Titelfrage. Ober-Re
gierungs- und Baurat Prof. Dr. Ing. Skutsch sprach als Vorsitzender 
des V. d. D. I. in der Sitzung vom 8. 3. 24 iiber die Titelfrage bei dem 
damals beabsichtigten Studium technisch gebildeter Volkswirte. Er 
ging aus von dem geringen Einflull der Ingenieure in der offentlichen 
Verwaltung und betonte, daB man diese durchgreifende Neuerung 
daraufhin ansehen miisse, ob sie in diesem Punkte nicht noch eine Ver
schlechterung bringe. Sku t s c h sagte wortlich: 

Ich mochte doch bitten, daB das nicht etwa eintritt. Denn es konnte sehr 
wohl sein, daB man durch die Neuerung Teile der Ingenieurwelt absplittert, die 
noch am ehesten dazu kommen konnten, sich offentlich zu betiitigen. Das wird 
vielleicht doch etwas mit der Berufsbezeichnung zusammenhiingen, die sie mit 
der AbschluBpriifung bekommen. Werden diese Ingenieure nachher als Volks
wirte bezeichnet, so gehen sie der Ingenieurwelt schon rein iiuBerlich verloren und 
es wiirde die ungesunde und auch im vaterliindischen Interesse schiidliche Tat
sache, daB wir im offentlichen Leben nur eine so bescheidene Rolle spielen, durch 
die Neuerung noch verstiirkt werden. 

Nachtrag: Inzwischen ist dem Reichsbund deutscher Technik 
auf seine Eingabe der folgende Bescheid 1 vom Ministerium fiir Wissen
schaft, Kunst und Volksbildung zugegangen: 

Nach erneuter eingehender Priifung habe ich davon abgesehen, fiir die 
Diplom-Priifung in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft an der Technischen 

1 Abgedruckt: Zeitschrift des Verbandes deutscher Diplomkaufleute. Miirz 
1929. 
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Hochschule zu Berlin eine neue Bezeichnung an Stelle der zur Zeit geltenden eines 
Diplom-Ingenieurs einzufiihren. Bisher ist fiir alle verschiedenartigen Fachrich
tungen an den Technischen Hochschulen in Preullen an der einheitlichen Bezeich
nung Diplom-Ingenieur festgehalten worden, obwohl bei manchen der Einschlag 
der im engeren Sinne ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung geringer ist als bei 
der neuen Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft. Ich weise auch darauf hin, 
daB es schon seit vielen Jahren an den Technischen Hochschulen gebrauchlich 
gewesen ist, bei der Promotion zum Doktor-Ingenieur Arbeiten vorwiegend wirt. 
schaftswissenschaftlichen Inhalts zuzulassen. Diese Ubung ist durch ErlaB yom 
30. Juni 1921 - U I T 1652 - sanktioniert worden, gemaB welchem § 1 Ziff. 3 
der Promotionsordnung eine Dissertation auf dem Gebiete der Wirtschaftswissen
schaft zulaBt. Sowohl bei dem Grad des Diplom-Ingenieurs wie bei dem Grad 
des Doktor-Ingenieurs bedeutet hiernach die Bezeichnung "Ingenieur" auch 
bisher nicht, daB der Trager eine rein ingenieurwissenschaftliche Priifung abgelegt 
habe, sondem nur, daB die Priifung an einer Technischen Hochschule abgelegt 
worden sei und einen technischen Einschlag enthaite. Das gilt aber auch fiir die 
neue Priifung der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft. 

1m iibrigen nehmen die technischen Facher in den neuerdings iiberpriiften 
und verbesserten Priifungs- und Studienplanen dieser Fachrichtung einen so breiten 
Raum ein, daB der technische Einschlag bei der Fachrichtung Wirtschaftswissen
schaft demjenigen einzelner anderer, schon friiher vorhandener Fachrichtungen 
durchaus nicht nachsteht. 

3. Der Verwaltungs-Ingenieur. 
a) Der Technik-Ingenieur. Von dem Verwaltungs-Ingenieur ist -

des besonderen Zusammenhangs wegen - schon im ersten Teil (A. 1) 
die Rede geW'esen. Nach Franz sollte die Studieneinrichtung: Ver
waltungs-Ingenieur das "Techniker-Problem" in der Weise losen, daB 
der Techniker (Diplom-Ingenieur) Zutritt zur hOheren Verwaltung er
halte, hier also dem juristischen AnW'arter gleichgestellt werde. Es wurde 
schon betont, daB sich bisher - wie Franz selbst festgestellt hat -
diese Hoffnungen auf die ErschlieBung der hoheren Beamtenlaufbahn 
nicht erfiillt haben. Es konnte ferner schon darauf hingewiesen werden, 
daB der Verwaltungs-Ingenieur zwar in der Hauptsache seine Ausbildung 
wie der eigentliche Technik-Ingenieur (z. B. als Maschinenbau-Ingenieur) 
durchmacht, daB er aber daneben - in der Hauptpriifung - in Wirt
schafts- und Rechtswissenschaft gepriift wird. Wesentlich ist also, 
daB nicht der Technik-Ingenieur schlechthin, sondern eine abgeW'andelte 
Art desselben, eben der Verwaltungs-Ingenieur, der zusatzliche Kennt
nisse in der Wirtschafts- und Rechtslehre aufweist, den Wettbewerb 
mit dem privilegierten Juristen um die Stellen in der hOheren Verwaltung 
aufnehmen solI. Dieser Verwaltungs-Ingenieur ist jedoch von Haus aus 
Techniker und solI auch - wie Franz betont - als solcher zu gelten 
haben. 

Wenn im folgenden noch einmal von diesem Vel"W'altungs-Ingenieur 
die Rede ist, so aus zW'ei Griinden: el"stlich hat der Vel"W'altungs-In
genieur groBe Ahnlichkeit mit dem unter B. 1 behandelten Technik
Ingenieur, der in der Hauptpriifung von den Wahlfachern Wirtschafts
lehre und Rechtslehre in der einen oder anderen Form Gebrauch macht. 
Zum zweiten ist auch fiir den Wirtschafts-Ingenieur, me er sich nach 
der Ausbildung B. 2 (in erster Linie Wirtschaftslehre und dann Tech-
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nik) darbietet, die Frage seiner Verwendung in der offentlichen Ver
waltung zu priifen. 

Was zunii.chst den Verwaltungsdienst anlangt, so ist dazu das folgende 
zu sagen: Franz gebiihrt unstreitig das groBe Verdienst, in den Er
orterungen iiber die geeignete Vorbildung fiir den hOheren Verwaltungs
wenst immer wieder darauf hingewiesen zu haben, daB es glundsii.tz
lich auch mit einer erfahrungswissenschaftlichen Ausbildung moglich 
sein muB, einen guten Verwaltungsbeamten zu schaffen. Und es bedarf 
in diesem Zusammenhang nicht des besonderen Hinweises, daB die 
einseitige und monopolistische Bevorzugung der Juristen selbst in den 
Kreisen der Verwaltung Bedenken hat laut werden lassen, und daB 
insbesondere in den letzten Jahren eine Reihe von Reformvorschlii.gen 
entstanden sind, die eine Verbesserung der Vor- und Ausbildung der 
fUr den hOheren Verwaltungsdienst bestimmten Beamten anstreben. 
Es ist jedoch bezeichnend, daB bei diesen Reformvorschlii.gen kaum oder 
selten von dem Verwaltungs-Ingenieur die Rede ist, sondern daB immer 
nur von der Anderung der juristischen oder der wirtschaftswissenschaft. 
lichen Ausbildung bzw. der praktischen Tii.tigkeit des juristisch vor
gebildeten Anwarters gesprochen wird. Von dem Verwaltungs-Ingenieur 
wird nicht einmal Notiz genommen - sehr zurn Leidwesen von Franz, 
der mit seinem ganzen Herzen an dem Techniker hii.ngt und diesem auf 
dem Wege der Zulassung zum hOheren Verwaltungsdienst eine all
gemeine Anerkennung verschaffen mochte. 

Franz wird nicht miide, bei seinen in zahlreichen Veroffentlichungen 
niedergelegten Bemiihungen urn die ErschlieBung der hOheren Ver
waltungslaufbahn fiir den Techniker immer wieder auf das geschichtliche 
Vorbild der Kameralisten hinzuweisen. Dieses Vorbild solI nach Franz 
aber nicht nur eine geschichtliche Erinnerung sein, sondem er meint, 
daB es heute wieder herzustellen sei, ja daB die Mangel, die sich in der 
Verwaltung zeigen, zum groBen Teil darauf zUrUckzufiihren seien, daB 
man im 19. Jahrhundert von der Verfiigung Friedrich Wilhelms I. wieder 
abgekommen sei. So sagt Franz in seinem Beitrag fiir die vom Verein 
deutscher lngenieure herausgegebenen Denkschrift1 ausdrUcklich: "Mit 
UDserer Forderung kniipfen wir an die Traditionen des 18. Jahrhunderts 
an." 

lch glaube nun, daB sich die damaligen Verhaltnisse doch nicht 
so ohne weiteres auf die heutige Lage iibertragen lassen. Es will mir 
scheinen, daB die inneren Wandlungen, die sich in den Aufgaben der 
Beamten von damals und von heute durchgesetzt haben, hierbei nicht 
immer richtig gewiirdigt werden. Wenn im 17. und 18. Jahrhundert die 
Beamten zu "Kameralisten" erzogen wurden, d. h. zu Beamten, die 
nicht einseitig im Recht ausgebildet waren, sondem auch von der 
Wirtschaft und Technik (so wiirden wir heute sagen) hinreichend 
wissen muBten, so lag das doch in der Hauptsache daran, daB die 
Fiirsten in der damaligen Zeit selbst in erster LiDie "Okonomen" waren, 
die das Bestreben hatten, ihren eigenen Besitz an Landgiitem (Domii.nen), 

1 Der Ingenieur in der Verwaltung, Berlin 1919, S. 9. 
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Manufakturen und sonstigen Wirtschaftsbetrieben (wie wir heute 
sagen wiirden) so gut wie moglich zu verwalten oder aus den ihnen 
zustehenden Regalien den h6chstmoglichen Nutzen zu ziehen. Es kam 
hinzu, daB sie - in den Lehren des Merkantilismus befangen - durch 
aktives Eingreifen in die Gewerbe (Wirtschaftspolitik) glaubten, die 
Wohlfahrt des Landes fordern zu sollen. So wurden diese Beamten in 
weitgehender Weise in der Okonomie (Landbau, Gewerbewissenschaft), 
in der Polizeiwissenschaft (Wirtschaftspolitik) und schlieBlich in der 
Steuerwissenschaft (Finanzwissenschaft) ausgebildet. 

Dieses Ausbildungsziel ist nun nicht etwa aus Boswilligkeit oder 
Nachlassigkeit aufgegeben worden, sondern es muBte sich in dem Augen
blick andern, als sich ein innerer Wandel in den Aufgaben des Staates 
durchsetzte. Unter dem EinfluB des Liberalismus, der zu Anfang des 
19. Jahrhunderts aufkommt, geht die eigene Wirtschaftsbetatigung 
des Staates zurlick, tritt die aktive Wirtschaftspolitik des Staates 
zugunsten des Grundsatzes des laisser faire zurlick, nachdem sich schon 
vorher die Umbildung des FUrstenvermogens in das Staatsvermogen 
vollzogen hat. FUr diesen Staat tritt jetzt eine andere Einnahmequelle 
in den Vordergr,und: die Steuern. 1m Zusammenhang mit diesen Um
walzungen erfahren auch die Kameralwissenschaften eine Umbildung: 
aus der Lehre von den Erwer bseinkiinften und den Regalien wird die 
Finanz(steuer)wissenschaft; aus den "Okonomien" erhalten sich die 
Land- und Forstokonomie; die Gewerbewissenschaften (samt der 
Technologie und der Betriebswirtschaftslehre) versanken; an ihre 
Stelle treten die Staatswissenschaften, spater die Nationalokonomie, 
die Volkswirtschaftslehre, sowie die Lehre von der Technik; die Polizei
wissenschaft wandelt sich in die Verwaltungslehre um: und fUr den jetzt 
mit anderen Aufgaben betrauten Beamten setzt sich die juristische 
Vorbildung durch, zeitlich allerdings in etwa zusammenfallend mit dem 
AbschluB der Rezeption des romischen Rechts. 

Bei dieser Umgestaltung darf man schlieBlich die Rolle nicht liber
schatzen, die die Technologie (das Technische) in dem damaligen Unter
richt sowie in der Ausbildung der Kameralisten spielte. Worauf es den 
Kameralisten in erster Linie ankam, war: zuerkennen, wie man am besten 
die Domanen und Forsten, die Fabriken, die Regalien verwertete (das 
letzte Ziel: Vermogen verwalten und vermehren). Dazu muBte man 
natiirlich auch die Technik (des Landbaus, der Forstwirtschaft, der 
Manufaktur und der Fabrik) kennen; in dem Unterricht und in der 
Ausbildung der wissenschaftlichen Lehren von die sen Techniken trat 
das Technologische deshalb in den Vordergrund, weil es leichter zu 
lehren war, als das eigentlich Wirtschaftliche. Wie W al b l unterstreicht, 
hat es die Kameralwissenschaft nicht vermocht, von hier aus den Schritt 
nach der Betriebswirtschaftslehre hin zu tun, wahrend sich die land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebslehren von der Kameralwissenscbaft aus 
weiter entwickeln konnten. 

1 Kameralwissenschaften und vergleichende Betriebswirtschaftslehre. Koln 
1927. 
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Wie dem auch sein moge: worauf es mir ankam, war, zu zeigen, daB 
man bei der Forderung nach einer Reform der Vorbildung der Beamten 
fUr den hoheren (allgemeinen) Verwaltungsdienst nicht einfach wieder 
bei dem abgebrochenen Kameralzeitalter ankniipfen kann. Das besagt 
natiirlich nicht, daB die Aufgaben, die der heutigen Verwaltung ge· 
stellt sind, nun unbedingt nur von juristisch vorgebildeten Beamten 
angepackt und behandelt werden konnten. Was insbesondere die 
Technik anlangt, so haben iiberall dort, wo es sich um speziell technische 
Aufgaben handelt, die lngenieure Hi.ngst ihren Einzug in die Verwaltung 
gehalten. Hiermit ist aber Franz nicht gedient; er mochte (wie er 
sich ausdriickt) "die technische lntelligenz" auch in der allgemeinen 
Verwaltung vertreten sehen, also dort, wo der Jurist zur Zeit noch allein 
das Feld behauptet, wenn man von den Ausnahmefallen absieht, in 
denen auch andere Personen als befahigt zum hoheren Verwaltungs. 
dienst erklart werden konnen" (Gesetz vom 8. 7. 1920). 

Franz fordert eine grundsatzliche Gleichstellung von Jurist und 
Techniker; auch das technische Studium solI als Ausbildungsgang fiir 
die hohere Verwaltung angesehen werden. lch gehore zu denen, die ob 
dieser grundsatzlichen Gleichstellung doch einige Bedenken haben. Ver· 
walten, d. h. die Ausiibung der Verwaltungstatigkeit hat mit der Technik 
(und auah der Wirtschaft), sowie mit technischem (und wirtscbaftlichem) 
Denken an sich nur wenig zu tun; Verwalten heiBt doch: unter Beach. 
tung der Staats· und Verwaltungsgrundgesetze das politische Gemein
sQhaftsleben zu gestalten und schOpferisch weiter zu entwickeln, wobei es 
darauf ankommt, die hierbei sich zeigenden lnteressengegensatze ge· 
schickt zum Ausgleich zu bringen. DaB eine solche Fahigkeit zum "Ver. 
walten" auch beim Techniker (oder Wirtschaftler) angetroffen werden 
kann, wird nicht zu bestreiten sein; aber als allgemeiner Ausbildungs. 
weg weist doch das juristische Studium gewisse Vorteile auf. Nicht 
allein wegen der eigenartigen Denkschulung, die die Beschaftigung mit 
dem Recht hervorruft, und zwar an Objekten, die an allen Ecken und 
Enden in unser gesellschaftliches Leben eingreifen, sondern auch weiI 
die Grundlagen der Verwaltungstatigkeit in engster Beziehung zur 
Rechtsordnung stehen. Natiirlich ist es hierbei nicht allein mit der 
juristischen AusbiIdung getan, die auf den Gerichtsjuristen zugeschnitten 
ist. Es kommt bei allen "Reformen" auch darauf an, den zukiinftigen 
Verwaltungsbeamten rechtzeitig mit der besonderen Aufgabe der Ver· 
waltungstatigkeit bekannt zu machen. Hierzu gehort - soweit das 
Studium in Betracht kommt - die Lehre vom offentlichen Recht, ins· 
besondere die Verwaltungslehre, sollten auch gehoren: nicht zu eng be· 
grenzte Kenntnisse von der Wirtschaft und der Technik. Aber an einer 
griindlichen juristischen AusbiIdung sollte grundsatzlich festgehalten 
werden. 

Doch zugegeben: Diese Meinung sei nicht zutreffend, so bliebe noch 
die Frage offen, ob denn der Technik-lngenieur (Verwaltungs.Ingenieur), 
so wie er heute an der Technischen Hochschule zu Berlin ausgebiIdet 
wird, die Befahigung zum hOheren Verwaltungsdienst mitbringt. lch 
denke da vor aHem an die spezialisierte technische Ausbildung, iiber die 
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Bogar diejenigen (Praxis) klagen, die die Techniker auf ihrem ureigenen 
Berufsgebiet beschaftigen. Wenn iiberhaupt, so miiBte doch gerade bei 
den Ingenieuren, die sich dem Verwaltungsdienst widmen wollen, in 
erster Linie auf eine allgemeine Ausbildung in der Technik Wert gelegt 
werden. Die (jetzt iibliche) Fachausbildung ist als ein sehr umstand
licher und unwirtschaftlicher Umweg anzusehen, wenn hinterher noch 
eine besondere Ausbildung fiir die Verwaltungstatigkeit einsetzen muB. 
DaB die Dinge nicht so einfach liegen, dafiir m6chte ich drei Um
stande anfiihren: l. daB aus den Kreisen der Verwaltung heraus 
nicht selbst der Wunsch nach dem "Verwaltungs.Ingenieur" laut wird, 
obwohl doch eine groBe Zahl von Technikern in (Spezialstellen) der Ver· 
waltung tatig ist und standig mit der aligemeinen Verwaltung in Be
riihrung kommt. 2. was Haas in seiner Schrift (siehe oben S. 20) iiber 
den Techniker sagt: Vereinseitigung und Entfremdung von dem Leben, 
und 3. daB auch Franz betont, daB "rechtswissenschaftliche Schulung in 
irgendeiner Form fiir den zukiinftigen Verwaltungsbeamten unentbehr
lich ist"l (nur meint Franz weiter, daB es nicht bei allen Studierenden 
n6tig sei, daB das Recht den wertvollsten Teil der Studienzeit bean
spruche). Welchen Wert Fr an z im iibrigen dem Recht beimiBt, geht dar
aus hervor, daB er es als die gr6Bte Unterlassungssiinde der Technischen 
Hochschulen bezeichnet, "daB sie den Unterricht in Rechtswissenschaft 
so stark vernachlassigt haben"2. Es sei mir daher die Frage erlaubt, 
ob denn die vollstandige Ausbildung als Maschinen.Ingenieur oder 
Bau.Ingenieur, wie sie der Studiengang der Verwaltungs.Ingenieure 
vorsieht, iiberhaupt noch so viel Zeit iibrig laBt, daB sich der Studie· 
rende daneben die erforderlichen Kenntnisse der Rechts· und Wirt· 
schaftswissenschaften aneignen kann 1 Insbesondere: ob er sich noch 
hinreichend mit dem 6ffentlichen Recht und der Verwaltungslehre 
(bzw. der Kommunalwissenschaft) beschaftigen kann 1 Es kommt 
schlieBlich auch auf die Art, den Aufbau und die Handhabung des ju
ristischen Unterrichts in dieser Verbindung mit dem Verwaltungs. 
Ingenieur an: mehr oder weniger zufallig vorhandene oder zustande 
kommende, vielfach nur als Rechts. und Verwaltungs k u n debe· 
zeichnete Vorlesungen k6nnen kaum als vollwertig angesehen werden. 
Wird aber die Betonung mehr auf die Rechtslehre gelegt und tritt er· 
ganzend eine "Allgemeine" Technik·Lehre (und vielleicht noch die 
Wirtschaftslehre) hinzu, dann ist es nicht mehr der Verwaltungs
Ingenieur, der Techniker, den Franz eigentlich im Auge hat - viel· 
leicht aber doch der Verwaltungsbeamte, durch den "die technische 
Intelligenz" in der Verwaltung fruchtbar werden kann. 

Nachtrag: Nach der Drucklegung dieser Zeilen erfahre ich, daB 
die Ausbildung von Verwaltungs-Ingenieuren in der Fakultat fiir 
Maschinenwesen eingestellt worden ist. 

1 Der Ingenieur in der Verwaltung. S.9. 
2 Das Techniker.Problem. S. 16. - An der Technischen Hochschule zu Berliu 

sind die auf Abstellung dieses Mangels hinzielende Bemiihungen immer wieder an 
finanziellen Schwierigkeiten gescheitert. 

Prion, Wirtscbaftsingenieur. 10 
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b) Der Wirtschafts-Ingenieur. Wenn demgegeniiber der Wirtschafts
Ingenieur, wie er nach den Ausfiihrungen unter B. 2 in Berlin, Miinchen 
und Dresden ausgebildet wird, in erster Linie Wirtschaft und Recht und 
"daneben" Technik studiert hat, so ist dieser Wirtschafts-Ingenieur 
zunachst nicht identisch mit dem Verwaltungs-Ingenieur der Franz'
schen Richtung. Franz lehnt diesen Wirtschafts-Ingenieur als Ver
waltungs-Ingenieur sogar ausdriicklich ab, weil ersterer nicht mehr 
Techniker sei, und weil es darauf ankommen miisse, den Techniker fiir 
die Verwaltung zu prasentieren, nicht aber den Wirtschafter, der nur 
nebenher etwas von der Technik kennen gelernt habe. Man sollte daher 
meinen, daB der Wirtschafts-Ingenieur in dieser Beziehung der beson
deren Obhut durch Franz entriickt sei; das ist jedoch nicht der Fall: 
mit demselben Interesse und derselben Nachhaltigkeit setzt sich Franz 
dafiir ein, daB bei den Bestrebungen, den Diplom-Volkswirten die Lauf
bahn des h6heren Verwaltungsbeamten zu erschlieBen, der Wirt
schafts-Ingenieur dem Diplom-Volkswirt zum mindesten gleichgesetzt 
werden solI. Insofern hat Franz recht, als der Studiengang der Volks
wirte eine gewisse Ahnlichkeit mit dem der Wirtschafts-Ingenieure auf
weist, insonderheit wenn man beziiglich der letzteren die volkswirtschaft
liche Richtung ins Auge faBt, die der Studierende in dem Studium: Wirt
schaft und Technik wahlen kann. Ein Unterschied liegt vielleicht darin, 
daB das Studium der Volkswirtschaftslehre in dem Studiengang der Wirt
schafts-Ingenieure iiberhaupt oder ein wenig mehr auf die Bediirf
nisse der industriellen Praxis abgestellt ist und daB hier die Betriebs
wirtschaftslehre mehr betont wird. Dazu kommen allerdings noch 
das langere Studium - 8 Semester statt 6 Semester bei dem Diplom
Volkswirt -, die Priifung in der Technik sowie die geforderte Vor
praxis von 1 % Jahren. Wenn also der Wirtschafts-Ingenieur dem 
Diplom-Volkswirt bei der geforderten Zulassung zur h6heren Ver
waltungslaufbahn durch Franz gleichgestellt wird, so bringt der erstere 
sogar mehr mit, als der Diplom-Volkswirt aufzuweisen hat. 

Mit dieser Gleichstellung von Wirtschafts-Ingenieur und Diplom
Volkswirt mit Bezug auf ihre Zulassung zur hOheren Verwaltungs
laufbahn kann es jedoch m. E. nicht sein Bewenden haben. Es ist bier 
nicht der Ort, den ganzen Fragenkreis aufzurollen, der aus den Be
strebungen entstanden ist, fUr den Diplom-Volkswirt geeignete Berufe 
zu finden. Nur das folgende sei erwahnt: In einer Denkschrift: "Staats
referendar und Staatsassessor"l machen die Verfasser (v. Batocki, Bruck, 
Hamm, Kaufmann, Most u. a. m.) den Vorschlag, fiir die Berufe des 
Richters und Rechtsanwalts, des Verwaltungs- und 6ffentlichen Wirt
schaftsbeamten einen einheitlichen Studienplan mit einheitlicher PrUfung 
zu schaffen, also eine Art Zusammenlegung von juristischer und volks
wirtschaftlicher PrUfung. Nach Ablegung dieser PrUfung solI dann 
eine mehrjahrige Beschaftigung mit den besonderen Aufgaben der 
einzelnen Berufe erfolgen. Man muB Franz (und anderen) zustimmen. 

1 Reformvorschlage fUr das Ausbildungs- und Berechtigungswesen der Ju
risten und Volkswirte. (Jena. 1927.) 
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wenn sie gegen eine solche Vereinheitlichung verschiedener Berufe in 
einem Studiengang groBe Bedenken hegen. Ich glaube auch, und darauf 
kommt es in diesem Zusammenhang an, daB diese Zusammenlegung 
praktisch und padagogisch verfehlt ist. lch bin namlich der Meinung, 
daB man nicht Jurisprudenz und NationalOkonomie gleichermaBen 
nebeneinander studieren und geistig beherrschen kann, und ich freue 
mich, diese Meinung neuerdings auch von Schumpeterl vertreten zu 
sehen, der darauf hinweist, daB zwischen beiden Denkweisen fundamen
tale Unterschiede bestehen. Dazu kommt, daB der zukiinftige Richter 
und Rechtsanwalt nicht nur in der Hauptsache, sondern in erster Linie 
und griindlich im Recht ausgebildet sein muB, daB der zukiinftige Ver
waltungsbeamte gleichfalls das juristische Studium als Grundlage be
notigt, wahrend der "wirtschaftlich oder volkswirtschaftlich tatige" Wirt
schaftsbeamte in erster Linie und grundlegend doch Wirtschaftslehre 
studieren muB. FUr ihn kann die Rechtslehre an sich nur eine Neben
rolle spielen, wie die Wirtsahaftslehre fiir den Juristen. Der Gleich
schaltung von Wirtschaft und Recht entspricht die ahnliche Forderung, 
daB Technik mit Wirtschaft und Recht zu einer Einheit verbunden 
werden moge, eine Forderung, iiber die schon oben (S. 88) gesprochen 
worden ist. 

Nun ist nicht zu verkennen, daB sich in dem letzten Menschenalter 
wiederum ein Wandel in den Aufgaben des Staates vollzogen hat. Ge
zwungen durch den Krieg und nach der Stabilisierung getrieben durch 
die Not, spielt die Wirtschaft in Deutschland sowohl fiir den einzeInen 
Staatsbiirger als auch fiir den Staat eine ganz andere Rolle als friiher. 
Nicht nur im Reich und in den Landern, wo es besondere Regierungs
und Verwaltungsstellen gibt, die sich mit der Wirtschafts-, Handels-, 
Finanz- und Sozialpolitik in ausgiebiger Weise beschaftigen, sondern 
auch in den unteren Stellen ist eine erhebliche Zunahme der eigenen 
wirtschaftlichen Betatigung (Gas-, Wasser-, Elektrizitatswerke, Banken, 
Verkehrsbetriebe u. a. m.) eingetreten. Wie schon von jeher fUr den 
technischen Teil der Verwaltung, so eroffnet sich jetzt ein weites Gebiet 
der Betatigung fiir den wirtschaft1ich-akademisch vorgebildeten Diplom
Kaufmann, Diplom-Volkswirt und den Diplom-Wirtschaftsingenieur. 

Die Wirtschaftsbetriebe nach den besten wirtschaftlichen und tech
nischen Gesichtspunkten einzurichten, zu leiten, das Rechnungswesen 
zu organisieren, die Preispolitik in Einklang mit volkswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu halten, die Grenzen zwischen der Finanzierung der 
Betriebe und den Finanzen der betreffenden Korperschaften zu ziehen 
- alles Aufgaben, auf die das Studium des Wirtschafts-Ingenieurs 
eingestellt ist. Auch der Studienplan laBt die Betonung einer solchen 
Richtung offen: durch die vorzugsweise Beschaftigung mit dem Verwal
tungsrecht sowie der offentlichen Wirtschaftslehre. Hier sWBt der Wirt
schafts-Ingenieur freilich auf den Diplom-Kaufmann2, der gleichfalls be-

1 Die Wirtschaftslehre und die reformierte Referendarpriifung, Schmollers 
Jahrbuch 1929, S.637. 

II Vgl. hierzu: Schmalenbach, E., Betriebswirtschaftler als hahere Ver
waltungsbeamte. Zeitschrift fiir handelswissenschaftIiche Forschung, 1920, S. 129. 

10* 
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strebt und geeignet iBt, seine Kenntnisse in den Wirtschaftsbetrieben der 
offentlichen Vel'waltung zu vel'werten; doch bleibt dem Wirtschafts
Ingenieur der Vorspl'ung, daB el' auch iibel' technische KenntnisBe vel'
fiigt. In der gleichen Richtung bewegt sich der Vorschlag von Schum
peter fUr die Diplom-Volkswirte in erster Linie die Stellen in Aussicht 
zu nehmen, W'o die besondere Ausbildung der Volkswirte zu ihtem Recht 
kommt, also volkswirtschaftliche Angelegenheiten zu erledigen sind. 

Esliegt auf der Hand, daB derWirtschafts- Ingenieur in all den Stellen, 
wo es auf wirtschaftliches Denken und Handeln ankommt, wo man aber 
auch technische "'Oberlegungen anstellen muB, dem Nur-Juristen und 
dem Nur-Verwaltungsbeamten iiberlegen ist. Wenn dies von den 
letzteren noch nicht anerkannt wird, so wird doch der Mangel an wirt
schaftlichen KenntniBsen und Einsichten erkannt und auch in der 
Praxis fiihlbar. Nach den Erfahrungen von Drews1, einem anerkannten 
Sachverstandigen, "iBt unsere Verwaltungsbeamtenschaft den Anforde
rungen, die die Wirtschaft stellt, nicht geW'achsen". Hierzu ist zu be
merken, daB es sich hierbei nicht in erster Linie um die eigene Wirt
schaftstatigkeit der offentlichen Hand handelt, von der oben die Rede 
war, sondem um die weitere Tatsache, daB die Fragen der Wirtschaft 
(soW'ohl der Volkswirtschaft ala auch der Wirtschaft der einzelnen Wirt
schaftssubjekte) an allen Ecken und Enden in die eigentliche Verwal
tungstatigkeit hineinragen und fUr diese mitbestimmend sind. Daher 
die Reformen: die juristisch vorgebildeten AnW'al'ter in starketem Malle 
auf Wirtschaft und Verwaltung vorzubereiten, bzw. den Vorschlag von 
DreW's, die wirtschaftlichen vorgebildeten Volkswirte in die allgemeine 
Verwaltung zu iibemehmen. Zur Vermeidung von MiBverstandniBsen 
muB aber darauf hingewiesen werden, daB Drews nicht an die Diplom
Volkswirte schlechthin denkt, sondem an den Wirtschaftsreferendar, 
der - auf der Grundlage der jetzigen Volkswirte-Diplompriifung - in 
verstarktem Ma.Be mit dem Verwaltungsrecht vertraut gemacht wird. 

Da scheint mir der springende Punkt zu liegen (er wird jetzt auch von 
anderer Seite gesehen, so z. B. von Franz, vom Reichsbund deutscher 
Technik2) nimlich die besondere Betonung der Rechtslehre. Und ich 
meine, es sollte - neben den Grundlagen des Rechts iiberha.upt -
nicht bei dem Verwaltungsrecht bleiben, sondem ebenso sehr Wert a.uf 

Auf eine Zuschrift von Franz erkIirt Schmalenbach (Jabrgang 1921, 
S.80), daB er bei der Ausbildung der Betriebswirtschaftler fiir die offentliche 
Verwaltung eben an diese Spezialistenstellungen denkt und nicht etwa an die 
Stellen der allgemeinen Verwaltung. 

1 Drews, B., Die Verwaltungsreform und die Berufsbildung der Volkswirte. 
MOOchen 1930. 

B Verwaltungsreform. Richtlinien fiir die Vorbildung und Auswahl der 
Beamten des Mheren Verwaltungsdienstes. Mirz 1930. Hier heiBt es: 

§ 6. Die AbschluBpriifungen der Universititen, Technischen Hochschulen, 
Landwirtschaftlichen Hochschulen, Handelshochschulen, Berg- und Forstakade. 
mien und anderer fiir geeignet befundenen Hochschulen sind als I. Verwaltungs. 
priifung BOwohl fiir die Laufbahn in der inneren (allgemeinen) Verw'altung als auch 
m einer Fachverwaltung anzuerkennen, sofern sie den Nachweis ausreichender 
Kenntnisse in wirtschaftlichen Fragen, im Verwaltungs- und biirgerlichen Recht 
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eine Lehre von der Organisation der Verwaltung, der Verwaltungstatigkeit 
gelegt werden, etwa in dem Sinne, wie dies in dem besonderen Priifungs
fach (fiir die Volkswirte-Diplompriifung): Kommunalwissenschaft zum 
Ausdruck kommt. 

Es bleibt nun noch iibrig, damuf hinzuweisen, daB diese Ausrichtung 
des Studiums nach der Seite der Verwaltung hin in dem an der Tech
nischen Hochschule zu Berlin eingerichteten Studium: Wirtschaft und 
Technik vorgesehen ist. Ein in dieser Ausrichtung aufgestellter Studien
plan wiirde, me folgt, aussehen: 

Studienplan 
(Vorlesung und Ubungen) 

der Facbricbtong Wirtscbaft ond Tecbnik. 
Sonderricbtung: Offentlicbe Verwaltung. 

I. Unterstufe (1.-4. Semester). 
A. Technik: 

1. Physik und Chemie: 
Experimentalphysik, Ubungen dazu 
Experimentalchemie 

2. Mathematik: 
Einfiihrung in die hOhere Mathematik 
Finanzmathematik und mathematische Statistik 

3. Mechanik und Konstruktionslehre: 
Grundlagen der Mechanik und Konstruktionslehre sowie des Hochbaus 
Ubungen und Maschinenzeichnen 

4. Elektrorechnik: 
Elektrotechnik fiir Wirtschaftsingenieure 
Ubungen dazu 

B. Wirtschaftslehre: 
1. Betriebswirtschaftslehre: 

Einfiihrung in die Betriebswirtschaftslehre 
Zahlungs- und Kreditverkehr 
Buchhaltung und Bilanz 
Waren- und Nachrichtenverkehr 
Biirsenwesen 

2. Volkswirtschaftslehre: 
Einfiihrung in die Volkswirtschaftslehre 
Allgemeine Volkswirtschaftslehre I und II 
Industrie- und Sozialpolitik 
Ubungen dazu 

C. Grundziige des privaten und iiffentlichen Rechts: 
Einfiihrung in die Rechtswissenschaft 
Grundlinien des iiffentlichen Rechts 
Grundlinien des biirgerlichen Rechts 
Ubungen im biirgerlichen Recht (2 Sem. je 2 Std.) 
Ubungen im Staats- und Verwaltungsrecht (2 Sem. je 2 Std.) 

erbringen. Andernfalls sind solche Kenntnisse vor der Annahme als AnwiiJ:ter 
fiir den hiiheren Verwaltungsdienst in geeigneter Weise nachzuweisen. 

§ 7. Der Vorbereitungsdienst fiir die innere (allgemeine) Verwaltung besteht 
in einer praktischen Tatigkeit in den wichtigsten Zweigen dieser Verwaltung 
neben vertiefter theoretischer Ausbildung in den Hauptgebieten der Verwaltungs
wissenschaften, dem Verwaltungsrecht, der Verwaltungslehre, dem Staatsrecht 
und dem biirgerlichen Recht. 
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n. Oberstufe (4.~. Semester). 
A.. Technik: 

1. Kraft- und Warmewirtschaft: 
Grundlagen der technischen Warmelehre (Gas und Dampf) 
Ma.schinenlehre (Kraft- und Arbeitsmaschinen) 
Vbungen dazu 

2. Wahlfach, z. B. Bautoohnik: 
Tiefbauelemente mit Vbungen 
Bauanlagen fiir kommunale Betriebe 

B. Wirtschaftslehre: 
1. Betriebswirtschaftslehre: 

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
Finanzwirtschaft der Betriebe 
Absatzwesen der Betriebe 
Industriebetriebslehre 
Industrielles Rechnungswesen 
Fabrikbetrieb und Fabrikorganisation 
Vbungen und Seminar 

2. VolkswirtschaftBlehre 
Geld, Wahrung und Kredit 
Wll'tschaft und Technik 
Industriepolitik 
Handelspolitik 
Verkehrspolitik 
Wirtschaftsstatistik 
Finanzwissenschaft 

C. Rechtswissenschaft: 

Deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht 
DeutBches und preuJ3isches Verwaltungsrecht 
Verwaltungsreform und -organisation 
Vbungen im offentlichen Recht 
Finanz- und Steuerrecht 

D. Wahlfach aus Recht und Verwaltung: 

1. Arbeits- und Sozialversicherungsrecht 
2. Handels- und Industrierecht 
3. Zivilproze.6recht 
4. Kommunalwissenschaft 

Mit einem solchen Studium ware die obere aufgestellte Forderung 
von Drews erfiillt. Noch mehr: dieser Verwaltungsbeamte wiirde iiber 
die geforderten Kenntnisse des Rechts und der Wirtschaft noch eine 
erhebliche Menge technischer Kenntnisse mitbringen. Wenn diesem Wirt
schafts-Ingenieur (Richtung: Verwaltung) die allgemeine Laufbahn der 
hoheren Verwaltung eroffnet wiirde, dann ware zugleich die alte Forde
rung von Franz erfiillt, - wenn auch nicht in dem Sinne, daB der 
Techniker einfach dem Juristen gleichgestellt wird. Wohl aber ware 
erreicht, daB bei der Vorbildung der Anwarter fiir den hOheren Ver
waltungsdienst die Technik in etwa Beriicksichtigung findet. 
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1. Die Vorbildnng. 
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1. Wenn Technik angewandte Natutwissenschaft in enger Verkoppe
lung mit der Wirtschaft ist, und wenn der Studierende der Technik, 
der zukiinftige Diplom-Ingenieur, seine Kenntnisse und sein Wissen 
spater in der Wirtschaft anwenden will, so ist es von Vorteil, 
wenn er schon bald eine Vorstellung von der praktischen Technik er
hii.lt, deren Theorie er studiert. Dieser Satz kann wohl als unbestritten 
angesehen werden. GroBe Meinungsverschiedenheiten ergeben sich jedoch 
aus den Fragen nach dem wie, wann und wo ~ In England z. B. wird auf 
den Technischen Hochschulen eine Tatigkeit in den Betrieben als Vor
bedingung fiir das Studium nicht verlangt. Wohl baben die Technischen 
Hochschulen umfangreiche, zum Teil mustergiiltige Einrichtungen, um 
den Studierenden mit der Praxis der Technik wahrend des Studiums 
vertraut zu machen. Das geschieht in engster Anlehnung an den 
theoretischen Unterricht in Laboratorien aller Art, die zum Teil in 
enger Verbindung mit den einschlagigen Betrieben stehen. Die englischen 
Studierenden der Technik brauchen also eine eigentliche praktische 
Tatigkeit in den Betrieben nicht auszuiiben; sie erleben nicht die Wirk
lichkeit z. B. einer Fabrik, die Ausiibung der technischen Tatigkeit 
unter den besonderen Verhii.ltnissen des Raumes, der Luft und im 
Zusammenspiel der mechanischen und menschlichen Krafte. Ihr Stu
dium ist somit ein reines Hochschulstudium. Natiirlich steht jedem 
Studierenden frei, eine praktische Tatigkeit auszuiiben; wichtig ist nur, 
daB diese praktische Tatigkeit nicht Vorbedingung fiir das Studium ist. 

tTher amerikanische Verhiiltnisse berichtet Aumund in seinem 
schon erwahnten Aufsatz 1. Auch hier war eine praktische Tatigkeit 
zunachst nicht erforderlich. Doch ist man in der letzten Zeit immer 
mehr daZU iibergegangen, sie als Vorbedingung fUr das technische 
Studium zu fordern. Aumund teilt mit, daB diese Forderung an 
einigen technischen Universitaten in der eigenartigen Weise durchgefiihrt 
wird, daB ein standiger Wechsel zwischen theoretischem Unterricht 
und praktischer Betatigung erfolgt. (So z. B. in Cincinatti.) Und zwar 
geht der Wechsel von Monat zu Monat vor sich. Es liegt auf der Hand, 
daB es sich hierbei nur um einen rein auf die Praxis eingestellten Unter
richt handeln kann, bei dem die wissenschaftliche Ausbildung zweifellos 
zu kurz kommt. Aumund erwahnt denn auch, daB diese Einrichtung 
nicht ohne Widerspruch geblieben ist, und daB andere Universitaten 
den Wechsel von 2/3 Jahr Unterricht und 1/3 Jahr praktische Tatigkeit 
bevorzugen. 

FUr die deutschen Technischen Hochschulen kann man grundsatz
lich feststellen, daB von den Studierenden eine praktische Tatigkeit 
gefordert wird und zwar vor Beginn des eigentlichen Studiums. 1m 
einzelnen ergeben sich gewisse Abweichungen sowohl an den Hochschu-

1 DaB Studium der Technik und Wirtschaft in den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Zeitschrift des Vereins deutBcher Ingenieure 1926, S. 229. 
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len, als auch in den einzelnen Fachrichtungen. Doch gehen auch 
heute noch die Meinungen iibel" die beste Einordnung der praktischen 
Tatigkeit in das Studium auseinander. An den preuBischen Technischen 
Hochschulen ist die Bestimmung getrofien, daB die praktische Tatigkeit 
mindestens 1 Jahr betragen solI, und daB von dieser Zeit mindestens 
% Jahr vor dem Beginn des Studiums abgeleistet werden solI, wahrend 
das 2. halbe Jahr spatestens nach der Vorpriifung erledigt werden onn. 
Doch ist es gestattet, hierzu auch die Ferlen zu benutzen. Es ist hier 
nicht der Ort, um auf das FUr und Wider dieser Bestimmung naher 
einzugehen. Es sei lediglich erwahnt, daB sowohl die Dauer von einem 
Jahr als auch die Art der Verteilung in der letzten Zeit vielfach Gegen
stand ausfiihrlicher Besprechung geW'esen ist. Vor allem ist auf die 
NotW'endigkeit einer Verlii.ngerung der praktischen Tatigkeit hinge
wiesen W'orden, um den Studierenden mehr Gelegenheit zur Einfiihlung 
in die Praxis zu geben. Obwohl mit der Verlii.ngerung der praktischen 
Tatigkeit die Moglichkeit einer Bezahlung verbunden ist, W'ird diese 
"Reform" mit dem Hinweis auf die untragbare Verlangerung des Stu
diums bekampft. Es sei mir, als jemandem, den diese Dinge nichts an
gehen, del" Einwand gestattet, daB hier ein TrugschluB vorliegt; denn 
nicht das Studium W'ird hierdurch verlangert, sondern ein Teil der not
wendigen Ausbildung, die nach dem Studium in jedem FaIle erforderlich 
ist, W'ird vorweggenommen, was schlieBlich nur im Interesse des Studie
renden liegt. Auch auf den Widersinn, die Ferlen ganz oder zum Teil 
zur Ausiibung (oder Ableistung, wie man gern sagt) der praktischen Tatig
keit zu benutzen, ist wiederholt hingewiesen worden, z. B. von Schwerdt, 
Prinz, Wallichs und Meyenberg auf der Tagung dertechnischen 
Fachgruppe der deutschen Studentenschaft 1. Wenn schon bei einem 
akademischen Studium iiberhaupt die Ferlen dazu da sind, um die 
wahrend des Semesters in groBer Menge empfangenen Eindriicke 
und Anregungen zu verdauen, um wie vieles mehr muB dies beim tech
nischen Studium der Fall sein, das - wie amtlich bestatigt W'orden ist -
den Studierenden bei 40 Wochenstunden iiberhaupt nicht wahrend des 
Semesters zum Selbststudium, d. h. zum eigentlichen Studium kommen 
laBt. Einen Fortschritt bedeutet es, W'enn in dem Gutachten 2 iiber die 
Ausbildung des Bergakademikers zum Ausdruck gebracht W'ird, daB 
grundsatzlich die Ableistung des praktischen Jahres vor Beginn des 
Studiums gefordert, und daB nur in Ausnahmefa11en eine Teilung ein
treten darf, bei der das 2. halbe Jahr bis zur HauptprUfung erledigt 
werden onn. Einen W'eitergehenden Vorschlag Macht Aumund 3. Er 
W'ill die praktische Tatigkeit um 1 Jahr verlangern und zwar so, daB 
das 1. halbe Jahr vor dem Studium, 74 Jahr in den Ferlen und dann nach 
der VorprUfung 174 Jahre zusammenhangend abgeleistet werden sollen. 
Um den StudieI'enden diese Verlangerung um 1 Jahr schmackhaft (und 
verlockend) zu machen, so11- nach Aumund - die Halfte der Ver
langerung, also 1 Semester, auf das theoretische Studium angerechnet 

1 20. bis 23. Dezember 1926 in Berlin. 
I Berlin 1929. 
B &. &. o. s. 235. 
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werden. lch glaube, daB die 1 % Jahre Praxis den Nachteil haben, daB 
der Studierende eine zu lange Zeit dem theoretischen Unterricht ent
zogen ist und es dann fiir ihn zeitraubend ist, sich wieder einzuarbeiten. 
Nach meiner Meinung diirfte es zweckmii.I3iger sein, nach abgeschlosse
nem Studium nochmals eine praktische Tatigkeit zu verlangen, die als 
weitere Ausbildung zu bezeichnen ist (vgl. C II). 

Auf die Frage, wie die praktische Tatigkeit am besten zu gestalten 
ist, soIl hier ebenfalls nicht naher eingegangen werden 1. Es besteht wohl 
Vbereinstimmung dariiber, daB es fiir den Praktikanten nicht auf die 
vollkommene Beherrschung der Handgriffe ankommt, sondern mehr auf 
das Kennenlernen der Arbeitsmethoden, der 'Werkstoffe, der Bedingt
heiten der mechanischen und menschlichen Arbeit, und nicht zuletzt 
des "Milieus" sowohl der technischen Organisation als auch der Gemein
schaft der Menschen im Betriebe. Die zur LOsung dieser Fragen in erster 
Linie Berufenen 2 sprechen von der Notwendigkeit der geistigen Ein
stellung und Einfiihlung als Techniker in die Aufgaben des Technikers. 
Als wesentlich erscheint mir noch die Hervorhebung der Tatsache, 
daB an den einzelnen Hochschulen sog. Praktikantenamter eingerich
tet worden sind, die die Aufgabe haben, den Studierenden bei der 
Erfiillung der Vorschrift iiber die Ableistung der praktischen Tatigkeit 
behilflich zu sein. Wenn sich auch der Studierende die ihm zusagende 
Arbeitsstelle selbst wahlen kann, so solI er doch alsbald mit dem 
Praktikantanamt in Verbindung treten, das ihn als Praktikanten 
fiihrt und ihm gewisse Richtlinien aushandigt, nach denen er seine prak
tische Tatigkeit auszuiiben hat. In Berlin wird die Fiihrung eines Werk
arbeitsbuches verlangt, das den Studierenden zwingen solI, sich auch ge
danklich mit seiner praktischen Tatigkeit auseinanderzusetzen. Das Prak
tikantenamt steht auf der anderen Seite mit den Betrieben in Ver
bindung, um mit diesen eine moglichst ertragreiche Ausbildung der 
Praktikanten zu vereinbaren. Der Erfolg fiir den einzelnen Studierenden 
wird, abgesehen von dem eigenen Willen und der eigenen Fahigkeit, 
naturgemaB auch von der Art und Weise abhangen, wie sich der einzelne 
Betrieb zu der Aufnahme von Praktikanten stellt. "Ober das Ausbildungs
wesen 3 im Siemens-Konzern berichtet Elbel, wie folgt: 

Praktikanten.Ausbildung. 
Ebenso wichtig wie die Ausbildung eines tiichtigen Facharbeiternachwuchses 

ist die Sorge fiir eine moglichst vielseitige Vorbereitung der kiinftigen Techniker 
und Ingenieure. Diese jungen Leute unterstehen wahrend ihrer Ausbildung den 
Werkstattvorschriften und erhalten einen Teil ihrer Anleitung mit den Lehrlingen 
zusammen. Sie werden unterschieden in Mittel- und Hochschul-Praktikanten. 
Die ersteren miissen im Besitze der Obersekundareife sein und erhalten eine drei
jahrige Werkstattausbildung in allen fiir sie wichtigen Abteilungen eines oder 
mehrerer Werke. 

Von den Hochschul-Praktikanten wird das Abiturientenexamen verlangt. 
Ihre praktische Arbeitszeit gliedert sich in zwei Halbjahre, von denen das eine vor 

1 Vgl. hierzu G. Schlesinger, Was erwartet die Technische Hochschule 
von der praktischen Arbeitszeit? (VDI-Nachrichten vom 8. 7. 1925). 

2 z.B.S ch w erd t auf der Tagung der Studentenschaft, 20. bis 23.Dezember 1926. 
3 Erweiterter Sonderabdruck aus den VDI-Nachrichten Nr. 44/1929. 
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Beginn des Studiums, das andere nach dem Diplomvorexamen vorgesehen ist. 
1m ersten Halbjahr werden die Hochschul-Praktikanten drei bis vier Monate in 
der Lehrlingswerkstatt, in der iibrigen Zeit in der Modelltischlerei, GieBerei und 
grundlegenden Fabrlkationswerkstatten ausgebildet. Das zweite Halbjahr soll 
ihnen dann bei der praktischen Mitarbeit einen vielseitigen Einblick in Fertigung 
und Organisation des Betriebes geben. Wo besonderer Wert auf griindliche fein
mechanische Ausbildung gelegt wird, miissen die Praktikanten vor Beginn des 
Studiums wenigstens zwei Halbjahre in den Werkstatten arbeiten. 

Wahrend der praktischen Tatigkeit werden die Praktikanten zum schnelleren 
und tieferen Verstandnis alles dessen, was sie in den Betrlebswerkstatten sehen, 
entsprechend theoretisch unterwiesen. In Berlin findet dieser Unterricht fUr die 
Mittelschul-Praktikanten in den eigenen Werkschulen oder stadtischen Fachschulen, 
fUr die Hochschul-Praktikanten in der Technischen Hochschule zu Berlin an den 
Sonnabenden jeder Woche statt. 

Nach abgeschlossener zwolfmonatiger Ausbildung konnen auch die Hochschul
ferlen zur Erweiterung der Werkstattkenntnisse und ttbung der Handfertigkeit 
benutzt werden. Den Studierenden ist dann auch in den Siemens-Werken Gelegen
heit gegeben, sich als Werkstudenten Geld zu verdienen. In den Ferien konnen bis 
zu dreihundert junge Leute in jedem Jahre Aufnahme finden. 

2. Diese Sachlage bestand, als in der Technischen Hochschule zu 
Berlin das Studium: Wirtschaft und Technik eingerichtet wurde. Es 
lag nahe, zunachst diese fiir die Technik-Studierenden geltenden Be
stimmungen auch fiir die Wirtschafts-Ingenieure zu iibernehmen: 
mindestens 1 Jahr praktische Tatigkeit, davon Y2 Jahr vor dem Studium 
und den Rest spater. Wahrend einer Obergangszeit konnte hierbei die 
"praktische" Tatigkeit in dem weiteren Sinne ausgelegt werden: tech
nische Tatigkeit (in den Betrieben) oder kaufmannische Tatigkeit (in 
irgendwelchen Wirtschaftsbetrieben). Nachdem man einige Erfahrungen 
gesammelt hatte (insbesondere dahingehend: wie die Studierenden selbst 
diesen weiteren Sinn auslegten), wurde durch MinisterialerlaB vom 
14. Januar 1929 bestimmt, daB die fUr Fachrichtung: Wirtschaft mit 
Technik eine praktische Tatigkeit von mindestens 1 Y2 Jahren, also ein 
halbes Jahr langer als z. Zt. noch in den anderen Fachrichtungen, 
gefordert wird. Die Verteilung erfolgt in der Weise, daB empfohlen wird: 
Y2 Jahr vor dem Studium und die beiden weiteren halben Jahre mog
lichst zusammenhangend nach der Vorpriifung. Doch kann in Ausnahme
fallen hiervon abgegangen werden, jedoch nur so, als mindestens 
2mal je % Jahr ununterbrochen praktisch gearbeitet wird. Die Ver
langerung des praktischen Jahres um ein weiteres halbes Jahr konnte 
hier leicht mit der Natur des Studiums: Technik und Wirtschaft begriin
det werden. Der Studierende soIl sowohl technisch als kaufmannisch 
gearbeitet haben entsprechend der Verbindung der Technik mit der 
Wirtschaftslehre in seinem Studium. 

Doch sind mit dieser Verlangerung der praktischen Tatigkeit auch 
hier wieder die Fragen nach dem wie und wo 1 nicht beantwortet. 
Die Regelung ist so getroffen worden, daB von den 1 Y2 Jahren minde
stens Y2 Jahr rein technisch, also wie beim Techniker-Praktikant (1) 
und ein weiteres Y2 Jahr in kaufmannischer Weise erfolgen solI. Hierbei 
ist es als zweckmaBig erachtet worden, diese kaufmannische Tatigkeit 
in einem industriellen Betriebe (im weitesten Sinne) zu leisten in Riick
sicht darauf, daB es sich um das Studium eines Wirtschafts-Ingenieurs 
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handelt. Dann kann das 3. ha.lbe Jahr nach Neigung der Studierenden 
und sich bietender Gelegenheit in technischen, industriellen oder auch in 
Handels- oder Bankbetrieben verbracht werden. Hierbei konnte in Er
wagung gezogen werden, ob die Ableistung eines praktischen Jahres im 
Ausland nicht besonders zu werten ist, etwa. durch Anrechnung eines 
Semesters auf das Studium, urn den Aufenthalt im Ausland anzuregen. 
Als fiir den Wirtscha£ts-Ingenieur besonders geeignet erscheint die 
technische Tatigkeit in mittelgro.Ben Betrieben der Verarbeitungs
industrie, W'o die handwerkliche Arbeit noch eine Rolle spielt. Klein
betriebe bieten technisch nur eine geringe Ausbeute; in GroBbetrieben 
mit Massenerzeugung kann der Praktikant wenig sehen und lernen. 
FUr die kaufmannisch-industrielle Tatigkeit kommt auch der GroB
betrieb mit seinem Zwang zu weitgehender Arbeitsteilung und Organi
sation in Betracht, wahrend die rein kaubnannische Tatigkeit in Han
deIs- und Bankbetrieben ebensogut - vielleicht sogar mit gro.Berem 
Gewinn - in kleineren und mittleren Betrieben (Exporthiiusern) er
ledigt werden kann. 

Ich lasse hier einen Auszug der Bestimmungen folgen, die von der 
Fakultat zusammen mit dem Praktikantenamt in Berlin (Leiter Prof. 
Hanner) fiir die Praktikanten der Fachrichtung: Wirtschaft mit 
Technik vorgesehen sind: 

Teclmiscbe Hoobscbule Berlin, 
Fakultiit fiir allgemeine Wfssenscbaften. 

Praktikantenamt. 

Riehtlinien fiir die praktisehe Ansbildung beim Studinm der 
Wirtsehaftswissensehaft. 
1. Werkstittenausblldung. 

Wahrend seiner praktischen Ausbildung in Fabrikationswerkstatten soIl 
der Studierende die Werkstoffe, ihre unterschiedlichen Eigenschaften und ihre 
mch damus ergebende Verwendung, ihre Formgebung und Bearbeitung, die da
zu gebrauchlichen Werkzeuge und Bea.rbeitungsIDaschinen, deren Gruppierung 
und Antriebe, dann die Erzeugnisse selbst und ihren Zusammenbau kennen 
lemen. Diese Praxis verfolgt weiter den Zweck, daB sich dem spater in der in
dustriellen Produktion Tatigen ein Verstandnis fiir die Schwierigkeit und den 
Wert der Arbeit und fiir Fertigungsfragen im allgemeinen erofinen soIl, damit 
er Erwagungen iiber Fertigungsangelegenheiten verstehen und seine ganze Tatigkeit 
auf die Interessen der Produktion einstellen kann. Er soIl auch den Arbeiter als 
Produktionsfaktor und als Menschen kennen und verstehen lemen, damit er 
zur Bea.rbeitung von Arbeiterfragen hinzugezogen werden kann. Vor allem muB 
er sich bereits bemiihen, Debao seiner handwerksmaBigen Unterweisung die 
wesentliche Organisation eines Betriebs, das Zusammenwirken der einzelnen 
Fertigungsabteilungen, die Art der Materialabgabe und Arbeiterentlohnung, die 
Lager- und Transporteinrichtungen, die 'Fertigungskontrolle, die WerkstoffprUfung 
und all das viele Wesentliche zu erfassen, das sich seiner Beobachtung im Betrieb 
bietet. 

Diese allgemeinen Kenntnisse der Fertigung sind fiir den Studierenden so 
wichtig, daB das fiir diese Werkstattenpraxis als Mindestdauer vorgesehene 
Halbjahr nur bei ganz besonderer Befihigung den Zweck einigermaBen erfiillen 
kann, zumal schon eine gewisse Zeit fiir das erste Einleben in der neuen Um
gebung und Titigkeit vergehen wird. Den Studierenden ist deshalb zu empfeblen, 
ihre Werkstattenausbildung nach MaBgabe ihres Studienganges iiber diese Mindest-
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dauer zu erweitern, etwa dumh Verwendung spaterer Ferien, dann aber ein von 
der ersten Ausbildungsstelle abweichendes Fertigungsgebiet aufzusuchen, um 
verschiedenartige und umfassende Beobachtungen zu sammeln. 

2. Verhalten wii.hrend der Werkstattpraxis. 
Die Kenntnisse in der Fertigung kann der Studierende nur als Arbeiter unter 

Arbeitern erwerben. Man hat ·ffir ihn die Bezeichnung Hochschulpraktikant. 
In Wirklichkeit muB er sich aber als fleiJ3iger, wiBbegieriger und strebsamer Lehr
ling in die Werkstattenverhii.ltnisse einfiigen und einfiihlen und sich der Ar
beitBOrdnung und den Betriebsvorschriften ohne irgendwelche Ausnahme unter
werfen. Nur dadumh kann er sich die Achtung der Arbeiter und Vorgesetzten er
werben, sich in den Verkehr mit den Arbeitern, in die Anleitung und Behandlung 
der Arbeiter und in ihre Denkweise einleben und den Zweck dieser Ausbildungszeit 
erreichen. 

Es ware eine volle Verkennung der Notwendigkeiten, wenn Studierende in 
den Werkstatten eine Sonderstellung anstreben und in falscher Auffassung ihres 
Studententums glauben wiirden, sie Mnnten lediglich dumh Zusehen die erforder
lichen Kenntnisse sammeln. Abgesehen davon, daB miiBige Zuschauer meist bald 
aus dem Betrieb verwiesen werden, wiirde dumh derartiges Volontartum der Zwack 
der Ausbildung nicht erreicht und dem Ansehen der Studierenden schwer geschadet. 

Die Praktikanten BOllen sich deshalb fleiJ3ig mit den ihnen iibertragenen 
Arbeiten befassen und sich von dem ihnen zugewiesenen Arbeitsplatz nicht ohne Er
laubnis entfernen. Die Besichtigung anderer Betriebsabteilungen darf nur unter 
den von der Betriebsleitung vorgeschriebenen Bedingungen erfolgen. 

Betriebsleiter und Meister werden trotz ihrer vielen und anstrengenden Ob
liegenheiten jene Praktikanten, die ihre Ausbildung mit erkennbarem Interesse 
betreiben, bei angemessenem Ersuchen stets gem mit Rat und Auskiinften unter
stiitzen. Wegen der starken Inanspruchnahme dieser Betriebsbeamten miissen 
die Praktikanten in der Regel selbst versuchen, mit ihnen eine den Zwack ihrer 
Tatigkeit fordernde Fiihlung zu halten. Die Behandlung des Praktikanten im 
Betrieb hii.ngt meist nur von seinem Taktgefiihl und seinem personlichen Auf
treten abo Durch falsche Einstellung in dieser Hinsicht kann ein Studierender sich 
und dem Ausbildungswillen der Firma sehr schaden und damit auch Heinen Kommili
tonen auf Jahre hinaus die betreffende Ausbildungsstelle verschlieBen. 

3. Unterrleht wii.hrend der Werkstattausbndung. 
Damit die Studierenden schon wahrend ihrer ersten Werkstattenausbildung 

nach technischen Zeichnungen arbeiten lernen und besseres Verstandnis ffir die 
Werkstoffe und deren Bearbeitung bekommen, sollen sie bei Beginn ihrer ersten 
Praxis Gelegenheit zur Teilnahme am Unterricht im Maschinenzeichnen und in 
Fertigungskunde einer Werkschule oder Handwerker-Abendschule Buchen. Ffir 
die in GroB-Berlin Praktizierenden findet solcher Praktikanten-Unterricht in 
der Hochschule statt. 

4. Biiroausblldung. 
Wahrend seiner Biiropraxis solI der Studierende zur geistigen VerarbeituDg 

des ihm im Horsaal Vorgetragenen und als Vorbereitung zu weiterer theoretischer 
Erkenntnis moglichst aIle verwaltungstechnischen und kaufmannisch-technischen 
Arbeiten eines industriellen Unternehmens durch eigene Mitarbeit kennen lernen 
und dabei auch, soweit dies moglich, die Tachnik BOlcher kaufmii.nnischen Arbeit 
in bezug auf Bfiroorganisation, Formulargestaltung, Dumhschreibeverfahren, 
Registriermethoden, Rechen- und Buchungsmaschinen usw. beobachten. 

Zur ErfasBUDg der Zusammenhii.nge zwischen Technik und Wirtschaft muD 
sich der Studierende wahrend dieser Biiropraxis besonders interessieren ffir den 
Einkauf, und fiir allgemeine technische Priifung der Materialien BOwie ffir deren 
Verwaltung und Verrechnung, ffir die Arbeitereinstellung und die Entlohnung 
einschlieBlich der Verdienststatistik, des Tarifwesens, und der Sozialversicherung. 
ffir die Verwaltung der Betriebseinrichtungen, fUr die Ermittlung der Betriebs
unkosten, ffir die Zusammenstellung der Selbstkosten der Erzeugnisse, ffir die 
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Fertigungsstatistik, die Werbung, die Angebotsbearbeitung, die Absatzorgani
sation, das Patentwesen und was sonst noch hier einschliigig ist. 

Dabei darf er die ihm jeweils zugewiesene Tiitigkeit nicht als unabhiingige 
Einzelarbeit betrachten, sondern er solI sie im Rahmen des Ganzen, in ihrem 
organisatorischen und rechnungstechnischen Zusammenhang mit den anderen 
Abteilungen zu ergriinden suchen. Besonders wichtig sind diese Zusammenhiinge 
zwischen den kaufmiinnischen Verwaltungsstellen und dem Betrieb. 

Es ist natiirlich unmoglich, in kurzer Zeit alles oben Erwiihnte ausreichend 
zu erfassen. Der Praktikant darf keinesfalls oberflachlich von Biiro zu Biiro wan
dern, sondern er muB da, womit er beschaftig1i wird, auch griindlich verstehen 
lernen. Deshalb muB sich der Studierende rechtzeitig dariiber klar werden, welche 
Z e it erfiir seine praktische Ausbildung aufwenden kann und wie er diese am vorteil
haftesten ausniitzt. Zu empfehlen ist es, die Vorpriifung termingemiiB rest
los zu erledigen und dann vor Fortsetzung des weiteren Studiums, wie bereits 
oben angefiihrt, ein voIles Jahr auf diese praktische Ausbildung in Biiros zu ver
wenden. Wer diese Zeit nicht aufbringen kann, tut besser, einzelne Arbeitsgebiete, 
namentlich das industrielle Rechnungswesen oder die Absatzorganisation griind
Hch kennen zu lemen, ala sich mit einer vielseitigen Oberfliichlichkeit zu begniigen. 

5. Ausblldungsstellen. 
Fiir die Ausbildung in den Werkatiitten iat jeder mittlere und groBere nach 

neuzeitlichen Erkenntnissen organiaierte und arbeitende Betrieb geeignet, gleich
viel, welche induatrielle Fabrikation er betreibt. Ea ist gleichwertig, ob Werk
zeugmaschinen, feinmechanische Instrumente, Druckpresaen, Kraftwagen, Niih
maschinen, landwirtachaftliche Geriite, Metallwaren oder Maschinen hergestellt 
werden, wenn nur die betreffende Fabrikation wirtschaftlich betrieben wird. 

Da der Hauptzweck dieser Praxis neben dem KennenIernen der Arbeitsver
fahren die Beobachtung der Betriebsorganisation ist, ist im allgemeinen ein mittel
groBes Unternehmen fiir die Ausbildung gUnatiger als kleine Werkstiitten oder 
als ein aehr groBer Betrieb, der fiir den Einzelnen nicht mehr zu iibersehen ist. 

Fiir die Ausbildung in kaufmiinnischen und Verwaltungsbiiros ist jede mitt
lere und meist auch jede groBere Fabrik der Elektro-, Metall-, Holz-, Keramik-, 
Textil-, Nahrungsmittel- und chemiachen Industrie geeignet, sofern sie nicht 
eine einfache Spezialfabrikation betreibt, die das vielfach recht komplizierte 
Getriebe eines normalen industriellen Werkes nicht erkennen lassen wiirde. 

Wegen der Abhangigkeiten zwischen der Fertigungseigenart (Einzel-, Reihen-, 
Massenfertigung) einerseits und der Gestaltung des Rechnungswesens und des 
Absatzsystems andereraeita ist es unter gewissen Voraussetzungen zweckmiiBig, 
die grundlegende Biiroausbildung in jener Unternehmung durchzumachen, in deren 
Betrieb auch die fgrundlegende Werkstiittenausbildung erworben worden iat. Der 
Studierende soIl deshalb schon bei Beendigung seiner Werkstattausbildung ein da
hinzielendes Ersuchen stellen, und er solI vor aUem wahrend seiner Werkstattausbil
dung sich so verhalten, daB die Firma ein solches Ersuchen wohlwollend vormerkt. 

Die Studierenden miissen sich um ihre Ausbildungsstellen selbst bemiihen 
und wegen der starken Nachfrage nach gut geeigneten Stellen damit 3 bis 
4 Monate vor dem Eintrittstermin beginnen. Eine Stellenvermittlung kann 
durch die Hochschule im allgemeinen nicht erfolgen. Es kOnnen aber Studierende, 
die nicht selbst iiber Beratung und Beziehungen verfiigen, eine Liste als gut geeig
net eingeschiitzter Betriebe im Praktikantenamt einaehen und auch Bonet dessen 
Rat in Anspruch nehmen. 

Fiir andere deutsche Gegenden konnen die in erster Linie fiir die Studierenden 
des Maschinenbaua und verwandter Fachrichtungen eingerichteten Praktikanten
stellen der deutschen Technischen Hochschulen um Nennung geeigneter Aus
bildungabetriehe ersucht werden. Vber deren Zuatiindigkeit und Anschrift gibt 
das Praktikantenamt Auskunft. 

6. Berichte iiber die praktische Ausblldung. 
Damit sich die Studierenden bei ihrer Werkatattausbildung in ihre Arbeiten 

und Beobachtungen vertiefen, soUen sie die wesentlichen Ausbildungsarbeiten 
durch Skizzen und kurzgefaBte Erklarungen festhalten und Aufschreibungen iiber 
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die von ihnen fiir die einzelnen Arbeitsvorgange benotigte Zeit, moglichst im Ver
gleich zur Akkordzeit des getibten Arbeiters, machen. Hierzu wird das vom 
DATSCH verlegte "Werkarbeitsbuch" empfohlen. AuBerdem sollen sie tiber 
ihre Beobachtungen in den einzelnen Fertigungsverfahren, z. B. in der Dreherei, 
in der Modelltischlerei, in der Harterei usw. als Erganzung des Werkarbeitsbuches 
kurzgefaBte und dennoch inhaltsvolle Berichte schreiben, in denen sie sich tiber 
ihre Ausbildung, tiber die wesentlichen Maschinen, Einrichtungen und Verfahren 
der betreffenden Werksabteilung (z. B. in der GieBerei tiber SchmelzOfen, Beschik
kung, Sandaufbereitung, Formmaschinen, TrockenOfen, GieBen eines schweren 
Sttickes usw.) unter Beifiigung von Skizzen Rechenschaft geben und dadurch das 
Verstandnis dieser Einrichtungen bekunden und sich dabei im Skizzieren tiben. 

Auch bei der Ausbildung in den Biiros sollen die Praktikanten das Wesentliche 
der Organisation, sofern es die Firma nicht ausdrticklich verbietet, in kurzen Be
richten, moglichst mit graphischen Vbersichten, niederlegen. Hierbei darf jedoch 
keinesfalls gegen die Geheimhaltungspflicht verstoBen werden und es muB jeder 
Zweifel hiertiber durch vorherige Besprechung mit dem Btirochef vermieden werden. 

Diese Werkarbeitsbticher und Berichte, die das Erleben des Prakti
kanten klaren und der ausbildenden Firma Rechenschaft tiber gute Ausntitzung 
der gewahrten Lerngelegenheit geben sollen, sind dem Betriebsleiter (Praktikanten
pfleger) bzw. Biirovorstand monatlich oder nach jedem Ausbildungsabschnitt zur 
Priifung und Gegenzeichnung vorzulegen sowie beim Verlassen des Ausbildungs
betriebes durch Firmastempel und Unterschrift bestatigen zu lassen. Dadurch solI 
auch ein Hinaustragen von Geschaftsgeheimnissen, falls der Praktikant an solche 
wirklich herankommen sollte, unterbunden werden. Diese Berichte sind der 
Hochschule neben dem Zeugnis als Nachweis erfolgreicher Ausbildung vorzu
legen. Sie bleiben Eigentum des Studierenden und dtirfen anderen Firmen keines
falls zur Kenntnis kommen. 

7. Ausbildungszeugnisse. 
Da ausreichende praktische Ausbildung Vorbedingung ftir die Zulassung 

zur Diplom-Vor- und Hauptpriifung ist, mtissen die Studierenden ihre praktische 
Tatigkeit auBer durch Werkarbeitsbuch und Berichte auch durch Zeugnisse der 
ausbildenden Betriebe nachweisen. Diese Zeugnisse, fiir welche ein den Gepflogen. 
heiten der Industrie entsprechender Vordruck im Anhang gezeigt wird, mtissen 
Art und Zeitdauer (nach Wochen) der Ausbildung in den einzelnen Fertigungs
gebieten bzw. in den einzelnen Verwaltungsabteilungen ersehen lassen und auch 
Angaben tiber wesentliche Fehlzeiten enthalten, weil die Hochschulen verlangen, 
daB von Studierenden, die sich mit der vorgeschriebenen Mindestdauer begniigen, 
wenigstens diese voll nachgewiesen wird. Erholungsurlaub ist bei der kurzen Dauer 
der Ausbildungsabschnitte, und weil die anders gestaltete Beschaftigung ohnedies 
eine Entspannung gibt, nicht vorgesehen. AuBerdem sollen diese Zeugnisse auch 
eine gerechte Beurteilung enthalten, damit sie spater bei der Erlangung einer An
stellung niitzen konnen. 

8. Priifung der praktisehen Ausblldung. 
Da die Hochschule tiber die praktische Ausbildung ihrer Studierenden laufend 

unterrichtet gain will, damit notigenfalls beratend eingegriffen werden kann und 
Unklarheiten oder Beanstandungen friihzeitig erortert werden konnen, haben die 
Studierenden jeden beabsichtigten Ausbildungsabschnitt beim Praktikanten
amt friihzeitig anzumelden bzw. dort nach ihrer Immatrikulation auf der letz
ten Seite des Belegbuches antestieren zu lassen; ebenso hat innerhalb 4 Wochen 
nach Beendigung jedes Ausbildungsabschnittes im Praktikantenamt unter Vorlage 
des Praktikantenzeugnisses und der Ausbildungsberichte Abtestat zu erfolgen. 

Zwei Wochen vor dem Meldetermin zur Diplom-Vor- und Hauptpriifung 
sind Werkarbeitsbiicher, Berichte und Ausbildungszeugnisse im Praktikanten
amt abzugeben, dessen Leiter ftir aIle Fragen der praktischen Ausbildung 
die zustandige Stelle ist und demgemaB auch die fiir die Diplomprtifung 
nachzuweisende Ausbildung in sachlicher Hinsicht priift und dem Priifungsaus
schuB berichtet. Diese Belege werden den Studierenden nach der Priifung vom 
Priifungsamt wieder ausgehandigt. 
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Von diesen Bestimmungen weichen die Vorschriften in Dresden und 
Miinchen nicht unerheblich abo In Miinchen miissen die Studierenden 
des wirtschaftswissenschaftlichen Faches eine zusammenhangend abge
leistete praktische Tatigkeit von mindestens 6 Monaten, fiir die Haupt
priifung eine weitere ebensolche, jedoch beide Male auf wirtschaftlichem 
Gebiete nachweisen. In Dresden hei.St es dagegen: den technischen 
Volkswirten wird ein halbes Jahr praktische Tatigkeit empfohlen. (Die 
gleiche Bestimmung findet sich iibrigens auch fiir die Studierenden der 
Handelshochschule, die die Diplompriifung fiir Kau£leute ablegen wollen. 
Vergleicht man den Diplomkaufmann mit dem Wirtschafts-Ingenieur, 
so ist bei letzterem also nicht nur das Studium um 1 J ahr langer, sondern 
auch die geforderte praktische Tatigkeit betragt 1-1% Jahr mehr, 
als bei den Kaufleuten.) 

3. Die Ausiibung der praktischen Tatigkeit ist nicht die einzige Ver
bindung der Praxis mit dem theoretischen Studium. Mehr als jeder 
andere (Technik-)Ingenieur mull der Wirtschafts-Ingenieur, der ja 
nicht technisch-fachlich spezialisiert ist, ein Interesse daran haben, 
maglichst viel von der angewandten Technik, d. h. von Wirtschafts
betrieben, zu sehen. Auf technischem Gebiet interessiert ihn nicht nur, 
wie Eisen gewonnen, Maschinen gebaut und Bauten erstellt werden, 
sondern auch, wie aIle diese Dinge in den nachfolgenden Betrieben der 
Verarbeitung und der Herstellung von Konsumgiitern, in den Verkehrs
betrieben und sonstigen Einrichtungen verwendet werden. Auf einer 
solchen Grundlage von Erkenntnissen schaUt er sich die Maglichkeiten 
eines Vergleiches der technischen Leistungen undihrer besonderen Brauch
barkeiten. Dariiber hinaus interessieren den Wirtschafts-Ingenieur die 
Organisation all dieser Betriebe, die Fragen, die von der betriebswirt
schaftlichen Seite kommen: Verwaltung, Einkauf, Verkauf, Rechnungs
wesen, Finanzierung, die volkswirtschaftlichen Fragen: Zusammen
schliisse, Preispolitik, die soziologischen Fragen des Betriebes: Arbeits-, 
ArbeiterverhaItnisse, die sonstigen Beziehungen des Arbeiters zum 
Betrieb u. a. m. 

All dieses, soweit es maglich ist, durch Augenschein wahrzunehmen, 
an Ort und Stelle mit Beteiligten zu besprechen, ist fiir den Wirtschafts
Ingenieur von groJlem Vorteil. Daher sind neben dem Studium einher
gehende Besichtigungen unerlalllich. Da die verschiedenen Seiten, in 
denen der Betrieb dem Wirtschafts-Ingenieur erscheint, nicht in jedem 
FaIle gleich entwickelt sind, so miissen die Besichtigungen grundsatzlich 
von dem interessierenden Gesichtspunkt aus angelegt und durchgefUhrt 
werden. Um eine besondere technische Angelegenheit zu studieren, 
wird es empfehlenswert sein, die zu besichtigenden Betriebe unter diesem 
Gesichtspunkte auszusuchen; andere Betriebe bieten technisch weniger 
Interessantes, dafiir kannen sie auf kaufmannischem oder soziologischem 
Gebiet Sonderheiten aufweisen, die es lohnt, kennen zu lernen. Sonst 
soil der Wirtschafts-Ingenieur Auge und Ohr fiir aile Seiten des Be
triebes haben; er soIl hierbei erkennen Iernen, inwieweit sich die 
allgemeinen Lehren und Grundsatze, die er im Unterricht kennen gelernt 
oder durch eigene wissenschaftliche Arbeit gefunden hat, in der Organi-
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sation und Fiihrung der Betriebe wiederfinden, bzw. inwieweit und wes
halb im besonderen Fall eine Abwandlung der allgemeinen Lehren ein
getreten ist und eintreten muB. Nicht nur dies: auf diese Weise solI sein 
Auge fiir feWerhafte Abweichungen gescharft werden, solI er darin 
geiibt werden, sozusagen auf den ersten Blick Fehler zu erkennen. 

Wenn auch die Besichtjgungen grundsatzlich von dem einzelnen 
Lehrgebiet (Technik, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft) ausgehen und 
hier in "Obungen und Seminarien vorbereitet und ausgewertet werden 
miissen, so jst doch eine Verstandigung iiber die im Laufe des Semesters 
vorzunehmenden Besichtigungen empfehleuswert. Nicht nur um Dop
pelbesichtigungen zu vermeiden, sondern auch gegebenenfalls den 
einen oder anderen Betrieb nach den verschiedenen Seiten kennen zu 
lernen. In Berlin ist in dem Wirtschafts-Seminar eine Stelle eingerichtet, 
die die Aufgabe hat, in dieser Hinsicht fiir eine rationelle Gestaltung der 
Besichtigungen zu sorgen. Bei Studienreisen, die ein bestimmtes Wirt
schaftsgebiet oder ein fremdes Land zum Ziel haben, tritt die Kombi
nation von Erkenntnissen, die der Wirtschafts-Ingenieur sucht, besonders 
deutlich zu tage: Betriebe der verschiedensten Art, Verkehrseinrichtun
gen, Handel, Schiffahrt, Arbeiterverhaltnisse und schlieBlich: Land und 
Leute, insbesondere, wenn es sich um das Ausland handelt 1. 

Verbindung der Praxis mit dem theoretischen Unterricht kann end
lich dadurch hergestellt werden, daB Praktiker, die ein Interesse 
fiir eine gedankliche Erfassung ihrer Wirklichkeit haben, an den Ver
anstaltungen der Seminarien teilnehmen. Hier, wo der Studierende in 
hoherem Semester die Ergebnisse seiner eigenen wissenschaftlichen 
Arbeit vor seinen Kommilitonen zu vertreten hat, bietet sich die beste 
Gelegenheit zu einem fruchtbaren Gedankenaustausch zugleich zwischen 
Praxis und Wissenschaft. Nicht nur in der Weise, daB der Unterricht 
in engel' Beziehung zum dahinstromenden Leben des Tages bleibt, 
sondern auch der Praktiker wird immer wieder gezwungen, aus der 
Fiille der Erscheinungen auf das Grundsatzliche zu kommen - wo
durch die Verstandigung erleichtert und gefordert wird. 

2. Die Ausbildung. 
1. Die Ablegung der Diplompriifung an der Technischen Hochschule 

tut dar, daB das wissenschaftliche Studium erfolgreich beendet worden 
ist. Sie sagt noch nichts daJ.'iiber aus, ob auch der Absolvent zum prak
tischen Konnen auf Grund dieses Studiums befahigt ist. Es liegt daher 
in der Natur der Sache, nach dem Studium eine gewisse Zeit in Rech
nung zu stellen, in der sich der Diplom-Ingenieur in der Anwendung 
des Gelernten iibt, sieht, wie sich sein Bemf, den er studiert hat, in der 
Wirklichkeit mit ihren Bedingtheiten: Kosten, Zeit und Menschen ab
spielt. So finden wir denn auch z. B. dort, wo der Staat fiir seine Tatig-

1 Das Wirtschafts-Seminar der Technischen Hochschule zu Berlin hat vom 
30. Mirz bis 21. April 1930 eine Studienreise nach England gemacht, die iiber 
Bremen-Southampton nach Birmingham, Liverpool, Manchester, SheHield, 
York, Cambridge und London fiihrte. 
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keiten akademisch ausgebildete Beamte braucht, von jeher eine Aus
bildungszeit nach beendetem Studium, in der sich der Anwarter auf sei
nen besonderen Berufpraktisch vorbereitet (Gericht, Verwaltung, Schule, 
Medizin, Post, Eisenbahn). Wie sehr eine solche Einrichtung ihren 
Charakter andern kann, wenn sie nicht, wie beim Staat, sorgfaltig 
gehiitet wird, zeigt beispielsweise die Entwicklung der Ausbildung des 
Kaufmanns. In friihester Zeit muBte der Handlungsbeflissene eine 
praktische Lehrzeit von 7 Jahren durchmachen, um dann als Gehil£e 
weitere "Handlungen" im In- und Ausland kennen zu lernen. Hiernach 
"etablierte" sich der Kaufmannsjiinger als selbstandiger Kaufmann. 
Spater - und noch bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts bestehend -
schrumpft die Lehrzeit auf 4 Jahre zusammen; doch halt sich der 
Brauch, weitere 3 Jahre als "Kommis" zu gehen, bis man sich als 
Buchhalter, Kassierer, Einkaufer, Verkaufer oder Reisender anbieten 
kann. Heute ist viel£ach eine Abkiirzung der Lehrzeit auf 2 Jahre ein
getreten; in der groBen Mehrzahl der FaIle werden sogar sofort Stellen 
erstrebt, die eine ausgiebige Vorbildung nicht mehr erfordern und dem 
Bewerber sofort eine Bezahlung in Aussicht stellen. Naturlich ist hierbei 
nicht auBer acht zu lassen, daB die Entwicklung zum GroBbetriebe 
und nicht zuletzt die Maschinisierung der kaufmannischen Verwaltungs
arbeit eine groBe Zabl von Stellen mit sich bringen, wo nur noch mecha
nische Arbeiten zu leisten sind. Das Ergebnis ist auch hier: eine breite 
kaufmannische Angestelltenschaft und nur wenig Aufstiegsmoglichkeiten 
fur den einzelnen. 

Es liegt auf der Hand, daB eigentlich auch der Diplom-Ingenieur, 
der nach beendetem Studium die Hochschule verlaBt, jetzt noch eine 
praktische "Ausbildung" durchmaC'hen sollte, um sich auf Grund seiner 
theoretischen Kenntnisse im Konnen "auszubilden". Auch hier ist 
urspriinglich dieser Gedanke durchaus vorherrschend gewesen, was 
darin zum Ausdruck kam, daB der Diplom-Ingenieur zunachst etwa 
eine Anfangsstellung suchte, dann durch haufigeren Wechsel der Tatig
keit oder der Stellen sich weiter zu bilden versuchte, um schlieBlich 
als "fertiger" Ingenieur in der Lage zu sein, einen gehobenen Posten zu 
ubernehmen. Die Vernachlassigung dieses Werdeganges eines Ingenieurs 
ist auch hier aus der Entwicklung der wirtschaftlichen Verhaltnisse 
zu erklaren, verstarkt durch das Bestreben des einzelnen, nach dem 
kostspieligen Hochschulbesuch bald auf eigenen FiiBen zu stehen und 
Geld zu verdienen. Sie wirkt sich dahin aus, daB die Diplom-Ingenieure 
viel£ach mit der ersten, sich bietenden Stelle vorlieb nehmen, Stellen, 
die vielleicht gar nicht einmal fiir sie in Betracht kommen, daB sie 
an unzulanglichen Stellen kleben bleiben, um nicht dem Risiko aus
gesetzt zu sein, bei einem beabsichtigten Wechsel nicht mehr unter
zukommen. So kann dem heutigen Diplom-Ingenieur Ieicht der Gedanke 
kommen, aus seiner Anfangsstellung eine Lebensstelle zu entwickeln, geht 
schlieBlich der Gedanke einer Vervollstandigung seiner Ausbildung ver
loten, ja so verloren, daB der Diplom-Ingenieur von heute der Meinung 
ist, daB er mit der Ablegung der Diplompriifung eben schon ein "fertiger" 
Ingenieur sei und damit ein Recht auf hochbezahlte Stellungen erwirkt 

Prion, Wlrtschaftslngenienr. 11 
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habe. Die Enttauschung fiir ihn - und fiir die Betriebe wird bei einer 
solchen Auffassung seiner Fachbildung natlirlich nicht ausbleiben. 

Diese Entwicklung legt die Pflicht auf, mit aHem Nachdruck zu. 
betonen, daB das Studium lediglich die theoretische Vorbildung dar
stellt, und daB sich hieran erst eine praktische und theoretische Aus
bildung anzuschlieBen hat. Und es ist von besonderem Interesse, zu 
sehen, daB in jiingster Zeit dieser Gedankengang von der Industrie 
selbst wieder aufgegriffen worden ist. So hat der Verein deutscher Eisen
hiittenleute in Verbindung mit den ihm nahestehenden Hiittenwerken 
eine Einrichtung geschaffen, wonach die Diplom-Ingenieure des Eisen
hiittenfaches eine zweijahrige Ausbildung als Ingenieur-Praktikant in 
den Betrieben der Hiittenwerke durchmachen kOnnen. Die Betriebe 
haben sich verpflichtet, eine beschrankte Zahl von Diplom-Ingenieuren 
aufzunehmen, sie in den verschiedenen Abteilungen zu beschiiftigen und 
ihre Ausbildung nach einem besonderen Plan durchzufiihren. Die 
Ingenieur-Praktikanten erhalten sofort eine Vergiitung; sie konnen 
nach Ablauf der Ausbildungszeit ordentliche Stellen in den betreffenden 
'Werken iibernehmen, doch besteht zunachst keine Verpflichtung der 
Betriebe, die Praktikanten iiber die Ausbildungszeit hinaus zu behalten. 
Wie mitgeteilt wird, soH sich diese Einrichtung bewahrt haben; alle 
Praktikanten sollen bisher Stellungen gefunden lJ.aben. 

Auch in den Kreisen des Bergbaus ist wiederholt iiber die praktische 
Ausbildung der Bergbau-Ingenieure gesprochen worden. Rier liegen die 
Verhaltnisse insofern anders - und vielleicht noch giinstiger - als bei 
den Eisenhiittenwerken, als im staatlichen Bergbau ahnliche Ausbil
dungsgange fiir die Bergreferendare schon seit la.nger Zeit bestehen. 
1m einzelnen bin ich nicht dariiber unterrichtet, wie weit hier die Ver
handlungen schon gediehen sind. Es ist natiirlich kein Zufall, daB es 
gerade die Eisenhiittenwerke und der Bergbau sind, die sich bisher mit 
Ausbildungsfrage so eingehend beschiiftigt haben: beide stellen ein
heitliche, fest abgegrenzte Arbeitsgebiete dar, die Verbande umfassen 
die Gesamtheit der in Betracht kommenden Betriebe, den einheitlichen 
Arbeitsgebieten entsprechen die Studiengange auf den Hochschulen, 
in den Fachrichtungen: Bergbau und Hiittenwesen. Schwieriger ist 
die Frage der Ausbildung des Bau- oder Maschinen-Ingenieurs wegen 
der groBen Mannigfaltigkeit der Betriebe, ihrer nicht immer parallel 
laufenden Interessen und der groBen Zahl der hier in Betracht kommen
den Ingenieure. Auch hier bin ich im einzelnen nicht dariiber unter
richtet, ob schon bezirksweise oder branchenweise Vereinbarungen 
ahnlicher Art zustande gekommen sind. DaB sie im hochsten MaBe 
erwiinscht sind und schlieBlich auch im Interesse der Betriebe liegen, 
braucht nicht mehr besonders betont zu werden I, 

1 Die Harvard Business Review (Juli 1929) giht in einem ausgezeichneten 
Aufsatz von J. T. Lincoln iiber "Company Training for College Graduates". 
einen Uberblick fiber die verschiedenen MaBnahmen und Einrichtungen der groBen 
Industrie- und Handelsunternehmen zur Ausbildung der bei ihnen eintretenden 
jungen Hochschulabsolventen, angefangen von den umfassenden Ausbildungs
planen der ganz groBen Firmen (General Motors. Goodyear. Westinghouse. General 
Electric u. a.) mit gleichzeitiger praktischer Beschii.ftigung in den verschiedenen 
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Neuerdings ist "ein Abkommen zwischen der Handelshochschule 
Berlin und einer Reihe industrieller Betriebe erzielt worden, daB 
diese Betriebe "unter AbschluB eines sog. Praktikanten-(Lehr-)Ver
trages Studierende der Handelshochschule Berlin eine zweijahrige 
praktische Ausbildung nach bestimmten, in Einklang mit dem Handels
hochschulstudium gebrachten Richtlinien angedeihen lassen". Nach 
dem Abkommen sind die heiden Praktikantenjahre getrennt vonein
ander abzuleisten, und zWar "das erste Jahr vor Beginn des Hochschul
studiums - unter hesonderen Umstanden auch nach 1-2 Semestem 
Studium -, das zweite nach Ablegung der Diplompriifung an der 
Handelshochschule Berlin". Wie es in einer Erlauterung hierzu heiBt, 
soIl dem Studierenden Gelegenheit gegeben werden, sich in Verbindung 
mit dem Studium eine griindliche Ausbildung in der Praxis zu ver
schaffen. Wenn die Zeit fur die praktische Tatigkeit von insgesamt 
2 Jahren als etwas kurz erscheint, so ist hier doch grundsatzlich die Idee 
verwirklicht, nach beendetem Studium eine praktische Ausbildung folgen 
zu lassen. Allerdings tragt die ganze Einrichtung nur fakultativen 
Charakter, so daB der Diplom-Kaufmann nach den bestehenden Bestim
mungen immer noch mit 6 Semestem Studium und % Jahr praktischer 
Vorbildung "fertig" sein kann 1. 

2. Wenn man sich vor Augen halt, daB der Wirtschafts-Ingenieur 
die Technik so weit studiert hat, daB er ihre Voraussetzungen und Grund
lagen kennt und er sich in die verschiedenen Erscheinungsformen 
der angewandten Technik leicht zurechtzufinden in der Lage ist, so ist 
klar, daB die im Vorstehenden geschilderten Einrichtungen auch von 
dem Wirtschafts-Ingenieur fur seine Ausbildung mitbenutzt werden 
konnen. Das wird insbesondere dann der Fall sein, wenn er in seinem 
Hochschulstudium das eine oder andere Gebiet (Bergbau, Huttenwesen, 
Elektrotechnik) in entsprechender Weise (Zusammensetzung der Prii
fungsfacher) beriicksichtigt hat. NaturgemaB - und das muB zur Ver
meidung von MiBverstandnissen sofort gesagt werden - ist daran fest
zuhalten, daB ein Ausbildungsgang, wie er fiir die Fachingenieure des 
Eisenhuttenwesens, des Bergbaus und der Elektrotechnik eingerichtet ist, 
fur ihn nur zur Vervollstandigung seiner technischen Vorbildung dienen 
soIl, die fiir ihn ja nur Mittel zum Zweck ist. um daraufhin die wirt
schaftlich- technischen Funktionen besser ausuben zu konnen. In diesem 
FaIle wiirde die eingehendere Kenntnis von der technischen Gestaltung 
der vorliegenden Betriebe ihn besonders befahigen, in diesen Betrieben 
die ihm obliegenden wirtschaftlichen Aufgaben zu erfullen. In diesem 

Werkstatten und Abteilungen und erganzender theoretischer Ausbildung durch 
Kurse und Vortrage bis zu den einfacheren MaJ3nahmen, die lediglich durch Be
schiiftigungswechsel, Anlemung und tJberwachung das Ausbildungsziel zu erreichen 
suchen. 

1 Vgl. hierzu den soeben erschienenen Aufsatz von Fr. Demuth: Die 
jungen Volkswirte und die akademischen Kaufleute in der Pra'ds (Magazin 
der Wirtschaft vom 25. 7, 1930). Es ist beachtlich, was Demuth bei dieser 
Gelegenheit iiber das Studium der Volkswirte und insbesondere der Diplom
kaufleute sagt. 

11* 
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Zusammenhang ist es von besonderem Interesse, den Ausbildungsplan 
kennen zu lernen, der fUr die Bergingenieure vorgeschlagen worden ist: 

1. Bergtechnische Weiterbildung (Beschaftigung als Steiger, Befahrung von 
Werken in verschiedenen Bergwerkszweigen und Industriegebieten, Zeitstudien 
nach selbst gestellten Aufgaben, Entwerfen von kiinftigen Vorrichtungsarbeiten 
oder Verbesserungen der Arbeitsmethoden, Aufstellen von Zeitplanen, Beschafti
gung mit markscheiderischen Arbeiten). 

2. Maschinentechnische Weiterbildung. (Beschiiftigung in der Warme- und 
Kraftwirtschaft, in Abraum- oder Aufbereitungsbetrieben; wenn moglich auch 
KennenIernen von Konstruktions- und Montagearbeiten in einschlagigen Ma
Bchinenfabriken. ) 

3. Weiterbildung im Rechnungswesen. (Beschaftigung im Lohnbiiro, in Ein
kaufs- und Verkaufsabteilungen, Korrespondenz, Buchhaltung, Selbstkostenauf
stellung, Statistik.) 

4. Volkswirtschaftliche Weiterbildung. (Beschiiftigung in Syndikaten, gege
benenfalls in Rechts- und Steuerabteilungen groBerer Konzerne, beim Rechts
anwalt oder bei einer Bank.) 

Die Teile 3 und 4 stellen das eigentliche Studium des Wirtschafts
Ingenieurs (nicht nur fur den Bergbau) dar, wahrend die Kenntnis der 
Teile 1 und 2 fur ihn die technischen Grundlagen bedeuten. (Fur den 
fachlich gerichteten Bergingenieur ist es gerade umgekehrt.) Die Ein
beziehung der Wirtschafts-Ingenieure in die schon bestehenden oder 
geplanten Ausbildungseinrichtungen sollte daher in gewissem Umfang 
moglich sein. 

Ganz besonders trifft dies fur die Einrichtung zu, die von der Berliner 
Metallindustrie fUr die Absolventen der Handelshochschule Berlin 
geschaffen worden ist. Fur diese Ausbildung bringen die Wirtschafts
Ingenieure neben einer langeren Vorpraxis auch noch ein zusatzliches 
Studium der Technik mit, so daB sie im allgemeinen den Besonder
heiten eines technisch-industriellen Betriebes mehr gewachsen sind, 
als es die Diplom-Kau£leute nach ihrem Studium sein konnen. 

Doch ist mit diesen Hinweisen auf die bestehenden Ausbildungs
einrichtungen die Frage der Ausbildung der Wirtschafts-Ingenieure noch 
nicht erschopft. Der Wirtscha£ts-Ingenieur bereitet sich ja in der 
Regel nicht fur eine bestimmte Art von Betrieben, weder in technischer 
noch in wirtschaftlicher Beziehung, vor. Er kann spater im Baubetrieb 
oder in einer Maschinenfabrik, in einer Textil- oder Zigarettenfabrik, im 
Einkauf oder Verkau£, in einem Verbande oder bei einer Treuhand
gesellschaft tatig sein. Fur ihn gibt es daher eine ganze Menge von 
Ausbildungsmoglichkeiten und Ausbildungsstatten. Das schlieBt nicht 
aus, daB auch noch mit anderen Verbanden z. B. der weiterverarbeiten
den Industrie ahnliche Abkommen getroffen werden konnen, wie sie 
zwischen der Berliner Metallindustrie und der Handelshochschule Berlin 
bestehen und die dann von den Wirtscha£ts-Ingenieuren benutzt werden. 
1m groBen und ganzen wird aber der Wirtschafts-Ingenieur auf sich 
selbst angewiesen sein und sich unter den vie len Moglichkeiten die 
fUr ihn geeignete Weiterbildung verschaffen. Nur muB er sich bewuBt 
bleiben, daB die nachsten Jahre nach dem Diplomexamen der prak
tischen Ausbildung zu widmen sind, und daB es seiner Ausbildung £order
lich sein kann, einem haufigeren Wechsel seiner Tatigkeit eintreten zu 
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lassen. Wenn er diese Ausbildungszeit auf mindestens 1 % Jahre bemiBt, 
dann wiirde er mit det praktischen Vorbildung von 1 % Jahren zusammen 
3 Jahre Praxis haben, die mit den 4 Jahren Studium, jene alte Ausbil
dungszeit von 7 Jahren wieder haben, die ja auch der Ausbildung des 
Juristen entspricht. Fiir den Wirtschafts-Ingenieur kommt noch in 
Betracht, daB die vielen Stellen, die es fiir ihn gibt, bisher noch von 
anders vorgebildeten Petsonen mit ausgefiillt werden, daB die Stellen 
sozusagen nicht auf ihn warten, daB der Wirtschafts-Ingenieur sie 
vielmehr noch fiir sich erobern muB. Auch aus diesem Grunde ist es 
heute unmoglich und untunlich, ein allzu starres Programm fiir die 
weitere Ausbildung des Wirtschafts-Ingenieurs' aufzustellen. Er muB 
zunachst seinen Weg selbst finden 1. 

3. Die Fortbildung. 
1. Von der Vorbildung (1.) und der Ausbildung (2.) ist endlich die 

Fortbildung zu unterscheiden: das ist die Weiterbildung des berufs
tatigen Ingenieurs. Dem Ingenieur geht es wie den meisten Akademikern 
und Nichtakademikern: die Anwendung des Gelernten erfolgt auf einem 
kleinen Fachgebiet, das Konnen wird zu einem Fachkonnen, es betrifft 
nur noch einen kleinen, den kleinsten Ausschnitt aus dem groBen Ar
beitsbereich der Technik, dieses Gebiet wird bis zum letzten intensiviert 
- der Ingenieur ist ein Fachmann auf seinem Arbeitsplatz geworden, 
In der ersten Zeit nach Verlassen der Hochschnle wird er sogar aIle 
Fahigkeiten benutzen und aIle Anstrengungen aufbringen miissen, um 
sich mit seiner Aufgabe vertraut zu machen und seinen Posten aus
zufiillen. Hat er die Routine erlangt, dann muB er sich in der Regel 
entscheiden, ob er in dieser Routine aufgehen, oder ob er sich auah noah 
fiir andere Aufgaben frei halten will. Nicht immer fiihrt sein Wille 
allein die Entscheidung herbei: die Sicherheit der Stellung oder Familien
verhaltnisse schlii.£ern nach und nach seinen EntschluB ein, iiber seine 
Tatigkeit hinaus nachzudenken. Der Ingenieur wird, wie viele andere 
auf anderen Gebieten, einseitiger Fachmann, dem schlieBlich jeder 
Wechsel der Tatigkeit eine Storung seiner bequem gewordenen Routine 
bedeutet. 

Natiirlich macht sich die Einseitigkeit der unter den heutigen Ver
haltnissen notwendigen Berufsspezialisation nicht bei dem jungen 
Ingenieur, der soeben die Hochschule verlassen hat, fiihlbar, sondern 
sie kommt erst zum BewuBtsein, wenn bei dem Einerlei der taglichen 
Beschii.ftigung die Entwicklung der Technik mittlerweile fortgeschritten 
ist, neue Erfindungen, Entdeckungen erfolgt sind, Arbeitsteilung und 
Spezialisation sich in der Industrie weiter durchgesetzt haben: der 
einzelne kommt nicht mehr mit, er verliert den Zusammenhang mit dem 

1 Mit Absiaht solI hier nicht yom Werkstudenten gesprochen werden, der sich 
mit der praktischen Tii.tigkeit zugleich die Mittel verschaffen will, um "daneben" 
zu studieren: Diesa Doppeltii.tigkeit fiihrt nur in seltenen Ausnahmefii.llen zu einem 
befriedigenden Erfolg. 
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um ihn herum pulsierenden Leben. Diese Erstarrung des einzelnen in 
seiner spezialisierten Berufstatigkeit bildet nicht nur fiir ihn ein Hinder
nis, durch Wechsel der Stellung oder durch Mitarbeit an den neuen 
Moglichkeiten vorwarts zu kommen, sondern auch fiir die Entwicklung 
des einzelnen Betriebes wie der ganzen Industrie bedeutet der Mangel 
an elastischen Hilfskraften eine Hemmung der richtigen Entfaltung der 
Krafte. Das beste Beispiel fiir die Richtigkeit dieser Tatsache bietet 
die Zeit nach 1925: die bis auf den heutigen Tag noch nicht abgeschlossene 
Umstellung der Wirtschaft auf die durch Krieg, Inflation und Reparatio
nen geschaffene neue weltwirtschaftliche Lage hat iiberall an der ge
heiligten Routine geriittelt und ist dabei auf groBe Schwierigkeiten 
gestoBen 1. 

Es ist deshalb kein Zufall, daB nunmehr auch in Kreisen der 
Techniker der Gedanke der Fortbildung erneut FuB gefaBt hat. Der In
genieur empfindet es heute mehr denn je, daB es fiir ihn erforderlich ist, 
mit den fortschreitenden Erkenntnissen der Technik in Fiihlung zu 
bleiben, sich iiber die Wandlungen und Entwicklungen auf seineIq 
engeren und weiteren Berufsgebiet unterrichtet zu halten. Eine ganze 
Menge von Moglichkeiten sind geschaffen worden, um den Gedanken 
der Fortbildung in die Wirklichkeit umzusetzen. Es sei nur erinnert an 
die groBe Zahl der Fachzeitschriften, die fortlaufend iiber technische 
Dinge berichten, an die vielen Werkszeitungen, die eine steigende Be
deutung fiir die Weiterbildung der WerksangehOrigen bilden; es sei 
ferner erinnert an die sehr zahlreichen und einfluBreichen wissenschaft
lichen und beruflichen Vereine und Verbande, die Vortrage mit Dis
kussionen und Besichtigungen oder gar zusammenhangende Kurse 
veranstalten 2, an die groBen Tagungen und Kongresse, auf denen der 
neueste Stand technischer Dinge der Offentlichkeit, insbesondere aber 
den Fachleuten unterbreitet wird; es sei nicht zuletzt an die Bestre
bungen der Technischen Hochschulen erinnert, die auBerhalb ihrer eigent
lichen Aufgabe der Ausbildung (2.) Einzelvortrage aller Art fiir die 
berufstatigen Ingenieure veranstalten (AuBeninstitute der Technischen 
Hochschulen). Einer besonderen Hervorhebung bedarf in diesem Zu
sammenhang das "Haus der Technik" in Essen, das ganz der Auf
gabe der Fortbildung gewidmet ist. In dem "Haus der Technik" ist 
der Gedanke verwirklicht, eine Stelle zu schaffen, die sich in planmaBiger 

1 Ein anderes Beispiel: Im Jahre 1923 erklarte der Prasident der Goodyear 
Tire and Rubber Co.: Um dem Mangel an auswechselbaren, vielseitigen Arbeits
kraften und der durch die weitgehende Arbeitsspezialisierung herbeigefiihrten 
Starrheit des Betriebes abzuhelfen, wird eine "fliegende Division" aus etwa 50 ge
schickten Betriebsleuten gebildet, die bei Bedarf an jeder Stelle eingreifen konnen. 
Aniangs war diese "fliegende Division" wirklich ein Mittel, um Produktions
schwierigkeiten auszugleichen, die sich aus dem plotzlichen Ausfall von "Spezia
listen" ergaben. Bald wurde daraus eine auserlesene Gruppe fahiger Werksleute 
mit der Anwartschaft auf hOhere Posten, und jetzt ist es - auch das ist in diesem 
Zusammenhang bemerkenswert - eine Ausbildungsabteilung fiir junge Hochschul
absolventen, die fiir leitende Stellen befiihigt erscheinen (Lincoln, a. a. 0., S. 434). 

2 Vgl. das Kapitel "Fortbildung del' berufstatigen Ingenieure" im Handbuoh 
del'Rationalisierung (S. 825), das iiber die Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Betriebsingenieure berichtet. 
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und systematischer Weise der Fortbildung der Techniker widmet 1, 

und die deshalb als ein Fortbildungsinstitut zu bezeichnen ist. 
Wenn hier von Fortbildung die Rede ist, so ist nur diese "syste

matische, planma.Bige und organisierte Fortbildung" gemeint. Sie 
muS sowohl vom Standpunkt des einzelnen Teilnehmers als auch vom 
Standpunkt der praktischen Bediirfnisse aus in rationeller Weise ge
staltet werden, d. h. auf bestimmte Ziele ausgerichtet sein. Vergegen
wartigt man sich die in Betracht kommenden Ziele, dann werden sofort 
die Schwierigkeiten erkennbar, die sich der "besten" wsung ent
gegenstellen. Nehmen wit als Ausgangapunkt den Technik-Ingenieur, 
der - in der eingangs geschilderten Weise - arbeitsteilig technisch 
beruflich tatig ist, so kommt man auf folgende Moglichkeiten seiner 
Interessen: 

1. er mochte mit den Erfordernissen seiner fachlichen Berufsarbeit 
in Verbindung bleiben, also wissen, was sich hier abspielt an tech
nischen Neuerungen, Verfahren, Aussichten und Entwicklungen
die berufliche Fortbildung im engsten Sinne; 

2. er mochte einen tiberblick haben: 
a) iiber die Entwicklung der Technik iiberhaupt oder zum min

desten auf dem seiner Berulsarbeit naheliegendem Gebiet der Technik 
etwa nach der Hochschulgliederung: Bautechnik, Maschinenbau, 
Elektrotechnik, Chemie, Hiittenkunde oder Bergbau; 

b) iiber die Anwendung der Technik in den sonstigen Industrie
zweigen, wie z. B. in der Textil-, Papier-, Nahrungsmittel-, Mobel
industrie usw. - beides: die technische Fortbildung. 

3. Als Akademiker interessieren ihn ferner die wissenschaftlichen 
Grundlagen seines Berufes: die neuen Fragen oder Erorterungen auf 
dem Gebiet der Mathematik und Naturwissenschaften - die allge
meinwissenschaftliche Fortbildung. 

4. Hiember hinaus - heute sehr modern - kann man von einer 
wirtschaftswissenschaftlichen Fortbildung sprechen, die sich wieder auf 
folgendes beziehen kann: 

a) auf die wirtschaftlichen Probleme, die sich auf seinem eigent
lichen Berufsgebiet ergeben, so z. B. wenn man von Elektrizitatswirt
schaft, Bauwirtschaft, Textilwirtschaft, Verkehrswirtschaft oder Wasser
wirtschaft spricht 2 (Gebieten, die immer nur fiir eine bestimmte Gruppe 
von Technikern von Interesse sind) oder 

1 Vgl. hierzu den Aufsatz von H. Rei s n e r iiber "Die Fortbildungsfragen 
in der Technik" (Zeitschrift: Ruhr und Rhein, 1928, S. 818), das "Haus der Technik 
in Essen, das ala Ergebnis zahlreicher Verhandlungen mit benachbarten Hochschu7 
len (Aachen, Hannover, Darmstadt, Miinster) gegriindet werden konnte, solI er
fiillen, was ala eine Notwendigkeit der Zeit anzusehen ist: eine Pflegstatte der alteren 
BerufsangehOrigen von hoherer technischer und naturwissenschaftlicher Aus
bildung, der Fortbildung im Sinne der Berufsausgestaltung, der Berufsforderung 
und dadurch der Forderung derjenigen Industrie- und Wirtschaftszweige, die von 
technischer Erkenntnis und Tatigkeit Nutzen haben konnen und sollen." 

2 Mit diesem Gegenstand der Fortbildung beschii.ftigt sich auch Reisner in 
seinem schon erwahntea Aufsatz. Ich mochte hierzu auf das verweisen, was 
ich oben (S. 82) iiber die Behandlung der Grenzgebiete gesttgt habe. 
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b) auf die Betriebswirtschaftslehre, in dem Sinne, daB von dem 
Einkaufswesen, der Finanzierung, der Organisation, dem Rechnungs
wesen, dem Verkauf die Rede ist, sei es, daB die Technik-Ingenieure 
Mangel der Hochschul-Ausbildung beseitigen wollten, sei es, daB sie 
diese Gebiete mehr oder weniger mit als ihre Berufsarbeit aufgefaBt 
wissen wollen. Insbesondere diese wirtschaftswissenschaftliche Ausbil
dung (dann falschlich: Fortbildung genannt) spielt heute eine groBe 
Rolle in Gestalt von Vortragen und Schnellkursen mit dem Ziel, aus 
dem Fachtechniker alsbald einen guten Kaufmann zu machen. (Es 
will mir scheinen, als ob bei diesen Versuchen oft mehr die An
wendung von Schaubildern, graphischen Darstellungen, Formeln und 
Tafeln in den Vordergrund tritt, als die Herausschalung des wirt
schaftlich Wesentlichen und die Erklarung der Kausalzusammen
hange, kurz: die wissenschaftliche Behandlung, wodurch leicht die 
Gefahr entsteht, daB an den Problemen vorbeigegangen wird und 
der Erfolg fiir die Praxis ausbleibt.) 

Es liegt auf der Hand, daB diese - hier nur angedeuteten - Ziele 
und Moglichkeiten sowohl eine besondere Gruppierung der Teilnehmer, 
als auch eine besondere Auswahl und Behandlung des Stoffes, Kurse 
fiir Erst-Interessierte und Neben-Interessierte, fiir Anfanger und Fort
geschrittene erforderlich machen. Alles dieses setzt groBes Geschick 
in der planmaBigen Aufteilung und Gliederung des Fortbildungsstoffes, 
eine weitgehende Kenntnis der umfangreichen Stoffgebiete und eine 
vorsichtige Auswahl der Vortragenden voraus. Die planmaBig betrie
bene Fortbildung ist eine Au£gabe mit weittragenden Folgen und 
von groBer Verantwortung. 

2. An diesen fiir die Fach-Techniker eingerichteten oder noch ein
zurichtenden Veranstaltungen kann - in richtiger Auswahl seiner Be
diirfnisse - der Wirtschafts-Ingenieur teilnehmen. Reisner 1 erkennt 
dies fiir das "Haus der Technik" ausdriicklich mit folgenden Worten 
an: "auch der technisch orientierte, wenn auch technisch nicht ganz 
durchgebildete Industrielle oder leitende Angestellte der Industrie soll 
und wird hier Gelegenheit haben, auf bestimmten Gebieten sich iiber 
den Fortschritt technischer Wissensgebiete zu unterrichten". Natiir
lich hat der Wirtschafts-Ingenieurnoch das besondere Bediirfnis: Fiihlung 
mit den Ereignissen, Geschehnissen, Entwicklungen und Diskussionen 
auf dem Gebiete der Wirtschaft zu halten. Fiir ihn kommt eine Fort
bildung in der Wirtschaftslehre, sowohl der Betriebswirtschaftslehre, 
der Volkswirtschaftslehre (Wirtschaftspolitik) als auch auf bestimmten 
Gebieten des Rechts in Betracht. Bis zu einem gewissen Grade deckt 
sich dieses Fortbildungsbediirfnis mit den gleichen Bediirfnissen der 
Diplom-Kaufleute und der Diplom-Volkswirte. Wenn dieses Bediirfnis 
auch noch nicht als sehr dringlich auftritt - die Wirtschafts-Ingenieure 
fangen ja erst jetzt an, in die Praxis zu gehen - so sollten doch m. E. 
die hier in Betracht kommenden Verbande; insbesondere der Verband 
der Diplom-Ingenieure, der Verband der Diplom-Kaufleute und der 

1 a. a. o. S. 823. 
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Verband der Diplom-Volkswirte rechtzeitig und in gemeinsamer Arbeit 
die Vorbedingungen fiir eine Fortbildung ihrer Mitglieder treffen. 
Und wenn ich hierzu als letztes einen Rat geben darf, so ist es dies: 
die Fortbildung nicht nur als eine beruflich-fachliche Angelegenheit 
anzusehen, sondern sie - uber die oben aufgezahlten Moglichkeiten 
hinaus - in einen weiteren Rahmen zu spannen, sie auch mit den 
Fragen des Gemeinschaftslebens, der Gesellschaft und der Politik zu 
erfuIlen, eingedenk der Mahnung, daB der Wirtschafts-Ingenieur nicht 
der so viel beklagten Absonderung der Techniker folgen darf und soIl. 
Fur die Aufziehung einer solchen weitgespannten Fortbildung mogen 
die Veranstaltungen der deutschen Vereinigung zur staatswissenschaft
lichen Fortbildung der Beamten als Vorbild dienen - vielleicht lassen 
sich aus der Organisation dieser Vereinigung auch wertvolle Hinweise 
fiir die Grundung einer Vereinigung fiir die Fortbildung der Tech
niker und Wirtschafter finden. 
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