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Vorwort. 

Oie I'orliegenrien Vortriige, in den letzten Jahren in der Zeitschrift des 

Vereines deutscher I,ngen,ieure verOffenUicht, haben in so lItarkem Ma,Be die 

Beachtung weiter auch tiber die Ing-enicure hinausgehender Kreise gefunden, 

daB die gro6e Auflage der Sollderahdrllcke schnell vergTiffen wurde. Die 

Kriegsbiicherei des Vereilles, die seit Jahrell Wert darauf Jegt, unseren Be

rufsgenosscn im. Felde Anregungen ZlI vermitteln, hatte den Wunsch, gerade 

die vorliegenden Aufsatze in groflem Umfang hinaussenden lU kannen. Un

serer Bitte, uns hicrzll die MOglichkeit zu geben, entsprach der Verfasser in so 
entgegenkommender Weise, daB er uns Ilicht nur die Erlaubnis zum Neu

druck, sondern auch die fUr den Neudruck erforderlichen Geldntittel freund

lichst lur Verfiigullg stellte. Wir sprechen auch an diesel' Stelle im Namen 

un serer Kriegsbiicherei Illlsercll' her71ichsten Dank fUr dicse Gabe alls. 

Die \'ielseitig'en in dicser Schrift cnthaltenen Anregungell, die aus der Er
fahntng eines taten-, lt11d erfolgreichen Lebens hervargegangen sind, werden 

auf aufm,erksatne Leser ihre Wirkullg nkht vel'fehlen. Magen die Friichte, 

die aus diesen Gedanken erwachsell, ZllIIl Wahle del' Allgerneinheit gereiche'n! 

Be r I ill, den 5, Dezember 1917. 

Qetcbiftsstelle des V.reine. deutscher In&,enieure. 
C. MatschoB. 
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Die Erziehung des Industriearbeiters. 1) 

Die deutsche Industrie hat sich in den letzten vier Jahrzebnten geradezu 
sprunghaft, jedenfalls im Hinblick auf die Armut unseres Landes an Roh
produkten beispiellos entwickelt. Als Beleg brauche ich nur einige Zahlen 
zu geben. Die deutsche Eisenerzeugung hat 1872 rd. 2,0 Millionen t, das 
sind auf den Kopf der Bevolkerung 49 kg, betragen, bis zum Jahre 1912 stieg 
sie .aLif rd. 17,5 Millionen t, das sind auf den Kopf der BevOlkerung 262 kg, 
also mehr als das Funffache. Oer Verbrauch fUr den Kopf der BevOlkerung 
stieg in der gleiehen Zeit von rd. 60 auf 183 kg. Aus diesen Zahlen e,r
gibt sich fUr 1872 eine nicht unerhebliehe Mehreinfuhr gegen die Ausfuhr, 
dagegen 1912 ein ganz bedeutender ObersehuB der Ausfuhr gegen die Einfuhr. 

Bei anderen Industrien liegen die Verhiiltnisse iihnlich. 
Der Anteil der in der Industrie tiitigen Menschen an der Bevolkerung 

stieg in den letzten 25 Jahren von 1882 (fur fruhere Zeit stehen mir die 
Zahlen nicht zur VerfUgung) bis 1907 von 35,5 auf 42,8 vH. 

1m Jahre 1872 fehlte noeh jede soziale Fursorge fUr die Arbeiter und 
Angestellten; heute wird naeh gesetzliehen Bestimmungen fUr sie jiihrlich 
rund eine Milliarde Mark aufgebracht. Hierzu kommen noch die vielfach 
weit gehenden freiwilligen Fursorgen. 

Diese wenigen Zahlen sprechen fUr die Erfolge deutschen FleiBes und 
Strebens mehr als viele Worte. 

Nach meiner Auffassung hat die Erziehung und Berufsausbildung des 
Arbeiters mit dieser Entwicklung der Industrie und mit der materiellen Fur
sorge fUr die Arbeiter nicht gleichen Schritt gehalten. Die B1ute der deut
schen Industrie ist in erster Linie dem hohen Stand ihrer technisehen und 
kaufmiinnischen Fuhrer zu verdanken. Man konnte sagen, daB sich die 
deutsche Industrie diese Oberlegenheit errungen hat, 0 b g lei c h der deutsche 
Arbeiter hinter jenem in England und Amerika zuriiekstand. Die reine Hand
werkskunst war in Deutschland gegen fruher stark zuruekgegangen. Die 
griindliche deutsche Wissenschaft, die in der Industrie auf Grund klarer Er
kenntnis die EntschlieBungen tiber teehnische und wirtschaftliche Dinge trifft. 
hat uns den Sieg gebracht. Nicht als ob ich damit die Bedeutung der Hilfe 

1) Vorgetragen im Fruhjahrskursus 1913 der Vereinigung fUr staatswissen
schaftliche Fortbildung zu Berlin. 
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unserer Arbeitcrschaft verkennen wollte. Nichts liegt mir ferner als das. 
Welchen Wert ich der Arbeiterschaft in unserem Wirtschaftsleben zuerkenne, 
werden meine spiiteren AusfUhrungen zeigen. Hier in der Einleitung wollte 
icb nur zum Ausdruck bringen, daB die Wurzel unscres Wohlstandcs auBer 
in der Sicherstellung des friedens und dem Ansehen unserer Nation in 
genauer Vertrautheit mit den Naturwissenschaften, in der groBen Charakter
und Willensstiirke, der unermtidlichen Pflichttreue unserer leitenden Industri
ellen zu suchen ist. Vnseren Hochschulen schulden wir in erster Linie Dank. 

Aber wie im vorigen Jahrhundert, in den sechziger, siebziger und achtziger 
Jahren viele unserer besten Techniker ihr fortkommen noch tiber dem groBen 
Wasser suchen muBten, so galt dies noch viel liingere Zeit ftir unsere besten 
Handwerker. Ais dann im eigenen Lande die Technik eine befriedigende 
Heimat fand, hatte sie nicht sogleich Zeit, sich um die Heranbildung des 
Arbeiternachwuchses gentigend zu ktimmern. So konnte der Engliinder 
Arthur Shadwell 1905 in seinem Werk "Industrial Efficiency" mit voIlem 
Recht sagen: "In Deutschland setzt die technische Erziehung von oben her 
ein, in England beginnt sie von unten." Dieser 'Satz gilt teilweise auch 
nocb fUr unsere heutigen Verhiiltnisse, und zwar gegentiber England und 
Amerika. Die Kritik eines so guten Kenners der engIischen, amerikanischen 
und deutschen Verhliltnisse wie Shadwell, ist zu beachten. fur die Leistungs
fiihigkeit eines Industrievolkes ist aber ftir die Dauer die technische Er
ziehung nicht allein maBgebend, sondern mindestens eben so wichtig ist die 
allgemeine Volkserziehung. 

Zuniichst haben wir uns klar zu machen, was man unter Erziehung versteht. 
Herr Direktor Haese, Charlottenburg, prtifte in einem Bericht vom 20. Juni 

1911 tiber "das gewerbliche Schulwesen, namentlich die fortbildungsschule 
und ihre Bedeutung fUr die Berufserziehung" auch die frage der Begriffs
bestimmung: "Erziehung", "Bildung" und "Berufsbildung". Nach ihm ist 
die Erziehung der Begriff, der die gesamte Arbeit umfaBt, die der KuItur
mensch den heranwachsenden Oenerationen angedeihen liiSt, um sie auf den 
Stand der Kulturhohe zu heben, von dem aus sie sich selbstiindig im Kul
turleben betiitigen konnen. Dk Erziehung hat also mehr allgemeinen Cha
rakter und stellt daher die SittliChkeit in den Vordergrund. Aus dem Be
griff "Erziehung" ausgesondert ist der Begriff der "Berufserziehung", der 
schon ein angewandtes Oebiet umfaBt. Die Berufserziehung umfaBt zwei 
Haupttiitigkeiten: die Berufsbildung und die Berufsausbildung. Beide lassen 
sich aber von dem Begriffe der Erziehung nicht abtrennen. 

Die "Bildung" umfaBt den OehaIt des inneren geistigen Lebens und der 
geistigen Oestaltungskraft des einzelnen Menschen. Wenn die Bildungs
elemente aus einem bestimmten Beruf entnommen werden und auf die An
wen dung in einem bestimmten Beruf abzielen, so spricht man von "Berufs
bildung". Bildung und Berufsbildung sind also nach Haese durchaus nichts 
Verschiedenes, sie unterscheiden sich nur in der Auswahl der Bildungsstoffe 
und durch diebesondere Richtung der Anwendung, die auch zugleich Be
rufskenntnisse vermitteln. Vnter "Berufsbildung" bezeichnet Haese den geisti
gen Oehalt der Personlichkeit ftir den abgesonderten Kreis des Berufes, 
dagegcn unter "Berufsausbildung" die iiuBeren Bedingungen des Berufes, das 
tcchnische Konnen und Wissen tlnd die praktische Anwendtlng des Oelernten. 



Als Mittel der Erziehung flir die groBen Volksmassen - die Indusb1e· 
arbeiter - haben wir das Elternhaus, die Kindergarten, die Volkssehule, die 
allgemeine und fachliche Fortbildungsschule, die Berufsausbildung 1m Oe
werbe und die Weiterbildung durch Unterricht und Bucher. 

Mit den crsten heiden Stufen stehen im innigsten Zusammerihang: die 
Frauencrziehung, die Sauglingsflirsorge, das Kostkinderwesen, die Krippen 
und Kinderbewahranstalten. In diesen Anfangsstadien der Erziehung und 
in den Kindergarten kann fUr Oemlit und Charakter unserer kiinftigen Staats
burger unendlich viel getan werden. Dr. Kuypers hat als preuBischer Kom
missar 1904 mit anderem die amcrikanischen Schulverhaltnisse eingehend stu
diert. In seinem Bcricht sagt er u. a.: "AIs uneingeschriinkte Vorzuge des 
amerikanischen Schulsystems sind mir aufgefallen: die vorzugliche Ausbildung 
des Kindergartens und dessen organische Verbindung mit Seminar und Volks
schulc". Diese Worte sind in Deutschland leider nicht nach Oebuhr ge
wiirdigt worden. 

Bevor ich die nach meiner Ansicht wlinschenswerten Ziele fiir Deutsch
land darlege, muE ich den tatsiichlichen Stand in den drei Hauptindustrie
staaten: England, Amerika und Deutschland, beriihren. Hierbei will ich mieh 
beschriinken auf die vier Erziehungsfaktoren: Volksschule, Fortbildungsschule, 
Berufsausbildung und Weiterbildung. 

I. Stand der Erziehung. 

a) Sc'hulwesen. 
Hierbei nehme ich England als iiltestes Industrielal1d vorweg; sodann 

will ich Amerika, das fiilschlicherweise als das Land der unbegrenzten Mog
lichkeiten bezeichnet wird, und schlieBlich Deutschland, das l1eueste Industrie
land, betrachten. 

1. EiIgland. Das Volksschulwesen hatte in England bis 1870 eine 
kiimmerliche Existenz. In der Literatur wird darauf hingewiesen, daB die 
leichten iiberseeischen Erfolge Englands die offentliche Meinung lange zu
ungunsten der inneren Verhiiltnisse beherrschten. Darunter hatte besonders 
das Volksschulwesen zu leiden. Hierzu kam noeh die beispiellose religiose 
Unduldsamkeit gegeniiber allen Bekenntnissen, wekhe von dem der Mehr
heit abwichen. 1m 17 ten und 18 ten Jahrhundert bauten sich die Volks
bildul1gsbestrebungen ganz auf kirchlicher Orundlage auf. Vor allem soIlten 
sie der krassen religiosen Unwissenheit und der Sittenverderbnis steuern. 
Bezeichnenderweise befaBten sich private Vereine in erster Linie mit der 
Forderung der Erziehung der Armen. In England waren Kinder bis herunter 
zu einem LehensaUer von sec'hs und sieben Jahren in der Textilindustrie bis zu 
14 und selbst 16 Stunden tiiglich in Arbeit. 1839 befanden sich in OroB
britannicn unter rd. 420000 Fabrikarbeitern rd. 190000, die unter 18 Jahl" 
aU waren. 

1m. Jahre 1833 wurde der Staat zum ersten Male zugunsten des Volks
schulunterrichtes erfolgreich in Anspruch genommen. Es wurde vonseiten 
des Staates durch ein Oesetz fUr· die privaten Sehulen ein ZusehuB von 
400000 M gegenliber 12 Millionen M des preuBischen Unterrichtsbudgets zu 
gleicher Zeit gewiihrt. Die Schulen waren in England immer noeb reine 

l' 



- 4 

Priyatsachr. Nach und nach flossen die Mittel zur Unterstiitzung der privaten 
Schulen reicher, und den Oel11einden wurde die Befugnis zugestanden, hierfiir 
eigene Steuern zu erheben. 

Der Streit UI11 die Volksschulen war aber dauernd sehr heftig. A. Lawrence 
Lowell sagt in seinel11 Werk tiber die englische Verfassung: "Die Volks
schule war nahe daran, yon ihren Feinden oder yielmehr Freunden in Stucke 
zerrissen zu werden." 

Das Gesetz von 1870 ergiinzte das alte Schulgesetz von 1833 insoweit. 
als es fiir Orte, wo nieht genug freiwillige Schulen vorhanden waren, von 
Lokalbehorden betriebene Sehulen vorschrieb. Diese amtliehen Schulen waren 
konfessionslos. Aber auch die privaten, Schulen muBten, soli ten sic staatIiche 
oder kommunalc Unterstiitzung haben, der sogenann ten "conscience clause" 
gerecht werden. Diese Klausel verlangte Verlegung des Religionsunterrichtes 
zu Anfang oder Ende der Schulzeit, so daB EHern, die mit dem in der 
Schule gelehrten Religionsunterricht nicht einverstanden waren, ihre Kinder 
leicht davon abhalten konnten. Ich beriihre diesen Punkt hier und bei 
Amerika besonders, weil er spater bei anzustellenden Vergleichen von Wich
tigkeit ist. 

Das Gesetz von 1870, also das zweite Schulgesetz, hatte fUr jedes Kind 
eine Schule erreichbar gemacht, aber keine allgemeine Verpflichtung zum 
Schulbesuch festgelegt; der obligatorische Schulbesuch konnte nur da vorge
schrieben werden, wo ein Schulvorstand vorhanden war. 

1876 wurde ein Gesetz erlassen, wonach in Gel11einden und Flecken, wo 
kein Schulvorstand vorhanden war, e~n Schuibesuchsaus3chuB bestellt werden 
sollte. Aber aueh damit wurde nicht die aligemeine Schulpflicht erreicht. 
Zu diesem Ziel kam man erst 1880. Auch die Unentgeltliehkeit des Schul
unterrichtes stand noeh in weiter Ferne. Erst 1891 wurde das Schulgeld 
in den meisten Schul en abgesehafft, aber doch nicht ganz beseitigt. 1902 
kam ein weiterer grofter Sehritt zur Erreiehung eines nationalen Schulsystems 
durch Beseitigung der Schulvorstande und Unterordnung aller Schulen unter 
die Lokalbeharden. Die 'fruher vorwiegenden frciwiIligen (religiosen) Pri
vatschulen verschwinden nunmehr nach und nach, und in den nationalen 
Volksschulen wird, insbesondere in Verbindung mit dem sehr stark gepflegten 
Handfertigkeitsunterricht, ein festes System fUr den weiteren Unterrichtsausbau 
durch Mittel- und Hochschulen entstehen. 

Hinderlich ist zur Zeit besonders noeh der vollstiindige Mangel geordneter 
staatlicher Seminare fur die Ausbildung von Volksschullehrern. 

Die sogenannten Oelehrtenschulen: Late.inschulen, Gymnasien, sind in 
England von alters her von den Volksschulen abgetrennt. Der Obergang 
von Kindem der unteren Volksklassen in diese haheren Schulen und damit 
in die Universitiit ist sehr erschwert, wenn nieht groBtenteils unmoglich 
gemacht. Der Durchschnittsbildungsstand wird dadurch heruntergedriickt. 

Flir die Erziehung und Berufsausbildung der Industriearbeiter spielt neben 
der Volksschule ganz besonders die For t b i I dun g s s c h u Ie eine wich
tige Rolle. In England bestand fUr diese Einrichtung schon friihzeitig ein 
urn so zwingenderer Grund, als die Volksschule in der Hauptperiode des 
industriellen Aufschwunges vallig versagte. Noch 1871 konnten iiber 19 vH 
der Manner und nahe 27 vH der Frauen bei ihrer Verheiratung ihren Namen 



nieht schreiben. In der Industric wurdc dieser Mangel bitter empfunden. 
Man denke nur daran, daB nach auswiirts gesendetc Arbeiter, Monteure, 
doch nach Hause zu berichten hattcn. Das tcchnische Fortbildungswesen 
setzte deshalb sehr friih-- namlich schon in der zweiten Halfte des 18 ten 
Jahrhunderts -- ein, und zwar vielfach mit dem Nebenzweck, auch die 
elementaren Schulkenntnisse zu vermitteln oder zu erweitern. Anderseits 
hatte diese Einrichtung bei der geringen Bildung der Handwerker und Ar
beiter eincn schwerrn Stand. In den fiinfziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts nahmen zwar die zu vielen Hundeitenin England und Sehottland 
bestehendcn FortbiJdunt{sinstitute wieder rasch ab. Der Boden war aber 
hir die technischen und Fortbildungssehulen vorbereitet und die spatere Zeit 
hatte, gestiitzt auf die Einsicht gebildeter Kreise und reiche finanziel\e Hilfe 
durch weitsichtige Private, cine gute Anknfipfung. Auch die urn die Mitte 
des 1<) ten Jahrhunderts in Leben gerufenen Working Men's Colleges steu
erten auf das Ziel, den Industriearbeiter allgemein und beruflich besser zu 
bilden, los. 

1m groBen ganzcn ist festzustcl\en, dafl zur Zeit in England den Arbeitern 
fast an jedem Ort von 20000 Einwohnern und mehr Gelegenheit zum Besueh 
von Fortbildungsschulen, l1nd zwarin den Abendstunden, gegeben ist. Diese 
Fortbildungsmoglichkeit wird auch auBerordentlich stark bcnutzt. 

Neben den Fortbildungsschulen spielen in England die oHentlichen Biblio
theken und Lesehallen eine groBe Rolle. Schon im 15 ten Jahrhundert wurden 
die ersten Bibliotheken der Allgemeinheit zugiingJieh gemacht. Die Fort
sehritte der 0 f fen t 1 i c hen Bibliotheken waren jedoch bis zur Mitte des 
19 ten Jahrhunderts nicht groB. Erst 1850 wurde ein Gesetz eriassen, welches 
den Stadtverwaltungen die Moglichkeit der Errichtung von Volksbibliotheken 
gab, indem den Stadten yon fiber 5000 Einwohnern die Befugnis erteilt 
wurde, zu diesem Zweeke Steuern zu erheben. Bis zum Jahre 1870 hatten 
ungefahr 50 Gemeinden VOI1 dieser Befugnis Gebraueh gemaeht, nach der 
zuletzt bekannt gewordenen Zahlung ist inzwischen die Zahl dieser Gemeinden_, 
die also auch offentliche Bibliotheken besitzen, auf fiber 600 gestiegen. Diese 
Einrichtungen werden von den armen Klassen, wie sich aus der starken Be-
llutzung ergibt, schr hach geschiitzt. ' 

2. Am e r i k a hat ungewohnlich friihzeitig den Wert einer guten Schul" 
bildung erkannt. Schon Mitte des 17ten Jahrhunderts erJieB Massachusetts 
ein Gesetz, in dem es hieB: "Damit das Wissen nieht in den Griibern unserer 
Vorfahren begraben \verde, wird hiermit befohlen, daB jede Gemeinde, die 
50 Haushaltungen ziiillt, einen Lehrer anstellen soil, der die Kinder lesen 
und schreiben lehrt, jede Gemeinde aber mit toO Haushaltungen eine Latein
schule errichten solI, deren Vorsteher imstande ist, die jungen Leute flir 
den Eintritt in die Universitiit vorzubereiten." 

Die Entwicklung des Bildungswesens ging von Boston, den Puritanern, 
aus. Den Puritan ern steJlten sich spater die Utilitarier entgegen. Beide 
hatten zum Ziel die individuelle Vervollkommnung, wenn auch der End
zweek ein verschiedener war. Der utilitaristische Wert der bestmogliehen 
Geistesbildung ist aber durehaus Dogma geworden. Die groBen Kriege 
braehten zwar Unterbrechungen der Fortschritte des Bildungswesens und 
sogar Riickschliige; in den 21/" Jahrhunderten wurde aber doch eine Holle 
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des Schulwesens erreicht, die wir anstaunen mussen. Heute ist das Riesen
land mit einem fast vollkommenen Schul system uberspannt. Allerdings fehlt 
der Schulzwang noch in manchen Staaten. Dies ist vom industriellen Stand
punkt aus wegen der Kinderarbeit eine wichtige Tatsache. 

Das ganze Bildungswesen hat bis zur Universitiit einen einheitlichen Aufbau. 
Dieser setzt sich aus drei Einheiten von je vier Jahren zusammen: 

1. der Elementarschule (Primary School), fUr Kinder von 6 bis 10 Jahren, 
2. der Mittelschule (Grammar School), fUr Kinder von 10 bis 14 Jahren, 
3. der Oberschule (High School), fUr Kinder von 14 bis 18 Jahren. 

Zwischen die Oberschule und die Universitiit schiebt sich das College. Hierauf 
weiter einzugehen, ist hier nicht der Ort. Fur die Erziehung des Industrie
arbeiters kommen nur die ersten beiden Einheiten in Betracht. Sie bieten 
den Kindern eine allgemeine, trotz der Unbestimmtheit der Ziek und trotz 
des Mangels einer einheitlichen Leitung eine gute, grundlegende Bildung. Es ist 
geradezu bewundernswert, wie den Kindern nicht nur ein reiches und viel
seitiges Wissen vermitteIt, sondern wie ihnen aueh die Liebe zum Lesen und 
damit zur Fortbildung beigebracht wird. Die vielfach mangelnde Grundlieh
keit wird durch das eingeimpfte Streben nach Weiterbildung ausgegliehen. 

Der Unterricht ist in allen Staaten, in manchen sogar bis zum 21. Lebens
iahr, also auch teilweise fUr die Universitiit, frei. 

Die Schul en Amerikas sind durehweg konfessionslos. Die Ausbildung 
der Lehrer ist noch ungeniigend, auf Verbesserung wird aber mit Nachdruck 
hingewirkt. 

Das F a e h s e h u I w e sen, soweit es sich auf Abendkurse filr Arbeiter 
und Handwerker bezieht, steekt noeh in den Kinderschuhen. Erst in den 
letzten Jahren werden groBere Anstrengungen gemacht und besonders aus 
privater Initiative und mit privaten Mitteln wird Besserung versudrt. 

Die Amerikaner hatten bis vor kurzem ·l1och die Zuwanderung der besten 
Arbeitskriifte aus allen Landern der Welt; sie hatten daher nicht notig, 
fiir die Berufsausbildung besonders viel zu tun. Die VerhiiItnisse haben 
sich geiindert; die Fabrikanten klagen uber die ungeniigende ZahI von Hand
werkskriiften; sie mussen deshalb auch an eine bess ere Berufsausbildung 
des eigenen Nachwuchses den ken. Esist anzuerkennen, daB an vielen Stellen 
mit eeht amerikaniseher Energie und in groBziigiger Weise vorgegangen wird. 

Professor M ii n s t e rb erg schreibt hierzu: "In keinem Lande der Welt 
wird die Nation so viet und so systematisch auBerhalb der Schule unterrichtet 
wiein Amerika, und die tausend Gestaltungen, in denen der Volksunterricht 
fUr die der Schule Entwachsenen organisiert ist, stehen als beredte Zeugen 
des unermiidlichen personlichen Fortbildungstriebes. Abendschulen und Som
merschulen, Volksschulausdehnungskurse und Vortragsinstitute, Vereinsklassen 
und Debattierklubs erganzen einander, und wer alles das auslieBe, der wiirde 
nie das rechte Bild der amerikanischen Kultur gewinnen. De r H in t e r -
grund fur alles aber ist das gewaltige Biieherregal der 
Nat ion, von dem auch der Armste sich die letzten Biicher herunternehmen 
und in behaglicher Umgebung studieren kann. Die Volksbibliothek, zusam
men mit der beispiellos entwickelten Zeitungs- und Magazinliteratur, dringt 
in der Tat zum ganzen Volke und ware doch nie so gewachsen, wenn nicht 
der Bildungsdrang tief in dies en Menschen steckte./I 
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In einzelnen Bibliotlreken diirfen die Biieher, wie ProfcS!Or Matscho~ 
erzahlt, ohne jede Kontrolle aus den Regalen genom men werden; sogar ins 
Haus werden sie unentgeltlieh gebraeht. 

An anderer Stelle sagt Mfinsterberg: "Vor allem. aber ist eine Volks
bibliothek das Lieblingsgesehenk der Philanthropen geworden, und wenn aueh 
die Hospitiiler, Universitiitcll und Museen keinen Grund zur Klage haben, 
die Kirchen fuhlen es unbedingt, daB die versehenkten Millionen sieh jetzt 
immer seltener in bunte Kirehenfenster und immer haufiger in wohlgefiillte 
Biicherregale umsetzen. 1m Jahre 1900 gab es bereits 5383 offentliehe Biblio
theken mit je iiber 1000 Banden; 144 davon umfaBten mehr als je 50000, 
54 m.ehr als je 100000 Bande. AIle zusammen enthielten naeh der Statistik 
von 1900 tiber 44 Millionen Bande und fiber 7 Mil\ionen Brosehfiren, mit 
cinem durchsehnittlichen Jahreswaehstum von fiber 8 vH; es diirften also 
neute (1904) bereits 15 Millionen Bande m.ehr in den Regalen stehen. Die 
vielen tausend Bibliotheken, die es noeh nieht fiber 999 Bllnde gebracht, 
bleiben dabei ganz auBer Spiel." 

An einer dritten Stelle fiihrt Mtinsterberg an, daB im Jahre 1903 aIlein 
30 MiIIionen M fUr offentliene Bibliotheken gesehenkt wurden 1). 

Endlich ist noeh auf die technischen leitsehriften hinzuweisen, die ·in 
Amerika von den Arbeitern in del groBerem MaBstabe gehalten und gelesen 
werden als in Deutschland. 

Darnach vermag sieh jedermann von der einzig dastehenden BiIdungs
mogliehkeit des amerikanisehen Volkes eine VorsteIlung zu machen. 

3. De u t s chI and. 1m Mittelalter war in Deutschland ebenso wie in 
anderel1 Staaten der Trager der Kultur die Kirche. Der Versueh Kads des 
GroBen, den Staat zum KuIturtrager zu machen, miBlang. Dieser hervor
ragende Furst hatte den Gedanken, ein nation ales Reich und innerhalb dieses 
cin einheitliches geistiges Leben zu schaffen. Seine Arbeit war also, in 
einem nationalen Staat Kirche und Bildung auf nationalen Boden zu stellen. 
Dieses liel haben wir leider heute naeh fiber 1100 Jahren noeh nieht er
rcieht. lu Anfang des 9 ten Jahrhundcrts bestanden neben den Kloster
schulen, auf denen das gelehrte Leben bli.ihte, die Pfarrschulen. fur diese 
wurde die Abfassung ein~r deutschen Grammatik, die Sammlung von HeIden
Iiedem, die Obersetzung des Vaterunsers, der Evangelien in Angriff genom.men. 
Aueh wurde auf dem. Konzil zu Tours den Geistliehen geboten, dellltseh 
zu predigen und zu unterrichten. Vie!versprechend waren diese frfihzeitigen 
Anlaufe einer allgemeinen Volkskultur, wenig fand davon Obersetzung in 
die Wirklichkeit. Die Pfarrschulen, die Trager der Volksbildung, fristeten 
ein kfim.merliches Dasein und verficlen in der leit von Karl dem GroBen 
bis zum 12 ten Jahrhundert m.eist ganz. Erst im Laufe des 12 ten Jahr
hunderts, nam.entlieh naeh den Kreuzzfigen, machte sieh bei dem Burger
stande und in den Stadten das Bediirfnis naeh einer volkstumliehen und wirt
schaftlichen Bildung geltend. Die bestehenden Schulen konnten dies nicht 
befriedigen, so entstanden die Stadtschulen. Aber auch diese verfielen in 

1) MatschoB beriehtet, daB es 1909 110 Biichereien mit ja fiber 100000 
Banden gab; die New York Public Library kostet 37 MiJIionen M und wn.
faBt 2 Nlillionen Bande (die Kg!. Bibliothek in Berlin 1,15 Millionen). 



8 -

den Fehler, daB sie mehr und mehr Gelehrtenschulen, Lateinschulen wurden 
und die Unterstufe fur die hoheren, kirchlichen Schulen bildeten. Selbst 
die Anfiinge der Volksschulen entwickeltell sich zur Zeit des Humanismus 
zuniichst als den Klosterschulen ebenburtige Gelehrtenschulen, Gymnasien. 
Auch der Burgerstand erJangte lateinische Bildung. Die Kluft, urspriinglich 
zwischen Adel einerseits, Biirger- und Bauemstand anderseits, trennte jetzt 
den Edelmann und Burger vom Bauern. Der im deutschen Volke steckende 
Bildungsdrang, zunachst der Orang, des Lesens und Schreibens kundig zu 
werden, war aber sehr machtig. Stiidte und Private errichteten sogenannte 
Lehr-, Schreib- und Rechenschulen. Zu Ausgang des Mittelalters war die 
stiidtische Bevolkerung im graBen ganzen des Lesens und Schreibens kundig. 
von einem alfgemeinen Volksunterricht konnte, aber keine Rede sein. 

Wenn man von Volksbildung sprechen will, muB man diese Vorgiinge 
erwahnen, um zu erkennen, wie weit zuruck unser Schulwesen, das Bediirfnis 
unseres Volkes nach Bildung reicht. 

Die weitere Zeit des Humanismus und der Reformation brachte fiir 
unser Volksschulwesen einen bedeutsamen Wendepunkt. Von einzelnen Fiirsten 
und Magistraten wurden Kinderschulen errichtet und ihr Betrieb durch Schul
ordnungen geregelt. Die wurttembergische Schulordnung von 1559 stelIte 
zuerst den Plan eines allgemeinen Volksunterrichtes auf; sie brachte die 
Idee einer einheitlichen, allen Gemeinden verbindlichen Landesschulordnung 
zum Ausdruck. Es solIten in allen Dorfern und Flecken deutsche Schulen 
errichtet und in ihnen Unterricht in Religion, Schreiben, Rechnen, sowie 
Kirchengesang ertent werden. AuBerdem soIlten die Stiidte Lateinschulen 
unterhaIten, in welch en die Knaben fUr die Klosterschu]en vorbereitct wurden. 

Der Schulz wang fehHe noch iiberall j Wurttemberg suchte ihn dUrch die 
Verordnung von 1649 einzufiihren. Diese voraneilenden Bestrebungen schei
terten aber zum groBen TeiI an dem Mangel entsprechend vorgebildeter Lehrer. 

Bis in die zweite Hiilfte des 17 ten J ahrhunderts war insbesondere infolge 
der Kriegswirren an einen weiteren Fortschritt in der Entwicklung der Volks
schulen nicht zu denken. Die vorhandenen Keime wurden vielmehr rum 
Teil wieder vernichtet. In dieser Zeit, Ende des 17 ten Jahrhunderts, machte 
besonders Com en ius sich urn die Forderung der Volksschulen sehr verdient. 
Seine Propaganda fUr Muttersprachenschulen veranlaBte die Staaten Weimar, 
Gotha und Braunschweig, einen staatlichen Schulzwang einzufiihren. Auch 
der GroBe Kurfiirst wandte den Volksschulen seine Aufmerksamkeit zu. Doch 
war es erst seinem zweiten Nachfolger Konig Friedrich Wilhelm I. vorbe
haIten, einen bedeutenden Schritt vorwarts in PreuBen zu tun, und zwar 
durch EinfUhrung der allgemeinen Schulpflicht (Principia regulativa, 1717) 
an allen Orten, wo Schulen bestanden. 1736 wurden dann die Schulen zu 
einer Staatssache gemacht und der allgemeine Schulzwang eingefUhrt. 

In der Folge ging Wiirttemberg wiederum voran, und zwar zuniichst 
mit einer neuen Schulordnung von 1729, durch die die Lehrziele, und mit 
jener von 1739, durch die die Sonntagsschulen zur Vertiefung und Befesti
gung des, Erlernten begr:iindet wurden. 

Die Fortschritte im Volksschulwesen waren aber im groBen ganzen in 
Deutschland iiberall gering. Adel und Geistlichkeit nahmen die Forderungs
bestrebungen nieht gut auf, und das Volk hatte fur sic nieht geniigend Ver-
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standnis. Erst mit der Umwalzung in Frankreich Ende des 18 ten Jahr
hunderts drangen neue Bildungsideale durch. In Osterreich und PreuBen 
war ein ersprieBliches Vorgehen zugunsten allgemeiner Volksbildung erkenn
bar. W. r. Hum b 0 I d t hatte in der kurzen Zeit seiner Amtstiitigkeit als 
Kulturminister OroBes geschaffen. Diese Aufwartsbewegung erstreckte sich bis 
in die dreiBiger Jahre des vorigen Jahrhunderts; dan I! aber kam wieder cine 
Reaktion, die den Fortschritt sehr verlangsamte. 

Die revidierte Verfassung PreuBens bestimmte, daB bei Errichtung von 
Volksschulen die koniessionelJen VerhaItnisse zu berilcksichtigen seien. 

Die Oriindung des Deutschen Reiches brachte eine vollige Wendung. 
In allen Staaten wurden Schulaufsichtsgesetze erJassen, die dem groBen na
tionalen Zug Rechnung trugen. Der Ausbildung der Volksschullehl er wurde 
groBte Aufmerksamkeit zugewendet. Heute haben wir in allen Staaten des 
Deutschen Reiches ein einzig auf der Welt dastehendes Volksschulwesen. 
Der Schulz wang besteht iiberall in deT seharfsten Weise, der Unterricht wird 
von tiichtig ausgebildeten Lehrern erteilt, er ist streng methodisch und griind
lich. Deutschland hat deshalb auch die geringste Zahl von Analphabeten. 
Leider ist noch in den meisten Volksschulen Schulgeld zu bezahlen. 

Filr den Religionsllnterricht besteht ein Zwang. 
Das Bediirfnis der for t b i I dun g der J ugend nach Verlassen der Volks

schule ist alt. Doch trug ·dieses Bestreben den Charakter, das in der Volks
schule Erlernte zu erhalten bezw. etwas zu verbessern. Diesem Bediirfnis 
suchte man durch die Sonntagsschulen, die, \Vie schon erwahnt, zuerst 1739 
in Wilrttemberg eingefiihrt wurden, gerecht zu werden. Der Besuch dieser 
Schulen wiihrend einiger Jahre nach dem Verlassen der Volksschule war 
groBtenteils zwangsweisc. Oeleistet haben sie im graBen ganzen nicht vie!. 

Der jetzige allgemeine fortbildungsunterricht, also der Unterricht nach 
Verlassen der Volksschule, teils nach dem sieben ten, teils nach dem achten 
Schuljahr, ist staatlich geregelt. Der § 120 der deutschen Oewerbeordnung 
bestimmt, daB die Oewerbeunternehmer verpflichtet sind, jedem Arbeiter, 
mannlich oder weiblich, welcher eine von der Oemeindebehorde oder vom 
Staate anerkannte fortbildungsschule besucht, hierzlI die notige Zeit zu ge
wahren. Ais solche fortbildungsschulen gelten auch die fachschulen. 

Zahlreiche Oemeinden haben bereits in ausgedehntem Malle die allge
meinen Fortbildungs- und die fachschulen, und zwar in mustergultiger Weise, 
sowie den Zwangsbesuch eingefuhrt. Miinchen z. B. besitzt fUr 4-+ Oe
werbe f achschulen. 

Der Unterrieht ist meist sehr systematisch und griindlich, teils auf all
gemeiner Oxundlage, teils mit beruflichen Bildungslehrgegenstanden. 

Doch bleibt noeh reeht viel zu tun iibrig. Zum Vergleich sei angefUhrt .. 
daB England bereits 1901/02 etwa 20,5 Millionen M fUr Fortbildungssehulen 
an Staats- und Oemeindemitteln aufbrachte. Dagegen betrug die von Staat 
und Oemeinden gedeckten Kosten der Fortbildungsschulen 1910 in PreuBen 
8,8, in Bayern 2,1 Mill. M; sie blieben also fiir das vie! groBere Deutsch
land, wenn man hierfUr entsprechend der BevOlkerung 15 Millionen M reehnet. 
acht Jahre spater noch erheblich hinter jenen in England zuruck. 

Aber auch urn. die weitere Fortbildungsmoglichkeit fUr Arbeiter: offent
Iiche Abenukurse lind offcntliche Volksbibliotheken, ist es noeb recht un-
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giinstig beste/lt. Wir haben wenige Einrichtungen, die den Arbeitern durch 
sacnliche und allgemeine Vortrage auBerhalb der Arbeitszeit Oelegenheit zur 
Weiterbildung geben. Hier besteht ein Mangel, der ernsthafte Beachtung 
verdient 

So vorziiglich und mustergiiltig unsere groBen Staats- und Universitiits
bibliotheken sind, so wenig entwickelt sind unsere Volksbibliotheken. Die 
Erkenntnis fiir die Notwendigkeit dieser Bildungsmittel ist bis jetzt in Deutsch
land nur ill reeht geringem Orade vorhanden. 

Nach der Statistik von 0 t ten (1910) haben von 540 Orten mit mehr 
als 10000 Einwohnern 198, darunter 20 Orte mit mehr als 20000 Einwohnern, 
iiberhaupt kcine offentliche Bibliothek, nur 63 eine solche mit hauptamtlicher 
und der Rest mit nebcnamtlicher Verwaltung. In 16S Orten gab es offent
Iiehe Lesehallen. 

4. Z usa m men fa s sun g. Aus diesen kurzen Mitteilungen iiber den 
Stand des Volks- und Fortbildungssehulwesens ergibt sich, daB die deutsehe 
Volksschule in bezug auf die Systematik im Unterricht und die Zwangsaus
breitung iiber das Land in erster Linie steht, daB dagegen die amerikanische 
Schule mitihrer groBeren Vielseitigkeit und mit der Anregung, die den Kindern 
fiir die Weiterbildung gegeben wird, fiir die groBen Volksmassen besser wirkt. 
Oanz besonders aber ist sie der deutschen Volksschule dadurch iiberlegen, 
daB sic den Unterbau fiir jedes weitere Studium bildet. Dadurch wird der 
Klassenunterschied verwiseht; jedermann hat die Miiglichkeit, eine bOhere 
Stufe zu erklimmen. Der friihzeitige Obergang von Schiileen aus besseren 
Familien in die Lateinschulen, Oymnasien - bisher mit dem neunten Lebens
jahr, jetzt mit dem zehnten - wirkt scharf trennend auf die groBen Volks
massen und urn so niederdriickender, als sie darin ein FesthaIten an alten 
Vorreehten und insbesondere ei,n Vorrecht des Besitzes stehen. Diese Tren
nung hat aber den weiteren ungiinstigen EinfluB, daB die in der Familie 
besser erzogenen Kinder der haheren Biirgerklassen vor dem Umgang mit 
den niederen Volksklassen ausgeschaltet werden. Die besseren Volkssehiehten 
helfen also nieht nur nicht, die niederen Volkssehiehten zu heben, sondeen 
tragen durch diese Einrichtung das Oefiihl des Klassenuntersehiedes schon in 
die Jugendjahre hinein. Man darf sich deshalb iiber die seharfen Oegen
siitze, die bei uns illl Leben bestehen, nicht wundern. Nun hat ja England 
mit seinen sehleehteren Volksschulen die Abtrennung fiir weitergehende Stu
dien in vielleicht noch seharferem. Ma6 als Deutschland; dieser Zustand ist 
dort auch mindestens so aft wie bei uns. DaB sich in England trotzdem 
nieht ganz das schroffe Klassengefiihl herausgebildet hat, fiihre ich darauf 
zuriick, daB cler englische Arbeiter vor sieh wenigstens die Moglichkeit des 
Weiterkommens sieht; bei uns ist dies durch das Berechtigungswesen fast 
ausgeschlossen. In England ist nUl" fiir die sogenannten Oeisteswissenschaften 
lias Priifungswesell von Bedeutung. Aile Berufe, die sich auf angewandte 
Wissenschaften beziehen, stellen dem. biJdungsbediirftigen Arbeiter kein Hemm
nis in den Weg. 

In Amerika gibt es iiberhaupt keine Abgangspriifungen mit Bereehtigun
gen. Jedermann kann vielmehr Zugang zu irgend einer Bildungsanstalt ver
langen, wenn er die erforderlichen Vorkenntnisse durch eine Vorpriifung nach
weist. Woher er die Keuntnisse hat, ist gleichgiiltig. 
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In Deutschland ist leider Gottes alles Berechtigungswesen. Alles hiingt 
von Abgangspriifungen abo Wenn ein Mensch noch so tiicht!ge und um
fassendc Kenntnisse sich auf irgend eine Weise erworben hat, er wird als 
ordentlicher Studierender im allgemeinen in den h6heren Schulen nicht zu
gelassen, wenn er nicht die Berechtigung durch Ablegung der Abgangspriifung 
der vorgeschriebenen Vorschule nachweist. 

In Deutschland wird in den Volksschulen, abgesehen von einigen Aus
nahmen, Schulgeld gezahlt, in England und Amerika dagegen nicht. Gesetz
Iich ist die Erhebung von Schulgeld noch in Wiirttembcrg, Baden, Hessen, 
ElsaH - Lothringen vorgesehen und in Bayern und Sachsen noch nicht v611ig 
heseitigt. Dagegen ist in PreuBen nach der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 
1850 der Unterricht in der offentlichen Volksschule unentgeltlich zu erieilen. 
Das Gesetz von 1888 hat einige Ausnahmen hiervon zwar zugelassen, doch 
wird in der letzten Zeit davon so wenig Gebrauch gemacht - 1911 betrug 
das Schulgeld nur 0,27 vIi der rd. 421 Millionen M Unterhaltungskosten fUr 
die offentlichen Volksschulen -, daB praktisch in PreuBen Schulgeldfreiheit 
besteht. 

Das Fortbildungsschulwesen, besonders das berufliche, steht in England, 
was Ausdehnung und Bildungsmoglichkeit anlangt, zweifellos am hoehsten. 
Durch die vielen und vielseitigen Abendkurse, die, wie schon erwiihnt, min
destens in allen Orten von 20000 Einwohnern vorhanden sind, ist es jedem 
strebsamen Arbeiter mogIich, sich seine allgemeine und berufliche Bildung 
zu verbessern; er kann den Schulunterricht am, Ort und auBerhalb der Ar
beitszeit haben. 

In Deutschland besteht der ZwangsfortbiJdungsunterricht bis zum 17. oder 
18. Lebensjahr. Die weitgehende Riicksichtnahme auf das korperliche Wahl 
der Jugend gab aber vielfach Veranlassung, den Unterricht so zu legen, 
daB die Arbeitszeit in der Fabrik beeintrachtigt wurde. Manche Industrien 
nehmen deshalb Arbeiter in diesem Alter iiberhaupt· nieht oder nUr mit 
Widerwillen. 

In England und Amerika ist es dem Arbeiter uberall ermiiglicht, die 
Fortbildungsschule in Abendkursen zu besuchen. Ihr Besuch ist, obgleich 
in heiden Staaten kein Zwang besteht, sehr stark. Auch die Riicksichtnahme 
auf die Berufe zeigt in den deutschen Fortbildungsschulen erst in den groBeren 
Stadten gute Ansatze. 

Bedauerlich ist auch die Tatsache, daB die deutsche Industrie dn be
sonders warmes Interesse fur die Fortbildungsschulen lange Zeit nur ver
einzelt und jedenfalls daher nicht die groBe OpferwiIligkeit wie in England 
und Amerika zeigte. Den Industriellen darf dies aber auch nicht veriibeIt 
werden -- wurden ihnen doch einerseits ganz ungewohnliche materielle Opfer 
durch die sozialen Gesetzgebungen gegenuber England und Amerika auferlegt, 
anderseits sollten sie die Menschenausfuhr durch Warenausfuhr ersetzen. Die 
leitenden Personen waren in einer standigen Hetze durch diese paralIel
laufenden Forderungen. Mufje zu OberIegungen, wie der Arbeiterstand 
geistig gehoben werden konne, welche Wirkung diese Hebung haben 
werde, hatten wenige. Diese Oberlastung druckt sich auch darin aus, daB 
die leitenden Industriellen in Deutschland vie I linger als in England und 
Amerika beruflich tiitig sind. Nur in besonders giinstig gelagerten Fallen 
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konnte del" Fragc dcr Arbeitererziehung und der beruflichen Ausbildung nach
driickliche Beachtung zugewendet werden_ Wo es aber geschah, geschah 
cs in durchaus systematischer Weise. Dic Orfindung von zahlreichen eigenen 
Wcrkschulen ist Beweis dafiir. fch bin uberzeugt, daB die Industrie gerade 
auf dies em Gebiete, sobald die Massenproduktion in sozitllen Gesetzen etwas 
cingesteJlt wird, die Industrie also, wie ich mich ausdriicken moehte, etwas 
vcrschnaufen kann, Mustergultiges sehaffen wird. Auf aile Faile wiirde sic 
freiwiJIig oder in einem freundlichen Zusammenwirken mit den Staats- oder 
Gmeindevertretern Besseres schaffen, als Zwangsbestimmungen mit der un
freiwiJligen Mitwirkung der lndustrie zu leisten imstande sind. Auf aIle 
Faile musscn wir uns urn so ernster die weitere Ausbildung des Fortbildungs
schulwcsens angelegen sein lassen, als England und Amerika groBe Anstren
gungen machen, neben ihren freiwilligen Abendschulen auch Pflichtsehulen 
einzufiihren. 

Die Moglichkcit zur beruflichen und staatsbiirgerlichen Weiterbildung tiber 
die Schulpflicht der Volks- und Fortbildungsschule hinaus besteht, wie schon 
hervorgehoben wurde, in Deutschland fUr den Arbeiter nur in einem unge
nfigenden Umfang. 

In bezug auf offentliche Volksbibliotheken steht Deutschland an Jetzter 
Stelle. Wahrend in England Steuern zugunsten der Volksbibliotheken ge
schaffel1 sind, die in einem reichen MaB ausgenutzt werden, und in Amerika 
Philanthropell riesige, fast phantastische Summen zu diesem Zwecke stiften, 
fehlt in Deutschland beides. Der Sinn fur Bibliothekstiffungen geht unseren 
rcichen Leuten noeh ab; an eigene Steuern fUr soJchc Einrichtungen wird wohl 
auf lange Zeit hinaus nieht gedacht werden konnen .. Dieser Mangel an Volks
bibliotheken ist urn so empfindlicher, als der innere Orang zur Fortbildung 
bei dem Arbeiter meist erst in Jahren eintritt, in denen er von der Schule 
10sgeIOst ist. 

b) L e h r lin g s w e sen. 

Wir hatten eillgangs gesehen, daB die Berufserziehung zwei Haupttatig
keiten umfaBt: die vorwiegend theoretische Berufsbildung und die tiberwiegend 
praktische Berufsausbi/dung. Den Stand der Berufsbildung und der Volks
schulbildung der drei Hauptindustrielander habe ich skizziert. Es bleibt 
uns jetzt die Berufsausbildung zu betrachten. Sie erfolgt in Fachschulen und 
in der Werkstatte, in die der junge Arbeiter als LehrIing eintritt. 

Das Lehrlingswesen war in England und Deutschland fruher ein Oegen
stand ernster Sorge des Staates und der BehOrden. In Amerika bestanden 
meines Wissens niemals gesetzliche Bestimmungen hieruber. 

1. J n Eng I and, dem altesten Industriestaat der Welt, wurden 1814 
die zweieinhalb Jahrhunderte aIten Bestimmungen uber LehrlingsausbiIdung 
aufgehoben. Der Staat kummerte sich weiter nicht mehr darum. Ganz 
allgemein wird aber in den Gewerben, die gelernte Arbeiter brauchen, eine 
Le:hrzeit eingehalten. Die Arbeiter-Gewerkschaften sehen vielfach darauf, daB 
die Zahl der Lehriinge im Verhaltnis zu der Zahl der Arbeiter nicht zu 
groB wird. Nach Shadwell scheint die Orundlichkeit der praktischen Aus
bi/dung in den Fabriken gegeniiber frfilter, wo das Lehrlingswesen mehr 
verbreitet war, abgenommen zu haben. Ein Oegengewicht bildet abel' der 
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Fachschulunterricht als Massellel"Ziehung. Wie schon erwahnt, hat jede Stadt 
bis 20000 Einwohner herunter ihre Fachschule, der Unterricht wird gri:iBten
teils abends erteilt und ist den Bediirfnissen der ortsansassigen Industrien 
angepaBt. Die Lehrer habcn gute praktische Kenntnisse. Die Einrichtungen 
sind im einzelnen sehr verschieden und meist einfacher als in Deutschland. 
Die Kosten fiir diese Schulen betrugen 1901/02, wie schon angegeben, rd. 
20,5 Millionen M. Sic werden aus 6ffentlichen Mitteln (StaatszuschuB und 
Oemeindesteuer) gedeckt. 

2. Am e r i k a. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika wurde in 
verllaltnismaBig kurzer Zeit neben der Landwirtschaft die Industrie von groBter 
Bedeutung. Die Bevolkerung stieg von 38,(J Millionen im Jahre 1870 auf 
92 Millionen im Jahre 1910. Dieser enorme Zuwachs entstand in der Haupt
sache aus dcr Einwanderung. Die Industrie hatte es deshalb leicht, ge
lcmte Arbeiter zu erlangen. AuBerdem wurde in erster Linie die Massen
fabrikation unter weitgehender Benutzung selbsttatiger Maschinen gefordert. 
Die Zahl der erforuerlichen gelernten Arbeiter gegeniiber den lIng-elernten 
wurdc deshalb in den fabriken heruntergedriickt. Die ungelernten Arbeiter er
warben sich in Bedienung der l\t\aschinen rasch hohen Lohn, so daB auch 
die jungell Amerikaner, mit clem stark ausgepragten Erwerbsinn, die lange 
und zllniicil,( weniger eintragliche geordnete Lehre nicht sehatzten. Ais in 
den letzten Jahren uje Einwanderung europaiseher, gelernter Arbeiter merk
lich nachlieB und sich anderseits die amerikanische Industrie raseh weiter 
cntwiekeite, machte sich der Mangel gelemtcr Arbeiter, besonders in der 
mechanischen Industrie, empfindlich bemerkbar. Man sann auf Abhilfe. Die 
Massachusetts Commission on Industrial Education 1) hatte 1907 auf Grund 
der Ergebnisse einer Rundfrage bei 2000 sehulentlassenen Knaben und 1000 
Arbeitgebern empIohlen, an die Volkssehule fortbildungssehulen mit vier
jahrigem Lehrplan anzugliedern. Die ersten zwei Jahre sollen Werkstatt
unterrieht und allgemeine Bildung, die letzte:1 zwei Fabrikausbildung und 
abendliche Schulstunden, oder fabrik- und Schulunterricht taglich wechselnd 
umfassen. Besonders einige groBe Werke der Elektrizitatsindustrie und die 
Eisenbahllen gingen hierbei \·oran. Die ergriffenen Mittel sind nach einem 
Bericht von Milhlmann: 

1. Einrichtung von Schulwcrkstiitten und Handwerkersehulen, 
2. Werkstattausbildung in der F abrik, 
3. Zusammenarbeiten zwischen fabrik und fortbildullgsschule. 

Ein gutes Beispiel einer Schulwerkstatt ist die 1909 eroffnete Knabenschule 
in St. Louis. Sic nimmt 15 jiihrige Knaben gegen jahrlieh 125 M Schulgeld 
auf und hat wochentlich 39 Schulstullden, wavon 21 auf die Werkstatt ent
iallcn. Diese Schule umfaBt zwei Jahreskurse. Die hohell Kosten solchcr 
Schulen werden gr6Btenteils aus Stiftungen oder stadtischen Mitteln bestritten. 
Die Erfahrungen mit diesen Handwerkerschulen scheinen aber ungilnstig zu 
sein. Drci dieser Schulen wandelten sich in wenigen Jahren zu Schulen 
fiir Durchschnittsingenieure urn, verfehiten also ihren Zweck. Die Ursache 
ist vornehrnlich die mangelhafte wirtschaftliche Erziehung, ein Mangel, der 
jeder Schulwerkstatt anhaftet. 

1) Tcehnik und WirtschaH 1908 S. 27. 
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Die Werkstattausbildun:~' i:; Fahrikell ist bei elmgen groBen Werken iihn
lich wie in Deutschland eillgcridltet; Lcllrlingsabteilung und systematische 
Ausbildungim. Werk lind eigene Werkschule. Da die eigene Werkschule 
rnanchell firmell zu kostspielig war, wurden durch Vereinbarung mit den 
Stadten stiidtische fortbildungsschulen eingerichtet, in denen die fabriklehr
linge Schulunterricht erhielten. Einige firmen bilden ihre Lehrlingc abwechselnd 
cine Woehe in der Werkstiitte und eine Woche in der fortbildungsschu[e 
aus. Die Lehrlinge erhalten Arbeits- und Schulzeit vergutet. 

Diese Ausbildungsrnittel waren bis vor kllrzem noch wenig verbreitet, 
soli en aber nach den Berichten des Pro;essors Matscho13, der im vergangenen 
Jahre die AlIsbildung der Industrielehrlinge neben andcrem in Amerika stu
dierte, in einer auBergewohnlichen Zunahme begriffen sein. 

3. Dc u t s e h I and. Schon eingangs erwiihnte ieh, daB bis vor rd. 
zwci Jahrzehnten Deutschlands Industrie in der Erziehung und Ausbildung 
der Arbeiter nicht in gewohnter grundlieher Weise und nicht im gleichen 
Schritt mit der Entwicklung der Industrie vorangegangen ist. Sic hat sich 
aber bald auf ihre Pflieht urn so mehr besonnen, als die deutsehe In
dustrie in der Hauptsaehe Qualitatsindustrie ist, mit ihrem Anwachsen es 
bald an gelernten Arbeitern zu mangeln begann und di~ vom Kleingewerbe 
ausgebildeten Arbeiter ihren Anspruchen vielfach nicht genugten. 

In fruheren Zeiten lag die Erziehung und Ausbildung des Arbeiters ganz 
in den Handen des Handwerkes, des Kleingewerbes. Die ganze Gesetz
gebung auf diesem Gebiete ging von diesem Gedanken aus. Der beste 
Beweis dafiir ,ist, daB unsere gesetzlichen Bestimmungen eine Priifung nur fUr 
die Handwerkerlehrlinge kennen. Aus Erhebungen, die der preuBische Han
delsminister fUr einen bestimmten Industriebezirk rnachte, sowie aus anderen 
Erhebungen ergibt sich, daB die Berufsausbildung von jugendlichen Indus-trie
arbeitern schon fruhzeitig begann, daB sie dagegen erst in den letzten beiden 
Jahrzehnten eine ziemlich ausreichende und systernatische wurde. Zu Ende 
des vorigen Jahrhunderts gi,ngen einzelne Industrien auch dazu fiber, mit 
ihrer praktischen Lehrlingsausbildung auch den theoretischen Unterricht in 
eigenen Werkschulen zu verbinden. In diesen Werken war die Berufsausbil
dung, wie selbstverstandlich, sehr gut und ubertraf in der Regel die Be
rufsausbildungim Handwerk. Alierdings trat diese neue Erscheinung an
fangs nur schuchtern auf, da man einerseits mit erheblichen Kosten und 
anderseits m.it einem starken Abgang der ausgelernten Arbeiter rechnen muBte. 
Je nach der Bewiihrung trat diese Erscheinung m.ehr in die Offentlichkeit. 
Auf meine Anregung befaBte sich erfreulicherweise der Deutsche AusschuB 
fur technisches Schulwesen mit der frage der Lehrlingsausbildung und fa
brikschulen. Ieh konnte <im November 1909 einen Bericht erstatten, der sich 
in der Hauptsaehe auf die Metallindustrie bezog. Dabei habe ieh Richt
linien fUr die Ausbildung von LehrIingen der Maschinenindustrie vorgeschlagen, 
die spater vom Deutschen AusschuB fUr technisehes Schulwesen mit den sieh 
aus der Beratung ergebenden Anderungen und Erweiterungen angenomrnen 
und erganzt wurden. 

Seitdem ist das Interesse fUr das Lehrlingswesen in der Industrie machtig 
gewachsen, und es ist hochst erfreulich, daB seit 1909 ein friscller Zug fUr 
eine gute Lehrlingsausbildung in der Industrie webt. 
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Fur das Handwerk sind fiir die LehrIingsausbildung geradezu musterroultige 
Einrichtungen durch die gewerbliehen faehschulen in Munehen, Koln, Frankfurt 
und anderen Stiidten ins Leben gerufen worden. fiir den .industrellen jugend
lichen Arbeiter und Lehr!ing sind diese Schuleinrichtungen in einem aus
reichenden MaBe noch nicht nutzbar gemacht. Einesteils halt die weite 
ortliche Entfernullg davon ab, dann aber kann die Industrie die Abhaltung 
des Unterrichtes wiihrend der Arbeitszeit in vielen Fallen nicht annehmen. 
leh erinnere nur an die Textilindustrie, in der besonders vie I jugendliche 
Arbeiter und Arbeiterinnen tatig sind. Diese miissen der Bedienung von 
Maschinen zugewiesen werden; eine Wegnahme der Arbeiter unter 18 Jahren 
wahrend der Arbeitszeit fUr den Schulunterricht wiirde einfach einem StiIl
Iegen der teuern Maschinen fUr diese Zeit gleichkommen. Dieses Opfer 
kann die Industrie schwer ertragen. Ahnlich liegen die Verhaltnisse auch in 
anderen Industrien. Die Paige ist, daB die Industrie jetzt vielfach, wie 
schon angegeben, Arbeiter unter 18 Jahren iiberhaupt nicht mehr aufnimmt, 
abgesehen von Lehriingen, fiir die sich, weil meist gesondert beschaftigt, 
die Freimachung fUr die Schulzeit leichter durchfuhren liiBt. leh mochte 
vermuten, daB die Arbeitslosen sich aus diesem Alter vielfach rekrutieren; 
jcdenfalls mussen sich diese jungen Arbeiter teilweise Beschaftigungen zu
wenden, die der Veredelung des Charakters nicht dienlich sind. Tatsache 
scheint zu sein, daB sieh die Nachfrage nach Arbeit bei den Arbeitsruach
weisen zuungunsten der ungelernten Arbeiter verschiebt. Der groBe Nutzen 
der Fortbildungs- und Fachschulen wird damit zum Teil hinfiillig gemacht. 
Aus den Erfolgen der Fortbildungsschulcn in graBen Stadten darf man nicht 
Schliisse ohne Einschriinkung auf die groBen Industriezentren ziehen. 

II. Z i e led erE r z i e hun g. 

Ich gehe nun dazu iiber, ein Bild zu entwerfen, wie ich mir die Er
ziehung der Industriearbeiter, gelernter und unge1ernter, denke. Dieses Bild 
triigt natiirlich sehr personliche farbcn; auch kann ich nicht ermessen, ob 
es fUr aile Industrien paBt oder fUr die Zukunft passen wird. Es darf 
auBcrdem nicht auBer acht gelassen werden, daB wir es vom Westen zum 
Osten, vom Sud en zum Norden Deutschlands mit stark wechselnden Pro
duktions- und Lehensbedingungen, mit einer graBen Verschiedenheit der An
schauungen iiber die Berechtigung der Personlichkeit in der menschlichen 
Gesellschaft zu tun haben. 1V\einer Anschauung muB ich ferner zugrunde 
Icgcll, daB lIns nicht allein das materielle Wahl der Menschen leiten darf, 
sondcrn dafl wir eine Hebung der Sitten, der Moral und eine Starkung des 
BcwuBtseins und Willens, ein deutscher Staatsbiirger zu sein, anstreben mussen. 
Endlich ist festzustellen, daB sieh unsere Verfassung des Deutschen Reiches, die 
den einzelnen Staaten gerade auf dem Oebiete des Erziehungswesens weitesten 
Spielraum hUH, bestens bewiihrt hat. Der Wetteifer dereinzelnen Staaten 
auf dem. Gcbiete der Kunst, der Wissenschaft, des Erziehungswesens, der 
Oewcrbefiirderung hat die besten Krafte ausgelost und Anregungen gegeben. 
leh darf darauf hinweisen, daB gerade kleine Staaten mit ihrer immerhin 
mehr beweglichen Oesetzgebung in mancher Hinsicht im Schulwesen vor
bildlich vorgegangen sind. Wenn groBe Staaten nicht sofort folgten, wie 
jetl! in def Oesctzgebung filr das Foribildungsschuh\·esen, so Jag dies claranl 



- 16 

daB I'ollig vcrschiedenc Interessen unter cinen Hut zu bringen waren. Man 
kann sieh eine grofiere Vcrschiedenheit als zwiselien dem Osten und Westen 
PreuRens kaum denken. 

1. E r z i e hun g- z u m Men s e hen. 

Als oberstes Ziel der Erziehung des Industriearbeiters muB die Erziehung 
zum Mensehen, zum niitzliehen Mitglied der menschliehen Gesellschaft, zum 
Staatsbiirgcr angesehen werden. Die Erziehung muB davon ausgehen, daB 
nur durch das sittliehe Streben das Dasein Sinn und Verstand gewinnt. 
Wollen wir aber unseren Kulturstand heben -- und dies ist doch der End
zweck des ganzen Lebens -, so miisscn wir die Massen fiir das sittliche 
Streben gewinnen. Dieses sittliehe Streben urn der individuellen Wohlfahrt 
willen mul) ebcnso wie der Idealism us den Trieb nach Selbstvervollkommnung 
in sieh tragcn. Neben dieser geistig-sittliehen Seite der Erziehung ist aber 
aueh der Karper nieht zu vergessen. Nur ein gesunder Karper ist tauglieh 
fUr die karperliehen und geistigen Anstrengungen in der Industrie. fassen 
wir aber die Erziehung des Industriearbeiters so auf, so mussen wir schon 
bei der Erziehung der Madehen fur ihren kunftigen Beruf als Mutter und 
mit dem Mutterschutz einsetzen. Es muBte versucht werden, wie dies schon 
vorgeschlagen wurde, den Madehen in der fortbildungssehule entsprechenden 
Unterricht zu geben, sie wenn maglich zeitweise in Kindergarten oder Klein
kinderbewahranstalten zu beschaftigen und ihnen eine gute Auffassung yom 
hohen Berufe der Mutter beizubringcn. Weiter ware dann fur eine bessere 
padagogische Ausbildung der Mutter in sogenannten Miitterabenden Sorge 
zu tragen. Der Berliner Frobel-Verein hat meines Wissens mit diesen Miitter
abenden sehr gute Erfolge erzielt. Allein die Einsicht in die Notwendig
keit dieser Fiirsorge ist noeh reeht gering. 

Bei dem Kinde verdient das Sauglingsalter, schon urn gesunde Menschen 
zu erhalten und die iibergroBe Sterbliehkeit zu verhindern, naehdriickliehste 
Beachtung. In anerkennenswerter Weise wird diese Fiirsorge von Seiten des 
Staates, der Gemeinden, Privaten, darunter gr6Berer Industrieller, mit E'r
folg gestiitzt. Ebenso ist dem Kostkinderwesen und der Unterbringung von 
Kindern, deren Eltern durch die Art 'des Gewerbes gezwungen sind, manchmal 
langer oder ofter auBer Haus zu bleiben, in sogenannten Krippen Auf
merksamkeit zuzuwenden. Gerade die ersten Kinderjahre, in denen ein ge
wisses Verstandnis erwacht, sind fiir die innere Entwicklung des Menschen 
bedeutungsvoll. Darum ist eine Aufsieht und Erziehung der Kinder vom 
vierten bis seehsten Lebensjahr, wie sie in Nordamerika in ausgedehnter 
Weise iiblich ist, aueh bei uns notwendig, urn die Kinder vor sehadliehen 
Einwirkungen auf Geist und Karper zu bewahren und \'orhandene KraHe zu 
pflegen. U nsere Kindergarten haben sich dieses Ziel gesteekt. Die Bestre
bungen von politisehen und kirehliehen Gem.einden, sozialen Vereinen, In
dustriellen usw. zugunsten der Kindergarten \'erdienen deshalb volle Unter
stiitzung. Selbstverstiindlich ist darauf zu sehen, daB die Aufsiehtspersonen, 
meist Frauen und Madchen, fUr ihre Aufgaben Verstandnis und Kenntnisse 
haben. Der Geist der graBen Erzieher Frobel und Pestalozzi soli erfaBt 
werden. Auf den Ausspruch Dr. Kuypers uber den groBen Vorzug des 
amerikanisehen Sehulsystems durch die vorziigliehe Ausbildung der Kinder-
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gar ten und derell organische Verbindung mit Seminar und Volksschule habe 
ich schon hingewiesen. Weiter fiihrt Dr. Kuypers aus, daB sich in Nord
amerika del' Frobelsche Gedanke nicht auf die Kindergarten beschrankt, son
dem auch auf die Erziehung von Auge und Hand, als der Geistesbildung 
gleichwertig, lind allf den Schonheitssinn erstreckt. Hierin ist bei uns noeh 
\'iel z'u tlln. AUein schon ein ausgepragter Schonheitssinn wird das Kind von 
manchem Unsehonen nnd Bosen abhalten. 

DaB die Schulerziehung allei.n nicht ausreieht, ist klar; die Erziehung in 
del" Familie muB damit Hand in Hand gehen: Mutter und Vater miissen sich 
t1cshalb iiber diese Pflieht klar sein. 

In dec Volkssehule sollte dem Kinde ein mogliehst hoher Grad allgemeiner 
Bildung,im besonderen aber auehi eine Bildung des Herzens und Oeistes 
fUr sittlieh hohe Ziele beigebraeht werden. Bei dem, kiinftigen Staats~rger 
ist das Nationalgefiihl zu wecken. Einer Obersehatzung des bloBen Bueh
wissensist entgegenzutreten, auf den hohen Wert einer jeden Arbeit in der 
menschlichen Oesellschaft ist hinzuweisen und im besonderen auch darauf 
hinzuwirken, daB sich die jetzt bestehende Kluft zwischen den verschiedenen 
Berufstanden nach und nach schlieBt. Tiichtige Charaktereigenschaften sind 
ebenso wie Begeisterung fUr hahe Ziele zu fOrdern. Willensstarke, sowie 
Selbstvertrauen, Schonheitssi,nn, offenes Auge und Gehor sind zu pflegen. 
Rei dem Hinweis auf die notwendige Pflege des Korpers ist aueh vor den 
Oefahren eines iibertriebenen Sportes zu warn en. 1m groBen ganzen soil 
in unseren Volksschulen nicht totes Wissen eingepaukt, sondern frisches Leben, 
cigenes Beobachten, Denken und Urteilen, Erfassen der Vorgange in der 
Natur und im Leben gelehrt werden. 

Um einea guten StaatsbUrger zu erziehen, reicht die jetzt fast durchweg 
iibliche Zeit von sieben Schuljahren auch m,it den angehangten Fortbildungs
kursen nicht aus. Es ware deshalb aUgemein das achte Volksschuljahr als 
Pflichtschuljahr anzustreben. 

Das deutsche Yolk hat heute eine so hohe Stufe des Wohlstandes er
reicht, daB Kinderarbeit in der Industrie bis zum, 14 ten Lebensjahr ganz 
ausgeschaltet zu werden vermag. 

Die oberen Stufen der Volkssehulen sollten aber so ausgebi/det werden, 
daB ohne Zeitverlust auch mit dem 14 ten Jahre naeh ein Obergang an die 
Realschule moglieh warc. Ich denke, dieses Ziel konnte dureh geringes 
Zuriickdrangen der Sonderlehrgebiete an der Realschule und durch Hebung 
der Lehrgebiete an der Volksschule erreicht werden. bamit wiirden wir der 
amerikanischen Einrichtung wenigstens durch eine Mittelschulgattung gleich
kommen. Ein guter Teil unserer unteren Volksklassen wiirde damit den 
Weg zu den hoheren Zielen noch in einem Alter offen sehen, in dem ein 
Kind schon besser auf seine besondere Begabung hin beurteilt zu werden 
vermag. Kame hierzu noeh die volle Unterrichtsfreiheit an der Volks- und 
Realschule bezw. Oberrealsehule, so wUrde dem groBen Bildungsdrang jn 
den unteren Volksschichten eine Oasse nach oben mehr geoffnet. Naeh 
meiner Oberzeugung entzoge dieser Schritt manehen Grund ZUr Unzufrieden
heit, und die Anhanglichkeit an unsere Staatseinrichtungen fiinde gute For
derung. leh giaube, die in diesern Jahre stattfindenden groBen patriotischen 
Feste gab en besondere Veranlassung, sich auch des Ausspruches eines unseren 

2 
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fn:iheitsheloen gleichwertigell lcitgellossen, namlich fichtes, zu erinnerr1. 
fichte sagt: "Oasjenige Volk, welches bis in die untersten Schichten hinein 
die tiefsh: uno Yielseitigste Hildung besitzt, wird zugleich das miichtigste und 
gliicklichste sein unter den Volkern seiner Zeit, beneidet yon den Zeitgenossen 
lind cin Vorbild der Nachahmllng fur sic." 

Derjenige delltsche Staat, der den Mut hat, den organischen Zusammen
hang zwischen den acht Volksschulklassen und den oberen fiinf Realschul
klassen herzusteIlen, wird in spiiteren jahren fiir diese Tat durch oas Volk 
gcpriesen werden. 

Nun mochte ich noch cincn Punkt streifen, das ist der Religionsunter
richt an der Volksschule. 111 England und Amerika ist der Religionsunter
richt, wie wir gesehen haben, nicht Gegenstand der Volksschule, er ist den 
f amilien und ReJigionsgesellschaften uberlassen. In Deutschland herrscht 
ein starker Zwang; die Religionslehrer sind durch die Volksschulen ange
stellt. Es ist nun doch sehr auffalJend, daB in England und Am erika, 
wenigstens auBerlich und nach meiner Beobachtung, die ReJigiositiit groBer 
als in Deutschland ist, zum mindesten gilt dies fur Amerika. Hierzu ist der 
folgende Ausspruch Munsterbergs beachtenswert: 

"Eine soziale Gemeinschaft, die es als ihre wesentlichste Aufgabe be
trachtet, fur die bestmogliche individuelle VervolJkommnung ihrer Glieder 
zu sorgen, wird ihr Hauptaugenmerk auf die Kirche und auf die Schule 
richten. Das kirchlichc Leben in Amerika ist aus politis chen Grunden dem 
staatlichen EinfltiB nahezu giinzlich entzogen; die Gewalt, mit der jeder 
Einzelnc in den Kreis der Kirche gezogen und gedriingt wird, hat dadurch 
abcr nicht an Kraft cingebtiBt, sondern eher an Kraft gewonnen. Ocr ganze 
Apparat der sozialen Maschinc ist in den Dienst der Religion gestellt, und 
die Unduldsamkeit der Sekten und Kirchen gegeneinander ist gering gegen
tiber del' Unduldsamkeit des Kirchentums gegen lrreligiositiit. Die Orenze 
mag noch soweit gezogen werden, selbst ethische Kultur oder gar "christ
liche Wissenschaft" mag noch bei der Religion unterschliipfen: aber daB 
ein Ton der Andacht in jcdermanns Leben klingt, daB der Werktagswoche 
eine Stunde der Weihe vorangeht, und jeder inmitten der irdischen Hast 
den Gedanken der Ewigkeit in seiner eigencn Geistessprache vernimmt, dafiir 
wird mit rein sozialen Mitteln starker gesorgt, als wenn die Staatsgewalt 
dahinter stiinde." 

Nach Munsterberg wtirde kein amerikanischer Politiker es wag en, die 
Religion in den Kampf der Parteien hineinzuziehen; bei uns ist dies leider 
fast die Regel. 

Jch selbst habe in Amerika viele Verwandte, darunter cine mir sehr 
nahe stehende Familie von zehn Kopfen. Die FamilienmitgJieder verteilen 
sich auf drei oder vier Religionssekten. Bei einem Besuch war ich aufs 
iiuBerste uberrascht uber die gegenseitige Duldsamkeit und dariiber, mit wel
chern Gefiihl der Andacht aile den Sonntag heiligten. Darnach solJte, man 
doch sehr bedenken, ob es richtig ist, auch fiir die fortbildungsschtiler 
einen obligatorischen Religionsunterricht einzufiihren. Ohne Zwang kann ich 
mir eher Religiositat vorstellen als mit Zwallg. Der Zwang fiihrt zur Heuchelei 
und Unwahrhaftigkeit. Wir aber brauchen ein zwar religiOses, aber in erster 
Linie aufrichtig denkendes und handelndes Volk. 
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2. Erziehung lum Beruf. 

Endlich ware eine wichtige Aufgabe der Volkssehule die Einwirkung 
auf die Berufswahl. Nur der Ieistet etwas, der Lust und Fahigkeiten fUr 
seinell Beru! mitbringt. Wieviel unbefriedigte und selbst verfehlte Leben 
sind auf eine falsche Berufswahl zuriickzufiihren; zu spat erkennen viele .• 
filr weIchen Beruf sie Anlagen und Neigung befahigen. Der Berufsweehsel 
ist bei uns im Gegensatz zu Amerika schwierig. Hier konnte die Volks
schull! segensreich vorbeugen; jhre Lehrer waren iiber die Anforderungen 
tlnd Aussichten der wiehtigsten Berufe zu unterrichten. Dann konnten sie 
auf Grund ihrer Kenntnisse der korperlichen und seelisehen Eignung ihrer 
Schiiler diese in der Berufswahl erfolgreich beraten. 

In der Industrie werden drei Arbeiterklassen unterschieden: 

1. gfIernte Arbeiter, Handwerker, 
2. angelernte Arbeiter, 
3. Hilfsarbeiter. 

Die gelernten Arbeiter haben Arbeiten auszufilhren, zu denen cine in 
liingerer Lehrzeit erIernte Geschicklichkeit und Beherrsehung des Arbeits
gebietes erforderli·ch ist. 

Vnter den angelernten Arbeitern versteht man solche, denen cine be
stimmte eng umgrenzte Tiitigkeit in jungen oder spiiteren Lebensjahren durch 
die Meister angelernt wird, z. B. Bohrmaschinisten, Frasmaschinisten usw. 

Hilfsarbeiter haben in der Regel eine Tatigkeit auszuiiben, zu der keine 
besondere Vorbildung erforderlieh ist, wie z. B. Transportarbeiter usw. 

Ober die Notwendigkeit der praktischen und theoretischen Ausbildung 
der gelernten Arbeiter bestehen keine abweichenden Ansehauungen; fUr die 
angelernten und ungelernten ist dagegen vom rein wirtsehaftliehen Stand
punkt aus die ZweckmiiBigkeit einer gewissen praktisehen und allgemeinen 
Vorbildung nicht ohne weiteres als notwendig erwiesen. Bei der auBer
ol'dentlieh starken Gliederung jeder Arbeit in den Fabriken - ieh crinnere 
nur an die Bestrebungen Taylors --, bei den graBen Gefahren, die die 
vielen maschinellen Einrichtungen mit sich bringen, kann man aber wohl 
der Meinung sein, daB jeder Arbeiter, also aueh der Hilfsarbeiter, urn so 
wertvollere Dienste leisten kann, je mehr er beruflich und aIlgemein ge
bildet ist. leh vertrete diese Meinung, verhehle aber nieht, daB ich mieh 
damit wahrseheinlieh nicht im Einklang mit manehen meiner Kollegen be
finde. Ich kann mir z. B. den ken, daB ein Transportarbeiter, ein Erdarbeiter, 
ein Lasttriiger mehr leisten kann, wenn er zu einer gewissen Systematik 
in seiner Tiitigkeit veranlaBt wird, und zwar daB er diese MehrIeistung 
ohne ein Mehr an korperlicher Anstrengung gibt. Der Vnternehmer wird 
ihn dabei auch mehr verdienen lassen konnen. Oer Unternehmer muB deshalb 
einen geistig hoehstehenden Arbeiterstand nieht nur aus dem ethisehen Grund .• 
das Staatsbiirgertum damit zu heben, sondern aueh aus dem selbstsiiehtigen 
Grund, eine hohe Leistung zu erhaIten, wiinsehen und anstreben. Von dieser 
Ansehauung ausgehend, werde ich meinen nachfolgendel1 Erorterungen 
auen die praktisehe und geistige Weiterbildung der angelerntel1 und HiIfs
arbeiter mitbehandeln. Das Hauptgewicht werde ieh allerdings auf die Aus
bildung der gelernten Arbeiter, also auf das L e h r lin g s w e sell legen. 

'1! 



l-lierzu habe iell lunaehst festzustellen, dan die deutschen Praktiker, soweit 
ihnen ein Urteil aus der Erfahrung zusteht, wohl mit einer weit iiberwiegen
den Mehrheit die praktische Berufsausbildung in Schulwerkstiitten verurteilen. 
Diese Sclrulwerkstiitten stehen dem Erwerbsleben fremd gegeniiber, der Lehr
ling fUhrt die Arbeiten aus ohne Riicksicht auf die Kosten und kann deshalb 
nach vollendeter Lehre mit den in Fabriken ausgebildeten Lehrlingen nicht 
erfolgreiclr in den Wettbewerb treten. Die OIeichwertigkeit scheint sielt meist 
erst nach Ablauf einer liingeren Zeit zu ergeben. Auch die Absonderung der 
Lchrlinge von den Arbeitern wiihrend der Lehrzeit wirkt nieht giinstig. 

Ocr Deutsche AusschuB Hir technisches Schulwesen, der sich aus Schul
miinnern und Praktikern zusammensetzt, ist ebenfalls der Ansicht, daB die 
Lehrlingsausbildung in Schulwerkstiittennur Ausnahm,e sein sollte. Ich werde 
mich also nur mit der Ausbildung der Lehrlinge in industriellen Betrieben be
fassen. Hierbei gehe ich von einer Industrie aus, in der die Lehrlillgserziehung 
am besten ausgebildet ist, das ist die mech'anische Industrie. In der mecha· 
nischen Industrie werden hauptsiichlich ausgebildet: Schlosser, Dreher, Former 
und GieBer, Schmiede, Klempner, Bau-, Mobel- und Modellschreiner, Maler 
und Lackierer und in geringem. Umfang auclr andere Handwerker. fiir die 
Lehrlingsausbildung in dieser Industrie hat der Deutsche AusschuB fUr tech
nisches Schulwesen Leitsiitze aufgestellt. Ihr HauptinhaJt ist kurz folgender: 

Allgemeines. 

Die Industrie soli fUr eine gute Ausbildung einer gcniigenden Zahl von 
Lehrlingen sorgen und EinfluB auf die Lehrlingsausbildung haben. Sie soli 
ferner tuchtigen und f1eiBigen Arbeitern fortbildungsmoglichkeit gewahren. 

Lehrlingsausbildung in der mechanischen Industrie. 

Die Lehrzeit soli in der Regel vier Jahre betragen, die praktische Aus
bildung planmiiBig in der fabrikwerkstiitte erfolgen und durch Schultmter
richt ergiinzt werden. Dieser Unterricht ist mogHchst in Werkschulen, sonst 
in offentlichen fortbildungsschulen zu erteilen; er soil nicht in die Abend
stunden fallen. Ein schriftlicher Lehrvertrag ist abzuschlieBen. Die Lehr
Hnge haben nicht nur kein Lehrgeld zu bezahlen, sondern sollen aus er
zieherischen Griinden entlohnt werden. Eine AbschluBpriifung (Gesellen
priifung) vor Industrieausschiissen hat die Lehrzeit abzuschlieBen. 

Wegen der Einzelheiten sei auf die Leitsiitze selbst verwiesen, die am. 
SchluB des Aufsatzes wiedergegeben s~nd. 

Diese Leitsiitze lassen sich mit sinn- und sachgemiiBer Anderung fast 
auf jedes in der Industrie vertretene Gewerbe an wenden. Werden die Leit
siitze befolgt - und fUr den graB ten Teil der mechanischell Industrie kann 
dies wohl behauptet werden -, so werden die Industrielehrlinge den Hand· 
werkslehrlingen durchschnittlich iiberlegen sein. Angestellte Umfragen haben 
ergeben, daB aus dem Handwerkentnommene gelernte Arbeiter bei Beschtiif
tigung ~n Fabriken meist liingere Zeit brauchen, urn mit den in der Industrie 
selbst ausgebiJdeten gelerntcn Arbeitern in Wettbewerb treten zu k6nnen. 

AuffalJen . wird, daB der technische AusschuB die schulm.iiBige Vnter
weisung der Industrielehrlinge in eigenen Werkschulen gegeniiber der in offent
lit-heR fortbildungsschuleo vorzieht. Oielt laLlt Ilich zwaniloli erklarell. Eine 
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Werkschule wird nicht nur leicht tiichtige padagogische Lehrkrlifte erhalten, 
sondern kann diese Lehrkrafte teilweise aus den Technikern des Werkeil 
crganzen; was aber die Hauptsache ist: die Werkschule kann ihren Schul
betrieb an die Sonderbediirfnisse der Industrie sachlich und zeitlich gut an
passen. Bei dem Werk Niirnberg meiner Firma, das nunmehr 24 Jahre 
cine mit einer eigenen Werkschule verbundene Lehrlingsausbildung besitzt, 
sind die Ergebnisse auBerst erfreulich; sic wurden von der Handwerkskammer 
in Niirnberg besonders anerkannt. Oie Lehrlingc meiner Firma werden auf 
Grund einer freien Vereinbarung mit der Handwerkskammer dUrch dne ge
mischte Priifungskommission - die Halfte der MitgJieder benennt die Hand
werkskammer, dic andere Hiilfte meine Firma -- der Gesellenpriifung, und 
zwar im Wettbewerb mit den Lehrlingen des Handwerkes, unterworfen. Unsere 
ausgelernten Arbeiter genieBen also die Vorteile der gesetzlicJtlen Bestim
mungell uber die Prufung von Handwerkslehrlingen. 

Damit komme icn zu einem wunden Punkt: die derzeitigen gesetzlichen 
Bestimmungen sehen fUr die Priifung von Industrielehrlingen nichts vor. Es 
wird behauptet, daB die Industrie die Priifung ihrer Lehrlinge dUrch die 
Handwerkskammer gegen erhohte Priifungsgebiihr veriangen konne. Aber 
abgesehen davon, daB die Handwerkskammer dann wahrscheinlich auch das 
Aufsichtsrecht iiber die Ausbildung der Lehrlinge verlangen wird, was die 
Industrie nicht zugestehen konnte, sind die Hand\verker in den meisten Fallen 
garnicht in der Lage, die IndustrielehrIinge wegen der an diese gestellten 
hohen Anspriiche zu priifen; endlich hat die Industrie zum Teil Gewerbe, 
die das Handwerk fast nicht kennt, wie Fonner, Modellschreiner. 

Da die Priifung der Industrielehrlinge nach den gesetzlichen Bestimmun
gen in erster Linie im Interesse des Arbeiter;; liegt, sollte eine baldige Regelung 
dieser Frage angestrebt werden. Mit der Ablegung der Gesellenpriifung tritt 
bei dem Arbeiter zweifellos eine Hebung des SelbstbewuBtseins, des Selbst
vertrauens ein. Fur eine Hebung der unteren Volksschichten sollen wir 
aber wo nur immer moglich wirken. Aus der Priifung der Industrielehrlinge 
wird aber auch das Handwerk Nutzen haben, denn ein Zuzug aus der In
dustrie zurn Handwerk und eine giinstige Riickwirkung auf die Lehrlings
ausbildung im Handwerk laBt sicl~ heute schon stellenweise nachweisen. 

Die Industrie selbst will -vielfach bis jetzt die gesetzliche PriHung ihrer 
Lehrlinge garnicht haben, weil durch die Priifung die Abwanderung an das 
Handwerk erleichtert wi rd. Ich nehme aber an, daB es sich nur um eine 
augenblickliche Verstimmung der Industrie durch die oft in wenig taktvoller 
Weise betriebene Agitation, die Industrie zu den Kosten der Handwerks
kammern fUr Lehrlingserziehung heranzuziehen, handelt. 

Die oben angefiihrten Leitsiitze empfehlen der Industrie fUr die schul
miiBige Unterweisung ihrer Lehrlinge in erster Linie eigene Werkschulen. 
Die Kosten fUr diese Schulen sind auch nicht sehr hoch; sie betragen z. B. 
bei meiner Firma jahrlich rd. 50 M fUr den. Lehrling. Wo aber die Ein
rich tung besonderer Werkschulen nicht angeht, soIlte der Unterricht an der 
Fortbildungsschule zeitlichund sachlich im vollen Einvernehmen mit der In
dustrie geordnet und betrieben werden. Mit einer soIchen Riicksichtnahme 
sind die Industrien, die vorher der Zwangsfortbildungsschule wegen der Sto
run~ ihrer Betriebe ablehnend gegeniiberstanden, leicht zu gewinnen. Eine 
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Umfragc bci t!JnJgeu bedeutenden Maschinen- und Textilindustrien hat mir 
diese Anschauung bestiHigt. 

Obrigens diirfte auch die miiBige Untcrstiitzung von Werkschulen durch 
die Gemeinden nieht ohne wei teres von der Hand zu weisen sein. Den Auf
wendungen der Allgemeinheit fiir Werkschulcn stehen'voraussichtlich in manchen 
Fallen Einsparungen bei offentlichen Fortbildungsschulen gegeniiber. 

Die Fortbildungsschulen, seien sie nun offentliche oder Werkschulen, 
soli ten dell Bildungs- oder Lesestoff tUllliehst weitgehend mit Riieksieht auf 
den Beruf der LehrIinge entnehmen. Oer Unterricht ist mindestens teilweisc 
durch padagogisch geschulte olier veranlagte Praktiker zu erteilen. 

Fiir die Weiterbildung der Arbeiter empfehlen die vorgenannten Leit
satze Sonntag- und Abendschulen, die sich an aile Fachschulen mit wenig 
Kosten angliedern lassen, den Arbeiter illl- Beruf nicht storen und sich naeh 
Bedarf dU1:eh Tageskurse ergiinzen lassen. Bei ihrer AusgestaItung haben 
Industrie und Oewerbe ma/3gebend mitzuwirken. 

Alles dieses liiBt es im Interesse einer allgemeinen Oewerbeforderung 
gereehtfertigt erseheinen, die Einriehtung solcher Kurse und ihren weiteren 
Ausbau an allen dafiir geeigncten Fachsehulen dringend zu empfehlen. 

Auf die Weiterbildung des Industriearbeiters iiber die Schulpflicht, also 
iiber das 18 te Jahr hinaus, moehte ich die Aufmerksamkeit wiederholt ganz 
besonders riehten. Die Pfliehtfortbildungsschulen werden gewiB einen all
befriedigenden griindlichen Ausbau in Deutschland erfahren; dagegen fehlen 
Einrichtungen fUr die Fortbildungsmoglichkeit des Arbeiters fiber das 18 te 
Lebensjahr hinaus fast noeh ganz. Die in einzelnen Stadten eingerichteten 
sogenannten Hochschulkurse entspreehen dies en Bediirfnissen nieht. Es miiBte 
Vorsorgc getroffen werden, daB in allen Gemeinden yon etwa 15000 bis 
20000 Einwohnern Fortbildungsyortrage auf beruflieher Orundlage, insbeson
dere nach der Riehtung der naturwissenschaftlichen und der staatsbiirgerliehen 
Erziehung in den Abendstunden abgehalten werden. Der Erfolg wird an 
manehen Orten yielleicht anfiinglich nieht befriedigen. Das ist aber sieher 
nur da der Fall, wo der Arbeiter Hoch auf einer niedrigen Bildungsstufe steht 
und den Wert seiner Fortbildung nieht erkennt. Oerade dort aber soUte m.it 
Beharrlichkeit das Ziel, den Mensehen auf eine hOhere Kulturstufe zu bringen, 
verfolgt werden. 'Neben diesen Vortragskursen ist aber die Errichtung yon 
zahlreichen 6ffentlichen Bibliotheken und Lesehallen anzustreben. Die Liebe 
zum Lesen zu weeken, heiBt eine aussichtsreiehe Saat fUr die geistige Ent
wicklung del' Mensehheit streuen. 

Meine Ansehauung iiber die ZweckmaBigkeit einer praktischen und schul· 
miiBigen Ausbildrung der jugendHehen angelernten ul1d HiIfs
arb e i t e r habe ich schon ausgesprochen. Es ist nieht unwahrscheinlich, 
daB nach den Taylorschen Beobachtungen m.ancher Industrielle nach und 
nach zu der Ansehauung geiangt, daB er zwar das Taylorsche System nicht 
glatt einfiihren will, daB er sich aber von besser gebildeten Arbeitern, die 
bei den Arbeiten auch geistig mehr mittiitig sind, doch einen besseren 
Wirkungsgrad verspricht. Taylor hat die Oberzeugung in weite Kreise ge
tragen, daB jede, auch die einfaehste Arbeit, durch einen zweckmiiBigen 
Betrieb yerbilligt werden kann. Er will aber die Systematik in der Arbeit 
durch Allfsiehtsorgane hi'neintragen lind den Arbeiter nur die ihm zuge-
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wiesenen besonderen Lei.stung-en ausfiihren lassen. Oa sich damit das Ver
haltnis von Arbeitern zu Aufsichtspersonen zugunsten der letzteren vcrschiebt, 
so ist eine bessere Ausbildung cler beiden letzten Arbciterkategorien auch bei 
Anwendung des Taylorschen Systems zweckmiiBig, denn uill1n wird es mag
lich sein, aus dem Arbeiterstande die notwendigen Aufsiehtspersoncn odcr 
Fuhrer zu gewinnen. Ohne Taylorsches System hat es aber den Vortcil, 
uaB die Arbeiter selbst bei Ausfiihrung der Arbeiten mit besserer Ober
legung vorgehen. 

Aus den vorstehenden Ausfiihrungell ergibt sich von selbst, dafl ich 
auch der Ausbildung der wei b I i c hen Arb e i t e r groBe Bedeutung bei
messe. Diese Arbeitskrafte werden heute in so groBer Zahl beschiiftigt, 
daB die IndusArie in der Allgemeinheit filr die Zukunft ihre Ausbildung nicht 
unbeachtet lassen dad. Die Zahl der weibliehen Arbeiter nimmt in Deutsch
land gewaltig zu. Fur ihre Ausbildung zu einem Beruf geschieht fast noch 
niehts. So kommt es auch, daB gerade die weiblichell Arbeiter nach den 
Erhebungen der Arbeitsnachweise am meisten die Stellen und die Berufs
tatigkeit wechseln. Damit werden groBe sittliche und materielle Werte ver
geudet. Es sollte deshalb angestrebt werden, auch die weibliehen Arbeiter 
beruflich und schulmiiBig auszubilden. Dabei kaoll und soli bei dem schul
miiBigen Unterricht auf die Bestimmung der Frau Rucksicht genommen werden. 

Wo neben der praktischell Unterweisung cler drei jugendlichen Arbeiter
kategorien: angelernte, ungelernte und weibliche Arbeiter, ein schulmaBiger 
Unterricht in rigenen Werkschulen Hand in Hand gehen kann, ist dies je
denfalls von graBtem Nutzen. 

Neben diesen Maflnahmen wr Erziehung der Industriearbeiter ist aber 
die W 0 h nun g s f rag e nieht aus dem Auge zt1 lassen. Arbeiter, die in 
schlechten, lIngesunden Wohnungen wohnen mussen, werden fUr aile er
zieherischen Bestrebungen teilnahmslos sein. 

Meine Ausfilhrungen werden die Oberzellgung gebracht haben, daB die 
IIIJustriellell Jurchaus die Notwel1digkeit einer Hebung des Arbeiterstandes 
in materieller, geistiger und moraIischer Hil1sich t anerkenl1en und zur rich
tigen Lasung dieser schwierigen Arbeiterfrage ihr Bestes zu geben beab
sichtigen. Es werden insbesondere die Bestrebungen anerkannt, die der 
Menschlichkeit gerecht werden; man ist gewiIlt, zu dner gerechten Ver
tcilung VOII Anstrengung und Genu/) die Hand zu bieten. Gemcinsinn, 
Opferwilligkeit und Entschlosscnheit hochherzig clenkender Manner wcrden 
cs ermiiglichen, den jungen Arbeiter ron Stllfe Zll Stufe aufwiirts zu leiten, 
ihm cine wahre Geistes-, Herzens- lind Berufsbildung zu vermitteln. 

Der unsinnigen Verhetzung der Volksklassen muB mit clem bes!immten 
Zid entgegengetreten werden, jedem :vlensehen das Vorwiirtskommen in seine 
t:igene Macht zu legen. Aber auch das Streben vieler Politiker, das Leben 
aller Klassen ohne eigene Leistungen bequemer und leiChter ZLI machen .. 
ist zu verurteilen. Damit wiirden wir Verweichlichung und Erschlaffung 
unseres Volkes unci in der \\"eiteren Folge dessen Ruin herbeifuhren. Das 
E\"angclium der Bcquemlichkcit wiJerspricht der deutsehen Tradition und 
Jen damit erzielten Erfolgen. Mit der Weiterbildung und Aufklarung der 
Arbeiterschaft, mit der Eraffnung einer Gasse nach oben muS cine Star-
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kung des Charakters und des Pflichtgefiihls Hand in Hand gehen. Aile Volk5-
schichten mussen gleichmiiBig von der Notwendigkeit harter Arbeit, als ein
zigem Mittel, auf der Hohe ZlI bleiben, durchdrungen sein. Die Einsieht 
dieser Notwendigkeit und die Aussicht eines jeden, durcIl Arbeit und Streben 
vorwarts kommen zu konnen, muB die VersObnung der bestehenden Oegen
satze bringen. 

Leitsatze 
fUr die Erziehung und Ausbildung des Naehwuchses der facharbeiterschaft 

fUr die mechanische Industrie 
(unter besonderer Beriicksichtigung der Maschinenindustrie). 

Allgemeines. 
1. Die mechanische Industrie 4) ist, besonders mit Riicksicht auf den 

WeUbewerb mit dem Auslande, in steigendem Mafie gezwungen, hochwertige 
Arbeit zu leisten. Dies bedingt stetige Fortschritte in der Erziehung und 
AusbiJdung des Nachwuchses ihrer Facharbeiter 5). Aus diesem Orunde ist 
es eine der wichtigsten Aufgaben fUr die Industrie, fiir gute Ausbildung 
einer geniigenden Zahl von Lehrlingen Sorge zu tragen und sich den ihr 
zukommenden EinfIuB auf die Oestaltung der Lehrlingsausbildung zu siehern. 

Eine geordnete LehrlingsausbiJdung fOrdert auch die Erziehung des Ar
heiters zum Staatsbiirger. 

2. Um den Nachwuchs der Facharbeiterschaft zu erziehen und auszubilden, 
hat die Industrie in stets steigendem Umfange geeignete VeranstaItungen 
getroffen. Es muB vermieden werden, daB ihr die ErfiiIlung dieser Auf
gaben durch zu weitgehende Beschrankungen seitens der Aufsichtsorgane 
erschwert wird. 

4) Unter "mechanischer Industrie" sind im folgenden der Maschinenbau 
und die ihm verwandten Gewerbe unter EinschluB der Elektrotechnik, des 
Schiffbaues, Wagenbaues usw. sowle des Hiittenwesens und der Holzbearbei
tungsindustrie verstanden. 

5) Die Industrie beschiiftigt: 
a) "Facharbeiter", die handwerksmiiBig in langerer Zeit ausgebiIdet sind, 
b) "angeIernte Arbeiter", die eine bestimmte, sich dauemd wieder

holende Verriehtung (z. B. Bedienung einer Masehine) auszufUhren 
haben, und fUr die meist eine kurze Unterweisung geniigt, 

c) "Hilfsarbeiter" oline jede Ausbildung. 
Die Facharbeiter gehen aus den "Lehrlingen", die angelernten Arbeiter 

und Hilfsarbeiter zum. Teil aus den "jugendliChen Arbeitern" ohne Lehr
vertrag oder "Arbeitsburschen" hervor, wenn sie nieht erst in vorgeriicktem 
Alter in die Industrie eintreten. 

Diese Einteilung schlieBt nicht aus, daB sich gelegentlich angelernte Ar
beiter oder geschickte Hilfsarbeiter im Laufe einer liingeren Beschiiftigung 
in der Industrie zu Facharbeitern entwickeln; doch ist das im. allgemeinen 
nur seHen der Fall. 

Die praktische Ausbildung der Lehrlinge in der Fabrikwerkstatt muB 
die Orundlage der LehrHngserziehung bilden; daneben ist eine Erganzung 
durch schulmiiBige Unterweisung notwendig. 



3. Nebcn den Einr.ichtungen fur die Ausbildung der Lehrlingc mUsscn auch 
AusbHdungsmoglichkeiten fUr die Fortbildung tUchtiger und flel6iger Arbeiter 
"orhanden sein, lim diese Zll gehobenen Arbeitern (Vorarbeitern, Monteuren 
u. dgl.) und zu Meistern heranzubilden. 

D j e L e h r Li n g s e r z i e h 1I n gill de r me c han i s c hell I n d u s t ri e. 

4. FUr die Ausbildung der Lehrlinge in der meehanischen Industrie ist 
in der Regel eine Lehrzeit von vier Jahren, mindestens von drei Jahren zu 
fordern. 

FUr die teehnisehen Werkstiitten der staatlichen und gemeindlichen Betriebe 
gelten die. gleiehen Gesichtspunkte wie fUr die Industrie. 

5. Die Zahl der Lehrlinge eines Betriebes richtet sich in der Regel 
a) nach der Dauer der Lehrzeit, 
b) nach der Dauer der durehsehnittlichen Arbeitsfiihigkeit des ausge

bildeten Facharbeiters des betreffenden Gewerbzweiges, 
c) nacll den Anforderungen, die im Interesse der Sicherung einer aus· 

reichenden Ausbildung der Lehrlinge zu stellen sind. 
Wird beispielsweise filr die Arbeitsfiihigkeit des ausgebildeten Facharbei

ters in der mechanischell Industrie eine Dauer von durchschniUlich 30 Jahren 
zugrunde geIegt, so wurde die meehanisehe Industrie bei drei- bis vier· 
jiihriger Lehne.it ihren eigenen Bedarf an Facharbeitern decken, wenn sie 
in ,ihrer Gesamtheit an Lehrlingen jiihrlich 10 bis 12,5 vH ihrer Facharbeiter 
einstellt. 

Oa manehe Betriebe der meehanisehen Industrie (z. B. soIche mit rein 
massenmii6iger Herste\lungsweise) nieht geeignet sind, Lehrlinge auszubilden, 
so wirdim einzelnen Betriebe die ZahI der Lehrlinge im allgemeinen groBer 
sein mUsseD. \ 

Zahireiche gewerbliehe Betriebe (z. B. Zu~kerjndustrie, Elektrizitiit~we~ke, 
Transportanlagen, Bergbau, chemische Industrie usw.) sind ihTer Natur naeh 
nicht in der Lage, Lehrlinge der meehanischen Oewerbe auszubilden. Ihr 
Bedarf an Faeharbeitern dieser Gewerbezweige wird im. allgemeinen dureh 
Oberweisungen von Arbeitern seitens derjenigen Fabriken gedeekt, welche 
ihnenihre meehanisehen Einrichtungen Iiefern. Oiejenigen Bdriebe in der 
meehanischen Industrie, die ausgebildete Facharbeiter an andere Industriczweigc 
abzugeben pflegen, mussen demnaeh einen entspreehend holleren Prozcntsatz 
ihrer Facharbeiter an Lehrlingen ausbilden. 

6. Es ist ein sehriftlieher Lehrvertrag abzuschlieBen. Eiu Lehrgeld sollte 
von den Lehrlingen ,"ieht erhoben werden; aus enieherischen Griinden Ifmpfiehlt 
es sieh, den Lehrlingen eine kleine, mit der Zeit steigende EntIohnung Zll 

gewiihren, von der ein Teil bis nach Beendigung der Lehrzeit als Sicherheit 
fUr die ErfiiIlung des Lehrvertrages und zur Weekung des Sparsinnes zu
ruckbehalten werden kann. 

7. Es ist dringend zu wiinschen, daB aIle Leh.rlinge der m.eehanischen 111-
dustric am Sehiusse Ihrer Lehrzeit eine AbschluBprufung vor von der Industrie 
eingesetzten AusschUssen ablegen. Eine Verpflichtung hierzu ist in den Lehr
vertrag aufzunehmen. Es ist anzustreben, daB diese Priifung als Gesellen
priifung im Sinoe der Gewerbeordnung dmchgefiihrt und anerkannt win!. 
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Die Lehrlingsausbildullg in der Werkstatt. 

S. Die Lehrlingsausbildung beschrankt sich in der mechanischen Industrie 
in der Regel auf eincn bestimmten Oewerbzweig, 5011 aber innerhalb dieses 
Gewerbzweiges die Einseitigkeit vermeiden. 

Ocr Ausbildung muB ein bestimmter Plan zugrunde gelegt werden. 
Eine miBbrauchliche Beschiiftiglung der Lehrlinge mit Hilfsdiensten ist 

zu vermeidcn. 
9. Wiihrend des erstell Teiles der Ll'hrzeit sollte der Lehrling, soweit die 

Betriebsverhiiltnisse dies gestatten, in einer abgetrennten Lehrlingsabteilung 
unter besondl'rs geeigneter Anleitung ausgebildet werden. 

to. Die praktischl' Ausbildung des Nachwuchses wird im ailgemeinen den 
industriellen und handwerksmiifligen Betrieben zu iiberlassen sein. Tech
nischl' Fachschulen sollen sich in der Regel nur diejenige Ausbildung zur Auf
gabe machen, die der Oewerbebetrieb nicht vermitteln kann. 

Nur in besonderl'n Fiillen, wo nach Lage der Verhiiltnisse eine Oewiihr 
fUr eine gutl' praktische Ausbildung durch die Industrie nicht gegeben ist, 
oder wo es sich als notwendig erweist, die Industrie zu entlasten, konnen 
technische Schulen mit praktischem Unterricht (Lehrwerkstatten), die einen 
Ersatz fijr die Lehrlingsausbildung in gewerblichen Betrieben bieten sollen, 
sich als zweckmiiBig erweisen. 

Die s c h u I m ii Bi g e Un t e r wei sun g de r L e h rI i n g e. 

II. Die schulmiiBige Unterweisllng der Lehrlinge sollte, wo die Moglich
keit dazu vorliegt, in besonderen, von den industriellen Unternehmungen eT
richteten Werkschulen vorgenommen werden (unter Umstiinden k6nnen solche 
Werkschulen von mehreren Werken gemeinsam eingerichtet werden). 1st 
dies nach Lage der Verhiiltnisse nicht angangig, so haben die Lehrlinge die 
offentlichen gewerblichen Fortbildungsschulen zu besuchen, an deren stetiger 
Weiterentwicklung die Industrie daher regen Anteil nehmen 1l1uB. 

12. Mit Genugtuungist zu begriiBen, daB nicht nur die Zahl sowohl 
der Werkschulen wie der offentlichen gewerblichen Fortbildungsschulen immer 
mehr zunimmt, sondern zugleich die Schulen sowohl in ihrem inneren Aufbau 
wiein der Vorbildung und Weiterbildung der an ihnen tiitigen Lehrer Fort
schritte zeigen und somit steigenden Unterrichtserfolg verbiirgen_ 

13. Bei der Errichtung von offentlichen Fortbildungsschulen ist auf die 
Eigenart der ortlichclI Verhiiltnisse und der in Frage kommenden Gcwerb
zweigc weitestgehende Riicksicht zu nehmen. 

Dic staatliche Aufsicht soli in moglichst innigem Zusammenhange mit 
denjenigen Organen stehen, weIche die Schule schaUen, und denen die Ver
waltung der Schule in erster Linie zusteht. 

Zu der Verwaltung der offentlichien Schulen, insbesondere der Festsetzung 
des Lehrplancs, der Unterrichtszeit und etwaiger SchluBpriifungen, sind Ver
treter der beteiligten Industrien, des Handwerks und des Handels ihrer 
ortlichen Bedeutung entsprechend heranzuziehen. 

14. Dic Fortbildungsschule ist in der Weise als selbstiindige Schule aus
zugestalten, daB nach Moglichkeit eigene Unterrichtsraume und Lehrmittel 
in ausreichendem Mafie beschafft werden. 

Die Lehrer sind nach Moglichkeit hauptamtlich anzustellen. 
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fur die technisdten facher sind als Lehrer mogliehst Fachleute heranzu
liehen, die in lebendiger Fiihlung mit der Praxis stehen miissen; sie m.iissen 
Oelegenheit erhatten, sich filr die ErteiJung des Unterrichtes auszubi!den. 

Die Lehrer der allgemeinen Flkher miissen auch in der Berufskunde aus
gebiJdet werden. 

15. Die gcwerbIichc FortbiIdungsschuIe hat die Aufgabe, die beruflichc 
AusbiIdung der LehrIinge zu fOrdern und an ihrer Erziehung zu ·tiichtigen 
Menschen lind Staatsbiirgern mitzuwirken. Sie hat nicht den Zweck, auf den 
Kenntnissen der VolksschuIe aufbauend die allgemeine Bildung fortzufUhren; 
aus diesem Orundc ist auch obligatorischer Religionsunterricht abzulehnen. 

Der Unterricht ist auf das innigste an die Berufstiitigkeit der Schuler <In
zulehnen. 

Wo die SchiilerzahI es gestattct, sind Berufsklassen zu bilden; in den 
affentlichen Schulen sind besonders die Fachlehrlinge und die jugendlichel1 
Arbeiter zu scheiden. 

16. Urn nicht durch Obcrmudung der Schuler den Unterrichtserfolg zu 
gefahrden, empfiehlt es sich, den Unterricht fiir die Fachlehrlinge naeh Mog
lichkeit nicht in die Abendstunden ZlI legen. Sei Festsetzltng der Unter
riehtszcit seitens der offentlichen Schulen soli auf den Werkbetrieb weitest
gehende Riieksicht genommcn \verdcn. Es muB die Moglichkeit bIeibcn, an 
den Sonntag-Vormittagen Zeichellllnterricht Zll erteilen. 

17. Auch fiir die jugendlichen Arbeiter hat sich der Zeichenunterricht in 
erster Linie an die beruflichen Verhaltnisse der Schuler anzuschlieBen und 
auf diesem Wcg auch dic staatsbiirgerliche und allgemeine Ausbildung der 
Schiiler zu fardern. Hierzu geniigt cine entsprcchelld geringere Schulzeit: 
der Unterricht ist moglichst llicht ill die Arbeitszeit Ztl legen. 

18. Die Werkschulen soli en, wenn sie den durchschnittlichen Leistungen 
der offentlichen Fortbildungsschulen cntsprechen, ais Ersatzschlllen anerkannt 
werden. 

D i c W cit e r b i I dUll g des Arb e i t e r s. 

19. Die mit einzeInen haheren und niederen Faehschulcn vcrbundencn 
Sonntags- und Abendkurse sind bei entsprechender Einrichtung von beson
derer Bedeutung fiir die Weiterentwicklung der Facharbciter nach becndetcr 
Lehre. I, 

Weder die gewerblichen PflichtfortbiIdullgsschulen, die wiihrend der Lehr
zeit nur eine fUr die spatere Weiterbildung erwiinschte Ullterlage gewiihren 
konnen, noch die an gehohenc Fortbildungsschulen angegliederten Gesellen
klasscn vermogen von besonderen Verhaltnissea abgesehen die Kursc 
an den F achschulen in ihrer Eige-nart und Leistllngsfiihigkeit zu ersetzell. 

20. Die Kurse haben den Vorzug, daB sie: 

a) sich an aIle Fachschulcn mit verhaItnismiiBig gerillg-ell Kosten an
gliedern lassen; 

b) den strcbsamen Facharbeitern die ,"v1oglichkeit bietcn, sich aline 
Unterbrechung der Beruftiitigkcit eine Weiterbildung anzucigncn, 
die an eine auf den FachschllIen mit mehrsemestrigcr Unterrichts
dauC'r Z!I erIangende Aushildllng heranreicht; 
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c) wo ein Bediirfnis YorJiegt, durch Tageskurse nach Art der Mei.ter· 
kurse Jeicht erganzt werden konnen, 

kurz, daB sie eine Fiil/e yon EntwickJungsmoglichkeiten bieten. 

Alles dieses JiiBt es im Interesse einer al/gemeinen Oewerbeforderung 
gerechtfertigt erscheinen, die Einrichtung solcher Kurse und ihren weiteren 
Ausbau an allen dafiir geeigneten Fachschulen dringend zu empfehlen. 

21. Da die Kurse ihren Zweck urn so besser erfiillen, je mehr sie auf 
die Bediirfnisse der Industrie und des Oewerbes Riicksicht nehmen, so ist ihre 
Ausgestaltung unter stiindiger Mitwirkung yon Vertretern der Industrie und 
des Oewerbes in den Kuratorien bei der Aufstellung der Lehrpliine und bei 
der Verwaltung yorzunehmen. 



Der Ingenleur als Forderer der Volksbildung.1) 

Unser Vaterland ist an den Grenzen im Westen und Osten seit jiber 
15 Monaten yon einem Kampf umtobt, wie inn die Weltgeschichte vorher 
nicht kannte. Millionen-Heere stehen sich mit den vollendetsten teehnisehen 
Ausriistungen gegeniiber und noeh immer bringen Wissensehaft und Teehnik 
Erfindungen hervor, die den Jv\asse;nmord und die Massenverletzung der 
Kampfer fon.lern. Gleiehzeitig mit diesem Waffenkampf zu Land, Wasser 
LInd in der Luft geht ein Wirtsehaftskampf Hand in Hand. Dureh Unterbin
dung der Zufuhren und Verbot der Ausfuhren, suehten uns die Gegner aus
zuhungern Hnd die techniseh notwendigen Mittel fUr den Waffenkampf zu 
entziehen. Anderseits suehen wieder Wissenschaft und Technik die Kampfes
wunden in ciner geradezu zu Herzen gehenden Weise zu lindern. Allerdings 
spielt dabei der Zweck, mogliehst viele der im Kampf Verletzten wieder an 
die Front zu bringen, neben der reinen Menschliehkeit eine Hauptrolle. Es 
klingt fast unglaublieh, wenn man hort, daB 90 vH der naeh Millionen zlihlen
den Verwundeten soweit hergestellt werden, urn sic wieder militliriseh dienst
hhig, um sJe zu neuem Kampf an die Front scndcn Zli konnen und daB es 
voraussichtlich gelingt, von den verbleibenden Militiirdienstuntauglichen (10 vH) 
den groBten Tei!, namlich etwa 8/10, erwerbsfiihig zu· machen. Aber aueh 
fUr den Ersatz der uns durch Sperrung derEinfuhr mangelnden Stoffe sind 
Wissenschaft und Teehnik erfolgreich tlitig. Wir kommen heute mit unsern 
Eigenerzeugnissen fUr die Ernlihrung und fUr die Bediirfnisse des Heeres aus. 

So trostlicn die geschilderten Erfolge dec Heilkunde klingen, so tief er
schiitternd ist es, wenn man die Verminderung der miinnliehen Bevolkerung 
bei den kampfenden Volkern auf den Schlachtfeldern beachtet. Die riesigen 
Verluste an Menschenleben im Zusammenhang mit den Vermogensverlusten 
werden sehv:ere Zeiten fUr die europiiische Wirtschaft und Kultur im Ge
folge haben. Von den an dem Kriege beteiligten Volkem wird nur jenes 
ohne dauernden Schaden bleibell bezw. den Sehadcn ausgleichen konnen, 
das unter Anspannung aller Krafte mit eisernem FleW und weitestgehender 
Sparsamkeit, groBter PfHchttreue und friedfertigem Zusammcnwirken aller 
Stande und Bevolkerungsklassell in zielbewuBter Weise vorwlirts strebt. 

Die Vorgiinge in lIiesem Volkerringen fordern jeden zum Nach
denken und zum Vergleich mit Vorgii~gen, die der Geschichte an
gehoren, auf. Die Zeiten Friedrichs des GroBen, die Zeiten der 
deutschen Befreiungskiimpfe und die Zeiten der deutsehen Einigungs
klimpfe treten uns als nachstliegend mit ihren Folgen, mit ihren groBen 

1) Vorgetragen auf der 56sten Hauptversammlung des Vercines deutscher 
Ing~nieure am 21. November 1915 in Berlin. 
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fiihrern vor Augell. Wir crkennell mit tiefem Herzensdank all die groBen 
Errungenschaftcn jcner Zeitell lind <las, was als bleibende Nachwirkung 
allf uns gckommen ist, an; friedrich dcr GroBe hat uns gezeigt, was das 
einigc kldnc PreuBelll'olk als (jrundstock des Deutschtumes mit zielbewuBtem 
Willen, mit 'der Untcrordnung unter cine groDe Aufgabe und h,illgebrnder 
Pllichttreue gegen sich lind die Allgemeinheit ZlI leisten vermochte. Die 
fkfreillngskricge brachten uns trotz der damaligen weltbiirgertiimlichell An
schauungell der meisten geistigen fuhrer auch Manner, welche die Grund
lagen fUr cine Einheit des deutschen Volkes schufen. Es seien nur die 
Namen Stein, Scharnhol'5t und Fichtc genannt. Die beiden ersten stellten 
unsere Staats- und Militiireinrichtungen auf eine Grundlage, so gliicklich, 
\Vic sic keine Natioll sonst besitzt. fichte wirkte mit seinen begeisternden 
Reden an die Nation lur nationalen Wiedergeburt als der beste Erziehler 
unseres Volkes. Er hat uns die Wege gezei.gt, die gegangen werden mussen, 
um ein Yolk durch Erziehung gliicklich zu machen. Als reiner Idealist und 
Theoretiker erscheint er uns he ute, wenn wir sein Werkchen »Der geschlossene 
Handelsstaat« zur Hand nehmen, aber auch geradezu als Seher der Zukunft. 
Wir sind durch den Krieg lU dem gesehlossenen Handelsstaat gezwungen 
worden. 

Dann kamen Kaiser W,Uhelm I., Bismarck und Moltke, Manner, die mit 
klarem Geist und scharfem Griff die Deutsehen, die sich in Eigenbriidelei 
und Absonderungsliebe verzettelten, zu einem Volk zusammensch'lossen. 

Erst der jetzige Krieg hat be; uns das stolze Gefiihl, ein groBes, starkes, 
hochstehendes und hochdenkendes einheitliehes Volk zu sein, geboren. Mit 
den ersten Tagen des August 1914 ging ein Ruck durch unser ganzes Volk, 
der Standesunterschiede und politisehe Gegensatze hinwegfegte. Die Ver
sehweiBung der einzelncn deutsehen Stamme, der einzelnen Stande ist eine 
so innige geworden, liaB aile Angriffe von auBen wie Granaten an Krupp
schen Panzerplatten zerschellen mussen. Es wird unsem Feinden nieht 
gelingen, unser Reich wi,eder in Einzelstaaten aufzuliisen und uns zum 
Spielball welseher Ranke, britischer Tilcke und russischer Gier in der wei
teren Zukunft zu machen. Unsere Sehulen lind unsere militiirisehe Volks
erziehung \varen gcwaltige Helfer, Vaterlandsliebe und Hingabe fiir das 
Vaterland so tief in die Seelen un serer Volksgenossen lU pflanzen, daB daruber 
der widrige Streit der Parteien, die trennenden Gegensiitze, die seit Jahr
zehnten uas Volk in Klassen zerrissen hatten, bei Ausbrueh des Krieges ver
schwanden. Es gab keine Parteien, keine Klassengegensatze mehr. Schulter 
an Schulter kampfen aJle Deutschen fUr das Recht, ein groBes, unabhan
giges Volk zu sein und sich nach eigener Selbstbestimmung ent\\'ickeln zu 
durfen. fch sage ausdriicklich, aJle Deutschen kiimpfen fiir die vo\lige Un
abhiingigkeit Deutschlands: die einen an der Front mit Hingabe ihres Lebens, 
die andern mit ihrem Wissen und Konnen, mit ihrer Arbeitskraft, um der 
front die Mittel zum Kiimpfen und dem Volke Lebensunterhalt zu geben, 
Alles in allem haben wir freunden, Neutralen und feinden gezeigt, daB wir 
auf dem Boden. unserer staatlichen und militarisehen Einrichtungen, auf 
unserm Wissen und Konnen, unserer Volksbildung, unserer Selbstzucht und 
nich! zuletzt auf unserm, Familienleben so feststehen, daB uns kein Feind, 
sei er noch' so zahlreich, noch so machNg, floch· so grausam und IInmensdh-
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lich, etwas anhaben kann. Wir werden siegell und unsere Kultur, unserc Zivi
lisation, unser Wirtschaftsleben zu weiterer B1ilte nach Beendigung des 
Kampfes fiihren. Hierzu ist aber notwendig, daB nach Kriegsbeendigung 
nicht wieder der alte Parteien- und KlassenhaB aufflammt, sondern daB wir 
die jetzige Einigkeit dauernd zu erhalten suchen. Deshalb miissen wir uns 
bestreben, die Ursachen dieser Uneinigkeit zu ermitteln und sie zu beseitigen 
suchen. Damit komme ich zu dem Kern Meiner beabsichtigten Ausfiihrungen. 

Wcnn wir von den religiosen Gegensiitzen absehen, so bestand die Tren
nung in unscrm Volk in der Vcrgangenheit hauptsiichlich zwischen Arbeit
nehmern und Arbeitgebern, also zwischen zwei Volksklassen, die aufeinander 
angewiesen sind und zwischen denen wir Ingenieure durch unsern Beruf 
stehen. Die trennenden Gegensiitze griinden sich nach Meiner ."vleinung 
einzig und aUrin auf verschiedene Auffassung iiber staatsbiirgerliche Pflichten 
und Rechte des einzelnen der Gesamtheit gegeniiber. Um zu einem Sich
verstehen zu kommen, muB der junge Staatsbiirger, gleichgiiltig, ob er 
kunftig Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sein wird, zuniichst rein sachlich iiber 
seine Rechte und Pflichten und tiber die Aufgaben eines geordnetcn Staats
wesens unterrichtet werden. Das Ehrcnrecht des Stimmzcttels, auf das 
jeder voUjahrige Deutsche Anspruch hat, wird diesem ill die Hand gedriickt, 
ohne daB er ein Verstiindnis dafiir besitzell ll1uB, zu welcher ernsten lund 
wahren Lebensauffassung die l'v\itaroeit an der Leitung und an der Ent
wick lung des Staates wrpflichtet. Von unsern jungen Staatsbiirgern wird 
cine Einsicht, cine Charakterfestigkeit verlangt, die sic naeh ihrer vorgan
gigen Ausbildung nur in seltenen Fiillen haben konnen. 

UnserI' Schulcn berticksichtigen diese Seitc der Erziehung fast gar nicht; 
lias Verstiindnis Hir ·ihre Wichtigkeit mangelt in den weitesten Kreisen. Des
halb habe ich wiederholt angeregt, auf einer unserer Hauptvcrsammlungen 
cinen Vortrag iiber die Aufgabe des Ingenieurs bei der staatsbiirgerlicihen 
Erziehung llnseres Nachwuchses haltcn zu lassen. Sei der Personenwahl 
fUr dies en Vortrag ergaben sich insofern Schwierigkeiten, als die Aufgabe 
sich wenig scharf umgrenzen lieB. 1m Laufe der Verhandlungen wurde der 
\Vunsch laut, ich mochte zunachst meinc Anschauungen, die sich aus einer 
langen praktischen Tiitigkeit entwickelten, den Kollegen bekanntgeben. Es 
konnte erwartet werden, daB sich in einer anschlieBenden Aussprache eine 
weitere Kliirung ergeben werde. 

So war die Sachlage im Sommer vorigen Jahres. Nun kam der Krieg; 
IInser Volk bestand die Probe auf seine staatsbiirgerliche Reife gliinzend. 
Alles Trennende war verschwunden, jeder erfiillte mit Hingabe nieht nur 
seine Pflichten gegen die Allgemeinheit, den Staat, sondern auch gegen 
seine Volksgcnossen. . Man konnte also erwarten, daB dk Anschauungen 
tiber RechtI' und PfJiehten, iiber wirtschaftliche und soziale Aufgaben und 
Zicle zu einer Einheit gelangt waren. DaB dem aber nicht so ist, konnte man 
alsbald aus AuBerungen von Partei- und Klassenvertretern erst leise und 
spiiter immer bestimmter horen. Unsere Staatsbtirger haben anscheinend 
fiir die Dauer des Krieges aus hoherem Interesse in dankenswerter Weise die 
Vorfolgung der Sonderziele nur zuriickgestelit. Wenn nun auch der Kdeg 
als der groBte der Lehrm.eister mit vielen VorurteiIen, Voreingenqmmen
heiten, Verkellnung des Tatsachlichen aufriiumen wird, so wird dies doeh 
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niciJt fU so grund-Ueber Weise gesehehen, um fiber die Ansebauungen der 
Partei- und KJassenf.iihrer binweg die Einheit auch oach dem Frieden zu er
halten. Fur uns wird also die Aufgabe bestehen bJeiben: \Vie konnen wir als 
Ingenieure, ohne uns mit PoHtik zit befassen, in unsern Kreisen die Bestre
bungen, die KJassengegensatze zu mildern, im Sinn und Geist unserer Vereins
bcstimmungen unterstiitzen? Nach Meiner Auffassung ist dies moglich, wcnn 
wir lIns auf die darin liegenden Bildungsaufgaben beschranken. Ais solche 
sehe ieh an: 

1. Die gleiche BiidungsmogliChkeit fUr aile Volksklassen, 
2. die staatsbfirgerlicbe Erziehung. 

1. Die g lei c h e B i I dun g s m 0 g J i c b k e i t f fi r a /I e V 0 I k ski ass e h. 

Die Anscbauung, daB in unserm Bildungswesen die scharfe Trennung 
zwiscben VoJksschuJe und MittelschuJe nicht dauemd aufrecht zu erhalten ist. 
gewinnt immer mehr an Boden. Wollen wir dem BiJdungsdrang in den 
Arbeiterklassen gcrecht werden, so muB der jetzt bedingte frUhzeitige Ober
gang (9. und 10. Lebensjah'r) von del" Volksschule in die MittelsChule fallen; 
es muB ein organisCh'er Zusammenhang zwischen Volksschule und Mittel
schule geschaffen werden. Aber auch das Schulgeld muB erlassen werden, 
um begabteren Kindern unserer wirtschaftlich schwaChereo Mitbiirger den 
Schulbesuch zu erleichtem. Durch cine solche MaBnahme wtirde geistig 
unverbrauchten Volksschichten die Mogliehkeit gegeben, in hOhere Stellungen 
aufzusteigen 1). 

Ocr Abgeordnete Freiherr von ZedUtz und Neukirch kommt in der 
Zeitung »Der Tag« vom 14. April 1915 in eiDem Artikel »Neuorientierung der 
inncren PoUtik in Bismarcks Geist« aus sich zu der gleichen AnsChauung und 
kleidet sie in folgende Worte: »Erwagt man, von wie groBer Bedeutung in 
dieser Beziebung (Aufrechterhaltung der Einigkeit in unserm Volke) die 
gleiche Verteilung von Licht lind Schatten zwischen der besitzlosen Mehr
heit, insbesondere der Arbeitcrsehaft, und dem ilbrigen Volke ist, so kommt 
man ganz von selbst auf den Weg zum ZieJe~ fUr den 111 der Glanzzeit fran
zosischen Waffenruhmes das Wort gepragt ist, daB jeder SoJdat den Mar
schallstab im Tornister trage. Es kommt also darauf an, daB in der Foige 
fUr den Wettbewerb im Vorwartskommen durcbweg fUr aile Ucht nnd 
Schattcn vollig gleich verteilt wird. Bei der entscheidenden Bedeutung der 
Bildung fUr das Emporsteigen im Offentlichen wie im Erwerbsleben ist 
hierzu in erster Linie erforderlieh, daB· den Bcsitzlosen, der ArbeitersChaft, 
Kraft und Befahigung vorausgesetzt, die voIlig gleiche BiidungsmOgIiChkeit 
eroffnet wird wie den besitzenden Volksklassen. Die zweite aus dem Grund
gedanken sieh ergebende SchluBfolgerung ist, daB fUr die Anstellung und 
das Aufrucken im offentlichen Dienst neben sittlieher TadeUosigkeit allein 
Befiihigung und Eignung fUr den betreffenden Dienst, nieht aber Vermogen, 
Zugchol"igkeit zu bestimmten sozialen Kreisen, Kliingel u. dergl. fortan ent
scheidend seiD soll.« 

In der Tageszeitung »Di,e Post« vom. 11. Mai 1915 greift Hr. von Zedlitz 
und Neukircll, nachdem er inzwisclten meioen Vortrag kennen lemte und 

t) Ober diesen Geienitand verirl. u. a. S. 10, 11 und 17. 



33 -

sich auf dies en bezieht, die Sache nochmals auf und entkriiftet die gegen 
seine Anregungen in industriellen Kreisen aufgetauchten Bedenken, daB da
durch die Zahl der Arbeiter vermindert und akademische Berufe \iberiUlIt 
werden. 

In der »Kolnischen Zeitung« erschienen in den Monaten September und 
Oktober 1915 cine Reihc von Artikeln, in denen die Notwendigkeit der For
derung geistig gut veranlagter SchUler nachgewiesen wi rd. In dem letzten 
Artikel vom 6. Oktober 1915 schreibt ein rheinischer Oymnasialdirektor u. a.: 
)Deshalb crscheint mir der sicherste Weg zur Steigerung unserer geistige'11 
LCistungen die Erbreiterung und Erh6hung dieses Niveaus dadurch, daB wir 

1. mogiichst weiten Kreisen unseres Volkes die Oelegenheit zur hoheren 
geistigen Ausbildung geben und geistig ungeeignete Elemente rechtzeitig 
aussondern, 

2. das DurchschnittsmaB der geistigen Leistungen erhohen und 
3. Begabteren die Moglichkeit bieten, sich nach ihrer Begabung besonders 

zu betiitigen. 

Oeeignete Mittel hierzu sind zuniichsteine engere Verbindung der 
hoheren Schule mit der Volksschule, so daB ein Obergang von der einen zur 
andern auch noch spater als jetzt, wo er schon m:it dem 9. oder to. Ja~r 
erfolgen muB, moglich ist.« 

Diese Rufe nach Anderung unseres Bildungswesens zugunsten breiterer 
Volksschichten und der Ermoglichung einer besseren geis~igen Auslese sol\ten 
wir nicht unbeachtet verhallen lassen. Der Ingenieurverein sollte vielmehr 
seine Krafte dieser Aufgabe in weitestgehendem MaBe zur VerfUgung stencn. 

2. Die staatsburgerliche Erziehung. 

In der Volksschule kann und soil ein staatsburgerlicher Unterricht noch 
nicht einsetzen; das Kind wUrde diesem kein Verstiindnis entgegenbringen. 
Was in der Volksschule neben der Erziehung zum, charakter- und sittenfesten 
Menschen geschehen kann, ist: dem, Kinde eine tiefgehende Vaterlands
liebe, eine Liebe fur die Heimat, fUr unsere Mutterspraclie, fUr die Familie 
cinzupflanzen. Die Reg-elung der Fortbildung nach Verlassen der Volks
schule wah rend 3 bezw. 4 Jahren, also bis zum, 16. und iiuBerst 18. Lebens
jahr, ist in Deutschland leider noeh nicht einheitlieh und zwingend geordnet. 
Jedenfalls steht soviet fest, daB in den Fortbildungssehulen und auf den 
h6heren Schulen der staatsburgerliehe Unterricht nieht die gebUhrende Auf
merksamkeit findet und daB fur unsere jungen Mitburger, soweit sie nicht 
h6here Sehulen b~suchen, eine bildungslose Zeit yom 16. oder 18. bis 20. 
Lebensjahr (Eintritt in das Heer) besteht. Die jungen Staatsburger genie Ben 
also in der Zeit yom 14. bis 20. Lebensjahr, in welcher der Mensch auBeren 
Einflussen am. ersten zuganglieh ist, keine Aufkliirung iiber die groBen Ver
pflichtungen und Reehte, die sie spater als Burger des Deutschen Reiches 
iibernehmen. Die unmittelbare folge ist, daB die Parteierziehung, die vor 
aHem aueh dureh die Presse der verschiedensten Parteien vermittelt wird, 
schon reeht fruhzeitig eingreift und die Zeit bis zum. Eintritt in das Heer 
ausfUllt. Der junge Volksgenosse erhiilt einseitige Auffassung tiber Rechte 
und Pfliehten des Staatsburgers gegenuber der Allgemeinheit, einseitige Par-

3 
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teiaufiasstlngen fiber das Wesen unci Wirke'il unserer Staatsorganisation und 
iiber die zwingenden Notwendigkeiten des Wirtschaftslebens. 

In der »Frankfurter Zeitung(( Nr. 273 yom. 2. Oktober 1915 wurcle sehr 
zutreffencl ausgefilhrt: »Nicht zuliissig ist die Erziehung lUr Parteinahme, 
die Erziehung zu riner staatsbiirg-erJichen Richtung an Stelle der staats
biirg~rJichen Erziehung. Piidagogisch gedacht, soli erst der reife Mensch 
auf Grund der allgemeinen Gesichtspunkte, die ihm die Schule vermittelt, 
wozu naHirJich die Schule des Lebens kommt, Partei nehmen, nicht aber von 
vornherein in cine bestimmte Richtung gedriingt werden.« Dieser Auffassung 
wird jcder einsichtige Staatsbiirger zustimmen. Tun wir dies aber, so geb~n 
wir gJcichzeitig damit zu, daB in unserm Bildungswesen eine starke Lucke 
besteht. DaB diese Liicke von den politischen Parteien zu einer parteipoli
tischen Erziehung benutzt wird, ist erkliirlich; die Parteien glauben dam it 
wahrscheinlich sogar den Bildungsdrang zu fOrdern. Es ist eine Pflicht 
der Allgemeinheit, filr einen vollig unparteiischen staatsbiirgerlichen Unter
richt in allen Schul en, deren Schiiler iiber 14 Jahr alt sind, einzutreten. 

Mit der Notwendigkeit einer staatsbiirgerlichen und damit zusammen
hiingend einer nationalen Erziehung haben sich filhrende Philosoph en und 
Padagogen von jeher und in den letzten Jahrzehnten inbesonders eindring
Iicher Weise beschiiftigt; sie such ten aufzukliiren und das Verstiindnis dafiir 
in die breiten Massen zu tragen. Urn nur einige Namen zu nennen, erinnere 
ich an die Schriften von fichte, von Paul de Lagarde, an die epochem.achende 
Preisschrift von Kerschensteiner, an die Werke von f. W. forster, Mathias, 
Bodesohn. Aile Idopfen bei den einsichtigen Staatsbiirgern werbend um. Hilfe 
an. Kerschensteiner empfiehlt die staatsbiirgerliche Erziehung u. a. mit 
folgendem Vergleich: )lEin Haus wird am besten erhalten, wenn man bald
moglichst aile Schaden und verderblichen Einfliisse behebt. Gleiches gilt 
yom Staat. Die optimistische Meinung, daB das Staatsgebaude gewissermaBen 
ein organisches Gcfiige sei, das aus sich den HeilungsprozeB, wenn nur 
der Organismus gesund sei, vollfiihrt, ist falsch.« 

Bei jenen, die m.it am weitestgehenden mit den breiten Volksmassen als 
Vermittler zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu tun haben, bei den 
Ingenieuren, fanden diese Manner wenig Gehor. Die Schuld daran tragt 
wohl unsere eigene Erziehung. An den Technischen Hochschulen miiBten 
die Ingenieure, an den technischen Mittelschulen die Techniker auf ihre 
Pflicht, die heranwachsenden Mitarbeiter nicht nur im Berufe zu unter
rich ten, sondern ihnen auch staatsbiirgerliche Aufklarung zu vermitteln, hin
gewiesen werden. Selbstverstandlich m.iiBten dementsprechend auch In
genieure und Techniker selbst eingehenden staatsbiirgerlichen Unterricht er
halten. Die heute vorhandenen Kenntnisse sind fiir diese Aufgaben weitaus 
nicht zureichend. Zunachst wird also unsere Aufgabe seln, bei den Hoch
schulen und bei den technischen Mittelschulen darauf hinzuwirken, daB den 
erwahnten Fachern erhohte Aufmerksamkeit zugewendet wird. Geschieht 
dies, so wird unsere Anteilnahme an der staatsbiirgerlichen Erziehung des 
Nachwuchses cine warm ere werden und geme werden wir an ihrer Ent
wicklung mHwirken. 

Neben diesen Bestrebungen ergibt sich fiir uns als besondere Aufgabe, 
unsern EinfluB dahin geltend zu machen, daB in den Fortbildungsschulen aller 



Art und in den WerkschuIen ein rein sachIicher Unterricht, aber in warmen 
Tonen iiber die staatsbiirgerlichen Einrichtungen und iiber die Aufgaben, 
Rechte und PHichten des Staatsbiirgers gegeben werde. Damit ist aber nur 
fiir die Zeit bis zum VerIassen der Fortbildungsschule gesorgt. Die weitere 
Zeit bis zum Eintritt in den Militardienst ware aber ganz besonderer Auf
merksamkeit wert. Ein Zwangsmittel auf die jungen Leute zum Besuch eines 
etwaigen Unterrichtes in dieser Zeit steht nicht zur Verfiigung. Mein per
sonlicher Wunsch ware allerdings eine Erstreckung der pflichtweisen Fort
bildung in eingeschranktem MaBe durch Abendkurse innerhalb dieser Frist. 
Es ist aber zuzugeben, daB die Gesetzgebung diesen Weg voraussichtIich in 
absehbarer Zeit nicht' beschreitet. Deshalb sollten freiwilIige Abendkurse, 
die auch iiber den staatsburgerlichen Unterricht sich erstrecken, eingeriehtet 
werden. An einem starken Besuch, besonders in den graBeren Stadten, 
zweifle ich bei dem starken Bildungsdrang gerade unserer Arbeiterschichten 
keinen Augenblick. Die Kurse selbst konnten in einem Zusammenwirken 
von Staat, Gemeinde, Arbeitgebern und Arbeitnehmern errichtet werden. In
haItlich waren sie SQ zu gestalten, daB sie den jungen Leuten anregend er
schein en; deshaIb waren sie insbesondere mit einer fachlichen und al\ge
meinenFortbildung in Zusammenhang zu bring en. 

Unsere Bestrebungen, breiten Volksschichten den Aufstieg zu haherer 
BiIdung zu ermogIiclten und uns und unsem Mitbiirgern eine bessere staats
biirgerliche Erziehung zuteil werden zu lassen, wiirden nutzlos sein, wenn 
damit nieht eine Farderung der Charakterbildung Hand in Hand ginge. GroBes 
Wissen und volle Beherrschung der Aufgaben eines Staatsburgers werden nur 
dann das Gluck eines Volkes steigern konnen, wenn beides Mensehen mit 
guten Charaktereigensehaften und idealer Lebensauffassung zu eigen ~st. 

Idealismus begeistert zu Guttaten. Ein makeIloser Charakter zwingt uns, die 
Wahrheit zu erforschen und die Oberzeugung daftir unter Anerkennung un
serer VerantwortIiehkeit zu vertreten. Der Idealismus ist ein Hauptbildner 
guter Charaktereigensehaften; dazu gehort in erster Linie Ehrliehkeit und 
Pflichterftillung gegen sieh, gegen den Naehsten und gegen die Allgemein
he it. Man braucht keine weItbiirgerIiehe Lebensauffassung zu haben und 
kann nach Fichte doch die Pflicht und die EhrIichkeit als kategorischen Im
perativ, als cine sittliche Tat, als ein Heilmittel gegen das Verderben auf
fassen. Pflicht und EhrIichkeit bilden den Charakter. Fichte sagt aber an 
andrer Stelle: »Wir miissen uns Charakter anschaffen, denn Charakter haben 
und deutsch sein, ist ohne Zweifel gleichbedeutend.« 

Wir waren vor Beginn des jetzigen Krieges teilweise auf dem Wege zum 
Materialismus; in vielen Dingen haben wir uns den Lebensauffassungen, die 
wir gerade unter den Erfahrungen des jetzigen Krieges uns gewohnt haben, 
aIs amerikanisch und englisch zu bezeichnen, genahert. Ein deutscher Schrift
steller, dessen Namen ich nicht zu nennen weiB, sagt: »Das Streben, die 
Herstellungskosten von Giitem zu verbiIIigen, hat unsern Geist gefangen 
genommen.« Ich machte dem hinzufiigen: Das Evangelium der Bequem
lichkeit hatte schon weitgehend FuB gefaBt. Nur PfIichterftiIlung, Arbeit 
und einfache Lebenshaltung kannen ein Yolk vor dem Untergang schiitzen. 
Zum EvangeIium der Arbeit, der PfIichterfiiIlung und der Einfachheit gehOren 
aber beste Charaktereigenschaften. 

3* 
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Wir Deutsche wollen auch jetzt, llachdem wir zu einem Wohlstand ge· 
langt si·nd, den vor 100 Jahren niemaiJ1d fUr moglich gehalten hat, filr den 
Fortschritt der menschlichen Kultur fiihrend bleiben, uns unserc friiher .in 
der ganzen Welt geriihmtell Eh;enschaften: ideale Oesinnung und edle 
Charaktercigenschaften nicht rauben lassen. 

Ergibt sich aus diesen Darlegungen die Notwendigkeit, bei Erziehung 
der Menschen auf die Forderung guter Charaktereigenschaften groBten Wert 
zu legen, so erwachst fiir uns die Pflicht, einen dementsprechendl!n Un· 
terricht in allen Bildungsanstalten zu fordern. Ein staatsbiirgerlicher Unter· 
richt ohne gleichzeitige Hebung der Charaktereigenschaften ist \Vertlos. Nur 
ein edler Charakter kann ein guter Staatsbiirger sein. Ghne Charakter gibt 
es keine wahre Bildung. 

Ocr staatsbiirgerliche Unterricht ist der Vorbildung der Schiiler anzu· 
pass en. Er muB getragen sein von grofier Vaterlandsliebe und stets muB 
er sich freihalten von Einseitigkeit. 

Der Inhalt des Unterrichtes kann nicht Oegenstand meiner AuBerungen 
sein; seine Festlegung wird trotz der einfachen Orundlage: Erziehung chao 
rakterfester Staatsbiirger, denen das Staats· und Allgemeinwohl zur Herzens· 
sache wird, eingehender Beratung seitens Sachverstandiger bediirfen. 

Wir Ingenieure haben viele Jahre gekampft urn gleichberechtigte Aner· 
kennung mit aiteingesessenen andern wissenschaftlichen Berufen. Unsere 
Arbeitserfolge allein haben uns schliefilich die Beachtung gebracht, deren wir 
uns in letzter Zeit erfreuten. Die Bildungsbestrebungen durch den Deutschen 
AusschuB fUr technisches Schulwesen haben uns in wenig Jahren auf eine 
besonders aussichtsvolle. Stufe gestellt und die technischen Leistungen im 
jetzigen Kriege fUhrten zu Lobeshymnen auf unsern Beruf. Freuen wir tins 
dieser Erfolge! Sie soUen uns abel' nicht AniaB sein, nun der Ruhe zu 
pflegen. Wir wollen nicht nur auf unserm eigensten Arbeitsgebiet rastlos 
weiterarbeiten, sondern wir wollen auch den Oebieten der reinen Menschlich· 
keit unsere Krafte leihen, indem wir helfen, dem ganzen deutschen Nach· 
wuchs eine Gasse nach oben frei~umachen und gesittete, charakt.frfeste 
Staatsbiirger heranzuziehen. Eine Arbeit in dies em Sinne fallt sieher auch 
in die Zukunftswiinsche, die unser heimgegangener Altreichskanzler hatte 
und die er in den Ausspruch faBte: »Man braucht Deutschland nur in den 
Sattel zu setzen, rei ten wird es schon seiber konnen.« Er, der groBe Idealist 
und Wirklichkeitsmensch, wird heute mit Befriedigung aus Hchter Hohe auf 
sein Volk herabsehen, und er wird besondere Genugtuung empfinden, wenn 
die Ingenieure sich eifrig an den Vollendungsarbeiten seines einzig dastehen· 
den Bauwerkes betatigen. 



Richtlinien fur die Zukunfts8ufgaben 
der deutschen ingenieure. 1) 

Einc Tagullg unseres Vereines einzuleiten, ohlle in ersler Linie die 
fortdauernd morderischen Kiimpfe urn das gute Recht unseres Vaterlandes 
zu beruhren, ist undenkbar. Zahllose Mitbiirger, sehr viele unserer Arheits
genossen deckt die Erde als Opfer dieses Ringens, viele haben EinbuBe an der 
Arbeitsfiihigkeit und Gesundheit zu verzeichnen. Ihnen mit allen unsern 
Landsleuten, die heute noch an der Front oder an anderer Stelleihr Leben 
fiir unser Vaterland einsetzen, g.iJt unser erstes Oedenken. UnvergeBlich 
sollen die Gefal!enen im deutschen Volke fortleben, heiBen Dank zo\Ien 
wir den tiitigen Kiimpfern. 

Yom Anbeginn des Krieges war die Zahl der Feinde iibermachtig. Nun 
hat England die Meute gegen Deutschland und seine Verbundeten weiter 
vergroBert. Peitsche und Versprechungen zwangen bisher noch neutrale 
Staaten zu Rechtsbriichen und Oberfiillen der frliheren Bundesgenossen. Ver
logenheit und Unterdrlickung der Wahrheit machen sich mit Hilfe der im 
Solde Englands stehenden Neutralen liber die ganze Welt breit. AuBerhalb 
der Grenzen der verbiindeten Mittelmiichte und einiger nieht unter der eng
lischen Knute stehenden Staaten wei.B niemand mehr, was Wahrheit, was 
Luge, was Recht, was Unrecht ist. Wir werden aIs Barbaren und Hunnen 
bezeichnet trotz der weitgehenden Rucksicht auf den Feind England und 
seine GefoIgschaft, trotz der vielleicht iibergroBen Milde gegen die in unsern 
Manden befindlichen AngehOrigen feindlicher Staaten. Und doch gehen wir 
Deutsche unbeirrt unsere Wege mit Wahrung der Menschlichkeit, dem Stre
bennach Hebung der Oesittung, edler KuIturarbeit und Verbesserung der 
Lage unserer wirlschaftlich schwiicheren Mitbiirger. Mehr denn je hat das 
gesamte deutsche Volk die Notwendigkeit der Unabhiingigkeit vom Auslande 
erkannt und danach die Arbeitsziele der Zukunft aufgestellt. Wir miissen 
und werden lIns England und seiner Meute siegreich erwehren; unser gutes 

1) Vorgetragen auf der 51s1en Hauptversammlung des Vereines delltscher 
Ingenieure am 26. November 1916 in Berlin. 
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Oewissen, unser Rechtsgefiihl gibt uns hierzu die Kraft. Mit diesem Willen 
und dieser Kraft verliert kein Deutscher den Mut in dem ungleichen Kampf, 
kein Deutscher schreckt vor Opfern an Out und Blut, vor Entbehrungen zu· 
ruck. ]edcr Deutsche denkt und sinnt scit Kricgsbeginn, seit wir das wahre 
Gesicht Englands und seiner Freunde kennen, wie wir uns fur <rIle Zeiten 
von dem Auslande unabhiingig machen konnen. Dieser Wille, die hervor
ragende Volksbildung, die darauf aufgebaute Ausbreitung der Wissenschaften, 
das technische und wirtschaftliche Konnen und unsere Heimatliebe als wir
kende Krafte haben in den hinter uns Iiegendell 27 Kriegsmonaten bereits 
die erstaunlichsten Fortschritte gezeitigt. Der Zwang hat uns gelehrt, schneller 
zu denken, rascher zu handeln und zu vollenden. Die 27 Kriegsmonate be
deuten fUr uns in bczug auf technische und wirtschaftliche Fortschritte, in 
bezug auf Ausreifung des deutschen Staatsgedankens im Volke mehr als 27 
friedensjahre. Die jetzige Generation hat die uns zur Folge bestimmt ge
wesene ubersprungen. Ein Gefiihl des Stolzes und der Befriedigung uber
kommt uns, wenn wir sehen, wie wir Schritt urn Schritt die grausamen, dem 
Volkerrecht Hahn sprechenden Pliine Englands zunichte machen. Unsere 
durch den Krieg veranlaBten Arbeiten und Fortschritte ill bezug auf groBere 
Ullabhangigkeit vom Ausland sollen aber mit Beendigung des Krieges nicht 
aufhoren, sondern es wird eine unserer Hauptaufgaben der niichsten Zeit 
sein, wie wir sie in systematischer Weise fortzupflegen haben. Naeh meiner 
Auffassung ist diese wichtige Zukunftsaufgabe in eine wirtschaftIiche, eine 
technisch-wissenschaftliche und in die Organisation dieser beiden Oebiete 
zu gliedern. Es braucht nicht weiter betont zu werden, da~B es eine scharfe 
Abgrenzung zwischen den drei Aufgaben nicht gibt, sie vielmehr vielfach weit 
und tiefgehend ubereinander greifen. Auch wird keiner meiner Fachgenossen 
von mir erwarten, daB ich die erwiihnten Arbeitsgebiete in aile Eillzelheiten 
zergliedere. Schon e i n e der Aufgaben wurde die Krafte und Kenntnisse 
eines Mannes weit ubersteigen und sich nicht in den Rahm.en einer kurzeD< 
Mitteilung zwiingen lassen. Meine Absicht geht nicht weiter, als durch kurze 
Andeutungen auf die Ziele hinzuweisen, die wir als Ingenieure aus vaterlandi
schem Pflichtgefuhl heraus zu erreichen suchen mussen. 

Wirtschaftli·che Aufgaben der Zukunft. 

Unsere kunftige Wirtschaftspolitik wird von dem Gedanken auszugehen 
haben, daB wir uns in erster Linie in bezug auf die Ernahrung unseres ,Volkes, 
dann aber auch in bezug auf unsere Kleidungsstoffe und unsere industrielle 
Tatigkeit tunlichst weit vom Ausland unabhiingig machen mussen. 

Die Erniihrungsfrage steht bereits gunstig. Unsere Landwirtschaft hat 
sich unter dem Schutze der bei Kriegsbeginn in Kraft gewesenen HandeIs
verh'age und unter unserm derzeitig gultigen Zolltarif in geradezu gliinzender 
Weise entwickelt. Ihr verdanken wir es, daB die AbsperrungsmaBregeln der 
Englander eine ausreichende Erniihrung unseres Volkes trotz des gewaltigen 
Redarfs an der Front nicht unterbinden konnten. GewiB muBte' damit eine 
gewisse Beschriinkung der Erniihrungsgewohnheiten bei der Inlandbevolkerung 
Hand in Hand gehcn. Diese MaBnahme hat aber zum Teil segensvoll ge
wirkt. Es ist anzustreben, daB die bedingte einfachere Lebensweise auch fUr 
die Zukunft nicht ganz wieder verschwinde: Um aber eine genugende Sieher-



heit in der Ernahrungsmoglichkeit fur aile Zukunft zu haben und um weiter 
dem Volkszuwachs Rechnung zu tragen, werden wir die Erzeugung aller 
Nahrungs- und OenuBmittel, fUr die unsere heimische Erde, sci es ohne oder 
mit besonders angepaBter Pflegc, sich eignet, mit allen wirtsrhaftlich ver
niinftigen Mitteln zu steig-ern suchen miissen. Fiir diese Mehrerzeugung der 
notwendigen Lebensmittel kommen besonders in Betracht: ErsehlieBung von 
jetzt nicht bebauten Fliiehen, also vor allem Urbarmaehung von Mooren usw., 
Steigerung des Ertrages bereits bebauter Griinde, Einfiihrung von neuen 
Nutzpflanzcn und fordcrung von vernachliissigten niitzlichen Kulturcn, Ver
mehrung und Vcrbesserung aller Viehhaltungen, Fordcrung des Kleinbesitzes, 
Hehung der Bi/dung des Landwirtes und Ausbau des bereits in aussiehts
reicher Entwieklung begriffenen Oenossensehafts- und Kreditwesens. 

Aber auch die Erzeugung mancher nicht unbedingt notiger Lebens- und 
OenuBmit!el darf nieht auBer ach! gelasscn werden. Der fremde Besucher 
Deutschlands darf kcinen iu groBen Abstand gegen die Erniihrung in seiner 
Heimat fes!stellen konnen. 

In hohem Orade maeht sich gelteml, daB wir durch Gewohnung und 
ungeniigenden Zollsehutz die Pflege der heimisehen Gespinststoffe, 
des flachses, des Hanfes, der Nessel, der Wolle usw. zugullsten der Baum
wolle, der Seide und der Auslandwolle vernachlassigt haben. Der Verbrauch 
an Baumwolle fiir den Kopf und das Jahr stieg 

von 0,39 kg in den Jahren 1836 bis 1840 
und 1,81» »» » 1866» 1870 
auf 7,23 » im Jahre 1913. 

Da nieht anzunehmen ist, daB der Verbrauch an Gespinststoffen an sich 
so gewaltig in die Hohe gegangen ist, so stell en diese Zahlen in der Haupt
sache den Ruckgang der heimischen Erzeugung dar. 

Nach Anschauung von Sachverstandigen ist die heimische Scholle be
liihigt und 1lIiter entsprechender Pflcge und bei angemessencm Schutze ge
gen Auslanderzeugnisse auch in der Lage, den Bedarf an den notwendigen 
pflanzlichen Gespinststoffen zum groBen Teiie wie friiher zu decken. DaB 
die fremden Gespinststoffe und die daraus gefertigten Kieider gesundbieit
lich Vorteile biete'n sollten, ist nicht anzunehmen. 

Ungiinstig liegen die Verhiiltnisse bezuglich des Bedarfes an W 0 II e. 
Un sere Schafzucht ist stark zuriickgegangen; wir miiBten sie auf mehr als 
das Zehnfache heben, um die Versorgung zu ermoglichen. Es winl ernsten 
Studiums bedurfen, urn hier Hilfe zu schaffen. 

Die 0 I p f I a n zen sind in Deutschland mit der Erleichtnung des Be
zuges aus dem Ausland in hohem Grade vernachliissigt worden. Wir haben 
im Jahre 1913 an Raps, Riibsamen, Mohn- und Sonnenbiumensamen, Erd
niissen, Sesam, Lcinsaat, Leinmehl, Baumwollsamen, Sojabohnen, Palmkernen 
und Kopra einen EinfuhriiberschuB von rd. 1 700000 ! gehabt. Wie weit 
wir das aus dieser Einfuh'ri 'gelWolnnene 01 aus 'eig-enen Pflanzungen zu 
decken Yermogen, wird yor allem atlch von der wr Verfiigung stehenden 
bebaubaren flache abhangen. Hand in IHandmit dies em Studium wird aber 
auch die Ermoglichung groBerer Sparsamkeit im Verbrauch des Oles zu 
prukn seill. 



- 40 -

Unsere Hoi z w i rt s c haft muB sparsamer und fOrderlicher werden. 
Einerseits haben wir teilweise Raubbau, insbesondere bei der Papiererzeu
gung und der Hausofenfeuerung getrieben, anderseits legte man bei den niedri
gen Preisen fur Holz gegenuber denen fur andere Stoffe zu geringes Ge
wicht auf eine zweckmaBige Auswertung. Der Verschwendung im Papier
verbrauch ist selbstverstandlich zu steuern; daneben ist die Erzeugung des 
Papiers aus HolzzeJlstoff einzuschranken und auf Ersatzstoffe fUr letzteren 
Bedacht zu nehmen. Die Erzeugung von Warme in jeder Form durch Ver
wendung von Holz ist zu mindern. Dagegen ist der besseren Heranziehung 
und Ausnutzung der Steinkohle, der Braunkohle, des Torfes sowie gegebenen
falls der Wasserkriifte zur Wiirmeerzeugung voiles Augenmerk zuzuwenden. 

Aber auch der Iiolzanbau an sich jst dUrch bessere Ausnutzung der 
Grundflachen und pfleglichere Behandlung der BaumpfJanzungen zu heben. 
Es erscheint nicht ausgeschlossen, daB unter gewissen Verhiiltnissen selbst 
eine Dungung des Baumbestandes wirtschaftlich wird. 

Ob wir fur die Ausfuhr von unsern wenigen Rohstoffen, die wir in mehr 
als fiir den eigelJen Bedarf ausreichenden Mengen besitzen, wie dies bei 
Kohle und Kali der Fall ist, vo/lige Freiheit zulasscn konnen, bcdarf eines 
eingehenden Studiums. Gleiches wird fUr manche Halbfabrikate gelten, wo
bei die Feststellung, was als Halbfabrikat a!1Zllsehen ist, mit besonderer Sorg
faIt zu erfolgen hat. Wir mussen uns Rechenschaft geben, ob die Ausfuhr 
von Halbfabrikaten und Rohstoffen nicht unsere Inlandkrafte zu schiidigen 
oder gar lahmzulegen geeignet ist. 

Der jetzt fUhlbar gewordene Mangel an Metallen, wie Kupfer, Zinn, Nickel, 
Mangan, Chrom, Wolfram, Molybdiin, Vanadium, Antimon usw., an minerali
schen Olen und Harzen, an verschiedenen Eisenerzen (Schwefelkies) wird 
AnstoB geben, unsern Boden einer weiteren grundlichen und systematischen 
Durchforschung zu unterwerfen. Es ist zu hoffen, daB wir aile diese Stoffe 
soweit in geniigender Menge finden, urn mit Hilfe der durch die Wissenschaft 
festzulegenden Ersatzstoffe dem heirnischen Bedarf zu geniigen. Schwefel 
wird bereits aus Gips hergestellt. 

Fur aUe Stoffe, die wir nicM im Inland oder durch Ersatzstoffe zu decken 
vermogen, sind Aufspeicherungen im groBten Umfang notwendig. SoIche 
Vorrate sind gleich der Geldspeicherung im JuIiusturrn zu erachten. 

Das Ausland wird nach wie vor auf die Erzeugnisse deutschen Gewerb
fleiBes, deutscher Forschertiitigkeit angewiesen sein. Bei der dadurch ge
gebenell Ausfuhr ist lediglich das Wohl des eigenen Landes im Auge zu be
halten. Dieses geht aber dahin, nur hochwertige Erzeugnisse, in denen ein 
groBer Arbeitswert steckt, deren Herstellung also unseen hohen Stand der 
Technik, unsere wertvoJle Menschenkraft ausnutzt, dem Ausland abzugeben. 
Eine VergroBerung der Ausfuhr ledjglich des Handels wegen nst ,nicht zu unserm 
Vorteil. Die Sucht nach groBen Zahlen im hemmungslosen Handel ist nicht 
ohne wei teres als Volksgliick und Volkswohlfahrt anzusprechen. Damjt will 
ich nicht sagen, daB der Auslandhandel zugunsten der Inlandwirtschaft ~n 
einer fUr die Gesamtwirtschaft ungiinstigen Weise zuriickgestellt werden sol1. 
Die Inlandwirtschaft verdient aber in e r s t e r Lin i e unsere unmittelbare 
Forderung und bei Gleichwertsfragen die Bevorzugung. Fur den AuBenhandel 
sind groBziigig angelegte und groBzugig arbeitende Nachrichtenorganisationen 
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notig, urn liber die Moglichkciten des Bezuges von Rohstoffen und des Ab
satzes der von uns fhr die Ausfuhr in Aussicht genom,menen Waren rasch 
nnd sicher unterrichtet zu sein. 

Teehnische Aufgaben der Zukunft. 

Die technische Wissenschaft hat als erste Aufgabe zu erachten, fiir aIle 
Stoffe, die wir bisher aus dem Auslande beziehen m u !3 tell, die wir auch 
nach Ermittlung unsercr Erdschatze und nach der besten Ausnutzung un
serer BcbauungsWichen nicht selbst in wirtschaftlich annehmbarer Weise zur 
Verfiigung haben konnen, Ersatz zu beschaffen. Die Fortschritte, die nach 
dieser Richtung innerhalb der 27 Kricgsmonate gemacht worden sind, stehen 
in der Geschichte einzig da. Mit friedensschlu!3 wird unserc wissenschaft
Hehe und praktische Technik im gleichen Sinne weiterarbciten. Wir haben 
den Ersatz des Salpeters als Sprengstoff und als Diingemittel errcicht, die 
Erzeugung des klinstlichen Gummis ist in aussichtsreichster Elltwicklung bc
griffen. Die notigen Futtermittel konnen aus eigenen Naturerzeugnissen her
gestellt werden. Der Verbrauch an Schmier-, Brenn- und Speiseoien wurde 
durch Sparsamkeit eingeschriinkt, und fUr den Bedarf haben wir gelernt, die 
notigen Mengen aus heimischen Stoffen in weitgehendem Ma!3e zu gewinnen. 
Kupfer wird, soweit unsere gesteigerte eigene Erzeugung den J Bedarf nicht 
deckt, durch Zink unci Aluminium ersetzt. Die Gewinnung und technischc 
Brauchbarmachung von Magnesium ist in bester Entwicklung. Auch dieses 
Metall wird das Kupfer ersetzen helfen. Flir Ersatz von Zinn, Nickel, Man
gan, \Volfram, Ch!"Om us\\'. werden sich noch MitteJ und Wege finden lassen. 
Soweit sie zur Erzeugung hochwertigen Stahles bisher notwendig waren, 
besteht schon jetzt bcste Aussicht fiir Ersatz. Der Verbrauch an Petroleum 
flir Leuchtzwcckc ist durch Ausbreitung andrer Beleuchtungsarten zu vermin
dem, das flir Maschinenbetrieb notigc Treihol ist ilnerweitertem MaB aus 
heimischen Stoffen: Koks, Braunkohle, Schiefergesteinen usw. zu gewinnen. 
1m librigen diirfte Petroleum in gro!3eren Mengen, als bisher angenommen, 
auf deutschem Boden vorkommen und damit auch die Losung der Schmier
mittelfragc crleichtert werden. 

Eine der bedeutungsvollsten fragen ist der Ersatz der Rohstoffe fiir die 
faserstoffindustrie, soweit diese nicht als eigene Bodenerzeugnisse, wic Flachs, 
Hanf, Nessel usw. gewonnen werden .konnen. Die Technik hat auf diesem 
Gebict noch sch\\"ierige, aber aussichtsreiche Aufgaben zu losen. Mit Natron
und Sulfi!zcllstoffen sind vielversprechende Anfange gemacht. Die Her
steIlung von Kunstscide aus BaumwolJe ist bereits sdt Jahren in Deutsch
land heimisch; man gehl jetz! mit Erfolg dazu uber, als Grundstoff tlolz
zellstoff zu nehmen. 

Neben Schaffung def Ersatzstoffe und neuer technischer Gebrauchsgefren
stiinde harrt der Technik die besonders wichtige Vcrpflichtung, ihre Arbeits
yorgange mit hochstem wirtschaftlichem Wirkungsgrad durchzuflihren. In 
der Ersetzung der mechanischen Menschenarbeit durch Maschinenarbeit, in 
den weiteren Vervollkommnungen im Transportwesen, in der Eisen- und 
Metallerzeugung, Kraftversorgung und Warmeerzeugung, in der Ausnutzung 
der Stoffe und Bemessung ihrer Qualitat sowie in der besten Verwertung 
aller abfallcndeu Nebenerzeugnisse Iiegt noell ein uniiberschbares Gebiet 
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von Aufgaben. Se/bstverstiindlich ist es dabei unsere Pflicht, Naturschiitze 
nur in sparsamer, wirtschaftlich vertretbarer Weise zu verwerten und jeden 
Raubbau zuungunsten unserer Nachkommen zu vermeidcn. 

Als eine der allerwichtigsten Aufgaben ist aber die groBere, IJutzbringendere 
AuswertLlng und Schonung des mensch/ichen Geistes und der menschlichen 
Arbeits1cistung ubcrhaupt anzusehen. Abgesehen davon, daB man bisher 
rrnstlich kaum vcrsucht hat, die ill der Menschheit schlummernden Krafte 
richtig zu crkenncn, wird heLlte eine unnotige Reibungsarbeit durch klein
liches Dcnkcn LInd Handeln gcschaffen. U. a. beschiiftigt man sich auch in 
L1nserm Kreise noch viel mit Standesfragen statt mit Leistungsfragen. Nur 
das Wissen und Konncn ist flir einen Stand entscheidend. Es ist bedauerlich, 
daB man selbst in dieser ernsten Zeit diese Tatsache unbeachtet liiBt. An 
anderer Stelle wendet man sich gegen unser Streben, den Tiichtigen auch 
der unteren Volksschichten die Wege nach oben zu offnen, ein, daB dadurch 
die Zahl der Handwerker zum Schaden des Oanzen vermindert und ein gei
stiges Proletariat geschaffen werde. Es hart sich wunderlich an, daB das 
geistige Proletariat gerade aus den Reihen der Besitzlosen, aus den Reihen 
der Arbeiter kommen soli. Jeder, der die Verhiiltnisse einigermanen richtig 
ubersieht, erkennt das Unhaltbare dieser Behauptung. Der Ausspruch »Auf
stieg flir die Tlichtigen, Niederstieg flir die Untiichtigen{(, der schon seit 
Jahrzehnten yon Volksbildnern und hochstehenden Mitbiirgern erhoben wurde, 
bezeichnet auch den AusgJeich. Man kennt im wirtschaftlichen Leben Spar
samkeit in allen Dingen, bis auf die geistigen Krafte des Menschen. Die neuen 
Forschungen ~ber die physiologischen Bedingungen menschlicher Arbeit sollen 
uns heHen, deren Wirkungsgrad zu erhohen. 

Dankenswerte Aufgaben haben wir noch zu losen in der Ertiichtigung un
serer Jugend, der Berufswahl und dem Lehrlingswesen. 

Bei der landwirtschaftlichen Erzeugung von Lebens- und GenuBmitteln, 
bei Erzeugung der Futterstoffe, bei Ersatz der menschlichen und tierischen 
Kraft durch Maschinen, bei Einfiihrung der besonders wichtigen klinstlichen 
Trocknung, Konservierung der Friichte, Schaffung guter, billiger Dlingemittel 
kann die Technik noch in segensreichster Weise wirken. Durch eine billige 
kiinstlichc Trocknung durfte nach dem Urteil Sachverstiindiger in manchen 
Oe'birgsgegenden die Gewinnung an Heu 11m ein Viertel bis ein Drittel ge
steigert werden konnen. 

Die Aufgaben beziiglich der Ent- und Bewasserung, der Vervollkommnung 
der Diingungsverfahren mochte ich nur streifen. 

Eine grone Errungenschaft wiirde es sein, wenn es geliinge, die weiten 
Kiessandfliichen ohne zu hohe Kosten ertragfiihig zu machen. Die Boden
bearbeitung, das Schneiden und Ernten der Feld- und Wiesenfriichte stehen 
zwar schon auf einer hohen Stufe; allein es" ist nicht zu verkennen, daB die 
vorhandenen Masehinen noeh weiterer Verbesserungen bediirfen und daB 
insbesondere die Verwendullg der Maschinen auf dem Kleingrundbesitz in 
wirtschaftlich erspriei31icher Weise ermoglicht werden muB. Die Bauten 
und Betriebseinriehtungen der Landwirtsehaft einschlieBlich billiger und zweck
dienlicher Lageranlagen sind bisher von der Technik 110ch recht wenig mit 
Liebe, llnd Aufmerksamkeit behandelt worden. Wir werden in Zukunft aile 
tcchnischcn Fr;Jgen der Landwirtschaft gleichwertig mit der Technik der 
Waffcnvcrteidigung des VaterIandes zu eracMen haben. 
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o r g ani sat ion s auf gab end e r Z u k un ft. 

Sowohl bei den wirtschaftlichen als auch bei den technischen Zukunfts
aufgabcn wird ein moglichst hemmungsloses Arbeiten zur Erreichung der 
hochstcn Gesamtieistung durch eine gute Organisation anzustreben sein. 
Als oberstes Zielist dabei die Wohlfahrt des dcutsc'hen Volkes anzusehen. 
Die Grundlagen fUr die Forderung des Gemeinwohles sind die Hebung des 
Kulturstandes und der wirtsc'haftlichen Lage des cinzelnen. Der Staat als 
Volksganzes wird, wic bisher, in erster Linie nur dafiir zu sorgen haben, 
daB jedem Biirger die Kulturerrungenschaften offen stehen und daB auch 
der wirtschaftlich Schwiichere unter entsprechendem Schutz von dem Aufstieg 
zu einer besseren wirtschaftlichen Lage nicht ausgeschlossen ist. Diesen 
Forderungen wird sich die Lasung der Zukunftsaufgaben der Technik und 
der Wirtschaft einzuordnen haben. Unter diesen Gesichtspunkten werden 
auch die Schulfragen zu behandeln sein. Es wird zu fragen sein, wie insbe
sondere unser Hochschulbetrieb wirkungsvoller gestaltet werden kann. Man 
kann sic'll des Eindruckes nicht erwehren, als ob Verbesserungen des Lehr
planes mehrfach nur an dem Widerstand einzelner Lehrer scheitern wiirden. 
Dadurch ergibt sich eine Belastung der Studierenden tlnd eine VerIiingerung 
statt der unbedingt erforderlichen Kiirzung der Studienzeit. Der einzelne 
Lehrgegenstand wird viel zu sehr nur von dem ,engen Gesichtskreis del' 
Vertreter dieses Gegenstandes beurteilt. Das groBe Ziel, daB nur die Haupt
grundlagen des Wissens und die Anleitung zu eigener Fortbildung gegeben 
werden soli en, wird nicht beachtet. Ebenso beklage ich sehr die immer noch 
bestehende starke Kluft zwischen Technischen Hochschulell und Universi
tiiten; die Kreise der mathematisch-naturwissenschaftlichen Richtung konnen 
sich mit denen der philosophisch-historischen nicht zusammenfinden. Riedler 
hat mit seiner Schrift »Unsere Hochschulen und die Anforderungen des 
20 sten Jahrhunderts« den Nagel auf den Kopf getroffen. Gleichfalls zu be
dauern ist, daB die Offiziere so ganz lInabhiingig von den Stiitten der iibrigen 
Bildungszweige ausgebildet werden und ihnen eine vertiefte mathematisch
naturwissenschaftIiche Biidung nicht vermitteIt wird. Wie wichtig sie ist, 
hat der Verlauf des Krieges gezeigt. Die Franzosen lassen von jeher einen 
gut en Teil ihrer Offiziere an den Technischen Hochschulen ausbilden. 

Die Bewegungen zur Neuorganisation unserer Mittelschulen lind Volks
schulen sind seit Jahren stark im Flusse. DaB die bisher erzielten Ergebnisse 
allgemein befriepigen, wird niemand behaupten wollen. Es ist aber anzu
erkennen, daB auf diesem Gebiete mehr treibende Kriifte tiitig sind als auf 
dem Gebiete der Hochschulen. 

Bei den technisch-wissenschaftlichen Versllchen ist ein besseres Hand 
in Hand arbeiten der verschiedenen Forschungsstellen anzustreben. Es ist ge
wiB richtig, daB wir unsernhohen Stand der technischen Wissenschaften 
den vielen voneinander unabhiingig arbeitenden Wissensstiitten verdanken. 
feh vermute aber, daB wir aus der auBerordentlich aufopfernden, selbstlosen 
forschenden Tiitigkeit von hunderten neben und unabhangig voneinander ar
beitenden Gelehrten und Praktikern einen recht ungeniigenden Gesamtwir
kungsgrad erzielen. Nach meiner Meinung wiirde sich bei einem Zusammell
schluB der Technischen Hochschulen, etwa in Form einer deutschen Akademic 
fur technische Wissenschaften, manches bessern. Die deutsche Jubilaums-
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stiftung und die jiihrlichen Zuwendungen des Vereines deutscher lngenieure 
fur wissenschaftliche Forschung konnten vielleicht als Ausgangsgrundlagen 
dienen. 

Neben dies en Zielen fUr das Bildungs- und Forschungswesen erachte ich 
cine Verbesserung und Organisation der Berufsberatung fUr dringlich. Die 
Fortsetzung der Berufsberatung besteht in der Auswahl flir bestimmte Tiitig
keiten iunerhalb des Berufes. Die Aufgaben der industriellen Technik sind 
sehr vielseitig. Nicht jeder Techniker wird sich flir jede dieser Aufgaben. 
auch bei der gleichen Vorbildung, gleich gut eignen. Durch eine gute Ver
teilung der Kriifte nach Fahigkeit, Konnen und Wollen leistet man der Ge
samtheit und dem einzelnen beste Dicnste. Die Aufgabe, diese Auswahl 
scgcnsvoll flir den Endwirkungsgrad zu treffen, wird von den Leitern der 
Unternehmungen nur dUrch gute Organisation zu lOsen sein. Das unbebaute 
Arbeitsgcbiet ist hier noeh groB. 

Eine Organisationsaufgabe sehe kh auch darin, das weitere Ansteigen 
der lahl der tcclinischen Zeitschriften und die Bi/dung weiterer neuer tech
nischer Vereinc lJintanzuhalten, noch besser die lahl beider zu vermindem. 
Der lusammenschluB der bedeutendsten technisch-wissenschaftlichen Vereine 
zu einem Verband is! ein begruBenswerter Anfaog. Hoffentlich denken auch 
Zcitschriften zum Teil an solche Zusammenschlllsse. Der stark beschiiftigtc 
Techniker vermag sich heute durch allc Vereine, die fur ihn beachtenswert 
sind, und die vielen Zeitschriftennur noch schwer zurechtzufinden. Es bleibt 
ihm kaum die Zeit, nur wenige der ihn am nachsten beriihrenden Zeitschriften 
zu verfolgen. Auch hier gilt es, mit der menschlichen Arbeitskraft sparsam 
umzugehen. . 

Die tief beklagenswerte Vergeudung von technischer Arbeitskraft bei 
den jetzt herrschenden Formen der Planwettbewerbe m6chteich nur streifen. 
Weite Kreise der Technik bemuhen sich seit Jahren, einen Wandel zum Besse
ren herbeizufiihren. 

Die Organisation des Wirtschaftslebens darf niemals die Aussch:altung 
des Wettbewerbes zum Endzweck haben. Damit wiirde der gerade Deutsch
land wegen des Mangels mancher Stoffe so nohvendige Fortschritt gehemmt 
werden. Das Verdienen alkin gibt nicht dauernd den erforderlichen Ansporn 
Zll fortschrittIichem Streben. Anderseits vcrnichtet ein unorganisierter, ruck
sichtsloser Wettbcwerb groBe Werte; er vermindert die Schlagkraft der 
Industrie gegen den auslandischen Wettbewerb. Endziel mull immer die 
Wohlfahrt der Gesamtheit der deutschen Wirtschaft sein. Die bisherigen 
Ansiitze zur Losung dieser Frage sind zu stark von Einzelinteressen bceinfluBt. 
Die fiihrenden Industriellen miissen skh zu einer freiercn, groBztigigeren 
Auffassung ihrer Aufgabe als WirtschaUer und Staatsbiirger aufschwingen. 
Auch dem Kleinunternehmer muBinnerhalb einer Organisation die Lebens
unct Fortcntwicklungsmoglichkeit gewahrt bleiben. Letzten Endes wird der 
GroBe damit sirl! selbst am besten dienen. 

Hier sei auch eines Punktes gedacht, der schOll in fruherer Zeit hervor
gehoben wurde, aber nicht die gebuhrende Beachtung gefunden hat, namlich 
der Teilnahme de:, einzelnen am Staatsleben, am offentlichen Leben iiberhaupt. 
So vie! i~t jetzt die Rede von staatsbiirgerlic:her Erziehung der Jugend! Es 
ware falsch, die sraatsbiirgerliche Erziehung auf die Schulen bcschrankt wissen 
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Zl1 wollen. Auch die reife Generation muft an sich selbst erziehen. Man 
hat vor dem Kriege zuviel vom Staat erwartet, man verlangte von ihm, diesen 
oder jenen Wunsch, den jeweils ein Stand hatte, erfiillt zu sehen. Das war 
nicht ohm weiteres richtig. Zum mindesten miiBte dem Staat durch tatige 
Mitarbeit seitens der einzelnen Berufsklassen die Moglichkeit vcrschafft werden, 
dcren Bestrebungen in der gewoIllen Weise zu fordern. An diescr Mitarbeit. 
hat es gefehlt. 1m Krieg ahel' hat sich nun wohl iib~ra\l die Erkenntnis Bahn 
gebrochen, dan cs pmcht jdes einzelnen und jedes Standes ist, dem offent
lichen Leben Bieht langer fernzustehen. In Pariamenten und Stadtverwal
tungen ill ansehniicher Zahl vertreten zu sein, darauf mull auch der Techniker 
sein besonderes Augenmerk rich ten. Es ist die F eststellung betriiblich, daB 
cr in den Volksvertretungen der gri:il3cren Bundesstaaten so gut wie uber
haupt nicht, in den Gemeinde- und Stadtverwaltungen in ungenugender Zahl 
zu finden ist. Man sollte in groBen Stiidten, wie Berlin, Dresden, Munchen, 
Stuttgart, frankfurt, unter den Stadtverordneten und GemeindebcvoIlmac'h
tigten nicht ausnahmsweisc auf einen Techniker stol3en, sondem ihn dort 
hiiufig sehen. Einer Ausnahme, niimlich der technischen Vereine in Karls
ruhe, sei riihmend gedacht, die cs sich sehr angelegen sein liel3en, in der 
Stadtverwaltung Sitz und Stimme zu erhaiten, wenn auch ihre Bemuhungen 
zulliichst nieht zum Ziele Whrten. 

Die uberzeugenden, aus echt deutschem, I-Ierzen kommenden Worte, die 
vor einiger Zeit S. Magnifizenz Dr. Klo!3 uber den Allgemeinwert technischen 
Denkens gesproehen hat 1), sollten in uns den Stolz wachriitteln, unsern An
teil an den verschiedenen Volksvel'tretungskorpern zu erkampfen. 

Del' Krieg hat tins eine lange Reihe von teilweise fur das Allgemeinwohl 
notwendigen Zwangsorganisationen gebracht. Fur die Friedenszeit werden diese 
mit den ihnen erteilten weitgehenden Befugnissen keine Bestandberechtigung 
haben. Man wird iiberlegen miissen, ob einzelne Einrichtungen als voliig 
freie Wirtschaftsunternehmungen ohne Machtbevorzugung fortzusetzen sind. 
Ein Ubel haftet den jetzigen Zwangsorganisationen an, das mit allen Mitteln 
bekiimpft zu werden verdienl: ich meine das Anwachsen und die Herrsehaft 
eines ullgeheuren Beamtentums. Die vielen Menschen, die jetzt meist wahllos 
in diesen Zwangsorganisationcn zusammengezogen sind, verlieren wm weit
aus gri:ifHen Tei! das Vers:iindnis und die Lust zu freiem wirtschaftlichen 
Arbcitcn; sie fiihien sich unter der Fahne des staatliehen Bureaukratismus 
wohl. Del' daraus dem deutschen Burgertum entstehende Schaden is! nieht 
hach genug zu werten. Es ist deshalb dank bar anzuerkennen, daB fiihrende 
Staat3miinner das Abtriigliche dieser Zwangseinrichtungen richtig einschiitzen, 
ihnen ein zuruckgezogenes Dasein und baldiges Verschwinden wiinschen. 

Eine erfreuliche Erkenntnis hat sich ubrigens aus dies en Zwangsorgani
sationen, aus den Kriegsvorgiingen LInd Kriegsfolgen iiberhaupt anscheinend 
herausgesehalt: ich meine die Erkenntnis der Unmi:iglichkeit des ersprieB
lichen Zusammenwirkens groBer Massen und die Zwecklosigkeit der an Or
ganisationen mehrfach angehangten vielkopfigen Ausschiisse. Man gewinnt 
den Eindruck, daB tatkriiftige, befahigte Fuhrer sich zu den Anhangseln von 
Ausschussen auch nur verstanden haben, urn dem einzelnen Gelegenheit zu 

1) Vergl. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieul'e 1916 S.679. 
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geben, sich seiner personlichen, giinzlich unwichtigen Anschauung in tun
lichst schadenfreier Weise zu clltledigcIJ. Die zweite Erkenlltnis ist die un
geheure Zunahme der Mittelmiifiigkeit, die dritte die Bestatigun'g einer ur
altcn Erfahrung, niimlich, daB das Wohl eines Volkes, das Wohl der Gesamt
\\'irtschaft cines Landes nur auf der Tuchtigkeit einzelner Fuhrer beruhen kann. 
Der Ruf nach mchr Personlichkeiten, die Ablehnung" der Gleichmacherei, die 
Forderung, die besten, fiihigsten und leistungsfiihigsten Kopfe zu bevorzugen, 
ihnen den Aufstieg zu ermoglichen, verdient deshalb die weitestgehende 
Unterstutzung. Wenn wir aber Willens- und Tatmenschen wollen, so mussen 
wir besonders auch unter unsern heimkehrenden Kampfern, und zwar zu
niichst unter den en, die infolge korperlicher EinbuBe nieht weiter ihr Leben 
an der Front in die Schanze schlagen konnen, Umschau halten und Auswahl 
treffen. Unsere Zukunftsorganisationen, seien sie technischer oder wirtschaft
Iicher Natur, werden sich dieser heiligen Pflichten nieht entschlagen duden. 

Ich habe eben gesagt, daB das Wohl eines Volkes, cines· Landes auf der 
Tuchtigkeit einzelner Manner beruht; s i e mussen der Masse den Weg weisen, 
diese wird es niemals vermogen, selbst Fuhrer zu sein. Das lehrt die Ge
schiehte durch Jahrhunderte, und die weitere Entwicklung kann umnoglich 
dahin gehen, den Individualismus zu beseitigen; sein Wesen muB sieh viel
mehr noch ausbreiten, sein Hauch namentlich auch die staatliehen Einrieh
tungen in ihrer iiberwiegenden Mehrzahl beruhren. Es ist freilich nieht an
giingig, daB innerhalb des Beamtenkorpers jeder sozusagen auf eigene Faust 
regiert. Aber ein freierer und frischerer Geist muB diese Stellen beseelen. 
Innerhalb des unbedingt notigen Zusamrnenarbeitens bleibt noch fUr jeden 
geniigend Raum zur Selbstentfaltung und Initiative. Besonderer Nachdruck 
ist ferner immer wieder zu legen auf engste Fiihlungnahme mit der AuBenwelt. 

Meine Worte sollen nieht als Angriff auf das Beamtentum aufgefaBt 
werden. Was der deutsche Beamte geleistet hat, kann nicht genug einge
schiitzt werden. Oach herrscht immer noeh Neigung zur Schaffung zu vieler 
Beamtenstellen. Die Auffassung, daB Verwaltungsarbeit nur durch einen 
Beamten erledigt werden konne, ist noeh zu stark vertreten. Wir haben heute 
schon gemischt-wirtschaftliche Betriebe, in denen der Staat und Private 
neben und fUr einander tiitig sind. Warum, sollte es nicht moglich sein, auch 
in den Verwaltungen in ahnlicher Weise ein Zusammenarbeiten herzustellen? 
Der Staat wird in Zukunft die unmittelbare Mitarbeit fiihrender Personlich
keiten des Erwerbs- und Wirtschaftslebens nieht entbehren konnen. Dariiber 
soIlten sich nicht zuletzt die Beam,ten freuen. Denn aUs der steten Verbindung 
mit dem pulsierenden Leben werden sie fUr illre Arbeit groBen Nutzen ziehen, 
sie werden in erhohtem. MaBe lernen, ihren Blick iiber das Nachstliegende 
hinaus in die Zukunft zu richten. Das Beamtentum dad nicht gleiehsam 
eine Oberschicht bilden, un t e r der sieh das gesam,te Leben abspielt; dies 
wiirde den Staat ganz erheblich schiidigen, weil dann dem Orange nach 
vorwarts, dem, Streben nach immer groBerer Vervollkommnung die erforder
liche Entwieklungsm,oglichkeit genommen ware. Einem Naturgesetz sich ent
gegenzustellen, ware vergebliches Bem,iihen. Urn schlimme Erfahrungefl zu 
verm,eiden, unnotige Schadigungen des Staats- und Wirtschaftslebens von 
vornherein hintanzuhalten, m.uB die Erkenntnis immer mehr Raum gewinnen, 
daB nur ein die Entwicklung und den Fortschritt for d ern des Beam,tentum 
sich selbst und den ganzen Staat lebensfahig erhalt. 
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Noch auf einen sehr wichtigen Punkt mochte ich zum Schlufl hinweisen. 
Sic konnen aus meinen Ausfiihrungen entnehmen, wie sehr ich mich fiir ein 
weiteres Gedeihen und eine weitere Kriiftigung unserer Industrie einsetze. 
leh brauche Ihnen ferner nieht zu sagen, daB die Absichten unserer Feindc 
,ich in allererster Linie gegen unsere Industrie und gegen unsern Handel 
richten. Trotz alledem warne ieh, einer zu starken Industrialisierung unscres 
Vaterlandcs das Wort zu reden. Seit hundert Jahren hat uns keine Zeit so 
deutlieh wie die jetzige vor Augen gefiihrt, wie bitter not uns cine festge
fiigte, kraltvollc Landwirtschaft tut. Es ist ja insbesondere fiir die Industrie 
\\"ohl sehmerzlieh, iiberhaupt fcststelien zu miissen, dall sie im Vergleieh zu 
Orund und Boden, der gewissermaBen unvergiinglich ist, der Vergiingliehkeit 
unterliegt. Sehen wir uns in der Gesehiehte urn, so liitH sich immer wieder 
crkennen, wie Staaten und Volker mit gut fundierter Landwirtsellaft cine Wider
standsfiihigkeit bewiesen haben, die einen vollstiindigen Untergang verhinderte. 
Stand jedoeh die Landwirtsehaft auf sehwaehen fiiBen, Handel und Industrie 
a 11 e i n an der Spitze, so vermoehten \,viederholte Ersehiitterungen das Staats
gebiiude ins Wanken und zu fall zu bringen. Ich erinnere an Karthago im 
Altertum, an Portugal im Mittelalter, an Holland zu Beginn der neueren Zeit. 
Ein Land wie RuBland wiire, naehdem es so viele und heftige StoBe in diesem 
l1nd in vergangenen Jahrhunderten erlitten, liingst in die Knie gebrochen, 
linter Umstiinden verschwunden, hiitte es sieh nicht auf eine gute Landwirt
schaft stiitzen konnen. Es wird von den weitesttragenden, besten Erfolgen 
gekront sein, wenn sieh ein Staat immer vor Augen hiilt, wie sehr letzten 
Endes Volks- und Wehrkraft im Boden wurzeln. 

Werfen wir cinen Bliek zuriick auf den Beginn des Weltbrandes, ver
gegcnwiirtigen wir uns, wie Ungeheures das deutselle Yolks seitdem geleistet 
hat, wie heute schon auf den Gebieten des privaten, wirtschaftlichen und 
stJatlichrn Lcbens Wandlungen sich volizogen haben, die zweifellos nieht 
hlofl voriibergehcnuer Natur sind, so diirfen wir mit Vertrauen von der 
kommenden Zeit erwarten, dafl sie die guten Ansiitze lOr vollen Reife bringen 
\Vird. Auf f r i e den s arbeitell habe ich hingewiesen, obwohl gerade jetzt 
wieder unscre feinde verzweifelte Anstrcngungen machen, das Kriegsgliick 
11m jeden Preis auf ihre Seite zu reHlen. In mir lebt das feste BewuJHsein, 
<lal) unser Ucutsches Reich die feuerprobe dieses Krieges bestehen wird. 
Und dieselbe Kraft, die es UllS ermoglicht, die Anschliige unserer siimtliche·n 
Feinde zuniehte zu machen, wird uns auch befiihigen, nachdem sich der Sturm 
gclcgt, die eben in Umrisscn gezeichnetell friedensziele zu erreichen. 



Ingenieur und offentliches Leben.1) 

Zum dritten Male tagt heuer die Hauptversammlung des Vereines deut
scher Ingenieure unter dent Zdehen des Krieges. Noeh ist des Blutver
gieBens kein Ende abzusehen. So fern aber der Friede noeh sein mag - eine 
trostliehe OewiBheit beseelt uns: wir werden siegen. Das danken wir dem 
unvefgleiehlichen Heldenmut derer, die drauBen den festen Wall gegen Wlsere 
Feinde bilden. Ihrer zu gedenken, ist auch diesmal un sere erste Pflicht. 
Oanz besonderen Dank schulden wir jenen unserer Fachgenossen und jenen 
Mitarbeitern der Technik, die nir Leben dem Vaterlande opfern muBten. 
Wir geloben, uns ihrer dauernd in Treue zu erinnern. Wir geloben aber 
auch, uns der graBen Opfer wiirdig zu erweisen dUrch Hingabe unserer 
Kriifte fUr die OroBe unseres VaterIandes und fiir das Oemeinwohl un· 
seres deutschen Volkes. 

Der Ehrung unserer groBen Toten und dem Oelobnis bitte ich durch 
Erheben von den Sitzen Ausdruck zu geben. 

Die lange Dauer des Volkerringens, die wachsende Erbitterung des 
Kampfes, seine Ausdehnung auf die ganze Erde haben in zunehmendem MaBe 
eine Umgestaltung der Verhiiltnisse zur Folge, die in der Oeschkhte ohne 
gleichen ist. Noch ist aUes im FluB und wir leben heute sozusagen im la
bilen Oleichgewicht. Voraussetzungen und Oestaltung Wlseres ganzen Wirt
sehaftslebens sind schwankend. Konnte man aber wiihrend der ersten Kriegs
zeit noeh daran denken, daB mit dem Frieden auch unser Wirtschaftsleben 
automatiseh wieder in die alten Bahnen zuriiekkehren wiirde, so miissen wir 
uns, je liinger der Krieg dauert, um so mellr mit dem Oedanken vertraut 
machen, daB wir ganz neuen Vefhiiltnissen und einer, besonders wirtschaft
lieh, noch dunk len Zukunft entgegengehen. Es ist gewiB die vornehmste 
Aufgabe derer, die in def Heimat gebJieben sind, aile Kriifte anzuspannen, urn 
zu dem Hauptziel, dem Sieg iiber unsere Feinde, beizutragen. Daneben aber 
zwingt die Sorge urn die kulturelle und materielle Zukunft unseres Volkes 
jeden Staatsbiirger, sich mit def Frage zu besehiiftigen, wie unsere Zukunft 
sich gestalten mag und wie sie in gunstigem Sinne zu beeinflussen ist. 

Unsere Wirtsehaft und unser ganzes Volksleben. ist einem elastischen Stiitz
werk zu vergleichen, dessen Widerstandsfiihigkeit fur mutmaBliche Bean
spruchungen bereehnet war, auf das dUreh den Krieg aber giinzlieh unvorher
gesehene Oberlastungen einstiirmten. Es ist uns gelungen, wiihrend des 
Kampfes und der Kampfpausen insoweit Verstiirkungen vorzunehmen, daB die 
Obermaeht der Feinde an keiner Stelle eine Obersehreitung der Elastizitiits
grenze herbeizufiihren vermoehte. Ieh bin auch iiberzeugt, daB nach friedens
sehluB und nach Abnahme des AuBendruekes das elastiseh ausgebogene Wirt
schaftstragwerk bald wieder, wenn auch nieht ganz in die Ursprungsform, 
zuriickfedern wird. Es wird aber eine der wichtigsten Aufgaben der Zu
kunft sein, dieses Oebilde dureh das Zusammenfassen aller Volkskriifte und 
dereil volIkommenste Ausnutzung zur hOchsten Tragfiihigkeit zu bringen. 

1) Vorgetragen auf der 58sten Hauptversammlung des Vereines deutscher 
Ingenieure am 24. November 1917 in Berlin. 



Wetnl \(;h· itll ·flitde . weiterdenke, ';0 kOll1lt1e iell 1.11 der VQlstelhltl~. elll(;l 
drciseitlgen 'Pyramidemit den drei Eckpfeile'rn: Niih~rstand, Wehrstand und 
Stand der Kopfarbeiter. Die drei Seitenfliichen stellen die zwischen den Stan
den bestehenden Beziehungen und Verwebungen dar. So wird der Wehrstai1d 
nicht nur durch das aktivc Heer gebildet; er erhiilt seine richtige Starke erst 
durch die allgemeine Wehrpflicht a II e r Stande. Der Niihrstand, der Land
wirtschaft, Industrie und Handel umfafH, ist mit clem Stand der Kopfarbeiter, 
in dessen Bereich auBer der Wissenschaft im engeren Sinne auch KUllst und 
Presse fallen, dttrclr engste Wechselwirkungen verknupft. Diese Pyramide 
hat· die grOlHe Tragfahigkeit und schmiegt sich den verschiedenen Belastungs
verhaltnissen in elastischer Weise am vollkommensten an, wenn aile Olieder, 
ills~sondere die drei Ecksiiulen, gleiche 'Widerstandsfiihigkeit haben. Es ist 
fUr einen Ingenieur nicht ohne Reiz, unter solcher konstruktiver Vorstellung 
die derzeitigen Verhiiltnisse zu untersuchen und zu sehen, inwieweit er, ohlle 
das politische Gebiet zu betretell, an einer Verstarkung der Staatspyramide, 
all einer Erhiihung der zlIliissigen Belastung mitwirken kann. Die scharfe 
Boobachtullg der Vorgange wiihrend des dreijahrigen Krieges und die dabei 
gewonnenenErgebnisse bieten sehr wertvolles Material flir die NClI-· oder Um
konstruktion. 

Unser Wehrstand ist das wehrtuchtige Volk in seiner Oesamtheit mit Be
rnfsoffizieren, diese unterstutzt und ergiinzt durch Pflichtoffizierc, als Fuhrern.
Die Einfiihrung der allgemeinen Wehrpflicht ill Deutschland, zunachst 1814 
in PreuBen, ist als cine der gr6Bten sittlichen Taten, als der Ausgangspunkt 
der VerschweiBung unserer Volksstamme und Volksglieder zu einem Volks
ganzen anzusprechen. Stein und Scharnhorst sind die Vater cines allge
meinen deutschell Staatsburgertums. Stein verschaffte dem Volke das Recht 
und die Pflicht weitgehender Selbstverwaltung. Scharnhorst machte dem Volke 
klar, daB jeder miinnliche Volksgenosse sich wie unsere Urahnen als Vater
landsverteidiger verpflichtet flihlen muB. Als dritter gesellt sich ihnen Fichte, 
der seinen Zeitgenossen edle Begeisterung fUr das Deutschtum einhauchte. 
Die gerechte Verteilung von Recht und Pflicht auf allc Burger, ihre Be
teiligung an der Staatsverwaltung, ihre Verpflichtung zur Staatsverteidigung 
und ihre zu heller Flamme entfachte Vaterlandsliebc sind die gesunden Orund
lagen unserer Staatsverfassung geworden. In solcher Grdnung des Staats
wesens sehen wir nur die Fortentwicklung der Sitten und Oebrauche lInserer 
Vorfahren, bei denen Verwaltung, Rechtsprechung und Wehrwcsen Oem6n
gut der freicn Volksgenossen waren. Die Veranlagung Zll diescn Volksauf
gaben hatte im Volkscharakter und durch Jahrhunderte aUe, vielgeiibte Oe
brauchc so tief Wurzel geschlagen, daB gewaltsame Ullterbindungen, wie wir 
sic in den fortdauernden Stammeskiimpfen und insbesondere ill den Religions
kiimpfcn im 16. und 17. Jahrhundert unter teiIweiser Beteiligllng von fremden 
V6fkern finden, sie nicht auszutilgen, sondern nur zlim Schlummern zu bringen 
vcrmochten. Stein nnd Scharnhorst haben auf diesc in uns ruhenden Kriifte ge
baut und clamit dass feste Geflige eines Volksganzcn gegrUndet. Die mili. 
taTischenEigenschaften und Tugenden lagen deshalb im Volke selbst; sie sind 
nicht durch Regenten hineingetragen worden. Darin unterscheiden sich die 
Deutschen von ihren Nachbarv6lkern. Die bei unseren Feinden gebriiuchlichc 
Ausdrucksweise »deutscher« oder »preuBischer Militarismus« geht deshalb 
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dnrchaus. fehl, insm\;tit damit Vorhandensein und . Htrrschaft·-einer gewissC!l1, 
lUm, Charakter de~ g-arlzel1 Volkes in 'WidersI'ruch stehen.den Kastc oder All
schalllrng bczeichnet wcrden. Eine solche g'ibt es bei .uns uicht; del'. wahre 
deutschc Militarismlls ist nichts anderes als der Ausdruck cines starken und 
wehrhaften Gemeinschaftsg-cfilhls. Die \'on Englanderll, Franzosell und Ameri
kanern der Welt angekilndigtc Ausrottung- des deutschen odel'preu6ischen Mili
tarisOlus wilrde glcichhedelltend sein mit Ausrottung' des deutschell Volks
charaktrrs, also des delltschen Volkes. DaR' dies unseren 'Feinden niel11.als 
gclingen kalin, brancht nkht hetont ZlI werden, Wir' wisseD, welch tiefver
ankerte Grundlage das Wehr\\'esen in unserem Volkc bat, welche machtige 
Stutzsaulr in unscrem Staat cs bildet. Die Erfolge unserer Wehrmacht gegen 
cinen 11m das Vielfache starkercn Feind fil1dcn darin und in del' sorgsamen 
Pflege nnscres Offizierkorps cine natilrliche Erklarung. Rein militarisch 
kann ein Volk, dem die allgemeine Wehrpflicht in Fleisch und Blut iiberge
gangcn ist, bei dem das Pflichtgefiihl fUr die AUgemeinheit so mit dem Cha
rakter verwurzelt ist, wie bei uns, niemals uberwunden werden. Un sere 
feinde haben dies auch schon vor dem. Kriege erkannt; sie haben desbalb; 
nach meiner Meinung zielbewuBt, das wirtschaftliche und technische Oehiet 
zur Kampfgrl1ndlage gewiihlt. 

Kennern Englands und des englischen Volkes war .es bald nach Kriegs
ausbruch klar, daB England den Krieg auf das technisch-wirtschaftliche Oehiet 
verlegcn l1nd der Krieg deshalb von langer Dauer sein wurde. Mogen die 
Engliinder in del' Oeffentlichkeit gesagt haben, was nUl' immer. Innerlich 
waren die filhrendeu Manner von der miJ.itarischen Starke Deutschlands so 
iibcTzeugt, daB sie als kluge Politiker den Wirtschaftskrieg-, den Krieg der 
Technik sofort als Endziel ins Al1ge fassen muBten. 

Gegcn einen so1chen Krieg war Deutschland 11 i c h t ·geriistet. , Del' 
Verschiebung des Kampfes vom rein militiirischcl1 Gebiet auf das wirtschaft, 
liche und technische trug \"or aHem die Erziehung unserer Offiziere nicht 
Rechnung. Diese ging vielmehr del' geschichtlichen Entwicklung gemiiB Ilarauf 
aus, Pflicht- und HingebungsbewuBtsein auf der Grundlage reiner Kriegskunst 
:ill pflegen und die rein militiirischen Eigenschaften weiter auszubilden. Auch 
auf die Erwerbung der Fahigkeit, Menschen richtig zu behandeln, ist stets init 
Recht groBer Wert gelegt worden. 'DaB wlrtschaftliche und" technische fra
gen in einem Volkerkampf von groBer, ja al1sschlaggebender, Bedeutung wer
den konnten, lag den Anschauungen unserer Offil:ierc fern. Die Ursache dafUt 
bilden ill erster Linie die Lehrziele unserer militarischen Er~ehungsinstitute. DaR 
wir bei diesen im. Gegensatz zu den Auffassungenuber die notwendigenZiele 
der Offizierserziehung in anderen Landern stehen; fiel mir· zum ersten Male 
bei Oelegenheit der Pariser Weltausstellung im. Jahre 1900 auf. Als 'Mitgtied des 
Preisgerichtes fUr Zivilingenieurarbeiten hatte ich Oelegenheit, mehda.ch gro8e, 
meisterhaft entworfene und ausgefiihrte Bauwer.ke mitzubeurteilen, deren .Ur
heber Offiziere waren, feh ging del' Saehe nach und fand zu meiner Ueber
rasehung, daB zahlreiche franzosische Offiziere den vollen Studiengang mit 
allen Prufungen der Ingenieure durchmachen mussen. Nach Absolvierung 
del' Studien werden die Offiziere Yielfach, besonders in den· Kolooien, als In
genieure verwcndet. Diese jungen Offizie1e hesitzen ·also nicbt. 'Ilur die 
gleichen vollen wissensehaftlichen Grundlagen wie biirgerliche Berufslngenieul'e; 
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st'e Kontlen ihte mathematisch-naturIVissenschaftlichen Erkcnntllisse auch an
wcndell und Erfailrungensammelll, die sic ill die Lage versetzen, ill wichtigct) 
fragen mit del' praktischcn Technik verantwortlieh zusaml11euzll:trbeiten utilI 
sachlich richtige Entscheidungen zu treffen; denn Hand in Hand mit 
dc'r naturwisscnschaftlich - technischen geht natiirlich allch cine wirtschaftliche 
Schulung, In spateren jahl'el1 hab'e ich einen iihnlichen Aufbau del' Off.izicrs
crziChung auch bei anderen Staaten fcstste\lcn konnen, 

Nach mcinel' Riickkchr aus Paris ycrschafHeich mil' alsbald die Lchr
programme der dcutschen ntilitiirischen Schulcn: Krjcgsschule, Artillericsehulc, 
Kriegsakadcmie, Aus ihnen mullte ieh ersehell, daB ill Deutschland bei def 
OffizicTserziehung H:tuptwert auf die Pllcge rein militarischcn Wissells gelegt 
wird. Naturwissenschafkll, Tcchnik und WirtsehaHslehre werden \lul' in a1\
gemeinen Ubcrsiehtell betriehen; ein Eingehen auf die Urundlagcn dieser Wis
sensehaften vcrmisse ich, 

Manbraucht 111111 diese lJIangclnde Vcrtrauthcit del' lIcutsehen Olfizierc 
mit Fragcn del' Techllik und des Wirtschaftslebens llicht ullbcdingt fiir eincII 
Erziehungsfehlcr halten; es HeBe sich gewiH die Auffassung' vertretcl1, daB cine 
wcitergehcnde wissenseh:tftliche \Vic teehniseh-wirtschaftliche Ausbildung des 
Offizicrs ihn seinetl eigcntlichen rein ll1i1itarischen Aufgabett elltfremdcn ultd 
rin Mischprodukt zeitigen wlirde,das sich mit unserem heutigen, militarisch 
so prachtvoll bewiihrten Offizierstypus nicht messett kann, Iclt gcbc also ZIt, 

daB man uber die Frage der Offizierserziehullg vcrschicdeller Meinullg Seill 
kann. Wovor man sich abel' hiiten sollte, ist die mangeillde Folgcrichtigkeit, 
dem Offizier AufgabcII zuzuweisen, dcneller unmoglich gewachsen scin kalltl, 
Hat man sich, \Vie bei uns, fiir cine rein militiirisehe Sehulung entsehicden, so 
sollte man bei dem Ausbau unserer ganzcn militar-teehnisehen und militar-wirt
schaftlichcn Organisation dem auch Rechnung tragen, Leider ist dies' nicht 
gcsehehcl1; und insofern hat die heutige einseitige Sehltlung ullsercs OHi
zierkol'ps bedenkliche Foigen, 1m Laufe del' letzten Jahrzehnte hat die Waffen
tcchllik nestge Fortsehritte gemacht. Es sind Geschiitze, Kriegsschiffc, 
V-Boote, Luftsehiffe yon gewaltiger GroBe entstanden, die aber gleiehzeitig 
auBerst fein und vcrwickclt dUTchgebildet sind, Dem Offizier werden diesc 
Waffen fcrtig itt die Hand gegebell. Ihrc Entstehung und deren Sehwicl'i:g
keiten, der ganze lange \V eg 1'011 del' Idee bis ZUI' gebrauchsfel'tig l'or!iegendell 
Waffc sind ihm, wcnt1 ubcrhaupt, nul' oberfliichlich bekal1llt. Den Sehliissel ZUlli 

Verstallclllis bietet ihm mil' die gleichfnlls fel'ti,~' iibergebenc Bedienungsvor
sehrift. Die Gewohnhcit :tbcr, alles Tcchnische immcr nul' fertig', ohne eigellt
Iicltcs Vcrstiindnis, und dltrch die Brille del' Vorsehrift ZlI schen, crkliirt, wa,rum 
dcutsche Offizicre die Teehnik ulld die Wirtseltaftslehrc IIltr nls Hilfsmittel 
betrachten, deren sie sirh jederzeit mlihelos unci ohne Not\\'cndigkeit t'igener 
Vertiefung, aber - vermeintlieh - mit voller Wirkung bcdienen ZtI konnen 
glauben_ ' 

DaB dies ein TrugsehluB ist, liegt auf der Hand. Er fi.illrt zunachst zu 
einer Ubersehatzung des eigenell Konnens; weiter ZlI delll Ulallben, militiil'ische 
Grundsatze ohne weiteres auf die ganz anders gearteten Verhiiltnisse del' 
Teehnil, lind des Wirtschaftslebens iibertragen zu konnen, Heute abel' ver
langtallein schon die teehnisehe Han d h a b II n g neuzeitlieher Waffen, die 
auf rein mHitarisehem Gebiet liegt, ein sorgfiHtig durehgebildetes Personal; 
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den soldatischcn Anfordcrungcn der Disziplin und des Mutes gesellen sich 
glcichberechtigt salehe der Oberlcgung und der Oeschickliehkeit. Vm wie
"iel mehr noeh tritt das rein Militiirische bei der Ii e r s tell U 11 g lind Be
s e h a f fun g dcr Waffen in dell Hintergrund,! Dies sind. rein teehnisch-wirt
schaftlichc Aufgabcll, derel1 Durchftihrung unsereCUizierc nach ihrer gaozen 
Erzichullg ulld Vorbildung nicht gewachsen sind. Soli es doch geschehen, 
d. h. blcibel1 wit: bisher, so kann es nur dann ,'on Erfolg begleitet sein, wenH 
die Vorbildung unserer Offizierc auf cine ganz andere Urundlage gestellt wire!. 

Urn wieder auf lias Hild zurlickzukommen, ,'on dem ieh Ilusgegangen bin: 
Die Tragfiihigkeit der Pyramide unseres ganzen Volkslebens wird am besten 
ausgcnlitzt, \Venn die Belastung auf die drei Eckpfeiler richtig, d. h. im 
Oleichgewicht mit dcn Widcrstandskriiften, verteilt wird. Soli ein Pfeiler -
hier der Wchrstand "-- cine erhohte Belastung durch Obernahrne technisch-wirt
schaftlichcr Aufgaben crtragen, so mlissen seineinneren Kriifte, ~1l1ter denen hier 
Vorbildung und Kenntnisse der Offizjere zu verstehen sind, eine entsprechende 
Verstiirkung erfahren. Eine solehe Erweiterung in den Ziclen der Berufs
vorbildung der Offiziere ist aber ein Vorgang, der Jahre und Jahrzehnte 
crfordern kann und uns gegeniiber den Noten der Oegcnwart niehts 
hilft. Deshalb· wiire es heute verfehlt, sich auf solchc MaBregeln zu be
schrankcn. Richtig ware der andere betretbare Weg: niimjich den einen Pfeiler 
dadurch zu entlasten, dag die beiden anderen: der Niihrstand, darunter hicr 
dic Industric verstanden, namentlich aber tier Stand der Kopfarbeiter, unter 
dcncn ieh nunmehr die Teehnik und ihrc Vertrcter, die Ingenieure im Auge 
habe, stiirker belastet werden. Was unserer Staatspyramide von Nutzen 
ware, ist also nicht eine Pfeilerverstarkung, sondern eine Lastverschiebung; 
krine Struktur-, sondern eine Organisationsanderung. . 

DaB diese Gedanken eine sehr reale Grundlage haben, zeigt der Vnter
schied zwischen unseren rein militarisch unerrcicht hochsteheltden Leistungcn, 
mit dellen wir die Massen un serer Feinde l1icht nur im Schach hielten, sondern 
den Kampf in Feindesland trugen, und dem Ergebnis aller Bemilhungen, den 
Hedlirfnissen unserer Wehrmacht auf allen Fronten gerecht zu werden. Die 
!:lc'wiiltigung dieser Aufgabe lag seit jeher und liegt noeh heute in _den Han
dcn militarischer Organisatianen, und zwar so weitgehend, daB die Verant
wortung flir alles, was auf diescm Oebiet gcschehen und \'ers~umt ist, in 
vollem Mafie auf ihnen ruht. Da ist nun in erster Linie zu beklagen, daB die 
in Frage kommenden StellclI recht mangelhaft iiber die flir die Herstellung 
von Heercsbedarf geeignete Industrie unterriehtet waren und von derell plan
miifiiger Ausnutzung keinc Rede sein konnte. Erschwert wurde die Beschaffung 
von Hceresgeriit wiihrend des Krieges weiter dadurch, daB seine Konstruktion 
nicht naeh den Oesichtspunkten der Massenherstellung durehgefiihrt war_ Zu 
unzweekmiiBigen und uneinheitlichen Konstruktionen kamen Vorschriften uber 
Stoffe und Bearbeitung, die haufig techniseh sinnwidrig waren. Anregungen 
aus der Industrie auf Vereinfaehung und Vereinheit!ichung alles Heeresgerates 
stieBen auf erheblichen Widerstand. Die zweckmiiBige Ausnutzung der Fa
briken flir die Herstellung vori Heeresgeriit wurde auch dadutch beeintriich
tigt, daB verschiedene Besehaffungsstellen ohne gegenseitige. Fuhlungnahme 
Auftriige auf iihnliche Arbeiten herausgaben. . Auf Grund zu hoeh gespannter 
Anforderungen wurden unnotige fabrikbauten in Allgriff genommen, welche 
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viel· Aufwendungen an Material, Arbeitskraft und Geld erforderten, ohne die 
Er~zugllng in entsprechelldem Malle zu fdrdern. Andererseits mangelte' es an 
plllnmaBiger und weitsichtiger Leitullg der Erzeugung im (Janzen und GroBen; 
von l'inem. geregeltell Ausbau, def die Anforderungen uml die vedugbarcn 
Mittel miteinander in Einklang gebracht hatte, war lange Zeit hindurch nichts 
zu spuren. 

Die Notwendigkeit einer griindlichen Ordnung dieser Dinge kann ilieht 
wohl bestritten werden. Es geniigt eben unter den heutigen Verhiiltnissen 
cines Weltkrieges fiir die militarische Leitung nicht mehr, daB sie rein mili
tiirisch auf def hochsten Stufe steht; sie miiHte sich zumindest von technisch
wirtschaftlichem. Geist durchdringell lassen, wenn sic auf diesen Gebieten die 
Fiihrung t1l1d Durchfiihrung mit Erfolg in der Hand behaIten will. Das steht 
fest: Technik und Wirtschaft diirfen nicht wieder, wie es wiihrend des gegen
wartigen Krieges ausgiebig geschehen ist, dem Wehrstand in den Formen cines 
schnell ins Werk gesetzten Notbehelfes dienen. Es ist ja gcgangen, dank der 
Anpassungsfiihigkeit und Aufopferungsfiihigkeit der Industrie. Aber die Tat
sadIe, daB e5 gegangen ist, bildet nur ein Beweis fur die LeistungsHihigkeit 
der Industrie, schlieHt ein vollkommeneres Zusammenarbciten nicht aus und 
kann VOll dcr Notwendigkeit ciner neuen, weit besseren Erfolg versprechcn'
d<.'n Regelung fur die Zukunft nicht entbindell. Die mannigfachsten Erfaltrun
gen der l<riegsjahre lassen also cine ganze Reihl' von Organisationsiilldcrun
gcn in form anderweitiger Verteilung der Befugnisse, oder, tim im Bilde 
zu bleiben, der Belastung' als wiinschcnswert crscheinen. Der Vereill 
deutscher lngenieure als berufener Vertreter der Gesamtheit deutscher In
genieure und praktischer Technik, hat sich v\!rpfJichtet gcfiihlt, diese Frage 
aufzugreifen. Der Vorstalld hat im Juni d. J. cine liingerc Eingabc all dell 
Kriegsministcr gerichtet, ill der cr ausfiihrlieh auf die gemachten Erfahrungen 
eingcht und bestimmte Forderungen erhebt. »Nur b\!i einer Neuorganisation«, 
schlicHt die Eingabe, »)I1ach den vorgeschlagenen Richtlinien kann die Leistungs
fiihigkeit des Ingenieurstandes und unserer industriellen Betriebc voll aus
gcnutzt und damit die Schlagfertigkeit un seres Heeres auf das HochstmaB gc
steigert werden, bei vermindertcn Kosten der Kriegfiihrung und geringerem 
Aufwand an Menschen und Materia\.« 

Das Schicksal dieser Eingabe, die gleichzeitig dem. Reichskanzler,· den 
Staatssekretiiren, einigen preuflisehen Ministern, den bundesstaatlichen Kriegs
ministern, dem Chef des Generalstabes des Feldheeres, dem Chef des Kriegs
amtes, sowie einer ganzen Reihe hervorragender Techniker und Industrieller 
iibersandt wurde, ist in mancher Beziehung recht lehrreich. 

In den Kreisen der Technik hat sic so gut wie einhellige Zustimmung 
gefunden; ein Beweis dafiir, daG die Oberzeugung "on der Unhaltbarkeit des 
jetzigen Zustandes und der Notwendigkcit cincr Anderung ganz allgemein ist. 
Das vorliegendc Erfahrungsmaterial wurde "ielfach noeh durch Angabe von 
Einzelheiten erganzt. 

Die Chefs der Reichsamter und Ministcricn haben nur zum Teil geant
wortet, und soweit sie es getan haben, sieh auf eill\! kurze Elllpfangsanzeige 
beschriinkt. Yom preuHischen Kriegsminister, all den die Eingabe unmitte\
bar gerichtet war, ist der Bescheid ergangen, dag die VorschHige lind An
regung~n gepriift werden sallen. 
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Auf einen unmittelbaren Erfolg der Eingabe ist nicht . vie! Hoffnung zu 
selzen. Man kann den EindJ'lIck gewiunen, als op die maBgebenden miJitari
schen Stellcn annehrncn, cs handele sich hier nur urn cinen VorstoB der In
genieure in Richtung del' Erweiterung ihrer Machtbefugnisse und als ob sie mit 
dcr Feststellung diesel' Tatsache gcniigcnden Grund Hir cine ablchllende Haltul1J! 
gcfunden zu haben glauben. Dies wiirdc cinen grundsatzlichen Unterschied 
zwischen techllischer und milWirischer DenkulIgsart zcigen. Dem Technikcr 
li.egt nichts an der Macht an sich; er erstrebt cine sachliche Besserung ullserer 
ganzen kriegswirtschaftlichcn und kriegstechnischt'Tl Organisation und es ist 
m.ehr zufallig, daB cine soJche nur unter andeTwcitigcr Verteilul1g der Macht
befugnisse zwischen Militiir und Technik m6glich is!. In keincr Weise ·ist 
Machthul1ger der Ingeriieure die Triebfeder fUr den Schritt des Verellls ge
wesen; die Untel'stellulIg solcher Absichtcn kann der Verein Ilicht scharf 'ge
nug entgegcntl'ctell. Wir rechnen es uns zurn Stolz an, daB unser Vorgeheu 
nur durch die Sorge urn lias Wohl del' Allgemeinheitveraniallt war. -- Es ist 
aber unter diesen Umstiinden krill Wunder, \Venll Militiir und Tcchnik 311-
einander vorbeireden. Ocr Techniker hat es stets mit unbceinfJuBbarcn Natur
gcsetzen zu tun und wird durch seinen Beruf zu sachlichel1l Denken crzogell; 
beim Militar spielen Riicksichten auf Herkommen und Standesfragen eine 
grofieRoJJe. 

Von soIchelJ Erfahrungen her kommt man ilJ1l11er wieder zu dem SchluU: 
Kenntnisse und Fiihigkeiten allein nutzen nichts; es gehort auchdie Macht 
dazu, sic zur Geltung zu bringen. Die Kriegsjahre haben lIns in besonderem 
Mafic gezeigt, von welcher Bedeutung fiir ullser Vaterland die Technik ·is't. 
Widcrstiinde,die sich zum Schaden der AIIgcmeinheit ihrer F6rderung ent
gegenstellcn, miisscn ,"crschwinden ulld diirfen nicmals wiedcrkchrcn. Dies 
ist eine der wichtigsten Aufgaben, deren L6sung lIns Illgenieul'ell ohliegt! 
Moglieh ist sic nul' durch cine reg ere . Anteilnahmc al1l offcntliehen Leben 
und eine damit verbundene Vergr6Berung des Einfltrsses der Teehilik; wich· 
tig also zunachst, daB diese Erkenntnis tief in unsere Kreise dringt uml sfch 
in cinen geschlossellen Willen \'erwalldelt. 

,\lehr als je hat sich heute jeder Berufdaraufhin zu priifen, wie er tiber 
seine Fach- und Erwcrbstiitigkeit hinaus seine Kriifte clem. Dienst der AlIge
meinheit widmen kann. In diesel' Hillsicht warten auf den fngenieur noch 
hohe Aufgaben. feh dellke dabei all cine gesteigcrte Beteiligung am offent
lichen Leben, an die Mitwirkung in offentlich-rechtIichen KorperschaftclI, ill! 
Reichstag, in den bundesstaatlichen Lancltagen, in den Stadtparlamcnten. Nach 
Ziffern geordnet setzen sich die Mitglieder des jetzigen Rciehstages aus fol
folgenden Berufen zusammen: 

98 Vertreter del' Presse, Schriftsteller und Partcisekretare, 
87 Landwirte (18) und Uutsbesitzer (69), 
81 J uris ten, 
40 Gewerbetreibende (27) und Kaufleute (13), 
31 Universitiitslehrer (13) und Schulmanner (18), 
14 GeisUiche, 
8 IndustrieIle, 
8 Gemeindebeamte, 
7 Arzte und Apotheker, 



'2 Offiziel'e 'a. D., 
;~ frmtfachmantlCr, 
o 'Pri\!atiers ohne ausg't'8prochenen Seruf. 

Unter den 387 Auserwahlten de$ deutschen Volkcs filldet skh '1icht ei-n 
einziger, der Jngenieur im Hauptbcruf w;ire! Oiesc Feststellung ist ja nieht 
ncu. Die mangclnde Reteiligung del' Ing-enieure am offentlichen Leben ist 
schOll haufig beklagt worden; mehr allerding's in clem Sinlle, daB dam it eine 
Bcnachteiligung unseres Berufe.s im groBen und ganzen verkniipft sci. Heute 
aber ~iegt die Sache anclers. Heute ware es ein Schadel! fUr die Altgemein
he it, wenll die reichen Erfahrungen und das wirtschaftliche f}cnhermogen 
d<:s Ingenieurs nicht Oelegenheit WI' Betatigllng im Offentlichen Leben fanden. 

Jch will nicht naher darallf eingehen, warum die beiden Berufe Landwirt
schaft und Industrie, auf die sich heute und lIoch auf lange Zeit hinaus unser 
gallzes Wirtschaftsleben stiitzt, so ungleichmaBig im Reichstag vertreten sind. 
69·0utsbesitzern stehen nur S Jndustriel\e, 18 Landwirten nicht ein einziger 
Ingenieur gegeniiher - daselementarste Oerechtigkeitsgefiihl verlangt da 
tine Verschiebung. \Vir Ingenieure sollten aher nicht daraui warten, daB uns 
das 6ffentliche Vertrauen als reife Frueht in den SchoB fiillt. Wir verdienen 
es; daran ist kein Zweifel. Die schweren Zeiten, denen wir entgegengehen, 
verlangen mehr als jc Auslese; nicht. nur in Richtung der allgemeinen Wiir
digkeit, sondern in del' einer besonderen Befahigung. Ich habe die Oberzeu
gung, daR fiir die naehste Zukullft der Schwerpllilkt aller offentlichen fragen 
ricl mehr auf wirtsehaftIichem ;lIs wie bisher auf politischem lind ver
waltungsrechtIichem Oebiet Iiegcn wird. Nicht nur der Stoff, alleh seine Be
handlung wird in gesteigertem ,'\laBe die Heranziehung \\'irtschaftlich-fach
mannischer Kraffe verlangen. Sind wir, die 1II1S unsere Arbeit zwingt, 1In
ausgesetzt wirtschaftlich zu dcnken, nicht in erster Linie herufen, die Orund
satze ullseres Wirkens auf das Wahl cler AUgemeinheit anZll'~nden? 

Ingenieure und Industrielle haben sich bis jetzt nicht entschlieBeu konnen, 
einen Teil ihrer Kraft del' Allgemeinhcit zu widmen. Das hat die verschie
densten Griinde. Wit' sind gewohnt, bis ins hohe LehensaIter restlos llnseren 
Beruf auszuiiben; cler iibergroBen Mehrzahl ,'on IIns, die im Dienste der 
Privatindustrie steht,. ist die insbesondere den Staatsbeamten leicht gemachte 
MogJichkeit versagt, sich oft und auf langere Zeit beurlauben und vertreten 
IU lassen. Oerade bei den Besten unter UIlS mogen aueh die hohen Verdienst
moglichkeiten mitgewirkt haben, sich aussehlie6lich in den Bahnen des Berufes 
zu halten; unser illdustriell·technisches Leben durfte fester im Staate verankert 
scin, wenn wir nicht so nach raschem Wohlstand gestrebt hatten. Aus del' 
Psychologic unseres Berufcs folgen innere Hemmungen. Nirgendwo sonst 
ist csmoglich, die Leistungen des Einzelnen so weitgehend mit MaR und Zabl 
nachzupriifen und zu werten. Das fUlnt ganz von selbst dazu, daB in un
serem Beruf so streng, wie wohl kaum in einem anderen, die Leistung - im 
weitesten Sinne genommen - geschiHlt und ihr Urheber bcwertet wil'd. Das 
ist auchgut so; es schafft eine klare Atmosphare, jn der nur Gesundes ge
deihen kann!, Nun aber die Kehrseite! Die Schatzung der Leistung, der rein 
faclrlichen Arbeit, v-erfiihrf W ihrer 0 her s chit t z u n g ; zu einer Oering
scbiitzung anders gearteter Geistesrichtung, rur MiBachtung der form undAm 
weiteren Verlauf zur AuBerachtiassung \\'ichtiger Riicksichten. . Solcher, ich 
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trmchfe ~<lp;('r: ]\1;:ltlgl"1 :111 M1TlII'lrlun;.:, brill elfin It!gC'tli.ei.lf d;.rs ·\{'irkcli Runel· 
"alb des englO'ren Fachgebietes sehr erschwerell. Es gibtgewissc 1l11pondcra
bilien, mit denen zu rechllen die einfachste Klugheit \·erlangt. leh wurde darao 
kiirzlich erinnert, als mir in eincm Zusal11l1lenl1ang", der cineo Machtzuwachs 
des lngcniellrstillldes illl allgemeinen hetraf, \·on berufener Seite das Urteil eot
gegcngehaltcn wlIrde: »Dcr Techniker ist klug", aber hart und eins~itig.« Nun 
meinc . ich zwar, geradc das sind Eigenschaften, die wir Deutsche in dieser Zeit 
brauchcn. Aber wir lngenieure konnen die WeIt, in der wir wirken wollen, 
nieht auf einmal anders machen als sie ,ist. Wir konl1cn das BcwuBtsein haben, 
im, Besitz \"orgesehrittener AuffasslIngen ZII sein. ZlIviel yerJangt ware es 
aber, zu crwarten, daB die Oegcnwilrt sieh miteinem Mal zu uns bekennt; 
daB unscre Anschauungen nur deshalb durehdringen, weil wir sie fur richtig 
halten. Manches von clem, was wir Ingcnieure erstreben und der Verein 
deutscher lngenieure vertrcten hat, ist unerfullt geblieben. Sollen wir des
halb ullmutig bei Seite stehen uncI die Dinge gehen lassen, wie sie wollen? 
Wir durfen auch dort, wo unmittelbare Erfolge nicht zu erziclell sind, nicht 
ermUden. Das mag auf den erstell Blick unwirtschaftlich erscheinen. Der 
eingefleisehtc »Ingenieuf« wird, und auch das gch6rt mit zu den crwiihnten 
inneren Hemmungen, vielleicht meinen, solches TUri sei nutzlose Vergeudung 
kostbarer Zeit, habe, technisch gesprochen, einen zu schlechten Wir
kuugsgrad. Gauz falseh! Die Durehsetzullg des Ingenieurs ist ein Vorgang, 
dessen Entwicklung ein Menschenaltcr dauern kann. Man m.uB nur einmal 
ernstlich anfangcIJ. Es m u B in Deutschland dahin kommen, daB mit der 
gleichen Selbstverstandlichkeit, mit der heute Militar und Jurist maBgebend 
sind, der Ingenieur als fuhrer des Volkes gilt. 

Ich stehe nicht an, es geradezu als einen Mangel in def seelisehen Kon
stitution, der Ingenieure zu bezeiehnen, daB sic den Willen tur Macht bisher 
unzureichend bckuncfet haben. Auch das Iicgt in unserem Beruf begriindet. 
Wir sind von der Technik her gewohnt, daB das Richtige und das Zweck
miiBige sieh ganz von selbst durehsetzt .- unsere ganze Tiitigkeit liegt auf 
dem Gebiet der Erkenntnis, unsere Kraft gilt immer nur dem Auff:uehen 
des sachlich Richtigen. Damit lIalten wir unsere Aufgabe fiir erfiillt; in der 
Technik wirken dann die Tatsachen dureh illr eigenes Schwergewicht weiter 
und niemand denkt daran, daB die DurchfUhrung des ZweekmiiBigen ctwa 
eine Machtfrage sein konnte. Das 6ffentliche Leben aber wird gebildet 
durch den vereinigten Strom privater lind 6ffentlicher Interessen, und es 
ist nun einmal so, daB die schonsten Gedanken und die berechtigsten Be
strebunge!J sich nicht durchfiihrenlassen, solange sie nicht von entsprechender 
Macht getragen werden. 

Ein Punkt von Bedeutung fur diese ganze Frage ~st das Verhiiltnis zwischen 
Industrie. und Technik. Die Teehllik dient, wo immer im offentlichen Leben 
sie bervortritt, dem Wohle der Allgemeinheit, und dem widerspricht nur 
scbeinbar, wenn sie illre liele auf dem Umweg der Forderung illrer Berufs
vertreter zu erreichen sucht. Damit erledigt sich ubrigens dermoglicbe fin
wand, daB die Technik, weil sie keine Interessell zu vcrtreten habe, dem 
offentUchen Leben fernbleiben kOllne: sie dient den Interessen der All g e -
me in b e it. - Die SteIJung der ·lndustrie jm offentlichen Leben ist durch die 
privatwirtschaftliehe Natur ihrer letzten Ziele bedingt. Sie. Yerlangt unmittel-
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baren EinfluR auf innerpolit.isciwOl Oebict lIud wunscht im Rahmen de~ 

allgemeinen Stalltswohls ihrc Sunuerintcresscn beriieksichtigt zu sehen. Das 
ist, was die heiden mneinander untcrscheidet; viel mehr aberist, WliS sie' 
miteinllnder vcrbindet. Teehnik und Industrie sind heute so aufeinander an
gewiesen, dall die cine ohne die andere gar nicht uenkbar is!. Das Oedeihen 
der cinen hat das Bluhen der anderen wr VoraussetlUng oder lur Foigc -- wie 
man es nimmt. ,,"an kat111 dk'Se euge Verklluptung begrtillen oder bekla
gen das ist im wesentlichen cinc Frage wirtschaftspolitischer 'Weltau
schauung ,auf jcdcn Fall, muB man lIIit ihr rechncn. lind da freue ieh midt, 
leststellen xu konncn, daB die Bestrcbungen der Teclmik, insbesondere die von 
illr erhobellen forderullgen ciner hoheren Bewertung teehnisehen Schaffell9 
im offen t1iche II und militiirischcll Dicnst, \'On dcr Industrie begriiBt und 
lebhaft unterstiitzt werden. leh sehe darin cill crfolgverheiBendes Moment. 

Die hen'orragende Eignung der Ingenieure fUr cine Betlitigung im offent
lichen Lebcn kann nicht wohl bestritten ",erden. In kaum. einem anderen 
Berufe findet cine so sorgfiiltige Siebung statt. Wer als Ingenieur in eine 
leitende Stellung kommt und sich damit die Anwartschaft auf offentliches 
Vertrauen erwirbt, hat es tatsiichlich verdient. Die Betlitigung in unseren 
fachlichell llnd industriell-wirtschaftlichen Korperschaften bildet cine vorziig
liche Sehullln,£; fiir offelltliehes Auftretcn. In diescn Verhandlungell DieHt 
cine Summe VOll fachlichen und allgemein-wirtschaftlichell Erfahrungell zu
sammell. Jeh bedaure es oft, daB sie nieht in weiterem Umfange, als es 
geschieht und geschehen kallll, der Allgemt'.Vnheit nutzber gemaeht werden. 
Oas alles aber halte iclt noeh nicht fUr so wichtig, ,als die E r z i e h 11 n g l U m 
Wi r k u n g s g r ad, wie kh es kurz nennen wilI. 

DeUI1 es ist rn. E. fiil' die SteHung del' einzeinCIl Bcrufe iU den groBen 
fragen der nachsten Zukuuit von erheblicher Bedeutung, unter welchen LeU
gedanken skh jhre ganze Tiitigkcit vollzieht. Es ist nicht einfach, den Ill
genieurberuf in die groBen Oruppen geistigen Schaffens einzuorollen. Seine 
Orundlage, dic Voraussetzungs!osigkeit, teilt er mit der Wissenschaft; l'ein 
Ziel, den teehl1ischell, besser: den \\'irtschaftlichen Erfolg, hat er mit 
dem Erwerbslebell gcmcill; die Wertig-keit der EinzcIleistung ist, wie bei der 
Kunst, bedingt durdl die schopferische Kraft der Pers6nlichkeit, dureh die 
F1irugkeit ZUI" Gestaltuug, dureh das Oefiihl fiir formen, lind beim Kon~ 

struktcur gaUl besonders durch das Oefiihl fUr Abmessungen. Seine E~gen
art aber, die bei ihm su ausgepragt wic bed keincm der genannten Berufc'sklt 
Hndet, ist die bewulHe Betonung des ZwcckvoIlen, die unbefangene PrOmn;.:' 
und grundsiitzliehe ZlIlassung aller Moglichkeitcn, die daraus fo!gende gun
stigste Oest:tltung des Verhliltllisses zwischen Erfolg und Aufwand, mit cinem 
Worte: die Erziehung WIT! Wirkungsgrad. NUll "'ird die S t e ill,' e r u II g des 
Wi r k u n g s g r ad e s in 1I11Serem gesam ten Erwerbs- und Wirtschaftslebell 
cines del' wiclitigsten Mittel sein, uns die kommende Zeit in materieUer Hm
sicht zu erleichtern. !eh g'ehe noeh weiter; ich bin iibcrzt'ugt, daB unsel'C 
niichste Zukunft sich ganz auf dies em jll weitestcm Sinne verstandenen 
Onmdliatz aufbaultn win!. Ein Zeichen dafiir ist die heutige SteIlwlg des 
Staates uud der Staatsregierung ZII wirtschaftlichell fragcJI, verglichell mit 
der vor dem Kriege. Friiher trugen Staat und Regierun~r im wesenUichen 
dafiir Sorg-t., daB ullter den Parteien und Interesse-ngruppen ci'li gewis~ 
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OIcichgewicht erhaIten blieb; man iiberlietl die Gestaltung unseres inher
wirtsebaftlichen Lebens def privaten Initiative, besehnitt nur die AuswUthse 
und lieB im ubrigen die Dinge genen, wie sie wollten. Das ist heute nieM 
nur ganz anders, sondern wird aueh auf lange Zeit, vielleicht auf immer, 
anders werden: der lei ten de Gedankc ist das Gedeiheri des Ganzen unter 
Aufwand begrenzter Mittel. Das fiihrt zu tiefgrcifendell Umwalzungen. Das 
Einzel-Interesse, das Interesse ganzer Berufsgruppen wird unbeaehtlieh. Kcinc 
wirt5chaftliche Frage, die nieht vom Standpunkt des Allgemeininteressesaus 
gepriift wird. Das freie Spiel der Kraite ist ausgeschaItet j MaB lind Rich
tung werden vorgesehrieben. Das offentIiehe Interesse greift weit in die 
Privatverhiiltnisse ein j die lndustrie lnufl sich Untersuchungen darallfhin ge
fallen lassen, inwieweit ihr Betrieb fUr die Allgemeinheit von Wichtigkeit iSt. 
Manche Indllstriezweige werden ganz, andere soweit stiUgelegt, a1s ihre 
Produktion nicbt lIllbedingt Dotwendig ist. Oem gesellt sich auf der anderen 
Seite Produktionszwang und Zwang zum. wirtschaftliehen Produzieren. 

leh mafie mir nieht an, vorallssagen zu wollen, welche FormeD miser 
\Virtschaftsleben 1m einzelnen annehmen win!. Sieber aber wird es VOII dem 
Gedanken des Wirkungsgrades getragen unddurebdrungen sein. Und nicht 
rlur bei aHem, \vas auf wirtschaftliehemGebiet· zu tun ist, wirdman den 
sachverstandigen Ingenieuf als ullmittelbaren Berater brauchen. Dariiher 
hinaus wird ihn die gewohnte Oenkungsweise vorzugsweise befiihigen, auf 
anderem Oebiete liegende Fragen im Sinne der Zeit aDzupacken und richtig 
zu IOsen. Indem ich diese Gedanken ausspreche, hin ich mir bewuBt, etwas. 
von dem Pfade abzuweichen, den altgewohnte Anschauungen dem Vorsitzenden 
des Vereines cleutscher Ingenieure vorzeichnen; Der Verein befolgt als 
solcher den Orundsatz, sich. von politischen Fragen und der Verfolgung poli
tiscber Ziele zuriickzuhalten. Daswar unter den friiheren Verhiiltn.issen gewiB 
amPlatze. Ich bezweifle aber, ob es - als Grunusatz - in aile Zukllnft 
richtig sein winl Ich bin iiberzeilgt, daB die bevorstehende Neuordnung unserer 
innerwirtschaftlichel1 Verhaltnisse eine Scheidung zwischen Wirtschaft, Staats
organisation und Politik in engerem Sinne so streng wie bisher kiinftig nirot 
zulassen wird. Dies gilt zumindest fur innerpoJitische Fragen wirtschaftlicher 
Natur, die unsere erhohte Beachtung veniienen; dariiber hinaus aber auch 
fUr Organisationsfragen, inSQweit sie die Stellung von Technikund l11dustrie 
im offentlichen Leben beruhren. Ein Schritt auf solchem Wege ist die 
frfiher erwiihnte Eingabe an den Kriegsntinister. Sie bekundet einen gesunden 
politischell Machtwillen. 

Den Grundsatz des hochstell Wirkungsgrades mOchte iell auch auf cine 
ander;! Frage angewelldet wissen, die vor kurzem wieder unseren Verein be
sch:aftigte: die Standesfrage. lch stehe nieht an, die Aufrollung von Titel· WId 
Standesfragen in der gegenwartigen Zeit, die so viele eroste ForderuJ1gen 
an uns stellt, aIs Vermehrung der llutzlosen Reibung Zll bezeichIlen. - Ieh 
verstehe es wahl, wenn sich die akadentisch gebildeten Ingenieure als solche 
von der Allgemeinheit erkannt und geachtet zu sehen wUnschen. Es ist ja 
leider bei uns so, daB die sozjale Stellung des Einzemen und die Hochachtwlg, 
die. er seitens seiner Zeitgenossen genieBt, erheblich davon abhangt, ob er 
akademisch vorgebiIdet und mif weIebeOl TiteJ er geschmiickt _ist. Diese alte 
detifsehe Un5itte, ein Auswuchs unserer an sich schiitzenswerten ·Ordnungs-
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lithe, sollte vcrschwulden. Andcrswo kennt man sie nkht; in England und 
Alnerika, tandem, die uns auf technischem Uebiet ebenburtigsind, hat wk· 
lith jeder »Tiithtigc freie Bahn«. Ich erblicke 'cines der Ideale unscres Be
tufes darin, die se m Orundsalz zur Oeltung Zll verhelfCll und dadurch mit 
dazu beizutragen, daB die ktinstlichen Scheidewiillde zwischen den einzelnclI 
Klassen unseres Volkes verschwinden. - Der cillzige Gesichtspunkt, unter 
dem nt. E. heutc die Stalldesfragc fiir lugeuiellre beurteilt werden darf, ist 
def ursachliche Zusarrunenhang zwischen Vorbildullg lind Leistung. 1st der 
nkht gegeben, in dem Sinne, daB Ingenieur·Erfolge gauL iibcrwiegeml an die 
akademische Vorbildung geknupft sind, danu ist e5, immer gem essen an 
den neuen Fordenmgcn unserer Zeit, lucht am Platzc, cinc scharfc Ab· 
grenzung- des Standes vorLUnehmen und Nicht-Akadcmikern dell Zutritt Zll 
verwehren. In der Tat liegen nach meiner jahrzchnte1angen Erfahrung die 
Oinge nun so, daB der erw5hnte Zusammenhang n i eh t besteht. Namen, wic 
Krupp, Grown, Schuckert, Lanz, Hartmann, Wolff sind Ihnen :'Illcri bek:l.nnt; 
neu ist Ihnen vielleicht" daB ihrc Trager Nicht-Akadcrn.iker waren. !eh greife 
die Gcnannten nul' wahllos heralls ;ihTC Zahl lieBe sich noch erheblich ver· 
memen. Dem Einwand, daB die Gcnannten Repriisentanten einer doch schon 
zu femen Vergangcnheit seien, moehtc ieh dureh einen Hinweis auf die 
Nachrofc ill unserer Zeitschrift und in der Zeitsehrirt )Stahl tlud Eisen« bc
gegnen. Bis in die jiingste Zeit bildell Nicht-Akadern.iker einen erheblichcn 
Prozentsatz unserer hervorragenden Toten, und was von gro[}crer Hedeutung 
ist,ihre laht hat nicht etwa im. Laufe der Jahre cine l\t\indentng ~rf:lhren. 
Das sind Tatsachen, aus denen sich zwanglos eine Lehec fUr die Zukunft 
ergibt: Nkht unserell Nachwuchs kiinstlich ei'l1diimmen; nicht cine Quellc 
verstopfen, aus der dem Volksganzen immer neue Kraft sprudeJt. Die Standes
frage ist cine Art hiiuslicher Zwist, dessen Austragung spater cinmal zweck
m.li6ig sein kann. Einstweilen ist uns Geschlossenheit notwendigcr; c.s kann 
unseren Bestrebungcn auf AnerkennWlg und Durchsetzung nUT schaden, 
wenn wir uns untereinander bek1i.mpfen. 

Es ist ·das !etzte Mal, daB ich als Vorsitzender des Vereines deutschcr 
Ingenieure von dieser Stelle aus sprecbe. Ich mOcbte diesen Platz nicht ver
lassen, ohne meincr zuversichtlichcn lioffnung Ausdruck zu geben, daB die 
schwere Zeit, in der wir leben, nur ein Durchgangsstadium. zu einer gliick
lichen Zukunft ist. Helfen Sie dazu, jeder an seinem Teil! Und vergessen 
Sic uber dem Naherliegehden nicht das Wichtigste, das Wohl des Ganzel1, 
cine irnmer weiter gesteigerte Oescblossenhcit unscres natiollalell Staats
bewuBtseins. In dieser Richtung, in del' bcwulHen Untcrordnung tinter dell 
Leitgedanken nationaler Ziele uberhaupt, sche ieh Forderung und Kcnn· 
zeicben der Zukunft. Hier liegell noell Aufgabeu, die lIllS Ingenieure t'benso 
stark angehen wie jeden andercn guten Staatsburg-cr. Auch auf solehe aus 
den Zeitverhaltrussen erwachsenden hoheren Allforderungcn· der AUgcmcinhcit 
hin1:uweiscn, ist Pflicht des Vereines. 

Die StellunO' unseres Volkcs in der Welt ist seit ieher erschwcrt wor
den durch den" nur den Deutschcn eigentumlichell Widerspruch zwischen 
tiner mit echt deutscher Griindlichkeit gepflegten theoretischen Ncigung zum 
WeltbftrgertuIU auf der einen Seite und der Unfiihigkeit, weJtpolitischen fragen 
geger.iiber praktische Stellung om nehmen, auf der anderen Scite. ,Han wird, 
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wie man heute '"011 der' Vor-Miirz-Zeit spricht, spater viellt:icht t:inmal den 
Begriff Vor-Kriegs-Dcutschen bilden. Mall winJ ilun Fleifl, Oewissenhaftigkeit, 
Ehrlkhkeit zuerkennen, lauter kleinbiirgerliche, selbstverstandliche Tugenden_· 
Daneben aber Mangel an poJitischem AugenmaB, Oberschlitzung verschwom
mener Volkerverbriiderungs·ldeen und cine. ungeniigende Erkenntnis der le
bensnotwendigkeiten der eigenen Nation. 

In diesel" Richtullg konnen wir manches von utlseren Feillliell lemen. Was 
haben wir dem englischell ))Recht oder Unrecht, mejn Vaterland« entgegenzil' 
setzen? Nur unser frommdeutsches »EhrJich wahrt am langsten«. Nichts zcigt 
besser den abgrundtiefen Unterschied zwischen deutsch und britiscb. In 
diesem Wort der Engliinder ist aber auch das wesentlichste Oeheimnis ihrer 
Erfolge begriffen. Wir Deutschen stehen in diesen Tagen am Scheidewege; 
ich hoffe, daB ein gcsunder nationaler Egoismus sich durcbsdzen wi rd. In 
unserem. NationalIiede heiBt es: ;) ... Einigkeit und Recltt und Freiheit sind 
des Oliickes Unterpfand«. DaB cs abel' Luxusgiiter sind, deren si·ch 
n u r de r S tar k e, de r N1 a c h t i gee rf r e u en k ann, In u B e i n e m g r 0 8.e n 
Teil Un seres Volkes erst noeh eingeham.mert werden. Aile, 
die in ihrem. unheilbaren Doktrinarismus unserem Volke den natumotwen
digell Aufstieg zur Macht verwehren, verhindern, wetm auch in bester Ab
sicht, daB unser nationales SelbstbewuBtsein sich gesund entfaltet 

Wenn ich mich nicht tiiusche, weht neuerdings mehr und mehr ein ge
sunder Zug durch weHe Kreise unseres ganzen Volkes, insbesondere auch 
Unserer Arbeiterschaft. Es ware auch wider aile Vernunft, wenn die lebren 
des Krieges spurlos voriibergillgen. Zuneh'mendc Entfernung von den IdeaIen 
des lnternationalism.us, wachsendes Gefiihl. der Richtigkeit der Beschrankung 
auf dem, Bodell engerer Moglichkdten in nationalem Rahmen lassen sichfest: 
stellen. Die Oberzeugung, daB jeder sozi·ale Fortschritt, jede Hebung all 
nation ale Macht gebunden ist, gewinnt· zusehends an Boden. Der Traum, 
einer weltbegliickenden internationalen Verbriiderung ist ausgetraumt; miichtig 
wlichst der Gedanke des nationalen StaatsbewuBtseln. 

Diese Entwicklung nach Kraften zu fordeMl, halte iell fUr due der vor
nehmsten Aufgaben des Ingenieurs. Vor zwei Jahren habe ieh an dieser 
Stelle schon auf eine andere vaterliiRdische Pflicltt der lngenieure hinge
wiesen: fUr Milderung der Klassengcg-ensatze einzutreten. Ich bin der Mei
nung, daB auch diese Aufgabe leichter durdlZufiihren .ist, wenn die bewu6te 
und freudigc ZugehOrigkeit zur eig-enen Nation als selbstverstandliche Vor
ausset2ung gelten darf. 

Der Wille unserer feindc verliingert dell Krieg. Noell im.mer hoffen sie. 
uns endlich besiegen zu konnen. Aber die Zeit ist mit uns - nicht nur in 
dem tmmittelbaren Sinne des gliicklichen Ausganges des uns aufgezwungel1en 
Kampfes. Sie wirkt in unaufhorlich steigcndem Mati als heiBes Bad, in dem 
die Seek ullseres Volkes vergiitet wird. Aus Blut und Trinen steigt die 
Morgenrote eiller g~iicklicherell Zukunft herauL Mogc sie auch uns Ingenieure 
wurdig ihrer gro6en liele finden! 




