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I. Allgemeine Chronik.

Die Handels-Hochschule hat in dem soeben beendeten 
ach ten Studienjahr gleich wie in den fruheren ihre stetig 
aufsteigende Entwicklung fortgesetzt. Der Lehrkórper wurde 
erganzt, der Lehrplan und die Lehrmethode wurden besser 
ausgestaltet, die Hochschul-Sammlungen in vieler Beziehung 
erweitert. Die Zahl der Hochschulbesucher ist wiederum 
gestiegen und hat im letzten Winter-Semester erstmalig 
1800 iiberschritten. Besonders erfreulich ist die stetige 
Zunahme der i mma t r i kul i e r t e n  S t u di e r e nde n ,  die 
im Vollbesitze der geforderten Vorbildung sich ausschliess- 
lich dem Studium an der Handels-Hochschule widmen; ihre 
Zahl ist von 363 im Winter-Semester 1907/08 auf 408 im 
Winter-Semester 1908/09 gestiegen.

In die Berichtszeit fallt eine Reihe bemerkenswerter 
Ereignisse. Am 14. November 1908 stattete Sei ne Kónig-  
l i che Hohei t  Pr i nz  Os k a r  von P r e u s s e n  der 
Handels-Hochschule einen Besuch ab und nahm mit lebhaftem 
Interesse von ihren Einrichtungen Kenntnis. Ihre Hohei t  
Mari e  A l e x a n d r i n e  P r i n z e s s i n  R e u s s  besichtigte 
bei Gelegenheit ihrer Anwesenheit in Cóln am 19. Februar 
1909 die Handels-Hochschule.

Am 27. Februar 1909 fand die Eróffnung des in dem 
Gebaude der Hochschule eingerichteten Mus e ums  fur 
Handel  und I ndust r i e  in Anwesenheit des Herrn 
Ob e r p r a s i d e n t e n  der R h e i n p r o v i n z  Dr. Freiherr  
von S c h o r l e m e r  sowie der Spitzen der staatlichen, 
stadtischen und Militarbehórden statt. Bei dieser Gelegenheit
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nahm der Herr Oberprasident in Begleitung des Herm 
Regierungsprasidenten und des Herm Oberbiirgermeisters 
auch Einblick in die verschiedenen Institute der Handels- 
Hochschule.

Den Geburtstag S e i n e r  Ma j e s t a t  des  K a i s e r s  
beging die Hochschule nach altakademischem Brauch durch 
einen Festakt in der Aula, zu dem die Mitglieder des 
Kuratoriums und Kollegiums, die Studierenden sowie zahl- 
reiche Freunde und Gónner der Hochschule erschienen 
waren. Die Festrede hielt Professor S c h m a l e n b a c h  
tiber „Verrechnungspreise in Grossbetrieben“.

Wie in den Vorjahren wurde auch in der Berichtszeit 
die Handels-Hochschule wiederholt von solchen Personlich- 
keiten besucht, die ais Vertreter von Kórperschaften bei der 
Errichtung von Handels-Hochschulen oder bei der weiteren 
Ausgestaltung gleicher Anstalten mitwirken oder sonst der 
Entwicklung des kaufmannischen Bildungswesens ihr Interesse 
entgegenbringen. Auf seiner Reise zum Studium der Handels- 
Hochschulfrage beriihrte der Syndikus der Handelskammer 
Nurnberg Dr. Heyn im April 1908 auch Cóln und unter- 
richtete sich eingehend iiber die Einrichtungen und den 
Unterrichtsbetrieb der hiesigen Hochschule. Im Januar 1909 
weilte Dr. Altmann, hauptamtlicher Dozent und Bibliothekar 
der Handels-Hochschule Mannheim, in hiesiger Stadt, urn 
sich insbesondere iiber die Einrichtung der Bibliothek urid 
des Archivs fur Volkswirtschaft und Handelstechnik zu 
informieren. Der Geheime Oberregierungsrat im Handels- 
ministerium Dr. von Seefeld nahm auch in der Berichtszeit 
Gelegenheit zu einer Besichtigung der Hochschule; in 
seiner Begleitung befand sich Landesgewerberat Dr. Kiihne.

Besonders zahlreich waren die Besuche aus dem Aus- 
lande. So besichtigten im abgelaufenen Jahre die Cólner 
Hochschule: Dr. H. von Sauter, Konsulent der nieder- 
ósterreichischen Handels- und Gewerbekammer, Wien; 
Dr. Olga Ehrenhaft-Steindler, Direktorin der Handelsschule 
(Handelsakademie) fur Madchen, Wien; O. Orban, Professeur
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a i’Universite et Ecole speciale de commerce, Liittich; 
Mich. Ketschedjy-Schapowalow, Oberlehrer der Handelshoch- 
schulen, St. Petersburg; Nicolas Lounsky, Professeur a 1’ 
Institut Commercial, Moskau; Professor Dr. C. Hallendorff, 
Stockholm; Dr. N. Rónnholm, Lehrer der Handelsgeographie 
am Handelsinstitut, Stockholm; Jems Warming, Dozent an 
der Universitat, Kopenhagen; Herbert S. Weaver, A. M., 
Head Master of Girls’ High School of Practical Arts, Boston; 
William C. Crawford, Master of the Washington Allston 
School District, Boston; Cheesmann A. Herrik, Director 
School of Commerce, Philadelphia; Edward Rynearson, 
Director of High Schools, Pittsburgh, sowie Irving R. Garbutt, 
Director Commercial Department Central High School, 
Cleveland. Die Teilnehmer an der Studienfahrt der Fran- 
zósischen Studenten in Deutschland, die am 20. April 1908 
auf der Durchreise nach Berlin in Cóln ankamen, statteten 
am folgenden Tage ebenfails der Handels-Hochschule ein n 
Besuch ab. Auch die am 23. und 24. August 1908 in Coln 
weilende Reisegesellschaft der Union Fraternelle des Em- 
ployes de Commerce et d'lndustrie de Lyon (etwa 200 
Personen) unter Fiihrung des Herm Charles Murillon, 
Conseiller du Commerce exterieur de la France, besichtigten 
die Einrichtungen der Hochschule.

Eine Reihe wissenschaftlicher Tagungen fanden im Be- 
richtsjahre in den Raumen der Handels-Hochschule statt, 
dereń bedeutendste, die 80. V e r s a m m l u n g  D e u t s c h e r  
N a tu rfo r s c h e r und Aerzt e  auch in wissenschaftlicher 
Beziehung der Hochschule nahe stand und einen uberaus 
glanzenden Verlauf nahm.

Zu den vorhandenen Stiftungen ist im Berichtsjahre 
eine weitere hinzugekommen. Von dem Geheimen Kommer- 
zienrat I. N. He i demann wurden fur die Handels-Hoch
schule 25000 M. mit der Bestimmung iiberwiesen, Kapitał 
und Zinsen fur Studienreisen der Dozenten und Studierenden 
zu verwenden.

1*



II. Die Verwaltung der Handels- 
Hochschule.

Die Handels-Hochschule ist errichtet durch die Stadt 
Cóln mit Genehmigung der Kóniglichen Ministerien fur 
Handel und Gewerbe sowie fur geistliche, Unterrichts- und 
Medizinal-Angelegenheiten.

Die Stadt ubernimmt mit Zuhilfenahme der Stiftung 
von Mevissen die aus der Errichtung und dem Betriebe der 
Handels-Hochschule entstehenden Kosten.

Der Zweck der Hochschule ist:
1. erwachsenen jungen Leuten, welche sich dem kauf- 

mannischen Berufe widmen, eine vertiefte allgemeine 
und kaufmannische Bildung zu vermitteln;

2. angehenden Handelsschullehrern Gelegenheit zur Er- 
langung der erforderlichen theoretischen und prak- 
tischen Fachbildung zu geben;

daneben will die Handels-Hochschule:
3. jiingeren Verwaltungs- und Konsularbeamten sowie 

Handelskammer-Sekretaren und dergl. Gelegenheit 
zur Erwerbung kaufmannischer Fachkenntnisse bieten;

4. praktischen Kaufleuten und Angehórigen verwandter 
Berufe die Móglichkeit gewahren, sich in einzelnen 
Zweigen des kaufmannischen Wissens auszubilden.

Die Handels-Hochschule ist den K ó n i g l i c h e n  
Mi n i s t e r i e n  fur Handel  und G e w e r b e  s owi e  f ii r 
g e i s t l i c h e ,  Un t e r r i c h t s -  und Me d i z i n a l - An g e 
l e g e n h e i t e n  unterstellt.
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Die Verwaltung der Handels-Hochschule ist einem 
Kur a t o r i u m iibertragen, das aus dem Oberburgermeister 
oder dessen Stellvertreter ais Vorsitzenden, einem von dem 
Herrn Minister fiir geistliche, Unterrichts- und Medizinal- 
Angelegenheiten zu ernennenden Vertreter der Koniglichen 
Staatsregierung, dem Studiendirektor, 3 Stadtverordneten, 
3 Dozenten der Hochschule und 2 Mitgliedern der Cólner 
Handelskammer besteht; die drei ersteren sind geborene, 
die anderen auf sechs Jahre von der Stadtverordneten- 
Versammlung bezw. der Handelskammer gewahlte Mit- 
glieder.

Das Kuratorium der Hochschul e setzt sich derzeit 
aus folgenden Mitgliedern zusammen:

V o r s i t z e n de r :
W a 11 raf, Max, Oberburgermeister, Mitglied des Herren- 
hauses und des Rheinischen Provinziallandtags.

Ver t ret er  der Koni gl i chen Staat sregi erung:
von Hagen,  Oberprasidialrat, Vertreter des Ober- 
prasidenten der Rheinprovinz.

S t u d i e n d i r e k t o r :
Dr. iur. et phil. Eckert ,  Christian, Professor.

S t a d t v e r o r d n e t e :
Dr. von Mal l i nc kr odt ,  Gustav,
Mó n n ig, Hugo, Rechtsanwalt, Mitglied des Rheinischen 
Provinziallandtags,
Trimborn,  Karl, Rechtsanwalt, Justizrat, Mitglied des 
Reichstags und des preussischen Abgeordnetenhauses.

Mi t gl i eder  des  H o c h s c h u l - K o l l e g i u m s :
Dr. iur. et phil. G e f f c k e n ,  Heinrich, Professor,
Dr. L o r e k ,  Etienne, Professor,
R i n k e l ,  Richard, Professor.
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Mi t gl i eder  der C ó l n e r  Ha nde l s ka mme r :
Mi c h e l s ,  Gustav, Geheimer Kommerzienrat, Vor- 
sitzender der Handelskammer, Mitglied des Herren- 
hauses und des Rheinischen Provinziallandtags,
He i de mann,  Joh. N., Geheimer Kommerzienrat.

Ve r t r e t e r  der F a mi l i e  von Me v i s s e n :
vo n S t e i n ,  Johann Heinrich, Geheimer Kommerzienrat.

Mit beratender Stimme nimmt ais Vertreter der 
juristischen Dozenten im Nebenamte an den Sitzungen des 
Kuratoriums an Stelle des ausgeschiedenen Geh. Justizrats 
Hei l i ger  Oberlandesgerichtsrat Dr. Neukamp teil.

Das Kuratorium fiihrt die Geschafte innerhalb des 
Rahmens des fiir jedes Jahr aufzustellenden und von der 
Stadtverordneten- Versammlung zu genehmigenden Etats; 
ausserordentliche Aufwendungen unterliegen der Geneh- 
migung der Stadtverordneten-Versammlung.

Die unmittelbare Leitung der Hochschule liegt dem 
Studiendi rektor  unter Mitwirkung und Aufsicht des Ku
ratoriums ob.

Soweit das Kuratorium sich nicht die Entscheidung 
vorbehalt, vertritt der Studiendirektor die Handels-Hochschule 
nach aussen, verhandelt in ihrem Namen mit Behorden und 
Privatpersonen und fiihrt den Schriftwechsel. Der Studien
direktor hat die Beobachtung der fiir die Handels-Hochschule 
erlassenen Bestimmungen sowie den geregelten Fortgang 
des Unterrichts zu iiberwachen und ist fiir die ordnungs- 
massige Verwendung der fiir die Zwecke der Hochschule 
iiberwiesenen Mittel verantwortlich.

Der Studiendirektor ist der Dienstvorgesetzte der Be- 
amten der Handels-Hochschule und hat die Aufsicht iiber 
die laufende Kassenverwaltung zu fiihren.

Das Amt des Stu d i e n d i re kto rs bekleidet seit dem
1. Oktober 1904 der Ber i chterstat ter ;  zum Stellvertreter 
war in der Berichtszeit Professor Dr. Ge f f c k e n  ernannt.
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Das Kuratorium wahlt den Immatrikulat ions-Aus-  
s chuss ,  bestehend aus dem Studiendirektor, zwei Dozenten 
der Hochschule, einem Stadtverordneten und einem Mitgliede 
der Handelskammer; der Studiendirektor hat dessen Ent- 
scheidung iiber die Zulassung zur Immatrikulation in zweifel- 
haften Fallen einzuholen. Stets hat der Immatrikulations- 
Ausschuss die Entscheidung daruber, ob die Vorbildung von 
Auslandern fiir die Zulassung zur Immatrikulation ausreicht.

Der Immatrikulations-Ausschuss hat zugleich die Auf- 
gabe eines D i s z i p 1 i n a r-Au ss c h u s s es,  dessen Aufsicht 
die Studierenden unterworfen sind, wahrzunehmen.

Er besteht derzeit aus folgenden Mitgliedern: 
Studiendirektor Professor Dr. iur. et phil. E c k e r t ,  Vor-

sitzender,
Geheimer Kommerzienrat J. N. Hei demann,
Dr. G. von Mal l i nc kr odt ,
Professor Ri nke l ,
Professor Dr. S c hr ó e r .

Die Sekretariatsgeschafte werden durch Bureauvorsteher 
J. Hoitz, die Kassengeschafte durch Kassierer Th. Willig 
verwaltet. Ais Schreibhilfe sind Kopist G. Fassbender und 
Maschinenschreiberin F. Weichmuth tatig.

Der Bibliothek steht Direktor Dr. W. Morgenroth vor, 
der durch den Bibliotheksgehiilfen W. Feess und durch den 
Bibliotheksdiener H. Lehrmann in seiner Amtsfiihrung unter- 
stiitzt wird; ais Kopist ist R. Gercken beschaftigt.

Dr. Morgenroth verwaltet im Nebenamt das an der 
Handels-Hochschule eingerichtete Archiv fiir Volkswirtschaft 
und Handelstechnik. Ais wissenschaftiicher Assistent ist 
P. Jacobsohn D. H. H. C., sowie ais Kopist H. Schmickler 
beim Archiv tatig.

Ais 1. Pedeli amtiert F. Schmidt, ais 2. Pedeli K. Hehmke. 
Ais Mechaniker ist M. Graef, ais Laboratoriumsdiener 
F. Klein angestellt.

------- ---------------



III. Der Lehrkórper.

Die Zusammensetzung des Lehrkórpers hat prinzipielle 
Aenderungen nicht erfahren; er ist in seinen beiden Be- 
standteilen im Laufe des Berichtsjahres vergróssert, durch 
neue Lekrkrafte erweitert worden. Neben den Do z e nt e n  
im Haupt amt e ,  die regelmassig aus der Universitats- 
karriere hervorgehen und in erster Linie der neuen Anstalt 
den Hochschul-Charakter zu verleihen haben, iiben eine 
Reihe n e b e n a m 11 i c h e r Le hr k r a f t e ,  Dozenten der 
Nachbaruniversitat Bonn sowie Herren der Praxis, eine 
Lehrtatigkeit an der Handels-Hochschule aus.

Fiir im Haupt amt e  t a t i ge  D o z e n t e n  wurde ein 
neuer Lehrstuhl fiir Volkswirtschaftslehre errichtet und auf 
diesen der Privatdozent an der Universitat Bonn Dr. iur. et 
phil Ad o 1 f We b e r  berufen, welcher schon seit mehreren 
Semestern Vorlesungen an der Handels-Hochschule iiber- 
nommen hatte. Professor Weber hat seine hauptamtliche 
Lehrtatigkeit mit Beginn des Winter-Semesters aufgenommen. 
In gleichem Zeitpunkte ubernahm auch Professor Dr. H a s s e rt, 
der von der Kommission fiir die landeskundliche Erforschung 
der Schutzgebiete mit der Leitung einer wissenschaftlichen 
Expedition nach Kamerun und Neumecklenburg betraut und 
aus diesem Anlasse wahrend des Winter-Semesters 1907/08 
und des Sommer-Semesters 1908 beurlaubt war, wieder 
seine Lehrtatigkeit an der Hochschule. Sein Vertreter, der 
Privatdozent an der Universitat Berlin und Dozent an der 
Handels-Hochschule Berlin Dr. O. Sc hl i i t e r ,  schied mit 
Ende des Sommer-Semesters 1908 aus dem Verbande der 
Hochschule.



9

Der Professor der Handelstechnik S c h ma l e n b a c h  
erhielt zu Beginn des Winter-Semesters einen Ruf an die 
demnachst zu griindende Handels-Hochschule in Stockholm; 
Professor Schmalenbach hat diesen Ruf abgelehnt, um seine 
Lehrtatigkeit auch weiterhin der Cólner Hochschule zu 
widmen.

Im Laufe des Sommer-Semesters habilitierte sich 
Dr. B. Ku s k e  ais Privatdozent fur Wirtschaftsgeschichte; 
die óffentliche Antrittsvorlesung iiber „Die Cólner Handels- 
beziehungen im 15. Jahrhundert“ fand am 30. November 1908 
statt.

Der Lektor fur englische Sprache H. C a r p e n t e r  wurde, 
nachdem er an der Universitat Bonn zum Dr. phiI promoviert, 
gegen Ende des Berichtsjahres zum Dozenten fur englische 
Handelskorrespondenz ernannt.

Ais Lektor fur italienische Sprache wurde Dr. G. M. Lom- 
bardo,  der bereits im Winter-Semester 1907/08 mit Abhalten 
italienischer Sprachkurse betraut war, berufen.

An Stelle der mit Ende des Sommer-Semesters aus- 
geschiedenen Lektoren E. C o l s o n  und J. J. S t a b I e  wurde 
M. Bodi n ais Lektor fur franzósische Sprache, L. A. W i I - 
l oughby,  M. A. Lond. ais Lektor fur englische Sprache 
gewonnen.

Die im Haupt amt  wirkenden Lehrkrafte mit Ausnahme 
der Privatdozenten und Lektoren bilden das Ho c h s c h u l -  
KoII  egi  u m.

Zu Ende der Berichtszeit bestand das Hochschul- 
Kollegium aus folgenden

Professoren und Dozenten:
Dr. iur. et phil. Ec ke r t ,  Christian, Studiendirektor, Professor 

der Staatswissenschaften und a. o. Professor der Staats- 
wissenschaften an der Universitat Bonn,

Dr. iur. et phil. Ge f f c k e n ,  Heinrich, Professor des óffent- 
lichen Rechts,
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Dr. Hani s c h,  Hans, Professor der Handelstechnik, 
Harzmann,  Max, Dozent der Handelstechnik,
Dr. Ha s s e r t ,  Kurt, Professor der Geographie,
Dr. Lor e k ,  Etienne, Professor der franzóschen Sprache 

und Literatur,
Dr. iur. Mo l de nha u e r ,  Paul, Professor der Versicherungs- 

wissenschaft,
Dr. Re i t t e r ,  Hans, Professor der Chemie,
R i n k e 1, Richard, Professor der Maschinenlehre und Elektro

technik,
S c h m a l e n b a c h ,  Eugen, Professor der Handelstechnik, 
Dr. S c h r ó e r ,  Arnold, Professor der englischen Sprache 

und Literatur,
Dr. iur. et phil. We b e r ,  Adolf, Professor der Staats- 

wissenschaften,
Dr. iur. et phil. Wi edenf e l d,  Kurt, Professor der Staats- 

wissenschaften, Regierungsrat a. D.

Dem H oc h s c h u 1 - K o 11 egi u m gehóren ausser den 
genannten hauptamtlich tatigen Inhabern etatsmassiger Lehr- 
stuhle an von den Dozenten im Nebenamte: Professor 
Dr. Wi r mi n g h a u s  sowie Rechtsanwalt Dr. Fl echt hei m 
und Rechtsanwalt Justizrat Ga mme r s b a c h .  Die beiden 
letzteren wurden durch die juristischen Dozenten im Neben
amte gewahlt.

Es wirken ausser den erwahnten Professoren und 
Dozenten haupt amt l i ch ais

Privatdozenten:

Dr. C o e l l e n ,  Ludwig, Oberlehrer,
Dr. Ku s k e ,  Bruno,
Dr. W ii s t e n dórf e r , Hans;

L ek to re n :

Bodi n ,  Marcel, Lektor fur franzósische Sprache,
Le B o u r g e o i s ,  Fernand, Lektor fur franzósische Sprache, 
Dr. Ca r p e n t e r ,  Henry, Lektor fur englische Sprache,
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Dr. Lo mb a r d o, Giacomo Maria, Lektor fiir italienische
Sprache,

Wi l l oughby,  L. A., Lektor fiir englische Sprache.
Das H o c h sc h uI - Ko 11 egi u m hat die interessen des 

Unterrichts und der Dozenten wahrzunehmen. Es gehóren 
insbesondere zu seinen Befugnissen:

1. die Beratung der Studienplane,
2. die Stellung von Antragen iiber Beschaffung von 

Lehrmitteln,
3. die Stellung von Antragen zur Verbesserung des 

Lehrganges der Handels-Hochschule,
4. Vorschlage iiber die Zulassung von Privatdozenten,
5. Vorschlage iiber die Verteilung etwaiger Stipendien,
6. die Entscheidung iiber Antrage auf Stundung oder 

Erlass von Kollegiengeldern.
Das Hochschul-Kollegium wird durch Zuziehung der im 

betreffenden Semester im Nebenamt wirkenden und ihm 
bereits sonst nicht angehorenden Lehrkrafte erweitert, wenn 
Angelegenheiten, die ihre Stellung oder ihr Fach beriihren, 
zur Verhandlung stehen. Fiir diese Angelegenheiten haben 
dieselben Stimmrecht.

Den Vorsitz im Hochschul-Kollegium fiihrt der Studien- 
direktor, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter.

Der Vorsitzende beruft das Hochschul-Kollegium unter 
Mitteilung der von ihm festgesetzten Tagesordung nach 
seinem Ermessen oder auf Antrag eines Drittels der Mit- 
glieder zu einer Sitzung. Er ist verpflichtet, am Ende eines 
jeden Semesters eine Sitzung unter Zuziehung aller im 
Nebenamte wirkenden Lehrkrafte stattfinden zu lassen. In ihr 
sind die Stundenplane fiir das nachste Semester zu beraten.

Die Beschliisse des Hochschul-Kollegiums werden mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Kolle- 
giums gefasst. Zu einem giiltigen Beschluss gehórt die 
Anwesenheit von wenigstens der Halfte der im Hauptamte 
wirkenden Lehrkrafte. Bei Stimmengleichheit gibt der Vor- 
sitzende den Ausschlag.
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Soweit die Beschliisse es erfordern, erfolgt ihre Mit- 
teilung an das Kuratorium oder an staatliche oder stadtische 
Behórden durch den Studiendirektor.

Die Zahl der Herren, die n e b e n a mt l i c h  eine Lehr- 
tatigkeit an der Handels-Hochschuie uben, erfuhr in der 
Berichtszeit eine Reihe von Veranderungen. Mit Ende des 
Sommer-Semesters legte Rechtsanwalt Geheimer Justizrat 
He i l i ge r ,  der seit Eroffnung der Hochschule mit grossem 
Erfolge Vorlesungen und Uebungen auf dem Gebiete des 
Handels- und Wechselrechts gehalten hatte, sein Lehramt 
nieder. Oberlandesgerichtsrat Rei f f ,  der ebenfalls seit 
Eroffnung der Hochschule privatrechtliche Vorlesungen ins- 
besondere aus dem Gebiete des Zivilprozess- und Straf- 
rechts, des Konkurs-. und Anfechtungsrechts ubernommen 
hatte, wurde zum 1. Januar 1909 ais Reichsgerichtsrat nach 
Leipzig berufen und musste in diesem Zeitpunkte seine 
Lehrfatigkeit an der Hochschule aufgeben. Wahrend die 
Vorlesungen des Geheimrats Heiliger von den iibrigen 
privatrechtlichen Dozenten ubernommen wurden, wurde ais 
Nachfolger des Oberlandesgerichtsrats Reiff Oberlandes
gerichtsrat Dr. B e we r  gewonnen. Eine Reihe von Herren 
wurde zur Uebernahme neuer Yorlesungsgebiete herange- 
zogen.

Wahrend der beiden letzten Semester haben folgende 
Herren, Gelehrte und Manner der Praxis, nebenamtlich Vor- 
lesungen oder Uebungen an der Hochschule gehalten:

Dozenten im Nebenamte:
a) mit Ernennungsurkunde :

Dr. Fi scher ,  Hermann, Rechtsanwalt am Oberlandesgericht, 
Direktor der Internation. Bohrgesellschaft (Rechtslehre), 

Dr. F Ie c h t h e i m, Julius, Rechtsanwalt am Oberlandesgericht 
(Rechtslehre),

G a mme r s b a c h ,  Eduard, Justizrat, Rechtsanwalt am Ober
landesgericht (Rechtslehre),
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He i l i ge r ,  Artur, Geheimer Justizrat, Rechtsanwalt am 
Oberlandesgericht (Rechtslehre),

Dr. Neukamp,  E., Oberlandesgerichtsrat (Rechtslehre),
Rei f f ,  Franz, Oberlandesgerichtsrat, (Rechtslehre),
Dr. Wirminghaus,  Alex, Professor, Syndikus der Handels- 

kammer (Volkswirtschaftslehre);

b) ohne Ernennungs-Urkunde:

Dr. Bewer,  Rudolf, Oberlandesgerichtsrat (Rechtslehre),
Br uns ,  Peter Johs., Postrat (Post und Telegraphie),
Dr. Ci i pper s ,  Konrad, Handelsschuldirektor (Erziehungs- 

lehre),
Dr. E s s e r ,  Peter Hans Heinrich, Direktor des stadtischen 

botanischen Gartens (Botanik und Mikroskopie),

Dr. K o wa l e ws k i ,  Gerhard, a. o. Universitatsprofessor 
(Mathematik),

Dr, iur. et phil. Le i s t ,  Emil, vom A. Schaaffhausenschen 
Bankverein (Bank- und Bórsenwesen),

Lohmann,  Konrad, Rechnungsrat, Verkehrsinspektor der 
stadtischen Vorortbahnen (Eisenbahntarifpraktikum),

M a u r e 1, Amadeo, P. Merc. por la Escuela Sup. de Comercio 
de Barcelona (Spanische Sprache),

Dr. ing. R a h t g e n s ,  Hugo, Assistent des Provinzialkonser- 
vators der Rheinprovinz (Kunstgeschichte),

Dr. Re i n ,  Johannes, Geheimer Regierungsrat, o. Univer- 
sitatsprofessor (Warenkunde),

S c h i e r i t z ,  Ottomar, Oberlehrer an den Kónigl. vereinigten 
Maschinenbauschulen in Cóln (Textilindustrie),

Tri 11 ing,  Joh. Heinrich, Geheimer Regierungs- und 
Gewerberat (Technik des Arbeiterschutzes und Wobl- 
fahrtspflege),

Ue b e r s c h a e r ,  Rudolf, Regierungsrat (Zollwesen),
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Dr. Wygodzinski ,  W,, Privatdozent an der Universitat 
Bonn, Geschaftsfiihrer fur Volkswirtschaft an der Land- 
wirtschaftskammer fiir die Rheinprovinz (Genossen- 
schaftswesen).

Mit offentlichen Vorlesungen waren betraut:

Dr. Aschaf f enburg,  G., Professor fur Psychiatrie an der 
Akademie fiir praktische Medizin (Psychiatrie),

Dr. med B e r mb a c h ,  Paul, (Hygiene),
Dr. Be r mb a c h ,  Willibald, Professor, Oberlehrer (Elektro

chemie),
Dr. Cr e ut z ,  Max, Direktor des Kunstgewerbemuseums 

(Kunstgewerbe),
D a mm- E t i e n n e ,  Paul, D. H. H. C. (Handelstechnik),
Dr. iur. et phil. Dietzel ,  Heinrich, Geheimer Regierungsrat,

o. Universitaisprofessor (VolkswirtschaftsIeh re>,
Dr. Dyrof f ,  Adolf, o. Universitatsprofessor (Philosophie), 
Dr. Erdmann,  Benno, Geheimer Regierungsrat, o. Uni- 

versitatsprofessor (Philosophie),
Dr. F i s c h e r ,  Alb., Lektor an der Universitat Bonn (Stimin- 

bildung und Redekunst),
Dr. Foy, Willy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums 

(Vólkerkunde),
Hal mhuber ,  Gustav, Oberbaurat, Professor, Direktor der 

stadtischen Kunstgewerbe- und Fandwerkerschule 
(Kunstgewerbe),

Dr. Hansen,  Joseph, Professor, Direktor des Stadtarchivs 
(Geschichte),

Henat sch,  Robert, Regierungsrat (Steuerlehre),
Dr. Hermann,  Privatdozent an der Universitat Bonn 

(Geschichte),

J u t z i , Wilhelm, Redakteur der Kólnischen Zeitung (Zeitungs- 
wesen),
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Dr. Li tzmann,  Berthold, o. Universitatsprofessor deutsche 
Literaturgeschichte),

Dr. L o e s c h c k e ,  Georg, Geheimer Regierungsrat, o. Uni- 
versitatsprofessor (Archaologie),

Dr. phil. et rer. poi. Manns t aedt ,  Heinrich, Privatdozent 
an der Universitat Bonn (VoIkswirtschaftslehre),

Dr. Pol i s ,  P., Direktor des Meteorologischen Observa- 
toriums in Aachen (Meteorologie),

Dr. P o ppe l r e u t e r ,  Joseph, Direktor am Wallraf-Richartz- 
Museum (Kunstgeschichte),

Dr. S c h r o e d e r ,  Heinrich, Privatdozent an der Universitat 
Bonn (Botanik),

Dr. Sc hul t e ,  Alois, Geh. Regierungsrat, o. Universitats- 
professor (Geschichte),

Dr. S i mc howi t z ,  Sch., Dramaturg der Vereinigten Cólner 
Stadttheater (Modernes Theater),

Dr. T i s c he r ,  Gerhard, (Musikgeschichte),

Dr. Wie de mann,  K. A., a. o. Universitatsprofessor
(Agyptologie),

Dr. Wunder l i ch,  Ludwig, Direktor des Zoologischen 
Gartens, (Zoologie).

Sprachkurse leiteten:

Dr. J ungbl ut h ,  Richard, Oberlehrer (deutsche Sprache 
fur Auslander),

Br i c ht a ,  Franz, Ingenieur (spanische und portugiesische 
Sprache),

Gi e l e n ,  H. V., Kaiserlich Japanischer Konsul (japanische 
Sprache),

van Liere,  A. (hollandische Sprache),
Meierowi tsch,  Charlampi (russische Sprache).
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Unterrichts-Assistent:

R ad ersc h ei dt, Willy, D. H. H. C., Assistent des pada- 
gogisch-didaktischen Seminars.

Lehrer fiir Stenographie:

Do u v e r n ,  Jean, Rektor (System Gabelsberger),
W as ser ,  Wilhelm, Mittelschullehrer (System Stolze-Schrey, 

englische und franzósische Stenographie).



IV. Die Studierenden.

Im Besuche der Handels-Hochschule sind auch in der 
Berichtszeit weitere Fortschritte zu verzeichnen. Das stetige 
Anwachsen des Stammes der Hochschulbesucher, die 
steigende Zahl der i m ma t r i kul ie rt e n S t udi e r e nde n 
zeigt, dass die Cólner Institution nicht nur ais Fortbildungs- 
Akademie in Anspruch genommen wird, sondern vor allem 
ais wirkliche Hochschule, besucht von solchen, die, losgelóst 
von der Alltagsarbeit, sich eine akademische Durchbildung 
ordnungsgemass aneignen wollen.

Ais S t udi e r e nde  der Handels-Hochschule in Cóln 
kónnen i m m at r i k u I i e rt werden (vergl. §§ 9 und 10 der 
Studien-Ordnung):

a) Abiturienten der hóheren neunjahrigen deutschen 
Lehranstalten, der bayrischen Industrieschulen und 
solcher hóheren deutschen Handelsschulen, dereń 
oberste Klasse der Oberprima der genannten An- 
stalten entspricht;

b) Kaufleute (Industrielle, Bankbeamte, Versicherungs- 
beamte usw.), welche die Berechtigung zum einjahrig- 
freiwilligen Militardienst im Deutschen Reiche erworben 
und eine mindestens zweijahrige Lehrzeit beendet 
haben;
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c) Auslander, dereń Vorbildung der Immatrikulations- 
Ausschuss fur geniigend, d. h. der von Inlandern 
geforderten Bildung im wesentlichen entsprechend 
erachtet;

d) seminaristisch gebildete Lehrer, welche die zweite 
Priifung bestanden haben.

Durch Ministerialerlass vom 7. Februar 1907 ist die 
Zulassung von Damen zum Studium an der Handels-Hoch- 
schule genehmigt worden. Uber die Zulassung von Damen 
entscheidetder Immatrikulations-Ausschuss in jedem einzelnen 
Falle auf Grund der eingereichten Zeugnisse. Bedingung 
fur die Zulassung ist eine Vorbildung, die der von den 
mannlichen Studierenden geforderten gleichwertig erachtef 
wird.

Neben den immatrikulierten Studierenden werden 
Personen, welche die Bildungsmittel der Hochschule nur 
fiir kurze Zeit oder besondere Zwecke benutzen wollen, 
die aber ihrer persónlichen Verhaltnisse wegen von der 
Verpflichtung, sich immatrikulieren zu lassen, befreit zu 
werden wiinschen, ais Ho s pi t a nt e n  zu allen Vor- 
lesungen und Obungen zugelassen. Sie miissen regel- 
massig einen Bildungsgrad nachweisen, der mindestens der 
Absolvierung der Obersekunda einer neunjahrigen hoheren 
Lehranstalt entspricht und das siebzehnte Lebensjahr 
vollendet haben. Jungę Kaufleute diirfen ais Hospitanten 
zu einzelnen Vorlesungen nur dann zugelassen werden, 
wenn sie geniigend' nachweisen, dass sie an der vollen 
Teilnahme am Unterricht ais immatrikulierte Studierende 
verhindert sind

Endlich werden an Erwachsene — auch Damen — 
Hórerkarten fiir diejenigen regelmassig am Abend statt- 
findenden Vorlesungen, die ais óf fent l i che angekiindigt 
werden, ausgegeben.
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Ais Tei Inehmer  an den verwal tungsakademi schen 
Kurs  en werden Herren, die eine juristische oder staats- 
wissenschaftliche Bildung an Universitaten bereits genossen 
haben, zugelassen. Mittlere Verwaltungsbeamte, die einen 
Bildungsgrad nachweisen, der mindestens der Absolvierung 
der Obersekunda einer neunjahrigen hoheren Lehranstalt 
entspricht, kónnen fiir eine einzelne VorIesung, die das Ver- 
waltungsfach betrifft, in dem sie tatig sind (z. B. Zollwesen, 
Post und Telegraphie), ais Hospi tanten der verwal tungs-  
a k a d e mi s c h e n  Kursę  zugelassen werden

Es waren an der Hochschule eingeschrieben:

1907 1908

s.-s. W.-S. S - S . W.-S.

Immatrikul ierte Studierende 330 363 389 408

Hospitanten.................................... 57 37 36 59

Teilnehmer der verwaltungs- 

akademischen Kursę . . . 7 30 11 9

Hospitanten der verwaltungs- 

akademischen Kursę . . . 5 28 17 17

Mitglieder des englischen 

Seminars.................................... 12. 37 2*4 39

Mitglieder des franzósischen 

Seminars.................................... 27 53 27 46

H ó rer .............................................. 460 1189 577 1237

Gesamtzahl der Besucher . . . 898 1737 1081 1815

2*
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Ueber Vorbildurtg, Alter und Herkunft der i mma-  
t r i kul i er t e n  S t u di e r e n de n  geben die nachstehenden 
Tabellen Aufschluss:

I. Yorbildung der immatrikulierten Studierenden.

V o r b i l d u n g
1907

S.-S. i W.-S.

1908
S.-S. | W.-S.

I. Abiturienten hóherer Lehranstalten . 105 122 127 116

d a r u n t e r :

a) v o m  Oymnasien . . .  . . . 50 57 61 51

b) „ Realgymnasien............................ 13 15 17 16

c) „ O berrealschu len....................... 9 12 12 11

d) „ hóheren Handelsschulen u. dgl. 33 38 37 38

II. Kaufleute mit Einjahrig-Freiwilligen- 

Zeugnis und mehrjahriger praktischer

T a t i g k e i t .................. ................................ 184 196 208 225

d a r u n t e r :

a) mit einfacher L e h r z e i t ................... -135 147 148 160

b) mit Lehrzeit u. weiterer praktischer

T a t i g k e i t ............................ . . 49 49 60 65

III. Seminaristisch gebildete Lehrer . . 17 19 24 34

IV. Aus anderen Berufsarten.................. 21 2 2 22 20

d a r u n t e r :

mit akademischer Vorbildung . . . 12 12 10 2

V. D a m e n ........................................................ 3 4 8 13

d a r u n t e r :

a) mit kaufmannischer Vorbildung . 2 3 7 11
b) L eh rerinnen .......................................... i 1 1 2

Summa 1., II., III., IV., V. . . 330 363 389 408
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II. Alter der immatrikulierten Studierenden.

A l t e r 1907
S .-S . ' l  W.-S.

1£
S.-S.

08
W.-S.

Von den Studierenden hatten ein 
Alter

von 17 bis 18 Jahren 12 17 22 13
von 19 „ 31 44 35 45

20 „ 52 49 62 64
) ) 21 „ 49 55 60 61

22 „ 57 67 62 61
j ) 23 „ 43 43 47 46

24 „ 23 24 29 31
25 „ 10 13 21 21

26—30 „ 36 27 27 40
» iiber 30 „ 17 24 24 26

Summa . 330 363 389 408

III. Stand der Yater der Studierenden.
1907

S.-S. j W.-S.
li

S.-S,
308

W.-S.

1. Selbstandige Unternehmer . 168 175 194 189
a) im H a n d e l ......................... 88 98 111 105
b) im B a n k w e s e n ................. 8 5 3 4
c) in der Grossindustrie . . 62 62 6 6 65
d) in der Gastwirtschaft. . . 10 10 14 15

II. B e a m t e .................................. 105 120 130 145
a) hóhere Privatbeamte in 

Handel und Industrie . . . 40 59 61 69
b) Staats- u. Gemeindebeamte 65 61 69 76

III. Handwerksmeister................. 10 11 13 17

IV. Landw irte.............................. 14 20 17 21
V. Sonstige Berufstatige mit 

akademischer Bildung . . . 5 5 7 7
VI. R en tn e r .................................. 28 32 28 29

zusammen . 330 363 389 408
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IV. Herkunft der immatrikulierten Studierenden.

1907 1908

S.-S. W.-S. S.-S. W.-S.

1. Deutsches Reich insgesamt . 274 298 323 333
A. Aus Preussen . . . . . . 200 213 238 230

Brandenburg . . . . . . 7 6 5 6
Hannover .............................. 9 12 16 22
Hessen-Nassau ..................... 13 9 8 7
Ostpreussen.......................... 2 — 5 5
Potn m ern .............................. 2 — 5 3
R heinprovinz..................... 104 118 135 132

(davon aus C ó ln ) ................. (29) (32) (43) (39)

Sachsen .................................. 10 9 10 9
S c h le s ie n .............................. 5 5 7 7
Schleswig-Holstein . . . . 3 2 2 1
W estfalen.............................. 43 46 44 37
W estpreussen..................... 2 6 1 1

B. Preussen mit Wohnsitz im
A u sla n d e .............................. 1 5 3 5

C. Aus anderen deutschen
Bundesstaaten..................... 71 78 82 98
B a y e r n .................................. 13 19 18 25
Sachsen . .............................. 6 6 10 11
Wiirttemberg.......................... 13 12 1 0 1 0

Baden ...................................... 14 18 15 19
H e s s e n ..................................
Mecklenburg-Schwerin und

4 6 6 6

S t r e l i t z .............................. 1 i 2
Oldenburg .............................. 4 4 10 8
Sachsen-Altenburg . . . . — 1
Sachsen-Weimar................. 2 2 1 2
Anhalt...................................... 2 1 1 1
Reuss jiingere Linie . . . 1 2 1 1
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1907
S.-S. j W.-S.

19
S.-S.

08
W.-S.

Sachsen-Koburg................. 3 3 2 2
Braunschw eig..................... 1 1 2 4
B re m en .................................. 3 2 2 2
H am b u rg .............................. 4 2 2 3
L i ib e c k .................................. — — 1 1

D. Aus dem Reichslande Elsass- 
Lothringen . . ................. 2 2 3 9

II. Aus dem Auslande: . . . . 56 65 63 66
B e lg ie n ..............................• . 3 1 3 1
B u lgarien .............................. 3 3 1 2
C h i l e ...................................... — 1 2 —

C u b a ...................................... 1 1 1 —

England.................................. — 1 1 2
Finnland.................................. 3 — — 1
Frankreich.............................. 4 3 2 4
Holland.................................. 5 4 5 6
Italien...................................... 1 1 2 3
L u xem b u rg ..................... .... 1 2 2 1
Norwegen .............................. 1 — — —

Oesterreich-Ungarn . . . . 17 16 15 18
Rum anien.............................. — 1 1 1
R u s s la n d .............................. 7 12 12 13
Schweden .............................. 8 17 13 12
Schweiz.................................. 1 2 3 2

Gesamtzahl der Studierenden . 330 363 389 408



V. Der Unterricht.

Die schnelle Entwicklung der Colner Handels-Hochschule 
ist durch Ausgestaltung des Unterrichts wesentlich gefordert 
worden. Bei der Lehrgestaltung den Charakter einer „Hoch- 
schule“ auch unter Beriicksichtigung der Sonderaufgaben 
einer Handels-Akademie stets zu wahren, ist das eifrigste 
Bestreben ihres verantwortlićhen Leiters und ihrerProfessoren.

Eine schulmassige Aufteilung des Wissensstoffes, eine 
Zurechtstutzung der Lehrgebiete, wie sie fur den Klassen- 
unterricht der Mittelschulen unentbehrlich ist, wird streng 
vermieden. Den akademischen Dozenten ist unbedingte 
Le hr f r e i he  it, den Studierenden die Le r nf r e i  hei  t nach 
alter Hochschulweise gewahrleistet. Weniger die gedachtnis- 
massige Aneignung eines uberreichen, liickenlosen Wissens
stoffes, ais die Anleitung zu logischem, wissenschaftlichem 
Denken und Urteilen, die Anregung zu se l bs t t at i ger  
Ge i s t e s a  rbei t  wird in den Vorlesungen und Uebungen 
erstrebt. Der einzelne soli in den Jahren des Hochschul- 
studiums nicht nur die Fachkenntnisse mehren, sondern 
zugleich befahigt werden, uber die Mauern, welche die ein- 
fache Beherrschung der Geschaftsroutine fur jeden errichtet, 
wegzuschauen, er soli sich daran gewóhnen, die zukiinftigen 
Lebensaufgaben nicht vom Standpunkte beschrankten All- 
tagstreibens, sondern von idealerem, hoherem Standpunkte 
aus zu betrachten.

Trotz der notwendigen Riicksicht auf diese eigent- 
lichen Zwecke einer Hochschule diirfen die gewohnten 
VorIesungen der Universitaten nicht schematisch kopiert 
werden. Vor allem sind intimere Beziehungen zur Praxis 
zu wahren ais dorten móglich und notwendig ist.
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Die Dozenten der neuen Hochschule des zwanzigsten 
Jahrhunderts miissen ein Hauptaugenmerk richten auf pflicht- 
getreue Erfiillung dieses eigenartig gestalteten Lehramtes, 
auf Uebung ihres akademischen Berufs in Heranbildung 
zur praktischen Lebensarbeit.

In Erweiterung dieser Betatigung muss es freilich auch 
ihnen vergónnt sein, teilzunehmen an der rein theoretischen 
Gedankenarbeit, an jenem absichtlosen Suchen und Forschen 
nach Wahrheit, dereń Abbild die Wissenschaft ist, wie es 
dem innersten Wunsch jedes ernsten Gelehrten entspricht. 
Trotz der Selbstandigkeit der samtlichen Wissensgebiete 
sind die Vertreter der Einzelfacher sich stets bewusst ge- 
blieben, dass alle doch nur Teile eines Organismus sind, 
dessen Lebensfunktionen durch jedes wohlbedacht ihm neu- 
gefiigte Glied vervollstandigt werden. Bei aller Viel- 
gestaltigkeit des Lehrgebaudes, wie auch eine Handels- 
Hochschule es verlangt, sind die Dozenten stets vom 
Gedanken beherrscht gewesen, dass sie nahe verwandt sind, 
Briider, Kinder einer Mutter, der ungeteilten Wissenschaft.

D ie  Zahl  der V o r l e s u n g e n  und Uebungen wie 
die Summę der durch sie in Anspruch genommenen 
Wochenstunden sind wahrend der Berichtsperiode standig 
gewachsen.

Die Zahl der Vorlesungen und Uebungen sowie die 
Zahl der ihnen allwóchentlich gewidmeten Stunden betrug:
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XIII. Semester S.-S. 1907 .................. 99 190 26 31 125 221
XIV. „ W.-S. 1907/08 . . . . 103 195 37 42 140 237
XV. „ S.-S. 1908 .................. 101 208 29 37 130 245

XVI. „ W.-S. 1908/09 . . . . 113 219 39 45 152 264
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Auf die verschiedenen Gruppen von Vorlesungen und 
Uebungen verteilten sich diese Kursę und Wochenstunden 
wie folgt:

XIII. XIV. XV. XVI.

Semester Semester Semester Semester
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VolkswirtschaftsIehre . . . 16 26 20 28 18 26 16 26
R e c h t s l e h r e ............................
Versicherungs- u. Genossen-

16 32 21 36 16 33 18 30

schaftsw esen....................... 8 9 ft 10 7 9 10 13
Handelsgeogr. und Waren-

kunde ..................................... 12 19 9 16 10 18 9 17
Naturwissenschaften und

T e c h n i k ................................ 8 19 9 20 9 29 11 26
Sprachen..................................... 31 61 35 67 35 71 41 81
Handelstechnik.......................
Allgemeine Geisteswissen-

17 31 18 33 16 30 20 35

s c h a f t e n ................................. 11 14 13 16 12 18 17 21
Einfiihrung in das Studium 
Padagogisch - didaktisches

1 1 1 1 1 1 1 1

S e m i n a r ................................ 1 1 1 1 1 1 4 5
Stenograp hie ............................ 4 8 5 9 5 9 5 9

zusammen 125 221 1140 237 | 130 245 | 152 264

Den Studierenden steht die Wahl der Vorlesungen 
und Uebungen, an denen sie teilnehmen wollen, frei. Die 
Zulassung zu VorIesungen und Uebungen, dereń Verstandnis 
die Erledigung anderer, vorbereitender Unterichtsgegen- 
stande erfordert, kann von der vorherigen erfolgreichen 
Teilnahme an die sen abhangig gemacht werden.

Fiir diejenigen, die ihr Studium auf einen Zeitraum von 
4 Semestern verteilen kónnen, wie sie fur die Zulassung 
zur Diplompriifung durch die ministeriell genehmigte 
Priifungsordnung ais Mindestmass vorgeschrieben sind, ist 
ein S t u di e np rogra  m m aufgestellt, das eine Anleitung
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iiber sachgemasse Verteilung der Vorlesungen und Uebungen 
auf die einzelnen Semester enthalt. Ausserdem wird seit 
Beginn des Winter-Semesters 1906/07 in jedem Semester 
eine Vorlesung „Einfiihrung in das Studium an der Handels- 
Hochschule“ gehalten.

Fur die n i c ht óf f e nt l i c he n Vo r l e s u n g e n  und 
Uebungen, an denen nur i m m a trik u 1 ie rt e S t udi e r e nde  
und Ho s p i t a n t e n  teilnahmen, stellt die folgende Tabelle 
die Zahl en der B e s u c h e r  und der w ó c h en 11 i c h e n 
B e s u c h s s t u n d e n  in den v e r s c h i e d e n e n  Haupt -  
f a c h e m  zusammen:
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Volkswirtschaftslehre . . 90 4 1862 9 3 6 1796 1119 1732 90 6 1854
R e c h t s l e h r e ....................... 70 3 1567 7 7 3 1822 9 27 2 0 3 0 85 5 2 0 2 2
Versicherungs- und Ge- 

nossenschaftswesen . . 23 5 2 9 0 2 4 7 33 9 3 77 57 5 4 1 6 5 8 0
Handelsgeogr. und Waren- 

kunde ....................... 22 8 4 6 4 193 4 0 7 175 34 0 26 6 6 5 2
Naturwissenschaften und 

T e c h n i k ............................ 81 2 5 9 109 27 9 114 39 8 102 247
Sprachen ............................ 546 13 9 0 55 5 1381 6 37 1643 716 1769
Handelstechnik................... 1082 2 4 6 0 1315

[>I>CM 1034 2 0 8 3 1395 2 9 3 0
Allgemeine Geisteswissen- 

s c h a f t e n ............................ 26 26
Einfiihr. in das Studium . 23 23 4 6 46 70 70 63 63
Padagogisch- didaktisches 

S e m i n a r ............................ 12 12 11 11 25 25 51 67
Stenograp hie ....................... 27 54 28 54 34 63 27 51
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Fur die óf f e nt l i c he n Vorlesungen lasst sich der 
B e s u c h  im einzelnen nicht genau feststellen, da viele der 
gelósten Hórerkarten zum Besuche aller einzelnen Vor- 
lesungen berechtigen. Es wurden ausgegeben:

S.-S.
1907

W.-S.
1907/08

S.-S.
1908

W.-S.
1908/09

Hórerkarten fur alle óffentlichen 
V o r le s u n g e n ................................ 188 443 184 ' 442

Hórerkarten fur zwei und mehr 
V o r le s u n g e n ................................ 31 127 54 113

Hórerkarten fur eine einzelne 
ein- bis zweistiindige Vor- 
le su n g .......................  . . . . 241 619 339 682

Im ganzen . 460 1189 577 1237

Im einzelnen ist der Lehrplan in der Berichtszeit 
seiner Eigenart entsprechend weiter organisch ausgestaltet 
w ord en.

Die Vo l k s wi r t s c h a f t s l e h r e  nimmt im Lehrplan die 
erste Stelle ein. Die VorIesungen in diesem wichtigsten 
Hauptfache bezwecken, bei den Studierenden das Ver- 
standnis zu wecken fur das moderne Wirtschaftsleben, seine 
Organisation und seine Grundprobleme. Es soli ihm klar 
werden, welche Teilaufgabe ihm innerhalb des Volksganzen 
zufallt, welche Stellung zugleich dem ganzen Kaufmanns- 
und Fabrikantenstande neben den anderen Berufsarten 
gebiihrt. Er soli in die Lagę versetzt werden, nach seinem 
Abgang von der Hochschule die wirtschaftlichen Erscheinungen 
selber zu beobachten, aus ihren Ursachen zu erklaren, in 
ihrem Zusammenwirken ais Ganzes zu begreifen. Doch 
soli das voIkswirtschaftliche Erkennen und Wissen gemehrt 
werden, ohne den Wunsch nach baldiger praktischer Be- 
tatigung zu mindern.

Das Ziel des j u r i s t i s c h e n  Unterrichts ist ein doppeltes. 
Es gilt erstens, den Studierenden ein allgemeines Ver- 
standnis dafiir zu vermitteln, welche Bedeutung heute das
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Recht fiir das Wirtschaftsleben und die Kaufmannstatigkeit 
insbesondere besitzt. Zweitens sind die Studierenden mit 
den Rechtsbestimmungen vertraut zu machen, die im prak- 
tischen Leben tagtaglich angewendet ihnen entgegentreten. 
Gebiete der Rechtslehre, die fiir jeden Kaufmann unmitteibar 
das grosste Interesse haben, sind beispielsweise die Rechts- 
grundsatze iiber die wichtigsten Vertrage, die Rechte und 
Pflichten, die mit einem Wechsel verbunden sind, die 
mannigfachen Organisationsformen der modernen Handels- 
gesellschaften, insbesondere der Aktiengesellschaft und 
dergleichen mehr. Im Mittelpunkte des Rechtsunterrichts 
steht deshalb das besondere kaufmannische Recht, wie es 
vor allem im Handelsgesetzbuch und in der Wechselordnung 
kodifiziert ist.

Die Wichtigkeit ó f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e r  Kenntnisse 
auch fiir die immatrikulierten Studierenden darf nicht unter- 
schatzt werden. Das Verfassungs- und Verwaltungsleben 
des modernen konstitutionellen Staates verlangt in Gemeinde, 
Kcmmunakerband und Volksvertretung tatige Mitarbeit 
aller Volksk!assen, insbesondere aber der fiihrenden Kreise, 
in dereń Bereich dem kaufmannischen und industriellen 
Berufsstande eine je langer, desto massgebendere Rolle 
zufallen wird. Die volkswirtschaftliche Stellung Deutschlands 
ist abhangig von der weltpolitischen Konjunktur, die ihrer- 
seits ohne vólkerrechtliches Wissen nicht vollkommen 
verstanden werden kann. Staatsbiirgerlicher und vólker- 
rechtiicher Unterricht sind daher auch fur die Zwecke der 
Handels-Hochschule selbst von keineswegs untergeordneter 
Bedeutung. Immerhin ist bei der Fiille des Stoffs die 
Orientierung fiir die immatrikulierten Studierenden auf einen 
allgemeinen Ueberblick zu beschranken.

Wahrend die Volkswirtschaftslehre und Rechtslehre 
Gebiete sind, mit denen sich jeder Studierende der Handels- 
Hochschule wenigstens in den Grundziigen vertraut machen 
muss, hangt die Beschaftigung mit einigen andern Fachem 
zum grossen Teil davon ab, welche weiteren Piane der
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Studierende in seinem Berufe verfolgt. Gewiss ware es, 
zumal im gegenwartigen Stadium der wirtschaftlichen Ent- 
wicklung Deutschlands, erfreulich, wenn jeder Studierende 
griindliche Kentnisse sowohl in der Handelsgeographie 
und Warenkunde, wie in der Versicherungswissenschaft 
und Genossenschaftslehre ais auch in den Grundziigen 
der mechanischen und chemischen Technologie erwerben 
wiirde.

Mancher wird auch die ihm dazu an der Hochschule 
gebotene Gelegenheit benutzen, indem er sein Studium — 
wie es ahnlich ja gerade die strebsamsten Studierenden 
auch oft an den Universitaten tun — iiber das vorgeschriebene 
Mindestmass von 4 Semestern ausdehnt. Wer aber mit 
einem zweijahrigen Studium sich begntigt, ist genótigt, sich 
zu beschranken; die Art dieser Beschrankung hat sich in 
erster Linie nach den Zukunftsplanen der Studierenden zu 
richten. Denn der lnteressenkreis ist nicht ganz derselbe 
wenn ein Studierender dem Ein- und Ausfuhrgeschaft, der 
vielverzweigten Grossindustrie, dem Bank- oder Ver- 
sicherungsfach sich widmen will. Fur den Grossindustrielien 
hat es besonderen Wert, auf dem weiten und schwierigen 
Gebiet der mechanischen oder chemischen Technologie 
grundlegende Kentnisse sich zu verschaffen; der Importeur 
oder Exporteur muss einen klaren Ueberblick iiber die 
Waren- und Produktionsgebiete der Erde besitzen; der 
Bank- und Versicherungsbeamte bedarf einer griindlicheren 
juristischen Schulung ais der im Einfuhr- oder Ausfuhr
geschaft oder in der Grossindustrie Tatige, und je nachdem 
er mit dem eigentlichen Handel oder mit der Industrie 
hauptsachtlich zu tun hat,interessieren ihn Handelsgeographie 
oder Technologie mehr. Bei der ausserordentlichen Ent- 
wicklung des Genossenschaftswesens in den letzten Jahr- 
zehnten ist es von wachsender Bedeutung fur diese 
umfangreichen Verbande, kaufmannisch geschulte Leiter 
vorzubilden, die mit dem Wesen und den Organisations- 
formen der Genossenschaften naher vertraut sind.
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im DipIomexamen kónnen die Studierenden nach 
freier Wahl den Nachweis erbringen, mit welchem der ge- 
nannten Disziplinen sie sich eingehender beschaftigt haben. 
Es wird allerdings darauf hingewirkt, dass die Studierenden 
mit der Genossenschaftslehre ein zweites Wahifach verbinden. 
im ailgemeinen erscheint am geeignetsten die Verbindung 
mit dem Versicherungswesen; fur die lnteressenten der 
gewerblichen Genossenschaften empfiehlt sich eine Ver- 
bindung mit der chemischen oder mechanischen Technologie.

Das Ve r s i c h e r u n g s we s e n  greift uberail so tief in das 
kaufmannische Treiben, in Handel, Industrie und in das 
Rechtsleben ein, dass eine Handels-Hochschule ihm besondere 
Aufmerksamkeit schenken muss.

Die Vorlesungen auf diesem Gebiet, die nicht nur 
die juristische, sondern auch die ókonomisch-technische 
Seite des Versicherungswesens, einschliesslich der Grund- 
ziige der Versicherungsmathemathik behandeln, verfolgen 
einen doppelten Zweck.

Sie sollen einmal den jungen Kaufmann mit den Haupt- 
einrichtungen und den wichtigsten Rechtsgrundsatzen des 
Versicherungswesens vertraut machen, um die noch jetzt 
meist in Kaufmannskreisen herrschende Unkenntnis von 
dem Versicherungswesen zu beseitigen. Zweitens soil 
durch die Vorlesungen denjenigen, welche sich spater dem 
Versicherungswesen widmen wollen, eine griindliche wissen- 
schaftliche Vorbildung fiir den kunftigen Beruf gegeben 
werden. Diejenigen, welche in der Versicherungspraxis 
bereits tatig sind und ais Hospitanten den Yorlesungen 
beiwohnen, sollen Gelegenheit zur Vertiefung und Erweiterung 
ihrer Kenntnisse erhalten.

Die Aufnahme des Ge n o s s e n s c h a f t s w e s e n s  ais 
Wahifach rechtfertigt sich vor allem durch die steigende, 
praktische Bedeutung, die das Genossenschaftswesen auf fast 
allen Gebieten unseres Wirtschaftslebens erlangt hat und 
dereń Ausdehnung vorlaufig noch fast unbegrenzt erscheint. 
Ist es so auf der einen Seite fur den Kaufmann wichtig,
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diese einflussreichen wirtschaftlichen Gebilde naher kennen 
zu lernen, die ihm teils neue Aufgaben setzen, teils alte 
bestreiten, so bediirfen die Genossenschaften nicht weniger 
des Kaufmanns.

Die geograph ische n Vorlesungen bezwecken, ab- 
gesehen von einer Vertiefung des geographischen Wissens, 
die Studierenden mit den geographischen Grundvoraus- 
setzungen und Grundlagen des Staaten-, Volker- und 
Wirtschaftslebens und ihrem gegenseitigen Zusammenwirken 
vertraut zu machen. Demgemass sollen sie die Hauptgebiete 
der gesamten Erdkunde, nicht etwa bloss die Wirtschafts-, 
Handels- und Verkehrsgeographie im engeren Sinne, regel- 
massig behandeln, natiirlich mit Beriicksichtigung der 
besonderen Ziele der Handels-Hochschule. Bei dem iiber- 
reichen und vielgestaltigen Stoffe der Geographie ist es 
natiirlich ausgeschlossen, ihr Gesamtgebiet in der immerhin 
kurzeń Studienzeit von 4 bis 5 Semestern erschópfend zu 
behandeln. Denn zur allgemeinen Handels-  und Verkehrs-  
geographie — wirtschaftsgeographische Fragen kommen 
eingehend in der Warenkunde zur Behandlung — gesellt 
sich die Landerkunde der funf Erdteile und wichtigerer 
Landerraume (Deutschland, Mittelmeergebiet usw.). Dazu 
kommen ausgewahlte Kapitel der physischen Geographie, 
wie Gewasserkunde, besonders Meereskunde und Klimalehre.

Urn die zukiinftigen Handelslehrer mit den methodischen 
Fragen der Geographie bekannt zu machen, finden in regel- 
massiger Wiederkehr auch schulgeographische Vorlesungen 
statt.

Mit der Handelsgeographie in enger Verbindung steht 
die W arenkunde.  In den ihr gewidmeten Vor l esungen 
sollen die Studierenden an der Hand von Anschauungs- 
mitteln verschiedener Art mit den wichtigeren Rohprodukten 
und Halbfabrikaten fiir Handel und Industrie bekannt gemacht 
werden. Der Unterricht erstreckt sich sowohl auf die 
physikalischen und chemischen Eigenschaften der Waren, 
ais auch auf ihre Gewinnung und Yerwendung. Bei der
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Besprechung der Gewinnungsweise, zumal der Pflanzen- 
urid Tierstoffe, werden auch mancherlei andere Dinge, wie 
Klima, Bodenbeschaffenheit und Arbeitsverhaltnisse der 
Erzeugungslander beriihrt. Ebenso werden bei Waren aus 
dem Mineralreich die Formen des Vorkommens und der 
Umwandlungsprodukte, seien sie durch die Natur selbst 
oder durch Menschenhande entstanden, kurz erórtert.

Die n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n  Vor- 
lesungen an der Handels-Hochschule haben die Aufgabe, die 
Hórer, welche spater in das kaufmannische oder industrielle 
Leben eintreten wollen, mit den Grundlagen der heutigen 
Technik und ihren wesentlichsten Anwendungen bekannt zu 
machen. Dabei kann es sich nicht um die Uebermittelung 
zahlreicher Einzelkenntnisse handeln, die fur den Ingenieur 
ais den Erschaffer technischer Werke nótig sind, die aber 
fur den kaufmannischen Studierenden hóchstens einen Augen- 
blickswert haben. Vielmehr kommt es darauf an, den 
Studierenden das Verstandnis technischer Leistungen durch 
die Einfiihrung in die Grundgesetze und Grundanschauungen 
technischer Arbeit zu ermóglichen, soweit dieses fur den 
Laien zu erreichen ist.

Im Lehrplan der Handels-Hochsch ule nim mt die Handel s- 
technik eine Sonderstellung ein; sie ist ein den Handels- 
Hochschulen eigentiimliches Fach, da ihre wissenschaftliche 
Pflege diesen nahezu allein obliegt.

Die Handelstechnik erstrebt eine umfassende Darstellung 
der Geschaftspraxis. Sie will den Einzelinteressen des Kauf- 
manns und Industriellen dienen und muss im Gegensatz zur 
Volkswirtschaftslehre ais ein Teil der Privatwirtschaftslehre 
aufgefasst werden.

Die Handelstechnik setzt da ein, wo das moderne 
Bureau, das nach iiberkommener Methode Virtuosen fiir 
Einzelarbeiten ausbildet, versagt, indem sie die gesamten 
kaufmannischen Fertigkeiten zu iiberblicken, nach ihrem 
Wesen und ihrer Wirkung zu erkennen trachtet. Es soli 
ein umfassender Ueberblick iiber das Gesamtgebiet,

3
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verbunden mit sicherem Einblick in die Teildisziplinen, ver- 
mittelt werden. Wer so die Handelstechnik auf eine rationell 
begriindete Weise sich zu eigen gemacht, wird die erforder- 
liche Routine in der Praxis schnell gewinnen. Fur Herren, 
die die kaufmannische Lehrzeit bereits durchgemacht haben, 
wird tnanches den Charakter einer erwiinschten Wieder- 
holung von bereits praktisch Erlerntem tragen.

Bei diesem Fache ist auch im Berichtsjahre folgende 
organische Gliederung beibehalten worden:

a) Kaufmannische Betriebslehre mit Einschluss der Buch- 
fiihrung;

b) Verkehrstechnik.
Die Vorlesungen auf ersterem Gebiete sollen den 

Kaufmann in die Beherschung des Stoffes so einfiihren, 
dass er in die gesamten Betriebseinrichtungen, insbesondere 
das Rechnungswesen kaufmannischer Unternehmungen sich 
nicht nur leicht hineinfindet, sondern auch bestehende Ein- 
richtungen yeranderten Bediirfnissen anpassen und Neu- 
organisationen von Grund auf schaffen lernt. In der Buch- 
fuhrung wird besonderer Wert gelegt auf vólligeBeherrschung 
der Abschlusstechnik, da selbst langere Praxis vollkommene 
Bilanzsicherheit erfahrungsgemass nicht gewahrleistet.

Wahrend also diese Vorlesungen die Vorgange zum 
Gegenstande haben, die sich innerhalb einer Unternehmung 
abspielen, soli die Lehre von der Verkehrstechnik den Aus- 
tausch von Leistungen zwischen einer Wirtschaft und der 
anderen darstellen. Sie umfasst die Technik des Kapital- 
verkehrs, die Technik des Warenverkehrs und die Technik 
des Giiterverkehrs.

Ueber die samtlichen in den beiden letzten Semestern 
aus den v o rge s c h i 1 d e rt e n L e h r g e b i e t e n  gehaltenen 
V o r l e s u n g e n  gibt nachstehende Uebersicht Auskunft:

1. Volkswirtschaftslehre.
Einfiihrung in die Volkswirtschaftslehre, 3 Stunden :

Prof. Dr. E c k e r t .
Prof. Dr. Wi r mi n g h a u s .
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Verkehrsorganisation und Verkehrspolitik, 2 Stunden :
Prof. Dr. W i e d e n f e l d .

Entwicklung und Bedeutung des Post- und Telegraphenwesens, 1 Stunde :
Postrat B r u n s.

Handelspolitik, 2 Stunden: Pro?. Dr. W i r m i n g h a u s .
Aeussere und innere Handelspolitik, 2 Stunden :

Prof. Dr. E c k e r t .
Das deutsche Zollwesen, 2 Stunden :

Regierungsrat U e b e r s c h a e r .
Kolonialgeschichte und Kolonialpolitik der Neuzeit, 1 Stunde :

Prof. Dr. E c k e r t .
Der Kapitalmarkt. Eine Einfiihrung in das Bank- und Bórsenwesen, 

2 Stunden : Prof. Dr. W e b e r .
Banken und Bórsen, 2 Stunden:

Prof. Dr. W i e d e n f e l d .
Das Griindungs- und Emmissionsgeschaft der Banken, 1 Stunde:

Dr. L e i s t.
Die Organisation der volkswirtschaftlichen Produktion, 2 Stunden :

Prof. Dr. W i e d e n f e l d .
Die Landwirtschaft und ihr Betrieb im Zeitalter des Kapitalismus, 1 Stunde :

Dr. W y g o d z i n s k i .
Gewerbe-Organisation und Gewerbepolitik, 2 Stunden:

Prof. Dr. W i r m i n g h a u s .
Einfiihrung in die soziale Frage, 1 Stunde :

Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Di e t z e l .
Wege zum gewerblichen E'rieden, 1 Stunde:

Prof. Dr. W e b e r .
Die Organisation der Berufsinteressen im Deutschen Reich unter Beriick- 

sichtigung des Auslandes, 1 Stunde:
Prof. Dr. W i r m i n g h a u s .

Geschichte und Theorie der Wirtschaftskrisen, 1 Stunde :
Dr. M a n n s t a e d t .

Arbeiterschutzgesetzgebung und Wohlfahrtspflege, 1 Stunde:
Geh. Regierungs- und Gewerberat 

T r i 11 i n g.
Gesun dheitsschutz und Unfallverhiitung im Gewerbe, 1 Stunde:

Geh. Regierungs- und Gewerberat 
T r i 11 i n g.

Einfiihrung in die Finanzwissenschaft mit besonderer Beriicksichtigung 
der Reichsfinanzen, 2 Stunden :

Prof. Dr. E c k e r t .
Einfiihrung in die Wirtschaftsstatistik, 1 Stunde:

Prof. Dr. W i r m i n g h a u s .
Die Steuererklarung des Kaufmanns, 1 Stunde:

Regierungsrat H e n a t s c h.
3*
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2. Rechtslehre.

a) Vorlesungen aus dem burgerlichen Recht, insbesondere 
Handels- und Wechselrecht, sowie aus dem Prozessrecht.

Einfiihrung in das Rechtsstudium an der Handels-Hochschule, 1 Stunde
Privatdozent Dr. W i i s t e n d ó r f e r .

Biirgerliches Recht, I. Teil, ais Einfiihrung in das Handelsrecht, 4 Stunden
Rechtsanwalt Dr. H. F i s c h e r .  
Rechtsanwalt Dr. F l e c h t h e i m .  

Biirgerliches Recht, II. Teil, 2 Stunden:
Rechtsanwalt Dr. F l e c h t h e i m.  
Rechtsanwalt justizrat G a mme r s b a c h .

Handelsrecht, I. Teil, 3 Stunden:
Rechtsanwalt Dr. M. F i s c h e r .  
Oberlandesgerichtsrat Dr. N e u k a mp .

Handelsrecht, II. Teil, 3 Stunden:
Rechtsanwalt Geh. Justizrat H e i l i g e r .  
Oberlandesgerichtsrat Dr. N e u k a mp .

Wechselrecht, 1 Stunde:
Oberlandesgerichtsrat Dr, N e u k a mp .  

Wechsel- und Scheckrecht, 1 Stunde:
Oberlandesgerichtsrat R e i f f  u. 
Oberlandesgerichtsrat Dr. B e w e r.

Borsenrecht, 1 Stunde :
Oberlandesgerichtsrat Dr. N e u k a m p .  

Kapitalanlage und das Recht der Wertpapiere, 1 Stunde:
Dr. L e i s t.

See- und Binnenschiffahrtsrecht, 2 Stunden:
Rechtsanwalt justizrat G a m me r s b a c h .  
Privatdozent Dr. W i i s t e n d ó r f e r .

Die Rechtsgrundlagen des Verkehrswesen, 2 Stunden :
Privatdozent Dr. W i i s t e n d ó r f e r .

Zivilprozess, 3 Stunden:
Oberlandesgerichtsrat Re i f f .

Konkurs- und Anfechtungsrecht, 2 Stunden :
Oberlandesgerichtsrat R e i f f  u. 
Oberlandesgerichtsrat Dr. B e w e r.

Einfiihrung in Strafprozess und Strafrecht mit besonderer Beriicksichtigung 
der strafrechtlichen Bestimmungen des Konkursrechts und des ge- 
werblichen Rechtsschutzes, 1 Stunde:

Rechtsanwalt Justizrat G a m m e r s b a c h .
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b) Vorlesungen aus dem offentllchen Recht (Staats-, Verwaltungs- 
und Volkerrecht).

Grundziige des deutschen Staats- und Verwaltungsrechts, 3 Stunden:
Prof. Dr. G e f f c k e n .

Deutsches Kommunalrecht, 2 Stunden :
Prof. Dr. G e f f c k e n .

Deutsches Kolonialrecht, 1 Stunde:
Prof. Dr. G e f f c k e n .

Grundziige des Vólkerrechts ais Einleitung in die gegenwartigen Fragen 
der internationalen Politik, 2 Stunden:

Prof. Dr. G e f f c k e n .

Die Erziehung zum Staatsbiirger, 1 Stunde:
Prof. Dr. G e f f c k e n .

Geschichte des Polentums im preussischen Staate, 1 Stunde:
Prof. Dr. G e f f c k e n .

3. Yersicherungs- und Genossenschaftswesen.

Einfiihrung in das Versicherungswesen, 1—2 Stunden:
Prof. Dr. M o l d e n h a u e r .
Dr.  W y g o d z i n s k i .

Die rechtlichen Grundlagen des privaten Versicherungswesens, 2 Stunden:
Prof. Dr. M o l d e n h a u e r .

Die wichtigsten Versicherungszweige, 2 Stunden:
Prof. Dr. M o l d e n h a u e r .

Soziale Versicherung, 2 Stunden:
Prof. Dr. M o l d e n h a u e r .

Die Versicherung im Dienste des Kaufmanns, 1 Stunde:
Prof. Dr. M o l d e n h a u e r .

Einfiihrung in die Versicherungsmathematik, 2 Stunden:
Prof. Dr. K o w a l e w s k i .

Einfiihrung in das Genossenschaftswesen, 1 Stunde :
Dr. W y g o d z i n s k i .

Die rechtlichen Grundlagen des Genossenschaftswesens, 1 Stunde :
Prof. Dr. M o l d e n h a u e r .

Die wirtschaftlichen Grundlagen des Genossenschaftswesens, 1 Stunde:
Dr. W y g o d z i n s k i .
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4. Geographie,
Warenkunde, Naturwissenschaften und Technik.

a) Geographle und Warenkunde.

Geographie von Mitteleuropa mit besonderer Berucksichtigung des 
Rheingebietes, 2 Stunden: Dr. S c h l i i t e r .

Landeskunde und Wirtschaftsgeographie von Afrika, 3 Stunden:
Proł. Dr. H a s s e rt.

Die deutschen Schutzgebiete in Afrika, 1 Stunde:
Prof. Dr. H a s s e r t.

Ausgewahlte Abschnitte aus der Schulgeographie, 1 Stunde:
Prof. Dr. H a s s e rt.

Die Oberflachenformen des Festlandes und ihre Entstehung, 1 Stunde:
Dr. S  c h I u t e r.

Witterungskunde mit Berucksichtigung des deutschen und amerikanischen 
Wetterdienstes, 1 Stunde:

Direktor Dr. P o l i s .
Warenkunde der Pflanzenstoffe, 3 Stunden:

Geh. Regierungsrat Prof. Dr. R e i n .  
Ausgewahlte Kapitel aus der Biologie der hóheren Pflanzen, 2 Stunden:

Direktor Dr. E s s e r.
Textilindustrie, 1. Teil, 2 Stunden:

Oberlehrer S c h i e r i t z.
Textilindustrie, II. Teil, 2 Stunden:

Oberlehrer S c h i e r i t z.
Entstehung, Beurteilung und Kalkulation der Gewebe, 2 Stunden:

Oberlehrer S  c h i e r i t z.
Die wichtigsten Handelsartikel aus dem Tierreich, 1 Stunde:

Geh. Regierungsrat Prof. Dr. R e i n .  
Warenkunde der Mineralien, 3 Stunden:

Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Re i n .

b) Naturwissenschaften und Technik.
Chemie, I. Teil, 4 Stunden:

Prof. Dr. R e i t t e r .
Chemie, II. Teil, 2 Stunden:

Prof. Dr. R e i t t e r .
Chemie der Leichtmetalle und ihrer Salze, 1 Stunde:

Prof. Dr. R e i t t e r .
Ausgewahlte Kapitel aus der Chemie des Steinkohlenteers, 1 Stunde:

Prof. Dr. R e i t t e r .
Ausgewahlte Kapitel der chemischen Technologie, 1 Stunde:

Prof. Dr. R e i t t e r .
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Ausgewahlte Kapitel der Experimentalchemie, 1 Stunde:
Prof. Dr. R e i 11 e r.

Allgemeine Maschinenlehre, 2 Stunden:
.. Prof. R i n k e 1.

Eisenindustrie und Bergbau, 2 Stunden:
Prof. R i n k e 1.

Maschinenbau- und Metallwarenindustrie, 1 Stunde:
Prof. R i n k e 1.

Ausgewahlte Kapitel der Experimentalphysik, 2 Stunden:
Prof. R i n k e I.

Elektrische Hochspannungstechnik, 1 Stunde:
Prof. R i n k e I.

Elemente der mathematischen Oeographie, besonders Sonne, Erde und 
Mond, 1 Stunde: Prof. Dr, B e r m b a c h .

Augewandte Elektrochemie, 2 Stunden:
Prof. Dr. B e r m b a c h .

5. Handelstechnik.
a) Kaufmannische Betriebslelire mit Einschluss der Buchfiihrung.
Einfiihrung in die doppelte Buchfiihrung:
Kurs I fur Studierende, die noch nicht in der Praxis waren, 3 Stunden,
Kurs II fur Studierende, die schon in der Praxis waren, 2 Stunden:

Dozent H a r z m a n n  (zweimal).
Die kaufmannische Buchfiihrung und Abschlusstechnik, 3 Stunden:

Dozent H a r z m a n n .
Prof. S c h m a l e n b a c h .

Betriebseinrichtungen (insbes. Buchfiihrung und Rechnungswesen) der 
Unternehmungen im Warenhandel, 2 Stunden:

Dozent H a r z m a n n.
Betriebseinrichtungen (insbes. Buchfiihrung und Rechnungwesen) der 

Bankunternehmungen, 2 Stunden:
Dozent H a r z m a n n .

Kaufmannische Betriebstechnik der Fabriken, 3 Stunden:
Prof. S c h m a l e n b a c h .

Bilanzen der Aktiengesellschaften, 1 Stunde:
Dozent H a r z m a n n .

Theorie und Praxis der Buchfuhrungs- und Bi!anzrevision bei Banken* 
Industriegesellschaften und Genossenschaften, 1 Stunde:

Dozent H a r z m a n n .
Bilanzkritik, 1 Stunde: Prof. S c h m a l e n b a c h .
Das Bank- und Borsenwesen in der Praxis, 2 Stunden:

Dr. L e i s t.
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b) Verkehrstechnik.

K.ontokorrentverkehr, 2 Stunden:
Prof. Dr. H a n i s c h .

Technik des Scheck- und Wechselverkehrs, 8 Stunden:
Prof. S c h m a l e n b a c h .

Wechsel-, Scheck- und Ede!metallverkehr, 3 Stunden:
Prof. Dr. H a n i s c h .

Effektenkunde und Technik des Effektenverkehrs, 3 Stunden:
Prof. S c h m a l e n b a c h .

Amortisations- und Kursrechnungen, 2 Stunden:
Prof. Dr. H a n i s c h.

Technik des internationalen Zahlungsverkehrs, 1 Stunde :
Prof. S c h m a l e n b a c h .

Der Kurszettel, 1 Stunde: Prof. S c h m a l e n b a c h .
Technik des Warenverkehrs mit besonderer Beriicksichtigung der Welt- 

handelsartikel, 2 —3 Stunden:
Prof. Dr. H a n i s c h .
Dozent H a r z  ma nn.

Das praktische Exportgeschaft, 1 Stunde :
Dozent H a r z m a n n .

Technik des Giiterverkehrs, 1 — 2 Stunden:
Prof. Dr. H a n i s c h .
Dozent H a r z m a n n .

Entwicklung und Organisation des Personenverkehrsgewerbes, 1 Stunde :
D a m m - E t i e n n e .

Die Vor l esungen an der Handels-Hochschule finden 
ihre Erganzung in Uebungen und B esprechungen 
sowie in den Semi naren.

Volkswi r t schaf t l i che Uebungen waren bereits im 
dritten Semester seit dem Bestehen der Hochschule einge- 
richtet worden. Sie verfo!gen den Zweck, dem Studierenden 
die verstandnisvolle Aneignung des in den VorIesungen 
vorgetragenen Stoffs zu erleichtern und ihm die Fahigkeit 
zu vermitteln, sich gelaufig und klar iiber die behandelten 
volkswirtschaftIichen Fragen ąuszusprechen.

Ein weiteres Ziel steckt sich das eigentliche v o l k s -  
wi r t sc  h aftl i c h e S e mi n a r ,  das nach dem Muster der 
Universitaten eingerichtet ist. Dieses bietet Gelegenheit, 
fiir den Kaufmann und Industriellen wichtige Einzelfragen
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mit den Studierenden kr i t i s c h  in einer Ausfiihrlichkeit zu 
behandeln, wie sie innerhalb einer Vorlesung nicht móglich 
ist. In ihm halten die Studierenden selbst iiber aktuelle 
Fragen der Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik 
Vortrage oder Referate, die-ais Grundlage zu einer ein- 
gehenden kritischen Wurdigung der betreffenden Fragen 
dienen.

Uebungen im volkswirtschaftlichen Seminar leiteten im 
Berichtsjahre die Professoren Eckert, Weber und Wiedenfeld. 
Ausserdem hielt Professor Weber „Volkswirtschaftliche 
Uebungen fiir Anfanger", Professor Eckert ein „Exarmina- 
torium iiber ausgewahlte Fragen der VoIkswirtschaftspolitik“ 
ab. Professor Wirrninghaus veranstaltete im Sommer- 
Semester „Wirtschafts-statistische Uebungen", im Winter- 
Semester „Besprechungen wichtiger Fragen aus der all- 
gemeinen Volkswirtschaftslehre“. Unter Verkehrsinspektor 
Lohmann fanden „Praktische Uebungen zur Anleitung in 
der Handhabung der Eisenbahn-Gutertarife" statt.

Wahrend des Berichtsjahres sind im volkswirtschaft- 
lichen Seminar und den Uebungen folgende Themata in Vor- 
tragen und grósseren schriftlichen Studien behandelt worden

Der Scheck und seine wirtschaftliche Bedeutung.
Die Diskontopolitik der Reichsbank und die Zinshóhe.
Das Abrechnungswesen.
Kredit- und Bankwesen in Russisch-Polen.
Das Agrarwesen Bulgariens.
Die Agrarverhaltnisse in Rumanien.
Friedrich List ais Zollpolitiker und Vorkampfer des deutschen Eisenbahn- 

wesens.
Die Kohlen- und Eisenfrachten der Eisenbahnen zwischen Lothringen- 

Luxemburg und dem Ruhrrevier.
Die Eisenbahnen Vorderasiens.
Die gebauten und projektierten Kanale im rheinisch-westfalischen 

Industriegebiet und ihre wirtschaftliche Bedeutung.
Die ósterreichischen Wasserstrassen.
Die Orundlagen des deutschen Seeschiffbaues.
Die Bedeutung des Fremdenverkehrs in Deutschland.
Die Yerkehrsentwicklung im Kongostaat.
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Die neuzeitliche deutsche Auswanderung.
Die Móglichkeit des Abschlusses eines Deutsch-Niederlandischen Post- 

vereins unter Beriicksichtigung des Deutsch-Oesterreichischen Post- 
vertrages.

Die Entwicklung der deutschen Industrie an der Kiiste und dereń 
wirtschaftliche Bedeutung.

Cóln ais Standort der Grossindustrie.
Die lndustrieverhaltnisse Ungarns mit besonderer Beriicksichtigung der 

Entwicklungstendenzen der ungarischen Industrie.
Das rheinisch-westfalische Kohlensyndikat.
Die Kohlenversorgung des Elsass.
Grundlagen, Werdegang und Wirkungen des Siegerlauder Eisenstein- 

vereins.
Die Hochofentwicklung im Siegerland.
Die Entwicklung der Eisenindustrie im Saargebiet.
Die Entwicklung und Bedeutung der Saar-Eisenindustrie.
Die Entwicklung der belgischen Eisen- und Stahlindustrie bis zum Ende 

des 19. Jahrhunderts.
Die K.upferversorgung der Weltwirtschaft.
Die Entwicklung der Textilindustrie in der Bayrischen Pfalz.
Die Entwicklung der Textilindustrie in Russisch Polen und Ursachen und 

Folgen der letzten Krisis in dieser Branche.
Die galizische Naphtaindustrie.
Die Holzindustrie Schwedens.
Die Standard Oil Company, ihre Entstehung und wirtschaftliche Bedeutung.
Die Versorgung des Rheinlandes mit Nutzholz.
Korkholzproduktion und Korkholzbearbeitung.
Die Organisation des Kautschuckhandels.
Der spanische Eisenerzhandel in Deutschland.
Die Technik des ósterreichischen Baumwollhandels.
Die wirtschaftlichen Verhaltnisse in Siidamerika und die deutschen 

Interessen.
Schantungs wirtschaftliche Bedeutung.
Die deutsche Handelsstatistik.
Die Bedeutung der Baumwolle und die Móglichkeit des Anbaues in den 

deutschen Kolonien.
Die sozialen Einrichtungen der privaten industriellen Grossbetriebe im 

Saargebiet.
Die soziale und wirtschaftliche Bedeutung von Lungenheilstatten unter 

besonderer Beriicksichtigung der Louise Gueury-Stiftung.
Die staatliche Pensionsversicherung der Privatbeamten.
Die italienische Arbeitskraft in der Schweiz mit besonderer Beriicksich- 

tigung des Kantons St. Gallen.
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Die Entwicklung des Mittelstandes in Deutschland und die moderne 
Mittelstandsbewegung.

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Unterschiede der korporativen 
Handelsgesellschaften, Genossenschaft, Aktiengesellschaft und Ge- 
sellschafl m. b. H.

Die Bedeutung der Besteuerung des Luxus.
Die deutsche Getreidemullerei und die Frage der Miihlenumsatzsteuer.

Wie in der Volkswirtschaftslehre treten auch in der 
R e c h t s l e h r e ,  dem V e rs i c h e r u ngs  - und G e n o s s e n -  
s c h a f t s w e s e  n, der G e o g r a p h i e  und Wa r e n k u n d e  
zu den Vorlesungen erganzend Ubungen und Be-  
s p r e c h u n g e n  hinzu.

In den p ri va t rec h 11 i c h e n Ubungen soli das in den 
Vorlesungen Gehórte zu lebendigem Wissen verarbeitet, 
das juristische Denken und Urteilen geiibt werden In den 
Ubungen fur Anfanger wird hauptsachlich der in den friiheren 
Semestern gehórte Stoff noch einmal durchgesprochen, 
wahrend bei den Ubungen fur Vorgeschrittene das Ent- 
werfen von Vertragen geiibt wird und praktische Falle 
behandelt werden.

Die weniger auf Handels-Hochschulstudenten, ais auf 
jiingere Gerichts- und Verwaltungsbeamte berechneten 
Ubungen des s t a a t s r e c h t l i c h e n  S e mi n a r s  hielten 
sich, wie bisher, in bescheidenen ausseren Grenzen, gaben 
aber dafiir den Teiinehmern um so mehr Gelegenheit zu 
intensiver persónlicher Mitarbeit, in dereń Mittelpunkt Be- 
sprechungen iiber die Grundziige des Verfassungs-, Ver- 
waltungs- und V6lkerrechts standen.

Fur die Priifungen wurden nach Anleitung in den 
Ubungen einzelne juristische Themen auch systematisch 
bearbeitet, z. B . :

Der Spezifikationskauf.
Die Griindung der Aktien-Gesellschaft.
Anfechtung von Generalversammlungsbeschliissen einer Aktien-Gesellschaft. 
Aktie und Geschaftsanteil.
Die Verwertung des Vermógens einer Aktien-Gesellschaft durch Ver- 

ausserung des Vermogens im Ganzen (§§ 303— 306 H. G. B.).
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Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaften.
Anfechtung von Beschliissen der Gesellschafter einer Gesellschaft mit 

beschrankter Haftung.
Die Rechtsstellung des Erben des Mitgliedes einer oifenen Handels- 

gesellschaft.
Die rechtliche Stellung der Abzahlungsgeschafte.
Die Pflichten des Bankiers nach dem Bankdepotgesetz.
Ausarbeitungen praktischer Rechtsfalle.
Die geschichtliche Entwicklung des deutschen Staatsrechts.
Der Reichstag.
Die rechtliche Natur und die Organisation des deutschen Reichsheeres.

In den ve rs i ch er u ngs wiss  e n s c haf 11 i c h e n Exa- 
mi na t o r i e n ,  die sich an bereils abgeschlossene Vor- 
lesungen angliedern, wird eine ungezwungene Aussprache 
des behandelten Stoffes erstrebt, inden s e mi n a r i s t i s c h e n  
Ubunge n wichlige und aktuelle Fragen des Versicherungs- 
rechls und der Versicherungstechnik, zuweilen im Anschluss 
an den Vortrag eines der Teilnehmer, besprochen.

Aus dem Seminar unter Leitung Professor Dr. Molden- 
hauers gingen im Berichtsjahre folgende grosseren Studien 
hervor:

Die Folgen der Arbeitslosigkeit und ihre Bekampfung.
Die bisherige Regelung der Wifwen- und Waisenyersicherung in Deutschland. 
Die Grundlagen der Lebensversicherungsmathematik.
Die Reform des Hilfskassenwesens.
Die Versicherung indirekter Schaden und die des entgehenden Gewinnes 

in der Feuerversicherung.
Die Riickversicherung in Deutschland.
Technik der Arbeitsversicherung in England.
Historische Entwicklung der privafen Unfallversicherung insb. eine Be- 

trachtung des deutschen Unfallversicherungsverbandes.
Die Kreditversicherung.
Sturm- und Maschinenschaden-Versicherung.
Die Feueryersicherung der Getreidemiihlen.

Die Ubungen im G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n  wur- 
den teils praktisch gehalten (Einfiihrung in die Griindung, 
Leitung, Geschaftsfiihrung von Genossenschaften), zum Teil
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auch seminaristisch. An grosseren Arbeiten der Studierenden, 
die sich mit Eifer beteiligten, sind folgende zu erwahnen:
Der stadtische Realkredit und seine Befriedigung durch Gegenseitigkeits- 

instilute der stadtischen Hausbesitzer.
Die Molkereigenossenschaften und die Milchversorgung der Stadte.

Die g e o grap h i s c h e n Ue bunge n wollen durch 
Erórterung wichtigerer Einzelfragen die Vorlesungen ver- 
tiefen, erganzen und entlasten, sie wollen die Studierenden 
zu eingehenderer Beschaftigung mit der in Betracht kom- 
menden Literatur und zu selbstandigem wissenschaftlichen 
Arbeiten veranlassen und ihnen Gelegenheit geben, sich 
gelaufig ii ber das gewahlte Thema auszudriicken.

In der Wa r e n k u n d e  fanden neben den K o l l o q u i e n  
und Ubungen,  die sich an die Vorlesungen anschlossen, 
besondere mikroskopische Ubungen statt und zwar fur 
Anfanger zur Einfiihrung in die technische Mikroskopie, 
fur Fortgeschrittene Ubungen zur Untersuchung vegetabi- 
lischer I landelsprodukte.

Eine Reihe Vortrage, die fur die Ubungen in Geographie 
und Warenkunde ausgearbeitet waren, wurden von den 
Studierenden in erweiterter und vertiefter Form fur die 
Diplompriifung verwertet. Es sind ais solche zu nennen:

Die Eifel und ihre Bahnen.
Ein Beitrag zur Wirłschaftsgeographie Bulgariens.
Die heutigen Verkehrsverhaltnisse in Deutsch-Ostafrika.
Die Kiisten des stillen Ozeans und ihre wichtigsten Hafen.
Die Aufteilung der Stidsee und ihre wirtschaftliche Bedeutung.
Klima, Vegetalion und Kulturgewachse des Mittelmeergebietes.
Die Baumwollplantagen in den nordamerikanischen Siidstaaten.
Der Mansfelder Bergbau.
Die Minerallager im Herzogtum Krain und ihre Ausbeutung.
Das Erdól und seine Derivate in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung mit 

b. B. der Produktionsverhaltnisse Rumaniens.
Die Entwicklung der deutschen Schafzucht.

Der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e  Unter- 
richt findet seine Erganzung in La b or a t o r i ums i i b un g e n ,  
wie solche sowohl im phys i kal i sch- e l ekt rot echni schen
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wie auch im c he mi s c h e n  Institut eingerichtet sind. In 
diesen Ubungen ist den Studierenden Gelegenheit geboten, 
durch praktische Betatigung sich eingehender mit natur- 
wissenschaftlich-technischen Studien zu befassen, in stetem 
mundlichen Gedankenaustausch mit dem Fachprofessor 
sowohl iiber die jeweiligen Arbeiten ais auch tiber die 
Gegenstande der Vorlesungen das Verstandnis fur natur- 
wissenschaftliche und technische Fragen zu tórdern. Die 
technischen Facher werden ferner durch einen mehr 
seminarartigen Unterricht, entsprechend den Kolloquien der 
technischen Hochschule, besonders gepflegt.

Fur die Priifungen wurden im Berichtsjahre eine Reihe 
grósserer Abhandlungen angefertigt, die folgende Themata 
behandelten:

a) aus dem Gebiete der mechanischen Technologie:
Moderne Verkohlungsanlagen.
Die Entwicklung der Grossgasmaschinen insb. Hochofen- und Koksofen- 

maschinen.
Die Sicherheit des Dampfkesselbetriebes.
Die modernen Dampflokomotiven, ihre Leistungen und Wirtschaftlichkeit, 

u. b. B. des Heizdampfbetriebes.
Die Dampfturbinen.
Die elektrische Eisen- und Stahlgewinnung, technische Grundlagen und 

wirtschaftliche Voraussetzungen.
Uebungen iiber Messungen von Gleichstrommaschinen.
Untersuchung einer Drehstromanlage,
Ueber kalorimetrische Versuche.

b) aus dem Gebiete der chemischen Technologie:
Erdól, Erdwachs und Asphalt, ihr Vorkommen und ihre Bedeutung.

In der FI a n d e I s t e c h n i k schliessen sich ebenfalls 
den Vorlesungen B e s p r e c h u n g e n und Ubungen an.

Zunachst wird fur diejenigen Studierenden, die die 
kaufmannisch-rechnerischen Grundlagen der Handelstechnik 
nicht beherrschen, ein Ubungskurs „Einfiihrung in das kauf- 
mannische Rechnen" gegeben. In diesem Ubungskurse 
werden nur die Grundlagen der Disziplin dargestellt, wahrend
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alles, was sonst noch Gegenstand des kaufmannischen 
Rechnens ist, in denjenigen Vorlesungen behandelt wird, 
in die es nach seinem wirtschaftlichen Gehalte gehórt.

In dem S e mi n a r  fur Handelstechnik, zu dem nur Fort- 
geschrittene zugelassen sind, werden wichtige Einzelfragen 
mit den Studierenden kritisch in einer Ausfiihrlichkeit be
handelt, wie sie innerhalb einer Vorlesung nicht móglieh 
ist. Zugleich wird hier versucht, die Studierenden, die anstatt 
der Klausurarbeit eine Hausarbeit machen wollen, auf 
handelstechnische Themata hinzulenken.

In der Berichtszeit wurden von Studierenden folgende 
Themata wissenschaftlich behandelt:
Die Organisation und Technik des Postsparkassenwesens, des Postscheck- 

und Qiroverkehrs in Oesterreich. Der Postscheck- und Oiroverkehr 
in der Schweiz und in Deutschland- 

D er Geschaftsgang einer Grossmiihle.
Der wesentliche Charakter der Abschreibungen.
Organisation einer Vachelederfabrik.
Die Buchhaltung einer westdeutschen Aktienbank.
Das Seefrachtgeschaft.
Die Buchfiihrung eines Syndikates der Eisenindustrie.
Die Strohhut-lndustrie.
Einrichtung und Betrieb einer Kolonialwaren-Grosshandlung 
Organisation einer Lebensversicherungs-Gesellschaft.
Die gesamte Buchhaltung in einem Maschinenimportgeschaft.

Im Lehrplan der Handels-Hochschule spielt endlich der 
Unterricht in den n e u e r e n  S p r a c h e n  eine wichtige Rolle. 
Er hat sich ausserordentlich schnell entwickelt und erstreckte 
sich wahrend des Berichtsjahres bereits auf 9 Sprachen: 
En g l i s c h ,  F r a n z ó s i s c h ,  I t a l i eni sch,  S p a n i s c h ,  
Por t ugi e s i s c h ,  R u s s i s c h ,  Hol l and i sch,  die s ka n d i - 
na v i s c h e n  S p r a c h e n  (N o r weg i s c h - D a n i s c h) und 
J a pa ni s c h .  Ausserdem wurden d e u t s c h e  S p r a c h -  
kurse  fur Aus l ande r  abgehalten.

Fiir die beiden Hauptsprachen — Englisch und Fran
zósisch — wirken im Unterricht erfahrene einheimische 
Padagogen, die auf der Hóhe der modernen Sprachwissen-
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schaft und ihrer neuesten Lehrmethoden stehen, unterstiitzt 
durch jungę Auslander, Lektoren, die die zu erlernende 
Fremdsprache ais ihre Muttersprache sprechen. Bei steter 
enger Fiihlung mit den Bedtirfnissen und Wiinschen der 
Studierenden haben hier die Sprachkurse allmahlich eine 
feste Form angenommen, die bei móglichster Ausnutzung 
der Zeit und Ausschaltung alles irgendwie Entbehrlichen 
aut kiirzestem Wege zum gesteckten Ziele fiihren móchte.

Der Unterricht in der e n g l i s c h e n  Sprache unterstand 
Prot. Dr. S c h r ó e r ,  dem die Lektoren Dr. Ca r pe n t e r  
und S t a b l e ,  an Stelle des Letzteren vom Winter-Semester 
an Lektor Wi l l o u g h b y  assistierten. Er wurde in dem- 
selben Umfange wie in den friiheren Studienjahren fort- 
gefiihrt. Er gliedert sich regelmassig in 10 Stunden Sprach
kurse (Kurs 1—IV) und 3 Stunden, die Gelegenheit zum 
Hóren der von den englischen Lektoren gebrauchten Sprache 
bieten (Kurs V und die 2 englischen Vorlesungen der 
Lektoren).

In den beiden Semestern des Berichtsjahres fanden 
folgende englischen Sprachkurse statt:

Kurs I (fiir Anfanger). Einfiihrung in die englische Sprache. 2 Stunden. 
Kurs II (fiir solche Studierende, die im yorhergehenden Semester den 

ersten Kurs besucht haben oder sonst schon elementarische Vor- 
kenntnisse im Englischen besitzen). Allgemeiner Wiederholungskurs. 
3 Stunden.

Kurs III. Englische Briefe, Diktate und Recheniibungen. 3 Stunden. 
Kurs IV (Englisches Examinatorium fiir Vorgeschrittene). Uebersetzungs- 

und Gesprachsiibungen. 2 Stunden.
Kurs V. English Conversation and Reading of Comedies in Parts (mit 

verteilten Rollen). 1 Stunde.

Ausserdem hielt Professor Dr. S c h r ó e r  im Winter-Semester ein ein- 
stiindiges Kolleg: Anleitung zur Erlernung des englischen Wort- 
schatzes mit Hilfe der Wortbildungslehre und des Wórterbuches.

Die mehr oder weniger aus dem Rahmen des eigent- 
lichen Sprachunterrichts heraustretenden besonderen Kursę 
in e n g l i s c h e r  H an de I s ko rre s po nd e n z fanden auch 
in der Berichtszeit lebhaftes interesse, In zwei zweistiindigen
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Vorlesungen behandelte Lektor Dr. Ca r pe nt e r  in jedem 
Semester:
Practical exercises in English Commercial Correspondence with reading 

and filling in of commercial documents and formulares (Continuation 
of course III).

English Correspondence with explanation of English Banking and Stock 
Exchange questions and transactions (for adyanced studenfs).

Bei allen Kursen steht die Rticksicht auf die praktische 
Verwendbarkeit im Vordergrund, ohne dass, wo immer das 
Bediirfnis hervortritt, auf die Forderung des grammatischen 
und wissenschaftlichen Verstandnisses verzichtet wird. Der 
Ubungsstoff wird so ausgewahlt, dass er zugleich einen 
Einblick in das moderne Leben und Treiben eróffnet.

Der unleugbare Vorteil des Unterrichts der Lektoren 
in ihrer englischen Muttersprache, der die Studierenden rasch 
an das ungefahre Verstehen und praktische Nachahmen der 
Fremdsprache gewóhnt, muss daher in sorgfaltig geieiteten 
Ub e rse tzu ng s ii b u n ge n in die de ut s c he  Mu t t e r 
s pr a c he  seine notwendige Erganzung finden; es kann sich 
fur die Studierenden nicht allein darum handeln, die Fremd
sprache soweit praktisch sich anzueignen, dass sie sich 
gegebenenfalls in derselben unge f ahr  zu verstandigen 
wissen, sondern man muss von gebildeten Kaufleuten ver- 
langen, dass sie logisch scharf und unzweideutig den genauen 
Sinn eines volkswirtschaftlichen Artikels, eines Markt- oder 
Borsenberichts, eines politischen Leitartikels oder dergl. 
mehr — wenigstens mit Hilfe eines geeigneten Worter- 
buches — feststellen kónnen.

In den G e s p r a c h s u b u n g e n ,  bei denen die Studie
renden im wesentlichen nur ais Beobachter der schnell 
gesprochenen Rede der beiden Lektoren sowie des Leiters 
der Sprachkurse tatig sind, wird den Studierenden Gelegen- 
heit gegeben, die natiirliche, nicht in usum Delphini leichter 
verstandlich gemachte englische Umgangssprache an Aus- 
landern im Gesprache unter sich zu beobachten. Es ist 
die wichtigste Vorbereitung fur den Aufenthalt im Ausland,

4
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die fremde Rede in ihrer natiirlichen Gestalt im Gesprach 
der Auslander selbst verstehen zu lernen.

So hat der Unterricht im Englischen, der fur eine 
Handels-Hochschule wichtigsten Sprache, dereń sich im 
iiberseeischen Verkehr ausserhalb Alteuropas jedermann 
bedienen muss, eine durchweg befriedigende Ausgestaltung 
gefunden.

Hinter ihm steht nicht zuriick der Unterricht im Fr a n-  
z ó s i s c h e n ,  der Sprache unseres kulturell bedeutsamen 
Nachbarvolkes, dem gerade die Rheinlande, vor allem auch 
Cólns Bewohner, das lebhafteste Interesse entgegenbringen.

Der franzósische Unterricht wurde von Prof. Dr. Lorek,  
dem die Lektoren Le B o u r g e o i s  und Col s on  — vom 
Winter-Semester 1908/09 an Bodi n — beigegeben waren, 
geleitet. Er hat auch in dem verflossenen Berichtsjahr 
den Lehrgang innegehalten, der unter Anpassung an die 
gegebenen Verhaltnisse und auf Grund der im Laufe der 
Semester gemachten Erfahrungen sich bisher ais zweck- 
massig bewahrt hat.

Die im Berichtsjahre abgehaltenen franzósischen Sprach- 
kurse zeigten folgende Gliederung:
Kurs I. Anfangerkurs. 3 Stunden.
Kurs II. Allgemeiner Wiederholungskurs. 3 Stunden.
Kurs III (Fortsetzungskurs zu dem vorhergehenden, insbesondere auch 

fiir Abiturienten hóherer Lehranstalten bestimmt). Syntax, Synonymik, 
gemeinsame Lektiire, Hor- und Sprechiibungen, Einłuhrung in die 
Handelskorrespondenz. 3 Stunden.

Kurs IV. Correspondance commerciale (cours superieur); monnaie 
franęaise, banques et bourses. 3 Stunden.

Kurs V. Seminar zur Obung im miindlichen Gebrauch der Sprache. 
3 Stunden.

Die Gestaltung des Unterrichts erstrebt auch hier 
praktische Sprachbeherrschung, ohne die wissenschaftlichen 
Riicksichten hintanzusetzen.

Die Beteiligung an den verschiedenen Kursen ist im 
Englischen wie im Franzósischen bestandig in erfreulicher 
Zunahme begriffen. V o rt r a g ę  und R e z i t a t i o n e n  des
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E n g l i s c h e n  und F r a n z ó s i s c h e n  sind in der Form 
von óf fent l ichen Vor i esungen nichtnurdenStudierenden, 
sondern auch den weiteren Kreisen der Gebildeten der Stadt 
zugute gekommen. Sie erfreuten sich des lebhaftesten 
Besuches.

Im Dienst der p h i lol ogi s ch en Ausbi l dung stehen 
die neu s prachl i chen Semi nare  an der handels-Hoch- 
schule, die seit dem Winter-Semester 1903/04 fur Engliseh 
und seit Oktober 1904 auch fur Franzosisch eingerichtet 
sind.

Die neusprachlichenSeminare an derHandels-Hochschule 
in Cóln haben die Aufgabe, den wissenschaftlichen Bediirf- 
nissen der neusprachlichen Lehrer und Lehrerinnen an 
hóheren Schulen von Rheinland und Westfalen entgegen- 
zukommen, sowie ihnen Gelegenheit zu geben, im prak- 
tischen Gebrauche der lebenden Sprachen sich weiterzu- 
bilden und in Ubung zu bleiben.

Die Seminare suchen diese beiden Aufgaben zu erfiillen:
1. durch Fachbibliotheken, die den Mitgliedern auch 

wahrend der Ferien zu unbeschrankter Benutzung in 
den betreffenden Bibliothekzimmern zuganglich sind;

2. durch Vorlesungen, Besprechungen, Kursę und 
Rezitationen;

3. durch Auskunftserteilungen seitens der Direktoren 
und Lektoren.

Direktoren der Seminare sind die Professoren der eng- 
lischen und der franzósischen Sprache und Literatur an der 
Handels-Hochschule, Dr. S c h r ó e r  und Dr. Lorek.

Mitglied der Seminare kann jeder Lehrer oder jede 
Lehrerin der neueren Sprachen an hóheren Schulen werden. 
Ausnahmsweise kónnen die Seminardirektoren nach ihrem 
Ermessen die Aufnahme auch anderen ihnen bekannten 
Persónlichkeiten gewahren, die sich in wissenschaftlicher 
Weise mit dem Studium der neueren Sprachen und Litera- 
turen beschaftigen wollen und dazu befahigt sind.

4*
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Die Seminare fiir Lehrer und Lehrerinnen erfreuten 
sich eines sehr starken Besuchs. Die Zahl der in den 
Seminarbibliotheken vorhandenen Bandę erreicht schon fast 
das fiinfte Tausend.

Es fanden jeden Mittwoch und Samstag nachmittags 
und abends Vorlesungen und Ubungen, die sehr regei- 
massig besucht wurden, statt. Von solchen sind fur die 
Bęrichtsperiode zu nennen:

E n g l i s c h e s  S e m i n a r .
Prof. Dr. S c h  ró  e r:

Englische Phonetik, mit Aussprachiibungen. 1 Stunde.
Ubungen in der Behandlung der englischen Schullektiire. 1 Stunde. 
Englische Kulturgeschichte I. Teil: Geschichte und Kulturzustande Alt- 

englands. 1 Stunde.
Englische Literatur und Kultur im Mittelalter. 1 Stunde.

Prof. Dr. S c h r o e r  mit den Lektoren Dr. C a r p e n t e r  und 
S t a b I e :

English Conversation and Reading of Comedies in Parts. 1 Stunde. 
Prof. Dr. S c h r o e r  mit den Lektoren Dr C a r p e n t e r  und 
W i 11 o u g h b y :

English Conversation and Reading of Comedies in Parts. 1 Stunde.
Lektor Dr. C a r p e n t e r :

England and English Institutions. 1 Stunde.
Lektor S  t a b I e :

Passages from the English Classics. 1 Stunde.
Lektor W i 11 o u g h b y :

The Modern English Stage (Bernard Shaw, Oscar Wilde usw.) 1 Stunde. 

F r a n z ó s i s c h e s  S e m i n a r .
Prof. Dr. L o r e k :

Historische franzosische Lautlehre. 2 Stunden.
Der franzosische Roman des 17. und 18. Jahrhunderts. 1 Stunde.

Lektoren L e  B o u r g e o i s  und C o l s o n .
Ubersetzungsiibungen aus dem Deutschen ins Franzosische. 1 Stunde.

Lektoren L e  B o u r g e o i s  und B o d i n :
Ubersetzungsiibungen. 1 Stunde.

Lektor Le B o u r g e o i s :
La comedie franęaise au XIXe siecle. 1 Stunde.

Lektor C o l s o n :
Thśophile Oautier. 1 Stunde.

Lektor B o d i n :
L’influence franęaise en Allemagne au XVIIIe siecle. 1 Stunde.
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Nicht so hoch, wie im Englischen und Franzósischen, in 
denen die Studierenden gewisse Vorkenntnisse bereits be- 
sitzen, ist das Ziel gesteckt in den iibrigen an der Handels- 
Hochschule gelehrten Sprachen. In ihnen muss man sich meist 
mit einer griindlichen Aneignung der Elemente der Sprache 
und ihrer Handhabung in der Handelskorrespondenz be- 
gniigen.i

Auch hier gelingt es allerdings denen, die sich ein- 
gehender mit dem betreffenden Idiom beschaftigen, sich 
selbst innerhalb der verhaltnismassig kurzeń Studienzeit 
eine gewisse Sprachfertigkeit anzueignen und sich zugleich 
mit den Lebensgewohnheiten und der Eigenart der einzelnen 
Nationen ziemlich vertraut zu machen, wie es vor der Uber- 
siedelung in iiberseeische Gebiete und fur den internationalen 
Geschaftsverkehr wiinschenswert ist.

Durch Lektor Dr. Lomb a r do  wurden regelmassig 
die i ta I i en i s c h e n Sprachkurse, durch den Lehrer des 
R u s s i s c h e n  C. M e i e r o w i ts c h Kursę in dieser Sprache 
gegeben. Die h o l l a n d i s c h e n  Sprachkurse wurden durch 
einen g e bo r en e n  Niederlander A. van L i e r e  abgehalten. 
Mit der Erteilung des n o rwegi  s c h - d an i s c h e n Sprach- 
unterrichts war Prof. Dr. Lo r e k  betraut. Die de ut s c he n 
Sprachkurse (hauptsachlich fur Auslander) hatte Dr. J ung-  
bluth iibernommen. Der Unterricht in der s pa ni s c h e n  
sowie in der p o r t u g i e s i s c h e n  Sprache wurde durch 
F r. Br ich ta geleitet. Die spanischen Sprachkurse fanden 
im Winter-Semester 1908/09 eine Erweiterung durch Ab- 
halten von Konversationsubungen, die unter Leitung von 
A. Ma u rei ,  einem geborenen Spanier, stattfanden. Die 
j a p a n i s c h e n  Kursę wurden von dem Kaiserlich-Japa- 
nischen Konsul H. V. Gi e l en abgehalten.

Wird fiir die Diplompriifung auch nur eine Sprache 
verlangt, so wird doch erwartet, dass regelmassig das 
Studium auf zwei Sprachen ausgedehnt wird. Da die 
Studierenden oft erhebliche Vorkenntnisse mitbringen, ist 
das auch im knappen Rahmen von vier Semestern móglich.
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Nicht wenige der Kandidaten haben sich gelegentlich der 
Abschlussprufung iiber die erworbenen oder befestigten 
Kenntnisse im Spanischen, Hollandischen, Italienischen oder 
Russischen ausgewiesen.

In Erkenntnis der Doppelaufgabe der Cólner Hochschule 
sind von vornherein neben den sog. privaten Vorlesungen 
und Uebungen, die ausschliesslich fur die immatrikulierten 
Studierenden und Hospitanten bestimmt sind und neben 
den verwaltungsakademischen Kursen, die seit Oktober 1903 
fur Beamte eingerichtet wurden, zahlreiche ó f f e n t l i c he  
V o r l e s u n g e n ,  insbesondere aus dem Gebiete der Kunst, 
Literatur, Philosophie, Volkswirtschaftslehre usw. abgehalten 
worden. Sie bezwecken, dem Wunsche des Stifters gemass, 
allgemein anregend zu wirken, einen Mittelpunkt wissen 
schaftlichen Lebens und Strebens fur Cóln zu schaffen. 
Sie werden regelmassig in den Abendstunden abgehalten, 
um namentlich auch den in Praxis stehenden Kaufleuten, 
Beamten usw. Gelegenheit zum Besuche zu geben.

Es wurde in dem Berichtsjahr darauf geachtet, durch 
Aenderung der Themenfolge und Einfiigung neuer Wissens- 
gebiete das jeweilige Programm móglichst anregend auch 
fur die standigen Hórer zu gestalten. Eine Hórerkarte, die 
zum Besuch aller óffentlichen Vorlesungen im Semester 
berechtigt, kostet 10 M., eine Hórerkarte fur eine wóchent- 
lich einstiindige Vorlesung im Semester 3 M., wenn die 
Vorlesung zweistiindig ist, 5 M. Da die Hó r e r k a r t e n  
an alle Erwachsenen, auch Damen, ohne Priifung der Vor- 
bildung der Empfanger, zu dem genannten billigen Preise 
abgegeben werden, erfiillen die óffentl ichen Vor l esungen 
an der Handels-Hochschule zum guten Teil die Aufgaben, 
welche sich die in Universitatsstadten eingerichteten „Vol ks -  
h o c h sc h u 1 ku rs e “ setzen. Aus allen Kreisen der Be- 
vólkerung, besonders den oberen und mittleren Schichten 
des Biirgertums, setzen sich die Besucher der Cólner 
Vorlesungen zusammen. Nur der Kleinhandwerker- und 
Arbeiterstand ist verhaltnismassig schwach vertreten.
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Die offentlichen Vorlesungen aus allen Gebieten der 
Geisteswissenschaften erfiillen aber zugleich noch den andern 
Zweck, den immatrikulierten Studierenden allgemeine An- 
regung zu geben und den Horizont weiten zu helfen. Es 
wird gewiinscht und vorausgesetzt, dass die Studierenden 
sich nicht auf die erórterten Hauptfacher beschranken, die 
den besonderen Lehrplan einer Handels-Hochschule aus- 
machen, sondern dass sie die Studienzeit zugleich ver- 
wenden, um ihre allgemeine Bildung wissenschaftlich zu 
erweitern und zu vertiefen. Von den nicht staatswissen- 
schaftlich-juristischen Disziplinen sind namentlich Philosophie, 
Literatur-, Kultur-, Allgemeingeschichte ais Hilfswissen- 
schaften fur die eigentliche Handels-Hochschulbildung zu 
betrachten. Es wird dem Studierenden an der Handels- 
Hochschule so reiche Gelegenheit geboten, seine Allgemein- 
interessen zu pflegen, wie es nur an wenigen Universitaten 
der Fali ist.

Der B e s u c h  der samtlichen offentlichen Vorlesungen 
war ein recht erfreulicher und regelmassiger.

Im einzelnen betitelten sich die Vorlesungen wie folgt:
I. P h i l o s o p h i e  und P a d a g o g i k .

Einleitung in die Psychologie, 2 Stunden:
Prot, Dr. Dyr of f .

Aus der Psychologie des taglichen Lebens, 2 Stunden:
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. E r d ma n n .  

Entwicklung und Stand des Unterrichtswesens im Deutschen Reiche, 
2 Stunden: Direktor Dr. C i i p p e r s .

Die Entwicklung der geistigen Tatigkeit beim Kinde, 2 Stunden:
Direktor Dr. C i i p p e r s .

II. G e s c hi ch t e.

Deutschland im Zeitalter der Revolution (1789— 1848), 1 Stunde:
Prof. Dr. H a n s e n.

Geschichte der Zeit von 1848— 1870, 2 Stunden:
Geh. Regierungsrat Prof. Dr. S c h u l t e .  

Friedrich der Grosse, 1 Stunde.
Prof. Dr. H a n s e n.

Napoleon I., 2 Stunden:
Dr. H e r r m a n n .
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111. K u n s t g e  s ch i ch t  e.

Aesthetik der modernen deutschen Kunst, 1 Stunde:
Privatdozent Dr. C o e l l e n .

Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert, 1 Stunde :
Direktor Dr. P o p p e l r e u t e r .

Franzósische und englische Malerei des 19. Jahrhunderts, 1 Stunde:
Direktor Dr. P o p p e l r e u t e r .

Neuere Ausgrabungen und Entdeckungen in Oriechenland, 1 Stunde:
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. L o e s c h c k e .

Die mittelalterliche Kunst in den Rheinlanden, 1 Stunde:
Direktor Dr. C r e u t z .

Kritik moderner kiinstlerischer Handelswaren, 1 Stunde:
Oberbaurat Prof. H a l m h u b e r .

Richard Wagner-Analysen von Lohengrin, Ring und Parsival, 2 Stunden:
Dr. T i s c h e r.

Geschichte der Programm-Musik, 1 Stunde r
Dr. T i s c h e r.

IV. K u l t u r g e s c h i c h t e ,  i n s b e s o n d e r e  R e c h t s g e s c h i c h t e .

Die Anfange der bildenden Kunst, 1 Stunde:
Direktor Dr. F o y.

Oeffentliche Meinung und Volksbildung, 1 Stunde:
Prof. Dr. We b e r .

Die Erziehung zum Staatsbiirger, 1 Stunde:
Prof. Dr. G e f f c k e n .

Geschichte des Polentums im preussischen Staate, 1 Stunde:
Prof. Dr. G e f f c k e n .

Englische Kulturgeschichte 1. Teil: Geschichte und Kulturzustande Alt- 
englands, 1 Stunde :

Prof. Dr. S c h r ó e r .
Sitten und Gebrauche der alten Aegypter, 1 Stunde :

Prof. Dr. W i e d e m a n n .

V. V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e  und W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e ,
V e r s i c h e r u n g s w i s s e n s c h a f t .

Geschichte und Theorie der Wirtschaftskrisen, 1 Stunde:
Dr. M a n n s t a e d t .

Geschichtliche Entwicklung des Kapitalisinus, 1 Stunde:
Privatdozent Dr. K u s k e.

Die Landwirtschaft und ihr Betrieb im Zeitalter des Kapitalismus, 
1 Stunde :

Dr. W y g o d z i n s k i.
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Kolonialgeschichte und Kolonialpolitik der Neuzeit, 1 S t u n d e :
Prof. Dr. E c k e r t .

Einfiihrung in die soziale Frage, 1 Stunde:
Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Di e t  ze  I.

Die Organisation der Berufsinteressen im Deutschen Reiche, unter Mit- 
beriicksichtigung des Auslandes, 1 Stunde:

Prof. Dr. W i r m i n g h a u s .
Wege zum gewerblichen Frieden, 1 Stunde:

Prof. Dr. W e b e r .
Presse und Wirtschaftsleben, 1 Stunde:

Redakteur J u tz  i.
Das Griindungs- und Emissionsgeschaft der Banken, 1 Stunde.

Dr. L e i s t.
Die Steuererklarung des Kaufmannes, 1 Stunde :

Regierungsrat H e n a t s c h .
Die Versicherung im Dienste des Kaufmannes, 1 Stunde:

Prof. Dr. M o l d e n h a u e r .

VI. Re  c h t s  I e h r e.

Kapitalanlage und das Recht der Wertpapiere, 1 Stunde:
Dr. L e i s t.

Bórsenrecht, 1 Stunde : Oberlandesgerichtsrat Dr. N e u k a m p.
Einfiihrung in Strafprozess und Strafrecht mit besonderer Beriicksichtigung 

der strafrechtlichen Bestimmungen des Konkursrechts und des 
gewerblichen Rechtsschutzes, 1 Stunde:

Rechtsanwalt Justizrat G a mme r s b a c h .

VII. G e o g r a p h i e  und G e o l o g i e .

Die Oberflachenform des Festlandes und ihre Entstehung, 1 Stunde:
Dr. S c  h I ii t e r.

Die deutschen Schutzgebiete in Afrika, 1 Stunde :
Professor Dr. H a s s e r t .

Witterungskunde mit Beriicksichtigung des deutschen und amerikanischen 
Wetterdienstes, 1 Stunde:

Direktor Dr. P o l i s .

VIII. B o t a n i k  und Z o o l o g i e .

Die Kennzeichen des Lebens, 1 Stunde:
Dr. S c h r o e d e r .

Ausgewahlte Kapitel aus der Biologie der hóheren Pflanzen, 2 Stunden:
Direktor Dr. E s  s e r .

Systematische Ubersicht der Wirbeltiere mit besonderer Beriicksichtigung 
der Nutztiere, 1 Stunde :

Direktor Dr. W u n d e r 1 i c h.
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IX. H a n d e I s t e c h n i k.

Technik des internationalen Zahlungsverkehrs, 1 S t u  n de:
Prof. S c h m a l e n b a c h .

Der Kurszettel, 1 Stunde:
Prof. S c h m a l e n b a c h .

Entwicklung und Organisation des Personenverkehrsgewerbes, 1 Stunde:
D a m m - E t i e n n e .

X. L i t e r a t u r  und L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .

Ausgewahlte Kapitel aus der Geschichte des deutschen Romans, vom 
17. Jahrhundert bis auf die Gegenwart, unter Beriicksichtigung der 
fremden Literaturen, 2 Stunden:

Prof. Dr. L i t z ma n n .
Goethes Lyrik, 2 Stunden :

Dr. S i m c h o w i t z .
Englische Literatur und Kultur im Mittelalter, 1 Stunde:

Prof. Dr. S c h r 6 er.
Der franzósische Roman des 17. und 18. Jahrhunderts, 1 Stunde:

Prof. Dr. L o r e k .
Die Technik des Sprechens, 2 Stunden:

Dr. A. F i s c h e r .
Einfiihrung in die Dramaturgie, 1 Stunde:

Dr. S i m c h o w i t z .

XI. V o r I e s u n g e n  in f r e m d e n  S p r a c h e n .

England and English Institutions, 1 Stunde:
Lektor Dr. C a r p e n t e r .

Passage from the English Classics, 1 Stunde:
Lektor S  t a b I e.

The Modern English Stage (Bernard Shaw, Oskar Wilde usw.), 1 Stunde :
Lektor W i 11 o u g h b y.

La comedie franęaise au XIXe siecle, 1 Stunde:
Lektor L e  B o u r g e o i s .

Theophile Gautier, 1 Stunde:
Lektor C o I s o n.

L'influence franęaise en Allemagne au XVIIIe siecle, 1 Stunde:
Lektor B o d i n.

Storia dell’ opera italiano, 1 Stunde:
Lektor Dr. L o m b a r d  o.

Metastasio e Goldoni, 1 Stunde:
Lektor Dr. Lo mb a r d o .

La lengua espafiola. Importancia literaria y comercial, 1 Stunde:
Ma u r e I.
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XII. H e i I k u n d e.

Tropenhygiene, 1 Stunde.
Dr. med. B e r m b a c h .

Psychologie des Verbrechens und des Verbrechers, 1 Stunde:
Prof. Dr. A s c h a f i e n b u r g ,

XIII. T e c h n i  k.

Elektrische Hochspannungstechnik, 1 Stunde:
Prof. R i n k e I.

Elemente der mathematischen Geographie, besonders Sonne, Erde und 
Mond, 1 Stunde: Prof. Dr. B e r m b a c h .

Angewandte Elektrochemie, 2 Stunden:
Prof. Dr. B e r m b a c h .

Ausgewahlte Kapitel der chetnischen Technologie, 1 Stunde:
Prof. Dr. R e i 11 e r

Ausgewahlte Kapitel aus der Experimentalchemie, 1 Stunde:
Prof. Dr. R e i 11 e r.

Textilindustrie, 2 Stunden:
Oberlehrer S c h i e r i t z .

Entstehung, Beurteilung und Kalkulation der Gewebe, 2 Stunden:
Oberlehrer S c h i e r i t z .

Der p a d a g o g i s c h - d i d a k t i s c h e n  Aus b i l dung  
der angehenden Handelslehrer und Handelslehrerinnen dienen 
die Vorlesungen und Ubungen im padagogisch-didaktischen 
Seminar, die entsprechend der wachsenden Bedeutung 
des Handelsiehrerberufs im Berichtsjahre weiter ausgebaut 
wurden. Neben Direktor Dr. Ci i pper s ,  welcher die 
Ubungen des padagogisch-didaktischen Seminars, verbunden 
mit Hospitationen in den kaufmannischen Fortbildungsschulen, 
leitet, ist seit Beginn des Winter-Semesters ais Unterrichts- 
assistent W. R a d e r s c h e i d t  tatig, der in diesem Semester 
die Vorlesungen:
Einfiihrung in die allgemeine Unterrichtslehre und Schulkunde (insbesondere 

fiir kiinftige Handelslehrer aus dem Kaufmannsstande und Handels
lehrerinnen') in Verbindung mit Hospitationen, 1 Stunde;

Methodik des kaufmannischen Rechnens (insbesondere fiir kiinftige 
Handelslehrer aus dem Lehrerstande und Handelslehrerinnen) in 
Verbindung mit Hospitationen, 2 Stunden

iibernommen hatte. --------------



VI. Verbindung von Theorie und Praxis.
(Afrikafahrt der Handels-Hochschule.)

Die an der Cólner Handels-Hochschule stets gepflegte 
enge Verbindung von Theorie und Praxis halle von Anfang 
an darin ihren Ausdruck gefunden, dass neben den haupt- 
amtlichen Hochschuldozenten, den eigentlichen Tragern des 
Unterrichts, auch Herren zu einzelnen Vorlesungen gewonnen 
wurden, die ihre in langjahriger praktischer Berufstatigkeit 
gewonnenen Lebenserfahrungen dabei verwerten konnten.

Ausserdem werden aber auch die Vorlesungen und 
Ubungen regelmassig erganzt durch Ausfliige zur Be- 
s i c h t i g u n g  k a u f ma n n i s c h e r  und i n d u s t r i e l l e r  
Be t r i e b e .  Solche Besichtigungen entwickeln die Be- 
obachtungsgabe und die nicht minder wichtige Fahigkeit, 
Gehórtes sich zu veranschaulichen. Sie machen — wie es 
in ahnlicher Reichhaltigkeit noch nirgends geboten worden 
ist — mit grossen Musterbetrieben in fast allen Zweigen der 
heimischen Produkłion bekannt. Indem sie den Studierenden 
mit stolzer Bewunderung fur die grossartigen Leistungen 
deutscher Unternehmungslust und Schaffenskraft erfullen, 
spornen sie ihn selbst an, nach dem Masse seiner Krafte 
und Fahigkeiten den grossen Vorbildern nachzueifern, er
fullen sie ihn mit Idealen, stecken sie dem oft noch unklaren 
jugendlichen Streben neue praktische Ziele.

Soweit es sich um die Besichtigungen von Anlagen 
handelt, die bei dem Beschauer weniger Vorkenntnisse be- 
stimmter Art ais nur die allgemeine Vorbildung voraussetzen 
und sofern nicht Raumenge bei den Firmen eine Begrenzung 
der Zahl fordert, wird die Erlaubnis der Teilnahme fur alle
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immatrikuliertenStudierendenfreigegeben. ZumTeil schliessen 
sich aber die Besichtigungen eng an eine besondere wirt- 
schaftliche oder technische Vorlesung an, um das gerade 
Durchgesprochene durchAnschauung unmittelbarzu erganzen; 
dann finden sie nur fur dereń regelmassige Besucher statt.

Naturgemass hatten diese Ausfltige bei Cólns zentraler 
Lagę inmitten des gróssten und hóchstentwickelten deutschen 
Wirtschaftsgebietes zunachst ausschliesslich zu den grossen 
Musterbetrieben gefiihrt, wie sie die Rheinlande und Westfalen 
fiir fast alle Zweige der heimischen Produktion aufweisen.

Im Berichtsjahre wurden die untenstehenden nach der 
Besuchsfolge geordneten Anlagen und Unternehmungen 
besichtigt:

Głogowski & Co. (Schreibmaschinen und Bureaueinrichtungen) in Cóln.
Cementwerke und Spiegelglaswerke in Porz.
Zollanlagen des Cólner Hałens.
Kólnische Baumwollspinnerei und Weberei.
Rheinische Glashiitten-Aktien-Uesellschaft in Cbln-Ehrenfeid.
Dikopshof, Gutswirtschaft der Konigl. Landwirtschaftlichen Akademie 

in Bonn-Poppelsdorf.
Rautenstrauch-Joesf-Museum fiir Natur- und Vótkerkunde in Cóln.
Kaiserl. Fernsprech- und Telegraphenamt in Cóln.
Spinnerei Weisshaus in Cóln-Siilz.
Hafenanlagen der Stadt Coln.
Vereinigte Moselschiefergruben (Mosellaschacht) in Mayen.
Zucker-Raffinerie vom Rath & Bredt in Cóln.
Kólner Produkten-Bórse.
Krupp’sche Hermannshiitfe in Neuwied.
Blei- und Silberhiitle in Braubach.
Zoologische Sammlungen des Naturhistorischen Museums in Cóln.
Zuckerfabrik J .  J.  Langen Sóhne in Cóln.
Zuckerfabrik und Zucker-Raffinerie J. J.  Langen Sóhne in Elsdorf.
Drehmann & Peil, Textilfabrik in Diiren.
Spinnerei, Weberei und Appreturanstalt in Aachen.
Warenhaus Leonhard Tietz in Cóln.
Weinkellerei Heinrich Dahmen in Cóln.
Amts- und Landgericht (Teilnahme an einer Sitzung) in Cóln.
Kaufmannsgericht (Teilnahme an einer Sitzung) in Cóln.
Tuchfabrik und Spinnerei Schoeller in Diiren.
Phónix, A.-G. fiir Bergbau- und Hiittenbetrieb, in Duisburg-Ruhrort.



Auch an dieser Stelle sei den beteiiigten Behórden und 
Firmen der herzlichste Dank der Handels-Hochschule aus- 
gesprochen.

Dabei ist jedoch die Hochschule gemass ihrer stets 
aufsteigenden Entwicklung nicht stehen geblieben. Damit 
die Studierenden einer Handels-Hochschule den kiinftigen 
Berufsaufgaben vollauf gerecht werden kónnen, bediirfen 
sie nicht nur eines genaueren Einblicks in die Vor- 
bedingungen der heimischen Produktion und die Aus- 
gestaltung des binnenlandischen Handels; fast wichtiger 
noch ist, dass sie eine unmittelbare Anschauung ge- 
winnen von dem Getriebe der modernen Weltwirtschaft, 
der heutigen Organisation des internationalen Verkehrs 
und der iiberseeischen Warenverfrachtung. Fur solche 
Aufgaben musste ein Teil der Hochschulferien nutzbar 
gemacht werden.

Die zwischen den Semestern liegenden Fe r i e n  haben 
im Studienplane einer modernen Hochschule ihren besonderen 
Zweck. Sie sollen einmal der geistigen Durcharbeitung 
des Stoffes dienen, den der jungę Student rein rezeptiv in 
den Vorlesungen aufgenommen. Bei hóheren Semestern 
sollen sie zugleich Zeit bieten ftir Gestaltung eines frei- 
willig ubernommenen Themas nach Anleitung eines Dozenten, 
bei dessen Bearbeitung die Fahigkeit sich entwickelt, einen 
gróssern Ideenkreis durchzudenken, umfangreiche Materialien 
zu sichten, wesentliches von unwesentlichem zu scheiden 
und das Gefundene in knapper Darlegung zu veranschaulichen. 
Zum andern geben die Ferien die Móglichkeit, aus der 
Heimat nach dem Ausland zu ziehen, urn durch Beriihrung 
mit auslandischer Kultur und fremdartigen Menschen den 
Gesichtskreis zu weiten und das Urteil zu scharfen. Handelt 
es sich dabei um Aufsuchen einer bestimmten Statte, bestehen 
irgendwelche besondern sachlichen oder persónlichen Be- 
ziehungen zwischen dem Studenten und dem Orte, den er 
zum Reiseziel wahlt, so wird er auch in jungern Jahren 
besonderer Fiihrung meistens entraten kónnen. Andernfalls
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wird ein Reisen unter sachverstandiger Fiihrung die Ergeb- 
nisse solcher Fahrten ausserordentlich steigern, ja vielfach 
wird die Organisation einer grósseren Ferientour durch die 
Hochschule selber erst die Voraussetzung schaffen, unter 
der die Ausfahrt iiberhaupt móglich wird oder wirklichen 
Nutzen bringt.

Aus dieser Erkenntnis heraus wurde, nachdem eine in 
den Pfingstferien 1905 unternommene, acht Tage umfassende 
Exkursion nach deutschen Hafen, Bremen, Hamburg, Kieł, 
die besten Resultate erzielt hatte, auf Betreiben des Bericht- 
erstatters im Friihjahr 1906 die e r s t e  Ub e r s e e f a h r t  der 
Cólner Handels-Hochschuie unternommen, die nach den 
wi c ht i gs t en we s t e ur o  pai sch en K o n t i n en t a I h af en, 
Hamburg, Rotterdam, Lissabon, Tanger, Marseille und 
Genua fuhrte. Im Friihjahr 1907 fiihrte die auf Anregung 
und nach dem Piane des Berichterstatters unternommene 
zwe i t e  g r o s s e  S t u di e nf a hr t a n  den Randgebieten des 
óstlichen Mittelmeeres entlang zu den Haupthafen I t a l i ens ,  
G ri e c he nl ands  und der Ti i rkei  sowie im Zuge der 
deutschen Bahn in das Innere Kleinasiens, bis auf die Hoch- 
ebene Anatoliens.

Sehr viel verantwortungsvoller und weitgreifender war 
das Unternehmen, das mit Hilfe von Stiftungsmitteln aus dem 
Kreise der Hochschulgónner in den Herbstferien 1908 vom 
Unterzeichneten organisiert worden war. Die jiingste Studien- 
fahrt der Cólner Hochschule hatte sich das aqua t or i a l e  
Os t a f r i k a  ais Ziei gewahlt. Die Berechtigung einer 
K o 1 o n i a lf a h rt ist fiir den ohne weiteres erwiesen, der 
sich Deutschlands wirtschaftspolitischen Werdegang wahrend 
des letzten Menschenalters vergegenwartigt. Die Lebens- 
haltung unserer Gesamtbevólkerung, die Versorgung unserer 
Indusfrien mit unentbehrlichen Rohstoffen, die Beschaftigung 
der am Export interessierten Arbeitskrafte ist bedingt durch 
Ausgestaltung und Behauptung unserer auswartigen Handels- 
beziehungen. Ihre ungestorte Fortdauer ist heute nicht mehr 
so gesichert, wie in den riickliegenden Jahrzehnten, in
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denen die grósste Kolonial- und Flottenmacht der Erde im 
Bewusstsein wirtschaftlicherUeberlegenheit darauf verzichtete, 
territoriale und politische Machtmittel zugunsten der Wirt- 
schaftszwecke offen einzusetzen. Die modernen imperia- 
listischen Gedanken, die sich wieder der Nationen bemach- 
tigten, haben die Gesamtlage zu ungunsten Deutschlands 
verschoben, dessen koloniale und maritime Machtentfaltung 
hinter der rapiden Entwicklung seiner weltwirtschaftlichen 
Interessen zunachst zuriickgeblieben war. Nur eine Flotten
macht, die der Gegner fiirchtet, nur ein Herrschaftsgebiet, 
das die verschiedensten Produktionsbedingungen und weite 
Absatzmarkte vereinigt, werden es der deutschen Handels- 
politik in der Zukunft ermóglichen, uns auch auf fremdem 
Boden ertragliche Bedingungen fur einen friedlichen Wett- 
bewerb zu sichern. Die Notwendigkeit des Flottenbaus ist 
gerade in der jiingsten Zeit immer starker erfasst worden, ist 
gemeinsame Ueberzeugung weitester Kreise geworden. 
Der koloniale Territorialbesitz dagegen wird in seiner wirt- 
schaftlichen und politischen Bedeutung ais Absatzmarkt und 
Bezugsland, ais Riickhalt fur unsere weltumspan nenden 
Wirtschaftsinteressen vielfach noch verkannt.

So musste es ais bedeutsame Aufgabe gerade fur eine 
jungę Kaufmannshochschule erscheinen, zu versuchen, ob sie 
zu bescheidenem Teil das Verstandnis fur die gegenwartigen 
Aufgaben und Zukunftsprobleme, wie sie in iiberseeischen 
Gebieten uns gestellt sind, zu fordem vermóchte. In der 
Erkenntnis, dass die Kolonialfragen vor allem der auf- 
strebenden kaufmannischen Jugend verdeutlicht werden 
miissen, wurden schon seit 1906 vom Berichterstatter die 
ersten Vorbereitungen fur den Besuch einer unserer afrika- 
nischen Kolonien getroffen. Eine solche Kolonialfahrt bot 
zugleich den Vorteil, nachdrucklich das Augenmerk darauf 
lenken zu kónnen, wo deutscher Fleiss im Ausland bereits 
Erfolge errungen, und Ausschau zu halten, wo die Tatkraft 
unserer Kaufleute und Industriellen sich kunftig noch starker 
erproben kann. Neben Landem altester Kulturbliite, neben
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solchen, dereń Glanzperiode in vergangenen Jahrhunderten 
liegt oder die schon im 19. Sakulum bedeutungsvoll vor- 
drangten, ist die Beriihrung mit jenen Gegenden vor allem 
lehrreich,dieZukunftswerte einschliessen, bei denen heute erst 
die Keime kiinftiger Entwicklung zutage treten. Zu solchen 
gehórt zweifellos der afrikanische Kontinent, der grosse 
dunkle Erdteil, der nach langer Vernachlassigung und Ver- 
kennung wahrend des letzten Menschenalters in den Brenn- 
punkt der internationalen Landbestrebungen geriickt worden 
ist. Die Wahl fiel auf D e u t sch - O staf  r ika,  unsere 
grosste und verheissungsvollste Kolonie.

Schon der Anmarschweg, der ii ber Neapel durch den 
belebtesten Teil des Mittelmeeres, durch die grosste kiinst- 
liche Seestrasse, den Suezkanal, nach dem Indischen Ozean 
fiihrt, bot des Lehrreichen ungemein viel Zugleich konnte 
in Ostafrika neben der Kiistenfahrt und dem Besuch der 
Hafen, wenn auch nicht mit eigenen Verkehrswegen, so doch 
mit Hiilfe der englischen Bahn, ein Vorstoss nach den 
grossen Seen im Herzen Afrikas versucht werden. Die 
Benutzung der englischen Bahnlinie gab zugleich Anlass, 
der britischen Kolonialarbeit Aufmerksamkeit zu schenken 
und lehrreiche Vergleiche zwischen englischer Kolonisie- 
rungskunst und deutscher Kolonialarbeit zu ziehen.

War so das Ziel klar gesteckt, so sind fiir die Durch- 
fiihrung der Schwierigkeiten noch genug geblieben. Schon 
die Einzelvorbereitung einer Reise in Lander, fiir die weder 
ein „Baedeker“ noch sonst ein brauchbares Reisebuch 
existiert, fiir die bloss andere Zwecke verfolgende wissen- 
schaftliche und populare Abhandlungen gegeben sind, kampft 
mit vielen Hemmnissen und Unsicherheiten. Nur dank 
des Interesses, das das Reichskolonialamt der Fahrt ent- 
gegenbrachte, dank der Fórderung, die wir bei der 
Zentralverwaltung der Kolonie, vor allem dem Gouverneur 
Frhrn.  v. R e c h e n b e r g  und seinen Raten, aber auch 
bei allen lokalen Instanzen fanden, war es móglich, der 
Schwierigkeiten Herr zu werden; auch Konsul Dr. B r o d ę

5
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in Mombassa-Sansibar hat sich unserer freundlichst ange- 
nommen. Ganz besonders ist die Hochschule endlich Herm 
Dr. Kars t edt  verpflichtet, einem jungeren Kolonialbeamten, 
den Frhr. von Rechenberg ais landeskundigen Fuhrer dem 
Expeditionsleiter wahrend des Aufenthaltes in der Kolonie 
zugeteilt hatte.

Der Reiseweg wurde im einzelnen zum Teil durch 
die Notwendigkeit beeinflusst, den Gesamtpreis móglichst 
niedrig zu halten, damit solche Fahrt nicht zum Privi!eg der 
Reichen wiirde, sondern auch massiger Bemittelten, von 
denen einige noch durch Stipendien unterstiitzt wurden, die 
Teilnahme offen stand. Dank des Entgegenkommens, das 
ich bei direkten Verhandlungen mit den in Frage kommenden 
Transportgesellschaften, vor allem auch bei der Ostafrika- 
Linie, bei der deutschen wie der britischen Bahnverwaltung 
fand, haben sich die Unkosten der fastdrei Monate wahrenden 
Fahrt so sehr herabmindern lassen, dass diese grósste 
Europaer-Expedition, die bis heute nach dem Gebiet der 
innerafrikanischen Seen gefuhrt worden ist, zugleich die 
bei weitem billigste von allen wurde. Uebergrosse Land- 
marsche und das Uebernachten im Freien, welche das Mit- 
nehmen von Hunderten von Tragern erfordert hatten, wurden 
vermieden; die Nachte wurden auf dem Schiff, in Bahn- 
wagen oder in Stationen zugebracht, die, zum Teil unter 
Yerwendung der durch das Gouvernement leihweise iiber- 
lassenen Feldbetten, wenigstens ein primitives Lager ge- 
wahren konnten.

Ausser dem Berichterstatter ais Expeditionsleiter haben 
die Professoren Dr. Getfcken, Dr. Moldenhauer, Dr. Wieden- 
feld, ferner Stabsarzt Dr. Berger ais Expeditionsarzt und 
25 Studierende sich an der Fahrt beteiligt. Der Aufenthalt 
im aquatorialen Gebiet zerfiel chronologisch und verkehrs- 
geographisch in zwei Abschnitte. Der erste vermittelte die 
Bekanntschaft mit dem Britischen Ostafrikaprotektorate und 
Sud-Uganda, fiihrte entlang der englischen Bahn bis zum 
Yictoria-Nyanza und uber dessen nórdliche Halfte. Der
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zweite Teil gab einen Einblick in die deutsche Sphare, 
brachle uns in die Siidhalfte des Victoriasees, zu den Plan- 
tagen und Waldern Usambaras, den Haupthafen und dem 
Sitz der Zentralverwaltung unserer deutschen Kolonie und 
dem Gebiet an der Morogorobahn bis zum Fuss der Ulu- 
guruberge. Ein zweitagiger Besuch Sansibars mit seinen 
enggeschachtelten, reizvollen Stadtvierteln, mit den ausge- 
dehnten Nelkenschamben und prachtigen Palmenhainen bot 
eine Art Ausspannung zwischen den Wochen anstrengenden 
Studiums.

Urn die Besichtigungen im einzelnen vorzubereiten, 
sowie das Gesehene zu vertiefen und zu erganzen, war eine 
Reihe von Vortragen angesetzt, die samtliche begleitenden 
Professoren entsprechend ihren Lehrgebieten untereinander 
verteilt hatten. Die Vortrage fanden jeweils wahrend der 
Seefahrt statt; ais Hórsaai diente meistens das Oberdeck 
des Dampfers.

Am Abend des 2. August 1908 erfolgte vom Cólner Hauptbahnhofe 
die Ausreise, die iiber B a s e l ,  Ma i l a n d  und R o m nach N e a p e l  
fiihrte, das am 5. August erreicht wurde und wo der Reichspostdampfer 
,,Markgraf“ der Deutschen Ostafrika-Linie die Reisegesellschaft erwartete. 
Nachdem der 6. August noch der Besichtigung Neapels gewidmet worden 
war, lichtete das Schitf in der Nacht vom 6. zum 7. August die Anker, 
urn dem ersten Ziele, P o r t  S a i d ,  entgegenzusteuern, das am Morgen 
des 11. August erreicht und besichtigt wurde. Die Fahrt durch den 
S u e z - K a n a ł  brachte den Reise-Teilnehmern diese bedeutende Strasse 
des Welthandels naher. Von Ad en ,  das der Dampfer nach dem Passieren 
des R o t e n  M e e r e s  zu kurzem Aufenthalt anlief, erfolgte die Weiter- 
fahrt nach B r i t i s c h - O s t a f r i k a .  Am 24. August wurde K i l i n d i n i -  
M o m b a s s a ,  der Ausgangspunkt der Tour durch B r i t i s c h - O s t a f r i k a  
zum Besuch des Vi k t o r i  a - Nya nz a ,  erreicht.

Wer das Gebiet des britischen Protektorates und das deutsche 
Kolonialland in vergleichender Schau kennen lernt, wird unser Territorium 
nicht ais den wirtschaftlich geringwertigeren Teil erachten. Auch wenn 
man bedauert, dass die. Parole von Peters und Genossen: Ostafrika, 
deutsch vom Guardafui bis zu den Comoren, sich nicht verwirklichen 
liess, dass wir uns mit einem Teilstiick begniigen mussten, darł man sich 
freuen, dass gerade das Land zwischen Rovuma und Kilimandscharo uns 
zugefallen. Urn deswillen darf man aber auch riickhaltslos bewundern,

5*
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was die Briten auf ihrem Boden schon heute vorbildlich geleistet, was 
die englischen Kolonialen, diese sehnigen Manner mit den klaren, scharf- 
blickenden Blauaugen schon in der Gegenwart zuwege gebracht haben. 
Ihr praktischer Sinn hat sich unmittelbar nach dem Erwerb und der 
ersten Besetzung sofort den Verkehrsaufgaben zugewandt. Sie haben 
in der Ugandabahn die Vorbedingung fur die politische wie wirtschaftliche 
Beherrschung ihrer Landstriche geschaffen. Den Plan dieser grossen 
Uberlandbahn, die die 900 km. vom alten, portugiesisch-arabischen Hafen 
Mombassa bis nach Kissumu iiberwindet, die den Zugang zum grossen 
See, zu Uganda und dem Sudan vermittelt, hat der geniale William 
Mackinon mit eiserner Energie verfoehten, nachdem seine erste Idee des 
Baues einer Daressalam-Nyassabahn infolge der deutschen Okkupation 
sich iiberlebt hatte. Ist die Ugandabahn auch nicht ganz sparsam gebaut 
worden, gibt sie heute noch neben der Deckung der Betriebskosten nur 
eine sehr massige KapitaWerzinsung, so hat sie doch, abgesehen von 
ihrer grossen politischen Bedeutung die Voraussetzung fiir eine dichtere 
Besiedelung der weiten Gebirgslandschaften durch Verkleinerung des 
zwischen ihnen und der Kiiste liegenden Steppenraums geschaffen. Wenn 
man auch wiinschen muss, wir waren den Englandern in der Vergangen- 
heit mit solchem Werk zuvorgekommen, so diirfen wir doch in der 
Gegenwart nicht an den Bau einer parallel laufenden Konkurrcnzbahn 
denken; heute gilt es vielmehr, die yorhandene englische Bahn fiir 
unsern Teil des Seengebietes auszuniitzen und durch zweckmassige 
Organisation des Zwischen- wie Durchfuhrhandels dafiir zu sorgen, dass 
dessen Gewinn móglichst deutschen Firmen yerbleibe. Fiir das so 
gesparte Kapitał bleibt iiberreichliche Aniagemóglichkeit im deutschen 
Territorium yorhanden.

Die wichtigste der Bahnstationen ist Na i r o b i ,  wo unsere Gesell- 
scfcaft in zweitagigem Aufenthalte Eindrucke sammeln konnte. In amerika- 
nischer Schnelligkeit ist hier am Ubergange der Steppe zur Hochgebirgs- 
landschaft ahnlich wie am Goldrande Siidafrikas die Hauptstadt des 
Protektorates entstanden. Wo vor wenigen Jahren erst ein paar Hiitten 
und Zelte zusammengewiirfelt waren, findet sich heute ein weites, 
gepflegtes Strassennetz mit Wasserzufiihrung, mit zahlreichen Wellblech- 
hausern und einer Reihe beachtenswerter óffentlicher wie priyater Bauter. 
Es ist eine fast allzugrosse Stadtanlage entstanden, dereń Bauquadrate 
noch iiberstarke Liicken aufweisen, yielleicht noch lange auf dichtere 
Besiedelung warten miissen. Hier ist nicht nur der Sitz der Zentral- 
yerwaltung des Protektorats, die grossartige Zentralwerkstatte der Uganda
bahn, sondern im Agrikultur-Departement auch der Mittelpunkt jener 
weitgreifenden Propaganda, die mit unerschiitterlichem Optimismus 
Siedler herbeizulocken sucht und die These yerficht, dass die Verhaltnisse 
in Britisch-Ostafrika so giinstig wie in der Kapkolonie lagen. Hier zeigt
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sich genau das Ciegenspiel zum deutschen Verhalten, das neuerdings in 
Skepsis namentlich hinsichtlich der Kleinsiedlungen den Zuzug weisser 
Kolonisten durchaus nicht anregt, sondern sich abwartend yerhalt,

Am S e e  selbst konnten vier britische Platze besucht werden. Von 
K i s s u m u ,  oder wie die Englander in ihrer Vorliebe fur angelsachsische 
Wortbilder es umtaufen, P o r t  F l o r e n c e ,  liess sich nur wenig sehen, 
da die neuerdings aufgetretene Pest zur Vorsicht nótigte. Wir mussten 
uns begniigen, die noch sehr kulturfremden Kavirondoleute, die ihren 
Kórper mit Schmuck zu zieren suchen, aber auł jedwedes Kleidungs- 
stiick verzichten, an den Bahnstationen und in Karungu zu beobachten, 
wo das Schifł einen halben Tag zur Ladungsiibernahme anhielt. Dagegen 
wurden in E n t e b b e ,  der Hauptstadt Ugandas, deutlichere Eindrucke 
gewonnen. Auch hier am Ausfalltor fiir das durch altere Kultur und 
dichtere Besiedelung mit hoherstehenden Eingeborenen ausgezeichnete 
Gebiet in der Nordwestecke des Sees fallt das yorziigliche Strassennetz 
beim ersten Betreten des Bodens auł. Dank Herm B r a u n e s ,  des 
Chefs der Firma Hansing &  C o .  und deutschen Konsulatverwesers 
Fuhrung war es mdglich, einen guten Einblick in die Verhaltnisse der 
Siedelung zu gewinnen, aut der breiten Strasse nach Kampala in dem 
neuen Gouvernementsautomobil, das iiber 20 Personen trug, zu typischen 
Eingeborenenkulturen zu fahren, und damit noch einen Ausflug nach der 
Missionsstation Kissubi der weissen Viiter zu yerbinden. Die liebens- 
wiirdigen, franzósisch sprechenden Patres zeigten den Cólner Professoren 
und Studenten ihre yielseitigen Anlagen, vor allen Dingen die Kaffee- 
pflanzungen, und gaben iiber Behandlung der zu nachhaltiger Arbeit nicht 
leicht gewillten Eingeborenen gewiinschten Aufschluss. In Entebbe konnte 
man beobachten, dass die yielgeriihmte humane Eingeborenenpolitik der 
Englander auch nicht ohne Schattenseiten ist. Zwar ist sie im Grund- 
gedanken ungemein ideał, aber die den Fremdsprachen abholden Koloni- 
satoren bleiben den Eingeborenen, mit denen sie sich nicht in dereń 
Idiom yerstandigen kónnen, doch innerlich sehr fern und wissen so viel- 
fach nicht das richtige Gleichmass in der Behandlung zu finden. Auł 
deutschem Gebiet wird wohl gelegentlich harter zugefasst, aber selten 
zum Ungliick des Negers und nicht zum Schaden der seitherigen Ent- 
wicklung; ja man darł im allgemeinen wohl ohne Uebertreibung behaupten, 
dass der sprachkundige, das Suaheli beherrschende Deutsche die Einge
borenen im Allgemeinen besser zu nehmen yersteht, ais der englische 
Rivale.

Wer fiir landschaftliche Schónheit empfanglich ist, fiir den bedeutete 
der Tag in D j i n j a  (d. h. „die Steine“) den Hóhepunkt dieses Teiles der 
Fahrt. Wahrend in Entebbes Umgebung infolge der Schlafkrankheit viel 
abgeholzt werden musste, wahrend dort die Natur nicht mehr in unge- 
brochener Schónheit sich gibt, hat die kleine Siedelung von Djinja in
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der Nahe der Ripon-Falle am Nordrand des Nyanza gelegen, die Umgebung 
gliicklicherweise noch kaum beriihrt. Von seltsamer Schóne, die gehoben 
wird durch historische Erinnerungen, durch den Oedanken, dass Tausende 
von Jahren der Punkt gesucht wurde, von dem der heilige Nilstrom 
seinen Ausgang nimmt, ist der Erdfleck, an dem wir standen. In breiten 
Fallen ergiessen sich die Wassermassen aus dem See, urn dann nord- 
warts in grossen Wellenlinien sich durch Wald und Strauch zu winden 
und ganz in der Ferne allmahlich zu verschwinden. Nirgends Menschen, 
nur Vógei auf den zahlreichen Inseln, am Ufer auf sonnigem Gestein 
grosse Krokodile und etwas ferner Nilpferdfamilien, die im Wasser 
spielen. Wir lagerten an der Stelle, an der auch die deutsche Emin- 
Pascha-Expedition einstens gehalten, die kleine Truppe des Mannes, der 
zuerst durch das Gebiet der kriegerischen Gallas und gefiirchteten Massais 
der deutschen Flagge den Weg gebahnt. Ais abends die Sonne hinter 
den Felsen versank, in blau-rot-gelber Glut Erde und Hirhmel zusammen- 
schmolzen, bot sich dem Auge ein ganz unvergessliches Bild. Aber auch 
sonst zeigte sich des Malerischen ungemein viel. Ein Gewitterabend auf 
dem See, bei dem unaufhórlich Blitz auf Blitz hinter den machtigen 
Wolkenkulissen am Horizont niederging, und einzelne Partien der Uganda- 
bahn, die sich muhsam durch waldbestandenes Hochgebirge, entlang der 
Abhange des grossen afrikanischen Grabens den Weg sucht, der Ausblick 
auf den schón gerundeten, gletscherbedeckten Kilimandscharo, wie wir 
ihn gegen Sonnenuntergang an klarem Tage vom Zuge aus genossen, 
geben unverwischbare Erinnerungsbilder. Uberraschend ist der Wild- 
reichtum, der noch vorhanden. Wie am Nil sich dem Auge Tiere zeigten, 
die sonst nur in der Gefangenschaft von Weissen beobachtet werden 
konnen, so bot auch das grosse Schonrevier in der Steppe vor Nairobi 
wahrend der langen Bahnfahrt dem aufmerksamen Beobachter eine F'iille 
wechselnder Bilder. Giraffen und wilde Strausse, Biiffel und Rhinozeros, 
ganze Herden von Antilopenarten und Zebras waren in nachster Nahe 
der Bahnlinie zu sehen. Es ist ein gliicklicher Gedanke der englischen 
Verwaltung gewesen, gerade in dem sonst wirtschaftlich wenig nutz- 
bringenden, weil wasserarmen Steppenrevier an der Bahn eine grosse 
Schonung einzurichten, w o das Hochwild Afrikas, das wie so mancher 
Eingeborenenstamm dem tótenden Hauch des weissen Mannes bald 
erliegen wurde, ein grosses Reservat gefunden hat. Niichterner Rechen- 
geist hat hier ein romantisches Ergebnis gezeitigt.

Die S u d h a l f t e  des V i k t o r i a - N y a n z a ,  den Speke vor wenig 
mehr ais 50 Jahren entdeckt, den Stanley im Marz bis Mai 1875 ais 
Erster umfahren, dessen Grenzen dann Stuhlmann zu Beginn der 90er 
Jahre genauer ermittelt hat, ist uns Deutschen geblieben. Der erste 
Parallelgrad siidlicher Breite zerschneidet politisch den weitgedehnten 
Siisswassersee unter dem Aequator, der etwa die Flachę des Kónigreichs
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Bayern bedeckt, in zwei annahernd gleiche Teile. Innerhalb der deutschen 
Halfte war es uns bei der Rundfahrt mit dem englischen Dampfer „Clement 
Hill“ vergónnt, an drei Punkten starkę und doch sehr verschiedenartige 
Eindriicke zu gewinnen.

B u k o b a s  Umgebung liess uns einen Blick in Eingeborenenverhalt- 
nisse tun, die verhaltnismassig wenig durch unsere Kolonisation gewandelt 
sind, Hier beriihrten wir das Gebiet einer der drei Residenturen, in 
denen wir Deutsche uns noch mit der Oberherrschaft begniigen, ohne 
die heimischen Verhaltnisse innerpolitisch stark zu tangieren. Der weisse 
Zuzug wird, urn jede Beunruhigung zu vermeiden, ferngehalten. Die 
einzelnen Sultane sind noch die eigentlichen Herren von Land undLeuten; 
freilich wird ihre Souveranitat dadurch beengt, dass sie von der Residentur 
(hier Bukoba) aus, wo sie eine Art von Gesandtschaften unterhalten 
miissen, nach Móglichkeit unter Kontrolle genommen werden. Nach dem 
Grundsatze divide et impera, durch Ausspielen der eifersiichtigen kleinen 
Sultane untereinander ist es bisher gelungen, die deutsche Herrschaft 
aufrecht zu erhalten und ohne grosse Opfer mehr und mehr zu befestigen. 
Ein Besuch in Gera, dem Sitz Mutahangaruas, des Sultans von Kiziba, 
entrollte ein farbenprachtiges Bild von urwiichsiger Schonheit. Schon 
weit vor dem Dorf kam Mutahangarua uns mit seinen „Pagen“, den 
Sóhnen seiner „Grossen“, die in weissen Anziigen steckten, weissbaum- 
wollene Handschuhe und unmógliche Kravatten trugen, zur Begriissung 
entgegen. Unmittelbar vor dem Dorfe waren seine Leibtruppen inKakis 
mit rotem Fez aufgestellt, die Ruga-Ruga, die im Krieg den Deutschen 
ais Hulfsvolker dienen, vorsichtigerweise aber nur mit Vorderladern be- 
waffnet sind. Die ganze lange Dorfstrasse stand das Gefolge des Sultans, 
alle von ihm ausgestattet mit weissen Kanzus, langen, hemdartigen, der 
arabischen Kleidung nachgeahmten Gewandern. Das zum Willkommen 
in Hockerstellung gebotene Handeklatschen, die lauten Begriissungsrufe, 
das unaufhórliche Schlagen der grossen Trommeln durch die Sultans- 
kapelle, all der Larm und die wirbelnde Bewegung wirkte verwirrend, 
fast berauschend.

Nachdem wir uns an hellodernden Feuern vor dem durch den Sułtan 
fiir seine „kóniglichen Gastc“ erbauten Empfangshaus gewarmt und die 
vom tropischen Gewitter durchnassten Kleider getrocknet hatten, wurde 
dem Oberhauptling in seinem Wohngebaude ein offizieller Besuch gemacht. 
Das Haus des Oberhauptlings, das sich durch hier seltene Verwendung 
europaischer Kulturgiiter, z. B. Glasfenster, fournierte Tiiren usw. aus- 
zeichnete, aber mehr noch die aus polierten Bambusstocken errichteten 
Hiitten seiner Mutter und seiner fiinf Lieblingsfrauen, erregten unsere 
staunende Bewunderung. Auch die weiten Feldanlagen, bestanden mit 
Kaffeepflanzen und Kautschukbaumen, die des Sultans Leute fiir ihn be- 
stellen miissen, wurden gezeigt. Nach Tisch erreichte die schon mit
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unserer Ankunft einsetzende Ngoma, der Volkstanz, dem die Neger mit 
Leidenschaft huldigen, ihren Hóhepunkt. Worie sind zu schwach, urn 
von dem dróhnenden Larm der grossen Trommeln, der gewaltigen Leiden- 
schaftlichkeit der Tanze, dem Schwung und Rhythmus der Bewegungen, 
von der bei aller Wildheit namentlich in der Madchenngoma gezeigten 
Grazie der biegsamen Kórper eine Vorstellung zu geben. Man muss 
mit eigenen Augen dies urwiichsige, noch uiwerfalschte Bi Id afrikanischen 
Lebens sehen, das in vielen Ziigen an den Empfang erinnert, den Stanley 
vor einem Menschenalter in Mtesas benachbarter Hauptstadt getunden. 
Fast das ganze Volk hat uns dann iiber eine Stunde aut dem Heimweg 
begleitet, seiner wilden Kraft unbewusst, mit der es leicht die kleine 
Europaerschar hatte erdriicken kónnen.

Ganz anders war der Eindruck, den wir in Mu a n s a  gewannen, wo 
die seit lange mit der Kiiste in lebhafteren Beziehungen stehenden Ein- 
geborenen zeigen, was von ihrer Arbeit unter unmittelbarer Einwirkung 
europaischer Kultur namentlich beim Anschluss an neue, den Absatz 
sichernde Verkehrsmóglichkeiten zu erwarten ist. In ganz Ussukuma 
sind weite Strecken Landes unter Eingeborenenpflege sehr gut voran- 
gekommen; namentlich gedeiht die Reiskultur in Muansas Umgebung. Es 
war uns nicht nur vergónnt, einen fróhlichen Abend mit den Offizieren 
und Beamten im Kasino auf der Berglehne zu verbringen, dem lebhaften 
Markttreiben Muansas beizuwohnen und die nahere Umgebung des Orts 
zu besichtigen, sondern auch in einem Tagesausflug nach Kaiyenze unter 
Fiihrung des Regierungsrats G u n z e r t  die Bestellung der Felder durch 
die Eingeborenen und das Ausschalen des Reises fiir die arabischen und 
indischen Handler im einzelnen zu beobachten. Das Reisschalen geschieht 
meist durch die Frauen noch in ganz einfacher Weise durch Ausstampfen 
in primitiven Holzmórsern, wobei die Arbeitenden im Akkord 12— 18 Heller, 
d. h. hóchstens 16—24 Pfg. pro Tag verdienen Hier konnte man deut- 
licher noch ais sonst beobachten, dass die Mar von der Faulheit und 
Kindischkeit des Negers vor den tatsachlichen Verhaltnissen nicht stich- 
halt. Die Neger gleichen nur insofern den Kindern, ais ihr Vorstellungs- 
vermógen sehr viel naiver ist ais dasunsere und durchaus an der konkreten 
Umwelt haftet. Das geistige Abstrahieren ist [ihnen fast vóllig fremd. 
Sie sind durchaus nicht absolut trage, aber jede Albeit wird ihnen zur 
Ngoma, zur rhythmischen, meist von einfachem Sprechgesang begleiteten 
Bewegung. Dies „Tanzen“ kann man bei jederlei Arbeit, beim Lasten- 
schleppen, Rickschaziehen, ja  selbst beim Bedienen europaischer Maschinen 
immer und immer wieder beobachten.

Das dunkelste der drei Bilder am See gab S c h i r a t i .  Hier, in'dem 
grossen Schlafkrankenlager, zeigte sich der eigentliche Schrecken Afrikas, 
des verseuchten Kontinents. Die fiirchterliche, noch heute nicht ge- 
bandigte Schlafkrankheit ist mit dem wachsenden Verkehr der letzten
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Jahrzehnte am Kongo aufwarts bis an die grossen Seen verschleppt 
worden. Die Trypanosomen werden durch eine bestimmte Fliegenart 
(glossina palpalis) auf den Menschen iibertragen, und alle Versuche zu 
ihrer Ausrottung wie zur Heilung der Kranken haben bis jetzt nur 
problematische Resultate ergeben. Oanze Inseln des ViktoriaNyanza, 
wie die Ssesse-Eilande, sowie weite Strecken am Ufer sind fast entvólkert 
worden. Die deutsche und die englische Regierung suchen durch weit- 
greifende Massnahmen der Verheerung Einhalt zu lun und vor allem 
durch Konzenlrierung der Kranken in besonderen Lagern dem Verschleppen 
des Ansleckungsstoffes móglichst zu wehren. Die Kranken in Schirati 
waren meistens noch im leichteren Anfangsstadium, in dem sie medizinisch 
durch die geschwollenen Halsdriisen, dem Laienauge durch die fehlende, 
fur den Neger sonsl so charakteristische Munlerkeit, durch eine Schlaff- 
heit aller Bewegungen auffallen. Hier wurde uns eine der Hauptschwierig- 
keilen tropischer Kultivation, besonders der afrikanischen, deutlich. 
Alles gedeiht in dem sonnigen, feuchten Klima iippig. Aber nicht nur 
die Leben erhaltenden Elemente sind starker ais sonst, sondern auch 
die Krankheiłskeime wuchern arger ais in der gemassigten Zonę; vieles 
scheinbare Oedeihen von Menschen, Vieh und Pflanzen wird immer wieder 
in der anscheinend gliicklichen Entwicklung unterbrochen und durch 
irgendwelche, mil unerhórter Kraft wirkende Schadlinge bedrohl. Die 
fortschreitende Entseuchung Afrikas wird eines der erslen Kolonial- 
probleme der nachsten Zukunft bleiben.

Die Riickreise zur Kiiste erfolgte wieder iiber Port Florence mit der 
Uganda-Bahn. Ais wir in Monbassa vom britischen Boden schieden, halte 
sich bei uns der alte Satz bewahrheitet, dass gerade die aufmerksame 
Beobachłung des Mitbewerbers Nutzen stiftet, namentlich, wenn dieser 
bewahrte Erfahrungen mit praktischem, lebenbejahendem Kónnen so 
gliicklich verbindet, wie wir dies fast allenthalben gesehen.

In den am Meer gelegenen Randgebieten der d e u t s c h e n  K o l o n i e ,  
denen wir nach der Riickreise iiber Mombassa mit dem Regierungs- 
dampfer „Kaiser Wilhelm H.“ zustrebten, waren uns zwei Zielpunkte ge- 
geben. Wir wollten einmal den Nordhafen T a n g a  besuchen und damit 
einen Ausflug nach O s t u s a m b a r a  verbinden und dann in der Haupt- 
stadt der Kolonie D a r e s s a l a m  verweilen, von der aus die Landreise 
nach M o r o g o r o ,  dem derzeitigen Endpunkt der Zentralbahn, angetreten 
werden sollte.

U s a m b a r a s  Gebirgslandschaiten gehóren zu den Teilen unseres 
Gebietes, die fur die Plantagenwirtschaft am meisten in Anspruch ge- 
nommen sind. Schon in T a n g a s  unmittelbarer Umgebung sind grosse 
Anlagen mit Kautschuk und den in den letzten Jahren viel gepflanzten 
Sisal-Agaven bestanden, von denen wir die in Kiomoni-Amboni gelegenen 
Pflanzungen gleich am Tage der Ankunft eingehend besichtigt haben.
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Die Agaven-Pflanzung ist ihrer Natur nach grosskapitalistisch, weil zu den 
einzelnen Plantagen bedeutendere maschinelie Entłaserungsanlagen er- 
forderlich sind. Die in Betrieb befindlichen Anlagen rentieren sich derzeit 
ausgezeichnet. Es besteht nur die Gefahr, dass bei der verhaltnismassig 
leichten Kultur in nicht zu ferner Zeit eine Uberproduktion mit tolgendem 
Preissturz eintritt, wenn es nicht gelingt, fur die Fasern, die heute zu 
Stricken und Seilen versponnen werden, neue Verwendungsmóglichkeiten 
zu finden.

Nach einer gemiitlichen Abendfeier im Klub zu Tanga, zu der Herr 
K l a u s e ,  der Vertreter der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft uns 
geladen und bei der die schwarze Schulkapelle vorziiglich aufspielte, 
brachte uns ein dreitagiger Ausflug in die Gebirgslandschaft unt Ama n i ,  
an dem sich auch Tangas neuer Bezirksamtmann, Dr, N ó t z e l ,  in 
liebenswiirdigster Weise beteiligte. Die Usambarabahn, die alteste deutsche 
Bahnunternehmung unserer Kolonie, dereń Fortsetzung jetzt iiber Mombo 
bis zum Panganifluss im Angriff genommen ist und die hoffentlich bald 
danach Aruscha am Fuss der deutschen Bergkónige erreichen wird, 
befórderte uns in einer vierstiindigen Fahrt durch reich angebautes l.and 
nach der Station Mnjusi. Von hier ging’s in strammem Fussmarsch hinter 
der deutschen Flagge, gefolgt von unsern Tragern, die Bergwand empor, 
zunachst bis Kwamkoro zu den Prinz Albrecht-Plantagen. Dort wurde 
uns nicht nur Gelegenheit zur Besichtigung der Kaffestrauchanlagen und 
Behandlung der Bohnen gegeben, sondern auch zum Koster? des ausge- 
zeichneten Qualitatsgetranks. Die spaten Nachmittagsstunden fiihrten 
uns durch den Urwald auf Amani zu. Erst in diesen Waldern, die fast 
unberiihrt stehen, die bis heute noch nicht einmal vbllig botanisch er- 
forscht werden konnten, bekamen wir eine deutliche Vorstellung von der 
Fruchtbarkeit der tropischen Natur. Was der Boden unter senkrechter 
Sonnenstrahlung und bei geniigender Feuchtigkeit zu leisten vermag, 
lasst sich bei diesen wild durcheinander sich drangenden Riesenpflanzen 
erkennen, von denen jede der anderen Licht, Luft und Leben streitig 
machen will und die dann in wilder Unordnung zum Himmel sich 
emporrecken.

Der Tag in A ma n i  fiihrte die Colner Studiengesellschaft in die 
botanisch-zoologischen Aufgaben der Gelehrten-Akademie ein, dereń 
Forschungsergebnisse der fortschreitenden Kultivation nutzbar gemacht 
werden. Unter Professor Z i m m e r m a n n s  und seines wissenschaftlichen 
Stabes sachkundiger Leitung wurden wir mit den vielseitigen Versuchs- 
pflanzungen bekannt gemacht, die dorten auf Reichskosten angelegt sind 
und zum Teil beste Resultate versprechen. Ein Gang talwarts zu den 
S i g i f a l l e n  bot landschaftliche Reize, wie wir sie ahnlich in Thiiringen 
oder im Schwarzwald zu finden gewohnt sind. Der Aufstieg zur hochsten 
Kuppe des Bergstocks, zum B - o mo l e ,  am Spatnachmittag ermóglichte
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einen weiten Rundblick iiber die einer kommenden Ausbeute harrenden 
Urwalder, die in unabsehbaren Strecken wellenfórmig iiber Berg und Tal 
sich dehnen, iiber die Waldungen, die noch selten eines Weissen Fuss 
belreten, die selbst der Eingeborene scheut, in denen bis jetzt nur flinke 
Affen und sonstiges Getier ihr Heim gełunden. Nach dem Niedersteigen 
von Amani łanden wir auf dem Riickmarsch nochmals Gelegenheit, nahe 
bei der Station Kihuhui zu sehen, wie der Sisal unter den besten Vor- 
bedingungen gedeiht und wie er mit Hiilfe neuer Maschinen in grossen 
Mengen schnell entfasert wird.

Kaum weniger reizvoll ais die riickliegende Zeit war der nun folgende 
Aufenthalt auf der marchenhaft schónen Insel S a n . s i b a r ,  die bedeufsam 
ais alter Umschlags- und Stapelplat2 ausgezeichnet durch landschaftliche 
Reize, unserem Gebiet vorgelagert ist, aber seit dem Verfrag von 1890 
britischer Oberhoheit untersteht. Sie ist, wie der Exsultan Chalid, der 
nach Vertreibung durch die Englander bei uns an der Kiiste ein Asyl 
gefunden, mir bitter, doch treffend bemerkte, die Nase im ostafrikanischen 
Gesicht, die wir uns von unserem Rivalen haben abschneiden lassen.

Wenn schon in Tanga beim Blick von der See eine Fiille stattlicher 
Gebaude, darunter das noch nicht allzulang vollendete Hospital und das 
Regierungsgebaude den europaischen Besucher erfreuen, so ist doch 
weit vollkommener die Uberraschung bei dem ganz unerwarleten Anblick 
des weiten Rundbildes, das sich nach dem Passieren der schmalen Ein- 
fahrt des Daressalamer Hafens plótzlich den erstaunten Blicken bietet. 
In gedehntem Halbkreis steht Bau an Bau, iiberragt durch zwei hohe 
Kirchturme, das ganze eingeschlossen von iippigem Griin und begrenzt 
im Vordergrund durch die ruhige, blaue Meeresflache, ein Anblick von 
starkstem Farbenzauber fiir das Auge, das durch die ewige Unruhe der 
langen Meerfahrt fiir solche Schónheit besonders empfanglich geworden.

Von D a r e s s a l a m  wurde der letzte Vorstoss nach dem Landinnern 
unternommen und mit der Bahn in Tagesfahrt der Weg bis nach 
M o r o g o r o  am Fuss der Uluguruberge zuriickgelegt. Es ist die Bahn- 
strecke, die bereits 1887/88 unmittelbar nach der Okkupation festgelegt 
und roh durchgehauen wurde. Vielleicht war es die schwerste Unter- 
lassungssiinde der nachfolgenden Zeit, dass dieses gesunde, leicht iiber- 
schaubare Bahnprojekt so lange zuriickgestellt, dass es erst 1905 ernstlich 
seiner Verwirklichung nahergeriickt wurde. Heute wird der Fehler der 
vergangenen Zeit gutgemacht; die Weiterfiihrung der Eisenbahn Daressalam- 
Morogoro bis nach Tabora, der alten Karawanenzentrale im Unyamwesi, 
ist beschlossen und wird hoffentlich in den nachsten Jahren ausgefiihrt 
werden. Die Ljistungen der Bahn lassen sich mit denen der Uganda- 
ziige, weder was die Wagen, noch vor allem was die Verpflegung auf 
den Stationen anlangt, heute schon vergleichen; aber es ist doch eine 
Freude, jetzt mit den deutschen Dampfwagen in soviel Stunden die weite
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Strecke bis zum Fuss der Uluguruberge, bis hinein nach Ukami und dem 
Rande Ussagaras zuriicklegen zu kónnen, wie man ehedem Tage gebrauchte. 
in Morogoro herrscht derzeit lebendiges Treiben, wie es der Vorstoss 
des Bahndammes, an dem gearbeitet wird, das Zustrómen von allerlei 
Elementen zu solchem kolonialen Unternehmen unvermeidlich mit sich 
bringt. Geleitet von Bezirksamtmann L a m b r e c h t  haben wir Stadt und 
Kommunalpflanzungen in Augenschein genommen, sind wir in den Berg 
zur Besichtigung der Glimmergewinnung eingedrungen und haben uns 
dessen Bearbeitung vorftihren lassen, um am Nachmittag von der Hóhe 
einen Blick iiber die Kleinsiedelungen zu werten, die in Morogoros Nahe 
entstanden sind. Wenige Tagereisen, d. h. ebensoviel Bahnstunden hinter 
Morogoro, bei Kilossa, beginnt das eigentliche Baumwollgebiet unseres 
Territoriums, und vielleicht finden sich auch in dem hochgelegenen Hinter- 
lande Strecken mit so kiihlem Klima, dass Kleinsiedelungen fur sie 
wiinschenswert erscheinen kónnen.

Die letzten Tage in Daressalam gaben die Móglichkeit, sich noch 
iiber Einzelheiten zu orientieren und Verhaltnisse zu beobachten, mit 
denen bis dahin nur eine summarische Bekanhtschaft gewonnen war. 
In kleinen Gruppen wurden die einzelnen Besichtigungen ausgefiihrt. Da 
war Gelegenheit, die zwei ganz von Schwarzen bedienten Druckereien 
in Augenschein zu nehmen und dem Exerzieren wie der Gefechtsaus- 
bildung einer Askarikompagnie am friihen Morgen beizuwohnen, dereń 
Dienst sehr viel ernster genommen wird, ais dies bei den mehr einem 
Sportspiel gleichenden ahnlichen Ubungen in Nairobi bei Englands 
Truppen erkenntlich gewesen. Immer von neuem zog uns das Markt- 
treiben an, fesselte der Handel der indischen Kleinkramer mit den Ein- 
geborenen; aufmerksam sahen wir Olmiihlen, die nach alfester Art von 
Kamelen im Rundschritt getrieben werden. Auch einer Gerichtsverhandlung 
wurde beigewohnt, vom Beginn des Schauris bis zur Erteilung der Priigel 
an den Deliquenten, die dorten ais Gerichtsstrafe unentbehrlich sind und 
die, wie wir uns iiberzeugen konnten, unter yorsichtiger Vermeidung jeder 
Gesundheitsschadigung ausgeteilt werden. Die Kokosschamben, die in 
Daressalams Umgebung glanzend gedeihen und die kommunale Vieh- 
wirtschaft wurden unter Regierungsrat B ó d e r s  Fiihrung besichtigt, dem 
Exsultan von Sansibar Chalid, wie dem yornehmen Araber Soliman ben 
Nasr, die immer treu zu den Deutschen gehalten, wurde ein Besuch 
abgestattet. So gab sich reiche Gelegenheit, Eindriicke zu sammeln, 
durch Besprechen mit Eingesessenen Ansichten zu klaren und Materiał 
fur ein gesichertes Urteil zu gewinnen. Solche Móglichkeit ist von alien 
Professoren und den Studierenden eifrig ausgeniitzt worden.

Nicht genug kónnen wir der Gastlichkeit des Gouyerneurs danken, 
der uns zweimal in seinem Hause empfing, der allen Fragen und 
Erkundigungen des Expeditionsleiters gem standhielt, der eine Fiille von
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Gedanken in jedem anregte, der mit ihm ins Gesprach gekommen. Nicht 
minder riihmen diirfen wir das Entgegenkommen seiner Ratę, von denen 
nur Bezirksamtmann Regierungsrat B ó d e r  und Regierungsrat Z a c h ę  
hier hervorgehoben werden sollen, die Gastlichkeit der Beamten und 
Grosskaufleute Daressalams, die in Liebenswiirdigkeit sich gegenseitig 
iiberboten.

Die lange Heimreise, die am 24. September von Daressalam aus 
angetreten wurde, hat dann den Schlusstein der ganzen Expedition ein- 
gefiigt. Nachdem auf der Ausfahrt in Vortragen die erste Einfiihrung 
gegeben war, wurden nun wahrend dreier Wochen in taglichen Er 
órterungen die Anschauungen geklart und durch Wechselreden die einzelnen 
Fragen aufgehellt. Das Verkehrsproblem, der Inderhandel, die Verwen- 
dung der arabischen. Elemente und die Eingeborenenbehandlung, die 
Plantagenentwicklung, wie die Kleinsiedelungsmóglichkeit wurden vieI- 
seitig beleuchtet. In ernsten Diskussionen, die alltaglich die beiden National- 
ókonomen abwechselnd einleiteten, in zahlreichen knappen Vortragen, 
welche die Genannten und die Professoren Geffcken, Moldenhauer sowie 
altere Studierende iibernommen hatten, wurde das Geschaute in den 
richtigen Rahmen gestellt, wurde das eigentliche Fazit der Reise gezogen.

Wir sind aus Afrika geschieden mit aufrichtigem Dank fiir alle, mit 
denen wir in Beriihrung gekommen, mit hóchster Achtung vor der grossen 
ernsten Kulturarbeit, die dorten in jahrelangem Fernsein von uns unent- 
behrlich diinkenden Kulturgiitern geleistet wird. Wir haben in Deutsch- 
land im allgemeinen nur eine sehr schwache Vorstellung von dem, was in 
den Kolonien an Kraften bereits eingesetzt wurde. Gewiss sind in den 
riickliegenden Jahren Fehler gemacht worden, wie sie fiir ein Volk ohne 
koloniale Erfahrung, ohne fiir Uberseeaufgaben geschulten Beamtenapparat 
unvermeidlich waren. Ąber inan hat aus den Fehlern gelemt und ist 
iiber die schwerste Anfangszeit jetzt gliicklich hinweggekommen. Der 
ernste Wille zu bestem Schaffen ist iiberall unverkennbar, und die Arbeits- 
freudigkeit leidet gelegentlich nur unter dem Gedanken, dass die Freunde 
in der Heimat die Geduld verlieren kónnten. Bei der Beurteilung 
kolonialer Probleme miissen wir uns in der Heimat stets bewusst bleiben, 
dass nicht eine Art Schlaraffenland uns bei der letzten Teilung der Erde 
zu Ausgang des 19. Jahrhunderts gewonnen wurde, sondern ein Boden. 
der ordentlich beackert sein will, auf dem die Friichte langsam aber 
sicher reifen werden. Wir diirfen nicht Zinsen erwarten, wo wir uns 
scheuten, Kapitał zu investieren; wir kónnen nicht ernten, wenn wir nicht 
fiir Saat und Fruchtbestellung die notigen Opfer gebracht haben. Lange 
Jahre noch wird es dauern, bis der deutschen Volkswirtschaft aus dem 
Gedeihen der Koloniallande reicher Nutzen werden kann, und weit ist 
der Weg, auf dem die Eingeborenen zu hóherer Kultur gefiihrt werden 
sollen.
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Ohne Unfall, ohne schwere Erkrankungen ist die jiingste 
Studienfahrt der Cólner Handels-Hochschule verlaufen, die 
die Teilnehmer ausserhalb der deutschen Landesgrenzen 
iiber mehr ais 20 000 Kilometer hinweggefiihrt hat, die einen 
Einblick in ganz fremd geartete Verhaltnisse gestattete 
Ohne Miihsal liess sie sich nicht durchfiihren; aber die 
Fahrtgenossen haben die Beschwerden willig ertragen und 
heute sind die Anstrengungen schon wieder vergessen. 
Keiner ist ohne Nutzen dabei gewesen, und je mehr die 
Zeit fortschreitet, desto mehr wird bei der Verfolgung 
iiberseeischer Nachrichten das neugewonnene Verstandnis 
wachsen, desto sichtbarer werden die Samenkorner, die 
gelegt worden sind, aufgehen und Fruchte tragen.

Der Colner Handels-Hochschule aber bleibt der Ruhm, 
in zeitgemasser Fortbildung des akademischen Unterrichts- 
planes, die erste grosse Studienfahrt in die deutsche Kolonie, 
nach dem lnnern unseres grossen, zukunftsreichen afrika- 
nischen Landes organisiert und durchgefiihrt zu haben.

o



VII. Bibliothek und Archiv.
1. Bibliothek.

Die Bibliothek der Handels-Hochschule, die eine Pflege- 
stalte der Literatur auf allen in den Studienplan der Hochschule 
gehórigen Wissensgebieten bildet, hat sich wahrend des 
Studienjahres 190S/09 wie bisher durch Vermehrung der 
Biicherbestande und der im Lesesaale aufgelegten perio- 
dischen Veróffentlichungen sowie durch zunehmende Be- 
nutzung der Bibliothekseinrichtungen in gunstiger Weise 
weiter entwickelt. Die Moglichkeit dieser Erweiterung war 
gegeben durch die ausreichenden Raumverhaltnisse und die 
zweckentsprechenden Einrichtungen, die im neuen Hochschul- 
Gebaude fur die Bibliothek geschaffen worden waren und 
durch die in der Berichtszeit auch die ausseren Bedingungen 
fiir eine gedeihliche Ausgestaltung der Sammlungen gegeben 
waren. Die Bibliothek vermag infolgedessen dem auf sie 
entfallenden Teil der Bildungsaufgaben der Hochschule, der 
eine notwendige Erganzung der Lehrtatigkeit in den Vor- 
lesungen und Seminaren bildet, immer mehr gerecht zu 
werden.

Der Ge s a mt z u wa c  hs der  B i b l i o t h e k  belief sich 
in 'der Berichtszeit auf rund 5050 Bandę, d. i. ungefahr 
der gleiche Zuwachs, der im Jahre 1906/07 zu verzeichnen 
war, wahrend er hinter den Zugangen des Jahres 1907/08 
zuruckbleibt, da das letztere Jahr durch aussergewóhnlich 
bedeutende Biicherschenkungen, insbesondere durch die 
Schenkung einer rund 4300 Bandę umfassenden statistischen



80

Bibliothek von der Handelskammer zu Cóln, ausgezeichnet 
war. Von den neu eingegangenen Buchern waren im 
Jahre 1908/09 rund 1650 Bandę zur planmassigen Ergan- 
zung der vorhandenen Bestande kauflich erworben worden, 
rund 3400 Bandę waren ais Geschenk eingegangen. Durch 
die neuen Eingange wahrend des Berichtsjahres waren die 
Gesamtbestande der Bibliothek am 1. April 1909 auf rund 
36400 Bandę angewachsen, wie aus der nachstenden Ueber- 
sicht uber die aussere Entwickelung der Bibliothek seit 
ihrer Begriindung hervorgeht.

Bestand am 1. April 1902

G eka u fte
Bandę

(A bge

G e sch e n k te
Bandę

ru n d e t)

U e be r-
haupt
BAnde

3200
Zugang im Etatsjahre 1902/03 1025 675 1700

»  f ) y y 1903/04 950 1650 2600
)) V y y 1904/05 1900 3000 4900
» » y y 1905/06 1875 ') 2600 4475
V  t t y y 1906/07 1250 >) 3900 5150
y y  t y y y 1907/08 2025 >) 7300 9325
t t  t t y y 1908/09 1650 ł) 3400 5050

Gesamtbestand am 1. April 1909 ............................... 36 400
Die N e u a n s c h aff u n g e n sind entsprechend dem 

Charakter der Bibliothek ais einer Fachbibliothek fiir die 
an der Handels-Hochschule gelehrten Disziplinen wie bisher 
namentlich auf den Gebieten der gesamten Volkswirtschafts- 
lehre einschliesslich der Finanzwissenschaft und Statistik, 
des privaten und óffentlichen Rechts, der Wirtschafts- 
geschichte, Wirtschaftsgeographie, der mechanischen und 
chemischen Technologie, der Warenkunde und der Handels- 
technik erfolgt, wahrend an sonstiger wissenschaftlicher 
Literatur nur einige besonders wichtige Werke neu erworben 
worden sind. Sehr stark vermehrt wurde in der Berichts- 
zeit vor allem die Literatur tiber Statistik, Gewerbewesen

!) Darunter die Zugange, die infolge der Angliederung einer Reihe 
von VereinsbibIiotheken an die Hochschul-Bibliothek erfolgt sind. (Vergl. 
weiter unten S. 82.)



81

und Gewerbepolitik, iiber Handelspolitik, Geld-, Bank- und 
Bórsenwesen, Versicherungswesen, Geographie, Kolonial- 
wesen, sowie iiber Handels-, Wechsel- und Seerecht. In 
diesen Abteilungen wurde neben der deutschen auch der 
englischen, amerikanischen und franzósischen Literatur 
grosse Aufmerksamkeit gewidmet.

Durch die Neuerwerbungen der letzten Jahre hat die 
Bibliothek jetzt nach sechsjahrigem Bestehen schon eine 
gewisse Vollstandigkeit der wichtigeren Literatur auf den 
ihr zugewiesenen Gebieten erreicht. Auf ihrem engeren 
Fachgebiete der Volkswirtschaftslehre ist die Cólner Hoch- 
schuI-Bibliothek heute schon eine der vollstandigsten und 
besten Bibliotheken im Westen der preussischen Monarchie.

Die der Bibliothek im Berichtsjahre zugegangenen 
S c h e n k u n g e n  entstammen teils grósseren einmaligen 
Stiftungen, teils den bereits friiher vorhandenen oder neu 
angekniipften standigen Austauschbeziehungen der Handels- 
Hochschule. Es ist gelungen, die letzteren auch wahrend 
der Berichtszeit wieder weiter auszugestalten.

Unter den Stiftungen, welche die Bibliothek im Jahre 
1908/09 erhalten hat, ist an erster Stelle eine hochherzige 
Zuwendung von M. 3000 von Frau Hofrat  F a s t e nr a t h  
in Co ln hervorzuheben, die bestimmungsgemass zur Ver- 
vollstandigung der neueren Literatur verwandt werden soli, 
und zwar so, dass auf die englische und franzósische Lite
ratur je 1000 M., auf spanische Literatur 200 M. und auf 
deutsche Literatur 800 M. entfallen. Ausserdem schenkte 
Frau Hofrat Fastenrath eine Anzahl wertvoller Biicher 
und Zeitschriften. Weitere wertvolIe Zuwendungen von 
Biichern erhielt die Bibliothek von Frau Di rektor  Gr os s ,  
Heidel berg in der Bibliothek ihres verstorbenen Gemahls, 
des Direktors in der Kruppschen Geschossfabrik, Wilhelm 
Gross, ferner von Herrn Fabrikdi rektor  Max Schródter  
in Kalk,  von dem Konsul  der Vereinigten Staaten 
von Ame r i ka  in Cól n,  Herrn Hiram J. Dunl ap, von 
Herrn Zi v i l i n g e n i e u r  Car l  S c h o t t ,  Cól n ,  von den

6
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Mi i nc hener  Ne ues t e n Na c hr i c h t e n  und von zahl- 
reichen anderen Spendern. Fur alle diese Zuwendungen 
und Bereicherungen der jungen Anstalt, die bei der starken 
Benutzung ihrer Bestande von unmittelbarem Segen sind, 
sei auch an dieser Stelle verbindlichster Dank abgestattet.

Wie die Biicherbestande, so haben sich in der Berichts- 
zeit auch die standig eingehenden Zei t  u ngen u ndZe i t -  
s c hr i f t e n ,  die in den zur Bibliothek gehórigen beiden 
Lesesalen regelmassig aufgelegt werden, weiter vermehrt. 
Durch die neu hinzugekommenen Blatter ist die Zahl der 
aufliegenden Zeitungen bis zum 1. April 1909 auf 41, die 
der Zeitschriften und Fachblatter auf 340 gestiegen.J)

Wie bisher stehen neben den in der Hochschule selbst 
aufgelegten Zeitschriften noch die 86 technischen, techno- 
logischen und gewerblichen Zeitschriften zur Verfugung, 
die in dem von den technischen Yereinen Cólns unter- 
haltenen Lesezimmer ausliegen. Der Besuch dieses Lese- 
zimmers ist auf Grund einer besonderen Vereinbarung den 
Dozenten und Studierenden der Fiandels-Hochschule jederzeit 
unentgeltlich gestattet. Die dort aufliegenden Zeitschriften 
sind in dem Bericht der Handels-Hochschule fur die Studien- 
jahre 1906 und 1907 einzeln genannt. Zugleich ist dort ein 
Verzeichnis der am 1. April 1908 in den Lesesalen der 
Hochschule ausliegenden Zeitschriften gegeben, das — ab- 
gesehen von den seitdem neu hinzugekommenen Blattern — 
auch fur den gegenwartigen Stand noch zutrifft.

Auf die Nu t z b a r ma c h u n g  der Bibliothekbestande 
haben im Berichtsjahr die zweckentsprechenden Neuein- 
richtungen der Bibliothek in dem Neubau der Handels- 
Hochschule in gunstigster Weise eingewirkt. Die Zahlen 
der Bibliotheksbenutzer, der ausgeliehenen Bandę, der in 
der Bibliothek gebrauchten Werke, haben sich weiterhin ge- 
hoben. Ebenso hatte der zur Bibliothek gehórige allgemeine

’) Dazu kommen noch die Jahresberichte aller deutschen und wich- 
tiger auslandischer Handelskammern, die ebenfalls in dem einen der 
Lesesale aufgelegt werden.



83

Lesesaal fur Studierende, der Werktags von 8— 1 und von 
3—8 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10— 1 Uhr geóffnet 
ist, einen sehr starken Besuch aufzuweisen. Der fiir die Do- 
zenten bestimmte Lesesaal ist im Wintersemester 1908/09 
auch einzelnen Studierenden, die gróssere Arbeiten zweck- 
massig in der Bibliothek selbst anzufertigen hatten, zu- 
ganglich gemacht worden.

Die von der Hauptbibliothek getrennten Bi bl iotheken 
des e n g l i s c h e n  und f r a n z ó s i s c h e n  S e mi n a r s  
wurden in der Berichtszeit ebenfalls durch eine Reihe 
wichtiger Neuanschaffungen erweitert. Die erstere zahlt heute 
rund 1500, die letztere rund 1600 Bandę. Ferner ist die 
bereits gegen Ende des Vorjahres begonnene Einrichtung 
weiterer Seminarbibiiotheken, wozu die Stadtverwaltung zu- 
nachst 1000 M. zur Verfiigung gestellt hatte, im letzten 
Jahre nach Móglichkeit gefórdert worden. Mit dieser Summę 
sind vorlaufig kleinere Handbibliotheken von Nachschlage- 
werken fiir das volkswirtschaftliche, das handelstechnische, 
das versicherungswissenschaftliche, das juristische Seminar 
und das mikroskopische Institut beschafft worden. Die neu 
errichteten Seminarbibiiotheken, die kiinftig weiter ausgebaut 
werden sollen, werden von der Hauptbibliothek verwaltet.

Der B i b l i o t h e k s k o m m i s s i o n  gehórten wahrend 
der Berichtszeit an:
V o r s i t z e n d e r :

Dr. jur. et phil. E c k e r t ,  Christian, Protessor, Studiendirektor; 
S t e l l v e r t r e t e n d e r  V o r s i t z e n d e r :

Dr.  M o r g ę  n r o t h ,  Willi, Direktor der Bibliothek;
M i t g I i e d e r :

Dr. H a n i s c h , Hans, Professor;
Dr. H a s s e r t ,  Kurt, Professor;
Dr. R e i t t e r ,  Hans, Professor;
Dr. W i r m i n g h a u s ,  Alex, Professor.

Zur Erledigung der durch die Vermehrung der Biicher- 
bestande und das Anwachsen des Bibliotheksbetriebes 
entstandenen Mehrarbeit wurde gegen Beginn der Berichts
zeit eine weitere Hi l f skraf t  fiir die Bibliothek eingestellt.

6*
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Zusammen bieten die Hauptbibliothek und die Seminar- 
bibliotheken der hochschule in Verbindung mit den zahl- 
reichen anderen Sammlungen der Stadt Cóln, mit der grossen 
alten S ta d t b i b 1 i o th e k, dem ruhmlich bekannten Stadt -  
archi v,  dem Ar chi v  f ii r r h e i n i s c h - w e s t f a l i s c h e  
W i rts c h af t sge  s e h i c h t e, der B i b l i o t h e k  des  stati -  
s t i s c h e n  Amt e s  usw., ein so reiches Materiał und so 
wertvolle Hilfsmittel fur wissenschaftliche Arbeiten ver- 
schiedenster Art, wie es sich ahnlich nur noch an sehr 
wenig anderen Platzen Deutschlands vorfindet. Auch dar- 
iiber hinaus kónnen die Studierenden der Handels-Hochschule 
— durch Vermittelung der Hochschui-Bibliothek — wie 
bisher die Bestande auswartiger Bibliotheken, insbesondere 
der B o n n e r  Un i v e r s i t a t s b i b l i o t h e k ,  der Kó n i g -  
l i chen B i b l i o t h e k  in Be r l i n  und der K o mme r z -  
b i b l i o t he k  in Hambur g benutzen.

2. Archiv.
Nachdem in den fruheren Jahren die Sammlungen des 

Bilanzarchivs der Handels-Hochschule bereits zu einer ge- 
wissen Vollstandigkeit gebracht und gegen Ende des Jahres 
1907/08 der óffentlichen Benutzung zuganglich gemacht 
worden waren, konnte man mit Beginn der Berichtszeit dazu 
iibergehen, den w e i t e r e n A u s b a u d e s B i 1 an z a rc h i v s 
durch Verbreiterung seines Tatigkeitsgebietes in Angriff 
zu nehmen, urn es allmahlich zu einem umfassenden wirt- 
schaftwissenschaftlichen Institut auszugestalten, das alle 
erreichbaren Materialien zur Erkenntnis der privat- und 
volkswirtschaftlichen Zustande, Organisationen und Be- 
wegungsvorgange der Gegenwart im In- und Auslande zu 
sammeln, zu ordnen und fur wissenschaftliche und praktische 
Studien sowie fiir Lehrzwecke an der Handels-Hochschule 
zur Verfiigung zu stellen hat. Zu dem Zwecke sind zunachst 
die fruheren Sammlungen des Bilanzarchivs, die sich vor- 
nehmlich auf die Geschaftsberichte und sonstigen Ver- 
óffentlichungen der grossen Unternehmungen, der Banken,
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Verkehrsunternehmungen und Industriebetriebe aller Art, 
ferner auf eine Sammlung von Zeitungsausschnitten iiber die 
einzelnen grossen Unternehmungen, iiber einzelne Zweige 
der Industrie des Handels und Verkehrs, iiber die finanziellen 
und wirtschaftlichen Verhaltnisse der Staaten und Stadte, 
iiber Finanztechnik, Bórsenwesen usw., sowie endlich auf 
graphische Darsteliungen und andere Materialien fiir Lehr- 
und Anschauungszwecke erstreckten, in dem gleichen Sinne 
wie bisher fortgesetzt worden. Ausserdem ist der Arbeits- 
plan des Archivs auf eine Reihe weiterer Sammlungen 
ausgedehnt worden und zwar auf die Veróffentlichungen der 
Verbande gewerblicher Unternehmer und anderer wirtschaft- 
licher Berufsorganisationen, der Syndikate, Kartelle usw., 
auf die kleineren Drucksachen der Handelskammern und 
statistischen Aemter (soweit sie in der Hochschul-Bibliothek 
nicht Aufnahme finden), auf die Marktberichte gróssererFirmen 
oder Verbande, insbesondere die Privat-Statistiken iiber 
die „sichtbaren Weltvorrate“ an einzelnen Waren, iiber 
Produktionsverhaltnisse, Verbrauchsmengen usw., auf die 
Bestimmungen und Usancen der wichtigsten Bórsenplatze 
der Erde, auf die Prospekte iiber die Emission von Wert- 
papieren, auf Formulare und graphische Darsteliungen zu 
Lehrzwecken und auf ahnliche Materialien.

In dieser Richtung haben sich wahrend des Berichts- 
jahres die Arbeiten des Archivs bewegt. Zu den bereits vor- 
handenen sind weitere reiche Materialien hinzugefiigt worden 
und vieles, was heute meist ungeniitzt und wenig geachtet 
zu Grunde geht, ist so fiir die wissenschaftliche Ausbeute 
wie auch fiir gewisse praktische Zwecke erhalten geblieben

Das gegenwartig bereits in dem Archiworhandene Materiał 
ist in mehrfacher Richtung sehr wertvoll. Es bietet zunachst 
wichtige Hiilfsmittel fiir ein v o I ks w i rt s c h a f 11 i c h e s 
S t udi um,  das neben der theoretischen Nationalókonomie 
der Erforschung der wirtschaftlichen Praxis, neben der ge- 
samten Volkswirtschafts!ehre, dem Studium der Einzelwirt- 
schaft, der Privatwirtschaftslehre, einen breiteren Raum
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einraumen will ais bisher. Uber viele gross-industrielle 
Unternehmungen liegen z. B. schon Materialien vor, die fur 
monographische Beschreibungen ihrer Organisation, ihrer 
Entstehung, ihres Werdegangs, der auf ihre Entwickelung 
einwirkenden Einflusse usw. kauin anderweitig in gleicher 
Vollstandigkeit zu finden sind. Noch wichtiger ais fiir die 
nationalókonomische Forschung sind die Archivmaterialien 
fiir die Ziele der besonderen H a n d e I s w i s se n s ch aft e n 
und der H ande l s t e c hni k ,  fiir die Bilanzkritik, die 
Firmenkunde sowie andere Lehr- und Unterrichtsgebiete. 
Weiterhin kónnen die Sammlungen des Archivs wichtigen 
pr akt i s c he n Bed ii r f ni ssen des heutigen Kapitalisten- 
publikums dienstbar sein. Wie im Bankbetriebe die oft 
hervortretende Notwendigkeit besteht, sich rasch iiber die 
Verhaltnisse einer offentlichen oder privaten Korporation, 
iiber die Bedingungen und Kritik einer Anleihe oder Emission, 
iiber die Schuldverhaltnisse der Staaten und Landschaften 
usw. zu unterrichten, so macht sich dieses Bediirfnis auch 
fiir andere Kreise geltend. In ahnlicher Weise sind die 
Archivmateria!en vonNutzen ais Grundlagen der sogenannten 
wirtschaftlichen Berichterstattung, der Beobachtung des Auf 
und Nieder im Wirtschaftsleben, der Vorboten einer heran- 
nahenden Krisis oderKonjunkturbesserung usw. In Bezug auf 
diese praktischen Zwecke bietet das Archiv weiteren Kreisen 
von Interessenten ahnliches, was die grossen Banken, die 
grossen Zeitungen und einzelne andere bedeutende Ge- 
schaftsunternehmungen sich fur ihre besonderen Bediirfnisse 
durch Unterhaltung eigener Archive in zunehmendem Masse 
beschaffen.

Mit der Erweiterung der Basis des Bilanzarchivs ist 
sein Name in „Archiv fiir V o I ks wi rt s c h a f t und 
Ha n de l s t e c h n i k  an der H a n d e ls - H o ch s c h u 1 e“ ge- 
andert worden, und zugleich hat auch seine Verwaltungs- 
organisation in einigen Punkten eine Abanderung erfahren. 
Die Verwaltung des Archivs untersteht wie bisher einer 
K o m m i s s i o n ,  die aus dem Yorsitzenden der Handels-
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kammer zu Cóln, dem Studiendirektor der Handels-Hoch- 
schule, dem Syndikus der Handelskammer zu Cóln, einer 
Reihe weiterer von der Handelskammer und der Stadt- 
verwaltung Cólns zu bestimmenden Mitglieder und aus 
dem unmittelbaren Leiter des Archivs gebildet wird. Zum 
Zwecke der Erledigung der laufenden Arbeiten bildet die 
Kommission aus ihrer Mitte einen Ar be i t s au ssch uss ,  
der aus dem Studiendirektor der Handelś-Hochschule, 
dem Syndikus der Cólner Handelskammer, einer Anzahl 
Dozenten der Handels-Hochschule und dem Archivleiter 
besteht. Die unmittelbare Leitung des Archivs wurde gegen 
Beginn des Berichtsjahres dem Direktor der Bibliothek der 
Handels-Hochschule, Dr. W. Mo r g e n r o t h ,  ais Archivar 
im Nebenamte iibertragen. Im einzelnen ist die Yerwaltungs- 
organisation des Archivs durch die Neuausarbeitung eines 
Statuts, einer Geschafts- und Benutzungsordnung und einer 
Dienstanweisung fur den Archivleiter festgelegt worden, die 
z. Zt. noch der Genehmigung durch die vorgesetzten Stellen 
unterliegen.

Fur das Jahr 1908/09 setzte sich die Kommission des 
Archivs fiir Volkswirtschaft und Handelstechnik folgender- 
massen zusammen:

V o r s i t z e n d e r :
M i c h e l s ,  Gustav, Geheimer Kommerzienrat, Vorsitzender der 

Handelskammer, Mitglied des Herrenhauses;

S  t e I I v e r t r e t e n d e r V o r s i 1 z e n d e r :
Dr. jur. et phil. E c k e r t ,  Christian, Professor, Studiendirektor;

M i t g l i e d e r :
von. G u i l l e a u m e ,  Arnold, Kommerzienrat,
H a g e n ,  Louis, Kommerzienrat,
Dr. H a n i s c h ,  Hans, Professor,
H a r z m a n n ,  Max, Dozent,
H e i d e m a n n ,  J. N., Geheimer Kommerzienrat,
Dr. M o l d e n h a u e r ,  Paul, Professor,
Dr. M o r g e n r o t h ,  Willi, Direktor der Bibliothek,
Dr. N e v e n - D u  Mo n t ,  Joseph, Kommerzienrat,
S c h ma I e n b a c h . Eugen, D. H. H. L., Professor,
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S e l i g m a n n ,  Moritz, Kommerzienrat,
D r j ur .  e t  phi  i. W i e d e n f e l d ,  Kurt, Professor,
D r.  W i r m i n g h a u s ,  Alex, Professor, Syndikus der Handels- 

karnmer.

Um die dargelegte Ausgestaltung des Archivs zu er 
móglichen, erhóhte die Cólner Handelskammer ihren bisher 
bereits gewahrten laufenden Zuschuss von 2000 Mk. in 
dankenswerter Weise auf den Betrag von 2500 Mk. pro 
Jahr, bis einschliesslich 1910

'O



VIII. Sammlungen.

Der Handels-Hochschule stehen ferner eine Reihe von 
Samml ung e n  und U n t e r r i ch ts m itt e In zur Verfiigung, 
wie sie zum Teil sich auch an andern Hochschulen finden, 
zum Teil erst ihrer Eigenart entsprechend beschafft wurden, 
sodass ahnliches nicht leicht anderswo ihnen zur Seite 
gestellt werden kann. Wie in den Vorjahren wurde auch 
in der Berichtszeit entsprechend der weiteren Ausgestaltung 
des Lehrplanes die Erganzung der einzelnen Sammlungen 
gefórdert.

Die Sammlungen fur me c h a n i s c h e  T e c h n o l o g i e  
sind zum Teil mit weitgehender Unterstutzung durch die 
Industrie zustande gekommen, so dass dafiir verhaltnis- 
massig geringe Kosten aufzuwenden waren. Sie bestehen 
im wesentlichen aus den hauptsachlichsten Apparaten und 
Maschinen, aus Modellen, Zeichnungen und Photographien, 
wie sie fur den physikalisch-elektrotechnischen Unterricht 
erforderlich sind. Mit der Eróffnung des physikalisch-elektro- 
technischen Laboratoriums wurden diese Sammlungen weiter 
ausgestaltet und durch Beschaffungen fur die Laboratoriums- 
arbeiten in Physik und Elektrotechnik erganzt.

Im Besitz des C h e mi s c h e n  I ns t i t ut s  der Handels- 
Hochschule sind an Sammlungen vorhanden: Systematisch 
geordnete Mineralien, Metallerze, anorganische, organische 
und chemische Praparate und folgende Zusammenstellungen,
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welche t e c h n i s c h e  B e t r i e b e  veranschaulichen (Roh- 
material, Zwischenprodukte, Endprodukte):

a) Fabrikation der Schwefelsaure aus Kies und Blende.
b) „ „ Soda nach Leblanc.
c) Die sog. „Stassfurter“ Abraumsalze und die daraus gewonnenen 

Produkte.
d) Fabrikation von Hohlglas und Spiegelglas.
e) „ gebrannter Tonwaren (Porzellan usw.).
f) Die Materialien der Bierfabrikation.

g) Steinkohle: Leuchtgasfabrikation.
h) „ Kokereibetrieb mit Oewinnung der Nebenprodukte

und Destillation deS Steinkohlenteers,
Diese Zusammenstellungen sind Geschenke der betreffenden Industrien.

Die Pflege der Ge o g r a p h i e  und War e nkunde  an 
der Handels-Hochschule hat durch die Errichtung eines 
G e o g r a p h i s c h e n A p p a r a t e s ,  der den Namen „Handels- 
geographische Sammlung“ fiihrt, eine wesentliche Forderung 
erfahren.

Die Bestande der Ha n d e l s g e o g r a p h i s c h e n  Sam m- 
lung haben sich stetig vermehrt. Sie umfassen eine um- 
fangreiche war e n k u n d 1 i c h e S a mml ung ,  die die wich- 
tigsten Belegstiicke der Rohstoffe und Halbfabrikate des 
Minerał-, Pflanzen- und Tierreichs enthalt, eine Zusammen- 
stellung g e o l o g i s c h e r  Handstucke ais Grundstock fur 
eine geomorphologische Sammlung, zahlreiche Wand- und 
Handkarten, Atlanten, Zeichenatlanten und Vorlagen fiir 
Kartenzeichnen, Spezialkarten verschiedener Gebiete, Bilder 
und Photographien, eine umfassende Lichtbilder-Sammlung, 
mehrere Sammlungen von Wandbildern und Bilderatlanten, 
Reliefs und Globen.

Ausserdem ist noch eine besondere Sammlung von 
t e x t i l e n  Ro h s t o f f e n  und E r z e u g n i s s e n  vorhanden.

Der Handels-Hochschule stehen endlich fiir ihre Lehr- 
zwecke die umfangreichen Sammlungen des am 27. Februar 
1909 eróffneten Museums fiir Handel und Industrie zur 
Verfiigung, dessen Raume im óstlichen, nach der Rheinseite 
gelegenen Teile des Hochschulgebaudes sich befinden.
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Die Eróffnung des unter Leitung von Prof. Dr. W i e d e n f e l d  
stehenden Museums fiir Handel und Industrie wurde mit besonderer 
Freude von der Handels-Hochschule begriisst, da es die Erfiillung ihrer 
Aufgaben wesentlich erleichtern kann, wiewohl es verwaltungstechnisch 
ein selbstandiges Institut geworden. Von vornherein hat im Hochschul- 
plane der Gedanke einer Schausammlung gelegen, die in ihrer Anlage 
nicht in erster Linie auf Fórderung wissenschaltlichen Spezialstudiums 
gerichtet, sondern ais Unterrichtsmuseum gedacht und ausgestaltet, die 
anderen akademischen Darbietungen wirkungsvoll erganzen konnte. Diese 
Idee hat im Laufe der Jahre manche Wandlung erfahren, ist erst allmahlich 
gereift und jetzt durch die Munifizenz der Handelskammer, das Entgegen- 
kommen der Stadtverwaltung und Professor Wiedenfelds Bemiihungen 
verwirklicht worden. Es ist ein Institut entstanden, das nicht durch die 
Masse des Gebotenen den Lernenden erdriickt, nicht ihn in Anlage und 
Aufstellung rasch ermiidet, sondern in seiner leichten Ueberschaubarkeit 
eine wirkliche Unterstiitzung und Belebung des wirtschattlich-technischen 
Unterrichts gewahrleistet. Die bestmógliche Fórderung des Lehrziels 
wird die oberste Richtschnur seiner Weiterentwicklung bleiben. Im neuen 
Museum wird der Aufbau der gewerblichen und Handelsunternehmungen 
zu versinnlichen gesucht; die Fragen des Unternehmertums sind die 
Probleme, die fiir uns erkenntniskritisch wie padagogisch die vornehmsten 
bleiben. Der Unterricht in Nationalókonomie und Rechtslehre schiebt 
die Arten der Einformung neuzeitlicher Geschafte in die soziale Gemein- 
schaft, ihre Eingliederung in den wirtschaftlichen Kulturkreis in den 
Vordergrund, zeigt auch die Beriihrungspunkte und Reibungsflachen, die 
sich beim neuzeitlichen Wettkampf ergeben. Dem innern Aufbau der 
einzelnen Unternehmungen nach der technischen Seite hin widmen andere 
Disziplinen, die natur- und handelswissenschaftlichen Facher, ihre besondere 
Aufmerksamkeit. Wahrend die Erkenntnis der Einzelheiten der Absatz- 
organisation, der feineren Details der kaufmannischen Betriebsweise, 
durch die Handelstechnik ihre vornehmste Fórderung erfahrt, wird fiir 
die nicht minder wichtigen Vorgiinge der Produktion und ihrer best- 
móglichen Gliederung in den technologischen Vorlesungen und Ubungen, 
im Laboratoriumsbetrieb Verstandnis geweckt. Da setzt nun mit wesent- 
lichen Neuerungen das Museum ein. Wahrend in den Laboratoriums- 
iibungen nur ein kleiner Bruchteil sich zu vertiefen vermag, wird der 
schematische Gesamtaufbau der Produktionszweige von ausschlaggebender 
wirtschaftlicher Bedeutung in den typischen Formen hier allen Studierenden 
ohne Ausnahme nahegebracht. Hier finden diese die beste Vorbereitung 
und Anleitung fiir die Besichtigungen gewerblicher und kommerzieller 
Anlagen, fiir die wirtschaftlichen Studienreisen, welche die Hochschule 
vorbildlich eirizurichten wusste.
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Wie die Kunstgewerbe-Sammlungen eine kiinstlerische Befruchtung 
der Handwerker und Industriellen, die Erziehung des Oeschmackes ver- 
suchen, erstrebt das Museum fur Handel und Industrie die Erzielung 
wirtschaftlichen Verstandnisses bei der aufstrebenden Jugend. In den 
Museumsraumen veranschaulichen Modelle und Zeichnungen, zeigen 
Handelsprodukte und Proben der verschiedensten Stadien des gewerb- 
lichen Erzeugungsprozesses, wie vielgliedrig die Arbeitsformen des 
industriellen und kommerziellen Lebens geworden, welche weitgehenden 
Anforderungen die Fiihrung und Fortgestaltung dieser Unternehmungen 
an den Geist und die Leistungsfiihigkeit der Fiihrer stellen; sie wecken 
den Wunsch in den jungen, hochstrebenden Studierenden, an solchen 
Werken selbst mitschaffen zu helfen

Gerade weil das Museum angewandte Wissenschaft im besten Sinne 
bietet, weil es Darstellungen gibt, die fiir das praktische Leben Interesse 
haben, weil es mehr ais andere Institute mit dem Laienverstandnis rechnet, 
wird seine Wirksamkeit aber nicht beschrankt bleiben auf den Kreis der 
akademischen Studierenden, sondern es wird auch ein Mittel zur Weiter- 
bildung der Cólner Gesamtbiirgerschaft bilden. Durch das Museum fiir 
Handel und Industrie kónnen die lnteressen fiir die industrielle, fiir 
Verkehrs- und Handelsentwicklung, an der die Mehrzahl der Biirger mit- 
zuschaffen berufen ist, belebt werden, indem es dem Einzelnen verdeut- 
lichen hilft, welche Teilarbeit er zu verrichten hat, welches Radchen in 
dem kunstvollen, schwer iiberschaubaren Mechanismus des Kulturganzen 
ihm zur Bedienung verbleibt. So wird das Museum im Bund mit der 
Hochschule und dereń gesamten akademischen Einrichtungen unserm 
Cólner Biirgertum wie den Studierenden dienen, wird es den Bewohnern 
der Stadt einen Ausgleich bieten fiir Opfer, die diese ihnen auferlegen, 
wird es mehren helfen den altbewahrten Ruhm Cólns in deutschen Gauen.



IX. Krankenkasse. — Unfallversicherung.
Die a k a d e mi s c h e  K r a n k e n k a s s e  der Handels- 

l-Iochschule in Cóln bezweckt, den Studierenden dieser 
Hochschule in Erkrankungsfallen arztliche Behandlung und 
Pflege zu gewahren. Die Kasse gewahrt den Mitgliedern, 
welche wahrend ihres hiesigen Aufenthaltes erkranken und 
krank hier verbleiben, unentgeltliche arztliche Behandlung, 
freie Arznei und, falls nótig, Aufnahme in die stadtische 
Krankenanstalten.

Mitglied der Kasse ist jeder immatrikulierte Studierende 
der Handels-Hochschule in Cóln.

Die arztliche Behandlung der erkrankten Studierenden 
geschieht durch die Chefarzte der stadtischen Kranken
anstalten, welche sich dabei der Hilfe ihrer Assistenzarzte 
bedienen kónnen. Die Behandlung Zahnkranker ist dem 
Zahnarzte Bernhard Bóhmer vertraglich ubertragen. Nur die 
von Kassenarzten verordneten Arzneien und Wundverbande 
werden auf Kosten der Kasse geliefert.

Die Aufnahme in eine stadtische Krankenanstalt erfolgt, 
wenn ein Chefarzt derselben sie fLir notwendig erklart. Die 
Aufnahme erfolgt in die zweite Verpflegungsklasse der 
Krankenanstalten.

Der Vorstand, welcher die Kasse unter der Aufsicht 
des Kuratoriums verwaltet, besteht satzungsgemass aus dem 
Studiendirektor ais Vorsitzenden, einem vom Kuratorium 
alljahrlich zu bestimmenden Dozenten im Hauptamte, den 
Chefarzten der stadtischen Krankenanstalten, dem Kassierer
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der Handels-Hoehschule und zwei von der Studentenschaft 
fiir die Dauer eines Semesters zu wahlenden Studierenden.

Dem Vorstande gehórten im .Berichtsjahre aus dem Kreise der 
Dozenten Professor Dr. H a n i s c h , aus dem Kreise der Studentenschaft 
im Sommer-Semester die Studierenden Georg B e r  t r a m und Franz 
M e y n e r t s ,  im Winter-Semester die Studierenden Georg B e r t r a m  und 
Heinrich K i e ł  an.

Im Winter-Semester 1908/09 bestand demnach der 
Vorstand der akademischen Krankenkasse aus:
V o r s i t z e n d e r ;

Dr. jur. et phil. E c k e r t ,  Christian, Professor, Studiendirektor.
M i t g I i e d e r:

Dr. Han i s eh ,  Hans, Professor,
Dr B a r d e n h e u e r ,  Bernhard, Chefarzt, Geheimer Medizinalrat, 

Professor und ordentliches Mitglied der Akademie fiir praktische 
Medizin,

Dr. H o c h h a u s ,  Heinrich, Chefarzt, Professor und ordentliches 
Mitglied der Akademie fiir praktische Medizin,

Dr. M a t t h e s ,  Max, Chefarzt, Professor und ordentliches Mitglied 
der Akademie fiir praktische Medizin,

Dr. T i l m a n n ,  Otto, Chefarzt, Professor und ordentliches Mitglied 
der Akademie fiir praktische Medizin,

W i l l i g ,  Theodor, Kassierer,
B e r t r a m ,  Georg, Studierender der Handels-Hochschule,
K i e ł ,  Heinrich, Studierender der Handels-Hochschule.

Wahrend der Berichtszeit hatten den Studierenden der
Handels-Hochschule folgende Aerzte ihre Hilfe zur Verfiigung 
gesteilt:
Dr. B a r d e n h e u e r ,  Bernhard, Chefarzt, Geheimer « ............................

, ,  .. . , . „  . fur chirurgische
Medizinalrat, P r o f e s s o r .............................................. j Kranke

Dr. T i l m a n n ,  Otto, Chefarzt, Professor .  . . .  I

Dr. H o c h h a u s ,  Heinrich, Chefarzt, Professor ■ ■ /  fiir innere
Dr. M a t t h e s ,  Max, Chefarzt, P ro fe sso r ....................... i Kranke
Dr. Z i n s e r ,  Ferdinand, Professor, leitender / fiir Haut- und Geschlechts-

A r z t , ................................................................• ' Kranke
Dr. P r o b s t i n g ,  August, Professor, leitender Arzt der t  fiir Augen-

stadtischen Augenheilanstalt ................................... ' kranke
B o h  me r ,  Bernhard, Zahnarzt.

Die Inanspruchnahme der akademischen Krankenkasse durch die 
Studierenden der Hochschule ist eine sehr rege. Der von den Mitgliedern 
zu zahlende Beitrag belauft sich auf 2 ,5 0  M. im Semester.
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Die U nf a11 ve rs i c h e ru n g der Studierenden ist mit 
Beginn des Winter-Semesters 1906/7 in Kraft getreten. 
Sie beruht auf dem mit der Kólnischen Unfall-Versicherungs- 
Aktien-Gesellschaft abgeschlossenenVersicherungs~Vertrage, 
an welchem die Versicherungs-Aktien-Gesellschaft Rhennania 
in Cóln beteiligt ist.

Nach diesem Vertrage erstreckt sich die Versicherurig auf alle 
kórperlichen Unfalle, von denen die Studierenden auf dem Gelande und 
in den Gebauden der Handels-Hochschule sowie bei Studienreisen und 
Exkursionen innerhalb Deutschlands und der angrenzenden Lander ausser- 
halb der Handels-Hochschule betroffen werden, insoweit die Exkursionen 
unter Leitung eines Professors, Dozenten oder Assistenten der Handels- 
Hochschule zu Studienzwecken sfattfinden. Die Unfallgefahr der Reisen 
nach den Exkursionsorten und zuriick ist in die Versicherung einge- 
schlossen.

Jede Person ist yersichert in Hóhe von
4000 M. fiir den Todesfall,

15 000 M. fiir den lnvaliditatsfall,
5 M. fiir tagliche Entschadigung.

Die Versicherung ist fiir die S t u d i e r e n d e n  der Handels-Hochschule 
obligatorisch; die Pramie betragt 1,— M. im Semester.

H o s p i t a n t e n  und T e i l n e h m e r  d e r  ve r w a 11 u ng s a k ad e - 
m i s c h e n  K u r s ę  haben das Recht der freiwiligen Versicherung. Sie 
erwerben dies Recht durch Erkliirung bei Aushandigung ihrer Legitimations- 
karte und Zahlung der Pramie.



X. Stiftungen

Um weniger bemittelten, befahigten und strebsamen 
jungen Kaufleuten das Studium an der Handels-Hochschule 
zu ermóglichen, sind der Cólner Hochschule seit ihrer 
Eróffnung mehrere grossherzige Zuwendungen gemacht 
worden, dereń Zinsen zu Stipendien fur bediirftige und 
wiirdige Studierende verwendet werden sollen.

Der Handels-Hochschule stehen zur Zeit fur Unter- 
stiitzung von Studierenden folgende Stiftungen zur Verfiigung:

Die Wilhelm PeilTsche Stipendiatsstiftung in Hóhe von 20000  M., 
die Frau Wilwe Wilhelm Peill am 7. Mai 1901 mit der Bestimmung 
uberwiesen hat, dass die Zinsen alljahrlich einem, hóchstens zweien 
bediirftigen, der Unterstiitzung wiirdigen Studierenden ais Zuschuss zur 
Bestreitung des Studiums an der Cólner Handels-Hochschule zukommen 
sollen. Diese Studierenden miissen in der Rheinprovinz geboren sein; 
bei gleichwertiger Konkurrenz soli der in der Stadt Cóln geborene den 
Vorzug erhalten;

eine Stiftung von 10000 M., die der verstorbene Oberprasident a. D., 
Wirklicher Geheimer Rat Freiherr von Richthofen im Mai 1904 der 
Stadt Cóln ubermacht hat. Die Zinsen sollen ais Reisestipendien fur 
unbemittelte Studierende der Handels-Hochschule verwendet werden;

die Melanie von Mevissen-Stiftung in Hóhe von 20000 M., die 
Fraulein Melanie von Mevissen im Juli 1905 mit der Bestimmung iiber- 
wiesen hat, dass die Zinsen zu Stipendien an wiirdige und bediirftige 
Studierende verwendet werden sollen und zwar entweder vor der Diplom- 
priifung zur Fortsetzung und Beendigung der Studien an der Handels- 
Hochschule oder unmittelbar nach erfolgreich bestandener Priifung fiir 
eine Studienreise zur Erganzung und Erweiterung der an der Hochschule 
erworbenen Kenntnisse;
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die Stiftung des Geheimen Kommerzienrats Heinrich von Stein nebst 
Gemahlin bei Gelegenheit der Eróffnung des Neubaus der Handels- 
Hochschule im Betrage von 25000  M., dereń Zinsen unbemittelten 
Studierenden der Handels-Hochschule zufliessen sollen.

Die Vergebung der Stipendien aus diesen Stiftungen 
erfolgt durch das Kuratorium der Handels-Hochschule bezw. 
die Stadtverordneten - Versammlung auf Vorschlag einer 
besonderen, aus dem Studiendirektor ais Vorsitzenden und 
zwei Dozenten der Hochschule bestehenden Kommission.

Dieser Kommission gehóren zur Zeit an :

V o r s i t z e n d e r :
Dr. iur. et phil. E c k e r t ,  Christian, Professor, Studiendirektor.

M i tg  1 i e d e r:
Dr. iur. et phil. G e f f c k e n ,  Heinrich, Professor,
Dr. S c h r o e r ,  Arnold, Professor.

Begriindete Gesuche um Erlangung eines Stipendiums 
sind dem Studiendirektor einzureichen.

Neben diesen Stiftungen stehen fur Studierende der Handels-Hoch
schule zurVerfiigung die Zinsen einer Stiftung im Betrage von 25000 M., 
die die Erben August Seligmann-Coblenz der Stadt Coblenz zur Unter- 
stiitzung eines oder mehrerer Coblenzer, welche die Cólner Handels- 
Hochschule besuchen wollen, gemacht haben. Die Stiftung steht unter 
der Verwaltung eines Kuratoriums, bestehend aus dem Biirgermeister 
der Stadt Coblenz ais Vorsitzenden und zwei von der Stadtverordneten- 
Versammlung in Coblenz zu wahlenden Mitgliedern.

Der Handels-Hochschule steht ausserdem ein Kapitał 
von 50000 M. zur Verfiigung, das die Geschwister Mathilde 
und Melanie von Mevissen und Frau Paul Stein, geb. von 
Mevissen, bei Gelegenheit der Eróffnung des Neubaus der 
Stadt Cóln ais Privatd ozente n-Stipendium iiberwiesen 
haben. Diese Stiftung soli an der Handels-Hochschule, 
ahnlich wie an den Universitaten, fur jiingere Gelehrte eine 
Gelegenheit zu streng wissenschaftlicher, von der Lehr- 
tatigkeit und ihren Erfolgen einigermassen unabhangiger 
Forschungsarbeit schaffen und damit zugleich der Hochschul- 
Verwaltung es erleichtern, den Lehrplan auch auf solche 
Teilgebiete der Hochschul-Disziplinen auszudehnen, die zwar

7
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ihrer Natur nach auf einer Handels-Hochschule nicht auf 
einen grossen Hórerkreis rechnen kónnen, aber zur systema- 
tischen Erschópfung der Gesamtdisziplin notwendig sind 
(z. B. Kultur- und Wirtschaftsgeschichte, internationales 
Recht und Rechtsgeschichte, Sprachforschung, Statistik usw.)

Zu diesen Stiftungen ist, wie bereits eingangs mit- 
geteilt, im Berichtsjahre eine weitere hinzugetreten: die 
„Stipendienstiftung Heidemann fur S t u d i e n r e i s e n der 
Handels-Hochschule“. Nach den Satzungen soli diese Stiftung 
die Vorbereitung und Durchfiihrung der Studienreisen, wie 
sie die Handels-Hochschule wahrend der Ferien periodisch 
veranstaltet, erleichtern Die Stipendien, dereń Verleihung 
durch das Kuratorium der Handels-Hochschule erfolgt, kónnen 
sowohl Dozenten wie Studierenden aus dem Kapitał und 
den Zinsen zugewendet werden.



XI. Priifungen.

Die Studierenden der Handels-Hochschule kónnen sich 
vor einer zu errichtenden Priifungskommission einer Schluss- 
priifung unterwerfen, iiber dereń Resultat ein Zeugnis aus- 
gestellt wird; die Priifung erfolgt auf Grund einer von dem 
Kuratorium aufzustellenden und der Genehmigung des Herrn 
Ministers fur Handel und Gewerbe unterliegenden Priifungs- 
ordnung.

Die Ordnungen fur die kaufmannische Diplom-  
Pri i fung und die Pr i i fung f ii r H a n d e 1 s I e h re r, die 
am 31. Oktober 1902 die ministerielle Genehmigung ge- 
funden hatten, haben inzwischen weitgehende Erganzungen 
erfahren. Zwecks Herbeifiihrung einer wiinschenswerten 
Gleichartigkeit in den Anforderungen der bei den ver- 
schiedenen Handels-Hochschulen abzuhaltenden Priifungen 
hatte am 15. Januar 1907 im Handelsministerium eine Be- 
sprechung mit Vertretern samtlicher Handels-Hochschulen 
Preussens stattgefunden. Auf Grund dieser Besprechung 
sind die Cólner Ordnungen einer Revision unterzogen 
worden; die abgeanderten Priifungsordnungen haben am 
13. August 1907 die ministerielle Genehmigung gefunden

Die P r i i f u n g s k o m m i s s i o n ,  vor der die Examina 
abgelegt werden, besteht aus:

1. einem von dem Herrn Minister fur Handel und 
Gewerbe im Einvemehmen mit dem Herrn Minister 
dergeistlichen,Unterrichts- und Medizinal-Angelegen- 
heiten zu ernennenden Vertreter der Kóniglichen 
Staatsregierung ais Vorsitzenden,

7*
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2. dem Studiendirektor der handels-Hochschule,
3. den Vertretern der Facher, in denen gepriift wird. 

Welche Vertreter der Priifungsfacher bei den 
Prufungen mitzuwirken haben, wird durch den Vor- 
sitzenden der Priifungskommission wenigstens auf 
ein Jahr im voraus festgesetzt.

Zu Vorsitzenden sowohl fur die Diplompriifungen ais 
auch fur die Prufungen fiir Handelslehrer sind durch Ver- 
fiigung des Ministers fiir Handel und Gewerbe ernannt 
worden:
Oberbiirgermeister Wal l raf ,  Vorsitzender,
Geheimer Kommerzienrat Mi c h e l s ,  Vorsitzender der 

Handelskammer, erster steilvertretender Vorsitzender, 
Studiendirektor Professor Dr. Eckert ,  zweiter stellvertreten- 

der Vorsitzender.
Ausserdem sind von den Vertretern der Priifungsfacher 

zur Teilnahme an den Prufungen fiir 1909 berufen worden:
Rechtsanwalt Dr. H. F i s c h e r ,
Professor Dr. iur. et phil. G e f f c k e n ,
Professor Dr. H a n i s c h ,
Professor Dr. H a s s e r t ,
Professor Dr. L o r e k ,
Professor Dr. M o l d e n h a u e r ,
Oberlandesgerichtsrat Dr. N e u k a m p ,
Geheimer Regierungsrat Professor Dr. R e i n ,
Professor Dr. R e i t t e r ,
Professor R i n k e I ,
Professor S c h m a l e n b a c h ,
Professor Dr. S c h r o e r ,
Professor Dr. iur. et phil. W e b e r ,
Professor Dr. iur. et phil. W i e d e n f e l d .
Privatdozent Dr. Wy g o  d ż i n s  ki .

V o r a u s s e t z u n g  fiir die Zu l a s s un g  zur kauf- 
mannischen D i p 1 om-Pr i i f  u ng ist der Nachweis eines 
mindestens zweijahrigen Studiums, von dem der Kandidat 
mindestens zwei Semester an der Handels-Hochschule in 
Cóln immatrikuliert gewesen sein muss, zwei Semester
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auf einer gleichwertigen deutschen Handels-Hochschule 
zugebracht haben kann. Die Anrechnung von an anderen 
Hochschulen zugebrachten Semestern bleibt dein Vorsitzenden 
der Prufungskommission nach Einvernehmen mit dem 
Studiendirektor einstweilen iiberlassen.

Der Zeitraum einer viersemestrigen Studienzeit ist zur 
Erlangung einervóllig befriedigendenAusbildung nur gerade 
ausre i chend;  er geniigt nur ganz ausnahmsweise, wenn 
das Dienstjahr in die Studienzeit verlegt wird.

Die den Studierenden daherzu empfehlende Verlangerung 
der Hochschulzeit um etwa ein Semester gewahrt den 
Vorteil, dass sich die verschiedenen Disziplinen auf einen 
langeren Zeitraum verteilen und die dadurch gewonnene 
Zeit zu einem grósseren Studium, zu einem wiederholten 
Besuche einzelner besonders interessierender Vorlesungen, 
zur starkeren Beteiligung an den Uebungen oder Ver- 
tiefung in ein wissenschaftliches Problem verwendet 
werden kann.

Fur die Zulassung zur Ha n d e 1 s 1 e h r e r - Pr  ii f u n g 
ist stets der Nachweis eines fiinfsemestrigen Studiums 
erforderlich, bei Nichtlehrern zugleich der Nachweis einer 
mindestens zweijahrigen kaufmannischen Lehrzeit und 
mindestens dreijahrigen kaufmannischen Praxis, sofern sie 
Abiturienten sind der Nachweis, dass sie mindestens ein 
Jahr kaufmannisch tatig gewesen sind. Auch ist die regel- 
massige Beteiligung am padagogisch-didaktischen Seminar 
und am Unterrichten in der kaufmannischen Fortbildungs- 
schule ein Bedingnis der Zulassung.

Priifungsfacher sind unter allen Umstanden Volkswirt- 
schaftslehre und Finanzwissenschaft, Grundziige des privaten 
und óffentlichen Rechts, insbesondere Handels- und Wechsel- 
recht, Handelstechnik (kaufmannische Betriebslehre, Buch- 
fiihrung, Verkehrstechnik), eine Fremdsprache (Englisch oder 
Franzósisch) und ausserdem fur Handelslehrer Handels- 
geographie.
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Bei der Diplom-Prufung erstrekt sich das Examen 
ausserdem nach Wahl des Kandidaten auf die Grundziige 
der Handelsgeographie (einschl. Warenkunde) oder die 
Grundziige der chemischen oder mechanischen Technologie 
oder Versicherungswissenschaft oder Genossenschafts- 
lehre.

Wer in einem oder mehreren dieser Facher an einer 
Universitat oder einer technischen Hochschule oder vor 
einer anderen staatlichen Priifungsbehórde bereits eine 
Priifung bestanden hat, kann von der Priifung in diesen 
Fachem entbunden werden.

Die Priifungen diirfen auf Wunsch der Kandidaten auf 
regelmassig an der Handels-Hochschule gelehrte Facher, 
die nicht ais Priifungs-Gegenstande vorgeschrieben sind, 
ausgedehnt werden.

Die Priifungen zerfallen in einen schriftlichen Teil unter 
Klausur und einen miindlichen Teil. Abgesehen von der 
Fremdsprache kann in dem Fache, in dem der Kandidat 
eine von einem Dozenten der Handels-Hochschule in Cóln 
mit „gut" bezeichnete Arbeit vorlegt, die Klausurarbeit 
erlassen werden.

Ueber die bestandene Priifung wird ein Diplom aus- 
gefertigt.

Von den Kandidaten fiir die Handelslehrer-Priifung kann 
die Priifungskommission die Abhaltung einer Probelektion 
verlangen. Das Thema, das nach Wahl des Kandidaten aus 
dem Gebiete der VoIkswirtschaftslehre, der Handelstechnik, 
der Rechtslehre oder der Handelsgeographie zu entnehmen 
ist, wird von der Priifungskommission bestimmt und 24 
Stunden vorher bekannt gegeben.

Bereits durch Ministerial-Erlass vom 7. Juni 1905 hatte 
die Ordnung fiir die Diplom-Prufung eine Erweiterung dahin
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erfahren, dass denjenigen Studierenden, welche die Diplom- 
Priifung bestanden haben, gestattet ist, innerhalb 5 Jahren 
nach dem Abgange von der Handels-Hochschule in allen 
Fachem, in denen die Priifung nicht bereits abgelegt ist, 
eine E r g a n z u n g s - P r ii f u n g abzulegen. Ausnahmsweise 
kann die Zulassung zu dieser Erganzungs-Priifung nach Ablauf 
von 5 Jahren vom Vorsitzenden der Priifungskommission 
nach Einvernehmen mit dem Studiendirektor gestattet 
werden.

Die Aufnahme dieser Bestimmungen in die Ordnung 
fiir die Diplom-Priifung ist besonders wertvoll und gibt den 
Absolventen der Hochschule Gelegenheit, sich in solchen 
Priifungsfachern, die sie wahrend ihrer Studienzeit nur neben- 
sachlich betrieben und in denen sie ein Examen nicht 
abgelegt haben, die sie aber in ihrer spateren Tatigkeit 
praktisch verwerten kónnen, zu vervollkommnen und diese 
Studien durch ein Examen zum Abschluss zu bringen. Auch 
schien eine solche Erganzung besonders ratsam fiir die an 
der Handels - Hochschule gelehrten Sprachen, da viele 
Studierende das an der Hochschule Gelernte nach der 
Diplom-Priifung durch einen Aufenthalt im Auąlande erst 
beleben und zum Abschluss bringen.

Wahrend des Berichtsjahres haben sich weitere 89 
Studierende (davon 78 fiir die kaufmannische Diplom-, 11 fiir 
die Handelslehrer-Priifung) an den zu Beginn und Ende des 
Semesters stattfindenden Abschlusspriifungen beteiligt. Von 
diesen konnte wieder einzelnen das Pradikat „Mit Aus- 
zeichnung“, einer ganzen Reihe das Gesamtpradikat „Gut“ 
erteilt werden. Im Ganzen haben sich bis jetzt 418 
Studierende der Abschlusspriifung unterzogen, von denen 
360 ein Diplom erteilt werden konnte.
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Ober das Ergebnis der Diplom- und Handelslehrer- 
Priifungen gibt nachstehende Zusammenstellung Aufschluss:

Ergebnis der Priifungen.

Z e i t p u n k t

der

P r ii f u n g

Kandidaten Hiervon bestanden

fiir die

Su
m

m
a

mit

nichtDi-
plom-

P

Han- 
dels- 

lehrer- 
r ii f u n

Er-
gan-

zungs-

g

Aus-
zeich-
nung

Gut
Ge-
nii-

gend

Friihjahr 1903 . 27 2 — 29 6 9 10 4

Herbst 1903 . . 21 3 — 24 2 10 9 3

Friihjahr 1904 . 20 4 — 24 3 14 6 1

Herbst 1904 . . 30 1 — 31 1 13 14 3

Friihjahr 1905 . 25 1 — 26 2 12 11 1

Herbst 1905 . . 34 3 — 37 1 15 12 9

Friihjahr 1906 . 28 — — 28 2 13 10 3

Herbst 1906 . . 30 1 1 32 4 11 12 5

Friihjahr 1907 . 31 6 — 37 1 15 17 4

Herbst 1907 . . 37 3 — 40 8 15 18 4

Friihjahr 1908 . 33 2 — 35 2 13 14 6

Herbst 1908 47 7 — 54 3 21 22 8

Friihjahr 19 0 9 ’) 19 2 21 2 6 6 7

Zusammen . 382 | 35 1 418 | 32 167 161 58

')  Diese Zahlen geben nur das Ergebnis des 1. Friihjahrstermines 
wieder; der 2. Termin, zu dem 32 Meldungen vorIiegen, findet zu 
Beginn des Sommer-Semesters 1909 statt.
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Im Berichtsjabre haben nachstehende Studierenden die 
Abschlusspriifung an der Handels Hochschule bestanden:

D e r  K a n d i d a t e n
Term

Prii

Fruh-
jahr

in der 
fung

Namen Heimatsort Herbst

D i p l o m - P r u f u n g .

Bagaroff, l v a n ................................ Sopote (Bulgarien) . 08
Barth, P a u l ................................. Cóln ............................ 08
Beckhauser, Eduard . . . D o r t m u n d ................... 08
Bender, E m i l ................................. Kaiserslautern . . . 08
Bettinger, Otto . . . Neunkirchen . . . . 09
Borns, K u r t ..................................... Cóln ............................ 08
Cheneval, K a r l ............................ Staad (Schweiz) . . . 09
Cramer, A l b e r t ............................ B o c h u m .................. 08
Czell, R u d o l f ................................. Kronstadt (Ungarn) . 08
Dickudt, E r i c h ............................ Hirschberg i. Schl. . 08
Diesel, Rudolf ................................ Miinchen....................... 08
Enke, E r i c h ..................................... Magdeburg................... 08
Erhardt, E u g e n ............................ Cóln ............................ 08
Ericsson, K a r l ................................ Glaushammer(Schweden) 08
Faehre, H a n s ................................ D o r t m u n d .................. 08
Eritsch, Wilhelm . . . M o r s ............................ 08
Gebauer, M a x ............................ Charlottenburg . . . 08
Geldern, E r n s t ....................... .... Essen a. d. Ruhr . . 08
Glaser, Heinrich . . . . . . . W ie sb a d e n .................. 08
Goerner, Willy ............................ Cóln ............................ 08
Goetze, Friedrich . . . Mitau (Russland) . . 08
Gottlieb, Julius . . . . . . . Oberstein a. N 08
Gut, A l f r e d ..................................... Móhringen . . . . 09
Halberstein, Michael . . . . Warschau (Russland) . 08
Hanssen, R u d o lf ............................ D usseldorf ................... 08
Harperath, P a u l ............................ C ó l n ............................ 08
Heckmann, K a r l ............................ M i l l t s c h ....................... 09
Henrich, R o b e r t ............................ W e t z l a r ....................... 08
Hoepker, Ludwig . . . . . . H e r f o r d ....................... 08
Hoffbauer, P a u l ............................ Winningen 08
Hiibener, E d g a r ....................... .... Hamburg .................. 08
Ibing, Ju l iu s ..................................... H a t t i n g e n .................. 08
Illgen, H a n s ..................................... Treuen i. V................... 08
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D e r  K a n d i d a t e n
Termin der 

Priifung

Namen Heimatsort Kruh-
jahr Herbst

Indebetou, C la e s ............................ Norrkóping (Schweden) i 08
Kamiński. A r t u r ............................ Cóln ............................ 08
Kammandel, A d o l f .................. .... G e i s a ............................ 08
Kaufmann, O t t o ............................ Wiesbaden . . . . 08
Kerhart, V la d im e r ....................... Podebrady (Oesterreich) 08
Ketjen, Hendrik ....................... Zutphen (Holland) . . 09
Kirsten, E d g a r d ............................ Charków (Russland) . 08
Klein, H e i n r i c h ............................ S ie g e n ............................ 08
Klein, L e o ..................................... Essen a. d. Ruhr . . 08
Kohde, August . . . Malstadt-Burbach . . 08
Kolpin, O t t o ................................ Kletzke .................. 08
Kronenberg, Klemens . . . . Werden a. d. Ruhr . 08
Lawitschka V ik t o r ....................... Cóln ............................ 08
Liebig, H a n s ................................. Gelsenkirchen . . . 09
Lindner, Wilhelm............................ Miinchen....................... 09
Lumbeck. Friedrich . . . . Langenberg . . . . 08
Matuskovich, J o h a n n ................... Slovau (Ungarn) . . 08
Meyenberg. K le m e n s .................. Hildesheim................... 08
Meynerts, F r a n z ............................ Neustadt i. Holstein . 09
Molls, Ootlfried . . M.-Gladbach . . . . 08
Monckmeier, Wilhelm................... Cóln ............................ 08
Moser, O t t o ..................................... Neustadt a. d. Hardt . 08
Miinker. W a l t e r ............................ St. Ing bert . . . . 09
Opderbecke, E m i l ....................... Kalk ............................ 08
Ortmann, H e l m u t ....................... B o c h u m ....................... 08
Dr. Ossenbach, Johann . . . D o r m a g e n .................. 08
Panzer, A r t u r ................................ D o r t m u n d .................. 08
Richter, F r i e d r i c h ....................... Bitterfeld .................. 08
Rosenkotter, Wilhelm................... Essen a. d. Ruhr . . 08
Roth, F r i e d r i c h ............................ G óp pingen.................. 08
Rupp. J o s e f ..................................... Cóln ............................ 08
Salomon, G e o r g ............................ D a n z i g ....................... 08
Schmidt, V i k t o r ............................ Walk (Russland) . . 08
Schoennenbeck, Gottfried . . . Miilheim a. d. Ruhr . 08
Schriever, Robert ................... Baden-Baden . . . . 08
Schroeder, E m i l ............................ | B e r l i n ............................ 08
Schróder, Walter ....................... Neudórfchen . . . . 09
Segen, E m a n u e l ............................ Zagreb (Ungarn) . . as
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D e r  K a n  

Namen

d i d a t ę  n

Heimatsort

Termin der 
Priifung

F.riih- Herbst janr

Sowy, R u d o l f ....................... . . Neudorf (Oesterreich) 08
Slein, P a u l ............................ . . Siegen i. W................... 08
Ultsch, P a u l ............................ . . B l u m b e r g .................. 08 i
Utsch, F r a n z ....................... Niederschelden . . 08 :
Victor, H erm ann................... , . ( óln ............................ 09
Villinger, Karl .................. , . Bensberg .................. 08
Waldeck, Leo . . . . Munster i. W................. 08
Wencker, Rudolf................... . . D o r t m u n d ................... 08
Wieduwilt, Heinrich . . Cóln ............................ 08
Will, Bernhard ................... . . B r e m e n ....................... 00

t i a n d e l s l e h r e r - P r i i f u n g .

Dannenbaum, Richard . . . . Fiirstenberg i. W. . . 08
Eckardt, P a u l ....................... . . E is le b e n ................... 08
Giffey, Ben jam in.................. . . D u sse ld orf .................. 08
Liirenbaum, Karl . . . . . . B o n n ............................ 08
Mecke, J u l i u s ....................... . . D uderstadt.................. 08
Nissen, N i k o l a i ................... . . Trittau .................. 08
Priebsch, Eduard . . . . . . Reinowitz (O c s tc ire ic h ) 00
Schloesser, Norbert . . . . . Elberfeld.................. 0 0  j

Mit Gewissheit darf man erwarten, dass die diplomierten 
Cólner Studierenden der neuen rheinischen Hochschule fiir 
Handel und Industrie Ehre machen und den schliesslich 
allein ausschlaggebenden Beweis der Lebensfahigkeit der 
neuen kaufmannischen Bildungsanstalt fiihren werden.

Die mit gutem Priifungszeugnis abgegangenen Handels- 
I ehramtskandidaten haben durchweg gute Stellungen ge- 
funden und in der Schulpraxis sich nach jeder Richtung 
bewahrt.

Stehen wir auch noch im Beginn der Entwicklung, 
lasst sich ein endgultiges Urteil, wie sich ehemalige 
Studierende der Handels-Hochschule in der Praxis bewahren, 
vie 11 eicht erst nach einem Menschenalter fallen, so sind doch
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heute schon gute verheissungsvolle Resultate zu verzeichnen. 
Gerade die Tiichtigsten unter den AbsoIventen haben am 
raschsten verstanden, Wissen und Leben in Einklang zu 
bringen, viele haben sich schon in den wenigen Jahren 
seit Abschluss der Studienzeit zu leitenden Stellungen, zu 
verantwortungsvol!er Betatigung in ihrem Berufe durch- 
gerungen. Auch die friiher noch skeptischen „Manner der 
Praxis“ zeigen sich der Handels-Hochschulidee mehr und 
mehr geneigt. Man begreift ersichtlich den Wert eines 
systematisch denkenden Kaufmannes oder Industriellen, bei 
dem theoretisches Wissen und praktisches Konnen in 
harmonischer Zusammenstimmung erscheinen.

Deutschlands Industrie und Handel hat die Hóhe noch 
nicht erklommen. Dazu bediirfen wir intelligenter und weit- 
sichtiger Kaufleute, die ais Pfadfinder neue Arbeits- und 
Absatzgebiete erschliessen. Auf jedem Gebiet, in jeder 
Branche sind es immer einzelne grosse Persónlichkeiten, 
die fur gróssere Zeitabschnitte die Wege zeigen und ebnen; 
auf ihnen ergiesst sich dann die breite Masse, die nur 
Durchschnittsleistungen aufweisen kann, bis neue Bahn- 
brecher erstehen. Solche Bahnbrecher bilden zu helfen, 
muss Hauptziel und Aufgabe der Hochschule sein.

Goln, den 1. April 1909.

Christian Eckert.
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