
Die stadtische

Handels-Hochschule
in Cóln.

Bericht iiber die Studienjahre 1913, 1914 und 1915
(Sommer-Semester 1913 —  Winter-Semester 1915/16).

Erstattet

von

Professor Dr. Chr. Eckert,
Studiendirektor der Cól ner  Hochschulen.

Cóln a. Rh.
V e rla g  von Paul Neubner 

1916.

crmtniiina.,* X*i ♦
Preis M. 1.—.





St
ad

t.
 H

an
de

ls
-H

oc
hs

ch
ul

e 
in

 C
ol

n.





Die s tadt ische

Handels-Hochschule
in Coln.

Bericht iiber die Studienjahre 1913, 1914 und 1915
(Sommer-Semester igi^ —  Winter-Semester 1915/16). 

Erstattet

von

Professor Dr. Chr. Eckert,
Studiendirektor der Cól ner  Hochschulen.

EHH

Coln a. Rh.

V e r l a g  vo n Paul  N e u b n e r  
1916.





Inh alt.
I. Hochschulentwicklung im Frieden und im Krieg . 

AufsteigendeEntwicklung derHochschule bis zum SchluB 
der Friedenszeit. —  Ausbau des Siidfliigels im Hoch- 
schulgebaude. —  Teibiahtne der Dozenten und Stu- 
dierenden an Kriegsaufgaben.

II. Zweck und Ziele..........................................................
Zweck derHandels-Hochsckule. — Das Wesen der Hoch- 
schulbildung. —  Aufgaben der Hochschule.

III. Die V erw altu n g..........................................................
Die Stadt Cóln ais Tragerin der Hocliscliule. —  Das 
Kuratorium. —  Der Studiendirektor. — Immatrikula- 
tions- und Disziplinar-AusscliuB.

IV. Der Dehrkorper..............................................................
Forschung und Łehre an der Handels-Hochschule. —  
Zusammensetzung des Lehrkórpers. —  Entwicklung 
des Dozentenkollegiums. —  Engeres Hochschul-Kolle- 
gium. —  Weiteres Hoclischul-Kollegium. —  Priyatdozen- 
ten und Lektoren. —  Assistenten der technischen In- 
stitute. —  Dozenten im Nebenamt. —  Reiter von 
Sprachkursen. —  Unterrichts-Assistenten.

V. Die Studierenden...........................................................
Die immatrikulierten Studierenden. —  Vorbildung der 
Studierenden. —  Alter der Studierenden. —  Stand der 
Vater der Studierenden. —  Herkunft der Studierenden. — 
Auslander an der Cólner Handels-Hochschule. —  Die 
allgenieine Vereinigung der Studierenden an der Handels- 
Hochschule. —  Studenten-Korporationen. —  Hospi- 
tanten. —  Horer. —  Ehrentafel.

VI. Der Unterricht..............................................................
Dehrfreiheit und Lernfreiheit. —  Cólner Studien. — 
Vorlesungen und Ubungen. —  Studienprogramm. — 
Nichtóffentliche und óffentliche Vorlesungen.

1. Volkswirtschaftslehre...............................................
2. Privatwirtschaftslehre (Handelsteclinik) . . . .
3. R eclitslehre..................................................................

a) P r iv a tr e c h t.......................................................
b) Offentliclies R e c l i t ........................................

S e ite
I

9

13

19

36

52

61
79

103
103
109



IV
Seite

4. Yersiclierutigs- und Genossenschaftslelire . . . . i i i
5. G eo grap h ie.............................................................. 115
6. Naturwissenschaften und T e c h n ik ...................119
7. Z e itu n g sk u n d e.......................................................134
8. S p ra ch e n ..................................................................126
9. Philosophie und A sth etik .....................................135

10. Ausbildung fur Kommunal- und Sozialbeamte 137
11. Offentliclie Vorlesungen........................................ 141
13. Padagogisch-didaktische Ausbildung fur Handels-

lehrer und H andelslehrerinnen..........................154

VII. Besiehtigungen und Studienfahrten........................ 158
Wert des Anscliauungsunterrichts. —  Die Besichtigung 
rheinisch - westfalischer Handels- und Industrieunter- 
nehinungen. —  Die iiberseeischen Studienfahrten der 
Handels-Hoclischule. —  Besuch von England und Siid- 
schweden.

VIII. Bildungsmittel fiir Dozenten und Studierende.
1. Bibliothek .........................................................................170

Ziele der Hochschulbibliothek. — AuISere Entwick- 
lung der Bibliothek. —  Stiftungen fiir die Bibliothek. — 
Betrieb und Benutzung der Bibliothek. —  Bibliotheks- 
kommission. —  Seminarbibliotheken.

2. Archiv der Colner H o ch sch u le n ....................................177
Abt.I. ArchivfiirVolkswirtschaftund Handelstechnik. 
A bt.II. Arcliiv fiir kommunale und soziale Verwaltung. 
Zweck des Archivs. —  Archivkommission und Arbeits-

ausschufi.
3. S am m lu n gen ........................................................................ 194
4. Museum fur Handel und Industrie ............................ 199

IX. Gemeinnutzige Beratungsstelle fiir Handel und
Gewerbe der Stadt C ó ln ....................................... 204

Griindung und Organisation. —  Das Arbeitsgebiet. — 
Statistik. —  Veranstaltung von Vortrilgen.

X. Fiirsorge fiir kriegsbeschadigte Akademiker. . . .  211
XI. Krankenkasse. — Unfallversiclierung...................... 213

XII. Priifungen...................................................................... 218
Priifungskommission. —  Anforderungen in der Diplom- 
und Haudelslelirer-Priifung. —  Ergebnis der Priifungen.

XIII. Ausblick.......................................................................234

O l



I. Hochschulentwicklung im Frieden und im Krieg.

Die Handels-Hochschule Cóln hat ihre im ersten Jahr- 
zehnt begonnene, stetig aufsteigende Entwicklung ununter- 
brochen bis zuin Ende des Sommer-Semesters 1914 fortge- 
setzt. Sie war in den ersten drei Semestern der neuen Be- 
riehtszeit (der letzte Bericht umfaBte die Studienjahre 
1911/1912) innerlich und aui.ierlich gewachsen. Weitere 
hauptamtliehe Eehrstuhle wurden erriclrtet, eine Reihe von 
Praktikern fiir nebenamtliche Tatigkeit gewonnen; Lehr- 
plan und Eehrmethode wurden fortgestaltet, die wissen- 
schaftliehen Sammlungen und Einrichtungen der Hochschule 
merklich erweitert. Vor allem ist auch die Zahl der regel- 
maBigen Hochsehulbesucher bis zum genannten Zeitpunkt 
stetig gestiegen.

Es hatte sich dabei gezeigt, daB der stattliche Hoch- 
schulneubau, der im Jahre 1907 seine Yollendung gefunden 
hatte, den alles Erwarten iibersteigenden Anspriichen nicht 
mehr geniigte. Eine groBe Erweiterung des Gebaudes wurde 
angesichts der neu auftretenden Hochschulbedurfnisse von 
der Stadtverwaltung in dankenswerter Weise beschlossen und 
in Angriff genommen.

Bereits am 10. April 1913 genehmigte die Stadtver- 
ordnetenversammlung die zwischen der Bauleitung und der 
Hochschulverwaltung vereinbarten Piane fur den Neubau, 
der mit einem Kostenaufwand von 179000 M  errichtet 
werden sollte. Es wurde geplant, den seinerzeit nicht ausge- 
fiihrten shdlichen Flugel der Handels-Hochschule in den
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Formen, die der nórdliche Fliigel zeigt, auszufiihren. Da- 
durch werden gewonnen im ErdgeschoB ein groBer Hórsaal 
mit 450 Platzen, im UntergeschoB Raume fiir die geologische 
und die Testilsammlung mit Dozentenzimmern sowie ein 
allgemeines Dozentenzimmei, im ObergeschoB Raume fiir 
die Erweiterung des Sekretariats, ein Dozentenzimmer des 
Abteilungsdirektors der Verwaltungs-Hochschule, ein weiteres 
Dozentenzimmer sowie 2 Hórsale mit 40 und 64 Sitzen.

Am 1. Juni 1913 wurde zur Erinnerung an das I2jabrige 
Bestehen der Handels-Hocbschule die Jahresfeier in er- 
weitertem Rahmen begangen. Anwesend waren u. a. General 
der Infanterie Gouverneur von Westernhagen, Kardinal 
Dr. Felis von Hartmann Erzbischof von Cóln, Oberbiirger- 
meister Wallraf, Weihbischof Dr. Muller, Generalvikar Dr. 
Kreutzwald, Oberprasidialrat vonHagen, Oberlandesgerichts- 
prasident Dr. Morkramer, Eisenbahndirektionsprasident 
Wirki. Geh. Oberregierungsrat Martini, Prasident der 
Handelskammer Geh. Kommerzienrat Dr. J.Neven Du Mont. 
Nach Erstattung des Berichtes iiber die Entwicklung der 
Hochschule wahrend der 12 Jahre ihres Bestehens durch den 
Studiendirektor Professor Dr. E ck e rt hielt Professor Dr. 
S tier-S o m lo  die Festrede iiber „Die parlamentarischen 
Systeme in England und Deutschland“ .

Bei der Jahresfeier am 10. Mai 1914 hielt nach Er
stattung des Jahresberichtes durch Professor Dr. E ck ert 
die Festrede Professor Dr. D a rap sk y  iiber „Bilder aus der 
chemischen Technik11, bei der er die Verwendung des Kine- 
matographen im Hochschulunterricht veranschaulichte.

In Gleichstellung mit den iibrigen preuBischen Handels- 
Hochschulen und nach dem Vorbild der Universitaten wie 
der Technischen Hochschulen wurde durch Allerhóchsten 
ErlaB vom 19. Mai 1913 dem Studiendirektor der Handels- 
Hochschule in Coln das Recht beigelegt, die von dem ver- 
storbenen Geheimen Kommerzienrat J. N. Heidemann in 
Coln gestiftete goldene Kette ais Amtszeichen bei feier- 
lichen Gelegenheiten zu tragen.

Wie in den vergangenen Jahren war die Hochschule 
auch neuerdings das Ziel vieler auswartiger Besucher, die
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ilire Studieneinrichtungen und Sammlungen, ihren Aufbau 
und Ausbau kennen lernen wollten. Neben Praktikern 
und Professoren, die zu diesem Zweck nach Coln kamen, 
sei der Besuch dreier Vertreter der Handels- und Gewerbe- 
kammer in PreBburg am 16. Mai 1913 hervorgehoben, 
die sieli vor Griindung einer handelswissenschaftlichen 
und privatwirtschaftlichen Fakultat ii ber das in Coln 
Geleistete unterrichten wollten. Am 9. Juli 1913 besuchten 
englische Journalisten die Hochschule und wurden gleich 
gastlich wie die anderen Auslander aufgenommen, die seit 
Hochschulgriindung immer erneut in Coln Anregung ge- 
funden hatten. Am 20. und 21. Juni 1914 folgten den Jour
nalisten Englands eine stattliche Zahl von Mitgliedern der 
Handelskammer in Newcastle und Leeds, die sich mit allen 
Hochschuleinrichtungen vertraut zu machen suehten. Auch 
der in den gleichen Tagen stattfindenden Sonnwendfeier der 
Studierenden und dem Bismarckkommers balien sie bei- 
gewohnt. Es wurde damals die Hoffnung ausgesprochen, 
daJ3 die Studienreise der Englander dazu beitragen werde, 
die Beziehungen beider Nationen freundscbaftlicher zu ge- 
stalten, dahin zu wirken, den wirtschaftlichen Wettkampf 
friedlich und mit loyalen Waffen in einer Weise auszufechten, 
dad beide Teile gewinnen konnten. Die englischen Herren 
betonten, da!3 sie sich in Coln niebt fremd, sondern unter 
Brudem fiihlten und daB sie mit gróJ3tem Interesse von den 
liervorragenden Einrichtungen der Colner Handels-Hoch- 
schule Kenntnis genommen hatten. Wenn man zuriickkehre, 
werde man versuchen, die Anregung dazu zu geben, daB in 
ihrer Heimat ahnliches geschaffen wiirde. Herr Clark von 
der Handelskammer in Newcastle fiihrte besonders aus, er 
halte es fur ganz undenkbar, dafi zwei Volker desselben 
Stammes, die in so regen Handels- und Kulturbeziehungen 
miteinander standen wie England und Deutschland, je anders 
wie ais beste Freunde miteinander verkehren konnten. Herr 
Lewin aus Leeds endete seine Ansprache mit dem Zitat eines 
sckottischen Wortes, das Gesundheit, gutes Auskommen und 
Freunde ais die drei Notwendigkeiten des Lebens bezeichnet; 
Freunde aber sollten Englander und Deutsche sein.

i»
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Vertreter der Hochschule haben an einer ganzen Reihe 
wissensehaftlicher Kongresse in der Berichtszeit teilgenom- 
men, wie auch die Hochschule selbst wissenschaftlichen Ver- 
saramlungen wiederholt Raum geboten hat. Die 5. Haupt - 
versammlung der Gesellschaft fur deutsche Vorgeschichte 
tagte vom 31. Juli bis 3. August 1913 in den Raumen der 
Hochschule, wobei sie durch den stellvertretenden Studien- 
direktor Professor Dr. Dorck zu Beginn ihrer Sitzungen will- 
kommen geheiBen wurde. Am 13. Juni 1914 tagte der Kon- 
greB des Vereins fiir Kommunalwirtschaft und Kommunal- 
politik im Hochschulgebaude und wurde bei seiner Eroffnung 
im Namen der Hochschule durch den Studiendirektor Pro
fessor Dr. Eckert begriiBt.

Ganz besonders erfreulich war in den drei ersten Se- 
mestern der Berichtszeit die ste te  Zunahm e der imma- 
tr ik u lie rte n  Stu d ieren d en , die im Vollbesitz der ge- 
forderten Vorbildung sich ausschlieBlich dem Studium wid
mem Ihre Zahl hatte sich bis zum Sommer-Semester 1914 
weiter merklich gehoben und war von 498 im Sommer- 
Semester 1912 auf 568 im Sommer-Semester 1913 und 628 
im Sommer-Semester 1914 gestiegen.

Entsprechend der wachsenden Zahl der Studenten waren 
nicht nur die Vorlesungs- und Ubungsraume in dem Sommer- 
wochen 1914 gefiillt wie niemals friiher, sondern auch das 
studentische Leben nahm einen immer erfreulicheren Auf- 
schwung. Die Sonnwendfeier am 20. Juni 1914 mit dem 
Eackelzug zu Bismarcks Standbild und anschlieBendem 
Kommers ist mit besonderer P'eierlichkeit begangen worden.

Neben den Anregungen, die die Hochschule in ihren 
Darbietungen den Studierenden bot, gab das Sommer- 
Semester 1914 den zahlreichen Studierenden in der Werk- 
bundausstellung Gelegenheit, ihren Blick zu weiten, ihre An- 
schauungen auf vielen Gebieten des kulturellen und wirt- 
schaftlichen Eebens zu klaren.

Ernst des Studiums ging fiir die Studenten zusammen 
mit wohlverdienter Erholung und neuzeitlicher Korperpflege. 
Die Beteiligung der Studentenschaft am Rheinlandertag 
der Werkbund-Ausstellung vom 11. bis 14. Juli 1914 und
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Kommers am Rheinufer gestaltete sich sehr eindrucksvoll. 
Zum Hochschulvierer der ersten internationalen Ruder- 
regatta auf dem Rhein, die am 5. Juli 1914 stattfand, 
stiftete die Hochschule einen Ehrenpreis.

Vom 15. bis 18. Juli 1914 wurde das erste Rheinische 
Akademische Sportfest der Hochschulen Aachen, Bonn und 
Cóln, um das sich besondersOberlandesgerichtsrat Dr. Graven 
verdient gemacht hatte, im Stadion der Werkbundausstellung 
mit vollem Erfolg gefeiert.

Die Hochschule bltihte in einer Weise, die auch fur die 
kommenden Semester einen weiteren Aufstieg in Eeistungen 
wie in Besuch mit Sicherlreit erwarten lie!3. Noch ehe aber 
die Studieuzeit des Sommers 1914, die fur die Studierenden 
so vielerlei Anreguug und Belehrung geboten hatte, zu Ende 
ging, war das Vorahnen des groJ3en Krieges auch in der 
Hochschularbeit fiihlbar geworden. Der letzte Friedeustag 
fiel mit dem letzten Semestertag zusainmen. Unmittelbar 
mit Beginn der Ferien wurde durch den obersten Kriegsherrn 
die allgemeine Mobilmachung befohlen, die mit dem 2. August 
1914 ihren Anfang nahm. Statt naeh der Semesterarbeit 
der Ruhe zu pflegen, statt Mufie zu finden, um die gewonnenen 
Kenntnisse und Eindriicke zu yertiefen, sind damals Dozenten 
und Studierende fast ausnahmslos zur Kriegsarbeit geeilt.

Am 2. August wandte sich der Studiendirektor mit fol- 
gendem Aufruf an die Studierenden der Colner Hochschulen:

,,Liebe Kommilitonen! In einer Scliicksalsstunde unseres 
Vaterlandes wende ich mich an die Kommilitonen der beiden Cólner 
Hochschulen. Unmittelbar nach SemesterschluB ist die allgemeine 
Mobilmachung durch unseren obersten Kriegsherrn befohlen 
worden. Viele unserer Studierenden sind sofort zu den Fahnen ge
eilt, um ilir Leben zur Verteidigung Deutschlands einzusetzen. Ich 
bitte die Kommilitonen, die noch nicht welirfahig und waffen- 
kundig sind, sich nach Kraften in den Dienst der Allgemeinheit 
zu stellen. Gelegenheit dazu ist allerorten uberreichlich gegeben. 
Das Wirtschaftsleben, dem alle Waffenfaliigen entzogen werden, 
verlangt jetzt Hilfskrafte in einem nie gekannten Umfange. Setze 
jeder die Kenntnisse, die er erworben hat und seine ganze K raft 
ein im Dienste des Vaterlandes. Genaue Erfullung auch der kleinsten 
Pflichten, willige Einordnung in die Aufgaben des groBen Ganzen 
ist heute gebieterische Notwendigkiet fiir uns alle. Ich weiB, daB
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die Kommilitonen der Colner Hochschulen hinter den Akademikern 
des ubrigen Deutschland in treuester Durchfiihrung der ihnen 
obliegenden oder freiwil ig iibernommenen Aufgaben in keiner 
Weise zuriickstehen werden. Wir finden uns zusammen in dem alten 
Rufę: Mit Gott fur Kaiser und Reich!“

Waren in den letzten Tagen des scheidenden Sommer- 
Semesters 1914 schon eine groBe Reihe von Studierenden, die 
ais gediente Deute die Mobilmachungsorder zu gewartigen 
hatten, in der Abreise begriffen, so wurde mit Anfang August 
von vielen auch freiwillig der Waffendienst ubernommen. 
Neben den Soldaten, die ais Reservisten und Landwehr- 
leute zu den Regimentem eilten, hat ein groBer Teil der 
Hoehschulstudierenden gleichzeitig mit Dozenten freiwillig 
sich dem Heere zur Verfiigung gestellt und in den Herbst- 
monaten des Jahres die Einstellung gefunden. Im Laufe 
des ersten Kriegswinters ist nahezu die Halfte aller haupt- 
amtlichen, ein groBer Teil der nebenamtlichen Dozenten 
sowie ein gut Teil der Hochschulbeamten zum Heeresdienst 
eingeriickt. Die ubrigen haben in den MuBestunden sich fast 
ausnahmslos in den Dienst sozialer Diebes- und wirtschaftlicher 
Hilfstatigkeit gestellt.

Um den unvermeidbaren wirtschaftlichen Schaden, wie 
sie die Mobilmachung mit der schnellen Einziehung von 
Millionen arbeitskraftiger Manner, wie sie die AbschlieBung 
Deutschlands vom Weltmarkt mit sich brachte, entgegen zu 
arbeiteu, wurde unmittelbar nach Kriegsbeginn auf Anregung 
Professor Dr. Flechtheims und des Studiendirektors Pro- 
fessor Dr. Eckert in Verbindung mit der stadtischen Rechts- 
auskunftsstelle eine gemeinnutzige Beratungsstelle ftir Handel 
und Gewerbe gegriindet. Ihr AusschuB trat unter dem 
Vorsitz des Oberbiirgermeisters Wallraf noch am 4. August 
zusammen und wandte sich am gleichenTag an dieOffentlich- 
keit. An ihrer ausgleichenden, sozialen Arbeit haben sich 
nicht nur eine Reihe Professoren, wie an anderer Stelle aus- 
fiihrlicher berichtet wird, beteiligt, sondern haben auch 
Studierende teilgenommen, an die sich der Studiendirektor 
am 5. August mit der Anregung zur Mitarbeit gewandt 
hatte. Er mahnte, dazu beizutragen, denen, die ihr Deben
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einsetzen miissen, wenigstens ihr Gut zu schiitzen und 
damit die wichtigste Sorge fur die Familie zu nehmen. 
Feider bestehe die Gefahr, daB Unerfahrenheit und Kopf- 
losigkeit die unvermeidbaren wirtschaftlichen Schaden noch 
verschlimmerten. In solehen Fallen mit Rat und Tat ein- 
zuspringen, Schadigungen vorzubeugen, kaufmannische 
Erntearbeit zu leisten, sei Aufgabe aller, die nieht ins Feld 
zur Verteidigung des Vaterlandes ziehen kónnen.

Zur Versorgung der im Felde stekenden Kommilitonen 
mit Liebesgaben und zur Auf rechterhaltung der Verbindung der 
im Felde Stehenden mit der Hochschule bildete sich ein be- 
sonderer FiebesgabenausschuB. Die entstehenden Kosten 
wurden von den Dozenten und Studenten aufge- 
bracht. Fiir Herstellung von Wollsachen sorgen die weib- 
lichen Studierenden. An dem Dienste bei der Verpflegungs- 
und Auskunftsstelle des Roten Kreuzes an den Gólner Bahn- 
hbfen beteiligen sich nach einem regelmaBigen Stundenplan 
eine gróBere Anzahl von Studierenden, desgleichen bei den 
óffentlichen Sammlungen, insbesondere den Wollsammłungen. 
Ais sich die Mittel der Cólner Kriegssammlung zu erschópfen 
begannen und die Cólner Volksspende ins Feben gerufen 
werden soli te, um durch wóchentliche Beitrage die nótigen 
Geldmittel zusammenzubringen, haben sich an der ehren- 
amtlichen Tatigkeit ais Werber und Werberinnen die Stu
dierenden der Cólner Hochschulen lebhaft beteiligt. Alle 
fanden fiir ihre Muhe und Opfer den schónsten Dank in der 
Uberzeugung, auch ihrerseits nach besten Kraften dem Vater- 
land zu dienen. Die Kriegsadressensammlung, die die All- 
gemeine Yereinigung der Studierenden im ersten Kriegs- 
semester aufstellte, wieś 235 Namen auf. Ihre Bekanntgabe 
an weitere Kreise muBte aus Militarriicksichten unterbleiben.

Aber nicht nur durch ihre akademischen Burger hat die 
Hochschule dem Vaterland zu dienen gewuBt, sondern sie 
hat in einem Umfang wie keine andere Hochschule Deutsch- 
lands auch ihre Raumlichkeiten in den Dienst der Kriegs- 
leistungen gestellt. Das ganze Hochschulgebaude mit seinen 
Instituten, und seit der Fertigstellung auch der Erweiterungs- 
bau, ist schon in den Herbstferien 1914 fiir Fazarettzwecke
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in Anspruch genommen worden. Bereits am io. August 
wurde mit der Einrichtung der Hochschulraume ais Militar- 
hospital begonnen; bislang sind sie bei dieser Verwendung ge- 
blieben.

Der Hochschule erschien es dennoch ais Ehrenpflicht, 
wenn auch mit stark verringerter Studenten- und Dozenten- 
zahl ihre Vorlesungen und Ubungen in tunlichst grobem 
Umfang wahrend der Kriegszeit durchzuhalten. Trotz des 
groben Menschenbedarfs unserer Heere hat es ihr auch in 
den drei Kriegssemestern an ortsanwesenden Immatriku- 
lierten nicht gefehlt. Die Hochschule siedelte mit Beginn 
des Winter-Semesters 1914 in Nachbargebaude tiber. Die 
Geschaftsraume wurden in das Rautenstrauch-Joest-Museum 
(Museum fiir Vólkerkunde), Ubierring 45, verlegt, woselbst 
der Hochschule auch ein grafier Hórsaal und ein Seminar- 
rauin zur Verfngung stehen. Weitere vier Horsale befinden 
sich im Gebaude der Gewerbefórderungsanstalt fiir die Rhein- 
provinz, Maternusstrabe 9. Nur Bibliothek und Archiv ver- 
blieben im eigentlichen Hochschulgebaude. Der Bibliotheks- 
ausleihbetrieb wurde durch Aufstellung des Katalogs in 
einem Raum des Erdgeschosses mit besonderem Eingang auf- 
recht erhalten.

o



Der Zw eck1* der Hochschule ist nacli ihren Satzungen:

1. erwachsenen jungen Deuten, welche sich dem kauf- 
mannischen Berufe widmen, eine vertiefte allge- 
meine und kaufmannische Bildung zu vermitteln;

2. angelienden Handelsschullehrern Gelegenlieit zur 
Erlangung der erforderlichen theoretischen und prak- 
tischen Fachbildung zu geben;

daneben will die Handels-Hochschule:

3. jlingeren Yerwaltungs- und Konsularbeamten sowie 
Handelskammer-Sekretaren und dergl. Gelegenheit 
zur Erwerbung kaufmannischer Fachkenntnisse 
bieten;

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

Die Hochschule soli also vor allem die fur den kauf
mannischen Beruf nótigen und nutzlichen Wissensehaften 
durch I.ehre und Forschung pflegen. Der Unternehmerstand 
hat spater ais die meisten Berufe zur wissenschaftlichen 
Forschung ein engeres Yerhaltnis gefundeu.* 2) Wahrend fur

II. Zweck und Ziele.

’ ) Ausfułirlicliere Darlegungen iiber Zweck und Ziele finden 
sich im Bericht iiber die Entwicklung der Jlandels-Hochschule 
1911/12, Cóln 1913, Seite 1— 10.

2) Cber Gustav von !Ievissen ais Stifter der Coluer Handels- 
Hoclischule und seine Gedanken zur Griindung von Handelsakade- 
mien, sowie die Vorbereitung der Cólner Hoehscliulgrundung seit 
1893 vergl. Chr. Eckert, Bericht iiber die Entwicklung der Handels- 
Hochschule im ersten Jalirzelint ihres Bestehens, Cóln 1911, S. 1— 8,



Der Zw eck!) der Hochschule ist nacli ihren Satzungeii:

1. erwachsenen jungen Feuten, welche sieh dem kauf- 
mannischen Berufe widmen, eine vertiefte allge- 
meine und kaufmannische Bildung zu vermitteln;

2. angehenden Handelssehullehrern Gelegenlieit zur 
Krlangung der erforderlichen theoretischen und prak- 
tisehen Fachbildung zu geben;

daneben will die Handels-Hochschule:

3. jlingeren Yerwaltungs- und Konsularbeamten sowie 
Handelskammer-Sekretaren und dergl. Gelegenheit 
zur Erwerbung kaufmannischer Faehkenntnisse 
bieten;

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

Die Hochschule soli also vor allem die fur den kauf
mannischen Beruf ndtigen und niitzlichen Wissenschaften 
durch I.ehre und Forschung pflegen. Der Unternehmerstand 
hat spater ais die meisten Berufe zur wissenschaftlichen 
Forschung ein engeres Yerhaltnis gefundeu.* 2) Wahrend fur

II. Zweck und Ziele.

’ ) Ausfułirlicliere Darlegungen iiber Zweck und Ziele finden 
sich im Bericht iiber die Entwicklung der Ilandels-Hochschule 
1911/12, Cóln 1913, Seite 1— 10.

2) Cber Gustav von Mevissen ais Stifter der Coluer Handels- 
Hochschule und seine Gedanken zur Griindung von Handelsakade- 
mien, sowie die Vorbereitung der Cólner Hochscliulgrundung seit 
1893 vergl. Chr. Eckert, Bericht iiber die Entwicklung der Handels- 
Hochschule im ersten Jalirzelint ihres Bestehens, Cóln 1911, S. 1— 8,
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Nur wer beide sick zu nutzen weiB, wird allen Lebensanfor- 
derungen genugen.

Dies haben, wie die Iange Friedenszeit, auch die 
Kriegsmonate deutlich erwiesen. Die enge Verbindung 
wissenschaftlich methodischen Forschens mit praktischen 
Geschaftserfahrungen hat uns seit Ausbruch des groBen 
Kampfes gestattet, fiir die Kriegszeit immer unabhangiger 
vom Ausland zu  werden, den wirtsehaftlichen Tagesan- 
spriichen zu  genugen, wie sie in nie erwarteter Weise not- 
wendig geworden sind.

Die H ochsckule e rstre b t zw eierle i: einmal eine 
Vertiefung des Wissens auf dem Spezialgebiet des kauf- 
mannischen Standes, soweit es dem Beruf nutzlich ist, 
dann aber eine Vervollkommnung der allgemeinen Bildung, 
wie sie fiir die politische und soziale Wertung des ganzen 
Standes notwendig erseheint. Das allgemeine akademisehe 
Bildungsideal mufl fiir den Kaufmannsstand auf den ihm 
eigenen Bildungsstatten besonders zugeschnitten werden. 
Der Behrplan der Handels-Hochschule muB beriicksichtigen, 
daJ3 der Studierende im engen AnschluB an sein Studium 
zur baldigen selbstandigen Lebensbetatigung fahig wTer- 
den soli.

Nicht nur um Erringung eines auBerordentlichen MaBes 
von Kenntnissen, sondern ganz ebenso um Heranbildung 
des mannlichen Charakters handelt es sich bei dem Hoch- 
schulproblem. Das Pflichtgefiihl zu starken, die Selbst- 
erziehung zu entwickeln, den Blick zu weiten, den Sinn fiir 
die eigene Weiterbildung zu wecken, das alles sind Aufgaben, 
die auf der Hochsehule der Eósung harren. Die Hoehschule 
will ihren jungen Biirgern nicht bloB Wissen geben, sondern 
auch Charakter.

Das Erziehungsproblem der Handels-Hochschule zeigt 
sich so doppelt gestaltet. Wir wollen einmal mit den Mitteln 
der Wissenschaft die unternehmungslustige Jungmannschaft 
heranbilden lielfen fiir die sich stets steigernden Auf
gaben ihrer wirtsehaftlichen Berufstatigkeit. Gerade fur uns 
Deutsche, die wir unsern wirtsehaftlichen Weg in viel- 
beneidetem Sturmschritt zuriickgelegt haben, wird in der
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Zeit vermehrter Reibungsflaehen, die der Krieg gebracht 
hat und die nach dessen Ende noch lange fiihlbar bleiben, 
ein Unternehmerstand nbtig mit allseitig vertiefter Ge- 
schafts- und Weltkenntnis, wie sie eine akademische Aus- 
bildung am leichtesten zu geben vermag. Aber anderseits 
muB die Hochschule die „Lebensziele edler Menschlichkeit“ 
ihren Jiingern ais Eeitsterne zeichnen, muB sie dahin wirken, 
daB denen, die ihr anvertraut waren, spater aueh bei an- 
gespanntester Berufsarbeit das Bewui3tsein makelloser Ehre 
lebendig bleibt. Die Hochschule soli nicht ein Ersatz fur 
die im praktisehen Eeben zu erwerbende Erfahrung sein, 
sondern nur dereń Erganzung. Die Hochschule arbeitet 
der Praxis durchaus nicht entgegen, sondern vermittelt 
nur Kenntnisse, um die Erscheinungen der Praxis rascher 
und besser zu verstehen. Die Hochschule erstrebt, die Jung- 
mannschaft der kommenden Unternehmergeneration heran- 
zubilden, in den Studierenden das Verstandnis zu wecken 
fiir die Existenzbedingungen wirtschaftlicher Unterneh- 
mungen und ihnen eine Vorstellung von den weitreichenden 
Aufgaben zu verschaffen, die ihrer bei kiinftiger selbstan- 
diger Betatigung im Handel und GroBgewerbe warten.

Je mehr wissende, eharaktervolle Manner, Kultur- 
menschen im rechten Sinne des Wortes, die jeder Aufgabe 
gewachsen scheinen, nach dem Krieg an die Spitzen der 
Unternehmungen treten, desto sicherer wird der Stand der 
Kaufleute die politische und soziale Bedeutung gewinnen, 
die ihm nach seinen groBen wirtschaftlichen Aufgaben ohne 
Zweifel gebiihrt.



III. Die Verwaltung.

Die Handels-Hochscliule ist errichtet durch die S ta d t 
Coln mit Genehmigung der K ó n ig lich en  M inisterien 
fiir H andel und Gew erbe sowie fur g e is tlich e  und 
U n terrich ts-A n g eleg en h eiten , denen sie auch unter- 
stellt ist.

Die Verwaltung der Handels-Hochschule ist einem 
K u ratoriu m  iibertragen, welches aus dem Oberbiirger- 
meister oder dessen Stellvertreter ais Vorsitzenden, einem 
von dem Herrn Minister der geistlichen und Unterrichts- 
Angelegenheiten zu ernennenden Yertreter der Kónig
lichen Staatsregierung, dem Studiendirektor, 3 Stadt- 
yerordneten, 3 Dozenten der Hochschule und 5 Mitgliedern 
der Cólner Handelskammer besteht; die drei ersteren sind 
geborene, die anderen auf sechs Jahre von der Stadtver- 
ordneten-Versammlung bezw. der Handelskammer gewahlte 
Mitglieder.

Den Nachkommen des Stifters der Hochschule, Gustav 
von Mevissen, ist in Anerkennung der groBen Verdienste, 
die dieser sich um die Errichtung der Handels-Hochschule 
erworben, das Recht eingeraumt worden, einen Vertreter 
in das Kuratorium zu entsenden.

Das K u rato riu m  der H ochschule setzte sich wah- 
rend der Berichtszeit aus folgenden Mitgliedern zusammen:

V orsitzender:

W all ra f ,  Max, Oberbiirgermeister der Stadt Coln, 
Mitglied des Herrenhauses.
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Stel lv er tre te r:
Raue, Beigeordneter der Stadt Coln.

Ve rtre ter  der Kónig l .  Staatsre gierung:
von Hagen, Oberprasidialrat, Vertreter des Ober- 

prasidenten der Rheinprovinz.
S tu d i e n d i r e k to r :

Dr. iur. et phil. E c k e r t ,  Christian, Professor.
Sta dtv erordn ete :

Auer,  Jakob (1914— 1916),
Kirschbaum, Theodor (seit 1916),
Dr. von Mal l in ckro dt ,  Gustav,
Monnig, Hugo, Rechtsanwalt, Mitglied des Rhei- 

nischen Provinziallandtages,
Trimborn,  Karl, Rechtsanwalt, Justizrat, Mitglied 

des Reichstags und des preuBischen Abgeordneten- 
hauses (bis 1914).

Mitgl ieder des Hochschulkollegiums:
Dr. iur. et phil. Geffcken,  Heinrich, Professor (bis 

Sommer-Semester 1915),
Dr. Rorck,  Etienne, Professor,
Rinkel ,  Richard, Professor (bis Winter-Semester

1913/14).
Schm alenbach,  Eugen, Professor, (seit Sommer- 

Semester 1914),
Dr. M o l d e n h a u e r ,  Paul, Professor (seit Winter- 

Semester 1915/16).
Mitgl ieder der Cólner Handelskammer:

Dr. Neven Du Mont, Joseph, Geheimer Kom- 
merzienrat, Yorsitzender der Handelskammer (bis 
Oktober 1915),

Dr. h. c. Hagen,  Rouis, Geheimer Kommerzienrat, 
Yorsitzender der Handelskammer, 

von Guil leaume,  Arnold, Kommerzienrat (seit No- 
vember 1915).

Vertreter  der Familie  von Mevissen: 
von Stein,  Johann, Heinrich.
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Mit beratender Stimme nahtnen ais Vertreter der juri- 
stisehen Dozenten im Nebenamte an den Sitzungen des 
Kuratoriums bis zum Sommer-Semester 1914 Rechtsanwalt 
Professor Dr. F le chtheim  und seitdem Rechtsanwalt Justiz- 
rat Professor Gammersbach teil.

Das Kuratorium fiihrt die Geschafte innerhalb des 
Rahmens des fur jedes Jahr aufzustellenden und von der 
Stadtverordneten-Versammlung zu genehmigenden Etats; 
auBerordentliche Aufwendungen unterliegen der Genehmigung 
der Stadtverordneten-Versammlung.

Das Kuratorium hat seit Bestehen der Hochsehule 
dereń Fortgestaltung aufs gunstigste beeinfluBt und ilire 
Interessen bei der Stadtvervvaltung nachdrticklich vertreten, 
die in allen ihren Organen den sachlich gerechtfertigten 
Wiinschen der Hochscliule jederzeit entsprochen hat.

Wenn die Hochsehule so samtlichen Mitgliedern des 
Kuratoriums den Dankeszoll entrichten darf, so ist sie 
doch in besonders hohem MaBe dem Vorsitzenden des Kura
toriums verpflichtet. Oberbiirgermeister W a l lra f ,  der 
schon ais Vertreter der Staatsregierung dem Kuratorium 
seit 1903 angehort hatte und die Hoehsehulentwicklung 
fast von Anbeginn an fordernd verfolgte, hat nach t)ber- 
nalime des Vorsitzes im Kuratorium ais Oberbiirgermeister 
der Stadt Cóln vom 1. Oktober 1907 an, unterstiitzt dureh 
Beigeordneten Laue,  mit regstem Interesse, mit Weitsicht 
und Energie sich der Hoehschulbestrebungen angenom- 
men. lir hat sich ihre Verwaltungsangelgenheiten per- 
sónlich vorbehalten und selbst dem Kleinsten auch wah- 
rend der letztvergangenen Jahre sich gewidmet. Ganz 
besonders ist es ihm zu danken, daB er die Sonderstellung, 
die die Handels-Hochschule nach ihrer Eigenart den son- 
stigen stadtischen Einrichtungen gegeniiber einnehmen muB, 
stets zu wurdigen verstand und innerhalb der Stadtver- 
waltung zu wahren wuBte. Bei all ihren Organen hat er die 
Hochschulinteressen so nachdrueklich vertreten, daB kein 
prinzipiell wichtiger Wunsch der Hochsehule unerfiillt blieb.

Die Zusammensetzung des Kuratoriums hat wahrend 
der Berichtszeit eine Reihe von Yeranderungen erfahren.
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Mit der Niederlegung des Stadtverordnetenmandats schied 
Justizrat Carl T r i m b o r n  aus dem Kuratorium der Handels- 
Hochschule aus. Die Hoehschule hat ihm viel zu danken. 
Er ist schon vor ihrer Griindung fur die Errichtung im 
Stadtverordneten-Kollegium lebhaft eingetreten. Bei 
den Beratungen des Jahres 1900 hat Trimborn mit ent- 
seheidend dahin gewirkt, daB von vornherein der Hoch- 
schulcharakter in Aufbau und Organisation gewahrt und die 
Gefahr yermieden wurde, eine Zwischenschópfung von 
wirklicher Hoehschule und hóherer Handelsschule zu schaffen. 
Seit der Eróffnung der Hoehschule im Mai 1901 hat er dann 
mehr ais ein Jahrzehnt auch dereń Fortentwicklung auf- 
merksam verfolgt, bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
seineu Rat und seine Fórderung ihr zuteil werden lassen. 
Auch seit der Niederlegung der Stelle ais Kuratoriumsmit- 
glied hat er wiederholt sein Interesse fur die Hochschul- 
fragen bekundet.

Im Oktober 1915 versehied der Vorsitzende der Colner 
Handelskammer Geheimer Kommerzienrat Dr. J. Ne ve n  
Du Mont,  der seit dem Tode seines Vorgangers Gustav 
Michels, seit dem Winter-Semester 1909 bis zu seinem Ab- 
leben dem Kuratorium der Handels-Hochschule angehort 
hatte. Auch er ist in Erkenntnis der gesteigerten Aufgaben 
des modernen Unternehmerstandes mit Entschiedenheit 
fur eine bessere Bildung der heranwachsenden kaufmannischen 
Generation weitsichtig eingetreten. Ais stellvertretender 
Yorsitzender der Priifungskommission der Handels-Hoch
schule hat er der Studierenden mit Interesse sich angenommen. 
Den wissenschaftlichen Aufgaben der Hoehschule hat er 
ais Mitglied des Arbeitsausschusses des Archivs der Colner 
Hochschulen sowie des Museums fur Handel und Industrie 
seine Aufmerksamkeit geschenkt.

Dem Geheimen Kommerzienrat Dr. Louis Ha gen, 
der seit Beginn der Berichtszeit ais Nachfolger von Geheim- 
rat Heidemann dem Kuratorium angehort, hat die Hoch- 
schule zu seinem 60. Geburtstag am 15. Mai 1915 eine Adresse 
iiberreicht, in der der Dank zum Ausdruck gebracht wurde 
fiir die Fórderung, die er ihr wahrend seiner Zugehorigkeit
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zum Kuratorium und auch wahrend der ganzen zuriickliegen- 
den Jahre seit ihrer Griindung hatte zuteil werden lassen.

Von den Dozenten, die dem Kuratorium angehórten, 
schieden die Professoren G e f f c k e n  und F l e c h t h e i m  aus. 
Professor Geffcken war bereits seit i g n  leidend und wurde, 
da Hoffnung auf Wiederherstellung seiner Arbeitskraft 
geschwunden war, zum 15. Oktober 1915 in den Ruhestand 
versetzt. Professor Flechtheim gab seinen Colner Wohn- 
sitz auf, um ais Direktor der Cóln-Rottweiler Pvtlverfabriken 
nach Berlin iiberzusiedeln. Beide Professoren haben wahrend 
ihrer Zugehorigkeit zum Kuratorium die Hochschulinteressen 
in umsichtiger, wirkungsvoller Weise vertreten.

Die unm it te lbare  L e i tung  der Hochschul  e, dieErledi- 
gung derlaufendenVerwaltungsgeschafte liegt dem Studien- 
di rek tor unterMitwirkung undAufsicht des Kuratoriums ob.

Soweit das Kuratorium sich nicht die Entscheidung 
vorbehalt, vertritt der Studiendirektor die Handels-Hoch- 
schule nach auBen, verhandelt in ihrem Namen mit Be- 
horden und Privatpersonen und fiihrt den Schriftwechsel. 
Der Studiendirektor hat die Beobachtung der fur die Handels- 
Hochschule erlassenen Bestimmungen sowie den geregelten 
Fortgang des Unterrichts zu riberwachen und ist fur die 
ordnungsmaJ3ige Verwendung der fur die Zwecke der Hoch- 
schule uberwiesenen Mittel verantwortlich.

Der Studiendirektor ist der Yorsitzende des Hochschul- 
Kollegiums, des Immatrikulations-Ausschusses, der Stif- 
tungskommission, des Disziplinar-Ausschusses, der Biblio- 
thekskommission, des Arbeitsausschusses des Archivs der 
Colner Hochschulen und der Akademischen Kranken- 
kasse. Er ist der zweite stellvertretende Vorsitzende der 
Priifungskommission, dereń Geschafte er in der Haupt- 
sache zu fiihren hat. Der Studiendirektor der Handels- 
Hochschule ist satzungsgemaB zugleich der Studiendirektor 
der an sie angelehnten Hochschule fur kommunale und 
soziale Verwaltung, dereń Oberleitung ihm ebenfalls obliegt.

Der Studiendirektor ist der Dienstvorgesetzte samt- 
licher Beamten der Colner Hochschulen und hat die Aufsicht 
iiber die laufende Kassenverwaltung zu fiihren.

2
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Das Amt des Studiendirektors bekleidet seit dem
i. Oktober 1904 der Berichterstatter, Prof. Dr. Chr. Eckert.  
Zum Stellvertreter des Studiendirektors war in der Berichts- 
zeit Professor Dr. L ore k  ernannt.

Das Kuratorium wahlt den Im m a tr ikula t io ns-  
AusschuB, bestehend aus dem Studiendirektor, zwei 
Dozenten der Hockschule, einem Stadtverordneten und einem 
Mitgliede der Handelskammer; der Studiendirektor hat 
dessen Entscheidung tiber die Zulassung zur Immatriku- 
lation in zweifelhaften Fallen einzuholen. Stets hat der 
Immatrikulations-AusschuB die Entscheidung dariiber, ob 
die Vorbildung von Auslandern und von weiblichen Stu- 
dierenden fur die Zulassung zur Immatrikulation ausreicht.

Der Immatrikulations-AusschuB hat zugleich die Auf- 
gabe eines Diszip linar-Ausschusses,  dessen Aufsieht 
die Studierenden unterworfen sind, wahrzunehmen.

Er bestand in der Berichtszeit aus folgenden Mitgliedern: 
Studiendirektor Prof. Dr. iur. et phil. E ck ert ,  Vorsitzender, 
Geh. Kommerzienrat Dr. h. c. L. Hagen,
Dr. G. von M all inckrodt,
Professor Dr. L o re k  (vom Winter-Semester 1914/15 ab), 
Professor Rinke l  (bis Sommer-Semester 1914),
Professor Schm alenbach (vomWinter-Semester 1914/15 ab),
o. Professor Dr. Schróer (bis Sommer-Semester 1914).

Die Sekretariatsgeschafte werden durch Bureauvor- 
steher Stadtsekretar J. Hoitz seit Beginn der Hochschule ge- 
leitet. Die Kassengeschafte w'erden durch Kassierer Stadt
sekretar E. Poischen und Aktuar O. Schuster yerwaltet. 
Auf dem Sekretariat sind weiter Bureaugehilfe G. FaB- 
bender, die Kopisten H. Hauer und W. Suffenplan und die 
Bureaugehilfinnen F. Weichmuth und M. Schaffrath tatig.

Der Bibliothek steht Dr. G. Witzel vor. Er wird unter- 
stiitzt durch den Bureauassistenten W. Wildner, die Bureau- 
gehilfen J. Dresbach und R. Gercken sowie den Bibliothek- 
diener H. Lehrmann.

Ais 1. Pedeli fungiert F. Schmidt, ais 2. Pedeli K. Hehmke. 
Ais Mechaniker ist J. Gerlinger, ais Laboratoriumsdiener 
F. Klein angestellt.



IV. Der Lehrk5rper.

D er Forschung  und der Eehre soli die Cólner 
Handels-Hochschule naeh dem Willen ihres Stifters, nach 
ihrer ganzen Organisation gewidmet sein. Sie sind nach 
unserer deutschen akademischen Anschauung unloslich ver- 
knupft. Vorurteilsfreies Erkenntnisstreben und der Wille, 
das Beste des geistig Gewonnenen der aufnahmefreudigen 
Jugend zu ubermitteln, muB die Dozenten beseelen. In 
dieser Hinsieht fiihlen sich auch die jiingsten deutschen Hoch- 
schulen gleich und ebenbiirtig ihren altberiihmten Schwestern, 
den Universitaten. Auch die Handels-Hochschulen 
stehen nicht  im Solde irgendwelcher Tagesinter-  
essen oder best immter  sozialer  Gruppen, wie irr- 
tumlich gelegentlich behauptet wurde, sondern wollen ehrlich 
der Wiss enschaft  dienen. Auch sie wollen eine Heim- 
statte der Gelehrsamkeit ausbauen auf dem allen Hoch- 
schulen gemeinsamen Boden der Erforschung der Wahrheit, 
auch sie wollen helfen, die befruchtenden Fluten der Wissen
schaft auf den Anger der Menschheit zu leiten, suchen, in 
unangetasteter  Eehrf reiheit,  diesem kóstlichsten, all- 
beneideten Vorzug deutscher Akademien, in ihren Schiilern 
die lebendige Erkenntnis wachzurufen, daB der Drang 
nach geistiger Befreiung und besserer Bildung kein tórichter 
Wahn ist, sondern eine Ahnung hóherer Bestimmung.

Der Lehrkórper  war von Griindung der Hochschule 
an derart zusammengesetzt, da!3 neben den Dozenten im 
Hauptamt, die regelmafiig aus der Hochschullaufbahn hervor- 
gehen und in erster Finie der neuen Anstalt den Hochschul- 
Charakter zu verleihen haben, neben einer Reihe Dozenten 
aus der Nachbaruniversitat Bonn, die in dankenswerter 
Weise an der Entwicklung der neuen Colner Anstalt sieh be-

2*
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teiligt haben, auch Herren der Praxis zur Eehrtatigkeit 
namentlich fur die privatrechtliehen Uisziplinen herangezogen 
wurden. Diese Herren haben trotz umfangreicher Berufs- 
pflichten Zeit und Miihe nicht gescheut, ihre in langjahriger 
Tatigkeit erworbenen Erfahrungen in den Dienst der neuen 
Hochschule zu stellen. Die Zusainmensetzung hat prin- 
zipielle Anderungen nieht erfahren, in ihr wurzelt ein be- 
sonderer Vorzug. Der Aufgabe einer Handels-Hochschule 
laBt sich nur gerecht werden, wenn man Herren, die im prak- 
tischen Leben stehen, zur Eehrtatigkeit mit heranzieht.

Das Dozentenkollegium ist im Laufe der Berichtszeit 
durch neue Eehrkrafte erweitert worden.

Am i. Oktober 1913 wurde ein dritter hauptamtlicher 
Eehrstuhl fur Privatwirtschaftslehre errichtet, dessen In- 
haber insbesondere das Gebiet des Warenhandels zum Gegen- 
stand der Forschung und Eehre machen soli. Auf ihn wurde 
der seitherige Frivatdozent an der Handels-Hochschule 
Dr. Julius Hirsch berufen.

Am 1. April 1914 wurde eine neue hauptamtliche 
Professur fur Philosophie und Asthetik geschaffen, die mit 
Professor Dr. Sa i ts chick ,  seither Professor am Eid- 
genossischen Polytechnikum in Ziirich, besetzt wurde.

Zwei hauptamtliche Professoren, die langere Jahre an 
der Handels-Hochschule mit Erfolg gewirkt hatten, haben 
den Ruf ais ordentliche Professoren an preuBisehe Uni- 
versitaten in der Berichtszeit angenommen. Professor Dr. 
Adolf Weber,  der im Sommer-Semester 1913 den Ruf 
an die Universitat Breslau abgelehnt hatte, nahm eine 
erneute Berufung ais ordentlicher Professor der Staats- 
wissenschaften an die juristische Fakultat der Universitat 
Breslau zum 1. April 1914 an. Professor Dr. Kurt Wieden- 
feld wurde ais Nachfolger Conrads auf den ordentlichen 
Lehrstuhl fur Staatswissenschaften an die Universitat Halle 
berufen und nahm diesen Ruf zum 1. Oktober 1914 an. 
Beide hatten ais Gelehrte und Dozenten sich gro Cen Ansehens 
in Coln erfreut. Professor Weber hatte ais Abteilungs- 
direktor der neuen Verwaltungs-Hochschule, Professor Wieden- 
feld ais Leiter des Museums fur Handel und Industrie neben
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den Lehraufgaben sehr ersprieBliche organisatorisehe Tatig- 
keit entfaltet.

Auf den zum April 1914 freigewordenen etatsmaBigen 
Lehrstuhl fiir Staatswissenschaften wurde Professor Dr. Karl 
Thiess,  seither etatsmaBiger Professor an der Teehnischen 
Hochschule zu Danzig, berufen.

Auf den im Oktober 1914 freigewordenen Lehrstuhl 
fiir Staatswissenschaften wurde Professor Dr. L e o p o ld  von 
Wiese und Kaiserswaldau berufen, der seither ais Pro
fessor der Volkswirtschaftslehre an der Akademie fiir kom- 
munale Verwaltung und Studiendirektor der Akademischen 
Kursę fiir allgemeine Fortbildung und Wirtschaftswissen- 
schaften in Dusseldorf gewirkt hatte. Er trat sein neues 
Amt an der Cólner Hochschule am 1. April 1915 an.

Gleichzeitig wurde der seitherige Privatdozent Dr. rer. 
poi. et phil. Beckmann zum Dozenten der Staatswissen
schaften an der Handels-Hochschule ernannt. Damit wurde 
der vierte hauptamtliche Lehrstuhl fiir Staatswissenschaften 
an der Handels-Hochschule gegriindet.

Am 15. Oktober 1915 trat Professor Dr. Heinrich 
Geffcken in den Ruhestand. Geffcken muBte infolge schwe- 
rer Erkrankung pensioniert werden. Sein Tod erfolgte be- 
reits am 5. Februar 1916. In Geffcken hat die Hochschule 
einen Mann von vornehmer Gesinnung und wissenschaft- 
lichem Ernst verloren. Er war am 27. Juni 1865 ais Sohn 
des damaligen hanseatischen Ministerresidenten und spa- 
teren Professors Dr. Friedrich Heinrich Geffcken zu Berlin 
geboren und hatte sich nach Ablegung der Reifepriifung 
an den Universitaten Freiburg i. Br., Leipzig und Berlin 
zunachst dem Studium der Geschichte gewidmet. Ostern 
1890 promovierte er in Leipzig zum Doktor der Philosophie 
miteinerAbhandlungiiberdieKrone und das niedere deutsche 
Kirchengut unter Kaiser Friedrich II. Im Jahre 1892 erwarb 
er nach Vertiefung seiner rechtswissenschaftlichen Studien 
in Leipzig die juristische Doktorwiirde und wurde Assistent 
am Leipziger Ratsarchiv. Im Herbst 1894 habilitierte er 
sich bei der juristischen Fakultat in Leipzig, wurde 1898 
ordentlicher Professor an der Universitat Rostock und folgte
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1903, wie er sick selbst ausdriickte, „mit Freude und Dank- 
barkeit fur den gróBeren und vielseitigeren Wirkungskreis" 
einem Ruf an die Handels-Hochschule in Cóln. AuBer seiner 
Lehrtatigkeit, die er gewissenkaft ausiibte, war er auch lite- 
rarisch fruchtbar. Von seinen Werken seien genannt die 
Vortrage liber „Die Verfassung des Deutschen Reichs“ 
(1901), „Die deutsche Staatssprache und das Grundrecht 
der Versammlungsfreiheit in PreuJ3en“ (1905), „PreuBen- 
Deutschland und die Polen seit dem Untergang des pol- 
nischen Reichs“  (1906), „Das Gesamtinteresse ais Grund- 
lage des Staats- und Vólkerrechts“ (1908). In der breiteren 
Offentlichkeit wurde Geffcken aueh dadurch bekannt, daB er 
ais ein begeisterterForderer der evangelischen Freiheit undbe- 
redter Ankanger des Pfarrers Jatko sick an dessenSeite stellte. 
Seine Uberzeugung triebihninden kircken-politischen Kampf, 
der die ersten Keime zur Untergrabung seiner Gesundkeit 
gelegt kat.

Mit den durcli Geffcken an der Hocksckule wakrge- 
nommenen Eehraufgaben wurden die Professoren der Hoeh- 
sckule fur kommunale und soziale Verwaltung Dr. Stier-  
Somlo und Dr. F r ie d r ic k  betraut, die zum 1. April 1916 
auch an die Handels-Hochschule berufen wurden.

Das engere H o c hsc h ul- K ol le g ium  bestekt aus den 
im Hauptamt wirkenden Vertretern der Prufungsfacher 
(Volkswirtschaftslehre und Finanzwissensehaft; Privatwirt- 
schaftslehre; Offentlickes Recht; Englisch; Franzósisck; 
Geographie; Chemische Technologie; Meckaniscke Techno
logie ; Versicherungswissenschaft) sowie zwei nebenamtlicken 
Dozenten des Privatrechts, die zu Beginn eines jeden Sommer- 
Semesters auf ein Jahr von samtlichen nebenamtlichen 
Dozenten des Privatrechts gewahlt werden.

Zu Ende der Berichtszeit bestand das Hochschul- 
Kollegium aus folgenden

Professoren und Dozenten:
Dr. phil. D arap sky ,  August, Professor der Chemie und 

Chemischen Technologie,
Dr. iur. et phil. Eck ert,  Christian, Studiendirektor der 

Handels-Hochschule und der Hochschule fiir kom-
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munale und soziale Verwaltung, Professor der Staats- 
wissenschaften und a. o. Professor der Staatswissen- 
schaften an der Universitat Bonn (im Heeresdienst 
seit 8. Sept. 1914),

Harzmann, Max, Dozent der Handelstechnik,
Dr. phil. Hassert ,  Kurt, Professor der Geographie (im 

Heeresdienst seit 2. Aug. 1914),
Dr. phil. Borek,  Etienne, Professor der franzosischen 

Sprache und Literatur,
Dr. iur. Moldenhauer,  Paul, Professor der Versiche- 

rungswissenschaft (im Heeresdienst seit 3. Aug. 1914), 
Rinkel,  Richard, Professor der Maschinenlehre und Elektro

technik (im Heeresdienst seit 11. Nov. 1915), 
Schmalenbach,  Eugen, D. H. H. L., Professor der Han

delstechnik (im Heeresdienst vom 24. Nov. 1914 bis
1. Marz 1916),

Dr. phil. Schróer,  Arnold, Professor der englischen Sprache 
und Literatur, o. Professor,

Dr. phil. Thiess, Karl, Professor der Staatswissenschaften 
(seit I. Marz 1916 geschaftsfiihrender Vorsitzender der 
Reichspriifungsstelle fur Lebensmittelpreise, Berlin), 

Walb, Ernst, D. H. H. C., Professor der Handelstechnik 
(im Heeresdienst seit 3. Mai 1916),

Dr. phil. von Wiese und Kaiserswald au,  Leopold, Pro
fessor der Staatswissenschaften.
Dem H och sc h u l-K ol le g iu m  gehórten in der Berichts- 

zeit auBer den genannten hauptamtlich tatigen Inhabern 
etatsmaBiger Lehrstiihle an von den Dozenten im Neben- 
amte: Professor Dr. Wirminghaus, Rechtsanwalt
Dr. Aberer (seit W.-S. 1914/15), Rechtsanwalt Professor 
Dr. F le chth eim (S.-S. 1913 bis S.-S. 1914), Rechtsanwalt 
Justizrat Professor Gammersbach (S.-S. 1913 bis W.-S. 
1913/14) und Oberlandesgerichtsrat Geh. Justizrat Wierus- 
zowski (seit S.-S. 1914). Die vier letzteren wurden 
durch die juristischen Dozenten im Nebenamte gewahlt.

Das Hochschul-Kollegium hat die Interessen des Unter- 
richts und der Dozenten wahrzunehmen. Es gehóren ins- 
besondere zu seinen Befugnissen:
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1. die Beratung der Studienplane,
2. die Stellung von Antragen iiber Beschaffung von 

Eehrmitteln,
3. die Stellung von Antragen zur Verbesserung des Lehr- 

ganges 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 

ErlaB von Kollegiengeldern.
Die Eehrverfassung der Hochschule ist also kollegial 

organisiert. Alle wichtigen Unterrichtsangelegenheiten wer- 
den im Hochschul-Kollegium beraten, soweit sie iiberhaupt 
zur Beratung und BeschluBfassung geeignet sind und nicht 
lediglich dem Studiendirektor oder nach akademischem 
Herkommen dem gewissenhaften Ermessen der einzelnen 
Dozenten iiberlassen bleiben.

Das Hochschul-Kollegium wird durch Zuziehung der 
im betreffenden Semester im Nebenamt wirkenden und ihm 
bereits sonst nicht angehórenden Lehrkrafte erweitert, wenn 
Angelegenheiten, die ihre Stellung oder ihr Fach beriihren, 
zur Verhandlung stehen. Fiir diese Angelegenheiten haben 
sie Stimmrecht.

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

Der Vorsitzende beruft das Hochschulkollegium unter 
Mitteilung der von ihm festgesetzten Tagesordnung nach 
seinem Ermessen oder auf Antrag eines Drittels der Mit- 
glieder zu einer Sitzung. Der Vorsitzende ist verpflichtet, 
am Ende eines jeden Semesters eine Sitzung unter Zu
ziehung aller im Nebenamte wirkenden Eehrkrafte statt- 
finden zu lassen. In ihr sind die Stundenplane fur das 
nachste Semester zu beraten.

Die Beschliisse des Hochschul-Kollegiums werden mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Kollegiums 
gefaBt. Zu einem giiltigen BeschluB gehórt die Anwesenheit 
von wenigstens derHalfte der im Hauptamte wirkenden Eehr
krafte. Bei Stimmengleichheit gibt der Yorsitzende den Aus- 
schlag.
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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.

Es sind auBer den bereits genannten Professoren und 
Dozenten kauptamtlich tatig;
Dr. phil. et rer. poi. B eckm an n, Friedrich, D. H. H. C., 

Dozent der Staatswissensekaften (im Heeresdienst vom 
23. Febr. 1915 bis 24. Marz 1916),

Dr. Hirsch,  Julius, Dozent fur Privatwirtschaftslehre (im 
Heeresdienst vom 3. August 1914 bis 31. Dez. 1915), 

Dr. Kuske ,  Bruno, Dozent fur Wirtschaftsgeschiehte (im 
Heeresdienst seit 5. August 1914),

Dr. Sa i tsehick ,  Robert, Professor fur Philosophie und 
Asthetik.
Neben den Professoren und Dozenten im Hauptamte 

wirken an der Hochschule h a u p ta m t l ic h  Privatdozenten, 
Lektoren und Assistenten.

Die Zulassung der P r i v a td o z e n te n  ist durch eine 
besondere Habilitationsordnung geregelt.

In der Berichtszeit waren die Habilitationen besonders 
zahlreich. 9 neue Lehrkrafte wurden der Hochschule durch 
die Aufnahme neuer Privatdozenten in den Lehrkorper 
der Hochschule gewonnen.

Es wirkten hauptam t lich  ais

Privatdozenten:

Dr. phil. et rer. poi. Beckmann,  Friedrich, D. H. H. C. 
(Sommer-Semester 1913 — Winter- Semester 1914/15; 
ais hauptamtlicher Dozent berufen),

Dr. Hirsch,  Julius (Winter-Semester 1911/12 — Sommer- 
Semester 1913; ais hauptamtlicher Dozent berufen),

Dr. Kamerase,  Siegfried, Diplom-Ingenieur (im Heeres
dienst seit 15. Mai 1915),

Dr. Kesseler,  Hans (im Heeresdienst vom 12. Marz bis 
12. Juli 1915),

Dr. Liithgen,  Eugen,
Macco, Albrecht, Bergassessor a. D. (im Heeresdienst seit

2. August 1914),
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Mahlberg, Walter, D. H. H. C. (Sommer-Semester 1913 —
Somraer-Semester 1914; an die Handels- Hochschule
Miinchen ais hauptamtlicher Dozent berufen),

Dr. Ing. Schiitz,  Ernst,

nebenamtlich:
Dr. K ahl,  Wilhelm, Beigeordneter der Stadt Coln, Pro-

vinzialsehulrat a. D.
Dr. Wrede,  Adam, Professor, Oberlehrer.

Dr. Friedrich Beckmann, D. H. H. C., habilitierte sich 
im Sommer-Semester 1913 fur Volkswirtschaftslehre; die 
óffentliche Antrittsvorlesung ,,Zur Theorie des landwirt- 
schaftlichen Kartells“ fand am 8. Juli 1913 statt.

Walter Mahlberg,  D. H. H.C., Sommer-Semester 1913 
fur Privatwirtschaftslehre. Antrittsvorlesung 4. Juni 1913 
ii ber „Nachrichtengrundlagen des Devisenmarktes“ .

Bergassessor a. D. A. Macco, Sommer-Semester 1913 
fur Bergwirtschaft. Antrittsvorlesung 1. Juli iiber „Berg- 
wirtschaft seit der Griindung des Reiches“ .

Dr. H. Kesse ler ,  Sommer-Semester 1913 ftir chemische 
Technologie. Antrittsvorlesung 29. November 1913 iiber 
,,Die Zellulose, ihre Gewinnung und Verwertung in der 
Industrie".

Beigeordneter, Kgl. Provinzialschulrat a. D. Dr. K ahl,  
Winter- Semester 1913/14 fiir Padagogik. Antrittsvorle- 
sung 13. Juni 1914 iiber ,,Das Colner Schulwesen von 1814 
bis 1828“ .

Dipl.-Ing. Dr. S. Kamerase,  Sommer-Semester 1914 
fiir angewandte Physik und mechanische Technologie 
(Antrittsvorlesung hat infolge Einberufung zum Heeres- 
dienst noch nicht stattgefunden).

Dr. Ing. E. Schutz,  Sommer-Semester 1914 fiir Metall- 
huttenkunde. Antrittsvorlesung 23. Mai 1914 iiber „Die 
Kupfergewinnung Deutschlands".

Dr. E. Liithgen,  Winter-Semester 1914/15 fur Kunst- 
wissenschaft. Antrittsvorlesung 16. Januar 1915 iiber „Werk- 
kunst und Kunstgewerbe".
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Oberlehrer Professor Dr. A. Wrede,  Winter-Semester 
1915/16 fur deutsche Sprach- und Kulturgeschichte. An- 
trittsvorlesung 20. November 1915 iiber ,,Die kulturhisto- 
rischen Beziehungen zwischen Cóln und Flandern-Brabant".

Die Bek toren,  die neben dem Fackprofessor an dem 
fremdsprachliehen Unterricht teilnehmen und insbesondere 
die Ausbildung der Studierenden im miindlichen Gebrauch 
der Sprache zu fordem haben, sind dem Fachprofessor unter- 
stellt und werden von diesem im Einvernehmen mit dem 
Studiendirektor gewonnen.

Wahrend der Berichtszeit wirkten ais

Lektoren:

Bodin, Marcel, Bektor fur franzósiscbe Sprache (August 
1914 ausgeschieden),

Be Bourgeois,  Fernand, Bektor fur franzosische Sprache 
(August 1914 ausgeschieden),

Dr. Carpenter,  Henry, Bektor fiir englische Sprache 
(August 1914 ausgeschieden),

Coll inson, F. A., Bektor fiir englische Sprache (Winter- 
Semester 1910 — Sommer-Semester 1913),

Fryer,  H. Norman, Bektor fiir englische Sprache (Winter- 
Semester 1913 — Sommer-Semester 1914; ausgeschieden),

Dr. K och,  Philipp, Oberlehrer, Bektor fiir franzosische 
Sprache (Winter-Semester 1914 — Sommer-Semester 
1915),

Dr. Bombardo,  Giacomo Maria, Bektor fiir italienische 
Sprache (Mai 1915 ausgeschieden),

Dr. Maillard,  Alexander, Bektor fiir franzosische Sprache 
(Winter-Semester 1915/16),

Dr. Martner, Daniel, Bektor fiir spanische Sprache (seit 
Sommer-Semester 1912),

Michels, Fritz, Bektor fiir italienische Sprache (seit Winter- 
Semester 1915/16),

Schmidt,  Otto Ferdinand, Professor, Oberlehrer, Bektor 
fiir englische Sprache.
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Naeh Ausbruch des Krieges muBten laut Verfiigung des 
Herrn Ministers fiir Handel und Gewerbe vom 9. September 
1914 die Lektoren Bodin und Fryer ausseheiden; Le Bour- 
geois und Dr. Carpenter wurden ihrer Stelle enthoben.

A sslstenten.

Die Assistenten der techniseben Institute wirken 
zur Unterstiitzung des Fachprofessors im Laboratoriums- 
unterricht mit.

Ais Assistenten sind derzeit tatig beim

Chemisehen I n s t i t u t  
Dr. Kesseler,  Hans;

P h y sika li sch-e le ktr  o techniseben I n s t i tu t  

Dr. Kamerase,  Siegfried, Diplom-Ingenieur.

Die Assistentenstelle beim

Seminar fur P r iv a tw ir tsc h a f ts le h re  
war vom Winter-Semester 1911/12 bis Sommer-Semester 
i9 i3durchW.Mahlberg,  D.H.H.C., und von da ab durcb 
Dr. P. H. W e i l e r ,  D. H. H. C., besetzt.

Die Zahl der Herren, die ne benam tli eh  eine Behr- 
tatigkeit an der Handels-Hochschule ausuben, erfuhr in 
der Berichtszeit eine Reihe Veranderungen.

Den privatrechtlicben Dozenten Rechtsanwalt Dr. 
F le chthe im  und Justizrat Gammersbacb wurde durcb 
ErlaB des Herrn Ministers der geistlicben und Unterrichts- 
angelegenheiten vom 25. 4. 1913 das Pradikat ,,Professor“ 
beigelegt. Ende des Winter-Semesters 1914/15 schied Rechts
anwalt Professor Dr. F lechth eim ,  der dem Lehrkórper 
seit Winter-Semester 1904/05 angehórte, infolge seiner 
Ubersiedelung nach Berlin ais Direktor der Coln-Rott weiler 
Pulverfabriken aus. Mit seinem Weggang hat die Hochschule 
eine besonders wertvolle Kraft verloren, dereń anregende 
Vorlesungen und tJbungen bei den Studierenden jederzeit 
groBen Beifall gefunden hatten. Am 2. Dezember 1914
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starb Dr. Hagelstange,  Direktor des Wallraf-Richartz- 
Museums, der vom Sommer-Semester 1909 bis Winter- 
Semester 1912/13 Vorlesungen iiber Kunstgeschichte an 
der Handels-Hochschule gehalten hat, in den letzten Se- 
mestern aber bereits wegen Krankheit aussetzen muBte. 
Am 29. November 1915 starb Handelsredakteur Traub,  
der seit dem Sommer-Semester 1909 das Gebiet der Zeitungs- 
kunde an der Hochschule mit hingebendem Eifer und Er- 
folg vertreten hatte. Dr. C a rd a u n s ,  Privatdozent an der 
Universitat Bonn, der im Sommer-Semester 1914 an unserer 
Hochschule gelesen, also erst in der Berichtszeit seine Vor- 
lesungen aufgenommen hatte, ist den Heldentod furs Vater- 
land gestorben.

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

Dozenten im N ebenam te:

a) m it Ernennungsurkunde:
Dr. Aber er, Peter, Rechtsanwalt am Oberlandesgericht 

(Rechtslehre; seit W.-S. 1909),
Dr. F lechth eim ,  Julius, Professor, Rechtsanwalt am 

Oberlandesgericht (Rechtslehre; W.-S. 1904 — W.S. 
1914/15; ausgeschieden),

Gammersbach, Eduard, Professor, Justizrat, Rechtsanwalt 
am Oberlandesgericht (Rechtslehre; seit S.-S. 1905), 

Dr. Graven,  Hubert, Oberlandesgerichtsrat (Rechtslehre; 
seit S.-S. 1910),

Wieruszowski,  Alfred, Geh. Justizrat, Oberlandesgerichts
rat (Rechtslehre; seit W.-S. 1909),

b) ohne Ernen nungsu rkunde:
Dr. Adenauer, August, Rechtsanwalt am Landgericht 

(Rechtslehre; seit S.-S. 1915),
Dr. Cuppers,  Konrad, Direktor der stadt. Handelsreal- 

schule (Erziehungslehre; W.-S. 1903 — W.S. 1913/14; 
ausgeschieden),
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Dr. iur. et phil. D ie tze l ,  Heinrich, Geheimer Regierungs- 
rat, o. Professor an der Uniyersitat Bonn (Volkswirt- 
schaftslehre; seit S.-S. 1905),

Dr. Esser,  Peter Hans Heinrich, Direktor des stadtischen 
botanischen Gartens (Botanik und Mikroskopie; seit 
W.-S. 1904),

Dr. Friedrich ,  Julius, Dandgerichtsrat a. D., Professor 
an der Hochschule fur kommunale und soziale Ver- 
\valtung (Offentliches Recht; seit S.-S. 1913),

Dr. Heider, Otto, D. H. H. C., Kóniglicher Eisenbahn- 
Obersekretar a. D. (Eisenbahntarifwesen; seit S.-S.
1909).

Heli,  Johann, D. H. H. C., Direktor des kaufm. Schulwesens 
der Stadt und Handelskammer Stolberg (Rheinland), 
staatl. Reyisor der kaufm. Fortbildungsschulen im 
Regierungsbezirk Aachen (Padagogiseh-didaktisches Se- 
minar; seit W. S. 1911),

Dr. J ungblu th,  Richard, Direktor des Realgymnasiums 
zu Cóln-Deutz (Deutsche Sprache; seit W.-S. 1904),

Dr. iur. et phil. Beist ,  Emil, vom A. Schaaffhausenschen 
Bankyerein (Bank- und Borsenwesen; seit S.-S. 1905),

Dr. Neuhaus,  Georg, Direktor des Stadt. Statistischen 
Amts (Statistik; seit S.-S. 1913),

Dr. Re inhard t ,  Hermann, Okonomierat, Generalsekretar 
der Bandwirtschaftskammer fur die Rheinproyinz (Land- 
wirtschaftslehre; W.-S. 1913/14),

Runkel,  Fritz, D. H. H. C. (Privatwirtschaftslehre; seit
S.-S. 1915),

Schieritz,  Ottomar, Professor, Oberlehrer an den Kónig- 
lichen yereinigten Maschinenbauschulen in Cóln (Textil- 
industrie; seit S.-S. 1904),

Dr. Schm it tm ann,  Benedikt, Professor an der Hochschule 
fiir kommunale und soziale Verwaltung (Sozialpolitik; 
seit S.-S. 1914),

Dr. Seidel,  Wilhelm, Regierungsrat, Mitglied der Kónigl. 
Oberzolldirektion fiir die Rheinproyinz (Zollwesen; 
seit S.-S. 1912),



31

Sieblist,  Otto, Ober-Postrat (Post und Telegraphie; seit
S.-S. 1911),

Dr. St ier-Somlo,  Fritz, Professor, Abteilungsdirektor der 
Hochschule fur kommunale und soziale Verwaltung 
(Offentliches Recht und Yersicherungswissenschaft; seit 
S.-S. 1909),

Traub, Anton, Leitender Handelsredakteur der Kólnischen 
Volkszeitung (Zeitungswesen; S.-S. 1909 — W.-S. 
1915/16; verstorben),

Tril l ing,  Joh. Heinrich, Geheimer Regierungs- und Ge- 
werberat (Technik des Arbeiterschutzes und der Wohl- 
fahrtspflege; seit W.-S. 1901),

Dr. Baron de Waha,  Raymund, Dozent fiir Staats- 
wissenschaften an der Hochschule fur kommunale 
und soziale Verwaltung (seit S.-S. 1914),

Dr. Wirminghaus,  Alex., Professor, Syndikus der Handels- 
kammer (Volkswirtschaftslehre; seit S.-S. 1901),

Dr. W itz e l ,  Georg, Bibliothekar der Cólner Hochschulen 
(Bibliothekswesen; seit S.-S. 1912),

Dr. Wygodzin ski ,  Willi, Professor fiir Volkswirtschafts- 
lehre und Genossenschaftswesen an der Landwirtschaft- 
lichen Akademie Bonn-Poppelsdorf (Genossenschafts
wesen; seit S.-S. 1905),

Dr. Z im ansky,  Erich, Koniglieher Eichamtsvorsteher und 
Eiehungsinspektor (MaR-, Gewichts- und Miinzwesen; 
seit W.-S. 1907).

Mit offentlichen Vorlesungen waren betrau t:

Dr. Asch affen burg,  Gustav, Professor fiir Psychiatrie 
an der Akademie fiir praktische Medizin (Psychiatrie; 
seit W.-S. 1906),

Dr. Bermbach,  Willibald, Professor, Oberlehrer (Elektro
chemie; seit S.-S. 1901),

Cahen, Eudwig, Justizrat, Rechtsanwalt am Landgericht 
(Rechtslehre; seit W.-S. 1909),

Dr. Cardauns, Hermann, Privatdozent an der Universitat 
Bonn (Philosophie; S.-S. 1914; gefallen),
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Dr. Creutz,  Max, Direktor des Kunstgewerbemuseums 
(Kunstgewerbe; vom W.-S. 1908 — S.-S. 1915),

Dr. Dresemann, Otto, Redakteur, Vorsitzender des Verbandes 
der Rheinisch-westfalischen Presse (Zeitungswesen; seit 
W.-S. 1915/16),

Dr. D yroff ,  Adolf, Geheimer Regierungsrat, o. Professor 
an der Universitat Bonn (Philosopkie; seit W.-S. 1903), 

Dr. Fischer ,  Albert, Rektor an der Universitat Bonn 
(Stimmbildung und Redekunst; seit S.-S. 1907),

Dr. Foy,  Willi, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums 
(Vólkerkunde; seit W.-S. 1902),

Dr. Graebner,  Friedrich, Privatdozent an der Universitat 
Bonn, Assistent am Rautenstrauch- Joest- Museum 
(Yólkerkunde; W.-S. 1913/14),

Dr. Hagelstange,  Alfred, Direktor des Wallraf-Richartz- 
Museums (Kunstgeschichte; S.-S. 1909 — W.-S. 1912; 
yerstorben),

Dr. Hammacher,  Emil, Privatdozent an der Univer- 
sitat Bonn (Philosophie; W.-S. 1909),

Dr. Hansen, Joseph, Professor, Direktor des Stadt-Archivs 
(Geschichte; seit S.-S. 1901),

Dr. Hashagen,  Justus, Professor an der Universitat Bonn 
(Geschichte; seit W.-S. 1909),

Heimann, Friedrich Karl, Konigl. Geheimer Baurat und 
Stadtbaurat (Kunstgeschichte; seit W.-S. 1912),

Dr. Herrmann, Alfred, Privatdozent an der Universitat 
Bonn (Geschichte; S.-S. 1908 — S.-S. 1913; ausge- 
schieden),

Jung, Arthur, Chefredakteur des Stadt-Anzeigers, Vor- 
sitzender des Vereins Cólner Presse (Zeitungswesen; 
seit W.-S. 1913/14),

Jutz i ,  Wilhelm, Leitender Handelsredakteur der Kólnischen 
Zeitung (Zeitungswesen; seit W.-S. 1908),

Dr. K ir fe l ,  Willibald, Hilfsbibliothekar an der Universitats- 
bibliothek in Bonn (Indisch; seit S.-S. 1912),

Dr. K is k y ,  Wilhelm (Geschichte; W.-S. 1910 — S.-S. 1913; 
ausgeschieden),
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Dr. K rautwig ,  Peter, Professor, Beigeordneter der Stadt 
Coln (Hygiene; seit S.-S. 1910),

Ivaue, Walter, Beigeordneter der Stadt Coln (Kommunal- 
politik; seit W.-S. 1909),

Bippnrann, Adolf, Diplom-Ingenieur, Oberlelrrer a. D. 
(Acronautik; seit S.-S. 1913).

Dr. L i t z m a n n ,  Berthold, Geheimer Regierungsrat, o. Pro
fessor an der Universitat Bonn (Deutsche Eiteratur- 
geschichte; seit S.-S. 1902),

Dr. phil. et rer. poi. M a n n s t a e d t ,  Heinrich, Privatdozent 
an der Universitat Bonn (¥olkswirtschaftslehre; seit 
W.-S. 1908),

Dr. tlreol. Meinhold, Johannes, a. o. Professor an der 
Universitat Bonn (Assyriologie; seit W.-S. 1911),

Dr. Moritz,  I*'riedricli, Geheimer Medizinalrat, Chefarzt, 
Professor und ordentliches Mitglied an der Akademie 
fiir praktiselie Medizin (innere Medizin; seit W.-S. 
1912),

Dr. Ohmami, Fritz, Privatdozent an der Universitat 
Bonn (Philosophie; seit S.-S. 1913),

Dr. Poppelreuter ,  Joseph, Professor, Direktor am Wallraf- 
Riehartz-Museurn (Kunstgeschichte; seit W.-S. 1906),

Preufi, Waldemar, Regierungsrat, Vorsitzender der Ein- 
kommensteuer -Veranlagungskommission (Steuerlelire; 
seit S.-S. 1911),

Rademacher, Carl, Rektor, Beiter des Prahistorischen 
Museums (Anthropologie; seit S.-S. 1911),

Dr. Schiefferd ecke r,  Paul, a. o. Professor an der Univer- 
sitat Bonn (Medizin; seit S.-S-. 1913),

Dr. Sclimid, Max, Geheimer Regierungsrat, o. Professor 
an der technisehen Hochschule in Aachen (Kunstge
schichte; W.-S. 1910),

Dr. Sehmitt ,  Saladin (Iviteraturgeschichte, S.S. 1912 — 
S.-S. 1913; ausgeseliieden),

Dr. Schmitz ,  Peter, Oberlehrer (Kunstgeschichte; seit 
W.-S. 1915/16),

Dr. Schulte,  Aloys, Geheimer Regierungsrat, o. Professor 
an der Universitat Bonn (Geschichte; seit W.-S. 1904),

3
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Dr. Selter,  Professor, Privatdozent an der Universitat 
Bonn (Hygiene; S.-S. 1913),

Dr. Sim chowitz ,  Schachme, Dramaturg der VereinigteuCól- 
uer Stadttheater (Literatur und Theater; seit S.-S. 1904), 

Dr. phil. et med. S t o e r r i n g ,  Gustav, o. Professor an der 
Universitat Bonn (Philosophie; seit S.-S. 1914),

Dr. T i lmann, Otto, Geheiiner Medizinalrat, Chefarzt, 
Professor und ordentliches Mitglied der Akademie 
fiir praktische Medizin (Chirurgie; seit S.-S. 1907),

Dr. Tischer,  Gerhard (Musikgeschichte; seit W.-S. 1903), 
Dr. Wagner,  Heinrich, Direktor des Verkehrsamtes der 

Stadt Cóln (Ausstellungswesen; W.-S. 1913/14),
Dr. Wiedemann,  Karl Alfred, o. Houorar-Professor an 

der Universitat Bonn (Aegyptologie; seit W.-S. 1908), 
Dr. W it te ,  Pritz, Konservator am Schmitgen-Museum 

(Kunstgeschichte; seit W.-S. 1912),
Dr. Wunderlieh,  Ludwig, Direktor des Zoologischen 

Gartens (Zoologie; seit W.-S. 1906),
Dr. Zinsser, Perdinand, Professor, dirigierender Arzt 

an der Krankenanstalt Lindenburg, Dozent an der 
Akademie ftir praktische Medizin (Hautkranklieiten; 
W.-S. 1907).

Sprachkurse leiteten:

Dr. Briickmann, Friedrich Hubert, Kgl. Notar (Chine- 
sische Spraclie; seit S.-S. 1909),

Dr. Conipernass, Joli., Privatdozent an der Universitat 
Ztirich (Neugriechische und russische Sprache; S.-S. 
1912 — S.-S. 1914, ausgeschieden),

Pe ilgenh auer,  Fritz (Russische Sprache; seit W.-S. 
1915/16),

Herzberg,  August (Portugiesische Sprache; seit S.-S.
1910),

Dr. Horten,  Max, Professor, Privatdozent an der Univer- 
sitat Bonn (Neu-arabische, tiirkische und neu-per- 
sische Sprache; seit S.-S. 1910),

Dr. Jungbluth,  Richard, Direktor des Realgymnasiums 
in Coln-Deutz (Deutsche Sprache; seit W.-S. 1904),
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l)r. Kirfe l ,  Willibald, Hilfsbibliothekar an der Univer- 
sitatsbibliothek in Bonn (Indische Sprache; seit W.-S. 
I9I2),

van Liere,  Adriaan, Lektor an der Uuiversitat Bonn (Hol- 
landische Sprache; seit S.-S. 1905),

Malilberg, Walter, D. H. H. C., Assistent des privat- 
wirtschaftlichen Seminars (W.-S. 1912 — S.-S. 1913; 
ausgeschieden),

Raderscheidt,  Willy, D. H. H. C., Assistent des pada- 
gogisch-didaktiselien Seminars (seit W.-S. 1908),- 

Dr. Weiler,  Peter, D. H. H. C., Assistent des privatwirt- 
schaftliclien Seminars (seit W.-S. 1913/14).

Douvern, Jean, Rektor (nach Gabelsberger; seit S.-S. 1901). 
Wasser, Wilhelm, Mittelschullehrer (nach Stolze-Schrey, 

englische und franzósisclie Kurzschrift; seit W.-S. 1901).

U nterrichts-Assistenten

Lehrer fiir K urzschrift:



V. Die Studierenden.

Im Besuche derłlandels-IIochschule warcn in der ersten 
Ilalfte der Berichtszeitweitere Fortschritte zu verzeielmen. Das 
stetige Anwachsen des Stammes der Hochschulbesueher, 
die steigende Zahl der im m a tr ik u l ie r ten  Studierenden 
zeigt, daJ3 die Colner Hoehschule znr akademischen Aus- 
bildung immer mehr von solchen besucht wurde, die los- 
gelóst von der Alltagsarbeit, sich eine wissenschaftliehe 
Fachbilduug und akademische Allgemeinbildung ordnungs- 
gemaB aneignen wollten.

Der Krieg liat diese stetig fortsehreitende Entwicklung 
dureh den Heeresdienst, zu dem die iiberwiegende Mehrzalil 
der Studierenden berufen wurde oder zu dem sie sieli frei- 
willig bereit erklarte, naturgemafi unterbroehen.

Ais Studierende der Handels-Hoehsebule in Cóln 
konnen im m atr ik ul ie r t  werden (vergl. §§ 9 und 10 der 
Studien-Ordnung):

a) Abiturienten der hóheren neunjahrigen deutschen I,ehr- 
anstalten, der bayerischen Industrieschulen und sol- 
cher hóheren deutschen Handelsschulen, dereń oberste 
Klasse der Oberprima der genannten Anstalten ent- 
spriclit;

b) Kaufleute (Industrielle, Bankbeamte, Versieherungs- 
beamte usw.), welche die Berechtigung zum einjahrig- 
freiwilligen Militardienst im Deutschen Reiche er- 
worben und eine mindenstens zweijahrige Delirzeit 
beendet haben;

e) Auslander, dereń Vorbildung der Immatrikulations- 
AussehuC fiir geniigend, d. h. der von Inlandern ge-
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forderten Bildung im wesentlichen entsprecliend er- 
achtet;

d) seminaristiseh gebildete Lehrer, welclie die zweite 
Priifung bestanden haben.

Durch MinisterialerlaB vom 7. Februar 1907 ist die Zu- 
lassung von Da men zum Studium an der Handels-Hoch- 
schule genebmigt worden. Uber die Zulassung von Damen 
entscheidet der Immatrikulations-AusschuB in jedem ein- 
zelneii Falle auf Grund der eingereichten Zeugnisse. Be- 
dingung flar die Zulassung ist eine Vorbildung, die der von 
den mannlielien Studierenden geforderten gleichwertig er- 
aehtet wird.

Die Zahl der immatrikulierten Studierenden war mit 
628 im Sommer-Semester 1914 — gemessen an dem Besuch 
alter Universitaten — eine verhaltnismal3ig recht laohe.

Nachstehende Tabelle gibt ein Biłd von dem allmali- 
liclien Ansteigcn der Zalil der immatrikulierten Studierenden 
bis zum Ausbrueh des Krieges und dem Besuch, den die 
Hoehscliule in den Kriegssemestem der Berichtszeit ge- 
funden hat.

S e m e s t e r

Z a h l  
d e r  im m a 

t r i k u l i e r t e n  
S tu d ie r e n d e n

E s  b e t r u g  d e r  

Z u g a n g  A b g a n g

M ith in

Z u g a n g

M e h r -

A b g a n g

1. S e m e s t e r :  S .-S . 1901 68 68 _ 68 _
10. „  W .- S .  1 9 0 5 /0 6 3 0 4 139 99 4 0 —
20. ,, W .- S .  1 9 1 0 /1 1 4 7 0 i 6 t 156 8 —
25. „  S .-S . 1913 568 2 0 2 169 33 —
26. „  W .-S .  1 9 1 3 /1 4 Ooo 225 193 32 —
27. „  S .-S .  19 1 4 628 195 167 28 —
28. „  W .- S .  1 9 1 4 /1 5 2 9 5 48 381 — 3 3 3 1  j, ii
29 . „  S .-S . 1915 2 5 0 77 122 — 4 5  i | !
30 . „  W . - S .  1 9 1 5 /1 6 2 5 2 4 6 4 4 2

r *

Uber die V o r b i l d u n g  der S t u d i e r e n d e n  gibt die 
folgende Tabelle Aufschlufl:
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I .  A b i tu r i e n t e n  h o h e r e r  L e h r a n s t a l t e n 24 9 8 157 2 1 9 2 64 2 77 107 65 74
d a r u n t e r :

a) v o n  G y m n a s i e n ................................. 2 0 53 6 l 98 120 133 63 35 4 ;
b ) „  R e a l g y m n a s i e n ...................... 1 12 26 29 29 3 9 2 0 13 16
c) „  O b e r r e a l s c h u l e n ...................... 2 9 16 24 28 25 11 IO 11
d) „  h o h .  H a n d e l s s c h u l e n  u . d g l . 1 24 54 68 87 8 0 ' 3 7 2

I I ,  K a u f l e u t e m i t E i n j a h r . - F r e i w i l l i g e n -
Z e u g n is  u n d  m e h i j a h r i g e r  p r a k -
t i s c h e r  T a t i g k e i t ....................................... 43 190 276 2 4 7 227 245 IIO 9 2 98

d a r u n t e r :
a) m i t  e in f a c h e r  L e h r z e i t  . . . . 3 0 133 193 2 1 3 2 08 2 3 0 96 65 64
b )  m i t  L e h r z e i t  u n d  w e i t e r e r  p r a k -

t i s c h e r  T a t i g k e i t ............................ ' 3 57 63 34 19 15 I ł 27 34

I I I .  S e m in a r i s t i s c h  g e b i ld e t e  L e h r e r *) 24 36 3 7 37 24 20 19

[V . A u s  a n d e re n  B e r u f s a r te n  . . . . I 5 1 2 1 16 14 10 4 9 10

d a r u n t e r :
m i t  a k a d e m is c h e r  V o r b i l d u n g  .  . — 2 4 12 7 6 — 5 b

V . D a m e n ............................................................ **) **> 1 12 50 58 59 50 64 5 '
d a r u n t e r :

a )  m i t  G y m n a s i a lb i l d u n g  . . . . — — — — _ I — 4
b )  m i t  k a u f m a n n i s c h e r  V o r b i ld u n g — I I 34 37 3 4 35 43 35
c) L e h r e r i n n e n ............................................ — — I 16 2 I 2 S 14 21 12

S u m m a  I, II, III, IV, V 6 8 304 4 7 0 568 6 0 0 62 8 295 2 50 252

Dadurch, daB neben den Abiturienten neunklassiger 
hoherer Lehranstalten aucb solche ais Studierende auf- 
genommen werden, die zu dem Bereehtigungsschein fur 
den einjahrig-freiwilligen Dienst eine Bescheinigung tiber 
die vollendete kaufmannische Lehrzeit beibringen, sind die 
Anforderungen fiir die Immatrikulation nicht unter das bei 
den Universitaten zulassige MaI3 heruntergeschraubt, wie 
gelegentlich Fernerstehende meinen. Solehe Personlichkeiten 
mit ganz entsprechender Yorbildung immatrikulieren aueli 
die Universitaten fiir bestimmte Facher. Die Handels-

*) D ie  s e m in a r i s t i s c h  g e b i ld e t e n  L e h r e r  w u r d e n  b i s  e in s c h l .  S o m m e r -  
S e m e s t e r  1904  a is  „ M i t g l ie d e r  d e s  H a n d e l s l e h r e r - S e m i n a r s “  i n  b e s o n d e r e n  
L i s t e n  g e f i ih r t ;  s e i t d e r a  w e r d e n  s ie  e b e n fa l l s  a is  S t u d i e r e n d e  im m a t r ik u l i e r t .

** ) D a m e n  s in d  e r s t  v o m  S o m m e r - S e m e s te r  1 9 0 7  ftb z u m  S tu d iu m  zu -  
g e l a s s e n  (M in is te r ia l -E r ln G  v o m  7 . F e b r u a r  1 9 0 7 ).
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Hochschule hat gerade mit diesen Kategorien von Stu- 
dierenden keine schlechten Erfahrungen gemacht.

Das Verhaltnis der Kaufleute mit Einjahrig-Freiwilligen- 
Zeugnis und mehrjahriger praktischer Vorbildung zu den Ab- 
iturienten neunklassiger hoherer Eehranstalten hat sieli bei 
der steigenden Gesamtzalil der Studierenden nicht merklich 
verschoben. Das Zusammenarbeiten beider Kategorien hat 
fiir den Lehrbetrieb besondere Schwierigkeiten nicht ergeben. 
Die Abiturienten zeigen allerdings bei Beginn des Studiums 
vielfach eine groBere geistige Regsamkeit und Denkfertigkeit; 
die Praktiker bringen dafiir mitunter schon gróBeren Eebens- 
ernst und allgemeinere Reife zur Hochschularbeit mit. So- 
weit nicht eine ausnahmsweise gute Lehrzeit in Frage kommt, 
empfiehlt es sich fiir die Abiturienten, mit dem Studium 
moglichst friih zu beginnen.

Die Altersz i ffern  der Studierenden gestalten sich 
wie folgt:
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V o n  d e n  S tu d ie r e n d e n  h a t te n  
e in  A l t e r

v o n  17 b is  18 J a h i e n  . 5 23 3 « 13 7 19 6 6 5
v o n 19 17 31 36 27 J 9 41 I I 18 16

u 2 0  „ 13 3 8 9 0 IO 4 38 55 28 23 25
» 21 „ I I 5 1> 7 6 8 i 107 " 7 38 27 4 0
u 2 2  „ 5 6 0 60 H 3 120 IO9 3 « 38 35
o 23  .. — 35 62 7 0 9 1 82 50 35 29
u 2 4  . . 5 1 1 25 43 58 63 25 27 27
»>

v o n  2 6  b is
25  » S 13 25 22 55 42 27 26 22
3 0  . . 5 25 4 0 58 6 1 6 l 51 27 30

„  i i b e r 3 0  . . 2 12 25 3 7 4 4 39 21 23 23

S u m m a 68 3 0 4 4 7 0 5 68 6 0 0 6 2 8 2 95 2 5 0 252

Der Abstammung nach sind etwa die Halfte der 
Studierenden Solinę selbstandiger Unternelmier, ein gut 
Teil Sóhne von GroBindustriellen und GroBkaufleuten, die 
sich an der Handels-Hochschule zur Ubernahme des vatcr- 
lichen Geschaftes vorbereiten. Sohne von Beamten des 
Staates und der Gemeinden sind neben Solinen von Privat- 
beamten und sonstigen Berufstatigen mit akademischer
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Vorbildung in wachsender Zahl vertreten. Aber auch Hand- 
werksmeister, Bandwirte, Rentner finden sieli unter den 
Vatern der Studierenden, ein deutlicher Beweis, wie die dureh 
die Hoclischule gebotene Bildungsmoglichkeit in waclisendem 
Mafie in allen Kreisen unseres Burgertums, bei den Nachst- 
interessierten wie den dem praktischen Wirtschaftsgetriebe 
Pernerstelienden geschatzt wird.

S t a n d  der V a t e r  der S t u d i e r e n d e n .
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I .  S e lb s ta n d ig e  U n te r n e h -  

i r i e r ............................................ 35 1 70 228 2 3 4 241 256 I 12 94 9 7

a) im  H a n d e l  . . . . 21 81 >43 >45 150 160 7 0 5 f> 59
b )  im  B a n k w e s e n  . . — 4 5 6 8 6 2 3 3
c )  in  d e r G r o B in d u s t r i e 13 75 68 64 59 68 28 22 22

d) i n d e r G a s t w i r t s c h a f t 1 IO 12 >9 24 22 12 13 >3

I I .  B e a m t e ....................................... 23 78 148 >77 189 201 87 77 7 >

a) h ó h e r e P r i v a t b e a m t e  

i n  H a n d e l  u n d  I n 

d u s t r i e  ............................ 7 29 6 l 53 59 48 21 25 22

b )  S ta a t s -  u n d  G e -  
m e in d e b e a m te  . . 16 4 9 8 7 124 >30 >53 66 52 49

I I I .  H a n d w e r k s m e i s t e r  . . . 3 U 32 24 3 ° 22 8 >7 16

I V .  L a n d w i r t e ............................ 16 23 38 46 45 24 >5 >7

V . S o n s t ig e  B e r u f s ta t ig e  m i t  

u n d  o h n e  a k a d e m is c h e  

B i ld u n g  ............................ 4 6 >4 55 55 72 47 32 38

V I .  R e n t n e r ................................. 3 ' 2 3 25 4 0 39 3 2 >7 >5 >3

z u s a m m e n 6 8 3 0 4 4 7 0 5 6 8  | 6 0 0 6 2 8 2 9 5 2 5 0 2 5 2

Die weit irberwiegenden inlandischen Studierenden stam- 
inen aus allen Teilen Deutsclilands. Obenan steht Preufien, 
das regelmafiig mit fast samtliehen Provinzen vertreten ist; 
auch die anderen deutsclien Bundesstaaten stellen ein er- 
hebliehes stets waclisendes Kontingent der Immatrikulierten.
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Das gemeinsame Arboiten und studentische Zusammenleben 
der Einheimiseben mit Fremden ist bis zum Kriegsausbrueh 
ohne MiBhelligkeiten und Stórungen verlaufen. Die Aus- 
lander hatten sich meist schnell deutscher Studentenart 
anzupassen yerstanden.

Herkunft  der immatrikulierte n Studierenden.
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I .  D c u t s c l i e s R e i c h  in s g e s a m t 6 7 263 381 4 7 i 4 6 9 5 ,o 274 232 232

A . A u s P r e u B e n ...................... S ó 196 278 3 87 391 4 1 8 238 2 0 4 203

O s lp r e u B e n  . . . I 3 3 8 2 2 I — —
W e s tp r e u B e n  . . I I 1 5 3 5 I — —
B r a n d e n b u r g . . . 2 15 3 6 I 4 — — I

P o m m e r n  . . . . — 2 5 — I 2 — — —

P o s e n ............................ — I 2 — 3 I 2 I I
S c h le s i e n  . . . . — 5 7 9 ' 4 14 6 3 4
S a c h s e n  ...................... I 7 8 6 I I IO 6 4 5
S c h le s w ig - H o ls te in I 4 2 8 I I — — I
H a n n o v e r  . . . . — I 2 9 I O 7 12 6 4 7
W e s t f a le n  . . . . 9 3 6 6 6 95 9 0 7 6 43 3° 29
H e s s e n - N a s s a u  . . I IO 8 12 2 I 4 4 3
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_ _ I

C .  A u s  a n d e re n  d e u ls c h e n  

B u n d e s s ta a te n  . . . IO 6 5 9 2 7 6 65 72 3 i 24 26

B a y e r n ...................... 3 12 28 15 7 I I 7 3 5
S a c h s e n  ...................... — 4 9 7 IO IO 3 2 2
W i i r t t e m b e r g  .  . I I I 8 l6 12 15 7 6 8
B a d e n  ...................... 3 1 I 14 9 9 8 2 4 3
H e s s e n ...................... — 6 4 IO 16 12 5 3 2
M e c k le n b u r g -  

S c h w e r in  . . . " 3
j I

M e c k l e n b u r g -  

S t r e l i t z  . . . . I
O ld e n b u r g  . . . . I 2 5 2 1 3 3 1 2
S a c h s e n - W e im a r  . — 2 2 I 1 I — I

zu  i i b e r t r a g e n 8 52 7 0 6 l 5 6 6 l 27 19 23
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S a c h s e n  - K o b u r g -  

G o th a  . . . . _ _ 4 I — — — — —
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H o h e n z o l l e r n  . . I I

R e u B  a . L .  . . . — • i
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R u m a n ie n  . . . — — 3 — — I — — —

R u B la n d  . . . . — 9 '7 — 28 27 — — —

S c h w e d e n  . . . . — 2 7 — 7 5 — 3
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Das Verhaltnis der Inlander zu den Auslandern war in 
Cóln bis zum Sommer-Semester 1914 ein giinstigeres ais 
an den anderen voll ausgebauten Handels-Hoelischulen. 
Die vielseitige Zusammensetzung der Cólner Auslander, 
unter denen 20 verschiedene Nationalitaten vertreten waren, 
war fiir das Gesamtniveau nnd die kameradschaftlielien 
Verhaltnisse der Studierenden durehaus fórderlieh. Seit 
Ausbruch des Krieges ist die Zalil der Auslander absolut 
und relativ sehr zuriiekgegangen, da Angehórige der uns 
feindliehen Staaten ohne weiteres die Hochsckule verlassen 
muBten.

Was die Hochschule bietet, das vermittelt sie nicht 
nur im Horsaal durch die Professoren, sondern das gibt sie 
zum guten Teil aueh im Umgang mit den gleichstrebenden 
Studierenden; gerade der Bildungswert dieses Umganges 
ist nicht gering zu achten. Er ist oft erst das Mittel der 
Hochsehulbildung, das aus dem Wissenden den Mann macht.

Mit FleiJ3, Eifer und Verstandnis hat die Cólner Stu- 
dentenschaft ihren Pflichten sich gewidmet und mit 
bemerkenswertem Takte ist sie bestrebt gewesen, die notige 
Mittellinie zwisehen den deutsehen Studentensitten und 
kaufmannisehen Anschauungen zu finden.

In der ,, Al lgemeinen Vereinigung der S t u 
dierenden der Cólner Hochschulen"  hat sie eine
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Organisation geschaffen, die die Gesamtheit der Stu- 
dierenden naeli auBen vertritt. Die Allgemeine Vereini- 
gung der Studierenden der Cólner Hoehschulen hat 
einen neutralen Boden fur das gegenseitige Kennenlernen ge
schaffen; sie hat dureh ungezwungenen Verkehr ausgleichend 
und vermitteliid gewirkt, hat den Geist der Zusammengehórig- 
keit in der Gesamtheit der Cólner Studierenden zu wecken 
gesucht, dereń gemeinsame Interessen zu wahren verstanden.

Die Satzungen der Allgemeinen Vereinigung der Stu
dierenden haben im Frtihjahr 1913 eine Umarbeitung mit 
einigen sachlichen Anderungen erfahren. Es wurde mit 
starkerem Naehdruek darauf hingearbeitet, daB bei den 
Vertretern der Studentenschaft die Angehórigen deut- 
scher Nationalitat aussehlaggebend sind und daher be- 
stimmt, daB unter den 2 Vertretern der Wildenschaft im 
StudentenausscliuB hóchstens ein Auslander sein diirfe. 
Des weiteren wurden die Satzungen dahin geandert, daB 
die 3 Mitglieder des engeren Vorstandes deutselier Nationalitat 
sein miissen. Die Allgemeine Vereinigung der Studierenden 
der Cólner Hoehschulen hat den Zweck, allen an der Hoeh- 
sehule immatrikulierten Studierenden die Móglichkeit zu 
bieten, nach auBen hin in allen allgemeinen Angelegen- 
heiten der Hoehsehule vertreten zu sein und nach innen 
studentischen Geist und studentisehe Sitte zu pflegen.

Die Allgemeine Vereinigung veranstaltete zu Kaisers- 
Geburtstag sowie zu Beginn und zum ScliluB eines jeden 
Semesters erfolgreich verlaufene studentisehe I'este, die 
auch von den Mitgliederu des Kuratoriums und Kolle- 
giums regelmafiig besucht wurden. Wie in vergangenen 
Jahren wurde bis zum Krieg am Abend der Sonuner- 
Sonnenwende ein Fackelzug von der Hoehsehule bis zur 
Bismareksaule durchgefiihrt, an den sich ein Bismarck- 
kommers reihte. Wahrend des Krieges hat die Allgemeine 
Vereinigung es verstanden, die Liebestatigkeit der Studie
renden zu fórdern und zu organisieren.

Neben der Allgemeinen Vereinigung sind eine Reilie 
engerer Verbindungeu an der Handels-Hoehsehule ins 
Eeben getreten, die in kleinen Kreisen den Geist deutselier
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Freundschaft und jugendlichen Frohsinns pflegen. Wena 
unter diesen Yerbindungcn einige (Hansea, Salia, Ubia, 
Arminia, Akad. Verein Rheno-Franconia, Akad. Vereinigung 
Rheinland) die Erlaubnis erhalten haben, die auBeren 
Abzeichen deutschen Studentenlebens sich zu- 
zulegen, so kat die Hoclischulverwaltung damit bekuudet, 
daB sie denWert der Symbolik im Studentenleben zu wiirdi- 
gen weiB, daB sie glaubt, die auBeren Abzeichen deutsclien 
Studentenlebens von den Handels-Hochschulen nicht priu- 
zipiell ausschlieBen zu sollen. Sie bleibt sich dabei aber volł 
bewuBt, daB nur fur einen kleinen Bruchtei l  der 
Studierenden farben tragende Verbindungen in 
Frage kommen konnen, und daB die weitaus groBere Mehrzahl 
ihre geselligen Neigungen in sportlichen und wissenscliaft- 
lichen Vereinen besser befriedigen wird.

Die Studierenden sind verstandnisvoll genug, einzusehen, daB 
keineswegs alles, was an den Universitaten heimiscli ist, auch Be- 
rechtigung hat an einer Handels-Hochschule. Sie diirfen auch in 
der Zeit ihrer akademisch n Ausbildung nie vergessen, daB sie lernende 
Kaufleute sind und niussen sich inimer dariiber klar bleiben, daB 
das akademische Leben nicht in Gegensatz zur praktischen Beru s- 
arbeit gestellt werden darf, sondern daB die Handels-Hoclischul-Aus- 
bildung gerade berufen ist, eine Vorbedingung fur bessere praktische 
Berufsarbcit zu schaffen.

Die iiberwiegende Mehrheit der Studierenden, die auf 
auBere Abzeichen des Studentenlebens verzichtet, hat aus 
den zahlrcichen Freundeskreisen, die sich gebildet haben, 
einzelne weitere Organisationen entwickelt, wie den Aka- 
demischen Sport-Klub, den\Vander-Verein, den Klub „Copier- 
presse“ , die Vereinigung ,,Trust“ , die „Freie Studenten- 
schaft“ , die ,,Vereinigung der Studentinnen“ , die Akad. 
Vereinigung ,,Teutonia“ , den Studentenverein ,,Winfridia“ , 
die ,,Vereinigung Studierender des Handelslehramts der 
Handels-Hochschule Cóln“ und den auf dem Antiduellstand- 
punkt stehenden akademisehen Verein ,,Suevia“ .

Es wird besonders erstrebt, in der Cólner Studenten- 
schaft ein gesundes Sportsleben zu entwickeln. Diese 
Bestrebungen werden auch von der Yerwaltung durch nen- 
nenswerte Geldbetrage unterstiitzt.
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Die Cólner H o c h sc h u lve rw a ltu n g  hat  bewuBt 
gcgenuber den Angriffen auf die Genehmigung von farben- 
tragenden Verbindungen das Pr inzip  der akademischen 
F re ihe i t  der Studiere nden gewahrt ,  und in weit-  
geliender Tole ra nzes  den einzelnen riberlassen, in welchen 
Forinen sie den ZusammenschluB mit Gleichgesinnten 
suclien. Es sind so bedeutsame Konflikte prinzipieller Art 
zwischen den Eehrenden und Lernenden, wie sie jlingst 
noch an andern Hochschulen durcligefochten wurden, bis 
jetzt gliicklicli erspart geblieben. Vor allem ist auch in dem 
Verhaltnis des Studiendirektors zu den Studierenden der 
Hochschulcharakter rein gewahrt. In reelitlicker Hinsicht 
sind die Cólner Studenten nicłit schlechter gestellt ais ihre 
Kommilitonen an den Uniyersitaten.

Die Studenten haben sich der ihnen gewahrten freien 
Stellung im allgemeinen durchaus wiirdig erwiesen. Verhaltnis- 
maBig sehr selten hat der Disziplinar-AusscliuB Gelegenlieit 
nehmen mussen, bei einzelnen Ausschreitungen meist nicht 
selir erhebliclier Art einzugreifen und Strafen zu verhangen.

Einwande, die aus dem Studentenleben gegen die Han- 
dels-Hochschule genommen werden kónnten, werden durch 
den Geist, der die Cólner Studentenschaft beherrscht, in 
sich selbst hinfallig. An der freiwilligen Mitarbeit der Stu
dierenden, die notwendig ist, damit eine Hochschule die ihr 
gesteckten Ziele erreichen kann, hat es ihr niemals gefehlt. 
Von allen, die an der Hochschule tatig sind oder sonstwie 
Einblick in sie genommen haben, wird der verstandnis-  
vol le  Eifer  anerkannt, m it dem die mannigfachen 
Stud ien betr ieben w'erden.

Neben den immatrikulierten Studierenden werden Per- 
sonen, welche die Bildungsmittel der Hochschule nur fur 
kurze Zeit oder besondere Zwrecke benutzen wollen, die aber 
ihrer persónlichen Verhaltnisse wegen von der Verpflichtuug, 
sich immatrikulieren zu lassen, befreit zu werden wiinschen, 
ais H osp i t anten zu allen Yorłesungen und Ubungen zu- 
gelassen. Sie mussen regelmaBig einen Bildungsgrad nach- 
weisen, der mindestens der Absolyierung der Obersekunda 
einer neunjahrigen hóheren Eehranstalt entspricht, und das
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siebzehnte I.ebensjahr vollendet liaben. Jungę Kaufleute 
diirfen ais Hospitanten zu einzelnen Vorlesungen nur dann 
zugelassdn werden, wenn sie genugend nachweisen, da8 sie 
an der vollen Teilnahme am Unterrielit ais immatrikulierte 
Studierende verhindert sind.

Die Verwaltungsakademiscben Kursę liaben mit Beginn 
des Sonnner-Seniesters 1912 in den n e u e n E i n r i c h t u n g e n  
der H o c h s c h u l e  f i i r k o m m u n a le  und so z ia le  Ver-  
w a l t u n g  ihreFortfulirung gefunden.1) Die Studierenden der 
Handels-Hoclischule haben obne weiteres und ohne Zu- 
zahlung das Recht, die Vorlesungen der Verwaltungs- 
Hochscliule ais Hospitanten zu besuchen.

Endlich werden an Erwachsene — aucli Damen — 
Horerkarten fiir diejenigen regelmafiig am Abend statt- 
findenden Vorlesungen, die ais óf fen tli che angekiindigt 
werden, ausgegeben.

Es waren an der Hochschule insgesamt an Besuchern 
eingeschrieben:

i .S em .
S .-S .
1901

I m m a t r i k u -

lO.Sem.
w . - s .
1905/06

2o.Sem. 25.Sem. 
W .-S . S.-S.
1910/n 1913

26 .scm .27 .snm .
w . - s .  S.-S.
1913/14 1914

28.S0TT1. 2o.Sem.
W  -S. s .  S.
1914/15 1915

lO.Sem.
W .-S .
1915/16

l i e r t  e S t u -

d i e r e n d e  . . 681 3 0 4 4 7 0 568 6 0 0 6 2 8 295 2 5 0 252

S e m i n a r i s t e n * 2 3 4 *) . . 18 I
H o s p i ta n t e n  . . . 4 4 4 6 68 • 7 3 2 1 6 186 63 52 201

M itg l ie d e r  d e s  
e n g l is c h e n  S e -

2) (8 2 ) (8 5 ) (63 ) (2 9 ) (2 3 ) C )

m i n a r s 8) . . . . — 4 6 5 0 22 38 18 — — —
M itg l ie d e r  d e s  

f r a n z o s is c h e n
S e m i n a r s 1) . . — 6 6 57 22 43 25 — — _

H o r e r ........................ 6 3 3 1278 16 1 6 6 3 6 175 3 6 0 7 4 7 8 4 5 2 I I 4 I
G e s a m tz a h l  d e r

B e s u c h e r  . . . 7 6 3 1776 2 3 0 2 1421 2 6 5 0 14 6 4 8 3 6 7 5 4 1 3 4 3

x) Hochschule fiir kommunale und soziale Verwaltung. Bcriclit 
iiber die Studienjalire 1912 und 1913. Cóln 1914.

2) S. FuBnote S. 38.
3) Darunter 82 usw. Studierende und Hospitanten der Hoch

schule fiir kommunale und soziale Verwaltung, die Vorlesungen der 
Handels-Hochscliule belegt haben.

4) Beziiglich der Zulassung zu den an der Handels-Hochscliule
eingerichteteu neuspracliliehen Seminaren s. Abschnitt VI.



48

Uberall wachst die Uberzeugung, daB derjenige, welcher 
zu den hóheren und hóchsten Stellen in der kaufmannischen 
Raufbahn emporsteigen will oder gar von voruherein be- 
stimmt ist, die verantwortungsvolle Reitung eines groiien 
Gesehafts zu ubernehmen, nicht bloB die Gewandtheit sich 
erwerben mul3, die durch immer erneute praktisclie libung 
gewonnen wird, sondern dali er mehr noch des sichereu Rin- 
blicks in das vielgestaltige Getriebe der Weltwirtschaft be- 
darf, den nur die Hochschule gewahren kann. Sie allein 
verleiht die Fahigkeit, das Wirtschaftsleben richtig zu be- 
obachten, aus den Beobaehtungen sicher zum klaren Urteil 
und vom Urteil schnell zum praktisclien RutschluB zu ge- 
laugen. Sie allein vermag den jungen Mann damit zugleicli 
in den Stand zu setzen, den reiehen Bildungsstoff, den das 
Wirtschaftsleben selbst dem genugend Vorgebildeten bietet, 
sich in vollem Maile auzueignen.
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Ehrentafel.
Reider hat die Hochschule den schnierzlichen 

Yerlust einer Anzahl von Dozenten, Studierenden, 
Diploininhabern uud ehemaligen Studierenden zu 
beklagen. Um ilinen ein bleibendes Gedaclitnis auch 
an der Hochschule zu waliren, sind ihre Namen auf 
einer Ehrentafel verzeiclmet, die in den Raumen 
der Hochschule ausliangt.

IJber Feldzugsauszeiclmungen sowie iiber Kriegs- 
verwendung der Dozenten und Studierenden werden 
erst nacli Wiederherstcllung des Friedens Angaben 
erfolgen, da iiber Regimentszugehorigkeit und 
Adresseu aus militarischen Griinden derzeit niclit 
berichtet werden kann.

Bislang sind, soweit der Hochschule davon 
Kunde geworden ist, fiir das Vaterland gefallen:

a) vom  L e lirk o rp e r:

Dr. H. C a rd a u n s, Priyatdozent an der Universitat Bonn. 
Dr. M. M en d elson , Direktor des Statistisclien Amtes der

Stadt Aachen.

b) S tu d ie r e n d e :

A n te n , Bernhard 
Dr. A sb e ck , Walter . .
B e c k e r , Richard 
B ra u n , Ludwig . . . .
B rem sliey , Carl Hermann
E lir in g , M a x .....................
F a lk e n b a c li, Peter . .
F is c lib a c li,  Ludwig . . 
H eld , Heinrich . . . .
H e lle r , Miloslav . . . .  
H in c k e l, Friedrich . . .
H o ffm a n n , Richard . .
J a e g e r , Hans . . . .
K a lle n b a c h , Friedrich 
K e s s le r , Hihnar . . . .

aus Harpendorf 
,, Haspe i. W.
,, Solingen 
,, Coln-Ehrenfeld 
,, Oliligs 
,, Munster i. W.
,, Mullieim a. Rli.-Bucliheim 
,, Trier
,, Kircliheimbolanden 
,, Wien 
,, Wetzlar 
,, GroB-LaBwitz 
,, M.-Gladbach 
,, Hamm i. W.
„  Colll-Kalk

4
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K le in m a n n , Walter . aus Neuwicd
K r u g e r , Wilhelm . . ,, Hameln
M olier, Adalbert . . ,, Bergkamen
O p liiils , Friedrich . . ,, Wevelinghoven
P re d e c k , Konrad . . ,, Bielefeld
R ic lia r z , Heinz . . . ,, Dureń
Dr. S a r to r iu s , Carl ,, Worms
S c h a e fe r , Karl . . . ,, Oberhausen
S c ln n e ll, Hans . . . ,, Langerfeld
S c h o p p lio ff, Paul . . ,, Wermelskirchen
S tc f fe n ,  Hans . . . ,, Gladbeck i. W.
W e lte r , Heinrich ,, Coln
W in k le r , Paul . . . ,, Chemnitz
W o rtliin a n n , Heinz . ,, Detmold
Z ic g lc r , Alfred . . . ,, Warscliau

c) D ip l o u i- I n lia b e r :

B ie r in g , Paul . . . aus Coln
B o lm s, Fritz . . . . ,, Neuhaldcnslcben
B o e rg e r , Wilhelm . . ,, Doliren
Dr. C o elsch , Hans . . ,, Coln
D o u a tli, Wolfgang ,, Weissenfels
P h le r , Emil . . . . ,, Bonn
E rn , Herbert . . . . „ Wald
P lin tz e r ,  Kurt . . . ,, Weimar
G e ld e rn , Ernst . . . ,, Essen
G ro e n in g e n , Gustav . ,, Aachen
G ro tę , Franz . . . . ,, Gummersbacli
H a rra ch , Ferdinand . ,, Kreuznach
H e lw ig , Heinrich . . ,, Osterath
I t ie ls c h e r , Friedrich . „ Hagen i. W.
IIirsc li, Hans . . . ,, Duisburg
H iille r , Heinrich . . ,, Eiinen
I lg e n fr i tz ,  Friedrich . ,, Maria-Kappcl
J a ck e , Ernst . . . . ,, Rulirort
K e il ,  Heinrich . . . „  Siegen i. W.
K e ls c h , Hans . . . „ Erfurt
K le in , Stefan . . ,, Banuen
E ip p e rt, Paul . . . ,, Saarbrucken
M ann, Walter . . . ,, Leverkusen
M a rtiu s , Gótz . . . „ Kieł
M aus,. Heinrich . . . ,, IIomberg-Essenbcrg
M e yu e rts, Franz . . ,, Neustadt i. Holstein
N e u w e rth , Willy . . ,, Iserlohn
O b e rb o e rsch , Wilhelm ,, Beusberg-Moritzfcld
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O e l r i c l i s ,  Richard . . .
Dr. O u a d f l i e g ,  Franz Adol 
v a n  R a a y , Heinz . . .
R a n is e ,  Friedrich . . .
R e i c h ,  K a r l ......................
R e i n h a r d t ,  Friedrich 
R u d o l p h ,  Heinrich. . .
S c l i i i t z l e r ,  Hans . . .
S c h w a c h h e i m ,  Adolf . . 
S c h w e i c k e r t ,  Franz . .
S e h n e m ,  Walter . . . .  
S e h n e m ,  Werner . . .
W a l d m a u n ,  Wilhelm . .
W e y l i ,  K a r l .......................
W i e d e r h o l d ,  Otto . .

d) F lh e m a lig e  S

A u d e n r i e t h ,  Andreas . 
D u t t e n l i ó f e r ,  Richard . 
E b e l i u g ,  K u rt  . . . .  
F a b i n i ,  Hans . . . .
F e l s ,  T h e o .......................
F 'r ies, Wilhelm . . . .  
F 'u k a s ,  Hermann . . .
G e h l i a r d ,  Arnold . . .
G e iB ,  J o s e f .......................
H e i s i n g ,  F'ritz . . . .
H e n s e ,  K a r l .......................
v o m  H o f e ,  Hugo . . .
H o p p m a n n ,  Walter . .
K r i e t e n i e y e r ,  Friedrich . 
L a e i s ,  Eduard . . . .  
O h m s t e d e ,  Ulrich . 
P r e e t o r i u s ,  Renć . . .
R e ib e r ,  R Ia x .......................
R o s s m i i l l e r ,  Wilhelm 
S c l i a r m a n n ,  Karl . . .
S c h e i f f e l e ,  Hermann 
S c h m i t s ,  Giintlier . . .
S t e i n i n e t z ,  Walter 
Y o i g t ,  F r i t z .......................

aus Bremen 
£ „  Aachen 

,, Emmericli 
,, Demmin 
„  Hanau 
,, Karlsruhe 
,, K ettw ig  a. d. Ruhr 
,, Graudenz 
,, WTorms 
„  Alzey 
„  K ruft 
„  Coln 
„  Streitliolz 
,, Bad Eiebenstein 
,, Ilildeu

u d i e r e n d e :

aus Niirnberg 
,, Hassloch 
,, Bremen 
„  Schaessburg 
„  Elsfletli 
„  Siegen 
,, Bobreck 
„  GieBen 
,, Crefeld 
„  Cóln 
,, Warburg 
,, Coln 
„  Barmen 
,, Minden 
„  Trier 
„  J ever 
,, Mainz 
,, Weyer 
,, Moers 
„  Rheydt 
,, Stuttgart 
„  Elberfeld 
„  Duisburg 
,, Cassel

i*



VI. Der Unterricht.

Bci der Lelirgestaltung ist der Charakter einer Iloch- 
sehule stets gewahrt worden.

Eine sehulmaBige Aufteilung des Wissensstoffes, eine 
Zureclitstutzung der Lelirgebiete, wie sie fur den Klassen- 
unterricht der Sclmlen uneutbehrlieh ist, wird streng ver- 
mieden. Den akademischen Dozenten ist unbedingte Lelir- 
freilreit,  den Studierenden die D ernfre ihei t  nach alter 
Hoelischulweise gewahrleistet. Weniger die gedachtnis- 
maBige Aneignung eines flberreichen, liiekenlosen Wissens
stoffes, ais die Anleitung zu wissenschaftlichem Denken 
und Urteilen, die Anregung  zu se lb st ta t ig e r  Geistes- 
arbeit  wird in den Yorlesungen und Ubungen erstrebt. 
Der einzelne soli in den Jahren des Hoehschulstudiums 
nicht nur die Fachkenntnisse niehren, sondern zugleich be- 
fahigt werden, riber die Mauera, welche die einfache Be- 
herrschung der Gesehaftsroutine fiir jeden erriehtet, wegzu- 
schauen, er soli sich daran gewóhnen, die zukiinftigen Debens- 
aufgaben nicht vom Standpunkte beschrankten Alltagstrei- 
bens, sondern von idealerer, hblrerer Warte aus zu betrachten.

In Erganzung der alten Universitaten, die ihre Zóglinge 
nicht unmittelbar ins Deben entlassen, sondern meist nur 
fiir eine an die Studien ansehlieBende Zwischenstufe vorbe- 
reiten, will die Handels-Hochschule ilrren Studierenden eine 
Anleitung gewahren, die sieli bei der denrnachstigen prak- 
tischen Betatigung der jungen Leute unmittelbar verwerten 
lal.it. Sie muB das gute ,,Wissen“ in ein besseres ,,Kónnen“ 
iiberleiten helfen. Anderseits soli sie auch dem alteren rei- 
feren Praktiker die Móglielikeit zur Fortbildung, zur Ver- 
tiefung und Erganzung des Allgemeinwissens verschaffen.

Die Dozenten der neuen Ilochschule miissen ein Haupt- 
augenmerk riehten auf pflichtgetreue Ubung ihres akade
mischen Berufs in Heranbildung zur praktischen Lebensarbeit. 
In Erweiterung dieser Betatigung muB es freilich auch
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ihnen vergónnt sein, teilzunehmen an der rein theoret&chen 
Gedankenarbeit, an jenem absiclitslosen Suchen und Forschen 
nach Wahrheit, dereń Abbild die Wissenschaft ist, wie es 
dem innersten Wunsch jedes ernsten Gelehrten entspricht.

Wenn in der Zeit nnmittelbar nach der Hochschul- 
griindung die padagogisch-didaktisehen Aufgaben natur- 
gemaB ais nachstliegende Pfliehten in den Vordergrund ge- 
sehoben worden sind, war es mit AbschluB des zweiten Dezen- 
niums der Hochschulentwicklung móglich, auch die rein 
wissenschaftliche Betatigung, die eigentliche Forscherarbeit 
noch starker zu betonen ais es bis dahin sehon der Fali ge- 
wesen. Mit dem Ausbau des Lehrkórpers nnd dem Anwachsen 
der Studierenden, von denen nicht wenige auch fiir wissen
schaftliche Aufgaben Neigung und Talent zeigen, war es 
móglich, daB Professoren und Studenten der Handels-Hoch- 
schule sich in der wissenschaftlichen Pflege der einzelnen 
Disziplinen immer enger zusammenfanden. Streng wissen
schaftliche Arbeit macht ja keineswegs einseitig; der Fifer 
und Brnst, den sie verlangt, ist yielmehr die beste Vorbe- 
reitung fur die kiinftigen praktischen Berufsarbeiten. Ein 
auBeres Zeichen dieser Entwicklung sind die Cólner Studien 
zum Staats-  und W irtscha fts le ben,  die seit Beginn 
des Jahres 1913 erscheinen. Unter diesem Namen ist eine 
Sammlung von Arbeiten entstanden, die von P. Aberer, 
Chr. Eckert, J. Flechtheim, K. J. Friedrich, Ed. Gammers- 
bach, H. Geffcken, H. Graven, K. Hassert, J. Hirsch, Paul 
Moldenhauer, F. Stier-Somlo, K. Thiess, Ad. Weber, K. 
Wiedenfeld, A. Wieruszowski und ■ W. Wygodzinski, alles 
Dozenten der Cólner Handels- und Verwaltungs-Hochschule, 
unter der Schriftleitung von B. Kusk e  herausgegeben werden.

Die Sammlung hat die Aufgabe, wissenschaftliche Unter- 
suchungen der Herausgeber und besonders auch die Arbeiten 
der in den Hochschulseminaren tatigen Studierenden der 
Offentlichkeit zu ubermitteln. Die Herausgeber wurden zu 
ihrem Vorgehen namentlich dadurch veranlaBt, daB zahl- 
reiche Studierende der beideiiHoehschulenLeistungen hervor- 
bringen, die auf besonderer wissenschaftlicher und beruf- 
licher Sachkenntnis beruhen und die dazu geeignet sind,
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die wissenschaftliche Erkenntnis zu fórdern und zu be- 
reichern. Die Colner Studien, die in zwangloser Folgę in ein- 
zelnen Heften in A. Marcus und E. Webers Yerlag in Donn er- 
scheinen und in der Regel eine Einzeldarstelluug enthalten, 
bringen Stoffe aus den fur die genannten Hochschulen cha- 
rakteristischen Wissensehaften: Nationalókonomie, Wirt- 
schaftsgeschichte, Rechts- und Versicherungswi3senschaft, 
Genossenschaftslehre und Geographie. Bis zum Kriegs- 
beginn waren erschienen:

Heft I : Die Filialbetriebe im Detailliandel. Von Privat- 
dozent Dr. Julius Hirsch.

Heft II: Die Wanderbewegungen der Juden. Von Wlad. 
W. Kaplun-Kogan, D. H. H. C.

Heft III: Der Wartestand nacli deutsehem Beamtenreeht. 
Von Dr. iur. J. Cl. Schmidt-Burgk.

Heft I V : Die Kupferversorgung Deutschlands und die 
Entwieklung der deutsehen Kupferbórsen. Von Ewald 
Reinhardt, D. H. H. C.

Heft V : Die Markthallen und ihre Hilfskrafte ais Fak- 
toren der Debensmittelyersorgung in unseren Grofistadten. 
Von Herm. Kriier.

Heft VI: Konkurrenzmoglichkeiten der deutsehen Fein- 
keramik am Weltmarkte, unter besonderer Berueksichtigung 
der Porzellanindustrie. Von Kurt Rein.

Heft V II : Die Lohnbewegungen der Gewerkschafts- 
demokratie. Ein antikritischer Beitrag zum Gewerkschafts- 
problem. Von Prof. Dr. Adolf Weber.

Heft V III: Die stadtischen Handels- und Verkehrsarbeiter 
und die Anfange stadtischer Sozialpolitik in Cóln bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts. Von Dr. Bruno Kuske.

Heft IX: Uber asiatische Wechselkurse. Von Walter 
Mahlberg, D. H. H. C.

Von der Beriicksichtigung der Privatwirtschaftslehre 
(,,Handelstechnik“ ), die ein wesentliehes Arbeitsgebiet des 
akademischen Unterriehts umfaBt, kann bei den Colner 
Studien abgesehen werden; denn diese besitzt bereits in der 
von Professor S c h m a l e n b a c h  herausgegebenen ,,Zeit- 
schrif t  fiir handelswissenschaft l iehe Forschung“
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cin Organ, das fur die Cólner Handels-Hochsdiule Aufgaben 
lóst, die zum Teil mit denen der ,,Studien“ parallel laufen. 
Von Selimalenbachs Zeitsehrift liegen nunmehr 9 Bandę 
vor, der 10. Band ist im Erseheinen begriffen.

D ie Zalil der Vor lesungen und Dbungen wie 
die Summę der durcli sie in Anspruch genommenen Wochen- 
stunden sind bis zum Krieg standig gewaehsen.

Auf die versehiedenen Gruppen von Vorlesungen und 
Ubungen yerteilten sieli diese Kursę und Wochenstunden 
wie folgt:

1.
S em ester

10.
S em ester

20.
S em ester

25-
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a6.
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27.
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2S.
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0 29-
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Die Zahl der Vorlesungen und Ubungen sowie die Zalil 
der ihnen gewidmeten Stunden betrug:

S e m e s t e r

N i
o ffen
V o r l
U b u

VUl
U
3

*

:h t -  
t l i c h e  
es . u. 
n g e n

5  £
s  ■c

u  B
| 2

Ó ff
l i c h e

le s u

<uUl
3

U l

e n t-
V o r-

n g e n

e  cU <U
A  ‘ V
“  cO 3 
^  to

Z
sam

uUl
3

Ssd

u -
m e n  

c  cu  ai
J5 ^  a  a

o  3
p* Ul

i . S e m e s t e r :  S - S .  1 9 0 1 ........................... 2 4 68 9 12 33 8 0
IO. „  : W .- S .  1 9 0 5 /0 6  . . . . « ° 3 185 30 35 133 2 2 0
20. „  : W .- S .  1 9 1 0 /1 1  . . . . 128 2 4 9 42 47 1 7 0 2 9 6

25. „  : S .-S .  1 9 1 3 ........................... 127 241 44 5 2 t 7 i 293
26 . „  : W . - S .  1 9 1 3 /1 4  . . . . [ 31 2 46 49 57 180 303

27- „  : S - S .  1 9 1 4 ............................ 146 2 77 38 43 184 3 2 0

2 8 . „  : W . - S .  1 9 1 4 /1 5  . . . . 82 129 ■5 22 97 151

29- „  : S .- S .  1 9 1 5 ............................ 64 I 2 I U >7 81 138
30. „  : W .- S .  1 9 1 5 /1 6  . . . . 76 148 2 0 26 96 ' 7 4

Neben den Vorlesungen, in denen nach akademischem 
Brauch die Dozenten die wichtigsten Tatsachen und Ge- 
danken ihrer Disziplin so vortragen, daB die Zuhórer fahig 
werden, den behandelten Stoff an Hand der literatur selb- 
standig weiter zu verarbeiten, sind die Ubungen, in denen 
der Dozent in mundlichen Verkehr mit seinen Studierenden 
tritt, an der Colner Handels-Hoehschule von vornherein be- 
sonders beriicksichtigt und systematisch immer vollkommener 
ausgebaut worden. Weit mehr ais dies regelmaBig an anderen 
Hochschulen der Fali ist, wird Gewicht auf die Pflege dieser 
Ubungen, diefrireinzelneFachersehon mitdemersten Senrester 
beginnen, fiir andere im Verlaufe der Studienzeit einsetzen, 
gelegt. Sie dienen dazu, Uehrer und Bernende einander geistig 
niiher zu bringen. Sie geben die Móglichkeit, einlelne Wissens- 
gebiete tiefer durchzuarbeiten, Fragen und Zweifel zu lósen; 
sie geben den Dozenten Gelegenheit, das Nacliwirken ihrer 
in den Yorlesungen vorgetragenen Gedanken zu uberprufen, 
bei den Studierenden auftauehende Unklarheiten zu heben und 
Irrtiimer richtig zu stellen. Das fur solche wissensehaftlichen 
Ubungen, die entsprechend der Individualitat der Dozenten 
und den wechselnden Anforderungen der einzelnen 1'aclier
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in der verschiedensten Weise ausgestattet worden sind, er- 
forderliche Riistzeug an Instituten, Seminarraumen, Samm- 
lungen und Btichem ist immer yollkommener, namentlieh 
seit Bezug des Neubaus, dargeboten worden.

Den Studierenden steht die Wahl der Vorlesungen und 
Ubungen, an denen sie teilnehmen wollen, frei. Die Zu- 
lassung zu Vorlesungen und Ubungen, dereń Verstandnis 
die Krledigung anderer, vorbereitender Unterriehtsgegen- 
stande erfordert, kann von der yorherigen erfolgreichen Teil- 
nahme an diesen abhangig gemacht werden.

Fur diejenigen, die ihr Studium auf einen Zeitraum 
von 4 Semestern yerteilen kónnen, wie sie fur die Zulassung 
zur Diplompriifung durch die ministeriell genehmigte Pru- 
fungsordnung ais MindestmaB yorgeschrieben sind, ist ein 
Studienprogram m  aufgestellt, das eine Anleitung iiber 
sachgemaBe Verteilung der Vorlesungen und Ubungen auf 
die einzelnen Semester enthalt.

Der Zeitraum einer yiersemestrigen Studienzeit ist zur 
Erlangung einer yollig befriedigenden Ausbildung nur ge- 
rade ausreichend; er geniigt nur ganz ausnahmsweise, 
wenn das Dienstjahr in die Studienzeit yerlegt wird. Die den 
Studierenden daher zu empfehlende Verlangerung der 
Hochsehulzeit um etwa ein Semester gewahrt den Vorteil, 
daB sich die yerschiedenen Disziplinen auf einen langeren 
Zeitraum yerteilen und die dadurch gewonnene Zeit zu 
einem yertieften Studium, zu einem wiederholten Besuche 
einzelner besonders interessierender Vorlesungen, zur star- 
keren Beteiligung an den Ubungen oder Vertiefung in ein 
wissenschaftliches Problem yerwendet werden kann.

Je nach Yorbildung und Neigung, insbesondere je nach 
der bisherigen praktischen Tatigkeit und den weiteren Zu- 
kunftsplanen des einzelnen emeckt die eine oder andere 
Vorlesung groBeres Interesse, bereitet dem Verstandnis 
mehr oder weniger Schwierigkeiten.

Weryon Beginn der Studienzeit an systematiseh dem Stu
dium sich hingibt, findet Zeit, auBer den grundlegenden Vor- 
lesungen auch noch Spezialyorlesungen, auf die ein indiyiduelles 
Interesse oder ein besonderer Zweek ihn liinweisen, zu hóren.
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Die Hauptvorlesungcn kehren an der Ilandels-IIoch- 
schule Cóln alljahrlich (alle zwei Semester) wieder. Die 
einfiilirenden Vorlesungen in Volkswirtsehaftslehre„ Privat- 
wirtschaftslehre, Rechtslehre und VS prac hen werden in jedem 
Semester abgehalten. Es ist Sache des Studierenden, die Vor- 
lesungen, die nieht notwendig auf ein bestimmtes Semester 
fallen, in zweckmaBiger Weise auf die Semester seiner Studien- 
zeit zu verteilen. Dabei ist jede Uberlastung der einzelnen 
Semester, namentlich des ersten und letzten Semesters, 
zu vermeiden. Bei jedem Zweifel wird dem Studierenden 
empfohlen, sich an den Studiendirektor zu wenden.

Das aufgestellte Studienprogramm bezieht sich auf die 
Disziplinen, die im Diplomexamen gepriift werden. Die 
Sprechstunden des Studiendirektors und der Dozenten stehen 
den Studierenden wie fiir jede Frage so aueh fur die Ein- 
fiihrung in die Studien offen. Naeh der alten Sitte der Uni- 
versitaten sind samtliche Dozenten der Hochsehule zu be- 
stimmten Tagesstunden fiir ihre Zuhórer, namentlich auch 
fiir solelie, die neu zur Hoehscliule kommen, zu sprechen. 
Die Dozenten geben im Vorlesungsverzeiclmis an, wann und 
wo sie ihre Sprechstunden jeweils abhalten. Da rund 50 Do
zenten die angekiindigten Sprechstunden abhalten, ist jedem 
Studierenden die Mógliehkeit geboten, zwanglos mit einzelnen 
seiner Lehrer persónlich in Beriihrung zu kommeh und in 
miindlichen Austausch zu treten.

Von der gebotenen Gelegenheit, den Studienplan bei 
Beginn des Semesters mit dem Studiendirektor oder dessen 
Stellrertreter zu besprechen und in Zweifelsfallen ihn um 
Rat zu fragen, hat ein groBerTeil der Studierenden regelmafiig 
Gebraueh gemacht. Die Anpassung des Studienplans an 
die wechselnden Bediirfnisse des einzelnen lieB sich bei 
einer Riicksprache, die Einblicke in die seitherige Ivebens- 
bahn und die Zukunftsaussichten des Studierenden ge- 
wahrte, meist schnell erreichen. Die Studierenden kónnen 
in den Sprechstunden alles, was ihnen am Herzen liegt, 
vorbringen in der GewiBheit, daB ihre Mitteilungen rein 
vertraulich behandelt werden und daB ihnen Rat naeh bester 
tjberzeugung zuteil wird.
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Fur die nichtóffentlichen Vorlesungen und Ubungen, 
an denen nur immatrikulierte Stu d ieren d e und H ospi- 
tan ten  teilnahmen, stellt die Tabelle auf yorliergehender 
Seite die Zahlen der Besucher und der wóehentlichen Besuchs- 
stunden in den versehiedenen Hauptfachem zusammen.

Fur die ó ffen tlieh en  Vorlesungen laBt sieh der Be- 
sueh im einzelnen nicht genau feststellen, da viele der ge- 
lósten Horerkarten zum Besuehe aller einzelnen Yorlesungen 
berechtigen.

Es wurden ausgegeben:

1. S e m .  

S . - S .  

1 9 0 1

1 0 . S e m .  

W . - S .  

1 9 0 5 / 0 6

2 0 . S e m .  

W . - S .  

1 9 1 0 / 1 1

2 5 . S e m  

S . - S .  

1 9 1 3

2 6 . S e m .  

W . - S .

1 9 1 3 / 1 4

2 7 .  S e m .  

S . - S .  

1 9 1 4

2 8 . S e m . l 2 9 .  S e m .  

W . - S .  S . - S .  

' 9 ' 4 / i 5 ' 9 1 5

3 0 . S e m  

W . - S .  

1 9 1 5 / 1 6

H o r e r k a r t e n  f u r  a l le  

ó f T e n t l i c h e n  Y o r 

l e s u n g e n  . . . . 6 3 3  *) 4 5 8 5 5 3 2 o S 5 9 3 1 6 2 142 8 8 2 6 3

H o r e r k a r t e n  f i ir  

z w e i  u n d  m e h r  

V o r l e s u n g e n  .  . i 7 ‘ 1 6 3 56 1 8 9 9 6 1 6 63 85
H o r e r k a r t e n  fu r  e in e  

e i n i e l n e  e i n -  b i s  

i w e i s t i i n d i g e  V o r -  

l e s u n g ......................... 6 4 9 9 0 0 375 9 7 1 3 4 9 3 2 ° 301 9 6 7

I m  g a n z e n  . . 6 3 3

00W

1 6 1 6 6 3 6 ' 7 5 3 6 0 7 4 7 8 4 5 1 1 315

Der Besuch der óffentliehen, meist in den Abendstunden 
abgehaltenen Vorlesungen ist jeweils wahrend des Winters 
viel starker ais in den Sommer-Semestem. Im ersten 
Kriegswinter 1914/15 war er sehr erheblich gesunken, 
im zweiten Kriegswinter hat sich aber die Zahl der Besucher 
dieser Yorlesungen, gegeniiber dem ersten Kriegssemester, 
fast verdreifacht. Daran laBt sich erkennen, wie stark die 
Anziehungskraft dieser Vorlesungen aufeinbreiteres Publikum 
ist. Selbst im Schrecken der ersten Kriegsmonate hatten sich 
tiber 400 Besucher fiir diese Vortrage eingefunden. Seit 
Deutsehlands Siegen an allen I'ronten ist der Lerneifer

*) Im I. Semester sind nur Horerkarten, die zum Besuehe aller 
óffentliehen Yorlesungen berechtigten, ausgegeben worden.
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und die Aufnahmefahigkeit weiter Kreise wieder so gewachsen, 
daB im Winter-Semester 1915/16 iiber 1300 Karten gelost 
wurden, d. li. fast die Norinalzalil der Besucher sich ein- 
fand, welcłie die letzten Friedensjakre erbraclit liatten.

1. Yolk sw ir t schaf t s lehre .

Die Yolk s w irtsc h a f ts le h re  nimmt im Lehrplan 
die erste Stelle ein. Im Kernpunkt alles Deukens und Suchens 
stelit der wirtschaftliche Kulturkreis, zu dem jeder Lehrer 
in der Ausgestaltung seiner Disziplin in Wirtschafts- 
und Handelswissenschaft und ganz ebeuso in Recht, Erd- 
kunde, Technik und Sprachen immer wieder gefiihrt wird. 
GewiB nicht der einzige, aber ein hervorragender Teil der 
Aufgaben der Handels-Hochschule beschaftigt sich mit 
den materiellen Errungenschaften der neueren Zeit, mit 
der Art, wie sie im Entstehen und Vergehen vom Geist so- 
zialer Ethik beherrscht werden oder sich ihm entfremdeu, 
wird beriihrt von den wechselvollen Beziehungen, mit denen 
unser GroBkaufmannsstand in der Heimat und Ferne ver- 
kihipft wurde; programmatisch ausgedriickt: die Eragen 
des Unternehmertums mit seinen Rechten und Pflichten, 
seinen privaten und óffentlichen Aufgaben, seiner Gliede- 
rung und seinem Zusammenwirken mit andern Berufs- 
standen werden nach der erkenntniskritisehen wie pada- 
gogischen Seite immer die vornehmsten Probleme einer 
Handels-Hochschule bleiben, Hier sind, was Aufhellung 
und Deutung der Yerhaltnisse anlangt, noch groBe Auf
gaben zu lósen.

Die Vorlesungen in der Volkswirtschaftslelire bezwecken, 
bei dem Studierenden das Yerstandnis zu wecken ftir das mo
dernę Wirtschaftsleben, seine Organisation und seiue Grund- 
probleme. Es soli ihm klar werden, welche Teilaufgabe ihm 
innerhalb des Yolksganzen zufalłt, welche Stellung zugleich 
dem ganzen Kaufnianns- und Fabrikantenstande neben den 
anderen Berufsarten gebiihrt. Er soli in die Lagę versetzt 
werden, nach seinem Abgang von der Hochschule die wirt- 
schaftlichen Erscheiuungen selbst zu beobachten, aus ihren
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Ursachen zu erklaren, in ilirem Zusauinienwirkcn ais Ganzes 
zu begreifen.

In einer Zeit, die erkarmte, daB die kaufmannisclie aka- 
demische Ausbildung mehr erfordere ais die bloCe Erziehung 
zu ehrenwertem Geldverdienst, erscheiut es unbestritten, 
daB der jungę Studierende befahigt werden soli, ii ber seine 
Berufsaufgaben nicht nur privatwirtschaftlicli, sondern auch 
volkswirtscliaftlich zu urteilen. Nur die erprobte Mdglieh- 
keit, den eigenen Betrieb unter dem Gesiehtspunkt der all- 
gemeinen nationalwirtschaftlichen Interessen zu erfassen, 
kann dem Kaufmann die ihm zustehende Stellung im Leben 
des Volkes sicliern, ihn anleiten, innerhalb des Rahmens 
der allgemeinen Interessen die spezifisch kaufmannischen 
Interessen saehgemaB zu vertreten. Dazu kommt, daI3 der 
hohere Geschaftsbetrieb an seine Leitcr die Forderung 
volkswirtschaftlichen Verstandnisses in gróBerem Umfang 
ais friiher stellt. GroBunternebmungen und Unternehmer- 
vereinigungen irgendwelcher Art konnen obne volkswirt- 
schaftlichen Ausblick in die wirtschaftlichen Zusammenhange 
nicht geleitet werden. Die Reibungen im Innem des Be- 
triebes, der Gegensatz zwiseben Deitern und Angestellten, die 
Notwendigkeit, diese Kluft zu iiberbriicken, verlangen eine 
Reife des Urteils, wie sie nur durch soziale Schulung ge- 
sichert werden kann.

Dieses Ziel ist erstrebt worden dureb eine Reihe von 
Vorlesungen und Ubungen. Die volkswirtschaftliche Aus
bildung, die den Handels-Hochschul-Studenten zuteil wer
den soli, ist keine geringere, ais sie den angehenden Be- 
amten notig ist, nach mancher Richtung verlangt sie sogar 
gróBere Vertiefung und Spezialisierung.

Die grundlegende Vorlesung zur Einfi il irung in 
die Volks w ir tsc b a f ts leb re  kehrt in jedem Semester 
wieder. Sie gibt den systematischen Uberbliek iiber unser 
volkswirtschaftliches Wissen obne Eintreten in die Spezial- 
fragen der Gegenwart und des eigenen Eandes, liefert die 
Grundbegriffe, fiihrt die typischen Organe und Einricb- 
tungen nach ihrer geschicbtliclien Eutwicklung und heutigen 
Gestaltung bei den Hauptkulturvolkern vor, schildert Ele-
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niente, Organisation und Bewegungsvorgange des Wirtschafts- 
lebens. Sie will dem Anfanger einen UniriB geben, fur den 
Sachkenner das einzelne iu seiuen grol3en Zusannnenhang 
stellen, verfolgt also verwandte Ziele mit den gewóhnlich 
ais ,,tlieoretisclie oder allgemeiue Nationalokonomie“ be- 
zeichneten Vorlesuugen an den deutschen Universitaten. 
Audi fur den kiinftigen Praktiker des Wirtschaftslebens, 
der davor bewahrt werden soli, sich durcli die Zufalligkeit 
der auBeren Tatsaclien gefangen nelinien zu lassen, ist die 
harte Scliule der Theorie niclit entbehrlieh.

Der iiberreiche und yielgestaltige Stoff, den raan uuter 
der Bezeichnung „speziel le  Y o lk s  w ir tsch af ts le kre “ 
(Volkswirtscluiftspolitik, praktisehe Nationalókonomie) zu- 
sannnenfaBt, liifit sclion an den Universitaten sich niclit, 
iii ciner Vorlesung ganz befriedigend bewaltigen. Um 
so melir maclit die besondere Aufgabe der Handels-Hoch- 
scliule es notig, diesen fiir sie wiehtigsteu Teil der Yolks- 
wirtschaftslehre, iu dem die bestebeuden wirtschaftlichen 
Zustande erklart und die mannigfachen sozialen und volks- 
wirtschaftlichen Probleme der Gegenwart und die Moglich- 
keiten ihrer Bbsung erórtert werden, in eine Reihe von Einzel- 
vorlesungen zu zerlegen. Die Organisation des Weltverkehrs 
uiul Welthandels, das internationale Geld-, Bank- und Borsen- 
wesen, Handelsgeschiclite und Handelspolitik der wiehtigsteu 
Kulturlander, soziale Pragę und Sozialpolitik, vor allem die 
moderne Arbeiterfrage, die Gewerbepolitik unter besonderer 
Beriicksichtigung der modernen GroBunternehmung wer- 
den an der Colner Hochschule fiir Handel und Industrie 
in eirer Vertiefung und Ausfiihrlichkeit behandelt, wie sie 
nur ausnahmsweise sonst sich findet. Audi Spezialvor- 
lesungen iiber enger begreuzte Sondergebiete der Volks- 
wirtschaftspolitik, iiber die Geschichte der sozialen und wirt
schaftlichen Tlieorien wurden abgehalten. Die Verha.lt- 
nisse des Kleinliandels und die sozialpolitischen Fragen, 
die den Stand kaufmauuischer und technischer Angestellter 
beriihren, fanden namentlieh wahrend der letzten Jahre, 
iu deneu sie aucli in der Offentliclikeit melir in den Vorder- 
grund getreten sind, eingeheude Beriicksichtigung. Audi
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die Aufgaben und die Wirksamkeit wirtschaftlicher Inter- 
essenvertretung wurden namentlich in Riicksicht auf an- 
gehende Handelskammerbeamte und volkswirtschaftliche 
Sekretare fur Handelsvertretungen in Vorlesungen und 
Ubungen behandelt. Die Kolonialvorlesungen setzen sich 
nicht zur Aufgabe, koloniale Verwaltungsmanner heran- 
zubilden, sondern wollen in ihrer kaufmannischen Zuspitzung 
das bieten, was der jungę Kaufmann wissen muI3, der sich 
fiir praktische Arbeit in den Kolonien vorbereitet oder sie 
sich offenzuhalten gedenkt. Endlich sind die Probleme der 
Kriegswirtschaft schon vor Ausbruch des Weltkampfes 
in den Kreis der Hochschuldarbietungen einbezogen gewesen.

Da eine groCe Mehrzahl der Hórer Handels- und wirt- 
schaftliche Betriebe bereits aus eigener Anschauung wenn 
auch mehr von der privatwirtschaftlichen Seite her kennt, 
bringt sie den Spezialdisziplinen ein liber den Durchschnitt 
der Universitats-Studenten hinausreichendes Yerstandnis 
und Lernbegierde entgegen.

Andere Themen dagegen sind in gedrangterer Form 
behandelt worden ais an den Universitaten, wo der volks- 
wirtschaftlich-juristische Unterricht in erster Linie auf die 
Bediirfnisse der Staatsbeamten zugeschnitten werden mul3. 
So die Finanzwissenschaft, in der nur die Hauptprobleme, 
vor allem Steuerverfassung und Staatsschuldenverwaltung 
zusammenhangend vorgetragen werden, wo zugleich aber ver- 
sucht wird, den Studierenden einen tlberblick iiber die gegen- 
wartige Finanzlage der wichtigsten Staaten zu verschaffen, 
so die Agrargeschiclite und Agrarpolitik, die Studierende 
einer Handels-Hochschule erst bei fortschreitendem Studium 
fesseln, fiir sie aber zur Erweiterung der wirtschaftlichen 
Bildung unerlaf31ich sind, da sie den Hintergrund zeichnen, 
auf dem unsere jiingste Handels- und Industrieentwicklung 
erst verstandlicb wird. Ahnlich verhalt es sich mit der 
Vorlesung zur Einfiihrung in die Statistik, bei der nur die 
Wirtschaftsstatistik (Produktions-, Arbeits-, Verkehrs-, Preis-, 
Handelsstatistik) eingehender zum Vortrag kommt.

Allen genannten Teilen der speziellen Volkswirtschafts- 
lelire sowie der Finanzwissenschaft und Statistik sind so be
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sondere Vorlesungen gewidmet worden, von denen die wiclr- 
tigsten in fast jedem einzelnen Semester wiederkehren. Es 
wurde bei den Eiuzelvorlesungen darauf besonders geachtet, 
daB trotz der Verteilung des umfangreichen Wissensstoffes 
dem Studierenden der tJberblick iiber das Gesamt- 
gebiet gewahrt wurde, ibm ein Bild davon entstand, wie 
jedes einzelne sich zum Ganzen fiigt, die Spezialprobleme 
sieh wechselseitig bereichern und erganzen.

Neben dem volkswirtschaftlichen Unterricht wurde wah- 
rend der letzten Studienjahre auch der in der W irts chafts -  
geschichte weiter ausgestaltet. Die Wirtschaftsgeschichte 
dient sowohl zur Vertiefung der eigentlich volkswirtschaft- 
lichen Kenntnisse wie auch zur Fórderung der privatwirt- 
sckaftliehen Einsicbt. Sie sucht auf den Willen der kiinf- 
tigen Unternehmer zu wirken, ahnlich wie das etwa die 
Kunstgeschichte an Kunstakademien oder die Kriegs- 
gesehiehte an Kriegsschulen bei den Studierenden beabsieh- 
tigt. Zu diesem Zwecke wurden historische Vorlesungen auf- 
gebaut, die in ilirer Gliederung zum Teil der des national- 
ókonomischen Stoffes entsprechen, um dem durch die Volks- 
wirtschaftslehre geschulten Denken der Studierenden ent- 
gegenzukommen; zum Teil wurden Querschnitte durch 
den Stoff gezogen oder das mehr lokale rheinisch-west- 
falische Iuteresse beriicksichtigt. Besonderer Wert wurde auf 
die Entwieklung von wirtschaftshistorischen Seminarubungen 
gelegt, durch welche die historische Erfahrung noch unmittel- 
barer auf die Studierenden wirkt, wie z. B. in Untersuchungen 
iiber die Konjunktur der einzelnen Geschaftsjahre des 
neueren Wirtschaftslebens und iiber weltwirtschaftliche Wand- 
lungen und Entwicklungsfaktoren oder in Besprechungen 
iiber Unternehmerpersonlichkeiten. AuBerdem wurden me- 
thodische und bibliographische Ubungen in Wirtschafts
geschichte besonders fur Handelslehrer eingerichtet, durch 
die eine umfanglichere Verwertung des wirtschaftshistorischen 
Stoffes in den Schulen angebahnt werden soli. Das Schwer- 
gewicht dieses Unterrichts wurde vor allem auf die moder- 
neren Wirtschaftsepochen gelegt.

Unter den Vorlesungen kann der Studierende frei wahlen.
5
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U ber die samtlichen in den drei letzten Jahren gehal- 
tenen volkswirtschaftlichen Yorlesungen gibt nachstehende 
Ubersicht Auskunft:

Einfiihrung in die Volkswirtscliaftslehre, 3—4 Stunden:
Prof. Dr. E c k e rt .
Prof. Dr. W eber.
Prof. Dr. W ied e n fe ld .
Prof. Dr. W irm in g h au s.
Dozent Dr. B eckm an n .
Prof. Dr. von  W iese.

Gescliiclite der Volkswirtscliaftslehre, 1 Stunde:
Bibliothekar Dr. W itz e l.

Wirtscliaftspolitisclie Ideen, 2 Stunden:
Dozent Dr. B a ro n  de W a h a .

Gescliiclite und Tlieorie der Wirtschaftskrisen, 1 Stunde: 
Privatdozent Dr. M an n sta ed t.

Probleme der volkswirtscliaftliclien Yerteilungslelire, 1 Stunde: 
Dozent Dr. B eck m an n .

Volkswirtscliaftliche Zeit- und Streitfragcn, 1 Stunde 
Bibliothekar Dr. W itz e l.

Kartelle und Trusts, 1 Stunde:
Dozent Dr. H irscli.

Bankpolitik und Bankwesen, 2 Stunden:
Dozent Dr. B eck m an n .

Geld, Banken und Borsen, 3 Stunden:
Prof. Dr. W eber.
Prof. Dr. W ied e n fe ld .
Prof. Dr. TliieB.

Geld und Kredit, 1— 2 Stunden:
Dozent Dr. B eckm an n .
Prof. Dr. vo n  W iese.

Die Post ais Bankanstalt, 1 Stunde:
Oberpostrat S ie b lis t .

Organisation der volkswirtscliaftlichen Produktion, 2— 3 Stunden: 
Prof Dr. TliieB.
Prof. Dr. W eber.
Prof. Dr. v o n  W iese.
Dozent Dr. B a ro n  de W aha,
Okonomierat Dr. R e in h a rd t.

Industrieorganisation und Gewerbepolitik, 2 Stunden:
Prof. Dr. W ied e n fe ld .
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VerkelirspoIitik, 2 Stunden:
Prof. Dr. W ied e n fe ld .
Prof. Dr. W in n in g liau s.
Dozent Dr. K u sk e .
Prof. Dr. Thiefl.

Der Postverkelir und seine Mittel, 1 Stunde:
Oberpostrat S ie b lis t .

Die Post ais Befórderungsanstalt, 1 Stunde:
Oberpostrat S ie b lis t .

Telegrapli und Pernspreclier, 1 Stunde:
Oberpostrat S ie b lis t .

Organisation des Welthandels, 2 Stunden:
Prof. Dr. W ie d e n fe ld  (zweimal).

Grundprobleme der Handelspolitik, 1 Stunde:
Dozent Dr. H irscll.
Dozent Dr. B eck m am i 

Handelspolitik, 2 Stunden:
Prof. Dr. E ck e rt.
Prof. Dr. ThieB.
Prof. Dr. von  W iese.

Zollwescn, 2 Stunden:
Regierungsrat Dr. S e id e l (zweimal).

Weltliandel und Kolonialpolitik, 2 Stunden:
Prof. Dr. T hieB .

Kolonialpolitik, 1 Stunde:
Dozent Dr. Be ckm  a 1111.

Soziale Pragę und Sozialpolitik, 2 Stunden:
Prof. Dr. W irm in gliau s.
Prof. Dr. W eber.
Dozent Dr. B a ro n  de W a h a  (zweimal).
Prof. Dr. S c h m ittm a n n  (zweimal).

Konuuunale Sozialpolitik, 2 Stunden:
Dozent Dr. B a ro n  de W a h a  (zweimal). 

Wohnungsfrage, 2 Stunden:
Prof. Dr. S ch m ittm a n n .

Stadtebau und Siedlungswesen, 1 Stunde:
Prof. Dr. S c h m ittm a n n .

Lebeusmittelversorgung und Volksernahrung, 1 Stunde:
Dozent Dr. B a ro n  de W aha.

Jugendfursorge, 2 Stunden:
Amtsgerichtsrat L an d sb erg .

Erriclitung und Betrieb gewerbliclier Anlagen, 1— 2 Stunden:
Geh. Regierungs- und Gewerberat T r ill in g  (zweimal).

5 *



69

Geschichte der Gewerbepolitik, 2 Stunden:
Dozent Dr. K u sk e .

Entwicklung Amerikas, 1 Stunde:
Dozent Dr. K u ske.

Weltwirtschaftliclie Entwicklung Asiens, Afrikas und Australiens 
seit Anfang des 19. Jahrhunderts, 1 Stunde:

Dozent Dr. K u sk e .
Entwicklung der europaisclieu Kolonialpolitik, 1 Stunde:

Dozent Dr. K u sk e .
Japan und Cliina, 1 Stunde:

Prof. Dr. T kieB .
Probleme der Kriegswirtschaftslehre, 1 Stunde:

Prof. Dr. vo n  W iese: Krieg und Weltwirtscliaft.
Prof. W alb : Geld-, Bank- und Borsenwesen im Kriege. 
Prof. Dr. T liieB : Kriegsfinanzen.

Volk swirts c l i a f t l i che  Ubungen waren bereits im 
dritten Semester seit dem Bestehen der Handels-Hochschule 
eingeriehtet worden. Je mehr der Lehrplan sich entwickelte, 
desto mannigfaltiger wurden sie, wie nachstehende Tabelle 
zeigt, gestaltet.
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20. »» W . - S .  1910 /1 1 2 4 3 7 ' 5 2 3 9 14

2 5 - »» S . - S .  1913 32 50 23 3 4 9 16
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29. S .-S .  191 5 18 3 i T I 21 7 IO

30. >» W . - S .  1 9 1 5 /1 6 25 . 41 17 3 0 8 11

Zum Teil verfolgen die Ubungen den Zweck, dem »Stu- 
dierenden die verstandnisvolle Aneignung des yorgetragenen 
Stoffs zu erleichtern und ilirn die Fahigkeit zu vermitteln, sieli 
gelaufig und klar iiber die bebandelten yolkswirtschaftliclien
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Geschichte der Gewerbepolitik, 2 Stunden:
Dozent Dr. K u sk e .

Entwicklung Amerikas, 1 Stunde:
Dozent Dr. K u sk e .

Weltwirtschaftliche Entwicklung Asiens, Afrikas und Australiens 
seit Anfang des 19. Jahrhunderts, 1 Stunde:

Dozent Dr. K u sk e .
Entwicklung der europaischen Kolonialpolitik, 1 Stunde:

Dozent Dr. K u sk e .
Japan und Glina, 1 Stunde:

Prof. Dr. TbiefS.
Probleme der Kriegswirtschaftslehre, 1 Stunde:

Prof. Dr. von  W iese: Krieg und Weltwirtscliaft.
Prof. W alb: Geld-, Bank- und Borsenwesen im Kriege. 
Prof. Dr. T liieB : Kriegsfinanzen.

Volk swirts c l i a f t l i che  Ubungen waren bereits im 
dritten Semester seit dem Bestehen der Handels-Hochsclmle 
eingerichtet worden. Je mehr der Lehrplan sich entwickelte, 
desto mannigfaltiger wurden sie, wie nachstehende Tabelle 
zeigt, gestaltet.
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30. ł t W . - S .  1 9 1 5 /1 6 25 41 17 3° 8 I I

Zunr Teil verfolgen die Ubungen den Zweck, dem Stu- 
dierenden die verstandnisvolle Aneignung des vorgetragenen 
Stoffs zu erleichtern und ilirn die Faliigkeit zu vermitteln, sieh 
gelaufig und klar itber die bekandelten yolkswirtsehaftliclien
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Fragen auszusprechen. Demzufolge waren mit den meisten 
Hauptvorlesungen unmittelbar Besprechungen verbunden 
worden, die das Gehorte beleben, das Einnisten mi!3ver- 
standlicher Auffassungen verhindern sollten.

Es zeigte sieli aber, daB eine ungezwungene Aussprache 
nocli besser ermóglieht werden konnte in Kol loąuien,  
die sich an bereits abgeschlossene Yorlesungen angliedern.

In der Berichtszeit wurden folgende Kolloąuien gehalten:

Kolloąuium iiber allgemeine Volkswirtscliaftslehre, 1— 2 Stunden: 
Prof. Dr. W ied e n fe ld .
Prof. Dr. W eber.
Dozent Dr. B eck m a n n  (dreimal).
Dozent Dr. B a ro n  de W alia.

Kolloąuium iiber Fragen der Agrar-, Gewerbe- und Industriepolitik, 
2 Stunden:

Dozent Dr. H irscli.

Sozialpolitisches Kolloąuium (Fragen der Einkommenspolitik), 1 St.: 
Dozent Dr. B a ro n  de W ah a  (zweimal).

Kolloąuium iiber Bankwesen, 1 — 2 Stunden:
Prof. Dr. W eber.
Dozent Dr. B eckm an n .

Yolkswirtschaftliches Kolloąuium iiber die Tlieorie der Ilandelspolitik, 
1 Stunde:

Prof. Dr. W ied e n fe ld .
Kolloąuium iiber Handelspolitik, 2 Stunden:

Prof. Dr. ThieJ3.

Volkswirtschaftliclies Kolloąuium iiber koloniale Fragen, 1 Stunde: 
Prof. Dr. T liieI3.

Finanzwissenschaftliclies Kolloąuium, 1— 2 Stunden:
Dozent Dr. B eckm an n .
Prof. Dr. ThiefS.

Kolloąuium iiber Verkelirswesen, 1 Stunde:
Prof. Dr. T liieB :

Kolloąuium iiber soziologische und volkswirtscliaftliclie Probleme 
des Kriegs, 1 Stunde:

Prof. Dr. vo n  W iese.

In diesen Besprechungen, die von Stunde zu Stunde 
ein begrenztes Gebiet aus dem in Yorlesungen dargebotenen
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Stoff zum Thema wahlen, ist den Teilnehmern Gelegenheit 
geboten, sieli iiber das Gehórte auszusprechen, Fragen zu 
stellen und Bedenken zu auBern. Zugleieh kann auf besonders 
interessierende Kinzelheiten naher eingegangen werden, ais 
dies beim geregelten Fortgange der Vorlesungen, die ein 
systematisch abgesclilossenes Ganzes geben miissen, moglich 
ist. Besonders wurde erstrebt, die Teilnehmer zur eigenen 
Urteilsfallung anzuleiten.

Ein weiteres Ziel steckt sieli der andere Teil der Ubungen, 
das eigentliclie v o lk s w ir tsc h a f t l ie h e  Seminar,  das 
nach dem Muster der Universitaten eingerichtet ist. Regel- 
maBig werden nur die vorgesehrittenen Studierenden und 
Hospitanten (letztere meist Referendare und sonstige jiin- 
gere Juristen), die sich verpflichten, selbst eine Arbeit 
zu liefern, zu den Seminartibungen zugelassen.

Das volkswirtschaftliclie Seminar bietet Gelegenheit, 
fiir den Kaufmann und Industriellen wiehtige Einzelfragen 
mit den Studierenden kri t isch  in einer Ausfuhrlichkeit 
zu behandeln, wie sie innerhalb einer Vorlesung nieht móg- 
lich ist. In ihm halten die Studierenden selbst iiber aktuelle 
Fragen der Volkswirtsehaftslehre und Wirtschaftspolitik 
Vortrage oder Referate, die ais Grundlage zu einer eingehenden 
kritischen Wiirdigung der betreffenden Fragen dienen. 
Die Seminare sind auch der gegebene Platz, wo, sei es in be- 
s^ideren Vortragen des Leiters mit Ausspraehe, sei es bei 
der kritischen Wertung der Teilnehmer-Referate, iiber Vor- 
tragstechnik, iiber Materialbeschaffung, Anlage und Form 
von Abliandlungen und Berichten, iiber die gesamte Arbeits- 
methode der Volkswirtschaftslehre ein Uberblick und prak- 
tische Winkę gegeben werden. Ebenso bietet das Seminar 
Gelegenheit, die in das Eehrgebiet schlagenden Tagesfragen 
des óffentlichen Lebens sofort sachlich und eingehend durcli- 
zuspreehen. Das Bediirfnis dafiir ist nie groBer gewesen 
ais jetzt unter den gewaltigen Eindriicken und Erfahrungen 
des Weltkriegs.  In der Berichtsperiode sind in dieser 
Weise zur eingehenden, doppelstiindigen Besprechung auBer 
den Themen der Vortrage und schriftlichen Studien Fragen 
gestellt worden wie die folgenden:
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Entwicklung und volkswirtschaftliche Bedeutung der Preu- 
Bischen Zentral-Genossenscliaftskasse in Berlin.

Die Entwicklung des óffentlichen Sparkassenwesens in PreuBen.
Die ósterreichisch-ungarische Bank.
Konkurrenzverhaltnis zwischen Zentralnotenbank und Kredit- 

banken in Deutscliland.
Die Kreditfrage des gewerblichen Mittelstandes in Bolunen.
Geschichte der Goldwalirung in RuBland.
Seeschiffabrtspolitik des Norddeutschen IJoyds Bremeii.
Die Entwicklung der Rheinschiffahrt im i. Jahrzehnt des 20. 

J ahrhunderts.
Die Korrektion der Unterweser und ilire Bedeutung fiir Handel 

und Hafen.
Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verli&ltnisse im Scliiffs- 

liypothekenwesen der Binnenscliiffalirt, unter besonderer 
Beriicksichtigung der Verhaltnisse ani Rliein.

Der Donau-Moldau-Elbe-Kanal.
Die russisclie Handelsflotte und ilire Bedeutung fiir den Aus- 

wandererverkehr.
Deutsche transatlantische Kabel.
Die preuBisch-liessisclie Eisenbalingemeinscliaft und der Reichs- 

cisenbalingedanke.
Die Bagdadbahn in ihrer Bedeutung fiir die deutschen Handels- 

interessen.
Die Postkarte.
Die schwedische Auswandererfrage.
Die slavische Auswanderung.
Die Eebensmittelversorgung der Stadt Aachen.
Der deutsche Binnenhandel mit Zucker.
Das Getreideeinfuhrscheinsystem.
Welches sind die Ursachen der Kaffeepreisschwankungen in den 

letzten Jahrzehnten?
Der EinfluB der Handelspolitik auf die niederrlieinisclie Baum- 

wollindustrie.
Der SortimentsgroBhandel in Textil waren.
Die Versorgung Deutschlands mit Nutzholz.
Deutschlands AuBenhandel in Eisen und Eisenwaren in den 

Jahren 1880— 1912.
Export Osterreich-Ungarns nach Deutscliland seit 1891.
Das Wirtschaftsleben Euxemburgs und seine Bezieliungen zu 

Deutschland.
Die deutsch-englische Konkurrenz im italienischen Kolilen- 

import.
Handelspolitik Bulgariens.
Die serbisclie Tierzucht und Tierausfulir.
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Die Handelsbezielmngen zwischen Deutschland und RuBland 
nach dem Vertrage vom Jahre 1894.

Der russische Holzhandel im Norden und Nordwesten des Euro- 
paisclien RuBlands.

Argentinien und seine Handelsbeziehungen zu Deutschland.
Die Entwicklung der wirtscliaftlichen Beziehungen zwiselien 

Deutschland und Mexiko.
Die Weltwirtscliaft Afrikas in iliren Anfangen und Wandlungen.
Die Entwicklung der rheinisch-westfalischen Zinkindustrie.
Die Entwicklung der rheinisch-westfalischen Kalkindustrie.
Die Industrie der Steine und Erden im sudlichen Teil des nieder- 

rheinischen Braunkohlenbeckens.
Die Ęntsteliung und Organisation des Rheinisch-Westfalischen 

Kohlensyndikats.
Die linksrheinische Braunkohlenindustrie.
Die Rlieydter Baumwollindustrie.
Die Miinchen-Gladbacher Bauuiwollindustrie.
Heimarbeit und Fabrikarbeit in der Textilindustrie des Krcises 

Guimnersbach.
Die Bielefelder Leinen-Industrie.
Die Entwicklung der bergischen Tucliindustrie bis zuni Beginn 

der neuesten Zeit.
Die Rasiermesser-Industrie des Bergischen Landes.
Die Hausindustrie im Wuppertal.
Die Industrialisierung der Kreise Ilamm.
Die Lagę der Zigarrenfabrikation in AIinden-Ravensberg nach 

der Steuergesetzgebung von 1909.
Die Industrie des Kreises Worbis (Eichsfeld).
Die Lippischen Wanderarbeiter.
Die Gestaltung der obersclilesischen Industrie mit besonderer 

Beriicksichtigung der Produktions- und Absatzbedingungen.
Die Entwicklung der obersclilesischen Eisenindustrie.
Die altere und die neuere Entwicklung der Lotliringer Eisen- 

industrie.
Die Entwicklung der Vigogne-Industrie in Crimmitscliau-Werdan 

unter gleiclizeitiger Beriicksichtigung des altenTuch- und 
Zeugmacherliandwerks der beiden Stadte.

Amerikanisclie Industrieunternelimungen in Deutschland.
Die Entwicklung der GroBindustrie im Kónigreich Polen.
Die russische Kartellierung in ihrer liochsten Form mit beson

derer Beriicksichtigung der Eisen-Industrie.
Die russische Maschinenindustrie in ihrer jtingsten Entwicklung.
Russische Zuckerproduktion und Zuckerhandel.
Die russische Naphtliaindustrie.
Die Eisenindustrie im GroBherzogtum Luxemburg.
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Die luxemburgische Eisenindustrie, ihre natiirlichen und reclit- 
lichen Grundlagcn, ihre wirtschaftliche Entwicklung bis zutn 
heutigen Tage.

EinfluB der Industrie auf die Eandwirtschaft im GroLSherzogtum 
Luxemburg unter besonderer Beriicksichtigung der Eisen- 
industrie.

Die Bedeutung Frankreiclis fiir die Eisenerzversorgung Deutsch- 
lands.

Das ostfranzósisclie Industriegebiet und seine Beziehungen zum 
Saarbergbau.

Lc maintien du travail a domicile dans 1’industrie armuriere 
de Liege.

Das internationale Spiegelglassyndikat in Briissel unter be
sonderer Beriicksichtigung der Preisbildung.

Die Gestaltung der Preise der Industrieprodukte in der Maschi- 
nenfabrikation innerhalb der letzten 20 Jahre.

Die Organisationsbestrebungen in Stabeisenfabrikation und 
-handel.

Syndikatsbestrebungen und Syndikate in den Hauptzweigen 
des deutschen Drahtgewerbes.

Zur wirtschaftlielien Verfassung und Lagę der deutschen Fein- 
blechindustrie.

Die Kreditverhaltnisse in der Holzindustrie.
Die deutsche Spiegelglasindustrie, ihre Kartellierung und ihr 

AnscliluB an den internationalen Yerband.
Wirtschaftliche Lagę der deutschen Marmorindustrie.
Industrie und Handel ausgewalilter Erdfarben.
Der Cliilesalpeter.
Die Teigwarenindustrie.
Das Programm des Bundes deutscher Bodenreformer.
Wolinungsverhaltnisse der Dillinger Hiittenarbeiter.
Belgisclie Arbeiterwohnungen.
Die Entwicklung der Arbeiterorganisationeu in der deutschen 

Schiffbauindustrie.
Der Nationale Arbeiterverein Werk Krupp.
Die Konsumvereine auf den Kóniglichen Gruben im Saarrevier.
Ziele der deutschen Gewerkschaften in wirtschaftliclier und 

politischer Bezieliung.
Der Scliutz der Bauliandwerker.
Gesetzliche Besclirankung der Arbeitszeit fiir den industriellen 

Arbeiter in Deutscliland.
Die Sonntagsrulie der Industriearbeiterin.
Der offentliche Stellennachweis und seine Bedeutung fiir die Re

form des kaufniannischen Arbeitsinarktes.
Die Stellenvermittlung in der deutschen Landwirtscliaft.
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Die wirtschaftliche Tatigkeit der Vaterlandischen Frauen- 
vereine.

Kinderarbeit und Kinderschutz.'
Die Heilsarmee und ihre soziale Bedeutung.
Das Scherlsche Pramiensystem.
Das rheinische Wirtschaftsleben (auf Grund der Berufs- undKon- 

fessionsreichsstatistik von 1895 und 1907).
Die Schwabensiedlung Blumendorf und ein geschichtlicher 

Uberblick iiber das Besiedlungswesen in Posen.
Der deutsch-franzósische Wirtschaftsverein.
Die Berufsfrage der Juden in Deutschland.
Stellung der Kleinaktie in der beutigen Volkswirtscliaft.
ĘinfluB der Balkankriege 1912/13 auf die Volkswirtschaft der 

ósterreichisch-ungarischen Monarchie.
Die volkswirtschaftliclie Bedeutung des Pferdes ftir Deutschland.
Organisation der kaufmannischen Fortbildungsschulen, ihre 

volkswirtscliaftliclie und erzieherische Bedeutung.
Das Wohnungswescn und die Steuerplane der Bodenrefonner 

unter besonderer Berucksichtigung der Wertzuwachssteuer.
Die Steuer nach dem gemeinen Wert.
Die Branntweinsteuergesetzgebung und Zentralisationsbestre- 

bungen in der deutschen Spiritusindustrie.
Die Branntweinbesteuerung Deutschlands im 20. Jahrhundert.
Die Neuregelung der Einkommensteuer in Luxemburg vom 

8. 7. 1913.

Manche der Bearbeiter konnten dank ilirer praktischen 
Tatigkeit mit einer wirklichen Sachkenntnis reden, die viel- 
faeh auch dem gereiften Forscher auf solehen Spezialgebieten 
abgeht. Der Gefahr einer gewissen subjektiven Einseitig- 
keit, der gerade der Praktiker leicht unterliegt, konnte durch 
die dem Yortrag angeschlossene Diskussion begegnet werden. 
Ihr Ziel war riickhaltlose Aussprache iiber das Gehórte unter 
allen Beteiligten, scharferes Erfassen von Einzelheiten, Er- 
weiterung der Gesichtspunkte, Verweis auf parallele Er- 
scheinungen und vor allem Betonung der internationalen 
Beziehungen des Wirtschaftslebens. Der in diesen tifbungen 
gewonnene Einblick in das wirtschaftliche Schaffen und Trei- 
ben der Gegenwart, in die Zusammenhange der nationalen 
Arbeit mit weltwirtschaftlichem Austausch wird von den 
Seminarteilnehmern nach der Riickkehr in die Praxis niclit 
ais unniitzer Ballast empfunden werden.
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gesproclien und betatigt, an dieseu Untersucliungen mit- 
zuwirken.

Finanzielle Kriegsbereitscliaft Deutsclilands.
Die Reichsdarlelienskassen.
Die Hóchstpreise.
Die Anderung in der Kost seit Ausbrucli des Krieges.
Die Fleiscliversorgung im Kriege.
Regierungsmaflnalunen zur Sicherstellung der Fleiscliversorgung 

des deutschen Volkes.
Die Reiclisgetreidestelle.
Die Getreideversorgung Deutschlands im Kriege.
Die Einwirkung des Krieges auf die Wuppertaler Textilindustrie.
Die Einwirkung des Krieges auf die Remsclieider Kleineisen- 

iudustrie.
Die Aufgaben der deutschen Industrie nach dem Kriege 1914/15.

Der Besuch der K o llo ą uie n  und Ubungen 
war trotz der geforderten Mitarbeit und dem regelmaCigen 
Erselieinen, zu dem die Teilnehmer sieli verpflichten mubten, 
ein tiber Erwarten giinstiger.

Den allgemeinen Ubungen schlossen sieh besondere an, 
die individuellen Bediirfnissen dienen sollten. So wird ein 
T a r i f p r a k t i k u m  abgehalten, in dem Studierende unter be- 
sonderer sachverstandiger Leitung die lieute noeh so selteue 
Fahigkeit erlernen, selbstandig die billigsten Frachtsatze im 
Inlandsverkehr und auch im Verkehr mit dem Auslande aus- 
findig zu machen sowie mit den fur das Publikum wichtigsten 
Bestimmungen der Post- und Telegraphenverwaltungen ver- 
traut zu werden.

In dem w i r t s c h a f t s s t a t i s t i s c h e n  Se m in a r  sind 
die wichtigeren Gebiete der Wirtschaftsstatistik an Hand des 
Quellenmaterials eingehender besprochen und ist den Teil- 
nehmern Anleitung zur Ausfiilirung wirtschaftsstatistischer 
Arbeiten gegeben worden.

Dem v o l k s w i r t s c l i a f t l i c h e n  S e m in a r ,  das gleich 
den anderen Seminarraumen im ausgebauten Seitenfliigel der 
Hochseliule liegt undvollesNordlieht fur die Arbeitstischehat, 
steht eine Handbibliothek, bestehend aus den Klassikern 
der nationalókonomisehen Literatur, Lehrbuchern, Nach- 
schlagewerken, statistisehen Nacliweisungen, zur Yerftigung.
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Es diente im Erieden zugleicli den eiuzelnen Studierenden ais 
Arbeitsraum, dic einen Arbeitsplatz mit verschliefibarer 
Schublade angewiesen erlialten, in der sie ihre Materialien 
verwahren konnen.

2. P rivatw irtsch aftsleh re.

Stre it fra gen:
Der Streit um den Wissenschaftscharakter der Privat- 

wirtschaftslehre, der bereits in der vorigen Berichtsperiode 
gekennzeiclmet wurde, dauerte bis zum Weltkriege liin 
in voller Starkę an. Die Stellung der Cólner Privatwirtsehaft- 
ler, die sieli nielit wesentlich verandert kat, wird im fol- 
genden nochmals umrissen.

Es handelt sich in der Diskussion um ein Zweifaches:

1. Die Pflege der Privatwirtschaftslelire an den Handels- 
Hochseliulen ais sogenannte „reine Wissenschaft“ 
oder sogenannte ,,Kunstlehre“ .

2. Ilir Verhaltnis zur Nationalókonomie.

Zu Punkt i : Mit Absicht wird hier von der „sogenannten“ 
Bezeiclmung gesproelien; beide Begriffe sind keineswegs 
etwas allgemein Feststehendes, und eben daraus sind in der 
Diskussion zahlreiche Mil3verstandnisse entstanden. Die 
Gegeniiberstellung Wissensehaft und Kunstlehre bedeutet 
nicht eine Scheidung zwischen Wissensehaft und Nicht- 
wissenschaft, aueh nielit Theorie und Praxis. Der Unter- 
schied liegt vielmehr darin, da!3 bei der Behandlungsweise 
ais „Wissensehaft1* Betraclitung und Darstellung philo- 
sophisch sind, bei der Pflege ais „Kunstlehre** dagegen 
technologiscli. Die philosophische Betrachtungswcise rieli- 
tet sich nicht nach praktisclien Bediirfnissen; sie stellt 
Ursachen und Wirkuugen aller in ihr Gebiet fallenden 
Erscheinungen fest und behandelt alle Probleme rein um 
ihrer selbst willen. Die technologische Betraelitungsweise 
stellt den praktisehen Verwendungszweck in den Vorder- 
grund des Dehrbctriebes und der wissensehaftliehen For- 
schungsziele.
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Sie vernachlassigt durchaus nicht das Warum der wirt- 
schaftlichen Erscheinungen, aber der Nachdruek ihrer Unter- 
suchungen liegt auf dem Wie: Wie spielt ein wirtschaft- 
liclier Yorgang sich technisch ab, in welchen verschiedenen 
Formen wird der gleiche Endzweck erstrebt, warum spielt 
er sich kier in dieser, dort in jener Form ab, und welclie 
Verfalirensweise ist die wirtsehaftlich rationellere ? Schon 
diese Art der Fragestellung kat zur Folgę, da!3 die Probleme 
mit Riicksickt auf praktiseke Verwertbarkeit gestellt werden.

Ob an einer Hocksckule ein Gebiet auf die eine oder 
andere Weise gepflegt werden soli, kann nur von dem Zweck 
der Einriehtung abhangen. An sich kann jede Hochschule 
mit ihrer Eehrtatigkeit ein zweifaches bezweeken. Sie kann 
Gelehrte heranbilden wollen oder wissensckaftlich gesehulte 
Praktiker. Obwohl auf unseren Universitaten in vielen Dis- 
ziplinen die Yorbildung fur einen praktischen Beruf ge- 
sucht wird, pflegt, mit Ausnakme vielleicht der Medizin, 
die Ausbildung sieli um die praktiseke Verwertbarkeit spater 
weniger zu kummern, sondern nur die wissensehaftliche 
Grundlage zu vermitteln. Die ganze Art, wie dieUniversitats- 
studenten spater ihre weitere Ausbildung finden, erlaubt 
das. Anders liegt die Sache bei den Fachhochschulen. Aus 
ilinen sollen Leute hervorgehen, die praktiseh etwas leisten 
mussen, denen eine weitere wohlgeordnete praktiseke Aus- 
bildungsmoglickkeit aber meist gar nieht oder in geringem 
Umfang zur Verfiigung steht. Hier muB die Schulung in 
erster Linie auf die praktiseke Verwertbarkeit abgestimmt 
werden. An einer Universitat studiert man Naturwissen- 
schaft, an einer techniscken Hocksckule Masehinenbau, 
Briickenbau u. dergl. Dort die Naturwissensckaft um ihrer 
selbst willen, kier nur, um unmittelbare Leistungen damit zu 
erzielen. Genau so liegt nach Ansieht der Colner Handels- 
techniker die Sache bei den Handels-Hochschulen; da es ikrę 
Aufgabe ist, mit wissenschaftlichen Methoden tuchtige 
Praktiker keranzubilden, konnen sie nicht Wissenschaft 
um ihrer selbst willen betreiben, sondern die Wissenschaft 
kann ihren Studierenden nur die Mittel liefern, praktiseke 
Probleme schneller und besser zu losen.
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Das gilt niclit fiir alle Disziplinen in ganz gleichein Mafie 
— z. B. nieht fiir die. Nationalokonomie — jedenfalls aber fur 
dasrein kaufmannische Fach: die Privatwirtschaftslehre. Die 
Tatsache, dafi die Handels-Hochschule ihr Vorbild mehr in 
den technischen und sonstigen Fachhochschulen ais in den 
Universitaten sehen mufi, wird yielfach nicht geniigend er- 
kannt. Ohne Zweifel hat dieses Hiniiberschielen nach den 
Uniyersitaten die pliilosophischen Dehr- und Forschungs- 
tendenzen in der Privatwirtschaftslehre hervorgebracht.

Die Cólner Privatwirtscliaftslehrer pflegen ihr Fach 
ais Kunstlehre. Sie stellen ilire Dehr- und Forschungstatig- 
keit in den Dienst der Praxis. Ilire Aufgabe ist es, das prak- 
tisclie Handeln zu erforschen und die so gefuudenen Erfah- 
rungsregeln systematisch zu ordnen. Der Dienst, der der 
Praxis dadurch geleistet wird, besteht darin, dafi an Stelle 
des unklaren Tastens und Experimentierens das bewufite 
Handeln tritt. Wahrend heute noch bei jeder neuen Aufgabe, 
die sich dem Praktiker stellt, das Verfahren des Ausprobierens 
eingeschlagen werden mufi, weil man nicht weifi, wie in an- 
deren Betrieben das Problem schon gelóst ist, soli der Prak
tiker in Zukunft imstande sein, wie heute der Ingenieur 
in technischen 1'ragen, auf Grund des Standes der Wissen- 
schaft bestimmte Verfahrensregeln ais fiir den vorliegenden 
Fali am geeignetsten anzugeben. Will man dieses Ziel 
erreichen, so ist mit einer pliilosophischen Betrachtungs- 
weise wenig anzufangen. Eine solche Pflege dieser Diszi- 
plin kann vielleicht nebenbei audi einmal brauchbare Ver- 
fahrenswege zutage fordem, aber es ist nicht ihr Haupt- 
zweck, und deshalb kann sie diese Aufgabe nicht rationell 
losen. Dafi die Kunstlehre die Theorie nicht entbehren kann, 
ist selbstverstandlich, aber ihre Theorie ist keine Speku- 
lation, sondern abgeleitete Praxis. Sie besteht darin, dafi 
sie auf Grund der Eiuzeluntersuchung das regelmafiige 
und typische der Verfahren feststellt.

Zu Punkt 2: Das Verhaltnis der Privatwirtschaftslekre 
zur Nationalokonomie ist in der Diskussion nach zwei Ge- 
sichtspunkten betraclitet worden. Erstens in Bezug auf eine 
genaue Abgrenzung beider Gebieteundzweitcns mit Bezug auf
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die Verschiebung, welche die wirtschaftliche Betraclitungs- 
weise durch das Herausbilden dieser neuen Wissenschaft zum 
Scliaden des Volksganzen erfahren miisse. Diese Diskussion 
ist wiederum nur yerstandlich, wenn man sich den Unter- 
schied von Privatwirtschaftslehre ais „Wissenschaft11 und 
ais „Kunstlehre11 vor Augen halt. Eigentlich nur bei der 
philosophisch gerichteten Privatwirtschaftslehre treten die 
obeu genannten Probleme in starkerem Umfange auf, denn 
daun wird die Privatwirtschaftslehre eine unmittelbare Er- 
ganzung der Volkswirtschaftslehre. Bei der technologisch ge- 
richteten Privatwirtschaftslehre liegen die Probleme dagegen 
in anderer Richtung. Was die Abgrenzung anlangt, so ist zu 
bemerken, daB eine Beruhrung beider Gebiete nur stellen- 
weise, nielit aber auf der ganzen Linie stattfindet. Die Priyat- 
wirtsehaftslehre gliedert sich in die Technik des Betriebs und 
des Verkehrs. Die Betriebstechnik mit EinschluB des Yerrech- 
uungswesens, welche die privatwirtschaftlichen Vorgange 
innerhalb des einzelnen Betriebs zu bearbeiten hat, hat mit 
der Volkswirtschaftslehre in vielen Fallen nichts zu tun. Ob 
eine Bank die internen Arbeiten, die ihr aus dem Geld- und 
Kapitalverkehr erwachsen, nach diesem oder jenem Prinzip 
einteilt, ob man ein Zentralbureau oder einzelne Bureaus ein- 
richtet, ob man auf lose Blatter, Karten oder in gebundene 
Biicher bucht, wie die Behandlung der ein- und auslaufenden 
Korrespondenz erfolgt, das alles ist privatwirtschaftlich von 
groBer Bedeutung, laBt aber volkswirtschaftliche Betraeh- 
tungen nicht zu. Eine andere Gruppe betriebstechnischer 
Eragen wie die Eorm der Unternehmung, die Finanzierung, 
die Liquiditat des Unternehmens, betrifft ein Gebiet, auf dem 
aucli die Nationalbkonomie arbeitet. Aber die ganze Art der 
Betrachtungsweise ist bei beiden Disziplinen so grundyer- 
schieden, daB die Gefahr eines wesentlichen Ubergriffs bei 
klarem Denken kaum gegeben ist. Die Priyatwirtsehaftslehre 
untersucht, wenn sie sich mit Unternehmungsformen befafit, 
die Eignung bestimmter Formen ftir bestimmt yorliegende 
Verhaltnisse. Ihre Untersuchungen zeigen ihr, daB je nach 
Kapitalbedarf, dem Bedarf an leitenden Personen, der zu 
trageudeu Yerantwortungen, der besonderen Yerhaltnissc
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der Branche, die eine oder andere Unternehmungsform die 
geeignetere ist. Sie zeigt dem Praktiker die Voraussetzung 
der Anwendung und das Yerfahren, das er bei der Anwendung 
einzuschlagen bat. Fiir den Volkswirt liegt das Interesse iu 
ganz anderer Richtung. Fiir ihn wird das Problem nur 
aktuell, wenn aus dem Vorhandensein bestimmter Unterneh- 
mungsformen Rtiekwirkungen auf das Volksganze erfolgen. 
Es kann zwar fiir den Nationalokonomen, der iiber diese 
Verlialtnisse spricht, das Bediirfnis besteben, sich die privat- 
wirtsehaftlicben Vorgange vor Augen zu fiihren, aber dann 
liegt meist nur eine Informierung, keine exakte wissenschaft- 
liclie Bcarbeitung vor. Derartige Informierungen gibt es auch 
auf anderen Gebieten (Medizin, Technik usw.). Umge- 
kelirt kann aucli dem Privatwirtschaftler einmal ein volks- 
wirtscbaftliclier Gedanke in bezug auf solche Frageu kommen, 
aber das alles sind nur Splitter, die bei der regularen Arbeit 
nebenlrer abfallen. Manche Arbeit, die die Grundlage der 
Untersuchung bildet, kann auch von beiden Wissenschaften 
geleistet werden, aber sie ist dann, wie im folgenden gezeigt 
wird, weder spezifisch privatwirtschaftlich, noch national- 
okonomisch.

Viel zahlreicber ais in der Betriebstechnik sind die Be- 
riihrungen in der Verkehrstechnik. Hier tritt noch eine 
Komplikation insofern ein, ais haufig beide Disziplinen von 
den gleichen Grundlagen ausgehen miissen; aber das Problem 
liegt fiir beide Teile jeweils in ganz anderer Richtung.

Der Nationalókonom arbeitet iiber Geldwesen oder 
Bórsenwesen, der Privatwirtsehaftler iiber Zahlungsverkehr 
oder B5rsenverkehr. Keiner kann diese Gebiete bearbeiten, 
oline sich zunachst iiber die bestehenden Yerhaltnisse zu 
orientiercn. Beide miissen die vorhandenen Geldzeichen 
kennen, ihre Beschaffenheit, die Art der Ausgabe, die recht- 
lichen Grundlagen des Bórsenverkehrs, die Borsenbesucher 
und dergleiclien. Diese Verhaltnisse miissen festgestellt 
werden. Aber diese Feststellung ist weder eine spezifisch 
privatwirtsehaftliche noch eine spezifisch volkswirtschaft- 
liclie Arbeit. Sie ist einfacli wirtschaftswissenschaftlich. 
Da es bislier eine Privatwirtschaftslehre kaum gab, fielen
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derartige Untersuchungen allein in das Gebiet der Volks- 
wirtschaftslehre. Die eigentliche volks- und privatwirt- 
schaftliche Arbeit fangt aber erst nach dieser Feststellung 
an. Der Privatwirtschaftler untersuclit, wie auf diesen Ge- 
bieten gearbeitet wird, fragt, wie benutzt man die verschie- 
denen Zahlungsmittel, welche Wege der Geldubertragung er- 
óffnen sich, und weleher Weg ist der wirtschaftlich ratio- 
nellste, wie vollzieht sich die Arbeit der Abrechnungsstelle, 
wie yollzieht sich die Zulassung von Wertpapieren, wie die 
Kursfeststellung, wie die Ablieferung und Zahlung der 
Papiere. Alle diese Verfahren muf! der Praktiker kennen, 
weil er tagtaglich damit zu tun hat, und weil er bestrebt 
ist, die wirtschaftlichsten Verfahren herauszufinden. Fik 
den Volkswirt liegen die Probleme ganz anders. Im Geld- 
yerkehr steht ftir ihn im Vordergrund die Elastizitat des 
Geldwesens und die Einwirkung der Geldverfassung auf 
den Diskont, Wechselkurs und dergl. Bei der Borse fragt er 
nach der Wirkung der Bórsengeschafte auf die Preisbildung, 
die internationale Kapitalverschiebung und dergl. Auch 
liier kónnen gelegentliche Gebietsuberschreitungen vor- 
kommen, aber fiir den sich seines Arbeitszieles bewul3ten 
Fachmann ist die Gefahr nicht groB.

Zum andern Punkt der Auseinandersetzung mit der 
Volkswirtschaftslehre: Einen wesentlichen Nachteil der 
Herausbildung und Verselbstandigung der Privatwirtschafts- 
lehre in diesem Sinne hat man darin erblicken wollen, daB 
sie ais eine Lehre vom Geldverdienen, eine ,,Profitlehre“ , 
das volkswirtschaftliclie Empfinden zuriickdrange. Soweit 
damit volkswirtscliaftliche Betrachtungsweise gemeint ist, 
kann davon ja schon deswegeu nicht die Rede sein, weil die 
Volkswirtschaftslehre im Lelirplan der Handels-Hochschulen 
neben der Privatwirtschaftslehre mindestens gleichberech- 
tigt dasteht. Insofern jedoeh etwa eine Fórderung des Privat- 
egoismus im Gegensatz zum gemeinwirtschaftlichen Emp
finden damit gemeint sein sollte, liegt darin eine Verkennung 
des Wesens der Privatwirtsehaftslchre. Ais teclinologische 
Disziplin, ais ,,Handelstechnik“ , will sie die zweckmaBigsten 
wirtschaftliclien Yerfalirensweisen erforschen, darstellen und
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wenn móglich yerbessern helfen. Dabei ist es ganz gleich- 
giiitig, ob es sich um Betricfoe mit privatem Erwerbszweck 
oder um genossenschaftliche GroBbetriebe (z. B. Konsum- 
yereine) oder um gemeinwirtschaftliche Unternehmungen 
handelt, wie etwa die Wirtschaftsbetriebe der Gemeinden, 
die Reichs-Kriegsgesellschaften oder z. B. die Amter der 
Heeresversorgung. Selir haufig werden Einrichtungen, die 
bei solchen gemeiuwirtschaftlichen Unternehmungen ge- 
troffen wurden, den Priyatbetrieben recht forderlich sein 
kónnen, ebenso oft umgekehrt.

Das sicherste Kennzeichen dafiir, daB ein Betrieb in 
der modernen Wirtschaftsyerfassung gut arbeitet, ist, wie 
auch maBgebende Nationalokonomen stets wiederholt haben, 
der erzielte Gewinn; je rationeller gegenuber andern, kon- 
kurrierenden Unternehmungen ein Betrieb ausgestaltet 
ist, umso groBer wird dieser sein. So ist allerdings der Er- 
trag eines Unternehmens letztes Arbeitsziel aller Privat- 
wirtsclraft, der Hinweis auf ihn ein standiger Eeitgedanke 
der Privatwirtschaftslehre. Da aber diese eine óffentlich 
gepflegte Wissensehaft, keine Geheimlehre ist, so komnrt die 
Erkenntnis der zweckmaBigen Arbeitsmethoden der All- 
gemeinheit zugute, dem ganzen betreffendeu Gewerbe- 
oder Handelszweige und so wird die I'olge der Pflege der 
Priyatwirtschaftslehre keineswegs ein dauernder hoherer 
Gewinn einzelner Betriebe, sondern ein wirtschaftlicheres 
Arbeiten auf der ganzen Dinie sein, das allgemein zur Herab- 
driickung der Kostcn und damit auf die Dauer zur Herab- 
driickung der Preise fiilirt. Die Pflege einer solchen Wissen- 
schaft ist also offenbar fur die Gesamtheit nicht minder 
niitzlich ais diejenige irgend einer andern technischen Dis- 
ziplin. Es ist doch z. B. von hóchster yolkswirtschaftlicher 
Bedeutung, daB der Kaufmann yersteht, seine Selbstkosten 
zu berechnen und seinen wirklichen Gewinn zu ermitteln. 
Irrt er sich darin zu seinem Nachteil, so wird er Vermogen 
statt Einkommen yerzehren. Unrichtige >Se 11 >st kostenberech- 
nung hat in manchen Branchen geradezu ycrheerend gewirkt.

So lehrt die Priyatwirtschaftslehre die fortgeschritten- 
sten, rationellsten kaufmannischen Betriebs- und Yerkehrs-
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methoden; damit kann es keineswegs ihr Hauptbestreben 
sein, ,,zu zeigen, wie man schriell reich wird“ . Kaufman- 
nisehe Gewinne machen, gehórt zu dem, was niclit lehrbar 
ist: man kann es oder kann es niclit. Der kervorragende 
Kaufmann ist stets ein guter Yerdiener. Diese Kunst ver-' 
dankt er seinen praktischen Fahigkeiten, ais: praktiseliem 
Instinkt, klarem Yerstand, einem erheblichen Quantum 
Phantasie, sehneller Entschlufifaliigkeit und anderem melir. 
Man kann wohl jemand sagen, daB dies zum Verdienen ge- 
hore, aber man kann es ihm niclit beibringen. Genau so 
wenig, wie der Professor der Philosopłiie einen Pliilosophen 
oder auch nur einen guten Padagogen, der der Chirurgie 
einen tuchtigen Operateur einfach dureh Vorlesungen und 
Ubungen erziehen kann. Der Privatwirtscliaftler kann seine 
Studierenden lehren, die praktischen Zusammenhange, los- 
gelóst aus den Zufalligkeiten eines einzelnen Betriebes, 
zu iiberblicken, kann ihnen die Wege zeigen, auf denen sie 
fiir ihre Zwecke die verschiedenartigen schon bestehenden 
Organisationen des In- und Auslandes móglichst genau kennen 
lernen konnen; er kann ihnen die grundlegenden Gedanken 
bei der verschiedenartigen Entwicklung versehiedener Orga
nisationen, die ein und demselben Zwecke dienen, zeigen, 
so daB sie in praktischen Fragen klar sehen und dadurch 
mit reicherer Wahl der Mittel und deshalb wirtschaftlieher 
handeln, ais ohne solche Vorbildung.

Indem die Handels-Hochschule durch solche Pflegc 
der Privatwirtschaftslehre tiichtige Kaufleute heranzubilden 
strebt, macht sie die volkswirtschaftlichen Studien beson- 
ders fruchtbar. Denn damit setzt sie ihre Besucher in den 
Stand, ihre volkswirtschaftlichen Studien und Erfahrungen 
nutzbar zu machen. Nur in gehobener Stellung ist eine 
wirksame volkswirtschaftliche Betatigung nioglich, und dazu 
soli das Fachstudium in erster Dinie verlielfen.

D ie A u s g e s t a l t u n g  des B e h r s t o f f s .

In mehrfacher Richtung wurde auch in der Beriehts- 
periode an der Ausgestaltung der Disziplin gearbeitet. Ihr
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bisheriger Entwicklungsgang an der Colner Hochsehule 
war dieser:

Walirend des ersten Jahrfiinfts des Besteliens der 
Colner Handels-Hochschule war die von den Handelsschulen 
ubernommeue Gliederung in Buchhaltung und Korrespondenz, 
sowie kaufmannisches Rechnen in Gebrauch.

Im Winter-Semester 1906/1907 wurde die Neuteilung 
eingefiihrt, die im Prinzip auch lieute noeh bestelit, namlich 
in kaufmannische Betriebslehre mit EinsebluJ3 der Bucli- 
haltung und Verkehrstechnik.

Uber die Griinde, die zu dieser Teilung fiihrten, liieB es 
im vorletzten Bericht:

Die liandelstechnische Disziplin in Coln konnte, um ihren 
wissenschaftlichen Aufgaben gerecht zu werden, bei der iiberlieferfeu 
Dreiteilung nicht bleiben. Diese Dreiteilung bot nicht die Móglich- 
keit einer arbeitsteiligen Abgrenzung des Untersuchungsgebiets und 
lalunte infolgedessen die Forschung.

Diese Gliederung war wuederum funf Jahre inAnwendung. 
Die mit ikr erzielten Resultate drangten die Colner Privat- 
wirtsehaftslehrer zu einer weiteren Aufteilung der Ge- 
biete. Es ergab sich, daB die grofie Zakl der verschieden- 
artigen Einzelprobleme, wie sie die Unternehmungen der 
Fabriken, des Warenhandels und der Banken bieten, von 
einer einzelnen Personlichkeit nicht ersprielilich bearbeitet 
werden kónnen. Auch die Studierenden konnten unmog- 
lich auf allen Gebieten des ganzes Faches etwas Griindliches 
leisten.

Um bei Uekrern und Schtilern der Gefahr der Ver- 
flachung zu entgehen, wurde mit dem Winter-Semester 
1911/12 eine Neugliederung des ganzen Gebietes vorgenom- 
men, indem eine Aufteilung in vier Gruppen stattfand:

I. allgemeine Privatwirtschaftslehre,
II. Privatwirtschaftslehre der Fabriken,

III. „ der Unternehmungen des Warenhandels,
IV. ,, der Banken.

In jeder dieser Gruppen erfolgte je nach Bedarf die 
Untergliederung: Betriebstechnik einschl. Verrechnungs- 
wesen und Verkehrstechnik.
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Um diese Gliederung durchfiiliren zu konnen, war eine ein- 
schneidende Umgruppierung des Vorlesungsstoffes notwendig.

In der Abteilung I (allgemeine Privatwirtschaftslehre) kommt 
das gan ze  G e b ie t  der Privatwirtschaftslehre zur Beliandlung; so- 
weit die Verkehrsteclinik in Frage kommt, erstreckt sie sich nur 
auf die Grundlagen.

Dagegen werden eingeliend liier behandelt die Fragen des all- 
gemeinen Verrechnungswesens und der Bilanztechnik.

Hierfiir bestehen zwei verscliiedenartige Kursę. Die Vorlesungen 
des Dozenten Harzmann behandeln in der Hauptsache die formal- 
technische Seite, die Vorlesungen des Prof. Schmalenbach und die 
gelegentlichen Vorlesungen des Prof. Walb die wirtscliaftliche 
Seite, im besonderen das Wertproblem.

Hier soli bemerkt werden, da 1.1 die Professoren der Privatwirt- 
schaftslehre in Cóln mit allem Naclidruck der Auffassung der Bilanz 
ais absoluter Vermógensdarstellung entgegentreten. Sie sehen in 
der Bilanz in erster Dinie das Mittel zur Erfolgsermittelung. An- 
gesichts unhaltbarer Verwaltungsgerichtsentscheidungen kann diese 
Auffassung nicht oft und scłiarf genug betont werden.

Wahrend diese Vorlesungen seither schon in gleiclier Art be- 
standen, muCten die verkelirstechniscben Vorlesungen anders an- 
geordnet werden. Hier war zu scheiden zwisclien den allgemeinen 
und speziellen Fragen.

Die beiden seitber je 3stiindigen Vorlesungen iiber den Sclieck- 
und Wechselyerkelir und den Effektenyerkehr wurden getrennt, in 
eine 2stiindige allgemeine Vorlesung „Grundlagen des Geld-, Wecksel- 
und Scheckverkebrs“ , und eine i — 2stiindige Spezialyorlesung (Ban- 
ken) „Die Technik des Devisenverkelirs“ .

Die Vorlesung iiber den Effektenverkehr windę aufgeteilt in 
eine istiindige allgemeine „Die Grundlagen des Effektenyerkelirs 
bzw. Kapitalverkehrs“ , und in eine 2— 3stiindige Spezialyorlesung 
(Banken) „Die Technik des Hypotheken- und Effektenverkehrs“, 
in welche die seither selbstandige Vorlesung iiber Amortisation und 
Kursreclinen aufgenommen wurde.

Fur den Kontokorrent-Verkehr wurde eine 1 stiindige allge- 
meine Vorlesung eingesetzt, und die schwierigen Fragen dieses 
Gebietes der Betriebstechnik der Banken uberwiesen.

Ebenso wurden die Vorlesungen iiber Waren- und Giiterverkelir 
aufgeteilt in allgemeine und Spezialyorlesungen. In den letzteren 
wurden Vorlesungen und Ubungen iiber Import und Export und De- 
tailliandel neu aufgenommen, aucli Ubungen iiber die Zusammen- 
liange zwisclien Handel und Karteli- und Trustwesen.

Neu wurden ferner aufgenommen Ubungen iiber das Buch- 
lialtungslesen, Vorlesungen iiber Selbstkostenbereclinung, Uolinungs- 
wesen und Yerreclinungswesen der Banken.



89

Fur die griindliche Ausbildung der Handelslelirer wurde ein 
privatwirtschaftliches Handelslelirer- Seminar neugeschaffen, iiber das 
unten (S. 102) eingehender berichtet wird.

Zur Pflege der immer bedeutsamer werdenden Treuliander- und 
Uevisoren-Ausbildung wurde im Sonuuer-Semester 1914 yersuchs- 
weise ein Treuliander-Seminar eróffnet, dessen Ausgestaltung jedocli 
yorerst durch den Krieg yerliindert wurde.

Der In lia lt  der V orlesun gen  in ihrer je tz ig en
G estalt.

Die in den einzelnen Gruppen beliandelten Fragen sind 
in der Hauptsache folgende:

I. Allgemeine Privatwirtschaftslehre.
a) A llg e m e in e  B e tr ie b s te c h n ik  und B u ck fiik ru n g .
Es werden behandelt die formalen Regeln der kaufmannischen 

Buclifiilirung, die Einzelheiten der AbschluBtechnik, insbesondere 
die Bildung und der Charakter der Bilauzposten, die Verschiedenheit 
der Kapitalkonten und der AbschluB echnik bei den yerschiedenen 
Unternelimungsfonnen, die allgemeinen Grundlagen der Verwaltungs-, 
insbesondere der Kontroli- und Kalkulationseinrichtungen.

b) A llg e m e in e  V e rk e h rste c h n ik .

1. T e c h n ik  der G u te rb e fó rd e ru n g : Grundlagen der Paket- 
befórderung, Tarifyerlialtnisse und allgemeine Beforderungsyorsclirif- 
ten der deutschen Eisenbahnen, die allgemeinen Verhaltnisse des See- 
und PluBschiffahrttransportes, insbesondere Klassifikation, Lade- 
raum, Schiffsmiete, Konnossement, Durchfrachttarife, Statistik des 
W arenverkelirs.

2. T e c h n ik  des W a re n v e rk e h rs: Aufgaben und allgemeine 
Organisation des Handels. Die Betriebsformen (Gesellschaften, 
Einzepersonen). Die Hilfspersonen und ihre Funktionen (Kommis- 
siona, Agent, Makler). Die Organe des Handels: Markte, Bórsen, 
Messen, Lagerkauswesen. Die HSndlerverbande im allgemeinen. 
Die Technik des Geschaftsabsclilusses im freien und (durch Kartelle, 
Trusts usw.) gebundenen Handel; Bedingungen iiber Qualitat, Quan- 
titat, Dicfcrungsbedingungen usw. nach den Musterkontrakten der 
groBen Verbande; die festgelegten Handelsgebrauclie; die Schieds- 
gerichte. Grundziige der Betriebsorganisation einschlieBlich Reklame, 
der Kalkulation. Die Ililfseinrichtungen des Handels: Handels- 
kammern, Auskunfteien.

3. T e c h n ik  des G eld -, S c lie ck - und W e clise ly e rk e h rs : 
Die Wahrungsyerhaltnisse der Kulturstaaten nebst einfaclier Miinz-
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und Parit&tsberechnung, die Technik der Geldversendung, die Grund- 
lagen der Technik des Scheck- und Giroverkehrs und des Verkehrs 
m it der Reichsbank, der Postscheckverkehr, der Wechsel in seinen 
verschiedenen Formen, der Wechsel im Warenverkehr und im Ver- 
kehr mit der Bank, das Diskontgeschaft, das Inkassogeschfift, die 
Grundlagen des Privatdiskontgeschafts, die allgemeinen Verhaltnisse 
der Diskontierung von Buchforderungen, die Gnmdlagen des De- 
visenhandels.

4. D ie T e c h n ik  des K o n to k o r re n tv e r k e h r s : Das Wesen 
des Zinsenkontokorrents, die Rechtsstellung, die allgemeinen Be- 
dingungen im Kontokorrentverkehr, die Methodeu der Koutokorrent- 
abrechnung.

5. D ie  T e c h n ik  des K a p ita lv e r k e h r s :  Die allgemeinen 
Verhaltnisse des Hypothekenverkehrs, die Grundziige des Effekten- 
verkehrs, insbesondere die deutschen Effektennotierungen, der Inhalt 
des Kurszettels, das Ultimogeschaft, die Grundlagen der Pramien- 
und Prolongationsgeschafte, die Hauptgattungen der Effekten.

6. D ie  T e c h n ik  des N a c h r ic h te n v e rk e lir s :  Die Grund
lagen des Brief-, Telegramm- und Telephonverkehrs, die wesentlich- 
stenEinriclitungen des Kabelverkelirs, inbesondere Aufbau der Kabel- 
kodes.

II. Privatwirtschaftslehre der Fabrlken.
Die Gewinn- und Verlustrechnung der Fabriken und fabrik- 

ahnlichen Betriebe in allen Arten, Hilfsmittel fiir jahrlielie und monat- 
liche Gewinnberechnung, die Kontrollmittel fiir die Erkenntnis der 
Betriebsgebarung, die Mittel der industriellen Kalkulation mit be- 
sonderer Beriicksichtigung der Verrechnung indirekter Unkosten, 
die Systeme der Yerrechnungsprcise, die Technik des Eóhnungs- 
wesens und die Arten der Dolinę, die Einkaufs- undMagazintechnik, 
die Auftragsdurchfiihrung, das Registraturwesen, die Finanzierungs- 
technik der Fabriken.

III. Privatwirtschaftslehre der Unternehmungen des Warenhandels.

a) D er W a re n g ro fih a n d e l, e in s c h lie B lic h  Im p o rt und 
E x p o rt. Die wiclitigsten Arten des GroBhandels. Die Tendenzen 
zur Ein- und Ausschaltung des selbstandigen Handels. Die Kartell- 
und Trustbildungen gegeniiber und in dem Handel. Vervollstandi- 
gung der allgemeinen Grundziige des Warenverkehrs (Ib2) durch 
Darstellung einer Reihe typischer Handelszweige und zwar:

1. D er R o h s to ff  h an d el. Diesogen. Welthandelsartikel, ihre 
Produktions- und Absatzgebiete, Handelseinrichtungen, 
insbesondere die International wichtigsten Markte und 
Borsen, Dagerhauser und Dagerscheine, Organisation
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wichtiger Einzelbetriebe. Dasselbe fiir den deutschen 
Binnenhandel wichtiger industrieller Rolistoffe und Halb- 
fabrikate. Die Organisation der Debensmittelversorgung. 
Die Marktberichte.

2. D er F a b r ik a te n  h an d el. Spezialisation und Kombi- 
nation im FabrikatengroBhandel. Darstellung des Waren- 
verlaufs im ganzen, des Fin- und Verkaufs, der Betriebs- 
organisation, Kostenberechnung, Propaganda in wichtigen 
Handelszweigen. Der Geschaftsverkehr mit Kartellen; 
mit Markenartikeln. Die GroBhandler-Verbande und ihre 
Einrichtungen. Die Handels-Fachschriften.

3. D er E x p o r t  in sb e so n d e re : Hauptrichtungen des 
deutschen Exports. Die wichtigsten Absatzplatze und ihre 
Haudelsformen und -brauche. Organisation der speziellen 
Exportgeschafte; ihr Geschaftsyerkehr. Der sog. ,,direkte 
Export“ . Die Zollerledigung Die Exportforderungsein- 
richtungen: Konsulats- und amtliches Informationswesen, 
Exportamter und Exportmusterlager, Auslandshandels- 
kammern.

b) D er m odern e D e ta ilh a n d e l:  Entwicklungstendenzen und 
lmuptsacliliche Formen des modernen Detailhandels. Die Grofibe- 
triebe: Waren- und Kaufhauser, Yersandgeschafte, Konsumvereine, 
Massenfilialbetriebe. Die Zusammenschlusse des Detailhandels (Ein- 
kaufsgesellschaften, Rabattsparvereine, Detaillistentrusts). Grund- 
ziige der Organisation und Kalkulation der groBen Betriebe.

c) D er G iite rv e rk e lir .

1. E is e n b a h n v e rk e h r: Gesamtorganisation im In- und 
Auslande. Handhabung des Tarifwesens und der Fraclit- 
bereclinung. Technik des Versandes im In- und Auslande 
einschlieBl. Technik der Zollerledigung.

2. B in n e n s c h iffa h r t:  Organisation auf den wichtigsten 
deutschen BinncnwasserstraBen. Bedingungen und Tech
nik des Versandes fiir Stiickgiiter und Massenladungen. 
Die wichtigsten Verbande in der Binnenschiffahrt. Die 
Frachtenbórsen.

3. S e e v e rk e h r: Grundziige der modernen Seeschiffahrts- 
Organisation; die Benutzung der modernen Linien- und 
Trampsehiffahrt. Der Hafenbetrieb. Die Verbande in 
der Seesehiffalirt; die Frachtenbórsen und Schiffsmakler. 
Die Seetarife. Die Seefraclitpapiere und die Praxis ilirer 
Benutzung.

4. D as S p e d ite u rg e s c lia ft . Grundziige der Transport- 
yersiclierung.
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IV. Privatwirtschaftslehre der Banken.
a) Z a lilu n g s-  und k u rz f r is t ig e r  K r e d itv e rk e h r . Die Vor- 

gange ani Geldmarkt; Art und Technik des gesamten Diskont- und 
L,ombardverkehrs, Arteu und Bedeutung der Geldsatze, Arten, Ab- 
rechnung und Verwendung der Devisen, Auszahlungsverkehr, Kredit- 
briefverkehr, Devisenarbitrage und Pensionsgeschaft, Goldarbitragen, 
Ausweise der groCen Notenbanken, Soiidaritat der Geldmarkte.

b) H y p o th e k e n -  und E ff  e k te n v e rk e h r .
Die Hypothek ais Kapitalanlage, Geldgeber, Einzelheiten des 

Taxwesens, Vertragsinhalt, Bestellung, Glaubigerweclisel, alle Arten 
von Tilgungsplanen und die damit zusammenhangendeu rechne- 
rischen Fragen, Baugeldgescliaft, Technik der Finanzierung (Griin- 
dung, Kapitalerhbhung, Sanierung, Fusion), Emissionstechnik, Be- 
steuerung, Einzelheiten des Obligationenverkehrs (Konvertierung, 
Konsolidierung, Zahlinigseinstellung, Tilgungsplane, Kurswert und 
Rentabilitat), Einzelheiten des Aktienverkehrs (Aktienarten, Ge- 
nuBscheine, Bezugsrecht, alle Berechnungsarten, Rentabilitat), Ver- 
kehr in Kuxen, Bohranteilen, Kolonialanteilsclieinen. Eingeliende 
Darstellung der Technik des Bórsenverkehrs (insbesondere Notierung, 
Kursę, Gescliaftsarten, Liquidationsverkehr, Reportgescliatt, wirt- 
schaftliche Grundlage und Technik des Pramiengeschafts), Eigen- 
arten des Verkehrs an den Provinzbórsen, Bucketshops, der Verkehr 
mit den auslandischen Bórsen, Kenntnis der Eigenart der Orgamsa- 
tion und des Verkehrs der Weltborsen, Grundlagen der Effekten- 
arbitrage, Verbindung von Eftekten- und Wechselarbitrage.

Effektenkunde und Bilanzkritik. Die Effektenarten ais Anlage- 
und Spekulationspapiere, bei Aktien Berechnung der Bilanzkurse 
und der Anlagesummen auf Produktionseinheiten.

c) B e tr ie b s te c h n ik  der B an ken . Die Organisation der 
Arbeit im Bankbetrieb, die Art der Arbeitsverrichtung, das gesamte 
Verrechnungswesen, das Kalkulationswesen, die Kontrolleinrich- 
tungen, die Einrichtung der Depositenkassen, das Yerlialtnis zur 
Zentrale.

V. Zusammenstellung der in der Berichtszeit abgehaltenen 
Vorlesungen:

1. Allgemeine Privatwirtschaftslehre.

a) K a u fin a n n is c lie  B e tr ie b s le h re  m it E in sch lu lJ  der 
B u ch fu liru n g .

Einfiihrung in die doppelte Buchfulirung.
Kurs I fiir Studierende, die noch nicht in der Praxis waren,

4 Stunden.
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Kurs II fur Studierende, die schon in der Praxis waren, 
3 Stunden:

Dozent H arzm a n n  (jedes Semester).
Doppclte Buclifiilirung und AbscliluR technik, 3—4 Stunden: 

Professor S c h m a le n b a c h  (zweimal).
Dozent H arzm a n n  (zweimal).

Buclifiilirung und Handelsbetriebslelire, 2 Stunden:
Professor S ch m alen b acli.

Deutsche Ilandelskorrespondenz (fur Auslander), 2 Stunden: 
Dozent H arzm an n .

Tlieorie und I’raxis der Buclifiilirungs- und Bilanzrevision, 1 Stunde: 
Dozent H arzm an n .

Die Bilanz, 1 Stunde:
Professor S c liin a len b a cli.
Professor W  alb.

Die Bilanzeu der Aktiengesellscliaften, 1 Stunde:
Dozent H arzm a n n  (zweimal).

Die kaufmaimische Bilanz im Recht und in der Technik der ver- 
schiedeuen Uiitemekmungsformeii, 1 Stmide:

Dr. iur. et phil. L e ist.

b) V e rk e h rste c h n ik .

Die Oruudlagen der Technik des Warenverkehrs, 2 Stunden: 
Dozent H arzm a n n  (dreimal).
Dozent Dr. H irscli.

Die Gruudlagen der Technik des Giiterverkehrs, 1 Stunde:
Dozent Dr. H irscli.

Die Grundlagen der Technik des Kapitalverkelirs, 1 Stunde: 
Professor W alb.

Geld- und Kapitalverkehr, 1 Stunde:
Professor W alb.

Die Grundlagen der Technik des kurzfristigen Kreditverkelirs (Dis- 
kontverkehr, Lombardverkehr, Konto-Korrentverkelir), 2 S t.: 

Professor W alb .
Die Gruudlagen der Technik des Zalilungsverkelirs, 1 Stunde: 

Professor W alb.
Die Grundlagen des Kredit- und Zahlungsverkelirs (Lombard-, 

Wechsel-, Konto-Korrcnt-, Scheckverkehr), 3 Stunden: 
Professor W alb.

Die Technik des Grundstiicks-, Hypotlieken- und Effektenverkelirs, 
3 Stunden:

Professor W alb  (zweimal).
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Grundlagen der Technik des Nackriclitenverkelirs, i Stunde. 
Privatdozent M alilb erg .
Assistent R u n k e l (zweimal).

c) U bungen.

Gbungen im kaufmannischen Reclinen, 4 Stunden:
Assistent R a d e rs c lie id t  (jedes Semester). 

Buchlialtungs- und finanzteclinisclie Vorgange bei der Aktiengesell- 
scliaft und Gesellschaft m. b. H., 1 Stunde:

Dozent H arzm an n .
Buclilialtungslesen (iu zwei Abteilungen), 2 Stunden:

Professor S c lim a le n b a c li in Vcrbindung mit 
Priyatdozent M alilb erg .

Buclilialtungslesen, 2 Stunden;
Privatdozent M alilb erg .
Assistent Dr. W c ile r  (zweimal). 

Handelswissenschaftliches Seminar fur Handelslchrer, 1 Stunde: 
Professor W alb .

S e m in a r  fu r  H a n d e ls lc h r e r .
V o rse m in a r  unter wechselnder Deitung (ProfessorSclim alenbach, 

D. H. H. L., Dozent Dr. H irsc li, Professor W a lb , D. II. II. C.), 
1 Stunde.

H a u p tse m in a r:
Ilandelsbetriebslelire, 1 Stunde:

Dozent Dr. H irsc li.
Buclifiilirung, 1 Stunde:

Professor S c lim ale n b a cli.
Buclifiilirung und AbsehluBtechnik, 2 Stunden:

Assistent Dr. W eiler.
Ilandelsbetriebslelire (im Simie der Handelsschulen), i Stunde: 

Dozent Dr. H irscli.
Assistent Dr. W eile r.

Geld- und Kapitalverkelir und kaufmannisches Reclinen, 1 Stunde: 
Professor W a lb  (zweimal).

2. Privatwirtschaftslehre der Fabrikbetriebe.
Einzelfragen aus der Verwaltungstechnik der Fabrikbetriebe, 1 St.: 

Professor S c h m a len b a ch .
Praktisclie Fragen aus der Organisation, Buclifiilirung, Statistik und 

Propaganda verscliiedener Fabrikbetriebe und-zweige, 1 Stunde: 
Dozent Ila rzm a n n .
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Verwaltungsteclinik (fur Vorgeselirittene), 2 Stunden:
Professor S c h m a le n b a c li.

Der modernę Fabrikbetrieb, Statistik und Propaganda, 1 Stuude: 
Dozent H arzin an n .

Piir Handelslehrer: Verwaltungs- und Absatzteelinik, 1 Stunde: 
Privatdozent M alilb erg .

Die Technik der Finanzierungen (fiir Fabrik- u. Bankbetricbsbe- 
flissene), 2 Stunden:

Professor S c ln n a le n b a c li.

Innenverrcclnmng der Fabrikeu mit Ausnalnue der Selbstkosten- 
bereclinung, 1 Stunde:

Profe=sor S c h m a len b a cli.

Selbstkostcnwescn, 2 Stunden:
Professor S c h m a le n b a c li (zweimal).

Absatztecliuik, 2 Stunden:
Privatdozent M alilb erg  (zweimal).

Scininar fiir Privatwirtscliaftslelire der Fabrikbetriebe, 2 Stunden: 
Professor S c h m a len b a cli und 
Assistent Dr. W e ile r  (jedes Semester).

3. Privatwirtschaftslehre der Warenhandelsgeschafle.

Deutsclilands Handel mit Nord- und Siid-Amerika, 1 Stunde: 
Dozent H arz  m ann.

Die Technik des Hamburgisclien Exports, 2 Stunden:
Dozent H arzm a n u  (zweimal).

Technik des Warenverkelirs mit besouderer Beriicksichtigung der 
Weltliandelsartikel (Fiir Vorgeschrittene), 2 Stunden:

Dozent H arzm an u .

Technik des Warcnverkelirs II (Darstellung typisclier Handelszweige 
und -orgauisatiouen; mit Besprecliungen), 2 Stunden:

Dozent H arzin an n .
Dozent Dr. H irscli.

Technik des Giiterverkehrs, 2 Stunden:
Dozent H arzin an n .

Technik des Giiterverkelirs II, 1 Stunde:
Dozent H arzm an u .

Orgauisation und Technik der Detailliandelsgcschafte, 1 Stunde: 
Dozent Dr. H irsch .
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Kolloąuium iiber Privatwiitschaftslehre der Kartelle, Trusts und 
Kriegsgesellschaften, i Stunde:

Dozent Dr. H irscli.

Seminar fiir Handelstechnik (Organisatioii moderner Warengrofi- 
geschafte. Fiir Vorgeschrittene), i Stunde:

Dozent H arzm an n .
Seminar fiir Handelstechnik der Handelsunternelnnungen, 2 Stunden: 

Dozent H arzm an n .
Dozent Dr H irscli.

4. Privatwirtschaftslehre der Banken.

Die Fffekteubórseu und ilire Gescliafte, i Stunde:
Frofessor W alb .

Das Verreclinungs- und Kontrollwesen der Banken (mit Fbuiigcn), 
1 Stunde:

Frofessor W alb .

Die Bank im Dienste des Uberseehandels, 1 Stunde:
Dr. iur. et pliil. L e ist.

Der interuationale Zalilungs- und Kredityerkehr, 1 Stunde: 
Frofessor W alb .

Das Verreelinungs- und Kontrollwesen der Banken (mit Pbungen), 
1 Stunde:

Professor W alb .

Die Technik der Finanzierungen (fiir Bank- und Fabrikbetriebsbc- 
flissene), 2 Stunden:

Professor S c h m a le n b a ch .

Die Technik des Devisenverkehrs, 1 Stunde:
Privatdozent M aili be rg.

Die Technik des Devisenverkelirs, 1 Stunde:
Privatdozent M alilb erg .

Kurs- und bilanzkritisehe T bungen, 1 Stunde:
Professor W alb .

Ubungen iiber die Technik des Geld- und Kapitalvcrkehrs einschl. 
bilanzkritisclier Untersuchungen, 2 Stunden:

Professor W alb .

Seminar fiir Bankbetrieb, 2 Stunden:
Professor W a lb  (jedes Semester).

Banktechuisehes Seminar fiir Handelslekramtskandidateu, 1 Stunde: 
Professor W alb .



07

5. Seminar fu r Treuhander.
a) V o rse m in a r , 2 Stunden:

Professor S c lim alen b a ch .

b) H a u p tse m in a r.
Das Revisionswesen in den verschiedenen banderii (unter besonderer 

Beriicksiclitigung Deutschlands), 1 Stunde:
Dozent Dr. H irscli.

Buclifiilirung und Bilanzwesen, 1 Stunde:
Professor W  alb.

Finanztechuik und Betriebsverwaltung, 1 Stunde:
Professor S c lim alen b a ch .

Praktisclie Fragen aus der Revisionstechnik, 1 Stmidc:
Direktor S u sat.

P riifu n gen .
Die Neugliederuug des Vorlesungswesens mul3te selbstverstand- 

licli aucli von einer Auderung der Priifungsordnung begleitet sein; 
war es docli der Zweck der Umanderung, die Studierenden ąuanti- 
tativ zu entlasten, uin ilinen eine vertiefte Ausbildung zu ermógliclien. 
Es wurde daher bestiimnt, daB fiir die kaufmannische Diplomprufiing 
neben der allgemeinen PrivatVirtscliaftslehre nur ein Spezialgebiet 
zu wahlen sei. Fur die Kandidaten des Handelslehramts erstreckt 
sieli die Priifung nur auf die allgemeine Ilandelstechnik. Zum Aus- 
gleicli fiir den verringerten Umfang dieses Gebietes wird von densclben 
nunmelir die vóllige Beherrscliung der Grundlageu, insbesondere der 
forinalen Regeln der Buclihaltung und weitgehendste Sicherlieit im 
kaufmannischen Reclmen uud dcii korrespondeiizteclmisclien Ar- 
beiten verlangt. Im allgemeinen kann am Ende der Berichtspeiiode 
iestgestellt werden, dafl sieli die Neugliederuug gut bewahrt liat. Die 
Priifungen haben teilweise Leistungen ergeben, die friilier liickt er- 
zielbar waren. Von den Kandidaten wahlten in der Bericlitszeit 
ais Priifungsfach: den Fabrikbetrieb 23, den Warenhandel 70, den 
Bankbetrieb 28; Handelslelirer waren es 17. Sollte ein Kandidat 
spater in der Praxis auf ein anderes Gebiet gedrangt werden, so ist 
er auf Grund der allgemeinen Vorlesungen in der Lagę, sieh durcli 
Selbststudiuni hier weiter zu bilden.

Sem in are.
Wie in den Vorlesungen konnte auch in den Seminaren infolge 

der Spezialisierung weit mehr geleistet werden, ais in der friiheren 
Zeit. Das Verhaltnis des Seminars zu den Vorlesungen ist niclit fiir 
alle Abteilungen dasselbe. Die groJ3te Bedeutung beanspruclit das 
Seminar beim Fabrikbetrieb. Das Schwergcwicht des Studiums

7
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liegt liier iii der Organisationsldire. Da es sieli beim Fabrikbetrieb 
um wirtschaftlich-rechnerisclie Vorgange handelt, die in der Praxis 
eine auBerordentliche Mannigfaltigkeit zeigen, ist e i yóllig ausge- 
sclilossen, einen konkreten Wissensstoff bestiminten Umfanges zu 
Ycrmittelu.

Was erreielit werden soli, ist die Faliigkeit zu straffein privat- 
wirtschaftliclieni Denken. Dadurch erhalt das Faeli einen stark 
tlieoretischen Anstrich und groBe Ahnlielikeit mit der klassischen 
Nationalókonomie. Allerdings liat sieli liier insofern ein Mangel er- 
geben, ais die Studierenden, soweit sie bereits in der Praxis waren, 
tlieoretischen Untersuchungen vielfach abgeneigt sind. Die sieli 
daraus ergebenden Hemmungen lasscn sieli aus der Priifmigsstatistik 
ableseu.

Beim Warenhandel liegt der Sclrwerpunkt des Studiums in der 
Darstellung und Erforscliung des wirtschaftliclien Verlaufs der Waren, 
vom ersten Rohstoff bis zu Markt und Bórse, durch Lagerliaus und 
Zwischenliandel zur Fabrik und von liier durch GroB- und Detail- 
handel bis zum letzten Konsumentem Els sollen die versehiedenen 
Wege gezeigt werden, auf denen die Waren zu ihrer Bestinmiung ge- 
laugen, die Betriebe, welclie sie durclilaufeu, die óffentlichen Kinrieli- 
tuiigen, die sie dabei passieren und vor allem die Kosten, die bei den 
einzelnen Handelsstufen entstehen. Die verschiedenartigen Organi- 
sationsformen, die im Handel derselben Ware in verscliiedenen Ban
dem, oft auch im selben Lande neben- uud gegeneinander sieli ent- 
wiekelt liaben, sollen untersuelit, in der Wirtscliaftlielikeit ihrer 
Einriclitungen verglichen und gegeneinander abgewogen werden.

Dafi der Studierende die wichtigsten Warenarten, Handels- 
brauelie und Wahrungsyerhaltnisse kennen lemt, wird angestrebt. 
Mit fremden Wahrungen und Usancen muB er reebnen konnen. Bei 
der auBerordentliclien Fiille der den modernen Handel passierenden 
Artikel wird jedoch vor allem erreicht, dafi der Studierende die offent- 
liehen und literarischcn Hilfsmittel kennen und benutzen lemt, mit 
denen er sieli spater leicht in die Eigenart eines Handelszweiges und 
der fur ihn wichtigsten Handelsplatze hineinfinden kann. Im Gegen- 
satz zu friiheren Verfahrensweisen wird an der Cólner Hoehschule 
Wert darauf gelegt, dafi der Studierende nieht nur den Weltliandel 
mit Rohstoffen, solidem auch den fur die grofie Masse wiclitigereu 
Handel mit fertigen Waren kennen lernt; neben der unvermindert 
griindlichen Pflege des Import- und Exporthandels wird erholiter 
Wert auch auf Untersuchung und Darstellung des modernen Bililien- 
liandels gelegt, dessen iiberragende praktisclie Wichtigkeit im Welt- 
kriege klar heryorgetreten ist.

Angesichts der Fiille des Stoffes und der wenig zahlreichen 
wissenschaftlielien Bearbeituugen ist das Fach auf regste Mitarbeit 
der Studierenden, insbesondere auch solcher, die bereits mit der Praxis
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Fiihluug hatten, zu seiner Ausgestaltung angewiesen. Ober die Be- 
triebsorganisation der Handelsunternehmungen laJ3t sieli nur in er- 
giebigem Seiniuarbetriebe ein Ober- und Einblick erlangen. r>ie 
Vorlesungen zeigen die allgemeinen Grundziige und typischen Formen 
des Handels; sie miissen aufs engste zusammenwirken mit den Semi- 
narien, welehe mit praktiscli erfahrenen Teilnelimern dureli I )ctail- 
forschung und Kritik zugleich der Ausbildung der Studierenden und 
der Vertiefung der wissenschaftlichen Einsicht dieiien wollen.

Bei der Privatwirtschaftslelire der Banken nelimen bei der un- 
geheuren Zalil der verkehrstechniselien Fragen die Vorlesungen 
selbstverstandlicli einen breiten Raum eiu. Aber aucli der produk- 
tiven Mitarbeit der Studierenden bietct sieli liier das weiteste Feld. 
Viele verkelirstechnisclie, und ganz speziell betriebsteclinische Fragen, 
liarren liier der Losung. Insbesonderc konnen Studierende mit gró- 
lierer Praxis auf dem letzten Gebiet sieli auBerordentlicli frucht- 
bringend betatigen. Daneben soli aueli liier das privatwirtschaft- 
liclie Denken in stark betouter Weise gepflegt werden. Das ist um 
so melir notig, ais die starkę Beschaftigung der Natioualókononien 
mit Bankfragen vielen Menschen die Banken iiberhaupt nur ais Unter- 
nelimen mit volkswirtschaftliclien Zweeken erscheinen lassen. Aber 
gerade innerlialb der Banken ist auBerordentlicli vie'. privatwirt- 
scliaftliclies Denken notig, um eine gcordnete und glatte Abwicklung 
der Riesenarbeiteu zu erzielen und dem kreditsuchenden Publikum 
in crsprieBlieherer Weise ais es haufig gescliieht, zu Diensten zu stehen.

Wie sich der Gang der Seminartatigkeit im einzelnen abspielt, 
ist in den letzten Berichten gezeigt worden. Audi wurde eingehend 
damals schou erwalmt, da!3, um den systematischen Ausbau gewisser 
Gebiete zu erreielien, von Fali zu Fali Normaldispositionen dureli den 
Scminarleiter aufgestellt werden, nacli denen eine gróBere Zalil vou 
Studierenden ihre Untersudiungen anstellen.

Uie in der Berichtszeit angefertigten Seminararbeiten 
behandelten folgende Gebiete:

Die Griinduugskosten der Aktiengesellscliaft.
Organisation und Buchłialtung eines Bank- und Kohlcuge-

schaites.
Das Privat-Eotteriegescliaft.
Kurs- und bilanzkritische Untersudiungen der Bilanzen der 

niederrlieinisclien Braunkolilen-Aktiengesellsdiaften.
Kapitalisierung und Rentabilitat der deutsclien Aktiengesell- 

schaften und Gesellscliaften m. b. H. im Schankwirtsdiafts- 
gewerbe.

Die Hintz-Buclifuhrung.
Stadtschuldbuchwesen I. Teil. Die Teclmik des Stadtschuld- 

buchverkchrs.
7 *
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Das deutsche Wirtschaftsleben in den ersten Kriegsmonaten.
Rechemnaschinen.
Die Anforderungen der Berufsgeuossenscliaften an die Lolin- 

buchlialtung.
Die Technik des Auskunftswesens.
GenuBaktien und ObligationsgenuBsclieine.
Der Inhalt von deutschen Obligations-Urkunden.
Die Behandlung der Anlagenkonten in der Bilanz unter Zu- 

grundelegung der Jaliresberichte dcutselier Maschinenfabrik- 
A.-Gesellscliaften.

Die Kursentwicklung der von derselben Gesellscliaft heraus- 
gegebenen Starnin- und Vorzugsaktien.

Die Wiener Bórse.
Das Rankakzept,
Die Organisation einer Provinzbank.
Tiirkisches Miinz-, Bank- und Bórsenwcsen.
Organisation und Buchlialtung einer Gcnosseuscbaftsbank.
Der Kontokorrent- und Wechselverkelir bci einer Depositen- 

kasse im Ruhrkohlengebiet.
Die rechtlichen und wirtschaftliclien Gescliaftsbedingungen dei 

Groflbanken.
Effekten- und Wechselverkehr einer Provinziul-Aktienbank.
Der Handel in Kuxen und Boliranteilen und die kaufmannisclie 

Organisation eines Kuxenbankgeschaftes.
Die Bankunterschleife der letzten 5 Jahre und die dadurcli 

zutage getretenen Organisationsfehler.
Die an der Berliner Bórse gelrandelten Terrainaktien.
Der Geschaftsbetrieb einer Genossenschaftsbank.
Die Propaganda im Bankgewerbe.
Die Behandlung von Agio, Disagio, Riickkaufsgewinnen und 

AbschluBprovisionen in den Bilanzen der deutschen Hypo- 
thekenbanken.

Organisations- und Absatztechnik einer ungarisclien Draht- 
bearbeitungsfabrik.

Die Absatzorganisation eines GroBgummiwerkes.
Der EinfluB des Berliner Privatdiskonts au£ den Kurs der un- 

garisclien Rente.
Das Einkaufswesen der Kónigl. PreuBischen und GroBherzog- 

licli Hessischen Staatseisenbalmen.
Sclilafliauser und Dedigenheime im Fabrikbetriebe.
Die Geldsatze an der Berliner Borse in den letzten 5 Jaliren 

1907— 1911.
Betriebseinrichtung und Betriebstechnik der Dorstener Bank 

A. G. Dorsten.
Die Konyersionskasse von Brasilien.
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Der Verkehr der preuBischen Zentralgenossenschaftskasse mit 
den Verbandskassen und dem Geldmarkte.

Geschaftsbetrieb und Einriclitungen der Oldenburgisclien Lan- 
desbank.

Die Organisation einer Provinzial-Aktienbank.
Die Organisation der Glaubiger-Schutzvereinigungen bei aus- 

wartigen Obligationen.
Geschaftsverkelir und Betriebseinrichtungen einer Reiclisbank- 

nebenstelle mit beschranktem Giroverkehr.
Die Diskontierung offener Bucliforderungen in der Pforzlieimer 

Edelmetallindustrie.
Die Budapester Effektenborse.
Offertblatter der Kleineisen- und Mascliinenindustrie.
Die Finanzierung der Kalibohrgesellschaften und Kaligewerk- 

schaften.
Buclifiihrung und Reclinungswesen einer Brauerei mit 90000 lii 

Produktion.
Organisation und Buclifiihrung eines GeschaftS fur Zentral- 

lieizungsmontagen. Beschreibung, Kritik, Vorschlage.
Selbstkostenberechnung eines Rohrwalzwerks.
Die Zuckerindustrie in Bóhmen.
Die Unternehmungsformen in der Seidenindustrie Crefelds.
Die Torkontrolle in Fabriken.
Die Kalksandstein-Industrie.
Die Organisation des Einkaufswesens eines Eisenhiittenwerkes.
Das Lohnwesen in einer Schokoladen- und Zuckerwarenfabrik.
Die Absatzorganisation eines Unternelimens der Werkzeug- 

maschinenbranche.
Lolinungstechnik im Spiegelglaswerk.
Verwaltungsorganisation eines Hiittenwerkes.
Die Behandlung der Zeiclinungen in Maschineilfabriken.
Der Radiatoren- und Heizkesselmarkt.
Die auBeren Staatsanleihen Bulgariens.
Darstellung der Absatz-Organisation einer groBen Schokoladen-, 

Kakao- und Zuckerwarenfabrik.
Die Triester Borse mit besonderer Beriicksichtigung des Kaffee- 

liandels.
Der internationale Woliliaudel.
Die Verkelirstechnik im Ouebracliohandel.
Der Absatz von Manufaklurwaren im Eodzer Textil-Ravon.
Das deutsclie Eisenbalin-Gulertarifwesen.
Die deutscli-franzósisclien Handelsbeziehungen.
Der deutsclie Lederólhandel.
Gablonzer Exportliandel.
Die Handelsbeziehungen zwisclicn Deutschland und Argentinien.
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Der Getreideterminliandel an der Budapester Borse.
Der Kammzugtenninliandel in Antwerpen.
Die Organisation des GroBhandels in Herrenstoffen.
Die Versorgung Colns mit frischen Lebensmitteln aus Fraiikreicli.
Buchhaltung mid Verrecłmungswesen in Einkaufsgenossen- 

schaften.
Der Standort des Ilandels in der tnodernen Stadt.
Die Bezugsformen einer siiddeutselien IIolzgroBhandlung ans 

den Privat- nnd Staatsforsten des In- und Auslandes.
Der Lumpenhandel.
Die Konnossemente und der Baumwoll-Exporthandel.
Die Roliseide, Technik im allgemeinen und Handel in Crefeld.
Der SteinkoHenteer und seine Handelsprodukte.
Die Arten des Einkaufs im Kolonialwaren-GroBhandel.
Der Exportliandel nach RuBland.
Grundlagen und Darstellung der Buchfiihrung in Apotlieken.
Die Technik des finnischen Holzhandels mit besonderer Beriick- 

sichtigung der Finanzierung.
Der Betrieb einer siidosterreichischen Holzliandlung und die 

Erweiterung des Unternehmens durch Anbalmung direkter 
Export verbindungen.

Der Eisenliandel in GroBbritannien.
Die Bedeutung der Deipziger Messe fur den Export.
Die Borse und der Fisclihandel zu Bergen.
Das deutsche Kunst- und Buchantiąuariat.
Organisation des belgischen Exporthandels.
Der Zuckerhandel in Bóhmen.
Flachseinkauf und Garnabsatz der Bielefelder Spinnereien.
Autotaxameterdroschken (Eimichtung und Rentabilitat).

P r iv a t w ir ts c l ia f t l ic h e s  S e m in ar fu r  I la n d e ls le lire r .
Eine Neueinrichtung der Berichtsperiode war ein in 3 Stunden 

gegliedertes Seminar fiir Handelslehrer. Veranlassung zu seiner Er- 
riehtung gab die Beobaclitung, daB die Fiille des gebotenen Stoffs 
im allgemeinen, daneben auch die Dreiteilung in der Privatwirtscliafts- 
lelire, den kiinftigen Handelslehrer leicht das fiir seiucn Beruf Wicli- 
tigste aus den Augen verlieren laBt. Da griindliche privatwirtscliaft- 
liclie Durchbildung fiir die Handelslehrer zweifellos im Vordergrunde 
steheu tnuC, liaben die Cólner Privatwirtschaftler ein ais Einheit 
zu betrachtendes Seminar eingerichtet, in dem in je einer Stunde 
von jedem Vertreter der drei Richtungen Grundziige des fiir den 
Handelslehrer wichtigsten Wissensstoffes, gewalilt nach den Anforde- 
rungen seines kiinftigen Berufes, erortert werden. Die Bestimmungeu 
iiber Teilnalune ani Seminar des gewahlten Spezialfaclies bleibeu fiir 
Handelslehrer die gleichen wie fiir alle ubrigeu Studierenden.
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Es wurden eingerichtet: ein Kursus fiir Buchlmltung und 
AbschluBteclinik, ein weiterer fiir Geld- und Kapitalverkelir, sowie 
einer fiir Handelsbetriebslehre. t)ber die letztere Neueinriclitung 
wird berichtet:

H a n d e ls b e tr ie b s le h re .

Entsprecliend der Ausgestaltung des gleiclmamigen Paclies an 
den offentliclien Handelsschulen werden neben der im Vordergrunde 
stehenden Technik des Handelsbetriebes auch die wichtigsten damit 
in Verbindung stehenden volkswirtschaftliclien, sozialpolitischen, reclit- 
liclien und versicherungsteclinischen Gesiclitspunkte erortert. Bei 
der Tehre vom Handelsbetrieb nimnit, geinafi dem praktisclien Be- 
diirfnis, der Binnenliandel, besonders der Detailliandel (Tnnenorgani- 
sation, spez. Kontrolleinrichtungen, Kalkulation) einen groBeren 
Rauni ais in den allgemeinen Vorlesungen ein.

3. Rechtslehre.

a) P r i v a t r e c h t .
ller juristisehe Unterricht an der Handels-Hoclischule 

hut mehrfache Ziele. Es gilt zunachst, den Studierenden 
ein allgeineines Verstandnis datur zu vermitteln, welelie 
Bedeutung heute das Recht fiir das Wirtschaftsleben und 
die Kaufmannstatigkeit insbesondere besitzt. Je mehr sieli 
unter den Rechtsyerstandigen die t)berzeugung Bahn bricht, 
die Volksfremdheit des Reehts durch seine Verkniipfung mit 
den wirtschaftlicben Bediirfnissen bekampfen zu niiissen, urn 
so dringeuder macht sich ais Gegenwirkung die Notwendig- 
keit geltend, auch der Rechtsfremdheit des Volkes entgegen- 
zutreten. Diese Notwendigkeit ist besonders in kaufmanni- 
sehen Kreisen fuhlbar. Ein gewisses MaB von Rechtskennt- 
nissen ist fiir einen Kaufmann mit groBerem Wirkungskreise 
unentbehrlich. Niclit, daJ3 er in den Stand gesetzt werden 
sollte oder kónnte, in zweifelkaften Rechtslagen sein eiguer 
Rechtsberater zu sein. Das ware ein Ziel, das weder zu er- 
reichen noch auch anzustreben sein wiirde. Denn in eignen 
Reehtsangelegenheiten beeinflufit das personliche Interesse 
das Urteil so stark, dali eine ruhige und unbefangene Wiir- 
digung der Sach- und Rechtslage ausgeschlossen erscheint. 
Wohl aber konnen geeignete Rechtskenntnisse der Ent- 
stehung zweifelhafter Rechtslagen vorbeugen. Man denke
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nur an die Wahrung formaler Rechtserfordernisse, wie sie 
namentlich im Weehselverkehr eine so bedeutende Rolle 
spielt. Vor allen Dingen aber befahigen Rechtskenntnisse 
den Kaufmann, den Sinn fur das Wesentliche einer zweifel- 
haften Sach- und Rechtslage zu wecken, demgemaB seinen 
Rechtsbeistand sachgemaB zu belehren oder aber dessen 
Rat richtig zu w ii rd i gen und zu befolgen. Audi ist der Kin- 
fluB unschatzbar, den das juristisehe Durchdenken eines 
Sachverhaltnisses auf die Schulung eben jenes fiir den 
Kaufmann so wiehtigen Sinnes fiir das Wesentliche in allen 
Geschaftsbeziehungen ausiibt. Dazu kommt, daB sieli eine 
Anzalil rein kaufmannischer Wissensgebiete, wie insbe- 
sondere Handels- und Bjlanzteclmik, Geld-, Bank- und Borsen- 
wesen, oline Kenntnis der einschlagigen Gesetzgebung 
schlechterdings nicht beherrschen lassen. Denkt man end- 
lich daran, daB gerade die hockschulmaBig gebildeten Kauf- 
leute berufen sind, ais Handelsrichter in der Rechtsprechung 
der Kannnern fiir Handelssachen, ais Beisitzer in den Kauf- 
manns- und Gewerbegerichten, ais Schiedsrichter in den 
Borsensehiedsgerichten und freiwilligen Schiedsgerichten mit- 
zuwirken, so erhellt auch hieraus die Notwendigkeit, sie 
fiir diese, die Fortbildung des Rechts wesentlich fórdernde 
Tatigkeit durch Vermittlung von Rechtskenntnissen vor- 
zubilden.

Diesen Zieleń entsprechend muB der Rechtsunterricht 
an den Handels-Hochschulen ausgestaltet werden. Es 
kann sich nicht darum handeln, den Studierenden einen 
Einblick in samtliche Stoffe des Privatrechts zu geben. 
Im Vordergrunde muB das besondere kaufmannisclie Recht, 
das Handelsgesetzbuch und die Weehselordnung, einschlieB- 
lich der handelsrechtlichen Nebengesetze und der Rege- 
lung des gewerblichen Reclitsschutzes stehen. Aber gerade 
weil es sich liier um Sonderrechtsgebiete liandelt, in die von 
allen Seitcn her das allgemeine biirgerliche Recht grund- 
legend und erganzend eingreift, £uuB auch das Recht' des 
biirgerlichen Gesetzbuclis in den Rechtsunterricht ein- 
bezogen werden. Noch mehr: der Rechtsunterricht muB 
von den allgemeinen Eehren des biirgerlichen Rechts aus-
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gehen, wenn er fruchtbringend wirken und das Verstand- 
nis fur die besonderen Verhaltnisse des kaufmannischen 
Rechts fordem will. Ohne diesen Unterbau wiirde der 
Studierende bestenfalls nur Teile in seine Hand bekommen, 
das geistige Band wiirde ihm aber fehlen. Von den all- 
geraeinen Grundbegriffen aus muB der Weg zum Besonderen 
fiihren und im Besonderen iinmer wieder der Zusammenliang 
mit dem Allgemeinen lebendig bleiben. Hand in Hand 
mit der Behandlung des materiellen Privatrechts muli aber 
auch eine Einfiihrung in dasWesen und die Formen des Rechts- 
scliutzes gehen. Der Studierende muB mit den Grundziigen 
der Gerichtsverfassung und des Ziyilprozesses vertraut 
gemaclit werden. Er muB das Getriebe der Zwangsyoll- 
streckung kennen lernen, selion um einen Einblick in die 
Regelung des Konkursrechts zu gewinnen, das ja von allen 
Seiten ber den kaufmannischen Geschaftsbetrieb naeh- 
haltig beeinfluBt und deshalb in den Rechtsunterricht 
der Handels-Hochschule einbezogen werden muJ3.

Diesein Grundri B entspricht der Aufbau des Eehrplans. 
Eine halbsemestrig-einstiindige „Einleitung in die Privat- 
reehtswissensehaft“ bildet die Eingangspforte, die zu den 
fiir 2—3 Semester berechneten Vorlesungen iiber burgerliches 
Recht und Handelsrecht fiihrt. Es sind dereń im ganzen 
vier von insgesamt 12 Wochenstunden vorgesehen. Wahrend 
friilier nach dem Vorbilde der Universitaten das biirger- 
liehe Recht und das Handelsrecht in getrennten Vorlesungen 
behandelt wurden, sind jetzt beide Rechtsstoffe mit dureliaus 
erfreulichem Erfolge miteinander verbunden worden. Diese 
Verbindung stellt zwar an den Vortragenden groBe Anfor- 
derungen fiir die Sichtung, Anordnung und Darstelluug 
des Lehrstoffes, hat aber den unleugbaren Vorzug, daB der 
Hórer unter Vermeidung von Wiederholungen und Ver- 
weisungen ein geschlossenes Bild jeder einzelnen Eehre er- 
halt, in dem sich auf dem Hintergrunde und in der Eicht- 
wirkung der allgemeinen Rechtsbegriffe die Besonderheiten 
des Handelsrechts deutlich abheben. Die erste yiersttindige 
Vorlesung umfaBtdie allgemeinen Eehren des btirgerlichen und 
Handelsrechts einschlieBlich des Rechts derSchuldverhaltnisse;
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ihr schlieBt sich eine zweistiindige an, die das Sachenrecht 
unter besouderer Betonung des Hypothekenrechts behandelt 
und eine wenn auch nur ganz fluchtige Ubersieht iiber das 
Familien- und Erbrecht gibt. Eine dritte Vorlesung (drei- 
stiindig) befafit sich mit den einzelnen Schuldverhaltnissen 
des biirgerlichen und Handelsrechts, insbesondere Kauf-, 
Dienst- und Werkvertrag, Borsengeschafte, Komniission, 
Spedition und Frachtvertrage. Eine vierte Vorlesung cnd- 
lieh (dreistiindig) suclit die Horer in das Gesellschaftsrecht 
einzufiiliren. Von den Gesellschaftsformen des biirgerlichen 
Reclits ausgehend, greift sie auf die Personalgesellsehaften 
des Handelsrechts iiber und gipfelt in der Darstellung der 
Kapitalvereinigungen (Aktiengesellschaften, Gesellschaften 
mit beschrankter Haftung, Genossenschaften usw.).

Biesem Kerne des Eehrplans gliedern sich Vorlesungen 
iiber die fur Verkehr und Handel wichtigsten Sonderrechts- 
gebiete an. In Betracht kommt vor allem das Wechsel- 
und Scheckreclit, dem in einer zweistiindigen Vorlesung 
eingehende Behandlung gewidmet wird. Dazu gesellen 
sich Vorlesungen iiber Bórsenrecht und das Recht des gewerb- 
lichen Rechtsschutzes (Patentrecht.Warenzeichenrecht, Recht 
des unlauteren Wettbewerbs), iiber See- und Binnenschiff- 
fahrtsrecht, iiber Eisenbahn- und Bergrecht. Und alles 
dies findet seine Erganzung durch eine Ubersieht iiber die 
Lehren und Formen des Zivilprozesses vor den ordentlichen, 
den Kaufmanns- und Gewerbegerichten, sowie iiber die 
Grundlagen der Zwangsvollstreekung, auf denen sich dann 
die Darstellung des Konkursrechtes aufbaut.

Nachstehend eine Ubersieht iiber die in der Berichts- 
zeit gehaltenen Vorlesungen, wobei bemerkt werden mag, 
daB sich fiir die Kriegssemester die Notwendigkeit erheb- 
lieher Einschrankung des Eehrplans ergab:

Einfuhrungin dasRechtsstudiumanderHandels-Hochschule, i Stuiide: 
Reclitsanwalt Dr. A b e re r  (zweinial).
Geh. Justizrat W ieru szo w sk i.

Biirgerliclies Recht I, 2 —4 Stunden:
Reclitsanwalt Dr. A b e re r  (dreimal).
Cieli. Justizrat W ie ru s zo w s k i (dreimal).
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Biirgerliclies Recht II, 2 Stunden:
Geh. Justizrat W ie ru s zo w s k i (zweimal).
Rechtsanwalt Dr. A b erer.

Ilandelsrecht I, 2— 3 Stunden:
Reclitsanwalt Prof. Dr. F le c łith e im  (zweimal).
Justizrat Professor G am m e rsb a ch  (dreimal). 
Reclitsanwalt Dr. A d en au er.

Handelsrecht II, 2— 3 Stunden:
Justizrat Professor G am m e rsb a ch  (viermal). 
Reclitsanwalt Professor Dr. F le ch tlie im .

Grundzuge des internationalen Privat- und Handelsreclits, 1 Stunde: 
Professor Dr. S tie r-S o m lo .

Weclisel- und Scheckrecht, 2 Stunden:
Oberlandesgerichtsrat Dr. G raw en (dreimal).

Bank- und Bórsenreclit, 1 Stunde:
Dr. iur. et phil. L e ist.

Bilanzrecht und Bilanztechnik der verscbiedenen Unternehmungs- 
formen, 1 Stunde:

Dr. iur. et phil. L e ist.
Unlauterer Wettbewerb, 1 Stunde:

Reclitsanwalt Justizrat Ca hen.
Obungen aus dem Gebiete des gewerbliclien Reclitsschutzes, 1 Stunde: 

Rechtsanwalt Justizrat Cahen.
1 ’atentrecht, 1 Stunde:

Rechtsanwalt Justizrat Całien.
Zwangsvollstreckungs-, Konkurs- und Anfechtungsreclit, I Stunde: ' 

Oberlandesgerichtsrat Dr. G ra veu .
Gcrichtsverfassung und ZivilprozeB, ausschlieblich Zwangsvollstrek- 

kungsrecht, 2 Stunden:
Oberlandesgerichtsrat Dr. G ra v e n  (zweimal).

Recht des gewerblichen Arbeitsvertrages (einschl. des Akkord- und 
Tarifvertrages), 1 Stunde:

Professor Dr. S tier-S o m lo .

Der oben dargelegte Dehrplan entwickelte sich ver- 
lialtnismafiig einfach aus den Aufgaben, die sich die Ilandels- 
Hochschule stellt. Viel groSere Schwicrigkeiten bieten Ivehr- 
methode, liehandlungsweise und Stoffauswahl. Auf der einen 
Seite muJ3 der Dehrende darauf rerzicliten, auf breiter, 
begrifflicli theoretischer Grundlage aufzubauen; auf der 
andern darf er nicht an der Oberflache und den aufieren lir- 
seheinungsformen der Reclitssatze haften bleiben. Vor
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allen Dingen aber muJ3 er Reclit und Eeben in Einklang 
zu bringen versuchen. Er muC die Reebtssatze aus den 
Verkehrsbediirfnissen herleiten und sie an diesen erproben. 
Die Rechtssatze diirfen dem kaufmannischen Horer nicht 
ais Ausflusse der sog. Begriffsjurisprudenz ersclieinen, son- 
dern miissen ihm ais lebendige, entwicklungs- und anpassungs-' 
fahige Verkorperungen wirtschaftlicher Zweekmassigkeit ent- 
gegentreten. Das bedingt im Gegensatz zur Rehrweise der 
Universitaten bei allem Festhalten an grundsatzliehen 
Gesiehtspunkten eine im wesentlichen aus der Erfahrung 
geschopfte und von praktischen, besonders aus dem kauf- 
manniselien Eeben gegriffenen Reehtsfallen ausgehende 
Methode. Wenn heute allgemein aueh fiir den Rechtsunter- 
richt an den Universitaten das Eeben ais die beste Relir- 
meisterin gefordert wird, so ist die Handels-Hochschule 
von jeher bestrebt gewesen, diese Forderung zu verwirk- 
lichen. Das ist ja auch der Grund, dafi sie iliren Rechts- 
unterricht erfahrenen Praktikern anvertrauen zu miissen 
geglaubt bat.

Mit dieser auf Eeben und Erfahrung gestiitzten Relir- 
methode hangt es auch zusammen, da!3 der Lehrplan be- 
sonderes Gewicht auf die Erganzung der theoretisehen Vor- 
lesungen durch praktische E bung en  legt. In ihnen soli 
das Gehórte zu lebendigem Wissen verarbeitet, das juri- 
stische Denken und Ehrteilen gesehult werden. Sehon in 
den Vorlesungen wird den Ubungen dadurch vorgearbeitet, 
da!3 den Hórern einschlagige Beispielsfalle zur Entscheidung 
unterbreitet werden. In den Ubungen fiir Anfanger werden 
dann leichtere Rechtsaufgaben schriftlieh bearbeitet und 
durchgesprochen. Besonders bewahrt liat sieli die Gepflogen- 
lieit, diese Aufgaben in der Form kaufmannischer Brief- 
wechsel zu stellen. Das gibt dann die erwiinschte Móglieh- 
keit, die Teilnelimer in die iiberaus wichtige Tatigkeit der 
Auslegung einzufiihren. In den tlbungen fiir Fortgeschrit- 
tenere werden sehwierigere Rechtsfalle, insbesondere aus dem 
Gesellseliaftsrechte, erortert. Besonderes Gewicht wird hier 
auch auf das Entwerfen von Vertragen gelegt. Wechsel- 
rechtliche und prozeGreehtliche Ubungen gliedern sieli an.
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Die praktischen Zwecke des Reehtsunterrichts fiuden eine 
weseutliche Porderung endlich dureh die Heranziehung 
der Studiercnden zu Sitzungen der ordentlichen Gerichte 
und der Kaufmannsgerichte. Die schwierigen Lehren des 
Handelsregister- und Grundbuchrechts werden regelmaBig 
unter gleichzeitiger Besiclitigung der Register und Grund- 
biicher au den Amtsstellen selbst vorgetragen.

Die Teilnahme an den Ubungen und Besiclitigungen 
war stets selir rege, die Aufnierksamkeit gespannt, der 
Erfolg recht erfreulich. Das zeigte sich deun auch in 
den Ergebnissen der Diplomprufung, die nicht selten von 
iiberraschend groBen Kenntnissen, praktiscliem Blieke und 
tiichtiger Denkschulung Zeugnis ablegten. Dies nicht nur 
in den mitndlichen Prlifungen, sondern aueh in den unter 
Klausur gefertigten schriftlichen Prufungsarbeiten, die meist 
praktische Rechtsfalle aus dem Gebiete des Handels- und 
Wechselreclits, daneben aber auch theoretisehe Aufgaben 
behandelteu. Ais groBere Arbeiten (Seminararbeiten) sind 
aus der Bericlitszeit zu nennen:

Voraussetzungen zur Eintragung eines Warcnzeicliens in die 
Zeichenrolle des Patentamtes.

Die Vertretungsmachtverlialtnisse im Handelsgesetzbucli.
Die einheitliche Wccliselordnung in ihren Wirkungen au£ die 

deutsclie Wccliselordnung.
Der Riickgriff nacli der deutsclien und einlieitlichen Wccliseł- 

ordnung.
Ferner:

Beliandlung praktischer Falle aus dem Gebiete des Handels- 
rechts (z. B. Gewinnverteilimg bei einer Aktiengesellschaft), 
Wechselreclits usw.

b) Offentl iches Recht.

Das Interesse der Studierenden an den óffentl ich- 
recht l ichen Yorlesungen hat sich, seitdem im Jalire 1903 
ein eigener hauptamtlicher Dozent ftir das Pach berufen 
war, langsam aber stetig gehoben.

Das darf ais ein sehr erfreuliehes Zeichen daftir ange- 
sehen werden, daB auch unsere Studierenden die Wichtig- 
keit offentlich-rechtlicher Kenntnisse fur den Staatsburger
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im allgemeiuen und den akademiscli gebildeten Kaufmanu 
im besonderen immer besser sehatzen lerneu. l)as Verfassungs- 
und Verwaltungsleben des modernen konstitutionellen Staa- 
tes verlangt in Gemeinde, Kommunalverband und Volksver- 
tretung tatige Mitarbeit aller Volksklassen, insbesondere 
aber der fiihrenden Kreise, in dereń Bereich dem kauf- 
mannischen und industriellen Berufsstande eine je latiger, 
desto mabgebendere Rolle zufallen wird. I)ie volkswirtseliaft- 
liche Stellung Deutsclrlands ist abliangig von der weltpoli- 
tischen Konjunktur, die ilirerseits ohne vólkerreehtliclies 
Wissen nicht vollkommen verstanden werden kann. Staats- 
btirgerlicher und vółkerrechtliclier Unterricht sind daher auch 
fur die Zwecke der Handels-Hochschule von groBer Bedeu- 
tung. Bei der Fiille des Stoffs muB freilich die Orientierung 
fiir die immatrikulierten Studierenden in den Hauptvor- 
lesungen auf einen allgemeiuen Uberbliek beschrankt wer
den. Spezialvortrage iiber deutsclies Konnnunalrecht und 
deutsclies Kolonialrecht treten fiir naker interessierte Horer 
in regelmaBigem Weclisel hinzu.

Aus dem Gebiete des Staats-, Verwaltungs- und V61ker- 
rechts wurden walirend der letzten drei Studienjahre fol- 
gende Yorlesungen gehalten:

Grundziige des deutsclien Reiclis- und Landesstaatsreclits, 3 Stunden: 
Professor Dr. G e ffck e n .

Deutsclies Reiehs- und PreuBisclies Staatsreclit, 2— 3 Stunden: 
Professor Dr. F r ie d r ic h  (fiinfmal).

Politisclie Stromungen und parlameutarische Kampfe im licutigcn 
England, 1 Stunde:

Professor Dr. S tie r-S o m lo .

Deutsclies Kolonialrecht, 1 Stunde:
Professor Dr. G effck en .

Kolonialrecht und Kolonialpolitik, 2 Stunden:
Professor Dr. F rie d r ic h .

Grundziige des Vólkerreclits, einschl. des Gesandtschafts- und Kon- 
sularrechts, 2 Stunden:

Professor Dr. G effck en .

Vólkerreelit, 1 Stunde:
Professor Dr, F rie d r ic h .
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Weltkrieg und Volkerreclit, i Stunde:
Professor Dr. l''ried rich .

Psychologisdie Vorbildung der Richter, i Stunde:
Professor Dr. F rie d r ic h .

Strafreclitsphilosoplue und Strafrechtsreform, i Stunde:
Professor Dr. F rie d rich .

Audi die Ubungen des fiffentlicli-reclitliclien Semiuars 
erfreuten sieli wachsenden Zusprudis der Studierenden und 
gaben den Teilnehmern Gelegenheit zu selbstandiger Mit- 
arbeit in schriftlichen Referaten und mundlicher Ausspraclie 
iiber ausgewalilte Frageu des Yerfassungs-, Verwaltungs- 
und Volkerrechts.

4. Yersicherungs- u n d  G en o ssen sch a f ts ieh re .

Kin neuer selbstandiger Zweig der Wissenscliaft liat sieli 
in dem letzten Jahrzehnt gebildet, die V e rs ic l ie r  ungs-  
w iss e n sc l ia f t ,  d. h. die Rehre von den Reehtssatzen, den 
wirtschaftlichen und technischen Grundlagen des privaten 
und sozialen Versiclierungswesens. Walirend sieli diese jungę 
Disziplin an den Universitaten niiihsam wie jedes Neue ihren 
Platz erkampfen muJ3, hat die Cólner Handels-Hoclischule 
ihre Bedeutung von vornherein erkannt. Das Versicherungs- 
wesen greift iiberall so tief in das kaufmannische Treiben, 
in Handel, Industrie und in das Reelitsleben ein, daB eine 
Handels-Hoclischule ihm besondere Aufmerksamkeit scheii- 
ken muB.

Die Vorlesungen auf diesem Gebiet, die nieht nur die 
juristische, sondern aueh die ókonomisch-technische vSeite 
des Versicherungswesens, einsehlieBlich der Grundztige der 
kebensversiclierungsmatheniatik behandeln, verfolgen eineu 
doppelten Zweck.

Sie sollen einmal den jungen Kaufmann mit den Haupt- 
einrichtungen und den wichtigsten Reehtsgrundsatzen des 
privaten und sozialen Versicherungswesens vertraut machen, 
um die noeh jetzt meist in den Kaufmannskreisen herrschende 
ITnkenntnis von dem Versieherungswesen zu beseitigen. 
Diesem Zweck dienen die allgemeinen einfiihrenden Vor-
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lesungen iiber Privat- und Sozialversicherung. Zweitens 
soli durch die Vorlesungen denjenigen, welche sich spater 
dem Versicherungswesen widmen wollen, eine griindliche 
wissenschaftliehe Vorbildung fiir den kiiuftigen Beruf ge- 
geben werden. Deslialb werden die einfiihrendeu Vor- 
lesungen durch solche uber Recht, Wirtseliaft und Technik 
der cinzelnen Versicherungszweige sowie iiber Recht der 
Reiehsversicherungsordnung und der Angestelltenversiche- 
rung erganzt. Diejenigen, welche in der Versiclierungs- 
praxis bereits tatig sind und ais Hospitanten den Vorlesungeu 
beiwohnen, sollen Gelegenheit zur Vertiefung und Erwei- 
terung ihrer Kenntnisse erhalten.

Erganzt werden diese Vorlesungen durch Ubungen, die, 
móglichst an praktische Eragen anknupfend, bei den Teil- 
nehmern das durch Vorlesungen oder Privatstudium er- 
worbene Verstandnis fiir das Yersicherungswesen erweitern 
und vertiefen sollen. Eine grobere Zahl der Teilnehmer an 
den Ubungen pflegt nach Anleitung und Rucksprache mit dem 
Dozenten ausfiihrlichere schriftliche Arbeiten iiber Eragen 
des Versicherungswesens anzufertigen, die meist ais Examens- 
arbeiten eingereicht werden. Neben den in erster Linie fiir 
die Studierenden bestimmten Ubungen werden in den Abend- 
stunden offentliche Vorlesungen und Besprechungeu ab- 
gehalten, die sich vor allem an die zahlreichen Versicherungs- 
beamten, die sich in Coln ais einer der Hauptversicherungs- 
statten des Reichs befinden, wenden und diesen Gelegenheit 
zu einer theoretischen Erganzung ihres praktischen Konnens 
geben sollen.

Wahrend der letzten sechs Semester fanden folgende ver- 
sicherungswissenschaftliclie Vorlesungen, Ubungen und Be- 
sprechungen statt:

a) N ic litó ffe n t lic lie  V o rlesu n g en :
Einfiiliraug in das Versiclierungswesen, i — 2 Stundeu:

Professor Dr. M old en h au er (zweimal).
Professor Dr. W y g o d z in s k i.
Professor Dr. S tie r-S o m lo .

Grundzuge des Privatversicherungsrechts, 1— 2 Stunden:
Professor Dr. M old en h au er (zweimal).
Professor Dr. S tie r-S o m lo .



113

Recłit und Wirtschaft der wichtigsten Versicherungszweige, 2 Stunden: 
Professor Dr. M olden hauer.

Grundlagen der Sozialversicherung, 2 Stunden:
Prófessor Dr. M old en h au er.
Professor Dr. S tie r-S o m lo .

Sozialversicherung (Deistungen, Wirkungen, Nutzbarmachung), 1 S t .: 
Professor Dr. S ch m ittm a n n .

Sozialversiclierung (Organisatiou, Verfahren, Bezieliungeu der Ver- 
sicherungstr&ger zueinander, mit Ubungen), 1 Stunde: 

Professor Dr. S ch m ittm a n n .
Die Reichs-Invaliden-, Hinterbliebenen- und Angestelltenversiche- 

rung, 1 Stunde:
Professor Dr. S ch m ittm a n n .

b) O ffe n tlic h e  V o rlesu n g en :

Privatbeamtenbewegung und Privatbeamtenversicheruiig, 1 Stunde: 
Dozent Dr. H irsch .

Kommmiale Versicherungsprobleme, 1 Stunde:
Professor Dr. M old en h au er.

c) U b u n gen  und  B esp rech u u g en :

Versiehcruugsrechtliclie Ubungen, 2 Stunden:
Professor Dr. M old en h au er.

Obungen aus der allgemeinen Versicherungslehre, 1 Stunde: 
Professor Dr. M olden hauer.

Seminar fur Privatversicherungswesen, 1 Stimde:
Professor Dr. M old en h au er (zweimal).

Ubungen aus dem Gebiet der Sozialversicherung, 1 Stunde: 
Professor Dr. M old en h au er.
Professor Dr. S tie r-S o m lo .

Obungen im Sozialrecht, 1 Stunde:
Professor Dr. S tie r-S o m lo .

Aus den von Professor Dr. Moldenhauer geleiteten
Ubungen gingen eine Reihe gróBerer Studien hervor, die
sich betitelten:

Die offentliche Gebaude-Brand-Versicherung in Wurttemberg.
Die Entwicklung der Feuerversicherung in RuBland.
Die Versicherungseinrichtungen einer groBen chemischen Fabrik.
Die gegenwartige Lagę der Schlachtviehversicherung in Ungarn.
Die Kreditversicherung.

8
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Die Aufnahme der G e n o s s e n s c l ia f t s le l i r e  in den 
Lehrplan rechtfertigt sieli vor allem durcli die steigende, 
praktische Bedeutung, die das Genossenschaftswesen auf fast 
allen Gebieten unseres Wirtsehaftslebens erlangt bat und 
dereń Ausdehnung vorlaufig noeli fast unbegrenzt erseheint. 
Ist es so auf der einen Seite fiir den Kaufmann wichtig, 
diese einfluBreiehen wirtsehaftlichen Gebilde naher kennen 
zu lernen, die ihm teils neue Aufgaben setzen, teils alte be- 
streiten, so bediirfen die Genossensehaften nicht weniger 
des Kaufmanns. Sie sind so weit iiber ihren urspriinglichen 
kleinen Wirkungskreis hinausgewachsen, daB sie nicht uiehr 
allein mit freiwilligen ungesehulten Hilfskraften arbeiten 
kónnen; insbesondere die grofien Zentralgenossensehaften 
fiir Ein- und Verkauf, nicht minder ein betrachtlicher Teil 
der Kreditgenossenschaften, die sieh teilweise schon zu bank- 
ahnliehem Umfange ausgewachsen haben, bediirfen zur Dei- 
tung und GeschSftsfuhrung kaufmannisch geschulter Krafte. 
DaB eine solche Scliulung fiir die Beamten und Deiter der 
Genossensehaften notig ist, wird in genossenschaftlichen 
Kreisen allgeniein empfunden. Diese spezielle genossen- 
scliaftliehe Ausbildung der Handels-Hoehscliule anzugliedern, 
rechtfertigt sieli ohue weiteres, da der iibrige Studien- 
gaug der Hoehscliule eine yolkswirtscliaftliche wie handels- 
technisclie Bildung solehen Umfangs gewiihrleistet, wie sie 
fiir eine wirksame Eingliederung der Genossensehaften in 
die moderne Wirtschaftsorganisation unbedingte Voraus- 
setzung ist.

In den wahreud der letzten sechs Semester gehaltenen 
genossenschaftlichen Yorlesungen wurden sowohl die rccht- 
lichen wie die wirtsehaftlichen Grundlagen des Geuossen- 
schaftswesens bchandelt. Sie betitelten sieli im einzelncn 
wie folgt:

Einfiihrung in das Genossenschaftswesen, i Stunde:
Professor Dr. W y g o d z in s k i (zweimal).

Die rechtlichen Grundlagen des Genossenschaftswesens, i Stunde: 
Professor Dr. M old en liau er (zweimal).

Die wirtscliaftliclieii Grundlagen des Genossenschaftswesens, i Stunde: 
Professor Dr. W y g o d z in s k i (dreimal).
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Diesen Vorlesungen schlossen sich folgende Ubungen an:

Cluuigen im Genossenschaftswesen, i Stunde:
Professor Dr. W y g o d z in s k i (zweimal).

Kolloquium mit Ubungen im Genossenschaftswesen, i Stunde: 
Professor Dr. S c lim ittm a u n .

Cbungen im Genossenschaftsrecht, i Stunde:
Professor Dr. M old en h au er.

An groBeren Arbeiten der Studierenden, die sich mit 
Kifer beteiligten, sind folgende zu erwahnen:

Die Kreditgenossensdiaften der stadtischen Ilausbesitzer.
Das Genossenschaftswesen in der Russisclieu Spielwaren-Haus- 

industrie.
Die landwirtscliaftliclien Genossensehaften in Bólmien.
Die Kolismiigenossenschaiteu in Russiscli-Polen.

5 . G eo grap h ie .

Die geograpliisclien Vorlesungen bezwecken, abgesehen 
von einer Vertiefung des geographisclien Wissens, die Stu
dierenden mit den geograpliisclien Grundvoraussetzungen 
und Grundlagen des Staaten-, Vólker- und Wirtschaftslebens 
und ihrem gegenseitigenZusammenwirkenvertraut zu machem 
DemgemaB sollen sie nacli den fiir den Universitatsunter- 
richt geltenden Grundsatzen die Hauptgebiete der gesamten 
Krdkunde, nicht etwa bloB die Wirtschafts-, Handels- und 
Verkehrsgeograpliie im engeren Simie, regelmaBig behandeln, 
natńrlich mit Berucksichtigung der besonderen Ziele der 
Handels-Hochscliule. Auch sollen sie die wirtscliaftliclien 
Tatsachen nicht einfach aufzahlen, sondern unter Er- 
órterung der allgemeinen geograpliisclien Voraussetzungen 
Ursaclie und Wirkung in wissenscliaftliclien Zusanimenhang 
bringen. Bei dem iiberreiclien und vielgestaltigcn Stoffe 
der Geographie ist es allerdings ausgesclilossen, ihr Gesamt- 
gebiet in der kurzeń Studienzeit von fiinf Semestern erschóp- 
fend zu behandeln. Denn zur al lgemeinen Handcls-  
und Verkelirsgeographie — wirtschaftsgeograpli ische  
Eragen kommen eiugehend in der Produktionsgeograpliie 
zur Behandlung — gesellt sich diespezielle Danderkunde

8*
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und Wirtschafts geogra pli ie  der fiinf Erdteile und der 
politisch und wirtschaftlieh wiclitigsten Eaiiderraume 
(Deutschland, Mittelmeergebiet, Ostasien, Mittelamerika und 
Westindien, Britisches Weltreich, Yereinigte Staaten, deutsclie 
Sehutzgebiete, Orient usw.). Dazu komrnen ausgewahlte Ka
pitel der physischen Geograpliie,  mit Rlieksichtnahme 
auf die wirtsehaftlichen Verhaltnisse, besonders Meereskunde 
und Klimalehre, sowie die Grundzrige der Anthropogeo- 
grapliie und der allgemeinen pol it ischen Geographie.

Dagegen bleibt die eingehendere Behandlung der phy
sischen Geographie (Morphologie der Erdoberflache, Eand- 
gewasser, Gletscherkunde, Vulkane und Erdbeben usw.) 
den óffentlichen Yorlesungen vorbehalten, die sich an weitere 
Kreise wenden und dementspreehend auch Tliemata von all- 
gemeinerem Interesse, z. B. das Zeitalter der Entdeckungen, 
Erforschung und Aufteilung Afrikas, die Polarforschuug, die 
Alpen, ausgewahlte Kapitel der physischen Geographie, der 
Anthropogeographie und der Kolonialgeographie beriick- 
sichtigen.

Eng mit der Wirtschaftsgeograpliie verbunden ist die 
geographische Produktenle hre  oder Produktions-  
geographie. Die ihr gewidmeten Vorlesungen sollen an 
der Hand von Anschauungsmitteln versehiedener Art die 
Studierenden mit den fur die W e l tw ir ts c h a f t  wichtig-  
sten Rohstoffen  und I la lb fa b r ik a te n  des Pflanzen-, 
Tier- und Mineralreiches bekannt machen. Betrachtet 
werden hierbei die Eigenschaften, Gewinnungs- und Yer- 
wendungsarten der Rohstoffe, die geographischen, wirt
sehaftlichen und kulturlichen Verhaltnisse der Erzeugungs- 
lander und andere einschlagige Fragen. Dagegen werden die 
aus den Rohstoffen und ihrer industriellen Yerarbeitung 
hervorgehenden Fertigfabrikate nur kurz und andeutungs- 
weise erortert, weil ihre Betraehtung nieht in den Rahmen 
der geographischen Produktenlehre fallt.

Um die zukiinftigen Ilandelslehrer, die spater Geogra
phie unterrichten, mit den methodischen Fragen der Geo
graphie und Kartenkunde bekannt zu machen, finden in 
regelmabiger Wiederkehr auch schulgeographisehe Yor-
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lesungen (im W.-S.) und schulgeographisehe Besprechungen 
(im S.-S.) statt.

In den Berichtsjaliren wurden folgende geographisehe 
Vorlesungen gehalten:

Allgemeine Geographie des Landverkehrs, 3 Stunden.
Geograpliie des Seeverkelirs, 2 Stunden.
Landesknnde und Wirtschaftsgeographie von Deutschland, 3 Stunden. 
Allgemeine Landerkunde und Wirtschaftsgeographie von Europa, 

3 Stunden.
Die Vereinigten Staaten von Amerika ais politische und wirtschaft- 

liche Weltmacht, 1 Stunde.
Eandeskunde und Wirtscłiaftsgeograplue von Afrika, 3 Stunden. 
Produktionsgeographie des Mineralreiches, 2 Teile zu je 2 Stunden. 
Produktionsgeographie des Tierrciclies, 2 Teile zu je 1 Stunde. 
Produktionsgeographie des Pflanzenreiches, 2 Stunden.
Allgemeine Klimalehre, mit besonderer Berucksichtigung1 der wirt- 

schaftlichen Interessen, 2 Stunden.
Allgemeine Kartenkunde, 1 Stunde.
Ausgewahlte Abschnitte aus der Schulgeograpliie, 1 Stunde. 
Kartographische Hilfsmittel des geographischen Schulunterrichts' 

1 Stunde.

Die geographischen Ubungen sollen durch Er- 
órterung* wichtigerer Einzelfragen die Vorlesungen ver- 
tiefen, erganzen und entlasten, sie sollen die Studierenden zu 
eingehenderer Beschaftigung mit der in Betracht kommenden 
Literatur und zu selbstandigem wissenschaftlichem Arbeiten 
veranlassen und ihnen Gelegenheit geben, sich gelaufig uber 
das gewahlte Thema auszudriicken. Um den vielseitigen 
Interessen der Vortragenden entgegenzukommen, wurden 
wahrend der Berichtszeit in den Ubungen ausgewahlte 
Fragen aus den verschiedensten geographischen Haupt- 
gebieten behandelt. An den Vortrag schloB sich regelmaBig 
eine Erórterung und, daran ankniipfend, oft auch ein Repe- 
titorium an.

Die geographischen Ubungen waren wahrend der 
Berichtszeit von 52—71 Teilnehmern besucht, dereń Zahl 
wahrend des Krieges bis auf 18 herunterging. Eine Reihe 
Vortrage, die fur die geographischen Ubungen ausgearbeitet 
waren, wurde von den Studierenden in erweiterter und ver-
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tiefter Form fur die Diplompriifung verwertet. Von den 
70 gehaltenen Vortragen seien genannt:

Die Verkehrsmittel Kameruns und ilire geographischen Grund- 
lagen.

Das Wirtschaftsleben der Neger in Natal auf Grund eigener Be- 
obachtungen.

Die weltwirtschaftlichen Anfange der Produklion in Afrika.
Die Niederschlagsverlialtnisse Afrikas und ihr EinfluB auf das 

W irtschaf tsleben.
Die Bahnen der Siidost-Europaischen Halbinsel, geograpliiscli 

betrachtet.
Die geographisch-ethnographischen Unterlagen des politischen 

Bildes der Balkan-Halbinsel.
Kulturgeograpliie der Rlión.
Die Verkehrsverhaltnisse des Bergischen Industriebezirkes in 

ilirer Abhangigkeit von der Oberflachengestaltung.
Die Standorte der deutschen Industrie, geograpliiscli betrachtet.
Die Talsperren mit besonderer Beriicksichtigung der Molme- 

Talsperre.
Die Geestemiinder Seefischerei.
Ilalfagewiiinung und Ilalfayerarbeitung.
Die Sojabohne.
Der Wald ais geographische Oberflaclienersclieinung.
Wie ist die Wirtscliaftsgeographie durcli den Wechsel der Modę 

beeinfluBt worden ?

Von den 32 Vortragen und Referaten, die in den Schul- 
geographischen Bespreehungen der drei Sommer- 
Semester gehalten wurden, seien genannt:

Schule und Zeitung.
Staatsbiirgerkunde und geographischer Unterricht.
Uber Kriegsgeograpliie und kriegsgeographischen Unterricht.
Der geographische Biicherschatz des Eehrers.
Wie kann ein Gang durch die Cólner Markthallen fiir den geo

graphischen Schulunterricht yerwertet werden ?
Wie kann der erdkundliche Unterricht anregend und fruchtbar 

gestaltet werden?
Wie kann die Schule- dazu beitragen, das Verstandnis fiir die 

Bedeutung uberseeischen Besitzes zu fordem ?

Unter Feitung des Direktors Dr. F ss e r  fanden ferner 
mikroskopisehe Ubungen statt und zwar fiir Anfanger 
zur Einfuhrung in die technisclie Mikroskopie, fiir Fort-
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geschrittene Ubungen zur Untersuchung vegetabiliseher 
Handelsprodukte.

Fur Textilinteressenten wurdeu von Oberlelirer Professor 
S c h i e r i t z  folgende Vorlesungen iiber T ext i l in d u str ie  
gehalten:
Die Kutstehung, Beurteilung und Kalkulation von Gcwebcn, 1— 2 

Stunden (zweimal).
Die Herstellung der Garnę, ihre Beurteilung mid ilir Handel, 1 Stunde. 
Kalkulation von textilen Pabrikanlagen, 1 Stunde.
Die textilen Rohstoffe, ihr Handel und ihre Bewertung in Geweben, 

1 Stunde:
Die Iiiuriclitung testiler Fabrikanlagen, 1 Stunde (zweimal).
Die Spinnerei und die Garnkalkulation, 1— 2 Stunden (zweimal). 
Weberei und Appretur von Stofien, 1 Stunde.

6. N aturw issenschaften und Technik.

Die naturwissenschaftlich - technischen Yorlesungen an 
der Handels-Hochschule haben die Aufgabe, die Hórer, 
welche spater in das kaufmannische oder industrielle Lebeu 
eintreten wollen, mit den Grundlagen der heutigen Teclmik 
und ihren wesentlichsten Anwendungen bekannt zu maclien. 
Dabei kann es sich nicht um die Ubermittelung zahlreieher 
Einzelkenntnisse handeln, die fur den Ingenieur ais den Er- 
schaffer technischer Werke nótig sind, die aber fur den kauf- 
mannischen Studierenden hochstens einen Augenbliekswert 
haben. Vielmehr kommt es darauf an, den Studierenden 
das Verstandnis technischer Leistungen durch die Einfiihruug 
in die Grundgesetze und Grundanschauungen technischer 
Arbeit zu ermóglichen, soweit dieses fiir den Laien zu er- 
reiehen ist.

Neben diesem rein praktischen Ziele ist aber aueh der 
Gedanke yerfolgt worden, den Studierenden der Handels- 
Hochschule Gelegenheit zu geben, ihre ohnehin fast imrner 
reclit mangelliaften Kenntnisse von den naturwissenscliaft- 
lichen Errungenschaften des 19. Jahrhunderts nacli Móglieh- 
keit zu erweitern, um so ihre allgemeine Bildung' auf ein 
lioheres, der Bedeutung der Naturwissenschaften fiir das 
moderne Lebeu entspreeheudes Niveau zu heben.
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Der naturwissenschaftlich-technische Unterricht hat sich 
in dieser Richtung wahrend der Berichtszeit systematisch 
eutwickelt. Mit Befriedigung kann festgestellt werden, dafi 
auch in den Kreisen der Studierenden sich die Erkenntnis 
Bahn gebrochen hat, die in den ersten Semestern leider ver- 
miJ3t wurde, daJ3 fiir den wahrhaft Gebildeten die wesent- 
lichsten naturwissenschaftlichen Tatsachen ebensosehr einen 
notwendigen Bestandteil seiner Kenntnisse bilden miissen, wie 
die formal-philologischen Bildungselemente.

Ebenso wird immer mehr eingesehen, dai3 auch fiir den 
Kaufmann und Fabrikanten das Verstandnis fur die tech- 
nischen Grundlagen der heutigen Kultur und des Erwerbs- 
lebens mindestens ebenso wicht ig  ist,  wie fiir den 
Ingenieur die Einsicht in die wir ts chaf t l ic hen Zu- 
sammenhange. Um die Verbindung zwischen diesen bei- 
den Seiten der industriellen Tatigkeit den Studierenden 
ganz besonders nahe zu fiihren, wurde in den letzten Semestern 
das auch an den technischen Hochschulen neu aufgenommene 
Fach der Betriebswissenscliaft und Organisation in den Eehr- 
plan der mechanischen Technologie aufgenommen.

In Verfolgung genannter Ziele sind bisher in der mecha
nischen Technologie  iiber Experimentalphysik (zur 
Einleitung), iiber die Grundlagen und wesentlichsten An- 
wendungen des heutigen Maschinenwesens, iiber die Technik 
und Organisation wie Yerwaltung wichtiger Fabrikations- 
zweige (Metallindustrie, Maschinenindustrie), iiber Berg- 
bau und Hiittenwesen, Elektrotechnik und Elektrochemie 
Vorlesungen gehalten worden.

Im einzelnen betiteln sich die wahrend der letzten sechs 
Semester gehaltenen Vorlesungen wie folgt:

Allgemeine Maschinenlehre einschl. physikal. Grundlagen, 3—4 St.: 
Professor R in k e l (dreimal).

Einfiilirung in die Maschinenelemente, 1 Stunde:
Privaldozent M ac co.

Eisen- und Maschinenindustrie, 2 Stunden:
Professor R in k e l (zweimal).

Eisenindustrie, 2 Stunden:
Professor R in k el.
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I)ie Verkehrsmittel der Neuzeit, 2 Stunden:
Diplom-Ingenieur L ip p m a n n  (zweimal).

Luftfahrzeuge und Motoren, 2 Stunden:
Diplom-Ingenieur L ip p m an n .

Das Automobil im modernen Verkehr, 1 Stunde:
Privatdozent Dr. K a m e ra se .

Grundzuge der Bergbaukunde, I. Teil, 1 Stunde:
Priyatdozent M ac co (zweimal).

Grundzuge der Bergbaukunde, II. Teil, 1 Stunde:
Priyatdozent M acco.

Grundzuge der Geologie und Lagerstattenkunde, 1 Stunde: 
Priyatdozent M acco.

Erze und Metalle, 2 Stunden:
Priyatdozent M acco (zweimal).

Torf und Kohle, 2 Stunden:
Priyatdozent M acco.

Ausgewalilte Kapitel der Physik, 1 Stunde:
Professor R in k e l.

Elektrotechnik, 1 Stunde:
Professor R in k e l.

Ausgewahlte Kapitel der Elektrizitatslehre, 1 Stunde:
Professor R in k e l,

Einfiihrung in die Elektrochemie, 2 Stunden:
Professor Dr. B erm b ach .

Funkentelegraphie und -telephonie, 1 Stunde:
Professor R in k el.

Bewegung der Elektrizitat in Gasen, besonders Rontgenstralilen und 
Radium, 2 Stunden:

Professor Dr. B erm b ach .
Sonne, Mond und Erde, 2 Stunden:

Professor Dr. B erm bach .
Erriclitung, Organisation und Betrieb von Fabriken, 1 Stunde: 

Professor R in k e l (zweimal).
Organisation und Verwaltung der Betriebsunternelmiungen, 1 Stunde: 

Professor R in k e l.
Transportanlagen, 1 Stunde:

Priyatdozent Dr. K am erase .
Einfiilirung in das technische Zeichnen, 1 Stunde:

Priyatdozent Dr. K am erase .

Vom Sominer-Semester 1906 an ist der Versuch gemacht 
worden, die physikalischen und elektroteelmischen Vor-
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lesungen durch einen mehr seminarartigen Unterricht zu er- 
ganzen, entsprechend den Kolloąuien der technischen Hoch- 
schulen. Hierbei lassen sich die Bediirfnisse und Vorkennt- 
nisse der Studierenden noch besser beurteilen ais bisher. 
Eine weitere Erganzung finden die Vorlesungen durch die 
unter Reitung des Professor R in kel stattfindenden Rabo- 
ratoriums-Ubungen, die sich in manchen Semestern eines 
solchen Zuspruchs erfreuten, dai3 fast alle verfiigbaren Platze 
besetzt waren. Statt der schriftliehen Examensarbeiten 
kónnen auch Eaboratoriumsarbeiten fiir die Priifung an- 
gefertigt werden, wovon bereits mehrfach Gebrauch gemaeht 
wurde. Indessen verlangen diese Arbeiten cine mindestens 
zweisemestrige Tatigkeit im Laboratorium. Hierdurch wird 
den Studierenden die Methode eines wirklich prazisen und 
bis in alle Einzelheiten sorgfaltigen Arbeitens nahegefiihrt, 
so daB sie auBer den eigentlichen sachlichen Kenntnissen 
auch eine Erziehung zu exakter Arbeit iiberhaupt erfahren.

Die fiir die Priifungen angefertigten Arbeiten behandelten 
folgende Themata:

Untersuchung von Funkeninduktoren unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Selbstinduktionsspannung.

Messungen an Gleichstrommaschinen.

In der chem ischen T ech n ologie  fallt das Sehwer- 
gewicht des Unterrichts wegen der meistens vorliegenden 
Unzulanglichkeit der Schulbildung und aus sachlichen 
Griinden in die allgemeine Chemie.

Die Vorlesungen tiber allgemeine Chemie behandeln 
einmal die wichtigsten der sogenannten metalloiden und 
metallischen Elemente und ihre Verbindungen, sodann die 
Monographie des Kohlenstoffes, die organische Chemie. 
Erganzend treten Vorlesungen hinzu, in welchen speziellere 
ausgewahlte Kapitel der Chemie behandelt werden. Die 
Gesehichte der Entwicklung der betreffenden Kapitel an 
der Hand statistischer Daten tritt hier naturgemaB mehr 
in den Vordergrund ais in den allgemeinen Vorlesungen.

Das ausgedehnte Gebiet der Chemie und chemischen 
Technologie wurde in den letzten seehs Semestern in fol- 
genden Yorlesungen und Ubungen behandelt:
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Anorganische Experimentalchemie, 2 Stunden:
Prof. Dr. D a ra p sk y .

Organisclie Experimentalchemie, 2 Stunden:
Prof. Dr. D a ra p s k y .

Chemische Technologie und Warenkunde anorganischer Stoffe, 
2 Stunden:

Prof. Dr. D a ra p sk y .

Chemische Technologie und Warenkunde organischcr Stoffe, 2 Std .: 
Prof. Dr. D a ra p s k y .

Grundzuge der cliemischen Analyse, 1 Stunde:
Prof. Dr. D a ra p s k y .

Chemische Kosmographie, 1 Stunde:
Prof. Dr. D a ra p sk y .

Cliemisches Kolloquium, 1 Stunde:
Prof. Dr. D a ra p s k y .

Chemische Technologie der Gespinstfasern, I, 1 Stunde: 
Privatdozent Dr. K e sse le r .

Chemische Technologie der Gespinstfasern, I I : Farberei und Appretur, 
x Stunde:

Privatdozent Dr. K e sse le r .

Farbereitechnische Gbungen fiir Anfanger und Vorgeschrittene, 
2 Stunden:

Privatdozent Dr. K esse ler.

Chemisch-technologisches Seminar, 2 Stunden:
Privatdozent Dr. K e sse le r .

Die Methodik des Unterrichts in der chemisclien Teclmologie und 
Warenkunde (mit Ubungen). Fiir Handelslehrer, 2 Stunden: 

Privatdozent Dr. K esse ler.

Im L a b o ra to riu m su n te rr ic h t, der durch Prof. 
Dr. D a rap sk y  unter Mitwirkung von Privatdozent Dr. K e s
seler geleitet wird, wurde besonderer Wert darauf gelegt, 
bei der Ausfiihrung analytiseher oder praparativer Ubungs- 
beispiele die Beobachtungsgabe und die Selbstandigkeit 
des Denkens der Praktikanten auszubilden. Der stete 
miindliche Gedankenaustauscli sowohl tiber die jeweiligen 
Arbeiten ais aueh iiber die Gegenstande der Vorlesungen 
fórdert liier wesentlieh das Verstaudnis fiir naturwissen- 
sckaftliche und teehnisclie Fragen.
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7 . Zeitungskunde.

Unter den Disziplinen, die in der neueren Zeit starker 
erórtert wurden und denen aueh die Cólner Hoehschulen 
mehr und mehr Raum gónnten, ist die Zeitungskunde 
zu nennen. Ołine dem vielumstrittenen Problem des an- 
gehenden Journalisten eine eindeutige und einseitige Uó- 
sung geben zu wollen, hat die Cólner Handels-Hochschule 
bereits seit einem Jahrzehnt journalistische Vorlesungen 
und wabrend der letzten Jahre audi journalistische Ubungen 
in ihren Aufgabenkreis gezogen. Diese Darbietungen be- 
zweckten einmal, dem kunftigen Kaufmann und den iibrigen 
Hochschulbesuchern ein Bild der yielseitigen und grofien 
Aufgaben auf dem Gebiet des Zeitungswesens zu geben. 
Sie wollten aber audi zugleieh denjenigen, denen spater eine 
journalistische Tatigkeit Uebensmóglichkeiten bieten konnte, 
eine Einfuhrung in kiinftiges Schaffen geben, die neben 
der praktischen Einschulung wichtige Ausbildungselemente 
vermitteln konnte. Die journalistischen Vorlesungen und 
Ubungen wurden, wie nachstehende Ubersicht zeigt, durch- 
weg von Praktikern der Cólner Presse abgehalten.

Zeitungswesen, i Stunde:
Handelsredakteur T ra u b  (zweimal).
Redakteur J ung.

Die Presse im modernen Kultur- und Wirtscliaftsleben, i Stunde: 
Redakteur J ung.

Die moderne Reklame, i Stunde:
Redakteur J ung (zweimal).

Unterstiitzung und Behinderung der Presse, i Stunde: 
Handelsredakteur T rau b .

Wirtschaftliche Berichterstattung der Tagespresse, i Stunde: 
Redakteur J u tz i (dreimal).

Wer liilft in der Geisteswerkstatt der Presse mit?, i Stunde: 
Handelsredakteur T rau b .

Der Weltkrieg und die Presse, i Stunde:
Redakteur Jung.

Alldeutschlands gemeinbiirgscliaftl. Presset&tigkeit im groben Kriege, 
i Stunde:

Redakteur Dr. D resem an n.
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In der Beriehtszeit wurden neben die Yorlesungen, 
die urspriinglich iiberwiegend das redaktionelle Gebiet 
des Zeitungswesens behandelt hatten, Vorlesungen und Ubun- 
gen gestellt, die die Zeitung ais wirtschaftliches Unter- 
nehmen betrachteten, das Gebiet der geschaftlichen Propa
ganda in den Mittelpunkt ihrer Beobachtungen zogen. Die 
Bestrebungen derHandels-Hochschule, das volkswirtsehaftlich 
so nberaus wiehtige Gebiet der Reklame planmaBig behandeln 
zu lassen, fanden im letzten Studienjahr einen bemerkens- 
werten Ausdruek. Chefredakteur Jung  richtete ein Seminar 
fiir Reklame ein; der Leiter gab in der ersten Stunde einen 
Uberbliek iiber seine Absichten, von denen die wichtigsten 
Satze nachstehend festgehalten sind.

„Alle Krafte uuseres Volkslebens arbeiten gegenwartig 
an der Sicherung unserer Grenzen, an der Starkung unserer 
nationalen Macht nach aufien und innen. Je mehr wir davon 
iiberzeugt sind, dai3 der Ausgang des Krieges fur uns giin- 
stig sein muB, desto mehr mussen wir beginnen, die Vor- 
arbeiten zu leisten fur die Umschaltung der Kriegswirtschaft 
in die Friedenswirtschaft. Mit der Griindlichkeit, die die 
Dcutschen auszeichnet, ist die Organisation dieser tjber- 
leitung bereits begonnen worden. Die Wissensckaft arbeitet 
daran, die Handlungen vorzubereiten, die notwendig sind, 
daB nach Beendigung des Krieges die zerrissenen wirtschaft- 
lichen Faden wieder gekniipft werden. Das Cólner Seminar 
fiir Reklame soli einen beseheidenen Teil dieser Arbeit 
iibernehmen. Es soli beitragen zur Vertiefung der Kennt- 
nisse iiber Reklame und iiber ihre Notwendigkeit fiir das 
Wirtschaftsleben im Innem wie ihre gro Be Bedeutung 
fiir den AuBenhandel nach dem Kriege. Wir sollen im ein- 
zelnen untersuchen, welche Wege auf dem Bałkan, in Siid- 
amerika, in RuBland, Frankreich und Italien eingeschlagen 
werden miissen, um unmittelbar nach Beendigung des Krieges 
dem deutschen Kaufmann die wirtschaftliclie Bahn frei- 
zumachen. Wenn wir wahrend des Krieges diese Arbeit be
ginnen, so helfen wir unseren Brudem, die gegenwartig noch 
drauBen kampfen. Wir bereiten einen Boden vor, der ihre 
Krafte im wirtschaftlichen Leben wieder aufnehmen wird,
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wir erleiehtern ilmen die Arbeit fiir die Zukuuft, wir sind 
Platzlialter fiir sie, die die Statte wirtschaftliclicr Arbeit 
festhalten.“

Von den Teilnebmern des Seminars wurden bisber 
Arbeiten begonnen iiber die allgemeine Bedeutung der Re
klamę und die Wechselwirkung zwischen der auswartigen 
Politik des Deutsehen Reiclies und den wirtschaftlichen 
Erfolgen des deutsehen Kaufmanns; iiber die Presse Nord- 
amerikas und ihren Wert fiir die deutselie Reklame; iiber die 
Reklame in der Tiirkei.

8. Sprachen.

Im Eelirplan der Handels-Hochschule spielt endlich der 
Uuterrieht in den neueren Sprachen eine wichtige Rolle. 
Kr liat sieli auBerordentlich schnell entwickelt und er- 
streekt sieli jetzt auf 15 Sprachen: Engliseh, Franzó- 
siscli, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Hol- 
landiseli, die Skandinavischen Sprachen (Norwegiseh- 
Daniseh), Chinesiseh, Arabiseh, Tiirkiscli, Persisch, 
Griechisch, Bulgariseh, Indisch. AuBerdem wurden deut- 
sche Spraclikurse insbesoudere fiir Auslander sowie Vor- 
lesungen iiber „Deutsche Stilistik“ (Direktor Dr. Jung- 
blutli) abgehalten. Diese dienen nicht nur elenientaren 
Zwecken, soudern gewahren den Auslandern zugleich in 
stilistischen Ubungen eine Einfiihrung in die deutsche 
Geistes- und Wirtscliaftskultur der Gegenwart und jungsten 
Vergangenheit.

Die Uberlegenheit des deutsehen Kaufmanns durcli 
seine Kenntnis fremder Sprachen zu bewahren, ist bei dem 
scharfen internationalen Wettkampf durchaus notwendig. 
Fremdsprachliclie Kenntuisse zu verinitteln und zu pflegen, 
darf auch die Handels-Hochschule nicht versaumen. Ins- 
besondere ist den Studierenden dringend die Aneignuug der 
englisclien Sprache zu raten, die auBerhalb Europas sich 
immer mehr zur Weltsprache entwickelt. Kin GroBkaufmann 
muB heutigen Tages in der Dagę sein, sich iiber englische 
und amerikanische Kolouialvcrhaltnisse unniittelbar aus den
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Quellen zu unterrichten. Neben dem Franzosischen, der 
Sprache unserer westlichen Naclibarlande, wird der Stu- 
dierende besonders auf die Bedeutung des Spanischen und 
Russischen hingewiesen. Das spanische Mittel- und Siid- 
amerika wie das russische Sprachgebiet in Osteuropa und 
Nordasien sind wichtige Gebiete fur die Ausgestaltung 
deutscher Handelsbeziehungen geworden.

Fiir die beiden Hauptspracheu — Fnglisch und Fran- 
zósisch — wirken im Unterrickt erfahrene einlieimische 
Padagogen, die auf der Hohe der modernen Spraehwissen- 
schaft und ilirer neuesten Lehrmetlioden stehen, bis zum 
Beginn desKrieges unterstiitzt durch Auslander, Lektoren, die 
die zu erlernende Fremdsprache ais ihre Muttersprache spre- 
chen. Bei steter enger Fiihlung mit den Bedurfnissenund Wim- 
sehen der Studierenden liaben liier die Sprachkurse allmahlich 
eine feste Form angenommen, die bei móglichster Aus- 
nutzung der Zeit und Ausschaltung alles irgendwie Ent- 
behrliehen auf kiirzestem Wege zum gesteckten Ziel fuhren 
mochte.

Der Unterricht in der englischen Sprache unterstand 
Prof. Dr. Schróer ,  dem Dozent Dr. Carpenter (W.-S. 
1902 bis S.-S. 1914) sowie Lektor Coll inson (W.-S. 1910 
bis S.-S. 1913, jetzt Professor an der Universitat Liver- 
pool) und Lektor F r y e r  (W.-S. 1913 bis S.-S. 1914) assi- 
stierten. Er wurde wahrend der drei ersten Semester in 
demselben Umfange wie in den fruheren Studienj ahren fort- 
gefiihrt. Er gliedert sich regelmaBig in 10— 11 Stunden 
Sprachkurse (Kurs I —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).

Kurs I (fiir Anfanger). Einfuhruug in die englische 
Sprache. Im S.-S. 3, im W.-S. 2 Stunden.

Kurs II (fiir solehe Studierende, die im yorhergehenden 
Semester den ersten Kurs besucht haben oder sonst schon 
elementare Vorkenntnisse im Englischen besitzen). All- 
gemeiner Wiederholungskurs. 3 Stunden.
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Kurs III. Einfuhrung in die Handelskorrespondenz, 
Englische Briefe, Diktate und Recheniibungen. 3 Stunden.

Kurs IV (Englisches Esaminatorium fiir Vorgeschrit- 
tene). Ubersetzungs- und Gesprachsiibungen. 2 Stunden.

Kurs V. English Conversation and Reading of Comedies 
in Parts (mit verteilten Rollen). 1 Stunde.

Die mit den Studierenden gemachten Erfahrungen er- 
gaben aufs neue, daB die Mehrzahl der Studierenden zwar 
ein oberflachliches Verstehen des von den englischen Lek- 
toren gesproehenen Wortes gerne anstrebten und innerhalb 
der sprachlichenGedankensphare des Alltagslebens auch er- 
zielten, daB jedoch die Fahigkeit, einen gedruekten Text 
politischer, wirtschaftlicher, historischer usw. Art selbst mit 
Zuhilfenahme des Worterbuches genau zu verstehen, 
zu wiinschen iibrig lieB.

Es ist daher, namentlieh auch weil in den Kursen I und 
II eine zu groBe Teilnehmerzahl die nótige individuelle Unter- 
weisung erschwert, der Versuch mit Parallelkursen mit klei- 
nerer Teilnehmerzalil gemacht und hierfiir Oberlehrer Prof.
O. F. Schmidt  gewonnen worden. Parallelkurse finden 
abwechselnd zu Kurs I und Kurs II statt.

Bei allen Kursen steht die Riicksicht auf die praktische 
Verwendbarkeit im Vordergrund, ohne daB, wo immer das 
Bediirfnis hervortritt, auf die Forderung des grammatischen 
und wissenschaftlichen Verstandnisses verzichtet wird. Der 
tlbungsstoff wird so ausgewahlt, daB er zugleich einen Ein- 
blick in das moderne Eeben und Treiben eroffnet.

Der unleugbare VorteiI des Unterrichts der Dektoren 
in ihrer englischen Muttersprache, der die Studierenden 
rasch an das ungefahre Verstehen und praktische Nachahmen 
der P'remdsprache gewohnt, muB daher in sorgfaltig gelei- 
teten Ube rsetzungsubungen in die deutsche Mutter-  
sprache seine notwendige Erganzung finden; es kann sich 
fiir die Studierenden nicht allein darum handeln, die Fremd- 
sprache soweit praktisch sich anzueignen, daB sie sich ge- 
gebcnenfalls in derselben ungefahr zu verstandigen wissen,
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sondern nian muB von gebildeten Kaufleuten verlangen, 
daB 6ie logisch scharf und unzweideutig den genauen Sinn 
eines volkswirtschaftlichen Artikels, eines Markt- oder 
Bórsenberichts, eines politischen Reitartikels oder dergl. 
mehr — wenigstens mit Hilfe eines geeigneten Wórterbuches— 
feststellen konnen. Die geistige Reife und allgemeine Eildung 
eines Menschen zeigt sich in der Fahigkeit, sich spraeh- 
lich klar und uumil3verstandlich auszudriicken, und z war 
nicht nur in den einfacheren Begriffen des taglichen Rebens, 
sondern auch in den Gedankenkreisen des Gebildeten, wie sie 
in der kaufmannischen, wirtschaftlichen, politischen Biteratur 
und Presse vertreten sind.

Einen besonderen Hinweis verdienen die von Professor 
Dr. Schróer eingerichteten englischen Gesprachsubungen, 
bei denen die Studierenden im wesentlichen nur ais Be- 
obaehter der schnell gesprochenen Rede der beiden Rektoren 
sowie des Reiters der Sprachkurse tatig sind. In den ge- 
nannten Gesprachsubungen wird den Studierenden Gelegenheit 
gegeben, die naturliche, nicht in usum Delphini leiehter 
verst2ndlich gemachte englische Umgangssprache an Aus- 
landern im Gesprach unter sich zu beobachteu. Es ist die 
wichtigste Vorbereituug fur den Aufentlialt im Ausland, 
die fremde Rede in ihrer naturlichen Gestalt im Gesprach 
der Auslander selbst verstehen zu lernen.

Der im August 1914 ausgebrochene Weltkrieg hat fiir 
die letzten Semester der Berichtszeit auch den Spraehbetrieb 
empfindlich gestórt und infolge des Mangels fremdsprach- 
licher Rektoren auf das Notwendigste eingeengt. Von 
den englischen Sprachkursen wurden I und II vereinigt, 
sowie Kurs IV von Prof. Schróer selbst abgehalten, den 
Kurs III (Handelskorrespondenz) ubernahm unter Reitung 
Prof. Schróers der bewahrte Rektor Oberlelirer Prof. 
O. E. Schmidt.

So hat der Unterricht im Englischen, der fiir eine Han- 
dels-Hochschule wichtigsten Spraehe, dereń sich im uber- 
seeischen Verkehr auBerhalb Alteuropas jedermann bedienen 
muB, auch nach Ausbruch des Krieges eine befriedigende 
Ausgestaltung gefunden.

9
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Der franzósische Sprachun terricl i t  ist in den 
3 ersten Halbjahren der Berichtszeit in dem einmal fest- 
gelegten Rahmen, der fiinf aufeinanderfolgende dreistiin- 
dige Kursę umfaBt, fortgefiihrt worden.

I. Anfangerkurs.
II. Allgemeiner Wiederholungskurs zur Auffriscliung der 

franzósischen Kenntnisse in dem Unifange, wie sie eine 
hóliere Sehule bei der Reife fiir die Obersekunda voraus- 
setzt, und zur Einfiihrung in den Wortschatz und die Eigen- 
art der franzósischen kaufmannischen Sprache.

III. Fortsetzungskurs, der auf dem Wissen, wie uran 
es bei Abiturienten hoherer Lehraustalten erwarten darf, 
weiterbauend die Satzlehre eingebender behandelt, und in 
dem eine Wochenstunde der Einfiihrung in die Handels- 
korrespondenz, unter Benutzung des Franzósischen ais 
Unterrichtsspraehe, gewidmet ist.

IV. Handelskorrespondenzkurs mit aussehlieUlieher 
Verwendung der Fremdsprache.

V. tJbungskurs im mundlichen Gebrauch der Sprache 
unter Heranziehung der bei den Lektoren, die unter sieli 
und mit den Studierenden sich iiber die franzósischen Ein- 
rielrtungen, Sitten und Gebrauche unterhalten.

AuBerdem wurde noch in einer einstiindigen Vorlesung 
in franzósischer Sprache franzósisches Geld-, Bank- und 
Bórsenwesen besprochen.

I)iese Stoffverteilung mu lite nach Ausbruch des Krieges, 
der die dem Unterrichtsleiter Prof. Dr. L o r e k  unterstellten 
Lektoren L e B o u r g e o i s  (seit W.-S. 1905) und B o d in  (seit 
W.-S. 1908) veranlaBte, im Anfang August 19x4 Deutsch- 
land zu verlassen, und durch den sich die Zalil der Teil- 
nehmer erheblich verringerte, aufgegeben und durch eincn 
eingeschrankteren Lehrbetrieb ersctzt werden. In den drei 
letzten Halbjahren wurden daher nur dreistrindige Kursę 
abgehalten, von denen der eine die allgemeine Kenntnis 
der franzósischen Sprache, der andere die besondere Kenntnis 
der Handelssprache yermittelte. Ais Lektoren fungierten
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Oberlehrer Dr. K o c h  (in den beideu ersten Kriegssemestern), 
und von Herbst 1915 ab Dr. Mai l lard .

l)ie Beteiligung an den verschiedenen Kursen war bis 
zum Kriegsausbruch im Englischen wie im 1'ranzosischen 
bestandig in erfreuliclier Zunahme begriffen. Vortra ge  
und R ez it a t io nen  des Englischen und Fran- 
zósischen waren in der Form von óffentl ichen 
Vorlesungen nicht nur den Studierendeu, sondern auch 
den weiteren Kreisen der Gebildeten der Stadt zugute 
gekommen. Sie erfreuten sich des lebhaftesten Besuches.

Im Dienst der pli i lologischen F ortb i ld u n g  stehen 
die ue usprachl ichen Seminare an der Handels-Hoch- 
schule, die ftir Engliseh und Franzósiseh eingerichtet sind.

Die neuspraelilichen Seminare an der Handels-Hocli- 
schule in Coln haben die Aufgabe, den wissenschaftl i chen 
Bedurfmssen der neuspraelilichen Lehrer und Eehrerinnen 
an lioheren Schulen von Rheinland und Westfalen entgegen- 
zukommen, sowie ihnen Gelegenheit zu geben, im prak- 
tischen Gebrauehe der lebenden Sprachen sich weiterzubilden 
und in Ubung zu bleiben.

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

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

2. durch Vorlesungen, Besprechungen, Kursę und Rezi
tationen ;

3. durch Auskunftserteilungen seitens der Direktoren 
und Lektoren.

Direktoren der Seminare sind die Professoren der eng
lischen und franzosischen Sprache und Literatur an der 
Handels-Hochschule, Dr. Scliróer und Dr. Lorek.

Mitglied der Seminare kann jeder Lehrer oder jede 
Lelirerin 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

9 *
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Weise mit dem Stadium der neuereu Sprachen und Lite- 
raturen beschaftigen wollen und dazu befahigt sind.

I)ie Seminare fur Lehrer und Lehrerinnen erfreuten 
sieli eines andauernd starken Besuehes.

Die Zahl der in den Seminarbibliotheken vorhandenen 
Bandę erreicht schon jetzt das sechste Tausend. Es fanden 
jeden Mittwoch und Samstag naclimittags und abends Vor- 
lesungen und Ubungen statt.

Die LTmwandlung der Handels-Hochschule in ein Laza- 
rett, wodurch die Benutzung der Raume und der Buchereieu 
unmoglich wurde, sowie der Verlust der eingeschulten Lek- 
toren notigten vom Herbst 1914 ab zur Schliefiung der bei- 
den Seminare.

Von den Seminaren ist im eiuzelnen zu berichten:

Das En g li sc li e Se mi nar zabite im Sommer-Semester 
1913 22, im Winter-Semester 1913/14 38 und im Sommer- 
Semester 1914 18 Mitglieder. Walirend der Beriehtszeit 
fanden folgende Vorlesungen, Ubungen und Besprechungen 
statt:

Professor Dr. Sch ró er:
Ubungen des Englischen Seminars, 1 Stunde.
Einfiihrung in das Studium Shakespeares und Erklarung des 

Othello, 2 Stunden.
Sl*akespeare-Grannnatik, -Metrik und -Textkritik (mit Ubungen), 

2 Stunden.
Sliakespeare und seine Bedeutung fiir Deutschland, 1 Stunde.
Grundziige der englischen Philologie und des Unterrichts im Eng

lischen, 1 Stunde.
Geschiclite der Stellung Englands zur iibrigen Welt, 1 Stunde.

Dozent Dr. C a rp e n te r:
London, its History and Monuments, 1 Stunde.
Wanderings in the United Kingdom, 1 Stunde.
Places worth seeing in England, 1 Stunde.

Lektor C o llin so n , M. A.:
The Contemporary Englisli Novel, 1 Stunde.

Lektor F ry e r :
Charles Dickens, 1 Stunde.

English Humourists, 1 Stunde.
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Das f r a n z o s i s c h e  S e m in a r  zahlte im S.-S. 1913 
22, im W.-S. 1913/14 43 und im S.-S. 1914 25 Mitglieder.

AuBer Sprach- und Ubersetzungsiibungen, Rezitationen 
und Interpretationen von Schriftstellern fanden in den drei 
letzten Studienjahren folgende Vorlesungen statt:

I. U ber fra n z o s is c h e  K u ltu r  so w ie  L an d  und L cu te : 
Prof. Dr. L o re k :

Kulturbilder aus dem alten Frankreich, 1 Stunde.

Lektoren L e  B o u rg e o is  und B o d in :
Les grands monument de la France, 1 Stunde.

II. U ber d ie  fra n z o s is c h e  L ite r a tu r g e s c h ic h te :
Prof. Dr. L o rek :

Die Lustspiele Molieres, 1 Stunde.
Don Juan in der Weltliteratur, 1 Stunde.

Lektor L e B o u rg e o is :
Romain Rolland, J ean-Christophe, I Stunde.

Lektor B o d in :
Frćderic II, ecrivain fran^ais, 1 Stunde.

III. U ber S p ra c h lic lie s :
Prof. Dr. L o re k :

Franzosische Phonetik, 2 Stunden.

Den Mitgliedern des Seminars bot sich auBerdem Gelegenlieit, 
V o rlesu n g en  in den anderen ro m a n isch en  H a u p tsp ra c lie n  
zu hóren und zwar von:

Lektor Dr. L o m b a rd  o:
Su e giń per 1 'Italia: tradizioni e leggende, 1 Stunde.
Gli uoinini del Rinascimento, 1 Stunde.
La letteratura coutemporanea italiana, 1 Stunde.
Dante Aligliieri, 1 Stunde.

Lektor Dr. M art ner:
Espaiia y los paises de liabla espańola, 1 Stunde.
Literatura espańola moderna, 1 Stunde.
El teatro espańol, 1 Stunde.
Calderón y sus obras, 1 Stunde.

Im Englischen und Franzosisclien ist das erstrebte 
Lehrziel cine wirkliclie Beherrscliung der Spraehe, und zwar
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nicht nur eine mechanische Fertigkeit in der lniindlichen 
und schriftlichen Handhabung der Geschaftssprache, die 
erfalirungsgemaB schnell wieder verloren geht, sobald man 
nicht in der Ubung bleibt, sondern eine systematische, in den 
Geist der Sprache eindringende Sehulung, die eine Errungen- 
scliaft von dauerndem Werte darstellt. Es wird mit Erfolg 
versucht, fur den jungen Kaufniann und Industriellen die 
Sprach- und Sachbelehrung zu verbinden und zugleicli das 
zu bieten, was Gebiłdete an sprachlicher Sehulung und 
literarischer Unterweisung auf dem Gebiete einer fremden 
Sprache, was sie an Kenntnis des Lebens fremder Nationen 
zu erwerben wiinschen.

Nicht so hoch wie in diesen beiden Sprachen, in denen 
die Studierenden gewisse Vorkenntnisse bereits besitzen, 
ist das Ziel gesteckt in den ubrigen an der Handels-Hoch- 
schule gelehrten Sprachen. In ihnen muB man sich meist mit 
einer griindlichen Aneignung der Elemente der Sprache und 
ilirer Handhabung in der Ilandelskorrespondenz begniigen.

Auch hier gelingt es allerdings denen, die sich eingehender 
mit dem betreffenden Idiom beschaftigen, sich selbst inuer- 
halb der verhaltnismaBig kurzeń Studienzeit eine gewisse 
Sprachfertigkeit anzueignen und sich zugleicli mit den 
Lebensgewohnheiten und der Eigenart der einzclnen Nationen 
ziemlich vertraut zu machen, wie es vor der tibersiedelung 
in iiberseeische Gebiete und ftir den internationalen Geschafts- 
verkehr wiinschenswert ist.

Die italienischen sowie spanischen Sprachkurse wurden 
in den letzten Semestern unter Leitung von Prof. Dr. Dorck 
von Lektor Dr. Lombardo (bis S.-S. 1915), Michels 
(von W.-S. 1915/16 ab) und Dr.Martner  erteilt. Die portu- 
giesischen Sprachkurse hielt Herr A. Herzberg,  die liol- 
landischen Herr A. van Liere ab; mit dem Unterricht in 
der norwegisch-danischen Sprache war Prof. Dr. Lorek 
betraut. Die deutsehen Sprachkurse (hauptsachlicli fur 
Auslander) sowie die Vorlesungen iiber die deutsche Kauf- 
mannssprache und deutsche Stilistik liatte Direktor Dr. 
J ungblu th  ubernommen. Die chinesisclien Sprachkurse 
leitete Notar Dr. B ruc km a nn,  die Kursę in Neu-Arabisch,
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Tiirkisch und Neu-Persisch Privatdozent Prof. Dr. Horten,  
die Kursę in Russiseh, Polnisch, Neu-Grieeliisch und Bul- 
garisch Privatdozent Dr. Compernass (bis S.-S. 1914), in 
Russiseh vom W.-S. 1915/16 ab Fr. Fei lgenhauer,  die 
indischen Spraclikurse Dr. Kirfel .  Nicht wenige der Kan- 
didaten habeu sieli gelegentlich der AbschluBpriifuug iiber 
die erworbenen oder befestigten Kenntnisse im Spanisclien, 
Italienisclien, Hollandisclien oder Russischen ausgewiesen.

9. Philosophie und A sthetik.

Philosophie ist keine ,,niitzliche“ Wissenscliaft, aber 
allmahlich bat sieli die Einsiclit gemehrt, daB sie fiir jeden, 
der auf Bildung Ansprucli machen will, nótig ist; denn selbst 
die weit von ihr abgelegenen Gebiete der Technik und der 
Industrie werden in verborgener Weise von ihr beeinfluBt. 
Fiir Zusammenfassung der Einzelheiten, fiir Ubersehauen 
eines ganzen Gebietes ist pliilosophisches Denken unentbehr- 
lich: ist doeh Philosophie ein Aufsuehen von Prinzipien, 
eine Erhebung iiber das Einpirisehe. Gerade in unserer Zeit, 
wo die Einzelheiten der wissenschaftlichen Forschung sieli 
ins UnermeBliche ausweiten, ist eine Vertiefung ihrer Er- 
gebnisse ein unumgangliches Gebot geworden. Daher macht 
sieli auch das Verlangen nacli philosophischer Erkenntnis 
jetzt iiberall bemerkbar.

Der EinfluB der philosophischen Erkenntnis auf die 
verschiedenen Wissensdisziplinen nimmt stetig zu: man 
begniigt sieh nicht mehr mit der Anhaufung einzelner Kr- 
gebnisse der Forschung, sondern strebt nach Gesichtspunkten, 
von denen aus eine schopferische Verarbeitung des Stoffes 
móglich wird. Man spricht daher mit Recht nicht nur von 
einer Philosophie der Geschichte, von einer Philosophie 
der Kunst oder der Sprache, sondern auch von einer Philo
sophie der Gesellschaft (Soziologie), von einer Philosophie 
der Technik, ja sogar von einer Philosophie des Krieges — 
das bedeutet: man will einen weitlaufigen Stoff ubersichtlich 
gestaltcn, auf einen festen Mittelpunkt zuruckfiihren, u 111 
sieli nicht im Nebensachliehen zu verlieren.
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Allmahlich gewinnt man die Uberzeugung, daB man auf 
keinem Gebiete menschlicher Betatigung ohne selbstan- 
diges Denken auskommen konne, und selbst Handel 
und Industrie das eindringlicbe und zusammenfassende 
Denken nicht entbehren kónnen. Wer eine Saehlage nicht 
zu ubersehauen, d. h. sich itber die mannigfachen Einzel- 
heiten nicht zu erheben fahig ist, wird nie etwas Bedeutendes, 
selbst nicht ais Geschaftsmann, leisten. Daher die Not- 
wendigkeit der Pflege selbstandigen Denkens. Ohne ein- 
dringliclie Erkenntnis kann es ja auch keine hóhere Bildung 
geben. Eine Hochschule, an der keine phiłosophischen Vor- 
lesungen gehalten wiirden, verdiente den Nainen Hochschule 
nicht, sondern ware nur eine Fachschule,

Die phiłosophischen Vorlesungen wurden an der Handels- 
Hochschule in den ersten Semestern der Berichtszeit wie 
in friiheren Jaliren óffentlich wahrend der Abendstunden 
abgehalten. Seit der Einrichtung eines hauptamtlichen 
Dehrstuhls fur Philosopliie und Asthetik und dessen Be- 
setzung durch Professor Dr. S a i t s c h i c k  konnten sie wesent- 
lich vermehrt, durch Privatvorlesungen und Hbungen erganzt 
werden. Es wurden naelistehende philosophische Vorlesungen 
in der Berichtszeit gehalten:
Einfiilirung in die Philosopliie, 2 Stunden:

Professor Dr. S a its c h ic k .
Geh. Reg.-Rat Professor Dr. D y ro ff. 

Ausgewalilte Kapitel aus der Logik, 1 Stunde:
Geh. Reg.-Rat Professor Dr. D y ro ff.

Die gro Ben Denker von der Renaissance bis Kant, 1 Stunde: 
Privatdozent Dr. O hm ann.

Philosophische Cliarakterkbpfe der Neuzeit, 1 Stunde:
Geh. Reg.-Rat Professor Dr. D y ro ff.

Nietzsche und sein Einflufl auf das Denken unserer Zeit, 1 Stunde: 
Professor Dr. S a its c h ic k .

Romantiker und Pessimisten (Byron, Leonardi, Novalis, Lenau), 
1 Stunde. Professor Dr. S a its c h ic k .

Hauptprobleme der phiłosophischen Etliik, 1 Stunde:
Professor Dr. S to errin g .

Kant und Schopenhauer, 1 Stunde:
Professor Dr. S a its c h ic k .
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Hauptprobleme der Ethik und Asthetik, 2 Stunden:
Professor Dr. S a its c liic k .

Richard Wagner und seine Werke, 2 Stunden:
Professor Dr. S a its c liic k .

Ethik, 2 Stunden:
Profe sor Dr. S a its c liic k .

Philosophisches Seminar, 2 Stunden:
Professor Dr. S a its c li ic k  (zweinial).

Goethe, 1 Stunde:
Professor Dr. S a its c liic k .

Ausgewahlte Abschnitte aus der Psychologie des Gefiilils- und Willens- 
lebens, i Stunde:

Professor Dr. S to errin g .
Soziale Ethik, 2 Stunden:

Professor Dr. S a its c liic k .
Pliilosophie der Geschiclite, 1 Stunde:

Geh. Reg.-Rat Professor Dr. D y ro ff.
Goethe (Weltanscliauung und Diclitung), 1 Stunde:

Professor Dr. S a its c liic k .

10. Ausbildung fur Kom m unab und Sozialbeam te.

Die Studierenden derHandels-Hoehschule liaben sieli auch 
lebhaft an den vier F o r t b i l d u n g s k u r s e n  beteiligt, die 
an der Hochschule fur koramunale und soziale Yerwaltung 
in Form von SemestersckluBwochen abgehalten wurden. 
Die erste  SemesterschluBwoche behandelte ais Gesamt- 
thema ,,Die soz i a l e  Fi i rsorge  der k o m m u n a l e n  
V e r w a ł t u n g  in S t a d t  und P a n d “ ; in ihr fanden 
folgende Vortrage statt: Professor Dr. Stier-Somlo: Die 
rechtlichen Grundlagen der kommunalen Sozialpolitik. 
Oberburgermeister Dr. Wilms: Hauptaufgaben und Haupt- 
sebwierigkeiten der sozialen Fiirsorge in der Stadt. Pand- 
rat Dr. Peters: Hauptaufgaben und Hauptschwierigkeiten 
der sozialen Fiirsorge auf dem Pandę. Biirgermeister 
a. D. Kuth: Die besonderen Aufgaben des Biirgermeisters. 
Generalsekretar Dr. Tanzler: Grundsatzliche Stellungnahme 
zur kommunalen Sozialpolitik vom Standpunkt der Arbeit- 
geber. Reielistagsabgeordneter Giesberts: Grundsatzliche 
Stellungnahme zur kommunalen Sozialpolitik vom Stand
punkt der Arbeiter. Frl. Dr. Salomon: Die Mitarbeit der
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Frau bei der sozialen Fiirsorge iu den Gemeinden. Dr. Sonnen- 
schein: Die Mitarbeit der akademischen Jugend an der 
sozialen Fiirsorge. Ministerialdirektor Wirki. Geb. Ober- 
regierungsrat Dr. Freund: Die gemisclrte wirtschaftliche 
Unternehmung —• eine neue Form fiir das Zusammenwirken 
von Stadt und Kaufmann zur Posung stadtischer kommunaler 
Aufgaben. Oberbiirgermeister Wallraf: Neue Probleme kom- 
munaler Tatigkeit auf sozialem Gebiet. Blirgermeister 
Sehwander: Die Gemeinde ais Arbeitgeberin. Stadtrat Prof. 
Dr. Stein: Das praktisehe Ergebnis des Streites um die Woh- 
nungsfrage. Burgermeister Gielen: Erprobte Wege zur 
Posung der Wohnungsfrage in aufstrebenden Stadten. 
Pandesrat Dr. Mewes: Die Wohnungsfrage auf dem Pandę. 
Frau Gnauck-Kuhne: Statistik ais Wegweiser auf dem Ge- 
biete der weiblichen Jugendpflege. Amtsgeriehtsrat Pands- 
berg: Die rechtlichen Grundlagen der Jugendfiirsorge in 
den Gemeinden. Prof. Dr. Klumker: Die praktisehe Ge- 
staltung der kommunalen Jugendfiirsorge. Dr. v. Erdberg: 
Die Mitwirkung der Gemeinden bei den Volksbildungs- 
bestrebungen. Dr. Simchowitz: Das Theater und die sozialen 
Aufgaben der Gemeinden. Prof. Dr. Sellmann: Der Kine- 
matograph ais Volkserzieher und die Aufgaben der Gemeinden.

Das Gesamtthema der z w e i te n  SemesterschluJ3woehe 
lautete: „D ie  ne uen A u f g a b e n  der S o z i a l v e r -  
s ic h e ru n g  in der P r a x i s  ( R e i c h s v e r s i c h e r u n g s -  
o rd nung  und A n g e s t e l l t e n v e r s i c h e r u n g s g e s e t z ) “ . 
Die einzelnen Vortrage waren: Professor Dr. Moldenhauer: 
Grundsatzliche Organisationsfragen der Sozialversicherung. 
Geh. Oberregierungsrat Dr. Hoffmann: Die auBere und 
innere Organisation der Krankenkassen naeh der Reichs- 
versicherungsordnung. Geh. Oberregierungsrat Spielhagen: 
Krankenversicherung der neueinbezogenen besonderen 
Berufszweige. Verwaltungsdirektor Pohmar: Neuerungen 
im Verfahren der Unfallversicherung. Prof. Dr. Stier- 
Sonilo: Die wichtigsten Streitfragen der Angestellten- 
versieherung. Frl. Dr. Baum: Die Stellung der Frau in 
der neuen Sozialversicherungsgesetzgebung. Eisenhuth: 
Die Kassenangestellten auf Grund der Reichsyersiche-
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rungsordnung. Wirki. Geh. Oberregierungsrat Dr. Kaufmann: 
Schadenverhiitendes Wirken in der deutsehen Arbeiterver- 
sicherung. Dandesrat Dr. Schmittmann: Nutzbarmachung 
der Sozialversicherung fur das Dand. Dandesrat Dr. Schell- 
mann: Die Hilfsmittel der Trunksuchtbekampfung und der 
Trinkerfiirsorge in der Reichsversiclierungsordnung und in 
dem Privatangestellten - Versicherungsgesetz. Sanitatsrat 
Dr. Mugdan: Die Arztfrage in der Reichsversicherungs- 
ordnung. Justizrat Wandel: Die Arztfrage in der Reichs- 
versicherungsordnung. Regierungsrat a. D. Dr. Schweig- 
lroffer: Die Belastung der Industrie durch die Sozialversiclie- 
rung. Reichstagsabgeordneter Giesberts: Die Entlastung 
der Volkswirtschaft dureh die Sozialversieherung und ilire 
volkswirtschaftliche Bedeutung. Geh. Regierungsrat Dr. 
Rosę: Die Volksversicherung ais Erganzung der Sozial- 
versicherung.

Die dr i t te SemesterschluBwoche hatte ais Gesamt- 
thema „D as  modern e Z e i t u n g s w e s e n “ . Es fanden 
folgende Vortrage in ihr statt: Chefredakteur Dr. Jacobi: 
Das Prinzip politischer Betatigung. Dr. Cardauns: Das Zei- 
tungswesen einst und jetzt. Dr. Faber: DieZeitungais kapita- 
listisehesUnternehmen. Dr. Heimann: StaatundPresse. Ober- 
biirgermeister Wallraf: Presse und Verwaltung. Oberlandes- 
gericlitsprasident Wirki. Geh. Rat Dr. Holtgreven: Presse und 
Reehtspflege. Chefredakteur Posse: Presse und Publikum. 
Chefredakteur Norden: Kaufmannschaft und Presse. Chef
redakteur Direktor Bernhard: Handelswelt und PreBkritik. 
Chefredakteur Dr. Stumeke: Theaterund Presse. Yerleger Ro
bert Bachem: Der Anzeigenteil und sein Yerhaltnis zum 
Allgemeinen Teil unter wirtschaftlichen und moralischen Ge- 
sielitspunkten. Chefredakteur Jung: Die Aufmaehung der 
Tageszeitung. Chefredakteur Dr. Mohr: Die Technik der 
modernen Zeitung. Redakteur Dr. Dresemann: Die deutsche 
Presse im Auslande. Dr. Cohnstadt: Die amerikanische 
Presse. Chefredakteur a. D. Stoffers: Die englische Presse. 
Geh. Kommerzienrat Dr. Neven Du Mont: Der Verleger 
der modernen Tageszeitung. Chefredakteur Dr. Jacobi: 
Yerleger und Redakteur. Redakteur Justizrat Dr. J. Bachem:
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Der Zeitungsredakteur. Privatdozent Dr. Wettstein: Vor- 
bildung und notwendige Eigenschaften des Redakteurs.

Das Gesamtthema der v i e r t e n  SemesterschluBwoche 
lautete: ,,Die k u n s t l e r i s c h e n  A u f g a b e n  und Eei-  
s t u n g e n  der modernen Gemein den".  Die einzelnen 
Vortr&ge waren: Prof. Dr. Waentig: Volkswirtselxaft und 
Kunst. Geb. Oberbaurat Dr. Stiibben: Die Aufgaben der 
Gemeinden auf dem Gebiete der Bauordnungen, besonders in 
kiinstlerischer Hinsicht. Geh. Regierungsrat Prof. Brix und 
Geh. Hofbaurat F. Genzmer: Die StraJ3e ais technisches und 
ktinstlerisehes Gebilde im Stadtkorper. Prof. Dr. Blum: Stad- 
tisclie Bahnen und Verkehr nach kiinstleriscben Gesichts- 
punkten. Dr. Hoeber: Stadtbau undVerkehr. Prof. NuBbaum: 
Gemeindeund Hygiene. FrauGothein: Gartenkunst moderner 
Gemeinden. Stadtbaurat Prof. Dr. Grassel: Friedhofsanlagen. 
Prof. Franz: Gemeindliehe Gas-, Wasser- und Elektrizitats- 
werke. Regierungsbaumeister Privatdozent Bernhard: Ent- 
wicklung des Eisenbaues fur Briieken- und Industrie- 
zwecke, namentlich vom asthetischen Gesichtspunkte aus. 
Direktor Dr. Creutz: Allgemeine Bedeutung óffentlicher 
Sammlungen der Gemeinden, insbesondere der Museen. 
Dr. Simchowitz: Die deutsehen Stadte und ihre Theater. 
Dr. Tischer: Die Stadte und die Musik.

Des weiteren wurden in der Beriehtszeit Fortb ildungs-  
kurse fiir Recht  und V e rw a ltu n g  eingerichtet, die 
ais J a h r e s k u r s e  ausgestaltet wurden. Sie waren in 
erster Innie fur Juristen bestimmt, die naeh bestandenem 
Assessorexamen ihre rechts- und wirtschafts-wissenschaft- 
liche Fortbildung an den Cólner Hoehschulen suchten. Die 
Teilnelimer der Fortbildungskur.se konnten alle Vorlesungen 
und Ubungen der beiden Cólner Hoehschulen besuchen, 
insbesondere aber war fiir sie ein F o r t b i l d u n g s s e m i n a r  
fur Recht und Verwaltung eingerichtet. Das Seminar 
wurde so gehandhabt, daB im AnscliluB an ein Referat 
freie Ausspraehe der Teilnelimer stattfand, die durch Tliesen 
oder Dispositionen vorbereitet wurde. Geseliaftsfiihrender 
Eeiter war Professor Dr. Friedrich. Das Fortbildungs
seminar gliederte sieli in drei Abteilungen. Die yolkswirt-
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schaftlicke Abteilung wurde von den Professoren Eckert, 
Weber und ThieB geleitet, die recbtswissenschaftliche von 
den Professoren Fleehtheim und Stier-Somlo, die psycho- 
logisehe von den Professoren Aschaffenburg und Friedrich. 
Das Fortbildungsseminar war urspriinglich der Verwaltungs- 
Hochschule angegliedert, wurde aber vom Winter-Semester 
1914/15, dem dritten seines Bestehens ab, ais „ F o r t b i l -  
d u n g s k u r s e  fiir J u s t i z ,  Y e r w a l t u n g  und V o lk s -  
w i r t s c h a f t “  an die H a n d e l s - H o c h s c h u l e  angelehnt.

11. Óffentliche Vorlesungen.

Ein lebhaftes Bildungsbeditrfnis ist heute in den stark 
gewachsenen Bevólkerungsmassen unserer GroBstadte an- 
gesammelt. Die verbesserte Debenshaltung fast aller Er- 
werbsstande liat in den breitesten Schichten der Bevólke- 
rung die Befriedigungsmóglichkeit weitergehender Bediirf- 
nisse, darunter auch solche geistiger Art, gegeben. Das 
Eniporkommen der unteren Klassen hat gerade in den Zentren 
des modernen Verkehrs ein Bildungsstreben mit sich gebracht, 
das energisch nach Befriedigung verlangt. In den bevorzug- 
ten GroGstadten, die bereits in einer Universitat einen Bil- 
dungsmittelpunkt besatien, konnten weitergreifende Ein- 
richtungen zur Pflege der Volksbildung leicht angegliedert 
werden. Einmal wurden die óffentlichen Vorlesungen der 
Universitat weiteren Kreisen zuganglich gemacht, dann aber 
wurden mit Hilfe der Universitatslehrer besondere, jedermann 
freigegebene Volkshochschulkurse eingerichtet, die sich stets 
starken Besuchs aus allen Berufsstanden erfreuten. Coln 
hat seit der Auflosung seiner ehemals beriihmten Univer- 
sitat aller Hochschuleinrichtungen zur Befriedigung der Bil- 
dungsbedurfnisse entbehren mtissen. Erst zu Beginn des 
20. Jahrhunderts erhielt es bessere Yorbedingungen fiir ein 
hoheres Bildungsleben durch die Griindung der Handels- 
Hochschule mit ihren eigenartig umgrenzten Aufgaben. Man 
hat hinsichtlich der Handels-Hochschule gelegentlich die 
Frage aufgeworfen, ob sie in Wirklichkeit imstande sei, tiber 
den Kreis ihrer eigentlichen Studierenden hinaus mit weiteren 
Yolksteilen in Beruhrung zu treten und dem geistigen Leben
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einer Stadt neue Nahruug zuzufiihren, wic das Gustay von 
Mevissen bci der Griiudung yorgeschwebt liattc. Bei ailen 
Hochschuleu, die uur ein bestimmtes Fach vertreten, ist die 
Mogliclikeit einer Befruchtung des allgemeinen Bildungs- 
lebens ja mfeist durcli den Spezialcharakter der Hochschule 
eingeschrankt. So ist bei Berg- und Forstakademien, tier- 
arztlichen und landwirtschaftlichen Hochschuleu, ja selbst 
bei den technisehen Hoclischulen von einer Hebung des gei- 
stigen Febens weiterer Volkskreise nur in begrenztem Um- 
fang die Rede gewesen. Selbst bei den technisehen Hocli- 
schulen liindert die in den Kreisen der Techniker meist ver- 
breitete Auffassung, da 13 jedes weitere Wissen neben der 
exakt naturwissenschaftlichen, mathematischen und prak- 
tisclien Ausbildung uur untergeordnete Bedeutung habe, 
yielfach ein Aufnehmen der uns hier vorschwebenden Ziele.

Bei den Handels-Hochschulen kommen andere Yerhalt- 
nisse in Betracht. Fast alle Strómungen unseres Kultur- 
lebens sind fiir den GroBkaufmann und Unternehmer lieute 
von Bedeutung. Er bedarf neben der rein fachlichen einer 
Bildung vielseitigster und allgemeinster Art.

Gustay von Mevissen ais praktischer, erfahrener 
Kaufmann, der den Wert hochster Bildung zu wiirdigen 
wuBte, liat diese weiteren Ziele yon yornherein im Auge 
gehabt. Die Hochscliulverwaltung hat seinen Planen und 
Anregungen systematisch Folgę gegeben.

Zu dem umfassenden Forschungs- und Lehrgebiet, das 
fiir die Handels-Hochschulen in Betracht kommt, gehóren, 
wie schon berichtet, Volkswirtscliaftslehre und Priyat- 
wirtschaftslehre im weitesten Sinne, Rechtswissenschaft, 
Versiclierungs- und Genossenscliaftslehre, Geographie, phy- 
sikalische und chemische Technologie einschl. Warenkunde 
und Sprachunterricht.

Aber dariiber hinaus muiB der Kaufmann bei den all
gemeinen Interessen seines Berufs noch mit weiteren Bil- 
dungselementen in Beriihrung kommen, um im óffentlichen 
Deben die Stellung, die der Besitz yerleiht, zu festigen, und 
nicht anderen gebildeten Standen gegenhber in den Hinter- 
grund zu treten.
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Es wird dem Studierenden an der Handels-Hoclischule 
so rciclie Gelegenlieit geboten, seine Allgemeiniuteressen 
z u pflegen, wie es nur an wenigen Universitaten der Fali ist.

Es sind in Erkenntnis der Doppelaufgabe der Handels- 
Hoclischule, den kaufmannischen Nachwuchs bestnioglich 
lieranzubilden und allgemein anregend fiir weitcre Kreise 
des Colner Biirgertums zu wirken, neben den sog. privaten 
Vorlesungen und Ubungen, die ausschlieBlich fiir die immatri- 
kulierten Studierenden und Hospitanten bestimmt sind, 
zahlreiche offentl iche Vorlesungen, insbesondere aus 
dem Gebiete der Kunst, Eiteratur, Philosopliie, Volkswirt- 
schaftslehre usw. abgehalten worden. Sie bezwecken, dem 
Wunsclie des Stifters gemaB, einen Mittelpunkt wissenscliaft- 
liclien Eebens und Strebens fiir Cbln zu schaffen. Sie werden 
regelmaBig in den Abendstunden abgehalten, urn namentlich 
aucli den in der Praxis stehenden Kaufleuten, Beamten usw. 
Gelegenlieit zum Besuche zu geben.

Diese óffentliehen Abendvorlesungen unterscheiden sich 
von den Volkshochschulkursen, wie sie auch in Coln neben- 
bei noch unter wesentlicher Mitarbeit der Hoclischuldozenten 
in erster Linie fiir die Arbeiterbevólkerung organisiert sind, 
dadurch, daB ihr Publikum sich meist aus den Schichten 
des gebildeteren Biirgertums zusammensetzt, und so die 
Dozenten gute Schulbildung bei ihren Horern yoraussetzen 
diirfen. Das Niveau kann infolge dieser besseren Vorbildung 
der Zuhórer hóher gehalten werden ais bei reinen Arbeiter- 
kursen. Wahrend die Volkshochschulkurse in der Regel 
aus bloBen Einzelvortragen oder kleinen Yorlesungszyklen 
bestehen, handelt es sich an der Colner Hochschule auch 
bei den óffentliehen Vorlesungen fast ausschlieBlich um durch 
das ganze Semester fortlaufende, wochentlich i —2 Stunden 
beanspruehende Themen, die gerade in ihrer systematischen 
Darbietung nutzbringend wirken kónnen.

Es wurde seit der Hoclischuleroffnung darauf geachtet, 
durch Anderung der Themenfolge und Einfiigung neuer 
Wissensgebiete das jeweilige Programm moglichst anregend 
auch fiir die standigen Horer zu gestalten. Eine Horerkarte, 
die zum Besuch aller óffentliehen Yorlesungen im Semester
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berechtigt, kostet io J i ,  eine Hórerkarte fur eine wóchent- 
lich einstiindige Vorlesung im Seniester 3 . 11, wenn die Vor- 
lesung zweistiindig ist, 5 M.  Die Hórerkarten werden 
an alle Erwachsenen, auch Damen, ohue Prflfung der Vor- 
bildung der Empfanger abgegeben.

Der Besuch der samtlichen offentlielien Vorlesungen 
war namentlich seit Eróffnung des Neubaus der Hochsehule 
mit seinen groBen Raumlichkeiten ein recht erfreulicher 
und regelmafiiger und iiber alles Erwarten starker. Der 
Kriegsausbruch bat liier zunachst einen Riickgang gebracht. 
Aber wahrend die Zakl der Besucher im ersten Kriegsseniester 
stark zusammengeschmolzen ist, hat sie sich seitdem wieder 
betrachtlich gehoben; im Kriegswinter 1915/16 sind wieder 
iiber 1300 Hórerkarten gelóst worden.

Im einzelnen betitelten sich die Vorlesungen wahrend 
der letzten sechs Semester wie folgt:

I. P liilo so p liie  und P e d a g o g ik .
Einleitung in die Pliilosopliie, 2 Stunden:

Celi. Reg.-Rat Professor Dr. D y ro ff.
Ausgewahlte Kapitel aus der Logik, 1 Stunde:

Geh. Reg.-Rat Professor Dr. D y ro ff. 
Pliilosopliisclie Charakterkopfe der Neuzeit, 1 Strmde:

Geli. Reg.-Rat Professor Dr. D y ro ff. 
Pliilosopliie der Geschichte, 1 Stunde:

Geh. Reg.-Rat Professor Dr. D y ro ff. 
Hauptprobleme der philosophischen Ethik, 1 Stunde:

Professor Dr. S to e rrin g .
Ausgewahlte Absclinitte aus der Psychologie des Gefuhls- und Willens- 

lebens, 1 Stunde:
Professor Dr. S to e rrin g .

Geschichte der Erzieliung bis Pestalozzi, 1 Stunde:
Dr. C iip p ers, Direktor der stadt. Handelsreal- 

schule.
Geschichte der Erzieliung seit Pestalozzi, 1 Stunde:

Dr. C iip p ers, Direktor der stadt. Handelsreal- 
schule.

Kriminalpsychologie, 1 Stunde:
Professor Dr. A s c h a ffe n b u rg , Professor fiir 

Psychiatrie an der Akademie fiir praktische 
Medizin.
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Strafrechtsphilosopliie und Strafrechtsrefonn, i Stunde:
Professor Dr. F rie d r ic h .

Psychologisehe Vorbildung der Richter, i Stunde:
Professor Dr. F rie d r ic h .

Probleme der Rechts- und Staatsphilosopliie, i Stunde:
Dr. H am m ach er, Privatdozent an der Uni- 

versitat Bonn.

Die groBen Denker vou der Renaissance bis Kant, i Stunde:
Dr. O lim an n , Privatdozent an der Universitat 

Bonn.

Nietzsche und sein EinfluB auf das Denken unserer Zeit, i Stunde: 
Professor Dr. S a its c h ic k .

Romantiker und Pessimisten, i Stunde:
Professor Dr. S a its c h ic k .

Goethe (Weltanschauung und Dichtung), i Stunde:
Professor Dr. S a its c h ic k .

Vólkerpsychologie des Weltkrieges, i Stunde:
Professor Dr. S ch róer.

Grandzuge der englischen Plńlologie und des Unterrichts im Eng- 
lischen, I Stunde:

Professor Dr. S ch roer.

Okonomie und Technik des Eernens, i Stunde:
Dr. S ch eer, Kgl. Kreisschulinspektor. II.

II. G esch ich te .

Friedrich der Om Be und seine Zeit, i Stunde:
Dr. C a rd a u n s, Privatdozent an der Universi- 

tat Bonn.
Der Abfall der Niederlande, i Stunde:

Professor Dr. H ash agen , Privatdozent an der 
Universitat Bonn.

AuBere Politik der GroBmachte seit 1871, mit besonderer Beriick- 
sichtiguug der letzten Krisen, 1 Stunde:

Professor Dr. H ash agen , Privatdozent an der 
Universitat Bonn.

Grundziige der Weltpolitik seit 189;, 2 Stunden:
Professor Dr. H ash ag en , Privatdozent an der 

Universitat Bonn.
Die auswartige Politik der jiuigsten Vergangenheit, 1 Stunde:

Dr. H errm an n , Privatdozent an der Universi- 
tat Bonn.

10
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Politische Stromungeu und parlanientarisclie Kampfe im heutigen 
England, i Stunde:

Professor Dr. S tie r-S o m lo .
Geschiclite der Stadt Cóln, i Stunde:

Dr. K is k y .
Die Geschiclite der Befreiungskriege 1813— 1815, 2 Stunden:

Geh. Reg.-Rat Professor Dr. S c liu lte .
Gescliiclite der Franzósischen Revolution, 2 Stunden:

Geh. Reg.-Rat Professor Dr. S ch u lte .
Geschiclite der Zeit von 1815— 1848, 2 Stunden:

Geh. Reg.-Rat Professor Dr. S c h u lte .

III. K u n s tg e s c h ic h te .

Priilikunst der Gennanen, 1 Stunde:
Dr. C re u tz , Direktor d. Kunstgewerbemuseums.

Kunstliistorische Wanderungen durcli die Rlieinlande, 1 Stunde:
Dr. C re u tz , Direktor d. Kunstgewerbemuseums.

Kunstdenkmaler Norddeutschlands im Mittelalter, 1 Stunde :
Dr. C re u tz , Direktor d. Kunstgewerbemuseums.

Deutsche Malerei des Mittelalters, 1 Stunde:
Dr. C re u tz , Direktor d. Kunstgewerbemuseums.

Neuere Gescliiclite des CólnerDomsundseinerUmgebung, 2 Stunden: 
Kgl. und Stadtbaurat H eim ann .

Stil und Stilbildung in Malerei und Plastik, 1 Stunde: 
Privatdozent Dr. Dii tli gen.

Deutsche und italienische Formcharaktere, 1 Stunde:
Privatdozent Dr. D iithgen.

Obungen iiber Stil und Ausdruckswert in der Kunst, 1 Stunde: 
Privatdozent Dr. D iithgen .

Michelangelo, 1 Stunde:
Oberlehrer Dr. S ch m itz.

Kunstliistorische Wanderungen durcli Apulien und Calabricu, 1 St.: 
Dr. W itte , Konservator am Sclmutgeu-Museum.

Burgcu und Palaste, 1 Stunde:
Professor Dr. P o p p e lre u te r , Direktor am

Wallraf-Richartz-Museum.
Obungen im Bestimmen von Kunstwerken, 1 Stunde:

Professor Dr. P o p p e lre u te r , Direktor am
W allraf-Richartz-Musemu.

Italienische Kunst der Hoclirenaissance, 1 Stunde:
Professor Dr. P o p p e lre u te r , Direktor am

Wallraf-Richartz-Museum.
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Italieniscke Kunst in Hochrenaissauce uiid Barock, i Stunde:
Professor Dr. P o p p e lre u te r , Direktor am 

Wallraf-Ricliartz-Museuni.
Moderne Malerci seit 1870, 2 Stunden:

Geh. Reg.-Rat Professor Dr. Schm id.
Die Korperfornien des Menschen in der Kunst, 1 Stunde:

Professor Dr. S c liie ffe rd e c k e r.
Das Wagncrsclie Deklamationsprinzip, 1 Stunde:

Dr. F is c h e r , Lektor an der Universitat Bonn.
Richard Wagner und seine Werke, 2 Stunden:

Professor Dr. S a its c liic k .
Richard Wagner und seine Werke, 1 Stunde:

Dr. T isc lier .
Wolfgang Amadeus Mozart, 1 Stunde:

Dr. T isc lier .
Sinfonie und sinfonisclie Dichtung, 1 Stunde:

Dr. T isc h e r.
Beetliovens Klavicrsonaten, 2 Stunden:

Dr. T isc h e r.
Das deutsclie Lied, 1 Stunde:

Dr. T isc h e r.
Deutsclilands Anteil an der europaischen Musikkultur, 1 Stunde; 

Dr. T isch er. IV.

IV. K u ltu r g e s c h ic h te .

Ilauptfragen der modernen Kultur, 1 Stunde:
Dr. H ain m ach er, Privatdozent an der Uni- 

versitat Bonn.
Die Anfange der mensclilichen Kultur, 1 Stunde:

Dr. G ra eb n e r, Privatdozent an der Univer- 
sitat Bonn, Assistent ani Rautenstraucli- 
Joest-Musemn.

Ursprung und Eutwicklung der Kunst in vorgescliichtliclier Zeit, 
1 Stunde:

Rektor R a d e m a ch e r, Leiter des stadt. Pra- 
historischen Museums.

Die Kulturentwicklung Europas wahrend des Diluviums, 1 Stunde: 
Rektor R a d e m a ch e r, Leiter des stadt. Pra- 

historischen Museums.
Vorgeschiclite der Rlieinlande, 1 Stunde:

Rektor R a d e m a ch e r, Leiter des stadt. Pra- 
liistorisclien Museums.

10*
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Praliistorische tlbungen, i Stunde:
Rektor R a d en ia clier , Leiter des stadt. Pra- 

histonsclieri Museums.
Heimiselie Traclitenkunde im Lichte der Kunstdenknraler des Mittel- 

alters, i Stunde:
Dr. W itte , Konserwator am Sclmutgen-Museum. 

Rlicinische Sprach- und Literaturpflege vom friilien Mittelalter bis 
zur Neuzeit, i Stunde:

Privatdozent Oberlebrer Professor Dr. W rede. 
Kulturbilder aus dem alten Frankreicli, i Stunde:

Professor Dr. L orek.
Sitten und Gebrauche der alten Agypter, i Stunde:

Professor Dr. W iedem an n .
[''ber die Kntdeckung, Entziffenmg und Bedeutung der babyloniscli* 

assyrisclien Keilinschriften, i Stunde:
Professor Dr. M einhold.

Indisclie Kunst, i Stunde:
Dr. K ir f e l ,  Assistent an der Univcrsitats- 

bibliothek in Bonn.
Gescliiclite der islamisclien Kultur, i Stunde:

Professor Dr. H o rte n , Privatdozent an der 
Universitat Bonn. V.

V. L it e r a tu r  und T h e a te r .

Spreclitecliniscbe Vortragsubungen, i Stunde:
Dr. A lb e r t  F is c h e r , Lektor an der Universitat 

Bonn.
Die keutige Kaufmannssprache, i Stunde:

Direktor Dr. J u n g b lu th .
Der deutsche Roman von 1600— 1900, 2 Stunden:

Geh. Reg.-Rat Professor Dr. L itz m a n n .
Aus der Geschichte des deutschen Theaters und Dramas, 2 Stunden: 

Geh, Reg.-Rat Professor Dr. L itz m a n n .
Der jungę Goethe und seine Zeit, 2 Stunden:

Geh. Reg.-Rat Professor Dr. L itzm a n n . 
DerF.influfi des Krieges auf Diclrter und Dichtuug im 17. und 18. Jalrr- 

hundert, 2 Stunden:
Geh. Reg.-Rat Professor Dr. L itzm a n n .

Die Lustspiele Molieres, 1 Stunde:
Professor Dr. L orek .

Don Juan in der Weltliteratur, 1 Stunde:
Professor Dr. L orek .
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Goethe, i Stunde:
Professor Dr. S a its c h ic k .

Szene und Drama, i Stunde:
Dr. Saladin S c h m itt.

Einfiilirung in das Studimn Shakespeares und Erklarung des Otliello
2 Stunden: „  „ _ „  ,

Professor Dr. S ch ró er,
Sliakespeare-Grammatik, -Metrik und -Textkritik, 2 Stunden: 

Professor Dr. S ch roer.
Das deutsche Volkslied in der Weltliteratur, 1 Stunde:

Professor Dr. S c liróer.
Sliakespeare und seine Bedeutung fiir Deutschland, 1 Stunde: 

Professor Dr. S ch ro er.
Goetlies Faust, 2 Stunden:

Dr. S im c h o w itz , Dramaturg der Vereinigteu 
Colner Stadttheater.

Diterarisch-kritisclie Ubungen iiber moderne deutsche Dyrik, 1 Stunde: 
Dr. S im c h o w itz , Dramaturg der Vereinigten 

Colner Stadttheater.
Deutsches Geistesleben im Zeitalter der Erhebung PreuBens vor 

100 Jaliren, 2 Stunden:
Dr. S im c h o w itz , Dramaturg der Vereinigten 

Colner Stadttheater.
Kritische Ubungen iiber neuere deutsche Romanliteratur und Novel- 

listik, 2 Stunden:
Dr. S im c h o w itz , Dramaturg der Vereinigten 

Colner Stadttheater.
Das deutsche Drama seit Schiller bis zur Gegenwart, 2 Stunden: 

Dr. S im c h o w itz , Dramaturg der Vereinigten 
Colner Stadttheater.

Richard Wagner, der Dichter und Denker, 2 Stunden:
Dr. S im c h o w itz , Dramaturg der Vereinigten 
Colner Stadttheater. VI.

VI. W irts c h a fts w is s e n s c h a fte n .

Weltwirtschaftliche Entwicklung Asiens, Afrikas und Australiens 
seit Anfang des 19. Jahrhunderts, 1 Stunde:

Dozent Dr. K u sk e .
Die weltwirtschaftliche Entwicklung Amerikas seit der Entsteliuug 

der Vereinigten Staaten, 1 Stunde:
Dozent Dr. K u sk e .

Japan und Cliina in der Weltwirtscliaft und Weltpolitik, 1 Stunde: 
Professor Dr. Thiel!.
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Probleme der Kolonialpolitik, i Stunde:
Dozent Dr. B eckm an n .

Geschiehte der Yolkswirtsclraftslehre, i Stunde:
Bibliothekar Dr. W itz e l.

Volkswirtschaftliche Zeit- und Streitfragen, i Stunde:
Bibliothekar Dr. W itz e l.

Organisation von Ausstellungen, i Stunde:
Dr. W a gn er, Direktor des Verkehrsamtes der 

Stadt Cóln.

Rlieinisch-westfalische Wirtscliaftsentwicklung bis zuni Beginn der 
preuliischen Herrschaft (1815), 1 Stunde:

Dozent Dr. K u sk e .

Gescliichte und Tlieorie der Wirtschaftskrisen, 1 Stunde:
Dr. M a n n s ta e d t, Privatdozent an der Uni- 

versitat Bonn.

Die Finanzpolitik der Stadt Coln seit dem Ausgange der Reichszeit 
1794— 1912, 1 Stunde:

Dr. L iic k e r , Beigeordneter a. D.

Die direkte Steuergesetzgebung PreuBens und Deutsclilands, unter 
besonderer Berucksichtigung der gewerblichen und kaufmanni- 
sclien Verhaltnisse, 1 Stunde:

Regierungsrat PreuB.

Erriclitung und Betrieb gewerblicher Anlagen mit besonderer Be- 
rticksichtigung des Arbeiter- und Nachbarscliutzes, 2 Stunden: 

Geli. Regierungs- und Gewerberat T r illin g .
Geschiehte und Kritik der staatssozialistischen Bestrebungen, unter 

Berucksichtigung der Einfliisse des Krieges, 1 Stunde: 
Professor Dr. vo n  W iese.

Kolloquium iiber soziologische und volkswirtschaftliclie Probleme 
des Krieges, 1 Stunde:

Professor Dr. v o n  W iese.

ZeitgemaBe Fragen der Lebensmittelversorguug und Volksernahrung, 
1 Stunde:

Dozent Dr. B a ro n  de W aha.

Der moderne Fabrikbetrieb, Statistik und Propaganda, 1 Stunde: 
Dozent H arzm an n .

Konununale Versicherungsprobleme, 1 Stunde:
Professor Dr. M old en bau er.

Privatbeamtenbewegung und Privatbeamtenversieherung, 1 Stunde: 
Dozent Dr. I lirs c li.
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VII. Z e itu n g sk u n d e .
Alldentschlands gemeinbiirgschaftliche Pressetatigkeit im groBen 

Kriege, i Stunde:
Redakteur Dr. D resem an n .

Das deutsclie Zeitungswesen, i Stunde:
Cliefredakteur Jung.

Organisation des Zeitungswesens, i Stunde:
Handelsredakteur T rau b .

Die Presse im modernen Kultur- und Wirtschaftsleben, i Stunde: 
Chefredakteur Jung.

Der Weltkrieg und die Presse, i Stunde:
Chefredakteur Jung.

Unterstiitzung und Behinderung der Presse, i Stunde: 
Handelsredakteur T rau b .

Wer liilft in der Geisteswerkstatt der Presse mit?, i Stunde: 
Handelsredakteur T rau b .

Einfuhrung in die moderne Reklame, i Stunde:
Chefredakteur Jung.

Die moderne Reklame, i Stunde:
Chefredakteur Jung.

VIII. R e c h ts le h re .
Unlauterer Wettbewerb, i Stunde:

Rechtsanwalt Justizrat Cahen.
Patentrecht, i Stunde:

Rechtsanwalt Justizrat Cahen.
Ubungen aus dem Gebiete des gewerblichen Reclitsschutzes, i Stunde: 

Rechtsanwalt Justizrat Cahen.
Weltkrieg und Vólkerrecht, i Stunde:

Professor Dr. F rie d r ic h .
Dic kaufmannische Bilanz im Reeht und in der Technik der ver- 

scliiedenen Untemehmungsformen, i Stunde:
Dr. iur. et phil. L e is t.

Recht des gewerblichen Arbeitsvertrages, i Stunde:
Professor Dr. S tie r-S o m lo . IX.

IX . G e o g ra p liie  und G eo lo g ie .
Die Vereinigten Staaten von Amerika ais politisclie und wirtschaft- 

liche Weltmacht; geographiscli betraclitet, i Stunde:
Professor Dr. H assert.

Grundzuge der Geologie und Lagerstattenkunde, i Stunde: 
Privatdozent M ac co.
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X . Z o o lo gie .
Naturgeschichte der nutzbaren Pelztiere, i Stunde:

Dr. W u n d e r lic h , Direktor des Zoologischen 
Gartens.

X I. H eilk u n d e.
Stadtliygiene und ausgewahlte Kapitel der sozialen Hygiene, i Stunde: 

Professor Dr. K r a u tw ig , Beigeordneter der 
Stadt Cóln.

Au gewahlte Kapitel der Hygiene, i Stunde:
Professor Dr. K r a u tw ig , Beigeordneter der 

Stadt Cóln.
Die Gefahrdung unseres Volkes durch Seuchen und Geburtenriick- 

gang, i Stunde:
Professor Dr. K r a u tw ig , Beigeordneter der 

Stadt Cóln.
Bau und Funktionen des menschlichen Kórpers, 2 Stunden: 

Professor Dr. S c h ie ffe rd e c k e r .
Aufgaben der óffentliehen Gesundłieitspflege, 1 Stunde:

Professor Dr. S e lte r , Privatdozent an der Uni- 
versitat Bonn.

DberVerletzungen, dereń mogliche Folgen und ihre Verhiitung, 1 Std .: 
Geh. Medizinalrat Chefarzt Professor Dr. T i 1 m a n n 

abwecbselnd mit
Geh. Medizinalrat Chefarzt Professor D r.M ori 1 z

X II. V o r le s u n g e n  in  frem d en  S p raclien .
Frederic II, ecrivain franęais, 1 Stunde:

Lekfor B odin .
Des grands monuments de la France, 1 Stunde:

Dektoren De B o u rg e o is  und Bodin.
Romain Rolland, Jean-Christophe, 1 Stunde:

Dektor De B o u rgeo is.
Dondon its History and Monuments, 1 Stunde:

Dozent Dr. C a rp en ter.
Wanderings in the United Kingdom, 1 Stunde:

Dozent Dr. C a rp en ter.
Places worth seeing in England, 1 Stunde:

Dozent Dr. C arp en ter.
The contemporary English Noyel, 1 Stunde:

Dektor C o llin son .
Contemporary English Drama, 1 Stunde:

Dektor F ry e r .
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Englisli Humourists, i Stunde:
Lektor F ry e r .

Su e giii per 1’Ita'ia: tradizioni e leggende, i Stunde 
Lektor Dr. L om b ard o .

Gli uomini del Rinascimento, i Stunde:
Lektor Dr. L om b ard o .

La letteratura contemporanea italiana, i Stunde: 
Lektor Dr. L om b ard o .

Dante Alighieri, i Stunde:
Lektor Dr. L o m b a rd o .

IJspańa y los paises de habla espańola, i Stunde: 
Lektor Dr. M artn er.

Literatura espańola moderna, i Stunde:
Lektor Dr. M artn er.

El teatro espauol, i Stunde:
Lektor Dr. M artn er.

Calderon y sus obras, i Stunde:
Lektor Dr. M artn er.

X III. T ec h n ik .
Einfiilirung in die Elektrochemie, 2 Stunden: 

Professor Dr. B erm b ach .
Bewegung der Elektrizitat in Gasen, 2 Stunden: 

Professor Dr. B erm b ach .
Sonne, Mond und Erde, 2 Stunden:

Professor Dr. B erm b ach .
Anorganische Experimentalcliemie, 2 Stunden: 

Professor Dr. D a ra p s k y .
Organisclie Experimentalchemie, 2 Stunden:

Professor Dr. D a ra p s k y .
Chemische Kosmographie, 1 Stunde:

Professor Dr. D a ra p s k y .
Allgemeiue Chemie, 1 Stunde:

Professor Dr. D a ra p s k y .
D a. Automobil im modernen Verkehr, 1 Stunde: 

Privatdozent Dr. K a m e ra se .
Chemische Technologie de Gespinstfasern, 1 Stunde: 

Privatdozent Dr. K esse ler.
Aeronautik, 1 Stunde:

Diplom-Ingenieur L ip p m an n .
Luftfahrzeuge und Motoren, 2 Stunden:

Diplom-Ingenieur L ip p m an n .
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Die Verkehrsmittel der Neuzeit, 2 Stunden:
Diplom-Ingenieur D ippm ann .

Bau und Betrieb moderner Verkelirseinrichtungen, 2 Stunden: 
Diplom-Ingenieur D ippm ann.

Grundziige der Bergbaukunde (I.Teil), in gemeinfaBliclier Darstellung, 
1 Stunde: Privatdozent M acco.

Grundziige der Bergbaukunde (II. Teil). Schlagwetter, Rettungs- 
wesen, Gewinnung, Fórderung, Aufbereitung, 1 Stunde: 

Privatdozent M acco.
Elektrotechnik, 1 Stunde:

Professor R in k e l.
Funkentelegraphie und -teleplionie, 1 Stunde:

Professor R in k e l.
Ausgewahlte Kapitel der Elektrizitatslehre, 1 Stunde:

Professor R iń k e l.
Ausgewahlte Kapitel der Pliysik, 1 Stunde:

Professor R in k e l.
Die Entstehung, Beurteilung und Kalkulation von Geweben, 2 Std.: 

Oberlehrer Professor S c h ie r itz .
Die Beurteilung der Rohstoffe in Geweben und Kalkulation der 

Garnę, 2 Stunden:
Oberlehrer Professor S c h ie r itz .

12. Padagogisch-didaktische Ausbildung fiir Handelslehrer 
und Handelslehrerinnen.

Die Yorlesungen und Ubungen, die der besonderen 
padagogisclien Ausbildung der angehenden Handelslehrer 
und -lehrerinnen dienen, haben auch in der Beriehtszeit 
eine entsprechende Ausgestaltung erfahren. Insbesondere 
ging das Bestreben dahin, die methodische Ausbildung der 
Kandidaten durch besondere Vorlesungen uber die Metliodik 
der einzelnen Unterrichtsfacher der kaufrnannischen Schulen 
zu fordem und ihnen Gelegenheit zu geben, durch Hospi- 
tieren, Lehrproben und praktische Eehrtatigkeit in den kauf- 
mannischen Schulen der Stadt Cóln sich mit dem Unter- 
riehtsbetrieb vertraut zu machen. Die padagogisclien Semi- 
nare fiir Handelslehrer und -lehrerinnen liatten auBerdem 
die Aufgabe, ihre Mitglieder mit der Organisation, den Auf- 
gaben, den Dehr- und Stundenplanen der kaufrnannischen 
Schulen Deutschlands bekannt zu machen.
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Mit Beginn des Sommer-Semesters 1914 liabilitierte 
sich ais Privatdozent fur das Deliriach der Padagogik an 
der Handels-Hochschule der Provinzialsehulrat a. D. Bei- 
geordneter Dr. Kahl.

Im einzelnen wurden in den letzten seclis Semestern 
folgende Vorlesungen und Ubungen gehalten:

Geschichte der Erziehung bis Pestalozzi, 1 Stunde:
Direktor Dr. C u p p ers (zweimal).

Bilder au ; der Geschichte der Ęrziehung und des Unterriclits (mit 
besonderer Berucksichtigung der Handelsschulen), 1 Stunde: 

Assistent R a d e rs c h e id t, D. H. H. C.
200 Jahre preuBischer Schulgesetzgebung, 1 Stunde:

Privatdozent Beigeordneter Dr. K a h l. 
Scliulrecht, 1 .Stunde:

Regierungsrat Dr. iur. P leck .
Scliulwesen und Scliulverwaltung, 1 Stunde:

Privatdozent Beigeordneter Dr. K a h l (dreimal).
Fiilirende Padagogen des 19. Jahrhunderts, 1 Stunde:

Privatdozent Beigeordneter Dr. K ah l. 
Allgemeine Unterrichtslehre, 2 Stunden:

Privatdozent Beigeordneter Dr. K ah l. 
Allgemeine Unterrichtstechnik, 1 Stunde:

Assistent R a d e rs c lie id t , D. H. II. C.

Allgemeine Padagogik (mit besonderer Berucksichtigung der F.r- 
zieliung Jugendlicher), 2 Stunden:

Privatdozent Beigeordneter Dr. K a h l. 
Praktische Padagogik, 2 Stunden:

Privatdozent Beigeordneter Dr. K a h l. 
Padagogische Psychologie (Psychologie des Jugendalters), 2 Stunden: 

Privatdozent Beigeordneter Dr. K ah l. 
Okonomie und Technik des Lernens, 1 Stunde:

Kreisschulinspektor Dr. iur. et phil. Sclieer. 
Methodik der technischen Facher in der Handelsschule, 1 Stunde: 

Assistent R a d e rs c h e id t, D. II. H. C. 
Methodik der Handelskorrespondenz, 1 Stunde:

Assistent R a d e rs c h e id t, D. II. H. C. 
Methodik des Buchfuhrungsunterrichts, 1 Stunde:

Direktor H eli, D. II. II. C. (zweimal). 
Methodik des handelskundlichen Unterriclits, 1 Stunde:

Direktor H e li, D. II. H. C. (zweimal).
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Metliodik des Rechenunterrichts, i Stunde:
Direktor H e li, D. H. H. C.

Metliodik des wirtschaftsgeographischen Unterriclits, i Stunde: 
Direktor H eli, D. H. H. C.

Metliodik des Unterrichts in der chemischen Technologie und Waren- 
kunde (mit Ubungen), 2 Stunden:

Privatdozent Dr. K esse le r .
Ausgewahlte Abschnitte aus der Schulgeographie (Uehrbucli, Globus, 

Kartenprojektionen. Fiir Handels- und Geograpliielebrer),
Stunde: Professor Dr. H assert.

Allgemeine Kartenkimde mit besonderer Beriicksielitigmig der Schul- 
karten und Schulatlanten, 1 Stunde:

Professor Dr. H assert.
Schulgeographisclie Besprechungen, 1 Stunde:

Professor Dr. H a sse rt (zweimal). 
Wirtschaftshistorische Ubungen, 1 Stunde:

Dozent Dr. K u sk e .
Diteratur und Darstellung der Wirtschaftsgeschichte

1 Stunde: Dozent Dr. K u sk e .

(Ubungen),

Privatwirtscliaftliches Seminar fiir Handelslehrer und Handels- 
lelirerinnen:

a) V o rsem in ar:
(unter wechselnder Leitung), 1 Stunde:

Dozent Dr. H irsc h ,
Professor S c h m a le n b a ch , D. II. H. L. 
Professor W a lb , D. H. H. C.

b) H a u p tse m in a r:
Handelsbetriebslelire (im Sinne der Handelsschulen), 1 Stunde: 

Dozent Dr. H irsch .
Buclifiihrung, 1 Stunde:

Professor S c h m a le n b a ch , D. H. H. L. (zweim.). 
Assistent Dr. W eil er.

Buchfulirung und Handelsbetriebslehre, 2 Stimden:
Professor S ch m a le n b a ch , D. H. H. L.

Handelsbetriebslelire (im Sinne der Handelsschulen), 1 Stunde: 
Assistent Dr. W e ile r , D. H. H. C.

Geld- und Kapitalverkehr und kaufmannisches Reclmen, 1 Stunde: 
Professor W a lb , D. H. H. C. (dreimal).

Handelswissenschaftliches Seminar fiir Handelslehrer, 1 Stunde: 
Professor W a lb , D. H. H. C.
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Seminar fur Handelsteclmik der Fabrikbetriebe; Kurs fur Handels- 
lelirer, i Stunde:

Privatdozent M ah lb erg , D. H. H. C.

Banktecliniselies Seminar fur Handelslehramtskandidaten, i Stunde: 
Professor W a lb , D. H. H. C.

Padagogisch-didaktisches Seminar fur angehende Handelsleluer (mit 
praktischen tJbungen), i Stunde:

Dr. C iip p ers, Direktor der stadt. Handels- 
Realschule (zweimal).

Padagogisclies Seminar I. Referate iiber Fragen der Handelsscliul- 
padagogik, 2 Stunden:

Direktor H eli, D. H. H. C. (in jedem Semester).
Padagogisclies Seminar II. Praktische Lchrtatigkeit der Mitglicder 

in den kaufmannisclien Scliulen der Stadt Colu, 2 Stunden:
Direktor H eli, D. H. H. C. (in jedem Semester).

Seminar fiir Hatidelslehrerinnen (Organisation, Aufgaben, L,ehr- und 
Stundenplane, der kaufmannischen Scliulen fiir Madchen), 2 Std .: 

Direktor H eli, D. H. H. C. (viemial).



VII. Besichtigungen und Studienfahrten.

Die Cólner Hoclischule hat es stets ais ilire vornehmste 
Aufgabe betrachtet, den Blick fur kaufmannische Werte zu 
scharfen, das Sehen mit dem korperlicheu und geistigen 
Auge auf die Punkte hinzulenken, von denen lebenfórdernde 
Anregung erwartet werden darf. Vorlesungen allein reichen 
dafiir nicht aus. Sić miissen durch lebendigen Gedanken- 
austausch in seminaristischen Ubungen und durch unmittel- 
bare Anscliauung erganzt werden, wie sie die systematische 
Besichtigung wirtschaftlicher Anlagen wahrend der Studien- 
zeit gewahren kann. Solche Besichtigungen entwickeln die 
Beobaelitungsgabe und die nicht minder wichtige Fahigkeit, 
Gehórtes sich zu veranschaulichen. Sie machen —  wie es in 
ahnliclier Reichhaltigkeit noch nirgends geboten worden ist — 
mit groI3en Musterbetrieben in fast allen Zweigen der hei- 
mischen Produktion bekannt. Indem sie den Studierenden mit 
stolzer Bewunderung fur die groBartigen Leistungen deutscher 
Unternelimungslust und Schaffenskraft erfiilleu, sporncn sie 
ihn selbst an, nach dem Maile seiner Krafte und Fahigkeiten 
den groBen Vorbildern naclizueifern, erfiillen sie ihn mit 
Idealen, stecken sie dem oft noch unklaren jugendlichen Stre- 
ben neue praktische Ziele.

Soweit es sich um die Besichtigungen von Anlagen 
haudelt, die bei dem Beseliauer weniger Vorkenntnisse be- 
stinnnter Art ais nur die allgemeine Vorbildung voraussetzen 
und soferu nicht Raumenge bei den Firmen eine Begrenzung 
der Zahl fordert, wird die Erlaubnis der Teilnahme fur alle 
immatrikulierten Studierenden freigegeben. Zum Teil schlie- 
Ben sich aber die Besichtigungen eng an eine besondere wirt- 
schaftliche oder technische Vorlesung an, um das gerade 
Durchgesprocliene durch Anscliauung unmittelbar zu er-
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ganzen; dann finden sic nur fur dereń regelmaBige Besucher 
statt.

NaturgemaB habeu diese Ausfltige bei Colns zentraler 
Lagę inmitten des groBten und hóchstentwickelten deutscłien 
Wirtsehaftsbetriebes zunachst ausschlieBlich zu den groBen 
Musterbetrieben gefuhrt, wie sie die Rheinlande und West- 
falen ftir fast alle Zweige der heimischen Produktion auf- 
weisen. Wahrend der Berichtszeit wurden folgende Anlagen 
und Unternehmungen zum Teil melirfaek besichtigt:

Maschinenfabrik J. Polilig, Cóln-Zollstock. 
Werkzeugmaschinenfabrik Alfred H. Schiitte, Coln-Dcutz. 
Berlin-Anlialtische Mascliinenbau-Aktieu-Gescllschaft, Abteilung 

Cbln - B ayen thal.
,,Orivit“ Aktien-Gesellschaft fur kunstgewerbliche Metall- 

fabrikation, Coln-Braunsfeld.
Yereinigte Stahlwerke van der Zypen und Wissener Eisenhiitteil- 

Aktien-Gesellscliaf , Coln-Deutz.
Fabriken fiir Bleiprodukte von W. Leyendecker & Cie., Cbln- 

Elirenfeld.
Kólnische Baumwollspinnerei und -Weberei. 
Streichgarnspinnerei und Herrenstoffefabrik, Dureń. 
Kaninigarn- und Tucbfabrik in Dureń.
Tuchfabrik Erckens, Aachen.
Tucbfabrik Gebr. Wallach, Aachen.
Streichgarnspinnerei, Weberei und Appretur, Aachen. 
Textil-GroBhandlung und Fabrikation von F. W. Brugehnann 

Sohne, Cbln.
Seidenwebereien in Crefeld.
Kratzenfabrik Kern & Chervier, Aachen.
Papierfabrik Zanders, B.-Gladbach.
Papier- und Pappenfabrik Wachendorff, B.-Gladbach. 
Pappenfabrik Hermulheim.
Zementfabrik Oberkassel b. Bonn.
Gummiwarenfabrik Clouth, Coln-Nippes.
Seifenfabrik August Luhn & Cie., Barmen-Rittershauscn. 
Seifenfabrik Milsbach Crefeld.
Holzbearbei ungsfabrik Emil Ulrich, Coln-Bickendorf. 
Spiegelglaswerke „Germania11, Porz.
Ilandelsregister und Grundbuch im J ustizgebaude.
Teilnalime an einer Sitzung des Kaufmannsgerichts.
Teilnahme an einem gericlitlichen Zwangsyersteigerungstermin. 
Fabrikanlage von Waller & Cie., Delbriick.
Konigl. Hohere Faclischule fiir l'extilindustrie, Aachen.
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Geschaftsstelle des Rhei nisch-westf Slischen Kolilensyndikal s, 
Essen a. Ruhr.

Schiffsliebewerk Henrichenburg bei Dortmund.
Gewerkschaft Neurath, Braunkohlengrube und Brikettfabrik. 
Braunkohlengrube „Fortuna" bei Bergheim.
Hoehofen- und Hiittenwerke, Eschweiler und Rotę Erde. 
Bergwerksanlagen im westfalischen Steinkohlenbezirk. 
Basaltlavawerke bei Mayen und am Laacher See.
Eisenstein-Bergwerk und Eisenhiitte im Siegerland.
Blei- und Zink-Erzgrube „Luderich", Unter-Eschbach. 
Versuclisanlage der Kónigl. Vereinigten Maschinenbauschulcn, 

Coln.
Versuchsgut Dikopsliof der Landwirtschaftliclien Hochscliule,

Poppelsdorf.
Garage und Reparaturwerkstatten der Colner Automobii- 

drosehken-Gesellschaft ni. b. H.
Fabrikation von Kriegsmaterial bei der Maschinenfabrik Hum

boldt, Cóln-K alk.
Heilstatte der Landesversicherungsanstalt fiir die Rheinprovinz, 

Roderbirken.
Rheumatiker-Anstalt, Aachen.
Fiirsorgestelle fiir Lungenkranke und bakteriologisclies Labora

torium im Augustahospital, Cóln.
Chemische Fabrik, Wesseling.
Farberei Biiseligens & Sohn, Crefeld.
Aktien-Gesellschaft fiir Stickstoffdunger, Knappsack. 
Zuckerraffinerie vom Rath & Bredt, Cóln.
Zuekerfabrik Dormagen.
Margarinefabrik und Schmalzraffinerie W. Bornlieim & Sclianz- 

leli, Cóln-Ehrenfeld.
Scliulifabrik in Cóln-Riehl.
vSchuhfabrik Rollmann & Meyer, Cóln-Niehl.
Steinzeug- und Chamottewerke, Euskirchen 
Brauerei „Zur Glocke" vou Th. Nabbefeld, Coln.
Alteburger Brauerei, Cóln.
Brauerei F. Winter, Cóln-Lindenthal.
Hirsch-Brauerei, Cóln-Bayentlial.
Dortmunder Aktien-Brauerei, Dortmund.
Walzmiihle Leysieffer & Lietzmann, Coln-Deutz.
Druckerei der Kolnischen Zeitung.
Hauptsparkasse der Stadt Cóln.
Haupttelegraphenamt Cóln.
Fernsprechamt Cóln.
Postscheckamt Cóln.
Neue Postverladestellc und Secabfcrtigung, Coln-Deutz.
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Stadtisches Zentral-Elektrizitatswerk und Umformwerk, Cóln.
Gasanstalt Cóln-Ehrenfeld.
Zollhafen und Zollniederlage, Cóln.
Kólner Getreideborse im Gurzenick.
Werkbund-Ausstellung Cóln-Deutz.
Ausstellung Alt- und Neu-Cóln.
Museum fiir Ostasiatische Kunst.
Museum fiir Volkshygiene.
Kriippelheim Stiftung Dormagen, Cóln-Merlieim.
Krankenanstalt I.indenburg, Cóhi-Lindenthal.
Sńuglingsmilch-Anstalt im stadt. Schlachtliof, Cólu-Elircnfeld.
Solinger Talsperre, Schlofi Burg und Mungstener Briicke.
Kakushóhle bei Eiserfey.
Rómertempel bei Pescb.

Audi an dieser Stelle sei den beteiligten Behórden und 
Firmeu der herzlichste Bank der Handels-Hochschule aus- 
gesproclien.

Seit Ausbruch des Krieges muBten diese Besiehtigungen 
naturgemafi eingeschrankt werden; doch haben sie auch in 
den Kriegssemestern nicht ganz gefehlt. Insbesondere war 
es móglicli, den Studierenden in einzelnen Fallen die Um- 
stellung der Friedeus- in die Kriegsarbeit bei unserer hei- 
mischen Industrie zu veranschaulichen.

Bei Besiehtigungen in der nachsten Unigebung Colns 
war die Hoehschule in der Friedenszeit nieht stehen ge- 
blieben.

Damit die Studierenden einer Handels-Hochsekule den 
ktinftigen Berufsaufgaben vollauf gereeht werden konnen, be- 
dtirfen sie nicht nur eines genaueren Einblicks in die Vor- 
bedingungen der heimischen Produktion und die Ausge- 
staltung des binnenlandischen Handels; ebenso wiehtig ist, 
daB sie eine unmittelbare Ansehauung gewinnen von dem 
Getriebe der modernen Weltwirtschaft, der lieutigen Orga- 
nisation des internationalen Verkehrs und der uberseeischen 
Warenverfraehtung. Fur solelie Aufgaben muJ3te ein Teil der 
Hochschulferien nutzbar gemacht werden.

Die zwischen den Semestern liegenden Ferien haben 
im Studienplane einer modernen Hoehschule iliren beson- 
deren Zweck. Sie sollen einmal der geistigen Durcharbeitung 
des Stoffes dienen, den der jungę Student rein rezeptiv in

11
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den Vorlesungen aufgenonuiieii. Bei hol teren Semestern 
sollen sie zugleich Zeit bieten fur Gestaltung eines freiwillig 
ubernonunenen Themas nach Anleitung eines Dozenteu, 
bei tlesseu Bearbeitung die Fahigkeit sieli entwickelt, einen 
grófieren Ideenkreis durclizudenken, umfangreiche Mate- 
rialien zu sicliten, wesentliches von uuwesentliclieni zu schei- 
den und das Gefundene in knapper Darlegung zu veransehau- 
lichen. Zuni andern geben die Ferien die Móglielikeit, aus 
der Heimat mieli dem Ausland zu zielien, uni durch Beriihrung 
mit auslandiseher Kultur und fremdartigen Mensehen den 
Gesichtskreis zu weiten und das FTrteil zu seharfen. Handelt 
es sieli dabei um Aufsuelien einer bestimmten Stiltte, bestehen 
irgend welche besonderen sachliehen oder persónlichen Bezie- 
lmngen zwisehen dem Studenten und dem Orte, den er zum 
Reiseziel walilt, so wird er aucli in jungeren Jaliren besonderer 
Fuhrung meistens entraten kónnen. Andernfalls wird ein 
Reisen unter sachverstandiger Fuhrung die Krgebnisse soł- 
elier Falirten auBerordentlicli steigern, ja vielfach wird die 
( Irganisation einer gro Be ren Ferientour dureli die Hochscliule 
selber erst die Yoraussetzung schaffen, unter der die Aus- 
falirt flberliaupt moglich wird oder wirkliehen Nutzen bringt.

Trotz des quantitativ selir geliobenen Reisevcrkelirs, lici allen 
sonstigen Vorziigen unserer Rciseliteratur, besitzeu wir nur ganz 
wenige Werke, die uns beim Wandern in der Premdc eine brauchbare 
Iiinfiilirmig in das dortige soziale Lebeu und Treiben gewahren. Selbst 
die besten Reisebiiclier versagcn bei Scliilderung bkonoinisdier Ver- 
lialtnisse fast vollstandig. Walirend in dem gedruckteu Rcisebegleiter 
fast jedes alte Monument, jedwedes Kunstwerk, das nur fiu den for- 
selienden Oelelirten Bedeutung liat, anfgefulirt ist, felilt oft ganzlich 
der geeignete Hinweis auf die Zeiclien der materiellen Knlturentwiek- 
lung der bander, wie sie fiir den sehenden Kaufmann und Industri- 
ellen, fiir den niodernen Mensehen iiberluiupt an vielen Orten eine ein- 
dringlielie Sprache reden. Dem oft geliórten Bedaucrn iiber das 
1 'ehlen empfindsanier Reisen, wie sie Romantiker liebten, muli der 
Yolkswirt der Gegenwart die Klagc iiber das \ollige Pchlen grober 
.,okonomiseher“ Reisen entgegenhalten. Weit melir ais alles Lesen 
und Erzalileu wirkt beim heranreifenden Mamie die unmittelbare An- 
schauung des Fremdgearteten, das selbstbeobachtete Bild fremden 
Lebens, zu dessen nutzbringender Betrachtung freilicli dem Stu- 
diereudeu in geeigneter Anleitung die Augen gebffnet werden 
uiussen.
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Das Selbstbeobaclitete und Erlebte, niclit das Erzalilte und Ge- 
lesene allein ist in jungen Jaliren vielfacli lebenentsclieideud. Freilicli 
wirken die auf Reisen gewonnenen Eindriicke leiclit zu stark, iiber- 
waltigen sie in ilirer unvermeidliclien Einseitigkeit o£t den jugend- 
liclien Geist. Wahrend es sieli sonst im akademisclien Unterricht 
meist um ein Verdeutliclien unklarer Vorstellungen, uin ein Ver- 
tiefen fliiclitiger Eindriicke liandelt, mussen die bei Studienausfliigen 
gewonnenen Vorstellungen auf ein besclieidenes Mad zuriickgedrangt 
werden; sie konnen nur dann Erfolg verspreclien, wenn das Scliauen 
uuter Eeituug erfalirener Dozenten, die im Fiililen und Denken den 
Studierenden liocli niclit fern geriickt sind, sieb vollzieht.

Die Ziele solclier 1'ernfahrten, die zuerst der Bericlit- 
erstatter anregte und orgauisierte, waren zum gut Teil weit- 
greifender und bedeutsamer, ais sie es bei anderen Hoch- 
scliulen gewesen.

Die erstc gróBere Exkursion nacli Bremen, Hamburg. Kieł im 
Jalirc 1905 gewalirte den Studierenden, die zum groBen Teil aus dem 
Binnenlande staiumen, eineu Einblick in die fiir Handel und Verkelir 
so wiclitigen S c li if fa lir ts e in r ic litu n g e n  d er b e id en  H an se- 
s ta d te  und gab durcli den Besucli lieryorragender Werke weitere 
Belelirung und Anreguiig.

Eine naliezu vierwóclientliche Falirt fiilirte 1906 zu den wicli- 
tigsteu w e ste u ro p a isc h e n  K o n t in e n ta lh a fe n , um durcli ver- 
gleicliweise Betraclitung klar zu maclieu, wie liistorisclie und wirt- 
scliaftlicbe Entwicklung die Gunst der geograpliisclicn Lagę zu be- 
einfluBen verstelit, wie der Vólker FleiB und Tatkraft aucli durcli die 
Natur beyorzugte Rivaleu zu iiberfliigeln weiB.

A11 den R a n d g e b ie te n  des ó s t lic lie n  M itte h n e e re s , in 
den Hauptliafen Italiens, Griechenlands und der Tiirkei, entlang der 
deutsclicn Babn in Kleinasien lagen die Ziele einer weiteren Studicn- 
falirt im Jalire 1907. Die groBen Kulturkreise der antiken Welt, 
dereń fruchtbringende Nachwirkung sieli wie ein roter Faden dureb 
die Gescliiclite Mitteleuropas ziebt, die unser ganzes Dasein durch- 
setzt bat, naeli maiicberlei Wandlungen nocli lieute fublbar bleibt, 
sollteu lieben ueugestellten wirtschaftlicben Problemen in den Ge- 
siclitskreis der Reisenden treten.

Die Studienreise des Herbstes 1908 hatte sieli das a ą u a to r ia le  
O s ta fr ik a  ais Ziel gewalilt. Eine Kolonialfalirt bot den Vorteil, 
naclidrucklicli das Augenmerk darauf zu lenken, wo deutsclier FleiB 
im Ausland bereits Erfolge erruugen und Ausscbau zu lialten, wo 
die Tatkraft unserer Kaufleute und Industriellen sich kiinftig nocli 
starker erproben kann.

Im Herbst 1910 endlicli sind wiclitige Puukte der V e re in ig te n  
S ta a te n  besuclit worden, die lieute in weiten Kreisen ais Land der

11*
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groBten geschaftlicheii Bewegungsfreiheit gelten. Es sind iu den 
Yereinigten Staaten bei dem natiirlichen Reichtum des Landes und 
der schnellen Bevolkerungszunahme geschaftliche Mógliclikeiten ent- 
standen, die wir zu Hause nicht kennen, niclit immer besser, aber 
vielfach anders geartet ais die enropaischen.

Vom 25. Mai bis 3. Juni 1912 wurde eine Studienreise nach 
L o n d o n  und U m geb u n g, vom 27. Juli bis 1. August 1912 eine 
Studienreise durch B e lg ie n  unternomineu, wobei Luttich, Gent, 
Antwerpen uud Briissel besueht wurdeu, voiu 27. Februar bis 
8. Marz 1913 endlicli eine Studienreise durch N o rd fra n k re ich  
durchgefiihrt, bei der Lille, Le Havre, Paris uud Reiins besueht 
wurdeu.

Jede groBere Studienfahrt verlangt eine eingehende Vorbereitung 
durch Vorlesungen vor ihrem Beginn, die in kurzeń Vortragen und 
Besprechungen wahrend der Reise, im tagliclren Gedankenaustausch, 
wie er sieli bei engem Zusammenleben naturgemaB ergibt, ihre not- 
weudige Erganzuug finden.

Die groBen Studienfahrten, die zuerst der Bericliterstatter 
fiir die Colner Handels-Hochschule bahnbrceliend eingericlitet hat, 
liaben sieli vorbildlich erwiesen und werden um so ofter nacligealimt 
werden, je mehr das Ilandels-Hochschulproblcm an Klarlieit gewinnt 
und die neuen Einriclitungen sieli durcligerungen liaben. Wahrend 
des Zeitalters der reifenden Weltwirtscliaft werden umsielitig orga- 
nisierte, bis ins kleinste vorbereitete Studienreisen ais wiclitiges Glied 
im akademisclien Lelirplan deutsclier Hochselmlen erkannt werden, 
dereń Studienbeflisseue leider allzulange den Blick nur aufs Binnen- 
laud gerichtet liatten.

In den ersten Berichtsjahren wurde das erfolgreich 
Begonnene weitergefiihrt. Trotz der politischen Unruhe, 
die sich deutlich fiiblbar maehte und Studienreisen ersehwerte, 
wurde eine Reihe ueuer Auslandsreisen fiir die Studierenden 
organisiert.

In Fortfiihrung von Reisegedanken, die zwischen dem 
25. Mai und 3. Juni 1912 Professor D r.Hasse rt  und Dozent 
Dr. C a r p e n te r  nach Rondon und Dmgebung gefiilirt liatten, 
veranstalteten die gleiclien Dozenten eine yierwóchige Reise 
durch ganz Kngland, die vom 28. Juli bis 23. August 1913 
stattgefunden hat. Ihre Yorbereitung war im wesentlichen 
durch Dr. Carpenter durchgefiihrt worden. Die Professoren 
und Studierenden der Colner Hochschule hatten Hilfe und 
Gastfreundschaft bei den deutschen Konsulaten in New
castle, Bradford, Manchester, Sheffield und Cardiff, sowie
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bei den zahlreichen britischen Behórden und Handelskam- 
mern, endlich auch bei den deutschen Vereinen, namhaften 
Firnien und vielen Privatpersonen in uneigenniitzigster 
Weise gefunden. An diesen wirtsehaftsgeographischen Streif- 
zugen dureh Grofibritannien beteiligten sieli auBer den ge- 
nannten Dozenten 22 Studierende.

Von Harwicli aus fiihrte der Reiseweg iiber die Universitats- 
stadt Cambridge. Ely, den Fischereihafen Grimsby, wo namentlich 
die riesigen Fisckliallen besucht wurden, den neuen Hafen Inuniiig- 
liam, York, Durham nach dem Bergwerksbezirk von Sunderland und 
Nortliumberland. Von diesem dichtbesiedelten Gebiet fiihrte die 
Studienfahrt nach der Eisen- und Kołilenmetropole Newcastle, und 
von da nach Edinburgli, wo ein mehrtagiger Aufentlialt genommeil 
wurde. Edinburgli bildete den Ausgangspunkt fur den Pfad der 
Studiengenossen ins schottische Hochland. Die Falirt in der Higliland- 
Coach fiihrte von Aberfoyle im Angesicht der sagenumwobenen Ben 
Ledi-Massivs auf eine aussichtsreiche, kable Hochflache und dann 
in die vielgeruhmten Trossachs, ein enges, romantisches Waldtal. 
Im Dampfer ging es iiber Loch Katrine und Loch Lomond, den schbn- 
sten und groBten der schottischen Seen. Der Reiseweg fiihrte dann 
bis nach Jona, von wo der Dampfer die Studiengenossen in reiz- 
voller Kiistenfalirt zmn Crinankanal brachte. Mit der Einfalirt in den 
Clyde begaun eine der groBartigsten Hochstrafien britischen Handels- 
und Industrielebens den Studierenden sich zu offnen, die das land- 
schaftlich schonere Gegenstiick zum Tyne bildet. Anfangs iiber- 
wogen auf der Route noch die Seebader und Villenorte, die Glasgow 
vorgelagert sind. Bald aber triibte sich die Luft und larmte das 
Dróhnen und Pochen der Arbeitsmaschinen den Besuchern entgegen. 
Glasgow mit seinen Scliiffswerften wurde mit lebhaftem Interesse 
besucht. Zu den Scliiffsbauplatzen am Clyde gesellte sich die Be- 
sichtigung einer Anzahl Industrieorte, in denen hauptsachlich Leinen- 
und Wollwarenfertigung bliilit.

Am 8. August betraten die Reisegefahrten in Ardrossan den 
Kiistendampfer nach Nord-Irland, der sie nach dem Ziel der Uber- 
falirt, dem Seebad Portrusli fiihrte, von wo der beriilimte Giants 
Causeway erreiclit wurde. Von der Provinz Ulster wurde nameutlich 
Belfast Aufinerksamkeit geschenkt. Die Tabakverarbeituug lelirte 
Gallagliers Tabakfabrik kennen, wo sich der Werdegang voin Roli- 
stoff bis zum verpackten F'ertigfabrikat gut verfolgen liefl. Auch 
dem wiclitigsten Gewerbezweig von Belfast, dem Schiffsbau, wurde 
Aufinerksamkeit geschenkt. Der Besuch der Gewerbeausstellung 
gab eine Ubersiclit iiber das irische Wirtschaftsleben. Die l'alirt 
fiihrte weiter nach Dublin, der grofiten und politiscli wichtigsten Stadt 
Irlands. Charakteristische Gewerbe Dublius sind Spitzenkloppelei
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und Verfertiguug von Schnitzarbeiten aus dem dunklen Holz der 
in den Torfmooren massenhaft yorliandenen Sumpfeiclie. Dublins 
industrielle Hauptsehenswiirdigkeit ist die GuineB’ Stout-Brauerei, 
die mit den Riesenbrauereien der Vereinigten Staaten wetteifert. 
Vom Liffey fiihrte der Dampfer die Reisegesellscliaft iiber Wales 
nach England zuriick.

Die Gegend von Diverpool und Manchester, einer der grofi- 
artigsten Industriebezirke Englands und der ganzen Welt, war eines 
der Hauptreiseziele der ganzen Falirt. Diesem Mittelpunkt des eng- 
lisclien Handels-, Schiffahrts- und Industriebezirks wurde eine Reihc 
von Besichtigungstagen gewidmet. Es wurden Fabrikbetriebe be- 
sichtigt, die die Aufgaben der Stalilindustrie und Wolleverarbeitung 
kennen lehrte. Leeds, Sheffield, Birmingham wurden ebenfalls in 
den Kreis der Besiclitigungen einbezogen. Den SchluB des Reise- 
weges bildeten Newport, Cardiff und Bristol, wo die Falirt iliren 
AbschluB fand. Das lehrreicli zusammengestellte Reiseprogranun, 
das Stadte und Menschen, Giitergewinnung und Verkelir, Natur und 
Kunst in wecliselvoller Weise zu beriieksiclitigen suclite, war in all 
seinen Teileu gliicklich durchgefiihrt worden. Der Streifzug durch 
die drei Konigreiclie gab den Teilnelmiern einen treffliclien Einbliek 
in die wirtschaftsgeograpliische Eigeuart des Inselreiclis.

Im August 1913 yeranstaltete die Hochscliule eine wei- 
tere Studienreise nach Siidschweden, die unter Fiilirung 
des Studiendirektors Prof. Dr. E c k e r t  sowie der Professoren 
Dr. M o ld e nli a uer  und W alb ausgeftihrt wurde und an 
der 18 Studierende teilgenommen liaben.

Oborali gastfrei aufgenommen, konnten die Studenten ein 
packendes Bild der siidscliwedisclie 11 Kultur und ihrer Beziehung 
zu Deutschland gewinnen. In einleitenden Vortriigen war ilmen 
das schwedische Wirtschaftsleben verdeutliclit worden. Bei der 
Struktur der schwedischen Volkswirtschaft muBte der Reiseplan so 
gestaltet werden, daB ein mogliclist groBes Stiick der Landscliaft, 
welin aucli nur im Fluge, durcheilt und daneben den cliarakteri- 
stischsten Stadten ein Besuch abgestattet wurde. Unter diesen 
kamen naturgemaB die zwei gróBten, Stoekholm und Gotenburg, 
in Frage. Daneben muBten aber aucli mittlere und kleine Flatze 
einbezogen werden, da dereń Bedeutung in Schweden relativ sehr 
viel groBer ist ais die alinliclier OrtsgroBen bei uns.

Die Reiseroute, die sieli in Schweden auf iiber 800 km Luft- 
linie erstreckte, wurde in Riicksiclit auf diese Verhaltnis.se so gewahlt, 
daB nach der Landung in Malino der Weg zunaclist langs des Katte- 
gatt bis Gotenburg fiihrte, von dort westlicli des groBten Bimiensees 
Scliwedens, des Vanern, nordwarts bis zum Siljansee und von dort 
zuriick zur Ost.seekiiste siidwarts bis Stoekholm, von wo aus der
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Heimweg angctreten wurde. Die yerhaltnismafiig langen Falirten 
zwisclien den einzelnen Platzen waren durchaus nicht uninteressant. 
Gan z abgeselien von den landschaftlichen Reizen gaben die Bilder 
an den Balinhófen, dereń Holzbauten eigentlich nur yergroBerte 
scliwedische Bauernliauser sind, und das Treiben in den Wagen eine 
Anscliauung vom Leben des Volkes. Von der geograpliisclieu Gc- 
staltung des weuig gebirgigen, seendurclizogenen sudliclien Schwedcn 
liel3 sieli langs der Balinlinien eine gute Anschauung gewinnen.

Gotenlmrg, die ,,Elfkónigin“ , wie die Stadt wegen ihrer be- 
riilnnteii Lagę ani Gotaelf genannt wird, ist seit langem die Riyaliu 
der Reiclisliauptstadt. Das alte Gotenburg ist schon Mitglied der 
deutsclien Hansa gewesen und war friilier die einzige Handelsstadt 
Schwedens naeli dem Nordmeere hin. Es ist nocli heute der erste 
Platz hinsiclitlich des Gesamtwertes der Ein- und Ausfuhr. Wirt- 
schaftlicli ain interessantesten ist der Hafen, der grólłte West- 
schwedens und der bedeutendste Ausfuhrhafen des ganzen Landes. 
Er ist nalie ani AusfluB des Gótaelfstronies in das Kattegatt gelegen 
und yermittelt den Schiffalirtsverkehr bis nach dem Vanern. Eine 
Ergfmzung der durcli Konsul Koster mit Hilfe der Stadtyerwaltung 
fiir uns orgauisierten Rundfahrt dureh den ganzen Hafen Goten- 
burgs bildete der Besuch der Trollhattanfalle und der dortigen Kraft- 
gewinnungs- und Verkehrsanlagen. Die Trollhattanfalle bieten ein 
glanzendes Beispiel dafiir, wie yorhandene Naturkrafte wirtschaftlich 
ausgenutztwerden kónnen, olme denReiz der Landscliaft zu zerstoren. 
Seitdem 1905 das Trollhattan-Kaualwerk vom schwedischen Staat 
ubernommen und ais konigliclies Kanał- und Wasserwerk einge- 
richtet worden ist, sind zwei groBartige Arbeiten durehgefuhrt wordeu. 
Zunaclist die Anlage einer gewaltigen Kraftstation und damit in 
Verbindung der Umbau des Scliiffalirtskanals mit den Schleusen.

Von Trollliattan fuliren die Studiengenossen iiber den Eisen- 
balniknotenpunkt K il naeli Grangesberg an der Grenze von West- 
manland und Dalarne, zur Besichtigung der dortigen Eisenerzgruben. 
Bei der Aktiengesellscliaft Grangesberg, an welclier der Staat be- 
teiligt ist, sind sie zu Gast gewesen und haben die Ubertaganlagen 
wie das gauze Bergwerk eingehend besichtigt. Direktor Salwen, der 
Solin und Mitleiter des Hauptschópfers der lieutigen Aulagen, liat 
die Cóluer bei der Befalirung der Grube selbst gefiilirt und mit seilieil 
Ingenieuren alles daran gesetzt, den Aufcntlialt fiir uns nutzbringend 
und lelirreicli zu gestalten.

In Falun wurde noclimals unter die Erde gestiegen, uni die 
bekannten Kupfergruben zu besuchen.

Der Aufcntlialt in Falun gab zugleich Gelegenheit, Dalekarlien, 
yor nilem den berulunten vSiljansee, etwas ualier kennen zu lerncn, 
das niclit nur durcli landscliaftliclie Reize weit bekannt ist, solidem 
auch dadnreh den Fremden Anzieliendes bietet, dal.! viel Altertiim-
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liches in den Trachten der Bewolmer sieli erhalten hat. Dalarne ist 
ein reines Ackerbauland in Verbindung mit Waldwirtscliaft. Im 
Winter sind die Bewolmer bemiilit, durcli HausfleiB ilire Einnahmen 
zu steigern. Der schonste Punkt ani Siljansee ist Ratvik mit 
alter, auf einer Halbinsel gelegener Kirche. An sonnigem Sonntag- 
vormittag boten die festlich gekleideten Landbewoliticr in ilirer 
malerisehen Tracbt beim Kircligang ein Bild, wie es selten wolil 
jetzt noch zu finden ist.

Das Gegenspiel zu Gotenburg bietet dem Seliwedenreiseudeu 
der Ostseeliafen Gefle. Ais aufblulieude Handels- und Fabrikstadt, 
ais Hauptausfulirplatz fiir die Wald- und Grubenbezirke der ostlichen 
Provinzen gewinnt sein Hafen jalirlicli an Bedeutung. Durcli Ver- 
mitteluug des deutschen Konsulats war fiir die Studiengesellschaft der 
Cólner Handels-Hochschule wieder die Befalirung der Wasserbecken 
in eigens gestelltem Dampfer móglicli. Es lieli sich vor allem aucli 
ein Bild der Holzverwertung gewinnen, die zu den Haupteinnalime- 
ąuellen Schwedens rechnet. Die Besielitigung eines der groBteu 
Holzsclineidewerke der Welt, das der Korsnas Sagverks Aktiebolag 
geliórt, bot den AbschluB der sclióuen Eindriicke, die den Teil- 
nehmern in Gefle zuteil geworden sind.

Vom Meer fiilirte die Falirt wieder landeinwarts nacli Upsala, 
der alten Konigsstadt der Schweden. Ganz anders geartet ist 
Stockholm, wohin im 13. Jahrhundert die Konige Schwedens ilire 
Residenz verlegten. Sehr viel mełir ais bei uns in Deutschland, ja, 
melir noch ais in Frankreich und England, ist Schwedens Haupt- 
stadt der kulturelle und wirtschaftliche Mittelpunkt des Landes 
geworden. Mit seinem vortreffhchen, selbst im Winter meist durcli 
Eisbrecher freizuhaltenden Hafen, weit ausgebreitet auf Inseln und 
Halbinseln, zum Teil auf hochragenden Felsen erbaut, mit seinen 
groCen Palasten und dem regen Schiffsverkehr bietet Stockholm 
starkste Anziehungsmóglichkeit.

Neben Gotenburg ist Stockholm die industriereicłiste Haudels- 
stadt des Landes, die ein gut Teil der schwedischen Einfulir, in 
Steinkohlen und Getreide, in Textil- und Kolonialwaren vermittelt.

Von den Sammlungen Stockliolms ist das Nationalmuseum mit 
seinen kiinstlerischen und kunstgewerbliclien WTerken wohl das be- 
kannteste. Sehr viel reizvoller und eigenartiger erscliien uns das 
Nordische Museum. Es vereinigt dank dem Sammeleifer von Artur 
Hazelius alte Gebrauchsgegenstande des tagliclien Lcbcns von Biir- 
gern und Bauera in einer Weise, zu der sich wohl kauni sonst Ver- 
gleichbares fiudet. Nur hi der abgelegenen Ecke Europas, in eiuem 
skandinavischen Land, das zwar lange der europaischen Kultur er- 
schlossen, aber docli in seinen Binnengebieten dem Weltverkelir nicht 
augegliedert war, konnte es noch im Verlaufe des 19. Jahrliuuderts 
gelingen, altgewohnte Ansstattungsgegenstande von Ilausteileu und
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Wohnraunien, von Gescliirren und Gerateu, von Kleidern und 
Schniuck aller Art zusammenzutragen, wie sie dem einzelnen dienten, 
bevor die moderne Industriearbeit mit ihrer Gleichmaclierei einsetzte.

Eine gute Ergatizung dieser Sammlungen bietet das bekannte 
Freiluftmuseum Skansen, das der gleichen Anregung entsprungen 
ist, und das man gelegentlich ais das Schwedischste des Schwedischen 
bezeiclinet hat. In freier Luft, hingezogen iiber einen Hiigel, sind hier 
Beispiele der Eigenart des Landes zusainmengefiigt. Kapellen und 
Bauernhófe, Werkst&tten und Wohnungen, mit altem Hausrat an- 
gefiillt, sprechen uns in umnittelbarer Lebendigkeit an. Auch von 
Flora und Fauna des Landes bekommt man ein Bild, wenn man 
uber den Felsen mit seinen kleinen Waldchen, mit Feldem und Wiesen 
und den eingestreuten Teichen, Abbildern der schwedischen Seen, 
wandert. Man lernt auf diese Weise an einem Nachmittag die Ver- 
schiedenartigkeit der Ansiedelungen in den einzelnen schwedischen 
Landschaften bis zum liohen Lappland hinauf kennen, wird mit den 
cliarakteristischsten Vertretern der Tier- und Fflanzenwelt miihelos 
vertraut gemacht, bekommt durch die Landestraclit der Warter und 
der Bedienung in den Gartenwirtschaften eine Vorstellung vom 
Weclisel der Zeiten, und kann sogar ani Abend sieli an den Arten der 
Volksbelustigung, vor allen Dingen den Bauemtanzen, erfreuen.

Wahrend Norwegen seit mehr ais io  Jahren das Reiseziel so 
vieler deutscher Touristen gewesen, wahrend seine Fjords, seine tief 
eingesclinittenen Meerbuchten heute weit beruhmt sind, ist das 
flacliere, waldreiche Schweden viel weniger ein Ferienziel geworden. 
Und docli wird der Menschen- wie Warenaustausch zwischen Deutscli- 
land und Seliweden sieli unscliwer heben lassen. Eine Voraussetzung 
fiir gesteigerten Menschenaustausch wird die weitere Verbesserung 
der Yerkelirslinien mit den nordischen Reichen bieten.



VIII. Bildungsmittel fur Dozenten und Studierende.
1. B ib lio thek .

Nach wic vor erstrebt die Handels-Hochschul-Biblio
thek das Ziel, eine moglichst vollstandige Faehbibliothek fiir 
die Interessen von Handel und Industrie zu werden. Durch 
die Begriindung der Hochschule fiir kommunale und soziale 
Verwaltung im Jahre 1912 liat ihr Aufgabenkreis eine Er- 
weiterung erfahren. Es wird daher auch das Gebiet des 
Staats- und Verwaltungs-, besonders des Kommunalreclits, 
der Kommunalwirtschaft und der sozialpolitischen Diszi- 
plinen sorgsam gepflegt.

Die Entwicklung der Hochschul-Bibliothek war in der 
ersten Halfte der Beriehtszeit hinsichtlich Biieherzuwachses 
und Benutzung sehr erfreulieh. Der Krieg hat diese Ent
wicklung jah unterbrochen. Bei Ausbruch des Krieges 
wurde die Bibliothek auf die Buchermagazine besehrankt, 
die Verwaltungsraume wurden ais Lazarett eingeriehtet. 
Da der Zugang der Bibliothek niclit leicht zu finden war, 
muBte die Ausleihe im ersten und zweiten Kriegssemester 
in einem von der StraBe aus zuganglichen Parterrezimmer 
untergebraelit werden. Gleichzeitig wurde im Magazin (Zei- 
tungsarchiv) fiir die Studierenden ein Arbeitszimmer einge
riehtet, in dem die notwendigsten Handbiicher und Naeh- 
schlagewerke aus den volkswirtschaftlicheu, handelstech- 
nischen und juristischen Seminaren aufgestellt waren. Zur 
Entlastung der Angestellten, die von den Besuchern des 
Arbeitszimmers stark in Anspruch genommen wurden, 
wurde im dritten Kriegssemester die Ausleihe in das Ma
gazin zuriiekverlegt. Der freie Zugang durch und in die 
Buchermagazine erscliwerte die Bibliotheksarbeiten und 
maclite eine Yerscliarfung der Aufsicht ndtig, die bei der
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verminderten Zahl von Angestellten nur schwer dureh- 
zufiihren war.

Der B iich erbestan d  der Bibliothek belief sich am 
Ende des Jahres 1912/13 auf rund 56000 Bandę. Er- 
worben wurden:

Jahr dureli Kaui dureli Schenkung 
Buclibinderbande

iiberhaupt

1013/14 1708 4 4 1 7 6125

I9 I4 / I 5 14 23 7 13 2136
1915/16 795 240 1035

Die Zahlen fur die in den beiden letzten Jaliren dureli 
Schenkung erworbenen Bandę sind vorlaufige. Ein groBer 
Teil der gesehenkten Biiclier konnte bis jetzt wegen Mangels 
an Arbeitskriiften nicht eingetragen werden.

Der V erm eh ru n gsetat der Bibliothek betrug im 
ersten Berielitsjalire 15 500 M  (14 000 M  fiir die Handels- 
Hoehschule, 1500 M  fiir die Hoehschule fiir konimunale 
und soziale Verwaltung). Fiir das Jahr 1914/15 wurde der 
Biicheretat der Hoehschule fiir kommunale und soziale 
Verwaltung auf 2000 M  erlióht. Im Jahre 1915/16 
wurde der Etat der Handels-Hoclisehule auf 8500 M  ge- 
kiirzt, der der Verwaltungs-Hochschule blieb in der alten 
Hohe bestehen. In den beiden letzten Beriehtsjaliren sind 
die etatsmafiigen Mittel wegen des Riiekgangs der Neuer- 
scheinungen und aus Sparsamkeitsgriinden nur zum Teil 
ausgegeben worden.

Der Bibliothek sind wiederum zahlreiche Geselienke 
zugewandt worden. Da es nicht móglich ist, die Namen 
aller Gesclienkgeber anzufiihren, sei nur jener gedacht, 
denen die Bibliothek wegender GroBe der Sclienkungen zu 
besonders groBem Danke verpfliehtet ist. Die Handels- 
kammer zu Elberfeld schenkte einen Teil des Naclilasses 
des verstorbenen Professors Schónberg in Tiibingen, der 
vorvviegend besteht aus kleineren, zum Teil wertvollen 
nationaldkonomischen Seliriften der 50 er bis 70er Jahre



172

des letzten Jahrhunderts und zahlreichen Sondę rabdriicken 
aus Zeitschriften der gleiclien Zeit. Die Oberzolldirektion 
Cóln iiberwies etwa 120 altere Werke meist verwaltungs- 
rechtlichen Inlialts, darunter auch Gesetzsammlungen aus 
der Zeit der franzósischen Revolution und des franzósischen 
Kaiserreichs. Einen besonders wertvollen Bestandteil bil- 
den die statistisehen Beschreibungen zahlreieher preuBiseher 
Kreise aus der Zeit 1850— 1870, die eine ausgezeiehnete 
Quelle wirtschaftsgeschichtlicher Arbeiten bilden. Professor 
Stier-Somlo schenkte wiederum etwa 250 Bandę vorwiegend 
verwaltungsrechtlicher Werke. Von Oberlandesgeriehtsrat 
Geli. Justizrat Wieruszowski erhielt die Bibliothek wiederholt 
Bucherschenkungen, die die privatrechtlichen Bestande 
ausgezeich.net erganzen. Die Esenbahndirektion in Cóln 
schenkte eine zahlreiche Sammlung von Eisenbahntarifen 
und hat dereń regelmaBige Erganzung zugesagt. Auch von 
Direktor Dr. Kayser, Direktor Dr. Neuhaus und der ver- 
storbenen Frau Hofrat Dr. Fastenrath in Cóln sind der 
Bibliothek gróBere Bucherschenkungen zugegangen. Die 
Akademie fur praktisehe Medizin in Cóln iiberwies etwa 
70 philosophische Werke. Besondere Erwahnung verdient 
die groBe Sehenkung, die die Bibliothek dem verstorbenen 
Ingenieur G. Schott verdankt. Es finden sich darunter 
mehrere Jahrgange der Kólnischen Zeitung, der Deutschen 
Volkswirtschaftlichen Korrespondenz, der Zeitschriften „The 
Iron Age“ , „The Iron Monger“ und zahlreiche Berichte 
von naturwissenschaftlichen Kongressen. Besonders dank- 
bar empfindet die Bibliothek das stetige Interesse, das die 
Redaktion der Kólnischen Zeitung durch regelmaBig sich 
wiederholende Bucherschenkungen bekundet hat. Allen 
Geschenkgebern sei an dieser Stelle nochmals verbindlichster 
Dank gesagt.

Die B en utzun g der Bibliothek hat im ersten Berichts- 
jahre eine ungewóhnliche Steigerung erfahren, die auf das 
Anwaehsen der Zahl der Studierenden beider Hoehschulen 
auf iiber 700 Personen zuruckzufiihren ist. Im folgenden 
Jahre hielt sich bis Kriegsausbruch die Benutzung auf 
gleicher Ilólie. Sie sank dann auf etwa ein Drittel, die Zahl
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der nach Hause entliehenen Bandę auf die Halfte.* 1) Im 
letzten Beriehtsjahre war ein weiterer Riickgang zu beobachten, 
an dem die raumliclie Trennung von Bibliothek und Vor- 
lesungsgebauden und der erschwerte Zugang zur Bibliothek 
erheblich mitgewirkt liaben.

Bucherbestellung.

Z a h l  d e r B e s t e l l z e t t e l

B e t r i e b s -

j a h r

A b -

D u r c h
V e r a b f o l g u n g

e r l e d i g t

V e r m e r k
Y e r l i e h e n

V e r m e r k
N i c h t

b e n u t z b a r

V e r m e r k
N i c h t

v o r h a n d e n

Zahl der  
Zette l °/»

Zahl der  
Ze tte l %

Zahl der  
Zettel

0/
10

Zahl der 
Zette l

0//o

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1913/14 18 143 14 201 78.3 3 7 7 3 20,8 >7 0,1 ■52 0,8
1914/15 9230 7 6 9 4 8 3 , 4 1470 i 5,9 16 0 ,2 5° 0.5
I915/I6 4  178 3983 9 5 , 3 171 4 d — — 2 4 0,6

Biicherbenutzung.

B e t r i e b s j a h r
Z a h

v e r l i e h e n e n
B a n d ę

d e r

im  L e s e s a a l  b e 
n u t z t e n  B a n d ę

G e s a m t z a h l
d e r  b e n u t z t e n  ( d . h .  v e r -  
l i e h e n e n  u .  i m  L e s e s a a l  

v o r g e l e g t e n )  B a n d ę

19 * 3 /1 4 14 7 19 2 0 6 3 16 7 8 2

>914/1 5 8 6 0 9 7 33 9  3 4 2
1 9 1 5 /1 6 5 3 5 0 7 3 5 4 2 3

Die Zalil der im Lesesaal benutzten Bandę entsprieht 
nur ftir 1913/14 der tatsachlichen Benutzung. In der Kriegs- 
zeit haben die Besucher des in das Magazin yerlegten Arbeits- 
zimmers die von ihuen gewiinschten Werke und Zeitschriften 
in den meisten Fallen am Bficherstand eingesehen; die mit- 
geteilteu Zahlen sind dalier Minimalzalilen.

Der Prozentsatz der nicht vorhandenen Werke ist auch 
im Jahre 1913/14 ein aul3erordentlieli niedriger gewesen.

*) Die Zalilen sind folgende:
Bestellscheine

Abgegeben Erledigt Benutzte Bandę 
1.4 . 1914 bis 1.8 .19 14  6936 5418 =  78,2% 6156
1. 8. 1914 bis 31. 3. 1915 2294 2276 =  99,2% 3186
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Die auffallig grofie Abweicliung von dem bei Universitats- 
bibliotheken ublichen Prozentsatz erklart sich aus dem Cha
rakter der Bibliothek ais Spezialbibliothek, der leichten 
Zuganglickheit der Kataloge und der bei der Hochschul- 
bibliothek gepflegten mtindlichen Auskunftserteilung. So- 
weit die nicht vorliandenen Werke nicht nachtraglich fiir 
die Bibliothek beschafft wurden, sind sie von anderen 
Bibliotheken entliehen worden, hauptsaehlich aus der Cólner 
Stadtbibliothek, der Universitatsbibliothek in Bonn, der 
Koniglichen Bibliothek inBerlin und der Commerzbibliothek 
in Hamburg; im ganzen wurden aus anderen Bibliotheken 
1913/14 140 (durch 203Bestelluugen), 1914/15 51 (durch 
80 Bestelluugen), 1915/16 91 (durch 181 Bestellungeu) 
Bandę entliehen. Aus der Hochschulbibliothek wurden an 
auswartige Bibliotheken 1913/14 16, 1914/15 8 und 1915/16 
11 Bandę verliehen.

Der V ervollkom m n un g der O rgan isatio n  des 
B etrieb s wurde wiederum Aufmerksamkeit zugewandt, 
um den steigenden Anforderungen, die infolge des starken 
Wachstums der Zahl der Studierenden an die Bibliothek 
gestellt wurden, gerecht zu werden. Die Neuaufstellung der 
Bticlierbestande wurde fortgesetzt. Sie waren friilier in den 
einzelnen wissenschaftlichen Abteilungen alphabetisch auf- 
gestellt. Dieses System fiilirt zu zahlreiehen Zweifeln und 
Willkiirlichkeiteu bei der Einstellung und damit zusammen- 
hangenden Schwierigkeiten beini Auffinden der Biicher; 
auch ist bei selir besetz en Buchstaben das Auffinden der 
Biicher zeitraubend. Fiir eine kleine Bibliothek allen- 
falls geeignet, versagt es bei gróBeren, stark benutzten 
wissenschaftlichen Bibliotheken. Die Neuaufstellung ist 
im Priuzip systematisch. Sie erfolgt an Hand des neuen 
Systems des Saclrkatalogs, vermeidet aber dessen reiche 
Gliederung durch móglichste Zusammenziehung einzelner 
Abteilungen zu gróBeren liomogenen Sachgebieten. Inner- 
lialb der einzelnen systematischen Unterabteilungen werden 
die Werke nach dem Erscheinungsjahr geordnet und mit 
einer die systematische Unterabteilung und die fortlaufende 
Nummer bezeichnenden Signatur versehen, die dann auf
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den alpliabetischen und systematischen Katalog iibertragen 
wird. Bis jetzt sind die Abteilungen A (allgeineine Ab- 
teilung), B (vermisclite Abteilung), C (Spraeliwissenschaft 
und Literatur), D (Geschichte), E (Geographie), E (Reelits- 
wissenschaft I), G (Rechtswissensehaft II) und J (Ver- 
sicherungswesen) v 5 llig neu geordnet, das ist etwa die Halfte 
des gesamten Biicherbestandes. Die Neuordnung der iibrigen 
Abteilungen ist erst teilweise durchgefuhrt. Dureli die starkę 
Zunalime der Bibliotheksarbeiten im Sonimer 1914 erfuhren 
die niuhseligen und zeitraubenden Ordnungsarbeiten leider 
eine Verzogerung, bei Ausbruch des Krieges gerieteu sie 
infolge des dann eintretenden Mangels an Arbeitskraften 
in vólliges Stocken.

Fiir die rasch waclisenden Bestande an Dissertationen 
ergab sieli die Notwendigkeit, eine besondere Abteilung 
zu begriinden. Die Dissertationen wurden nach Univer- 
sitaten und Jalirgangen geordnet ungebunden in besonderen 
Kasten untergebraclit. Eerner wurde die Zeitschriftenabtei- 
lung neu geordnet, da bei der alten Einteilung der Zeit- 
schriften nacli Wissenschaften iiiuner wieder wegen tiber- 
fiillung einzelner Abteilungen die ganze Sannnlung neu auf- 
gebaut werden lnufite. Jede Zeitschrift erlialt nunnielir eine 
Nunimer, die sie dauernd belialt, und ein besonderer Zeit- 
seliriftenkatalog weist den Eundort nacli. Im Zusammen- 
liang damit wurde eine ubersichtlichere Zeitscliriftenkon- 
trolle angelegt. Endlich wurde die alte schwerfallige Aus- 
leilie zuverlassiger und beweglicher gestaltet.

Infolge der Zunalime der Bibliotheksgeschafte, wie sie 
sieli aus der Statistik fiir 1913/14 ergibt, wurde fiir das Etats- 
jalir 1915/16 die Stelle eines Bureau-Oberassistenten ge- 
scliaffen und dureli den bislierigen Bureauassistenten W. Wild- 
ner besetzt. Die Einstellung eines bibliotlieksteclmisch 
vorgebildeten Bureauassistenten konnte wegen des Krieges 
liiclit erfolgen und wurde deslialb versclioben. Gleicli zu 
Beginn des Krieges liat die Bibliothek zwei Angestellte an 
andere Amtsstellen abgegeben. Ais im Marz 1915 der Biblio- 
thekdiener Lehrmann einberufen wurde, wurde einer der 
iiberwiesenen Angestellten an die Bibliothek zuriickversetzt.
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Im November 1915 ist auch der Bureaugehilfe Dresbaeh, 
der bei einer anderen Abteiluug beschaftigt war, einberufen 
worden, so daf.i zurzeit zwei. Angestellte der Bibliothek utiter 
den Fahnen stehen. Mit den verbliebenen Kraften war es 
leider nicht moglich, alle Bibliotheksarbeiten zu erledigen.

Der Bibliothekskommission gehorten an:

Vorsitzender:
Dr. jur. et phil. E ck e rt, Christian, Professor, 

Studiendirektor;
Stellvertretender Vorsitzender:

Dr. W itze l, Georg, Bibliothekar;

Weitere Mitglieder:
1913/14 Dr. I la sse rt, Kurt, Professor;

R iu k el, Richard, Professor;
H arz mann, Max, Dozent;
Dr. W irm inghaus, Alex, Professor, Syndikus der 

Handelskammer;
1914/15 Schm alenbacli, Eugen, D. H. H. I,., Professor; 

Dr. Schroer, Arnold, Professor;
Dr. T hiess, Karl, Professor;
Dr. W irm inghaus, Alex, Professor, Syndikus der 

Handelskammer;
1915/16 Dr. H assert, Kurt, Professor;

Dr. D a rap sk y , August, Professor;
Dr. von W iese und K a iserw a ld au , Deopold, 

Professor;
Dr. W irm in ghaus, Alex, Professor, Syndikus der 

Handelskammer.

Den Bibliotlieken des englisclren und frauzo- 
sischen Sem inars, die von den Direktoren der beiden 
Seminare yerwaltet werden, standen im ersten Berichts- 
jahre je 300 M> aus dem allgemeinen Bibliotheksfonds zur 
Beschaffung englischer und franzosischer Diteratur zur Ver- 
fiigung. In den beiden letzten Jahren wurde der Betrag ent- 
sprechend der Herabsetzung des allgemeinen Bibliotheks
fonds gekiirzt.
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Fiir den weiteren Ausbau der iibrigen Sem inar- 
b ib lio th ek en , die ais Prasenzbibliotheken gedacht sind 
und die wicktigsten Lehrbiieher und Nachselilagewerke 
der betreffendeu Disziplinen enthalten, wurden je 500 M  
bereitgestellt.

2. Archiv der Colner Hochschulen.

Das im Jahre 1904 ins Leben gerufene Bilanz-Archiv 
liat im Laufe der Entwicklung eine groBe Ausgestaltung und 
damit eine Veranderung seiner Bezeiclmung erfaliren. Ur- 
spriinglich nur bestimmt fur die Zwecke der Handelstechnik, 
insbesondere fur eine systematische Sammlung von Bilanzeu, 
Statuten und Prospekten, kurz allem, was mit der finanz- 
teclmischen Seite des Aktienwesens zusammenhangt, steckte 
es sieli seine Ziele immer weiter und versuchte schlieBlicli 
alles wirtsehaftswissenschaftliche Materiał, das in der Lite
ratur eine Verarbeitung noch nicht gefunden hat, also sozu- 
sageu den wirtschaftswissenschaftliehen Rohstoff, zusammen 
zu bringen. Da es nun nieht mehr allein der Handelstechnik 
diente, erliielt es im Jahre 1908 die Bezeichnung „Archiv fiir 
Volkswirtschaft und Handelstechnik" und die Leitung ging aus 
den Handen Professor Schmalcnbachs in die des Bibliotliekars 
Dr. Morgeurotli iiber. Mit der Griindung der Hochschule 
fiir soziale und kommunale Verwaltung ergab sich die Not- 
wendigkeit, fiir dereń Zwecke eine alinliche Einrichtung zu 
schaffen (siehe unten). Es erschien zweckmafiig, bei der 
raumlichen und persónlichen Verbindung, die zwischen beiden 
Hochschulen besteht, dieses Archiy der vorhandenen Einrich
tung anzugliedern und den Namen in „A rch iy  der Cól- 
ner H ochsch ulen" umzuandern. Gleichzeitig ŵ ar mit 
der Ubersiedelung Dr. Morgenroths nach Munclien die 
Leitung von der Bibliothek abgetrennt und von den Pro- 
fessoren Walb und Weber iibernommen worden. Nach 
der Ubersiedelung Professor Webers nach Breslau ftihrte vom 
Sommer-Semester 1914 ab Professor Walb die Leitung allein. 
Das Arcliiv zerfallt nunmehr in zwei Hauptabteilungen : 
das Archiv fiir Volkswirtschaft und Handelstechnik und das 
Arcliiy fur kommunale und soziale Yerwaltung.

12
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Kin groBer Teil der Beriehtszeit fallt in die Kriegsjahre 
1914 und 1915, in dem naturgemaB die Arbeiten des Arcliivs 
dureh die Einberufungen der Beamten und sonstige Be- 
selirankungen in hohem MaBe beeintracbtigt wurden. 
Trotzdem konnten die Sammlungen zahlreich verinehrt 
und den bestehenden Abteilungen nocli neue liiuzugefugt 
werden. Die Sammlungen wurden nunmehr wie folgt ge- 
gliedert:

A b t e i l u n g  I:
Archiv fur Volkswirtschaft und Handelstechnik.

Die erste Abteilung -zeigt folgende Gruppeu:

Gruppe I: P e rs d n lic h e  A b te ilu n g .
Sie enthalt das bestimmte Gesellscliaften betreffende Materiał, 

und zwar Bilanzen, Statuten, Prospekte und Festscliriften. Die friilier 
in dieser Abteilung gesammelten Zeituugsbericlite iiber Gencralver- 
sammlungen und finanztechnische MaCnahmen der Aktiengesell- 
sehaften sind durch die Zulegung des Lehmannscheu Archivs iiber- 
fliissig geworden. Die Auswahl der Gesellschaften erstreckt sich 
systematisch auf alle an der Berliner Borse notierten Aktien-Gesell- 
scliaften, sowie samtliche Aktien-Gesellschaften und Gewerkschaften 
Rlieinland-Westfalens. Daneben werden im Bedarfsfall auch noch 
anderc Gesellschaften in die Samnilung einbezogen, so z. B. sind samt- 
liclie Yersicherungs-Aktien-Gesellschaften liickenlos gesammelt.

Diese Gruppe zeigt folgenden Bestand:
1911/12 1 9 1 3 /I5

Mappen
1. Hypotheken- und Terrain-Gesellschaften I IO 232
2 .  Banken 128 290
3. Verkehrsuiiternehniuiigeu 164 280
4. Bcrgwerks-Ges. und Gewerkschaften 5 8 142
3. Hiitten-, Stahl- und Walzwerkc 4 9 151
6. Maschinen, Elektrizitatswerke 8 3 216
7. Chemische Pabriken 4 9 130
8. Textilunternehmungen 64 141
9. Vcrscłuedenes 109 250

10. Versicherungen 5 4 1 5 4

im Ganzen 868 2006

Inlialt der Mappen: Durchsclmittlicli: 1911 — 12 1 35 1 Bilanzen,
I 9 1 3 * 5  J z 5 i

uiithiu ea. 1911— 12 1 30000 1 Bilanzen.
1913— 1 5 J Soooo J
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In diesen Zalilen einbegriffen, aber neu hinzugekommen ist die 
Abteilung: „L ,a n d sc lia fte n “, welche bereits mit 40 Mappen vcr- 
treteu ist.

Die S am m lu n g der F e s ts c h r if te n  wurde 11111 seclis weitere 
Abteilungen vermehrt und umfaBt heute folgende 21 Gruppen:

1. Berg- und Hiittenwesen.
2. Industrie der Steiue und Erden.
3. Eisen- und Metall-Industrie, Edelmetall-Industrie.
4. Industrie der Maschinen, Instrumente, Apparate.
5. Cheinisclie und verwandte Industrien.
6. Textil-Industrie.
7. Papier-Industrie.
8. Leder-Industrie.
9. Industrie der Naliruugs- und GenuBmittel.

10. Baugewerbe.
11. Polygraphisches Gewerbe, Bucli- und Zcitungsverlag.
12. Ilandelsliauser (Biographien).
13. Bankliauser, aucli Immobilien-Gesellschaften, Sparkasseu,

Borsen.
14. Versiclicrungsgesellschaften.
15. Verkehrsunternelimungen.
16. Wirtscliaftliche Verbande und Vereine.
17. Soziale Verbande und Vereinc.
18. Soziale Fiirsorge und Wohlfalirtseinrielituugen.
19. Staats- und Kommunalwesen.
20. Kolonialwesen.
21. Verschiedenes.

Wahrend bis zum Beginn der Bericlitsperiode nur Festscliriften 
privater Unternehmungen gesammelt wurden, ist mit der Er- 
richtung des Archivs fiir koinmunale und soziale Verwaltung die 
Ilereinbezieliung weiterer Gebiete notig geworden. Aus technischen 
Griinden ist die sonst durcligefuhrte Trennung beider Sammlungen 
liier fallen gelassen worden.

Die Festschriftensammlung entliiilt nunmehr ca. 1100 Bandę. 
Sic diirfte in dieser Vollstandigkeit kanni anderswo vorliandeu seiu.

Gruppe II: S am m lu n gen  von B e r ic lite n  iiber e in ze ln e  W irt-  
s c lia fts z w e ig e  und w ic lit ig e  F ra g e n  der V o lk s w ir ts c lia f t ,  

H a n d e ls te c lin ik  und V e rw a ltu n g .

Das zu sammelnde Materiał setzt sieli zusammen aus Zeitungs- 
aussclmitten, Biicbern und Broscliiiren. Zu diesem Zwecke werden 
tiiglicli folgende Zeituugen einer Durclisiclit unterzogen, wobei die 
beuierkenswerteii Artikel durcli Abstempelung ais zum Aussclmeideu 
bestimmt bezeichnet werden:

12*
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i. Berliuer Bórsen-Zeitung, 2. Berliner Tageblatt, 3. Das Archiv
4. Der Aktionar, 5. Der Tag, 6. Frankfurter Zeitung, 7. Hamburgischer 
Correspondent, 8. Kolnische Volkszeitung, 9. Kólnische Zeitung, 
10. Neue freie Presse, 11. Verscliiedenc sozialpolitisclie Blatter.

Audi iu diese Gruppe ist aus technischen Griinden das Materiał, 
das die kommunale und soziale Verwaltung betrifft, einbezogen wor- 
den. Diese Einbezieliung sowie der standig anwaclisende Umfang 
des Materials fiihrten zu eincr ganzliclien Uingestaltung der Samra- 
luiig, die liunniehr naclisteliende Gliederuug zeigt:

A. P r iv a tw ir ts c l ia f t .
1. Betriebslelire.
2. Geld- und Kapitalverkelir (einsclil. Fillanzierung).,
3. Naebrichtenverkehr.
4. Waren- und Guterverkclir.
5. Gewerbezweige (volks- und priyatwirtscliaftlicli).

B. V o lk s w ir ts c lia ft .
(Die verkelirstcclmisclien Vorgange sind unter Privatwirtscliaft zu-

sammengefaCt.)
1. Allgemeines.
2. Bank- und Borsenweseu.
3. Finauzwissenscliaft.
4. Genossenschaftswesen.
5. Gewerbe und Industrie.
6. Handel und Haudelspolitik.
7. Interessenyerbande und -Vereine.
8. Kolonialpolitik und -Wesen.
9. Landwirtschaft und Verwandtes.

10. Verkelir und Verkelirspolitik.
11. Yersicherungswesen.
12. Zeitungswesen.
13. Yerschiedenes.

C. S o z ia lp o lit ik .
1. Allgemeines.
2. Arbeitgeber.
3. Arbeitnehmer.
4. Frauenfrage.
5. Genossenschaftswesen (soweit uicht unter Volkswirtschaft).
6. Jugendbewegung.
7. Wohlfahrtspflege.
8. Wohnungswesen und Bodenfrage.
9. Soziale Verbande und Vereine.

10. Soziales Versiclierungswesen.
u .  Sozialismus und Sozialdemokratie.
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D. K o m m u n a lp o lit ik .

1. Kommunale Verfassuug und Iiinenverwaltung.
2. Finanzwesen.
3. Stadtebau uud StraCenwesen.
4. Schulwesen.
5. Kommunale Wirtscliaftsbetriebe.
6. Kommunale Sozialpolitik.
7. Armen- und Waisenpflege, Wohlfahrtspflege.
8. Obertragene soziale Verwaltung.
9. Gewerbefiirsorge.

10. Volksbilduug.
11. Gesuudheitswesen.
12. Kurwesen, Gastwirtscliafts- und bogierwesen.
13. Yerscliiedenes.

E. A u slan d .
Alphabetisch nacli bandera geordnet, mit Ausnalune des inter- 

nationalen Geldmarktes und der Notenbanken.

F. V e rscb ied en es.
1. Geschicbte.
2. Politik.
3. Reclit (soweit niclit unter den speziellen Abteilungen).
4. Kunst und Wissenscliaft.
5. Militaria.

Durch die Neuordnung dieser Abteilung laBt sieli zurzeit ein 
genauer Bestand der Materialien nicht angeben. Die Verarbeitung 
dieses umfangreiclien Materials bildet ein andauerndes archivtech- 
nisches Problem, dessen bósung bei den beselirankten Mitteln des 
Arcliivs nur unvollkommen móglich ist.

Gruppe I I I :  S am m lu n g  der V e rd ffe n tlic h u n g e n  von  w irt-  
s c lia ft lic h e n  K o rp o ra tio n e n , V e rb a n d e n  und so n stig e n  

V e re in ig u n g en .
Auch diese Abteilung wurde, wie Gruppe II, einer vollstandigen 

Neuordnung unterworfen und die naclisteliende Neugruppierung zu- 
grunde gelegt.

1. Allgemeine Vereine.
2. Berg- und Hiittenwesen.
3. Eisen und Stalli.
4. Sonstige Metalle.
5 Maschinenfabrikation und Verwaudtes, Wagenbau, Schiffs 

werften, Fahrrader- und Motorfahrzeugfabrikation.
6. Elektroteclmiscłie Industrie.
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7. Musikinstrumente.
8. Uhrenindustrie, Optik.
9. 0 1 , Wachs, Stearin und Seife.

10. Chemische Industrie.
11. Gas- und Wasserwerke, Azetylenindustrie.
12. Steine und Erden.
13. Glas und Porzellan.
14. Haute, Leder, Lederwaren, Kautschuk.
15. Textilindustrie.
16. Bekleidungsindustrie.
17. Papierindustrie und Buchbinderei.
18. Holz, Flecht- und Sclinitzstoffe.
19. Nalirungs- und GenuBmittelindustrie.
20. Polygraphisclies Gewerbe, Kunstgewerbe und Buchliandel.
21. Pkotograpllie, pliotographische Artikel.
22. Baugewerbe.
23. Andere Gewerbe.

Kurz vor Beginn des Krieges sind an iiber 1000 Verbande Auf- 
torderungen zur Materialiiberlassung gerichtet worden. Leider ist 
der Ęrfolg durcll den Kriegsausbruch beeintraclitigt worden.

Zurzeit sind vorhanden:
ca. 1000 Yerbande und Vereine mit 

800 Mappen,
60 Kasten,

ca. 1600 Biicher und Broschiiren.

Gruppe IV : S am m lu n g  v o n  rege lm a B ig  ersch ein en d en  
B ó rsen - und M a r k tb e r ic b te n , so w ie  W o c lie n b e rich te ll, 

P ra m ie n o ffe rte n  und D e v is e n o ffe r te n  von  B an ken .

Es sind vorhanden:
160 Mappen (Berichte iiber Metalle, Bamnwolle, Wolle, Kaffee, 

Zucker, Kakao, Tee, Butter, Drogen, Getreide, Mehl, Gummi usw.).
Ferner sind 20 Banken und Bankgeschafte, darunter die 5 GroB- 

banken yertreten, die wdelrentlieh ilire Berichte senden.

Gruppe V: H a n d b ib lio th e k .
Das Archiv ist bcstrebt, eine mogliclist liickenlose Sammlung 

aller finanztechnisclien und sonstigen koinmerziellen Nachschlage- 
biicher anzuschaffen. Leider sind ihm liier durcll die hohen Kosten, 
die diese Anschaffung yerursacht und bei seinen beschrankten 
Mitteln bislang etwas zu enge Grenzen gesteckt gewesen. Immerhin 
sind ca. 830 Bandę vorlianden, die folgenden TJnterabteilungen an- 
gehoren:
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1. Finanzielle und koramerzielle Nachschlagewerke.
2. AdreBbiiclier.
3. Finanzliteratur und Verschiedenes.
4. Sammlung von Schiffsregistern, sowie von Tarifen, Hand- 

biichern und sonstigen Drucksachen von Schiffahrtsunter- 
nehmungen.

5. Sammlung von Telegraphen-Schlirsseln und Codes.
6. Sammlung von Zolltarifbestimmungen.
7. Sammlimg von Handelsgebrauclien und Gutachten.
8. Sammlung von Zeitungskatalogen.

Gruppe VI: K a r te n , P ia n e  und g ra p h isch e  D a rste llu n g e n .

Eine weitere Aufgabe des Archivs besteht darin, eiue groCe 
Anzahl von regelmaBigen oder sonstigen typischen Erscheinungen 
des Wirtschaftslebens grapliisch darstellen zu lassen. Ęs gewinnt 
damit ein ausgezeichnetes Materiał fiir Forschungs- und Lelir- 
zwecke. Zu den fortlaufend angefertigten Darstellungen gelióren 
der Reichsbankausweis, die Devisenkurse und die Diskontsatze. 
Der Kriegsausbrueh lieB leider die Weiterfuhrung dieser Programme 
nicht zu.

Die im Archiv verarbeiteten imd zum Teil gebunden aufbe- 
walirten Zeitungen und Zeitschriften erstreckeu sich auf folgende:

a) T a g e s z e itu n g e n :

1. Berliner Bórsen-Courier.
2. Berliner Borsen-Zeitung.
3. Berliner Tageblatt.
4. Central-Anzeiger.
5. Das Archiv.
6. Der Aktionar.
7. Der Tag.
8. Deutsche Bergwerks-Zeitung.
9. Frankfurter Zeitung.

10. Ilamburgischer Correspondent.
11. Kolnische Volkszeitung. 
t2. Kolnische Zeitung.
13. Kólner Lokal-Anzeiger.
14. Neue freie Presse.
15. Neueste Borsen-Nachrichten.
16. Reichsanzeiger.
17. Rheinische Zeitung.
18. Stadt-Anzeiger zur Kolnischen Zeitung.
19. Yossisclie Zeitung.
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b) Z e its c h r ifte n  und  V e rb a n d s ze itu n g e n :

1. Allgemeine deutsche Miihlenzeitung.
2. Allgemeine Fischerei-Zeitung.
3. Allgemeine Schiffalirts-Zeitung.
4. Archiv fiir Post und Telegraphie.
5. Automobil-Rundschau.
6. Balneologische Zeitung.
7. Bayerisches Bauernblatt.
8. Bayerische Landesgewerbe-Zeitung.
9. Bund der Dandwirte.

10. Bund ósterreichischer Industrieller.
11. Bundeszeitung (Versicherungsvertreter Deutschlands).
12. Biiro-Industrie.
13. Cement.
14. Darmzeitung.
15. Das Contor (Centralblatt fiir den deutschen Holzhandel).
16. Der Alkohol.
17. Das deutsche Tabak-Gewerbe.
18. Der Drogenhandler.
19. Der deutsche Delikatessen-Handler.
20. Der Eisenhandler.
21. Der Eisenwaren-Handel.
22. Der Holzmarkt.
23. Der Bederliandel.
24. Der deutsche Leinen-Industrielle.
25. Der Muller.
26. Der Miillerbund.
27. Der Materialist.
28. Der Seidenfabrikant.
29. Der Stellenvermittler.
30. Der Warenagent.
31. Der Waschereibesitzer.
32. Der Weltmarkt.
33. Die Anti-Trust-Wehr.
34. Die Geschaftswehr.
35. Die Elektrizitat.
36. Die Feuerversicherung.
37. Deutscher Bauernbund.
38. Deutsche Handels-Rundschau.
39. Deutsche Handels-Zeitung.
40. Deutscher Eisenhandel.
41. Deutsche Essig-Industrie.
42. Deutsche Industrie.
43. Deutsche Installateur- und Klempuer-Zeitung.
44. Deutsche Levante-Zeitung.
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4 5 . Deutsche Milchwirtschaftliche Zeitung.
46. Deutsche Nahrungsinittel-Rundschau.
47. Deutsche Rabattsparvereins-Zeitung.
48. Deutsche Rundschau.
49. Deutsch-Russische Hansa.
50. Deutsches Schaffen.
51. Deutsche Tiefbau-Zeitung.
52. Deutsche Tabak-Zeitung.
53. Deutsche Verkehrs-Zeitung.
54. Deutseher Wild- uud Gefliigel-Handler.
55. Ennlandischer Bauer.
56. Gewerbeblatt fur Wurttemberg.
57. Gewerbefreund (Wien).
58. GieBerei-Zeitung.
59. GMBH-Zeitschrift.
60. Handelsblatt fur den deutschen Gartenbau.
61. Handels- und Gewerbe-Schutz.
62. Handel uud Industrie.
63. Hansa-Bund.
64. Hansa-Bund (Mitteilungen und Naclirieliten der Kriegs- 

zentrale).
65. Eandwirtschaftliche Zeitung fur die Rheinprovinz.
66. Margarine-Industrie.
67. Markt und Messe.
68. Mitteilungen des Verbandes deutseher Buclierreyisoren.
69. Mitteilungen des Verbandes Coluer GroBfirmen.
70. Mitteilungen des Verbandes deutseher Eedertreibriemen- 

Fabrik anten.
71. Mitteilungen des Verbandes deutseher Juweliere, Gold- u. 

Silberschmiede.
72. Mitteilungen des Verbandes Schlesischer Textil-Industrieller.
73. Mitteilungen des deutschen Weinbau-Verbandes.
74. Mitteilungen des Vereins der Getreidehandler der Hamb. 

Borse.
75. Mitteilungen des Vereins der Kupfersclimiede Deutschlands.
76. Mitteilungen des Vereins deutseher Kaffee-GroBliandler u. 

-Róster.
77. Mitteilungen des Handelsvertragvereins.
78. Mitteilungen des Industriellen Clubs (Wien).
79. Mitteilungen des Kriegsausschusses der deutschen Industrie.
80. Mitteilungen von Handelskammern.
81. Monatsschrift des Vereins der Fisch-Industriellen Deutsch

lands.
82. Mitteilungen des Vereins deutseher EisengieBereien (Niederrh. 

Bez.-Verein des Yereins deutseher Ingenieure).
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83. Nachrichten des Verbandes deutscher Pliotographen.
84. Nachrichten fiir Handel, Industrie und Landwirtschaft.
85. Nachrichten des Westdeutsch. Verb. der Farben- u. Lack- 

Grofihandler.
86. Natur und Gesellschaft.
87. Offizielle Zeitschr. der deutschen Cigarrenladen-Inhaber.
88. Organ des deutschen Nahmaschinen-Handler-Vereins.
89. Ostdeutsclie Industrie.
90. Phamiazeutische Nachrichten.
91. Rheinischer Bauer.
92. Rlieinische Gartnerbórse.
93. Rundschau fiir G. m. b. H.
94. Siiddeutsche Export-Zeitung.
95. Siiddeutsche Industrie.
96. Siid- und Mitteldeutsche Miiller-Zeitung.
97. Schlesischer Bauer.
98. Schlesisches Gewerbeblatt.
99. Tabak-Bórse.

100. The Baltic and White Sea Conference.
101. Trierischer Bauer.
102. Thiiringische Industrie.
103. Verbandszeitung fiir die Vereine Creditreform.
104. Verbandszeitung der Móbel-Dekorations-Geschafte Deutsch- 

lands.
105. Vereinigte Tabak-Zeitung.
106. Vereinsblatt des Badischen Bauern-Vereins.
107. Vereinsmitteilungen des Vereins gegen das Bestechungs- 

unwesen.
108. Westdeutsche Industrie-Zeitung.
109. Westfalischer Bauer.
n o . Wochenschrift des Niederósterreichischen Gewerbevereins.
111. Zeitschrift des Vereins der deutschen Zuckerindustrie.
112. Zeitschrift des Vereins deutscher Fabrikanten und F,xpor- 

teure fiir den Handel mit RuBland.
113. Zeitschrift des Vereins fiir den Lederhandel.
114. Zeitschrift fiir die gesamte Testil-Industrie.
115. Zeitschrift fur Buchhaltung.
116. Zeitschrift des Oberschlesisclien Berg- und Huttenman- 

nischen Vereins.
117. Zeitschrift fiir Waren- und Kaufhauser.
118. Zeitschrift des Vereins fiir Technik und Industrie.

Fs sind also yorhauden:
18 Tageszeitungen,

118 Zeitschriften und Verbandszeitungen. 
Zusammen: 136 gegen 42 der Jalire 1911— 1912.
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Eine starkę Untcrstiitzung findcn die Arbeiten des Archivs 
durcli die Aufstellung von folgenden gebundenen Zeitungen auf dem 
Archi ve:

1. Berliner Borsen-Zeitung.
2. Der Aktionar.
3. Deutsche Bergwerks-Zeitung.
4. Frankfurter Zeitung.
5. Kolnische Zeitung.
G. Kolnische Volkszeitung.
Von diesen Zeitungen finden sieli die drei letzten Jalirgange 

stets in den Raumen des Archivs, die iibrigen auf der Bibliothek. 
Diese Einriclitung befreite das Archiv von dem Ausschneiden aller 
regelmaBig erscheineuden Zeituugsmitteilungen, wie Markt- uud 
Borsenberichte.

A b t e i l u n g  II:
Archiv fflr kommunale und soziale Verwaltung.

Mit der Errichtung der Hochschule fiłr kommunale und 
soziale Verwaltung am 1. Mai 1912 wurde die Einriclitung 
eines Archivs fur diesen neuen Zweig des deutschen Hoch- 
schulwesens begonnen, das dem bislier bestelienden Archiv 
ais selbstandige Abteilung angegliedert wurde. Ihr Zweck 
ist die Sammlung der rechtlichen und wirtschaftlichen 
Materialien aus dem standig und schnell wachsenden Gebiete 
der kommunalen und sozialen Verwaltung.

Diese Materialien, in denen sieh nicht nur die Arbeit 
unserer praktischen Verwaltung dauernd widerspiegelt, 
haben heute einen Umfang und eine Vielseitigkeit ange- 
nommen, von denen selbst der praktisclie Verwaltungsbeamte 
selten eine richtige Vorstellung hat. Dennoch war die wissen- 
schaftliche Arbeit auf diesem so wielitigen Gebiete unserer 
Volkswirtschaft bisher besonders seliwierig, da eine der 
Offentlichkeit zugangliche Sammlung all dieser Bericlite, 
Ortsgesetze, Statuten, Vertrage und Anweisungen nahezu 
ganzlich fehlte.

Uberdies wurden in der Praxis selir viele Arbeiten oft 
doppelt und vielfaeli geleistet, da — zumal bei neuen Auf- 
gaben —■ keine Verwaltung wissen konnte, ob und wo etwa 
von anderer Seite in dieser Hinsicht bereits Almliches ge
leistet oder yersuclit worden war.
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Beiden Schwierigkeiten, die mit dem Wachsen der kom- 
munalen und sozialen Aufgaben immer fiihlbarer geworden 
sind, will das neue Archiv begegnen. Ks will alle diese Mate- 
rialien systematiseh sammeln und bereitstellen und damit so- 
wolil der wissenschaftlichen Yerarbeitung wie auch der prak- 
tischen Orientierung Unterlagen schaffen, die bisher ver- 
lniBt wurden. Es will fur die Zukunft eine Beobaclitungs- 
stelle darstellen, von der aus die Grundlagen und Wandlungen 
unserer kommunalen und sozialen Praxis sicher iiberbliekt 
werden kónnen, und es will zugleick den Praktikern die 
Moglichkeit geben, sich an Hand von Einzelmaterialien 
bei neuen Aufgaben zu vergewńssern, was bisher von anderer 
Seite darin bereits geleistet worden ist.

Obwohl diese Arbeiten ohne Vermehrung der bisherigen 
Krafte und mit recht beseheidenen Mitteln begonnen werden 
muBten, ist dank dem weitgehenden Entgegenkommen der 
kommunalen Verwaltungen, der Arbeitgeber- und Arbeiter- 
organisationen und der Organe unserer Sozialversicherung 
bereits die Grundlage zu einer recht umfangreiehen Samra* 
lung geschaffen worden.

Nach seinen drei hauptsachlichen Aufgabenkreisen wurde das 
neue Archiv in drei Abteilungen gegliedert, nainlich i. Kommunale 
Verwaltung, 2. Soziale Organisationen, 3. Sozialversicherung.

Welchen Unifang dieses Arcliiy annehmen wird, kann schon 
aus dem Umstande gescblossen werden, daC in der Frist von kaum 
33/4 Jahren, die seit seiner Errichtung verflossen sind, von mehr ais 
200 Gemeinden iiber 1200 Haushaltsplane und mehr ais 1600 Ver- 
waltungsberichte eingegangen sind, und daC von den vier Haupt- 
abteilungen der 1. Abteilung (konununale Verwaltung; Haushalts- 
plane; Ortsgesetzsanunlungen; kommunale Statistik; Berichte, Sta- 
tuten und Dienstanweisungen der einzelnen Verwaltungsgebiete) die 
letzte in mehr ais 100 Unterabteilungen zerlegt wurde, von denen 
einzelne bereits wieder zehn- bis zwanzigmal untergeteilt werden 
muBten.

Eine kurze tbersicht iiber die Einteilung des Arcliivs wird 
Wesen, Absichten und bisherigen Umfang der neuen Abteilung naher 
erlautern kónnen. I.

I. K o m m u n a le  A n g e le g e n lie ite n .
a) Haushaltsplane (ca. 1200 vorhanden).
b) Yerwaltungsberichte (iiber 1600 Stiiek).
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c) Biirgerbiicher (90 Bandę).
d) Stadtverordnetenversammlungen (24 Bandę Bericlite, 22 

Mappen mit je ca. 30 losen Berichten).
e) Stadtestatistik (uber 600 Schriften und Berichte).
f) Sammlungen kommunaler Statuten, Verordnungeu, Berichte, 

Dienstvorschriften mid Bedingungen, und zwar nach folgender 
Haupteinteilung:

1. Kommunale Verfassung und Innenverwaltung.
2. Finanzweseu.
3. Stadtebau und StraBenwesen.
4. Schulwesen.
5. Kommunale Wirtschaftsbetriebe.
6. Kommunale Sozialpolitik.
7. Arrnen- und Waisenpflege, aucli Volkswolilfalirtspflege.
8. Dbertragene soziale Verwaltung.
9. Gewerbefiirsorge.

10. Volksbildung.
11. Gesundheitswesen.
12. Kurwesen, Gastwirtscliafts- und Eogierwesen.
13. Festscliriften.
14. Verschiedenes.

Fur die Abteilungen 1 — 14 sind vorhanden:
300 Kasten mit insgesamt

1 s 000 Statuten, Bedingungen, Dienstvorsclirifteii usw.
g) Kommunale Wirtschaftsbetriebe.

600 Jahresberichte in 60 Mappen.
li) ca. 20 Naclischlagewerke, u. a. „Kommunales Jahrbuch“ , 

1908 — 1914.

Neu liinzugekommen und zwar in der Abteilung f) sind liach- 
stehend verzeichnete Gebiete:

1. K o m m u n a le  W o h n u n g sp o litik .
Wohnungsordnungen, Wohnungsaufsicht, Schlafstellenwcsen, 
Wolmungsnachweis, Wohnungsverhaltnisse und Statistik, 
Kleinwolmungswesen (Darlehen, Uberlassung von Gemeinde- 
land, Krleichterung der Bedingungen fiir den Bau) usw.

2. K o m m u n a le  B o d e n p o lit ik .
Grundstiicksinarkt, Vemiehrung des Grundbesitzes, Ver- 
wertung des Grimdbesitzes (Schrebergarten, Spielplatze, 
Parks, Verkehrsmittel, Forderung der Privatbautatigkeit, 
Waldscliutz, Erriclitung von Gartenstadten), Baupolizeiyer- 
ordnungen, Bebauungsplane, Yerorduungen gegen Verun- 
staltungen und zum Sclmtz des Ortsbildes, Beziehungen zu 
Bauvereinen, Wohnungsyereinen, Hauspflegevereinen usw., 
stadt. Hypothekenbanken, kommunale Eedigeulieime usw.
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j .  E in g e m e in d u n g s- utul V o ro rts fra g e n .
Verliandlungen, Stadtyerordnetensitzungsberichte, Piane, 
Ortsstatute und Biirgerbiicher usw.

4. E rb b a u re c h t.
5. O b d a ch lo sen fiirso rge .

Hausordnungen, Statuten, Monats-, Jalires- und zusammen- 
fassende Berichte, Fest- und Denkschriften usw.

6. S p ark asse n .
Jahresberichte, Statuten, Fortnulare, Statistiken, Fest- und
Denkschriften usw.

7. S ch ulw esen .
a) V o lk ss c h u le n , H ilfs s c h u le u , W a ld sch u le n  usw.,
b) H dhere S c liu le n  (Mittelschulen, Gymnasien usw.),
c) F 'o rtb ild u n g ssc h u le n , d) F a ch sc ltu le n , e) H ocli-
sch ulen .

Jahresberichte, Dienstanwcisungen, Ordnungen, Verfii- 
gungen, Statuten, F'orinulare, Tabellen, Statistiken usw., 
Vorschrifteu iiber die Dienst- und Besoldungsverhaltnisse 
der Lehrpersonen, Veróffentlichungen und Drucksachen 
iiber Kongresse und Organisationen der verschiedenen 
Schulsysteme, Fest- und Denkschriften.

8. Y o lk sb ild u n g s w e s e n .
a) B iich e re ie n  und L e s e h a lle n , b) V o rtra g sw e se n , 
c) V o lk s h o c h s c h u lk u rs e , d) V o lk s u n te rh a ltu n g s -  
ab en d e, e) K a m p f gegen  die S c h u n d lite ra tu r , 
f) T h e a te r  und O rch ester.

Jahresberichte, Ordnungen, Verfiigungen, Statuten, For- 
mulare, Tabellen, Statistiken, Programme usw., Ver- 
óffentlichungen und Drucksachen, Dienstvorscliriften usw., 
Angaben iiber Personalyerlialtnisse, Organisation und Bc- 
trieb, Fest- und Denkschriften.

9. A llg e m e in e  A r b e its p o lit ik .
a) Arbeitslosenversiclierung, Jahresberichte, Denkschriften.
b) Arbeitsnacliweise: 1. Stellenvermittlung, 2. belirstellen- 

yennittlung. Jahresberichte, Statuten, Formulare usw.
c) Berufswahl, Berufsberatung, Berichte, Fbrmulare, Sta

tuten, Broschiiren.
10. K o m m u n a le  W ir ts c h a fts b e tr ie b c .

a) Elektrizitats- |
Gas- J. Werke,
Wasser- i

b) Hafenyerwaltungen,
c) StraBenbahnen.

J ahresbericlite, Statuten, Formulare, Dienstvorscliriftcn, 
Tarife, Fest- und Denkschriften usw.
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i i . E rn a h ru n g s -  und G esu n d h eitsw eseu .
a) MiIcliversorgung,
b) Mutterberatungsstellen,
c) Sauglingsfiirsorge.

Berichte, Vorschriften, Fonnulare, Besehreibungen. 
l)ie diese Gebiete betreffendc Sammlung von Zeituugsaus- 

sclinitten ist S. 179 erwalint.
Weiterhin ist im Laufe des Kriegsjahres 1914 damit begonneil 

worden, die K rie g sm a fln a lim e u  der S ta d te  zu sammeln. Da 
die Sammlung selbstyerstandlicli yorlaufig nocli liiclit abgesdilossen 
werden kann, so sind zurzeit kcitie genaneren Angaben nłóglich.

II. S o z ia le  O rg a u is a tio n c n .

A) A r b c itg e b e ry e r b a n d e :
1. Zentralyerbande 1 zusammen 60 Mappen mit rund
2. Kinzelorgauisatioueu J 100 Scliriften und Brosehiiren.

B) A r b c itn e h m e ry e rb a n d e :
1. Verbande von Priyatangestellten:

a) Kaufmannische Yerbande,
b) Techniker-Verbande,
c) Verbaude der Bureaubeaniteu,
d) Verbande der landwirtsebaftlicben Beamteu, 
c) Verschiedene Yerbande.

Zusammen 100 Mappen mit rund isooSchriltenund iooBucbern, 
dazu 50 Kasten mit 400 Zeitungsjalirgangen und Scliriften, sowie 
12 Mappen Aussclinitte.

Niilieres iiber die Ausschnittsammlung bofindet sieli bei der 
Abteilung I, Gruppe II (Seite 179).

2. Arbeiteryerbande:
a) 1 . 51 Zentralyerbande mit 100 Kasten, 800 Brosehiiren.

2. 51 Verbandsblatter der Zentralyerbande mit 80 
Kasten (300 Zeitungeu im Monat).

3. 80 Arbeitersekretariate und Kartelle mit 30 Kasten.
4. 17 internationale Sekretariatc mit 25 Kasten und 

300 Brosehiiren usw.
5. 12 gewerkschaftliche Landbszentralen mit 18 Kasten 

und 200 Brosehiiren.
6. 8 Gewerkschaftshauscr.
7. Sozialistische Presse Deutscklauds, 50 yerschicdene 

Zeitungeu.
8. Sozialistiselie Literatur, 10 Kasten mit yerscliic- 

denen Scliriften.
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b) Christliche Gewerkschaften:
1. 26 Zentralverbande, 40 Kasten mit 300 Biichern, 

Berichten usw.
2. 31 Verbandsblatter der Zentralverbande mit 60 

Kasten (200 Zeitungen im Monat).
3. Verschiedene Schriften.

c) Gewerkvereine (Hirsch-Dunkersehc):
4 Mappen mit 20 Broschuren, 2 Kasten mit 20 Zei
tungen im Monat und 4 Zeitungsbande.

d) \Verkvereine:
Verscliiedene Broschuren. 1 Kasten Verbandszeitung 
mit 10 Zeitungen im Monat und einetn Zeitungs- 
band.

e) Sonstige (vaterlandisclie und unabliangige).
f ) Zeitungsausschnittsammlung:

20 Mappen mit 300 Blattern und 500 Aussclinitten, 
Alles nahere der Zeitungsaussclmittsammlung ist 
wieder bei der Abteilung I, Gruppe II (Seite 179 if.) 
zu finden.

C) A k a d e m is ch e  V erb a n d e:
1. Deutsche Freie Studentenschaft mit 30 Mappen, 300 vCr- 

scliiedenen Schriften.
2. Sekretariat sozialer Studentenarbeit mit 6 Kasten und 

30 verschiedenen Schriften.
D) V e rsch ie d e n e  V erb a n d e:

u. a.: Verein fur Kleinwohnungswesen,
Verein fiir Forderung des Arbeiterwohmmgswesens, 
Gemeinuiitzige Rechtsauskunftstelle,
Anstalten fiir Arbeitsnachweise usw. III.

III. S o z ia l-V e rs ic h e r u n g  und G e n o sse u sch a fte n .
a) V e rs ic lie ru n g e n :

u. a.: Haft- und Versicherungs-Scliutzverband,
Verband der Privatversicherungs-Anstalten, 
Transportversiclierungsverbande,
Verband óffentlicher Lebensversiclierungs-Anstalten, 
Bandes-Versicherungs-Anstalten, 

ca. 100 Mappen mit 2000 Schriften und Broschuren.
b) B e ru fsg e n o s se n sc h a fte n :

100 Mappen mit 1800 Jahresberichten und Broschuren.
c) A n d ere  G e n o sse n sch a fte n :

u. a .: Landliclie Genossenschaften,
Kreditgenossenschaften,
Konsumgeuossenschaften,
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Baugenossenschaften,
Kaufmannische Genossenstjhaften, 
ITandwerkergenossenschaften,
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenscliaften,

60 Mappen mit rund 900 Schriften.

IV. D iv e rs e  A b te ilu n g :

60 Mappen und Kasten verschiedener Verbande und Vereine mit 
ca. 400— 500 Schriften.

Neben der Bereithaltung der Sammlungen hat das Archiv die 
wissenschaftlichen Arbeiten der Studierenden durch Veranstaltung 
von Rundfragen iiber folgende Gebiete unterstiitzt:

1. Die geschlossene Annenpflcge au£ dem Lamie und in den 
Stadten bis zu 15000 Einwolinern in der Provinz Sachsen.

2. Die soziale Lagę des teclinisclien Theaterpersonals.
3. Die Fabrikkrankehkassen.
4. Die Milchyersorgung der Stadte.
5. Die Cólner Bucht.
6. Die Obdachlosen-Asyle.
7. Die Abliolung vou Sparbetragen.
8. Die Beschaffung des auBerordentlichen Geldbedarfs in klei- 

neren Stadten und auf dem Lande.
Wie eiuleitend erwalint wurde, braclite der Krieg die Einbe- 

rufung mehrerer eingearbeiteter Arbeitskrafte mit sieli, durch die die 
Erledigung der Arbeiten auBerordentlicli erschwert wurde, zumal 
eine derartige Sanunlungsaustalt mit ungescliulteu Kraften kaum 
zurecht kominen kann.

Die Arbeiten wurden unterstiitzt durch einen AusschuB, der 
sieli aus folgenden Herren zusanunensetzt:

1. V o rs itze n d e r:

Dr. jur. et pilił. E c k e r t , Christian, Professor, Studiendircktor;

2. S te llv e r tr e te n d e r  V o rsitze n d e r:

Dr. W irm in g h au s, Alex, Professor, Syudikus der Handels- 
kammer;

3. M itg lied er:

von G u ille a u m e , Arnold, Kommerzienrat,
Dr. li. c. H ag en , Louis, Geheimer Kommerzienrat, 
H arzn ian n , Mas, Dozent,
Dr. M old en liau er, Paul, Professor,
O tt , Franz, Recdereidirektor,
S c h m a len b a ch , Eugen, D. H. H. L., Professor,

1 3
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Dr. S e lig m a n n , Paul,
Dr. T liie B , Karl, Professor,
W a lb , Ernst, D. H. H. C., Professor,
Dr. W itz e l, Georg, Bibliothekar.

Herr Professor Dr. W ie d e n fe ld  schied aus AulaB seiner 
Berufung nach Halle ais Mitglied aus dem AusschuB aus.

Leider liatte das Archiv durch deu Tod des Herrn Gelieimen 
Kommerzienrat Dr. Jos. N e v e n  D u M on t, Vorsitzender der Han- 
delskammer, wiederum den Verlust eines Gonners zu beklagen, der 
den Aufgaben des Archivs stets Interesse entgegenbrachte.

Das Archiv ist sowobl von den Studierenden der Hochschule 
ais auch von auswartigen Doktoranden und sonstigen wissenscliaft- 
lichen Arbeitern in lebliafter Weise in Anspruch genoimuen worden. 
Viele der Benutzer liaben durch Dankschreiben anerkannt, daB 
die Sammlung des Archivs, insbesondere die Ausschnittsammlung, 
ihnen im hóchsten MaBe dienlich gewesen sei. DaB es auch vor- 
kommt, daB bestimmte Materialien in den Sammlungen nicht 
aufzufinden sind, ist selbstverstandlich, gibt es dóch immer noch 
eine groBe Anzalil von Unternehmungen, die mit der Veróffent- 
lichung und Herausgabe des Materials auBerordentlich spróde sind.

3. Samm lungen.

Der Handels-Hochschule stehen ferner eine Reilie von 
Sam m lungen und U n te rrich tsm itte ln  zu Verfiigung. 
Wie in den Vorjahren wurde auch in der Berichtszeit ent- 
sprechend der weiteren Ausgestaltung des Eehrplanes die 
Erganzung der einzelnen Sammlungen gefordert.

Die Sammlungen fur m echanische Technologie 
sind zum Teil mit weitgehender Unterstiitzung durch die 
Industrie zustande gekommen. 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 Eroffnung des physikalisch-elektrotechnischen 
Eaboratoriums wurden diese Sammlungen weiter ausge- 
staltet und durch Beschaffungen fur die Laboratoriums- 
arbeiten in Physik und Elektrotechnik erganzt.

Mit Genehmigung des Kaiserl. Reichspostamtes wurde 
auf dem physikalisch-elektrotechnisclien Institut eine kleine 
Funkenstation durch den Eeiter des Instituts errichtet, die
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zu Forsclnmgsarbeiten und allgemehien Unterrichtszwecken 
in diesem wichtigen und iuteressanten Gebicte dient. Die 
Station ist zum Empfang fur Wellenlangen bis zu 3000 m 
und dariiber geeignet, zum Geben wcrden vorlaufig knallende 
1'unkeu verwendet.

Die von Privatdozent Bergassessor a. D. Macco an- 
gelegte S a m m lu n g  vo n G e s t e in e n  und n u t z b a r e n  
M in e ra l ie n ,  von Rob- und Handelsstoffen des Bergbaues 
wie des Metallliuttenwesens ist nunmehr so weitgehend aus- 
gestaltet worden, daB zu ihrer Aufstellung im Erweiterungs- 
bau der Hoclisehule ein grdBerer Raum vorgesehen werden 
muBte. Zusammen mit den meist durch Schenkung ein- 
gegangenen Gegenstanden aus dem Gebiet der Bergbau- 
technik bietet diese Sammlung jetzt ein reiches und wert- 
volles Anschauungsmaterial sowolil fiir die gemeinfaBlicli 
gelialtenen Yorlesungen iiber Geologie und Bergbaukunde 
wie fiir Einzeldarstellungen bestimmter Zweige «der Berg- 
bau- und Metallhuttenwirtschaft, welche in regelmaBiger 
Folgę ein Bild von den wiehtigsten Weltwirtschaftsgebieten 
dieser Art zu geben versuchen.

Im Besitz des Chemischen Ins t i tu ts  der Handels- 
Hochscliule sind an Sammlungen vorhanden: Systematisch 
geordnete Mineralien, Metallerze, anorganisclie, organisclie 
und chemische Praparate und folgende Zusammenstellungen, 
welehe tecl iuische Betr iebe  veranschaulichen (R0I1- 
materialien, Zwischenprodukte, Endprodukte):

a) Schwefelgewinnung in Eouisiana.
b) Fabrikation der Schwefelsaure aus Kies und Bleude.
c) ,, ,, Soda nach Eeblanc und Solvay.
d) Die sogj ,,StaBfurter“ Abraumsalze und die daraus 

gewonneuen Produkte.
e) Dungemittel.
f) Zementfabrikation.
g) P'abrikation von Ilolilglas und Spiegelglas.
h) ,, ,, gebrannten Tonwaren (Steinzeug,

Porzellan usw.)-
i) Mineralfarbstoffe.

13*
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k) Erdól uncl seine Destillationsprodukte.
l ) Steinkohle: Leuchtgasfabrikation, Kokereibetrieb, De- 

stillation des Steinkohlenteers.
ni) Praparate der Holzverkolilung: Holzkolile, Methyl- 

alkohol, Essigsaure.
n) 1'ett- und Olindustrie: Margarine, Seifen, Kerzen.
o) Sprengstoffe.
p) Industrie der Kolilehydrate: Zucker, Starkę, Zellu- 

lose (Papier); Brennerei und Bierbrauerei.
q) Gespinstfasern: Baumwolle, Ramie, Jutę, Wolle, 

Seide, Kunstseide.
r) Atlierische Ole und Riechstoffe:

Synthetischer Kampfer.
s) Roliguninii und die daraus hergestellten Produkte.
t) Farbhólzer und Farbliolzextrakte.
u) Teerfarben.

Diese Zusamnienstellungen siad Geschenke der betref- 
fenden Industrien.

Walirend der beiden letzten Jahre wurde die techno 
logisclie Sammlung des Chemischen Instituts nocli durcl 
nachstehende Schenkungen vermehrt:

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Comp., Deverkusen b. Coln 
Systematische Sammlung der Destillationsprodukte des Steir 

kolilenteers, der wielitigsten Teerfarbstoffe und ilirer Zwi- 
schenprodukte.

Deutsche Norton-Gesellscliaft m. b. H., Wesseling (Bez. Coln): 
Sclileifscheiben aus Alundum und Crystolon.

Aktien-Gesellscliaft fiir Stickstoffdunger Knapsack (Bez. Coln): 
Kalkstickstoff.

AuBerdem ist noch eine besondere Sammlung von tex- 
t i len Rohstoffen und Erzeugnissen yorhanden.

Die Sammlung enthalt:

Proben von aufeinanderfolgenden Bearbeitungsstadien 
im SpinnprozeB der wiehtigsten Rohstoffe, von der Rohfaser 
bis zum fertigen Garn.
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Desgleichen Muster verschiedener Gewebearten, sowie 
dereń Entwickelungsgang bei der Appretur von baum- 
wollenen, wollenen, leinenen und seidenen Stoffen.

Zu jeder dieser Entwickelungsstufen ist die betreffende 
Maschine in ihrer Wirkungsweise auf einer groBen Tafel 
zeiehneriscli so dargestellt, daB sie auch der technische Baie 
yerstehen kann.

Ferner eine Reihe textiler Rohstoffe:
Baumwolle: Ans den Vereinigten Staaten Amerikas; Sea Is- 

land, Florida Sea Island, Louisiana, Mew Orleans, Modile, Upland usw. 
Aus Ostindien; Broach, Dliollera, Pomrah, Scyndli Tinivelly, We
stern, Cokanadali usw. Aus Agypten verscliiedene Makosorten. Aus 
Sud-Amerika; Pernambuco, Ceara, Marauham, Barcelona usw.

Wolle: Verscliicdene Sorten von Streich- und Kamingarn im 
SchweiB und gewaschen. Merino und Kreuzzucht Kammzug, Kamm- 
linge. Kunstwolle, Alpakkawolle, Lamawolle, Kamelwolle. Ver- 
schiedene Ziegenwollen, wie Moliair, Tibet und Weft. In gleicher 
Weise sind Kollektionen von Seide, Flachs, Hanf, Jutę, Ramie, 
Kunstseide, Manilahanf, Neuseelandischem Hanf, Sisallianf usw. zu- 
sammengestellt.

Die Gewebesammlung besteht aus einer groBen Anzahl 
von Geweben verschiedenster Art, die eingerahmt unter Glas 
an den Wanden hangen und zur Beobachtung durch einen 
einfachen Handgriff leieht aus dem Rahmen genommen 
werden kónnen.

Mehrere feinmechanische Apparate dienen zur Fest- 
stellung der Drehungen auf ein Zoll engl. und der metrischen 
wie englischen Numerierung von Garnen.

Die Pflege der Geographie einschliefilich der Pro- 
duktionsgeographie an der Handels-Hoclischule hat durch 
die Errichtung eines Geographischen Seminars, mit 
dem eine besondere „Handelsgeographische Sammlung" 
verbunden ist, eine wesentliche Forderung erfaliren.

Die Bestande der Handelsgeographischen Samm- 
lung haben sich stetig vermehrt. Sie umfassen eine um- 
fangreiehe warenkundliche Sammlung, die die wicli- 
tigsten Belegstucke der Rohstoffe und Halbfabrikate des 
Minerał-, Pflanzen- und Tierreichs enthalt, und eine Zu- 
sammenstellung geologiseher Ilandstucke ais Grund-
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stock fur eine geomorphologische Sammlung. Dazu kommen 
ais Bestande des Geographischen Seminars zahlreiche Wand- 
und Handkarten, Atlanten, Zeichenatlanten und Vorlagen 
fur Kartenzeichnen, Spezialkarten yerschiedener Gebiete, 
Bilder und Photographien, eine umfassende Eichtbilder- 
Sammlung, mehrere Sammlungen von Wandbildern und 
Bilderatlanten, Reliefs und Globen.

In den drei letzten Jaliren habeu die Bestande des 
Geographischen Seminars aus laufenden Mitteln und grófierer 
privater Zuwendung eine weitere Vermehrung erfahren, 
sodaG zurzeit vorhanden sind rund:

500 Biicher in 600 Banden,
2000 Lichtbilder,
940 Wandbilder, Handbilder, Photographien und Stereoskope, 

90 Atlanten,
150 Wandkarten,
900 Hand- und Spezialkarten,

45 Vorlagen zuni Kartenzeichnen,
9 Reliefs,
2 Globen.

Die produktionsgeographische und morphologische Sammlung 
hat nur eine unerliebliche Vermehrung erfahren.

Die zur weiteren Ausgestaltung des Unterrichts in der eng- 
lis c h e n  H a n d e ls k o rre sp o n d e n z  ins Leben gerufene Sam m lung 
uinfaBt die im Erwerbsleben unentbehrlichen Nachschlagebiicher wie 
Kisenbahnkursbiicher, Teleplion-AdreBbiicher, Telegraphisclie Codes, 
Eisenbahngutertarife, Statistische Jahrbiicher, gewohnliche AdreO- 
biicher usw. Die Benutzung dieser Sammlung ermóglicht es dem 
Studierenden niclit nur, sich in den notwendigen Nachschlagebuclieru 
schnellstens zurechtzufinden, was fur seine spatere Tatigkeit im 
Auslande yon grofiter Bedeutung ist, sie hat auch den Vorzug, dali 
er eine Reihe der wichtigsten Fachausdriicke gewissermaBen spielend 
erlernt. Diese Bibliothek der Nachschlagebucher fand eine wertvolle 
Erganzung durch eine Sammlung englischer Handelsbriefe und Doku- 
mente, die von mehreren Firmen freundlichst zur Verfiigung gestellt 
wurden. Letztere werden nacli zwei Gesichtspunkten geordnet: 
einmal nach Briefkategorien, wie z. B. Anfragen, Offerten, Auftrage, 
Auftragsbestatigungen, Ausfiilmmgen des Auftrags usw. ohne Ruck- 
sicht auf die Geschaftsbrauche, sodann nach Briefserien, welche be- 
stimmte Geschaftsfalle einzeluer Branclien von ihrer Entsteliung 
bis zu ihrer endgiiltigen Erledigung anschaulicli zur Darstellung 
bringen.
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4. Museum fur Handel und Industrie.

Der Handels-Hochschule stehen endlich ftir ihre Dehr- 
zwecke die umfangreichen Sammlungeu des ani 27. Februar 
1909 eroffneten Museums ftir Handel  und Industrie  
zur Verfiigung, dessen Raume im ostlichen, nach der 
Rheinseite gelegenen Teile des Hochschulgehaudes sieli 
befinden.

Das Museum hatte von seiner Griindung bis zum Ende 
des Sonnner-Semesters 1914 unter Leitung von Professor 
Dr. Wiedeńfeld gestanden, der sieli um seinen Ausbau 
selir verdient gemacht hat. Es ist bis dahin verwaltungs- 
technisch ein selbstandiges Institut gewesen. Seit der 
Ubersiedelung Professor Wiedenfelds nach Halle ist das 
Museum gleich den ubrigen Hochschuleinrichtungen dem 
Studiendirektor Prof. Dr. E c k e r t  unterstellt, dem seine 
Leitung obliegt. Ais stellvertretender Eeiter ist Professor 
Dr. T h i e s s  seit diesem Zeitpunkt berufen. Dr. F u l l g r a f ,  
der vom 1. Oktober 1911 bis zum Ausbruch des Krieges 
ais wissenschaftlicher Assistent am Museum tatig war, 
wird seit den Kampfen bei Somme-Py im September 1914 
vermiBt.

Von vornherein hatte im Hochschulplane der Gedanke 
einer Schausammlung gelegen, die in ihrer Anlage nicht in 
erster Dinie auf Fórderung wissenschaftlichen Spezial- 
studiums gerichtet, sondern ais Unterrichtsmuseum gedacht 
und ausgestaltet, die anderen akademischen Darbietungen 
wirkungsvoll erganzen konnte. Diese Idee hat im Daufe 
der Jahre manche Wandlung erfahren, ist erst allmahlieh 
gereift und 1909 durch die Munifizenz der Handelskammer 
und das Entgegenkommen der Stadtverwaltung verwirk- 
licht worden. Es ist ein Institut entstanden, das nicht 
durch die Masse des Gebotenen den Lernenden erdriickt, 
nicht ihn -in Anlage und Aufstellung rasch ermudet, son- 
dern in seiner leichten Uberschaubarkeit eine wirkliche 
Unterstiitzung und Belebung des wirtschaftlich-technischen 
Unterrichts gewalirleistet. Die bestmógliche Fórderung des 
Lehrziels ist die oberste Richtschnur seiner Weiterentwick- 
lung geblieben.
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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 Rechts- 
lehre schiebt die Arten der Einformung neuzeitliclier Ge- 
schafte in die soziale Gemeinschaft, ihre Eingliederung in 
den wirtschaftlichen Kulturkreis in den Vordergrund, zeigt 
auch die Beruhrungspunkte und Reibungsflachen, die sieli 
beim neuzeitliehen Wettkampf ergeben. Dem innern Aufbau 
der einzelnen Unternełimungen nach der technischen Seite 
hin widmen andere Disziplinen, die natur- und handels- 
wissenschaftlichen Facher, ihre besondere Aufmerksamkeit. 
Wahrend die Erkenntnis der Einzelheiten der Absatz- 
organisation, der feineren Details der kaufmannisehen Be- 
triebsweise durch die Privatwirtschaftslehre ihre vornelimste 
Fórderung erfahrt, wird fiir die nicht minder wichtigen Vor- 
gange der Produktion und ihre bestmógliche Gliederung 
in den technologischen Vorlesungen und Ubungen, im 
Faboratoriuinsbetrieb Verstandnis geweckt. Da setzt nun 
mit wesentlichen Neuerungen das Museum ein. Wahrend 
in den Faboratoriumsubungen nur ein kleiner Bruehteil 
sich zu vertiefen vermag, wird der schematische Gesamt- 
aufbau der Produktionszweige von ausschlaggebender wirt- 
schaftlicher Bedeutung in den typischen Formen hier allen 
Studierenden ohne Ausnahme nahegebracht. Hier finden 
diese die beste Vorbereitung und Anleitung fiir die Besich- 
tigungen gewerblicher und kommerzieller Anlagen, fiir die 
wirtschaftlichen Studienreisen, welche die Hochscliule vor- 
bildlich einzurichten wufite.

Wie die Kunstgewerbe-Sammlungen eine kiinstlerische 
Befruchtung der Handwerker und Industriellen, die Er- 
ziehung des Geschmackes versuchen, erstrebt das Museum 
fiir Handel und Industrie die Erzielung wirtschaftlichen Ver- 
standnisses bei der aufstrebenden Jugend. In den Museums- 
raumen veransehauliehen Modelle und Zeichnungen, zeigen 
Handelsprodukte und Proben der verschiedensten Stadien 
des gewerblichen Erzeugungsprozesses, wie vielgliedrig die
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Arbeitsformen des industriellen und kommerziellen Lebens 
geworden, welche weitgehenden Anforderungen die Fiihrung 
und Fortgestaltung dieser Unternehmungen an den Geist 
und die Eeistungsfahigkeit 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 Simie bietet, weil es Darstellungen gibt, die fiir 
das praktisehe Eeben Interesse haben, weil es mehr ais andere 
Institute mit dem Eaienvcrstandnis reehnet, ist seine Wirk- 
samkeit aber nicht beschrankt geblieben auf den Kreis der 
akademischen Studierenden, sondern es bildet aucłi ein 
Mittel zur Weiterbildung der Cólner Gesamtbiirgerschaft. 
Durch das Museum fur Handel und Industrie kónnen die 
Interessen fiir die industrielle, fiir Verkehrs- und Handels- 
entwicklung, an der die Melirzahl der Burger mitzuschaffen 
berufen ist, belebt werden, indem es dem einzelnen verdeut- 
lielien hilft, welche Teilarbeit er zu verrichten hat, welches 
Radchen in dem kunstvollen, schwer iiberschaubaren Mecha- 
nismus des Kulturganzen ihm zur Bedienung verbleibt. 
So dient das Museum im Bund mit der Hoelischule und dereń 
gesamten akademischen Einrichtungen unserm Cólner Biirger- 
tum wie den Studierenden, bietet es den Bewohnern der 
Stadt einen Ausgleich fiir Opfer, die diese ilmen auferlegen, 
hilft es mehren den altbewahrten Rulnn Cólns in deutschen 
Gauen.

Das Museum versucht seine Hauptaufgabe, die Stu
dierenden der Handels-Hochschule wie die Allgemeinheit 
iiber Grundlagen und Aufbau der rheinisch-westfalischen 
Industrie und des gesamten Wirtseliaftslebens zu unter- 
richten, auf yierfache Weise zu lósen.

In der Vorhalle zeigt es Biisten fuhrender Manner aus 
dem Anfang des Masehinenzeitalters, Kópfe Cólner Persón- 
liclikeiten, dereń anregende Tatkraft im rheinisch-west
falischen Wirtschaftsleben sich wirksam bekundet hat. 
Sie sind meist von ihren heute in Cóln lebenden, an der Hocli- 
schule und am Museum interessierten Enkeln gestiftet 
und sollen den die Halle durelisehreitenden kaufmannisehen
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Studenten ais Vorkampfer der lieutigen Entwicklung zur 
Nacheiferung anspornen.

In den eigentlichen Museumssammlungen sollen die 
Rohstoffe dem Besueher ein Bild davon geben, welcli 
mannigfache Materialien aus allen Weltteilen die deutsehe 
Volkswirtscliaft der Gegenwart in iłirem ArbeitsprozeI3 ver- 
wendet. Auch Ersatz- und Erganzungsstoffe treten neben 
den Urmaterialien in Erscheinung.

Der VerarbeitungsprozeB der Rolistoffe wird in Modellen 
und Bildern verstandlich gemacht. Es wird gezeigt, welche 
Stadien der Verarbeitung der einzelne Gegenstand dureh- 
lauft, welcher Weg vom Stoff bis zum handels- und gebrauchs- 
fahigen Endfabrikat gelit. Damit wird die Vorstellung ge- 
weckt, welche Arbeit von der neuzeitlichen Industrie zu 
leisten ist und wie selbst scheinbar einfaehe Gebrauchsgegen- 
stande eine Frille von Arbeitsstadien durchlaufen muCten. 
Die Vorziige und die Notwendigkeit der Arbeitsteilung, die 
Zusammenhange zwischen Maschine und Mensch werden 
besonders erhellt. Auch die groJ3e Bedeutung der sog. 
Abfallverarbeitung, die Gewinnung von Nebenprodukten, 
z. B. beim Steinkolilenteer, wird verdeutlicht.

Endlich gibt eine Fiille von statistischem Materiał 
Auskunft iiber Ort und Menge der Erzeugung der Rohstoffe, 
iiber Ein- und Ausfuhr, iiber Preise u. dgl. m. Ein wertvolles 
Kartenmaterial tritt den statistischen Tabellen zur Seite. 
Uberall wird Gewicht darauf gelegt, die Darstellung bis 
zur jiingsten Zeit fortzufiihren.

Die Aufteilung der Gesamtdarbietungen ist in der 
Weise vorgenommen, dai3 in einem vSaal der Bergbau mit 
seinen verschiedenen Teilen (Steinkohlen, Braunkohlen, 
Eisensteine, Blei- und Zinkerze, Schiefer und Steine), in 
einem zweiten Saal die verarbeitende Industrie, in einem 
dritten das Transportwesen dargestellt sind.

Ein grofier Teil der Darbietungen des Museums beruht 
auf Stiftungen von Privatpersonen und Unternelnnungen. 
Zu dem Grundstock, den die Handelskammer legte, indem 
sie der Stadt einen Fonds von 50 000 M  fiir das Museum 
zur Yerfiigung stellte, treten die A u fw e n d u n g e n  des
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Vereins zur F ó r d e r u n g  des s t a d t i s c h e n  Museums 
fur H a n d e l  und Ind ustr ie .  Der Vorstand der Yereins 
setzt sich derzeit zusammen wie folgt:

Oberbtirgermeister W allraf ,
Geh. Komraerzienrat Dr.h.c. Louis Hagen, Yorsitzender, 
Studiendirektor Prof. Dr. Eckert ,  stellv. Vorsitzender, 
IM* Leiters des Museums,
Dr. G. von Mal l in ckro dt ,  Schriftfuhrer,
Konsul H. von Stein,  Scliatzmeister,
Stadtverordneter H. Auer,
Kommerzienrat M ax Charlier,
Bankier C. Th. Deichmann,
Geh. Kommerzienrat Th. Freiherr von Guil leaume, 
Geh. Kommerzienrat Dr. h. c. Emil vom  Rath ,
Prof. Dr. T h i e s s ,  stelly. Leiter des Museums.



IX. Gemeinniitzige Beratungsstelle fur Handel 
und Gewerbe der Stadt Cóln.

1. Griindung und O rganisation.

Unmittelbar bei Ausbruch des Krieges hat (lie Handels- 
Hochscliule in die Hilfsarbeit eingegriffen und sieli im Ein- 
klang mit ihren Friedensaufgaben der Kriegsnot in Handel 
und Gewerbe angenommen.

Der Studiendirektor Professor Dr. Eckert erlieC auf 
Anregung Professor Dr. Fleehtheims am 3. August 1914 
einen Aufruf an die zuruckgebliebenen Kollegen und Stu- 
dierenden, sowie Reehtsanwalte und fiilirende Personlieh- 
keiten aus Handel und Gewerbe, um Riieksprache zu neh- 
men, wie dieser Not zu steuern sei.

Am 4. August versammelten sich die zur Hilfe Auf- 
gerufenen. Die einmiitige Ansicht ging dahin, daB die Schaf- 
fung einer Hilfsorganisation unbedingt notwendig sei. Es 
wurde in Aussicht genommen, die in Not geratenen Ange- 
liórigen des Handels- und Gewerbestandes in tagliehen Sit- 
zungen durcli ein aus Kaufleutan, Juristen und Professoren 
der Cólner Hoehschulen gebildetes Kollegium beraten 
zu lassen, und ihnen notwendige Dienstleistungen in kauf- 
mannischer und rechtlicher Hinsicht zu gewahren.

Die „Stadtcolnische Gemeinniitzige Reclitsauskunft- 
stelle“ unterstiitzte die Piane durcli Uberlassung von Raum- 
lichkeiten und Bureaueinrielitungen und gab den auBeren 
Rahmen fiir die Betatigung ab.

Bereits am Nachmittag der Griindungsversammlung 
erkarte aucli der Herr Oberbiirgermeister sein Einverstand- 
nis mit der Einriehtung, sowie damit, dal! sie ais Beratungs
stelle der Stadt Coln bezeiehnet werden diirfe, eine Be-
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nennung, die die spatere Arbeit wesentlich erleichterte. 
Die erste Sitzung des neuen Grundungsausschusses fand unter 
seinem Vorsitz statt.

Am folgeuden Tag ersehienen an den Anschlagsaulen und in 
den Zeitungen Aufrufe, dereń Verbreitungskosten, ebenso wie die 
Kosten spaterer Bekanntmachungen die kaufmannisclien und in- 
dustriellen Verbande (Verband der Cólner GroBfirmen, Verein der 
Industriellen des Regierungsbezirks Cóln und Detaillistenverband) 
ubcrnommen liatten. Die Finnen Reifenberg & Co. und Gebr. Bing 
stellten zunachst auf einige Wochen, schlieBlich wahrend fast eines 
Jahres, je eine Sehreibkraft zur Verfiigung, da sieli sofort lieraus- 
stellte, dai3 umfangreielie Schreibarbeiten zur Herbeifiihrung der 
wiinsclienswerten Erfolge nótig waren.

Die Organisation der Beratungsstelle war eine vollig lose. Es 
erklarten sieh in steigender Zalil Herren zur Mitarbeit bereit, 
die in standige Berater und gelegentliche Helfer gegliedert wur- 
den. Die ersteren fanden sieli an bestimmten Tagen immer 
nut den gleichen Teilnehmern zu den beratenden Kollegien zu- 
sammen. Die iibrigen wurden nach ilirem Verwendungszweck 
in Listen gefiilirt (Brancliezugehorigkeit, Biicherrevisoren, Sclireib- 
hilfen usw.) und je nach Bedarf zu Hilfeleistungen in Ansprueli ge- 
nommen. Zu den Beratern traten alsbald noch eine Reilie von Rich
tera liinzu, da der Herr Landgerichtsprasident lebhaftes Inter- 
esse an der Einriclitung bezeugte. Die Geschaftsfuhrung iibemahin 
Professor W alb.

Diese Organisation wurde im Grundsatz bis heute beibehalten 
und liat sieli bestens bewalirt. [Es wurde nur noch im Januar 1915 
auf Wunsch des Leiters ein gescliaftsfuhrender AussehuB bestellt 
mit Professor Walb ais Vorsitzenden, Dandgerichtsdirektor Richard 
und GroBkaufmann Gustav Cohn von der Firma Gustav Cohn 
& Teblće ais Beisitzer.

Die aufiere Angliederung an die Stadtcolnische Reclitsauskunfts- 
stelle blieb ebenfalls erhalten. Beide Veranstaltungen konnten sieh 
bei dieser Gliederung auBerordentlich gut in ihrer Arbeit erganzen.

Die stadtische Verwaltung liat spater durch Bereitstelluug 
von Sclireibliilfen und Bureaubedarf die Beratungsstelle bereit- 
willigst unterstiitzt. Die Portokosten, die bei der ausgedeluiten 
Korrespondenz sehr ansehnlich wurden, ubernalmi die stadtische 
Kriegssammlung.

2. Das Arbeitagebiet.

Die Beanspruchung war in den ersten Monaten des Kriegs eine 
auBerordentlich grofie. Sie ist auch bis zuni heutigen Tage lebliaft 
geblieben, wiewohl ein Abflauen naturnotwendig eintrat, nachdem
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mit den fortsclireitenden Pinberufungen der Scliutz der Kriegsnot- 
gesetze inuner weitere Kreise betraf. Nacli Beendigung des Krieges 
durfte zweifellos wieder cine auBerordentlich gesteigerte Inan- 
spruclinahme zu erwarten sein, da alsdann alle jetzt schwebendcn 
Palle zur Abwiekelung drangen.

Die nacligesuchte Hilfe und der erbetene Rat betrafeu alle 
Gebiete der Kriegsnot der in Pragę kommenden Stande. Bei Kriegs- 
beginn, elic die Reclitsprechung geklart und wiclitige Notgesetze 
erlasseu waren, spielten die Lolm-, Angestellten-, Mięt- und Hypo- 
tliekenfalle neben Zalilungscliwierigkeiten und Geschaftsstockungen 
eine grol.ic Rolle. Besonders die Schuldverpfliclitungen Abzalllungs- 
geschaften gegentiber waren haufig Gegeustand der Beratung.

Die Beratungsstellc liat von Anfang an ais leitenden Grund- 
satz aufgestellt, die Hilfe iiber den Rat zu stellen. Dies auBert sieli 
niclit nur in der Behandlung der Pinzelfallc, souderu aueli in der 
Kinleitung melirerer unifassender HilfsmaBnahmen. Die erste gro Be 
MaBnalmie dieser Art war eine Zusaminenberufung der Inhaber 
der liiesigen Abzalilungsgescliafte, um mit ihnen Riclitlinien iiber 
das Verbalten den Schuldnern gegenuber zu vereinbaren. Da diese 
Geschafte von ihren Glaubigern bedrangt und von den Bankcn 
vielfacli im Sticli gelassen worden waren, befandeu sie sieli in selir 
seliwieriger Lagę. Eine Schonuug der Kundschaft, worunter sieli 
neben den Kriegerfrauen das voin Krieg schwer betroffeue Ver- 
lnietungsgewerbe befand, war nur bei Entgegenkonimen besonders 
der ersten Gruppen zu erwarten. Pin solclies lierbeizufiihren, ist 
dem Verband dieses Geschaftszweigs alsbald gelungen. Daraufliin 
konnten die Abzahlungsfalle eine gute Regelung fast durchweg 
erfalrren.

pine zweite allgemeine HilfsmaJ3nalime bestand fur die erste 
Zeit in der Ubernalime einer Art von Geschaftsaufsicht.

Gleich bei Kriegsausbruch waren die Palle, in denen Stundung 
falliger Forderungen, sowie Bewilliguug der verlangerten Protest- 
fristen von den Glaubigern verlangt wurden, sehr zahlreich. Da 
es in den meisten Fallen darauf ankam, Klagen zu vermeiden, dereń 
Kosten bekanntlich. bei kleinen Scliuldsummen direkt verlieerend 
wirken, war den Schuldnern mit der richterlicken Bewilligung eines 
Zahlungsaufschubs nicht geniigend gedient. Die Beratungsstelle 
versuchte daher sofort eine auBergerichtliche Pinigung móglieh zu 
lnaclien.

pin Pntgegenkommen der Glaubiger, die Scliadigungen dureli 
Vorgelien Dritter oder Scliiebungen befiirchten muBten, war viel- 
fach nur dadurch zu erzielen, daJ3 die Beratungsstelle, wenn aueli 
unverbindlieh, sieh zur Dberwachung des Geschaftes in folgendem 
Rahmen bereit erklarte:

Der Schuldner verpflichtete sich, wóchentlieli seine Einnahme 
bei der Beratmigsstelle abzuliefern, oline dereń Zustinnnmig sich
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jeder Verfiigung iiber sein Vermógen zu entlialten, sowie das gericlit- 
liche Vorgehen eines Glaubigers ihr sofort mitzuteilen. Die Be- 
ratungsstelle selbst befriedigte die Glaubiger woclientlicb ratenweise, 
wobei auf die Mógliclikeit der Erganzung des Warenlagers Riiek- 
sicht genommen wurde. Auf diese Art sind lnehrere Palle abgewickelt 
uud kleinere Geschafte vor dein Zusammenbruch bewahrt geblieben. 
Die Einfiihrung der Gesehaftsaufsicht hat ein Eingreifen in dieser 
Porm spater iiberfliissig gemacht.

Ais dritte MaCnalime gróBeren Stils ist die Erstattung vo« 
Gutachten zwecks Bewilligung vou Zahlungsfristen, die auf Ęr- 
suchen der Gerichte vorgenommen wird, zu erwahnen.

Die Bcratungsstelle lieB sich betreffs der Befiirwortung oder Ab- 
lelinung von folgenden Grundsatzen leiten:

1. Eine Schouung ist stets am Platze, wenn das Geschaft 
ein einigermaBen ausreiehendes Eigenkapital besitzt. Dasselbe 
soli vor der Zwangsyollstreckung bewalirt werden; selbstverstand- 
lich darf bóswilliges Nichtzahlen nicht yorliegen.

2. Auch bei Eehlen des eigenen Kapitals kann Sclionung 
angebracht sein, wenn das Untemehmen seither kapitalbildcnd 
war, aber durch widrige Umstande das Kapitał wieder aufgezelirt 
wurde. (Krankheit, auf3ergewóhnliche Verluste usw.). Hier ist 
nicht das eigene Kapitał, sondern die wirtschaftlicli erfolgreiclie 
Existenz zu scliiitzen.

[3. Wo diese Voraussetzungen felilen, liegt eine Veranlassung, 
den Schuldner zu scliiitzen, nicht vor. Eine Ausnahme bilden grund- 
satzlieh wucherartige Forderungen.

Bei den Einzelfallen der Beratung wird derart verfahren, daB 
zunaclist die Rechtslage genau festgestellt und dann vor allem 
untersucht wird, wie dem Vorsprechenden zu lielfen ist. Dabei 
ergab sich oft, daB der vorgetragene Fali das Ergebnis einer im 
Ganzen verfahrenen Wirtschaftslage war, auf die dann eingegangen 
und fur dereń Abstellung gewirkt werden konnte. Fiir diese Art 
der Beliandlung erwies sich die kollegiale Beratung sowie die ge- 
misehte Zusammensetzung der Kollegien ais auBerordentlich prak- 
tisch. Die Teilnahme von Kaufleuten hatte die weitere giinstige 
Wirkung, daB diese auf Grund ihrer Gesehaftsbeziehungen die zeit- 
liclie Erledigung von Streitfallen sehr oft herbeifiihren konnten.

|Ein allgemeines Ziel bei der Beratungstatigkeit besteht weiter 
darin, eine gerichtliclie Austragung zu vermeiden, zum Teil wie schon 
erwahnt, wegen der Kostenfrage, ferner aber aus dem Grunde, 
daB bei fast allen VertrSgen die Rechtslage auBerordentlich zweifel- 
haft geworden ist. Bei diesen Vermittlungsversuchen ist nacli 
einigen schlechten Erfahrungen Wert darauf gelegt worden, den nicht 
anwesenden Gegner zur Auslassung iiber den Fali aufzufordern, 
wenn moglich ilin zu einein gemeinsamen Vorsprechen mit dem Rat- 
suchenden zu bewcgen. Die Erfahrung ergab namlich, daB die
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Vorsprechenden sehr leiclit die Angelegenheit so yortragen, wie sie 
sie geme ais geschelien selien mdchten. Das gescliieht yielfach 
ohne bose Absicht und ist nur eine Wirkung des Selbstbetruges. 
Wird dem Gegner auf Grand dieser Angaben ein Vorsclilag gemacht, 
so ist er leiclit gegen die Beratungsstelle voreingenommen, und eine 
Einigung ist schwer erzielbar. Dagegeu ergab sieli, falls der andere 
Teil zur Darstellung seiner Auffassung bewogen oder falls beide Teile 
zur gemeinsamen Vorsprache gebraclit werden konnten, eine Bei- 
legung des Zwistes auBerordentlicli oft und leiclit. Es liat sieli daliei 
auch die Mehrzahl der Mitglieder der Beratungsstelle ais Ereunde 
des zurzeit stark empfolilenen Giiteverfalirens erklart, und der von 
Notar Euttkemanu-Hannoyer gefiilirten Bewegung liat sieli die Be
ratungsstelle angeschlossen. Es unterliegt kaum einem Zweifel, 
daB nur die yerkelirte Organisation des SchiedsmJnnerwesens 
in PreuBen die Ursaclie des Versagens auBergericlitlicher Beilegung 
von Rechtsstreitigkeiteu ist. Es wtirde sieli yielleicht eiupfehlen, 
Einriclitungen von der liier geschilderten Art zu Tragern des Giite- 
yerfalirens zu maclien. Sie wiirden zweifellos segensreicli und auf 
wirtscliaftlichem Gebiet werterhaltend wirken.

Die einigende Tatigkeit der Beratungsstelle liat durcli die Ein- 
riclitung besonderer Mięt- und Hypotliekeneiniguugsamter natur- 
geinaB eine Einschranknng erfahren. In kaufmanniselien Angelegen- 
heiten sind ilir selir yerwickelte Palle, wie Geschaftsyerkaufe mit 
angeblicli falsclien Angaben des Vorbesitzers, Riickgabe von Wech- 
seln, Baudifferenzen, Yielikaufe u. dgl. gelungen. Ebenso war sie 
in Gehalts- und Eohnstreitigkeiten erfolgreich. Hier spielte besonders 
die Frage, ob Krieg unyerschuldetes Ungluek bedeute, eine groBe 
Rolle. Die Beratungsstelle hat sieli bemiilit, je nach Lagę des Falles, 
eine von theoretisclien Erwagungen freie billige Einigung herbei- 
zufiihren.

SclilieBlicli muB nocli yermerkt werden, daB der notleidenden 
Bevdlkerung die Ausspraclie iiber ihre Verhaltnis.se durchweg ais 
eine Woliltat erscliien, so daB aucli in Fallen, die eine Hilfe nicht 
móglich machten, die Einriclitung ais segensreicli angesproclien worden 
ist.

3. Statistik .

Die Zalil der beliandelteii Falle betrug bis Ende 1915 rund 6000. 
Eine in der Zeit vom 1. April bis 31. Dezember 7915 auf- 

gemaclite Einzelstatistik ergab folgende Arten der Beansprucliung.

Die Auskiinfte betrafen:
Allgemeiner Teil B .G .B .................................................. 144
M i e t e ...............................................................................663
Dienst- und Werkyertrag nach B .G .B ..................  26
Abzalilungsgeschafte .............................................. 39
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Sonstiges Forderungsrecht.......................................... 263
S a c lie n r e c lit ................................................................... 135
E h e re ch t......................................................................  2
Ehescheidung..............................................................  13
Reclit der unehelichen K i n d e r .............................  23
Sonstiges F a m ilien rech t.......................................... 85
Dienstvertrag naeh der Gewerbe-Ordnung . . .  105
Gewerbe- und Seemanns-Ordnruig.........................  76
Kaufmannischer D ien stv e rtra g .................................. 100
Sonstiges H a n d e ls re c h t.............................................. 302
G esin d ereclit..............................................................  36
ZivilprozeB- und Koukursordnung ..........................126
Strafrecht und StrafprozeB.....................................  37
K ran k en versich em n g.............................................  11
Unfallversiclierung...................................................... 7
Invaliden- und Hinterbliebeneu-Versicherung . . 8
K nappscliaftsw esen.................................................. 2
Angestelltenversicherung.........................................  2
Privatversiclierung ..................................................  17
Gemeinde- und Staatsangehorigkeit.....................  8
Arniensachen und Unterstutzungswolinsitz . . .  38
Militarangelegenlieiten.............................................. 28
Schulsachen ..............................................................  2
S teu ersach en ..............................................................  19
Sonstige Rechtsgcbiete...................................................123

In der jiingsten Zeit liat das Bureau der Beratungsstelle lioch 
die Arbeiten aus der Beratung iiir kriegsbescliadigtc Akademiker, 
dereń Gescliaftsfuhrung dem Reiter der luer beliandelten Beratungs
stelle iibertragen wurde, iibernomnien.

4. Veranstaltung von Vortragen.

Im Winter-Semester 1915/16 untersttitzte die Be
ratungsstelle aucli den Vorlesungsbetrieb der Handels- 
Hochschule. Eine Reihe ilirer Mitglieder haben auf An- 
regung des Vorsitzenden eiue Vortragsreihe zusammenge- 
stellt unter der Bezeichnung ,,Jdii/.elvortrage iiber reclit- 
liche und wirtschaftliche Einflusse des Krieges auf Handel 
und Gewerbe“ . Es sollten hier im Rahmen der offentlichen 
Vorlesungen der Handels-IIochschule die Erfahrungen, welche 
die Mitglieder im eigenen Beruf und durch ihre Tatigkeit 
an der Beratungsstelle zu sammeln Gelegenheit liatten, 
einem weiteren Kreise zur Anregung und Belehrung mit-

14
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geteilt werden. Es ist auch in Aussicht genommen, einzelne 
Vortrage im Druck erscheinen zu lassen. Die beliandelten 
Gebiete waren folgende:

Der EinfluB des Krieges auf das Vertragsrecht. 2 Yortrdge. Reclits- 
anwalt Justizrat L. Cahen.

Der Schutz der Kriegsteilnehmer. 2 Vortrage. Justizrat Dr. Uch 
Ilied em an n .

Die Gesclraftsaufsicht. 1 Vortrag. Amtsgeriektsrat O ete ls lio fen . 
Der EinfluB des Krieges auf das Importgeschaft. 1 Vortrag. Franz 

Jos. H orn , von der Firma N. Horn jun. & Co.
Der Kin fiu [3 des Krieges auf das Exportgeschaft, mit besonderer 

Beriicksichtigung des Cólner Modewarengeschafts. 1 Vortrag. 
Faul R e ife n b e rg , von der Firma Reifenberg & Co.

Der EinfluB des Krieges auf das Detailgeseliaft. 1 Vortrag. h .  B liili-  
d orn , Inhaber der Firma Daniel Sclilesinger, Vorsitzender des 
Detaillistenvereins Cóln.

Die Umschaltung der Industrie von der Friedens- in die Kriegs- 
wirtscliaft. 2 Vortrage. Faul S te lle r ,  Generalsckretar des 
Vereins der Industriellen fiir den Regierungsbezirk Cóln.

Der EinfluB des Krieges auf den Kredit- und Baukverkehr. 2 Vor- 
trage. Syndikus Dr. K lem m e.

Der EinfluB des Krieges auf Immobilien und Hypotlieken. 1 Vortrag.
Rechtsanwalt Dr. Felix S c h m itz  II.

Die Besclilagnahme- und Hóchstpreisgesetzgebung. 1 Vortrag. Ober- 
landesgerichtsrat Geh. Justizrat W ie ru szo w sk i.

Der auBergerichtliche Zwangsvergleich nach Beendigung des Krieges.
1 Vortrag. Rechtsanwalt Dr. A u erb acli.

Die Steuern nacli dem Kriege. 1 Vortrag. Professor Dr. K. T h iess.

Die Tatsache, daB die von der Handels-Hoelisehule 
ins Deben gerufene Beratungsstelle sieli ihrerseits in den Dienst 
der Hoehsehule stellen konnte, ist ais aufierordentlicli er- 
freulich anzusprechen.

Wie die Professoren der Cólner Hochschulen durcli 
ihre beratende Tatigkeit wertvolle Anregungeu fiir ilire 
I.ehr- und Forschungsarbeiten erlialten, so werden die 
Praktiker fiir die Lehrziele der Handels-Hochschule inter- 
essiert und die von letzterer angestrebte Verbindung mit 
der Praxis wurde auf angenehmste Weise hergestellt.

Vielleicht ermóglieht es sich, die'Einrichtung in denFrie- 
den hintiber zu retten und damit diese Verbindung zu einer 
dauernden zu gestalten.



X. Fiirsorge fur kriegsbeschadigte Akademiker.

Kine neue Aufgabe erwuchs den Hochschulen seit 
Kriegsbeginn durch die Fiirsorge fur die kriegsbesehadigten 
Konmiilitoneu. Ihnen mufite Rat und Hilfe bei Fortfiihrung 
oder Umwandlung ihres Studiums in tunlichst weitgehendem 
Maile zuteil werden. Schon am 8. April 1915 war in Berlin 
der akaderaische Hil fsbund gegriindet worden, in 
dem sieli Hochschulen, akademische Verbande, viele Kor- 
porationen, Berufs- und Standesvereine zusammengefunden 
haben. Er will den Kriegsbesehadigten helfen, eine neue 
Existenz zu griinden, ihnen Ratschlage gewahren, Erleich- 
terungen auf dem neuen Eebensweg verschaffen. Seine 
Tatigkeit gilt Akademikern im weitesten Sinne, d. h. nicht 
nur Personen, die bei Kriegsausbruch studiert haben oder 
den akademischen Beruf ergreifen wollten, sondern auch 
solchen, die bereits in friiheren Jahren ihre Studien beendet 
liatten. Daneben suchte die Handcls-Hochschule Anleh- 
nung an die Provinzia l-Furso rg e  fiir Kriegsbeschadigte 
aller Art der Rlieinprovinz, die unter dem Vorsitz des 
Eandeshauptmanns P)r. von Renvers und der Geschafts- 
leitung des Landesrats Dr. Horion 1915 organisiert 
worden ist. Auf Anregung des Rektors der Universitat 
Bonu, Geheimer Justizrat Professor Dr. Dandsberg, fanden 
sieli die drei rheinisclien Hochschulen, die Handels- 
Hochschule Cóln, die technische Hochschule Aachen und 
die Universitat Bonn zu eiuer gemeinsamen Unter-  
st i i tzungsstel le  zusammen, die Sonder-Beratungsstellen 
in Coln, Aachen und Bonn fiir kriegsbeschadigte Akademiker 
eingeriehtet haben. Die Cólner Stelle ist zur Beratung 
und Hilfeleistung der kriegsbesehadigten Handels-Hoch- 
schulstudenten bestimmt. Vorsitzender der Cólner Stelle

14*
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ist der Studiendirektor, ais geschaftsfuhrender Vorsitzender 
ist Professor Walb, seit dessen Einberufung zum Ileeres- 
dienst Dr. Hirscli tatig. In den mełirgliedrigen AusschuB 
der Colner Beratungsstelle sollen auch studentische Ver- 
treter aufgenommen werden. Die Colner Stelle konnte, wie 
die Bonner und Aachener Einriehtung, bereits in einer groBe- 
ren Zahl von Fallen mit ihrem Rat und ilirer Hilfe eingreifen. 
Die in der ganzen Rlieinproyinz eingeleitete Sammlung 
einmaliger Spenden von Einzelpersonen, Vereinen und wirt- 
schaftlichen Unternelimungen hat in den ersten Monaten 
ftir die akademische Unterstiitzungsstelle Aachen, Bonn und 
Coln nahezu M  iooooo erbracht und wird noch weiterge- 
fiilirt. Den kriegsbeschadigteu Haudels-IIochschulstudentęn 
stelien durch diese Einrichtungen sowohl die in Berlin zen- 
tralisierte Hilfsstelle, wie die der Heimatprovinz ilirer Hocli- 
schule, zur Verfiigung.

Einer Reihe kriegsbeschadigter Studenten wurde in 
den letzten Semestern die Fortfuhrung ihrer Studien wesent- 
lich erleiclitert. Soweit die Yerniogenslage der Betreffenden 
dies ratlich erscheinen lieB, wurden in weitgehendeni Um- 
fang ErlaB der Kolleggelder und sonstige Studien-Erleich- 
terungen weithergig gewahrt. Den nur garnisondienstfahigen 
Colner Studierenden ist zu raten, sieli tunlichst zu Regi
mentem nach Cóln versetzen zu lassen. Die Kommandeure 
der hier stehenden Truppenteile werden bereit sein, soweit 
es militardienstlieh tunlich ist, solchen Studierenden die 
Teilnahme am Hochsehulunterrieht zu erleiclitern.

Aucb der in Kriegsgefangenschaft geratenen Studenten 
hat sich die Hochschule angenommen. Sie war wiederholt 
in der Ragę, solche auf ihre Bitte mit Fachliteratur unmittel- 
bar zu versorgen oder auf die beiden Zentralstellen in Berlin 
und Leipzig, die die Kriegsgefangenen mit geistiger Nalirung 
yersorgen, hinzuweisen.



XI. Krankenkasse — Unfallversicherung.

Die Akademische Kra nkenkasse  der Cólner 
Hochsehulen bezweekt, den Studierenden in Erkrankungs- 
fallen arztliehe Behandlung und Pflege zu gewahren. Die 
Kasse gewahrt den Mitgliedern, die wahrend ihres hie- 
sigen Aufenthaltes erkranken und krank hier verbleiben, 
unentgeltliche arztliehe Behandlung, freie Arznei und falls 
nótig, Aufnahme in den stadtisehen Krankenanstalten.

Mitglied der Kasse ist jeder immatrikulierte Studierende 
der Colner Hochsehulen.

Die arztliehe Behandlung der erkrankten Studierenden 
gesehiekt unentgeltlich durch die Chefarzte der stadtisehen 
Krankenanstalten, welche sich dabei der Hilfe der Assistenz- 
arzte bedienen konnen. Die Behandlung Zahnkranker ist 
dem Zalmarzt Bernhard Bohmer vertraglich libertragen. 
Nur die von Kassenarzten verordneten Arzneien und Wund- 
verbande werden auf Kosten der Kasse geliefert.

Sind fur die Heilzwecke weitere Anschaffungen erforder- 
lich, so muB vor ihrer Anschaffung die Zustimmung des 
Studiendirektors und, falls dieser es fur nótig halt, die Zu
stimmung des Gesamtvorstandes eingeholt werden.

Die Aufnahme in eine stadtische Krankenanstalt er- 
folgt, wenn ein Chefarzt derselben sie fur notwendig erklart. 
Die Aufnahme erfolgt in die zweite Yerpflegungsklasse der 
Krankenanstalten.

Die Kosten fur die Yerpflegung und Behandlung in der 
Krankenanstalt werden bis zur Dauer von io Tagen ganz 
von der Kasse ubernommen. Bei langerem Verweilen im 
Krankenhaus hat der Verpflegte fur die dariiber hinaus- 
geliende Zeit bis zum Ablauf von 8 Wochen vom Tage der 
Aufnahme ab an Yerpflegungskosten 2 M  pro Tag und ais-
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dann bis zum Ablauf von wciteren acht Wochen 3 M  pro 
Tag an die Kasse zu zahlen. Docli kann, soweit dies die Mittel 
der Kasse gestatten, Unbemittclten dieser Beitrag auf 
schriftlich begriindeten Antrag vom Vorstande ganz oder 
teilweise erlassen werden. Nacli Ablauf von 16 Wochen 
vom Tage der Aufnahme ab erlisclit jeder weitere Ansprueh 
an die Krankenkasse.

Der Vorstand, der die Kasse unter der Aufsicht der 
Kuratorien beider Hoehsehulen verwaltet, besteht satzungs- 
gemafi aus dem Studiendirektor ais Vorsitzenden, dem Ab- 
teilungsdirektor der Hochsehule fur kommunale und soziale 
Verwaltung, den Cliefarzten der stadtischen Krankenan- 
stalten, dem Kassierer der Cólner Hoehsehulen und 3 Stu- 
dierenden, von denen 2 der Handels-Hochschule, I der Hoch- 
scliule fiir kommunale und soziale Yerwaltung angehoren 
miissen.

Dem Vorstande gehórten in den letzten 3 Jahren an: 

Vors itzender:

Dr. iur. et phil. Eckert,  Christian, Professor, Studien
direktor.

Mitgl ieder:
Dr. iur. et phil. Weber,  Adolf, Professor, Abteilungs- 

direktor der Hochsehule fiir kommunale und soziale 
Verwaltung (bis W.-S. 1913/14),

Dr. Stier-Somlo,  Eritz, Professor, Abteilungsdirektor 
der Hochsehule fiir kommunale und soziale yer
waltung (seit S.-S. 1914),

Dr. B ardenh euer,  Bernhard, Chefarzt, Geheitner 
Medizinalrat, Professor und ordentliches Mitglied 
der Akademie fiir praktische Medizin (bis S.-S. 1913),

Dr. Frangenheim, Paul, Chefarzt, Professor und 
ordentliches Mitglied der Akademie fiir praktische 
Medizin (seit W.-S. 1913/14),

Dr. Hochhaus, Heinrich, Chefarzt, Geheimer Medizinal
rat, Professor und ordentliches Mitglied der Aka
demie fiir praktische Medizin,
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Dr, Moritz, Friedrich, Chefarzt, Gekeimer Medizinal- 
rat, Professor und ordentliches Mitglied der Aka
demie fur praktische Medizin,

Dr. Ti 1 mann, Otto, Chefarzt, Geheimer Medizinalrat, 
Professor und ordentliches Mitglied der Akademie 
fur praktische Medizin,

P o i s c h e n ,  F r a n z ,  K a s s ie r e r ,  

s o w ie  d ie  S t u d i e r e n d e n :

Bolms, Friedrich (S.-S.1913),
Busch, Peter (W.-S. 1915/16),
Hecking,  Fritz (W.-S. 1914/15),
Ingenkamp,  Franz (W.-S. 1913/14),
K l e e ,  Hans ( W .- S .  1914/15),
K r i i s e l ,  E r i c h  ( S . - S .  1 9 1 5 ) ,

Maus, Heinrich (W.-S. 1913/14),
Morsches, Franz (S.-S. 1913),
Neuhaus,  W ilh e lm  (S.-S. 1 9 1 5 ) ,

R o b e r t ,  K a r l  ( S . - S .  1 9 1 4 ) ,

R u h r m a n n ,  A l b e r t  ( S .- S .  1 9 1 4 ) ,

S c h m i d t ,  A lb e r t  ( S . - S .  1 9 1 5 ) ,

Simons,  Walter (W.-S. 1915/16),
Spelsberg,  Fritz (W.-S. 1913/14),
Stre icher,  Albert (W.-S. 1914/15),
Tren nert ,  Hermann (W.-S. 1915/16),
U r b a c h ,  J a k o b  ( S .- S .  1 9 1 3 ) ,

V o o r m a n n ,  M a r t in  ( S .- S .  1 9 1 4 ) .

In Erkrankungsfallen stehen den Studierenden fol- 
gende Arzte zur Verftigung:

Fiir chirurgische Krankheiten:
Dr. Frangenheim,  Paul, Chefarzt, Professor,
Dr. Ti lmaun,  Otto, Chefarzt, Geheimer Medizinal

rat, Professor.

Fur innere Krankheiten:
Dr. I lochhaus,  Heinrich, Chefarzt, Geheimer Me

dizinalrat, Professor,
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Dr. Moritz, Friedrich, Cliefarzt, Geheimer Medizinal- 
rat, Professor.

FOr Nervenleiden:
Dr. Aschaffenburg ,  Gustav, Professor, dirigieren- 

der Arzt an der Krankenanstalt Lindenburg.

Fiir Frauenleiden:
Dr. Fiitk,  Heinrich, Professor, dirigierender Arzt am 

Burgerhospital.

Fiir Ohren-, Hals- und Nasenleiden:
Dr. Preys ing,  Hermann, Professor, dirigierender Arzt 

am Burgerhospital.

Fiir Haut- und Geschlechtskrankheiten:
Dr. Zinsser,  Ferdinand, Professor, dirigierender Arzt 

an der Krankenanstalt Dindenburg.

Fiir Augenleiden:
Dr. Probst ing,  August, Professor, leitender Arzt 

der stadtiseken Augenheilanstalt.

Fiir Zahnleidende:
Boh mer, Bernhard, Zahnarzt.

Der von den Studierenden zu zahlende Krankenkassen- 
beitrag belauft sich auf 3,50 M  im Semester.

Die Unfallvers icherung  der Studierenden ist mit 
Beginn des Winter-Semesters 1906/07 in Kraft getreten. 
Sie beruht auf dem mit der Colnischen Unfall-Versieherungs- 
Aktien-Gesellschaft abgeschlossenen Versicherungs-Vertrage, 
an welehem die Versicherungs-Aktien-Gesellśchaft Rhenania 
in Coln beteiligt ist.

Nach diesem Vertrage erstreckt sieh die Versicherung 
auf alle korperlichen Unfalle, von denen die Studierenden 
auf dem Gelande und in den Gebauden der Hochschulen 
sowie bei Studienreisen und Fxkursionen innerhalb Deutsch-
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la n d s  u n d  d e r  a n g r e n z e n d e n  L a u d e r  b e tr o ffe n  w e r d e n , in -  

s o w e it  d ie  E x k u r s io n e n  u n te r  L e i t u n g  e in e s  P r o fe s s o rs ,  

D o z e n t e n  o d e r  A s s is t e n t e n  d e r  H o c h s c liu le n  z u  S tu d ie n -  

z w e c k e n  s ta t t f in d e n . D ie  U n f a llg e f a li r  d e r  R e is e n  n a c h  

d e n  E x k u r s io n s o r t e n  u n d  z u r iic k  is t  in  d ie  V e r s ic h e r u n g  

e in g e s c h lo s s e n .

J e d e  P e r s o n  is t  v e r s ie h e r t  in  H ó lie  v o n

4 o o o  M f i ir  d e n  T o d e s f a ll ,

1 5  000 M fu r  d e n  I n v a l id i t a t s f a l l ,

5 M fu r  t a g l i c h e  E n t s c h a d ig u n g .

D ie  V e r s ic h e r a n g  is t  f i ir  d ie  S t u d i e r e n d e n  o b li-  

g a t o r is c h ;  d ie  P r a m ie  b e t r a g t  1 . —  M im  S e m e s te r .

H o s p i t a n t e n  h a b e n  d a s  R e c h t  d e r  fr e iw illig e n  V e r -  

s ic h e r u n g . S ie  e r w e r b e n  d ie s  R e c h t  d u r e h  E r k la r u n g  b e i A u s -  

h a n d ig u n g  ilir e s  H o s p it a n te n s c h e in e s  u n d  Z a li lu n g  d e r  

P r a m ie .



XII. Priifungen.

Die Studierenden der Handels-Hochschule konnen sieli 
vor einer Priifungskommission einer SchluBpriifung unter- 
werfen, iiber dereń Resultat ein Zeugnis ausgestellt wird; die 
Priifung erfolgt auf Grund einer von dem Kuratorium auf- 
gestellten und vom Herrn Minister fiir Handel und Gewerbe 
genehmigten Priifungsordnung.

Nachdem im Friihjalir 1903 zum erstenmal Studierende 
der Cólner Handels-Hochschule, die den ganzen Studien- 
gang von vier Semestern durchgemacht und die AbschluB- 
priifung abgelegt hatten, in die Welt hinausgezogen, hat sieh 
dereń Zahl von Halbjahr zu Halbjahr betrachtlich vermehrt.

Die Ordnungen fiir die kaufmannische Diplom-Priifung 
und die Priifung fiir Handelslehrer hatten am 31. Oktober 
1902 die ministerielle Genehmigung gefunden. Sie blieben 
in Geltung bis zum Friihjahr 1913, wo neue Priifungsord- 
nungen erlassen worden sind, die am 9. Mai 1913 die mini
sterielle Genehmigung gefunden haben. Seitdem war es den 
Studierenden, die bereits bei ErlaJ3 der neuen Priifungs- 
ordnungen immatrikuliert waren, móglich, sieh nach eigener 
Wahl der Priifung nach der alten oder der neuen Ordnung 
zu unterwerfen. Seit SchluB des Sonuner-Semesters 1915 
bzw. SchluB des Winter-Semesters 1915/16 sind lediglich 
die neuen Ordnungen in Kraft. Die jetzigen Priifungsord- 
nungen sind, verglichen mit den alteren, insofern freier 
gestaltet, ais sie dem einzelnen Studierenden eine gróBere 
Walilmogliehkeit der Facher geben. Mehr ais friiher konnen 
diese nach Neigung und Debensziel in einzelne Disziplinen 
sieli besonders vertiefen; doch gibt die Cólner Hochschule 
den Studierenden fiir die Auswahl ihrer Facher eine Richt- 
schnur, von der im Normalfall nicht abgewiclien werden soli.
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Durch Ablegung der Diplom-Priifung wird das ordnungs- 
maCige und abgeschlossene Studium an der Handels-Hocli- 
schule dargetan.

Die Pri i fungskommission, vor der die Examina 
abgelegt werden, besteht aus:

1. einem von dem Herrn Minister fiir Handel und 
Gewerbe im Einvernehmen mit dem Herrn Minister 
der geistlichen und Unterriehts-Angelegenkeiten 
zu ernennenden Vertreter der Koniglichen Staats- 
regierung ais Vorsitzenden,

2. dem Studiendirektor der Handels-Hoclischule,
3. den Vertretern der Facher, in denen gepriift wird. 

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

Zu Vorsitzenden sowolil fiir die Diplom-Priifungen ais 
aueli fiir die Priifungen fiir Handelslehrer sind durch Ver- 
fiigung des Ministers fiir Handel und Gewerbe ernannt 
worden:

Oberbiirgermeister W allraf ,  Vorsitzender,
Geh. Kommerzienrat I)r. h. c. Louis Hagen, Vor- 

sitzender der Handelskammer, erster stellvertreten- 
der Vorsitzender,

Studiendirektor Prof. I)r. Eck ert ,  zweiter stellver- 
tretender Vorsitzender.

AuBerdem sind von den Vcrtretcrn der Priifungsfacher 
zur Teilnahme an den Priifungen in der Berichtszeit berufen 
worden:

Rechtsanwalt Dr. Aberer,
Dozent Dr. Beckmann,
Prof. Dr. D arap sky ,
Prof. Dr. Friedrich ,
Justizrat Prof. Dr. Gammersbach,  
Oberlandesgerichtsrat Dr. Graven,
Dozent Harzmann,
Prof. Dr. Hassert ,
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Dozent Dr. Hirsch,
Dozent Dr. K uske ,
Prof. Dr. Dorck,
Frof. Dr. Moldenhauer,
Prof. Rinkel,
Prof. Schmalenbach,
Prof. Dr. Schmittmann ,
Prof. Dr. Schróer,
Prof. Dr. Thicss,
Prof. Walb,
Prof. Dr. von Wiese und K a i s e r s w a l d a u ,
Prof. Dr. Wygodzinski .
Vorauss etzung fiir die Zulassung zur k a u f 

mannischen D ip lo m -Prufung  ist der Naehweis eines 
mindestens zweijahrigen Studiums, von dem der Kandidat 
mindestens zwei Semester an der Handels-Hockschule 
in Coln immatrikuliert gewesen sein muB, zwei Semester 
auf einer gleichwertigen deutschen Handels-Hoehschule 
zugebraebt haben kann. Die Anreclmung von an anderen 
Hoehschulen zugebrachten Semestern bleibt dem Vor- 
sitzenden der Priifungskommission naeh Einvernehmen mit 
dem Studiendirektor uberlassen.

Fur die Zulassung zur Handelslehrer-Prii fung  ist 
stets der Naehweis eines fiinfsemestrigen Studiums erforder- 
lieh, bei Nichtlehrern neben demEinjahrigen-Zeugnis zugleich 
der Naehweis einer mindestens zweijahrigen kaufmannischen 
Dehrzeit und mindestens zweijahrigen kaufmannischen Pra- 
xis; sofern sie Abiturienten sind, der Naehweis, dali sie 
mindestens ein Jahr kaufmannisch tatig gewesen sind. Aueh 
ist die regelmaBige Beteiligung am padagogiseh-didaktiselien 
Seminar und am Unterriehten in der kaufmannischen Fort- 
bildungsschule ein Bedingnis der Zulassung.

Die k a u fm a n n isc lie  D ip lo m -P ru fu n g  findetin vier Fachem 
statt. Die Wahl der Facher steht dem Kandidaten frei. Er hat zwei 
Facher ais seine Hauptfaeher zu wahlen, in denen tiefere Kennt- 
nisse yerlangt werden, und zwei audere ais seine Nebenfaclier.

Ais Hauptfaeher kóunen gewalilt werden:
1. Privatwirtschaftslelire (Handelstecluiik),
2. Yolkswirtscliaftslehre mit I',insehluBder Pinanzwissenschaft,
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3. Reclitslelire,
4. Chemie mit besonderer Beriicksichtigung der Technologie,
5. Physik (angewandtePliysikundmechanischeTechnologie),
6. Geographie mit besonderer Beriicksichtigung der Wirt- 

scliaftsgeographie,
7. Versicherungslehre.

Ais Nebenfaclier konnen gewahlt werden:
1. die ais Hauptfacher wahlbaren Facher,
2. Franzósisch,
3. linglisch,
4. Genossenschaftslehre (Reclit und Wirtscliaft des Ge- 

nossenschaftswesens),
5. Wirtschaftsgescliichte.

Ist die Privatwirtschaftslehre niclit ais Hauptfacli gewahlt, 
so lnuB sic ais Nebcnfacli gewahlt werden. Im iibrigen uuterliegt 
die Zusamnienstellung der Priifungsfacher der Genelmiigung der 
Priifungskommission.

Diese liat fiir die Zusamniensetzung der Priifungsfacher folgen- 
des bestimmt:

Unter den 4 gewahlten Fachem (2 Haupt- und 2 Nebenf&cher) 
miissen sieli stets I’ r iv a tw ir t s c l ia f ts le h r e ,  V o lk s w ir ts c lia f ts -  
le lire  und R e c lits le lire  befinden, unter den H a u p tfa c lie rn  
P r iv a t w ir ts c l ia f t s le l ir e  oder V o lk s w ir ts c h a fts le lire .

Wiinscht ein Kandidat ausnalimsweise eine andere Zusamnien- 
stellung seiuer Priifungsfacher, so liat er einen daliingehenden Au- 
trag bei der Priifungskommission einzureichen.

Durch Beschlufl der Priifungskommission kann mit Geneluni- 
gung des Ministers fiir Handel und Gewerbe weiteren Fachem die 
Walilbarkeit ais Hauptfach verliehen, sowie die Listę der nur ais 
Nebenfaeli walilbaren Facher erweitert oder beschrankt werden.

Die H a n d e ls le h re r-P r iif  ung findet in fiinf Fachem statt. Uu- 
ter ilnieil liat der Kandidat ein beschranktes Wahlrecht. Zwei Facher 
werden ais Hauptfacher gepriift, drei andere ais Nebenfaclier.

Hauptfach ist stets die Privatwirtschaftslehre (Handelstecluiik); 
Nebenfaeli ist stets die Padagogik.

Ais zweites Hauptfach konnen gewahlt werden:
1. VolkswirtschaftsleliremitEinschluBder Finanzwissenscliaft,
2. Reclitslelire,
3. Geographie mit besonderer Beriicksichtigung der Wirt- 

schaftsgeographie,
4. Englisch,
5. Franzósisch.

Ais zweites und drittes Nebenfaeli konnen gewahlt werden:
1. die ais Hauptfach wahlbaren Facher,
2. Chemie mit besonderer Beriicksichtigung der Technologie#
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3. Pliysik (angewandte Physik und mechanische Techno
logie),

4. Versicherungslehre,
5. Spanisch oder Russisch oder Italienisch.

Wird ais zweites Hauptfach weder Volkswirtschaftslehre noch 
Reohtswissenschaft noch Geographie gewahlt, so niuB eins dieser 
Facher ais Nebenfach gewahlt werden.

Durch BeschluB der Priifungskommission kann mit Genehmi- 
gung des Ministers fiir Handel und Gewerbe weiteren Fachem dic 
Wahlbarkeit ais Hauptfach verliehen sowie die T,iste der nur ais 
Nebenfach wahlbaren Facher erweitert oder beschrankt werden.

Auf Wunsch des Kaudidaten konnen die Priifungen iiber die vier 
bezw. fiinf ordentlichen Priifungsfacher hinaus auf ein auBerordent- 
liclics Priifungsfach erstreckt werden. Dieses kann je nach dem 
Wunsclie des Kandidaten im Umfange eines Nebenfachs oder auch, 
wenn es ein ais Hauptfach wahlbares Fach ist, im Umfange eines 
Hauptfaclis gepriift werden.

Ais a u B e ro rd e n tlic h e s  P r iifu n g s fa c h  kann jedes Fach ge
wahlt werden, das regelmaBig in angemessenem Umfang gelehrt wird.

Die Trufung kann bis auf ein Hauptfach und zwei Nebenfacher 
beschrankt werden, wenn der Kandidat an einer Hoehschule oder 
vor einer staatliclien Priifungsbeliorde eine Priifung in einem der 
ordentlichen Priifungsfacher bestanden hat.

Die s c h r ift l ic h e  P riifu n g  bei der k a u fm a n n isc h e n  Di- 
p lo u ip riifu n g  utnfaBt folgende Deistungen:

1. In einem Fach des Kandidaten cine freie wissenschaftliche 
Arbeit iiber einen von ihm gewahllen, von einem Mitglied 
der Priifungskommission gebilligten Gegenstand. Die Ar
beit kann bereits vor der Meldung zur Priifung angefertigt 
werden. Der Kandidat hat der Arbeit cin Verzeichnis der 
von ihm benutzten Hilfsmittel beizufiigen, mit der ehren- 
wortlichen Versichemng, daB er sie selbstandig und olme 
Benutzung anderer ais der angegebenen Hilfsmittel an
gefertigt hat.

2 . In jedem sieli nach §§ 5, 6 und 13 ergebenden Hauptfaclie 
des Kandidaten und in einem Nebenfach eine Klausurarbeit 
iiber eine ihm gestellte Aufgabe. Die Wahl des Nebenfachs 
fiir die Klausurarbeit steht dem Kandidaten frei. Sind 
jedoch die Priyatwirtschaftslehre oder eine Sprache Nebeu- 
facli, so muB die Klausurarbeit in der Priyatwirtschaftslehre 
oder in der Sprache geleistet werden. Bei Mitteilung der 
Aufgabe ist dem Kandidaten fiir die Bearbeitung eine Frist 
zu setzen, die vier Stunden betragen soli und aus wichtigen 
Griinden uin eine Stunde yerlangert werden kann; zugleicli 
ist ilun anzugeben, welcher Hilfsmittel er sieli bedienen darf.
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Die s c lir ift lic lie  P ru fu n g  bei der H a n d e ls le h re rp r iifu n g  
umfafit folgende Leistungen:

1. In einem Fach des Kandidaten eine freie wissenschaftliche 
Arbeit iiber einen von ihm gewahlten, von einem Mitglied der 
Prufungskommission gebilligten Gegenstand. Die Arbeit 
kann bereits vor der Meldung zur Prufung angefertigt werden. 
Der Kandidat liat der Arbeit ein Verzeichnis der von ilun 
benutzten Hilfsmittel beizufiigen, mit der ehrenwórtlichen 
Yersiclierung, dat! er sie selbstandig und ohne Benutzung 
anderer ais der angegebenen Hilfsmittel angefertigt liat.

2. In jedem sich nacli § § 5 , 6  und 13 ergebeuden Hauptfach 
des Kandidaten und in einem von ihm gewahlten Nebenfache 
eine Klausurarbeit iiber eine ilnn gestellte Aufgabe. Unter 
den Klausurarbeiten inuB mindestens eine aus der Volks- 
wirtscliaftslelire oder der Reclitswissenscliaft oder der Wirt- 
scliaftsgeographie sein; in der Padagogik ist keine Klausur
arbeit zu leisten. Bei Mitteilung der Aufgabe ist dem Kan- 
didaten fur die Bearbeitung eine Frist zu setzeil, die vier 
Stunden betragen soli und aus wiclitigen Griinden um eine 
Stunde verlangert werden kann; zugleicli ist ihm atizugeben, 
welcher Hilfsmittel er sich bedienen darf.

('ber die Zulassung zur m iin d lich e n  P ru fu n g  entscheidet die 
Prufungskommission. In der Regel wird zur miindlichen Prufung niclit 
zugelassen, wer in zwei Fachem bei der schriftlichen Priifung niclit 
geniigt liat.

Die Prufung dauert in den Hauptfachern des Kandidaten 
etwa 15 Minuten, in seinen Nebenfachern etwa 10 Minuten. Das 
Gleiche gilt fur das etwa gewahlte aufierordentliche Priifungsfach.

Sechs Kandidaten kónnen gleiclizeitig gepriift werden.
Bei der Handelslehrer-Priifung bat der Kandidat, vorbelialtlieh 

der spatereu Zulassung, vor einem Mitgliede der Prufungskommission 
eine P r o b e le k t io n  von 15 — 30Minuten aus einem seiner Hauptfacher 
zu halten. Der Gegenstand der Probelektion und dereń Dauer sind 
ilnn einen vollen Tag vorher bekannt zu geben. Einem Kandidaten, 
der seine padagogischen Fahigkeitcn bereits in einwandfreier Weise 
gczeigt hat, kann die Probelektion erlassen werden.

Das Ergebnis der Prufung wird auf Grund der schriftlichen 
und niundlichen Prufung bestimmt, doch wird auch auf die Tatig- 
keit des Kandidaten in den Gbungen, Seminaren und Instituten 
Riieksicht genommen.

Gber die Eeistungen des Kandidaten in den einzelnen Fachem 
und iiber seine Gesamtleistung wird ein Urteil gebildet. Zulassig 
sind nur folgende Urteile:

ausgezeiclinet, 
selir gut, 
gut,

geniigend, 1 
uugenugcnd.
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Die Priifung ist nicht bestanden, wenn der Kandidat oline einen 
nach Ansicht der Priifungskommission geniigenden Entscliuldigungs- 
grund nicht erschienen ist oder die Priifung abgebrochen liat; wena 
er sieli bei der freien wissenschaftlichen Arbeit uiclit angegebener, bei 
einer Klausurarbeit unerlaubter Hilfsmittel bedient hat; wenn seine 
Gesamtleistungen in einem Hauptfache im Miindlichen und im 
Scliriftliehen oder wenn die Gesamtnoten in zwei Nebeufachcrn 
ungeniigend sind und nicht etwa die Priifungskoimiiission einen 
Ausgleich durch gute Leistungen in anderen Fachem fiir gegebcn 
erachtet.

Uber die b e sta n d e n e  P riifu n g  w ird  ein  D ip lo m  aus- 
gcstellt.

Das Diplom eutlialt das Gesamturteil iiber die Leistungen des 
Kandidateu, indem es das Ergebnis der Prufung ais ausgezeiclmet, 
selir gut, gut oder einfach die Priifung ais bestanden bezeiclinet.

Es enthalt ferner die Urteile in den einzelnen Prufungsfaehern. 
Die Hauptfacher und Nebenfacher und ein etwaiges auCerordentliches 
Priifungsfach sowie der Umfang, in dem dieses gepriift ist, werden 
gekennzeichnet, Facligebiet, Gegenstand und Beurteilung der freien 
wissenschaftlichen Arbeit besonders hervorgehoben. Ist die Priifung 
in einem Fache erlassen, so wird der Grund fiir die Beschrankung der 
Prufung vermerkt.

Das Diplom wird vou dem Vorsitzenden der Priifuugskommis- 
sion und von den Mitgliedern, die den Kandidaten gepriift haben, 
unterzeiclinet.

Wer die Priifung bestanden hat, kann spater in solclien Fachem, 
die nicht Gegenstand der Priifung gewesen sind, eine E rg a n zu n g s- 
p riifu n g  ablegen. Die Priifung hat je nach dem Wunsclie des Kan
didaten im Umfange eines Nebenfaehes oder aucli, wenn es sich um 
ein ais Hauptfacli wahlbares Fach liandelt, im Umfange eines Haupt- 
faclis zu erfolgen.

Wer die Priifung nicht bestanden hat, kann sie friihestens nach 
einem Semester wiederliolen. Hierbei kann ilini die Priifungskom- 
mission die Priifung in solclien Fachem erlassen, in denen seine Lei
stungen bei der ersten Prufung mindestens ais gut beurteilt worden 
sind.

Die Wiederliolung der Prufung ist einmal und aus wiclitigen 
Griinden mit Oenehtnigung des Ministers fiir Handel und Gewerbc 
noch ein zweites Mai móglicli.

Uber das Ergebnis der Diplom- und Handelslelirer- 
Priifungen gibt nachstehende Zusammenstellung Auf- 
scblui3.
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E r g e b n i s  der Pri i fungen:
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K a n d i d a t e n H i e r v o n  b e s t a n d e n

f u r d i e

Z
u

s
a

m
m

e
n

mit

n
ic

h
t

1s
0

"H,

3
P r

A  1Ti
T  tH

s -s
W  -

l i f u n g

A
u

s
-

z
e

ic
h

n
u

n
g

S
e

h
r

 
g

u
t

G
u

t

G
e

n
ii

g
e

n
d

F r i i h j a h r  1 9 1 3 58 8 6 6 3 — 2 3 2 9 I I
H e r b s t  I 9 r 3 72 I I 83 5 — 3 2 3 0 1 6

F r i i h j a h r  I 9 t 4 58 l 6 7 4 2 4 2 6 2 9 O

H e r b s t  1 9 1 4 5° ' 9 6 9 2 6 2 8 24 9

F r i i h j a h r  1915 1 8 17 35 — 4 15 13 3

H e r b s t  1 9 1 5 I O 1 8 2 8 1 2 21 2 2
F r i i h j a h r  1 9 1 6 * ) 4 6 10 — 3 4 2 I

Z u s a m r u e n : 2 7 0 95 3 6 5 1 3 0 *49 I 2 9 55

In der Berichtszeit unterzogen sich 230 Kandidaten 
den Priifungen nach den alten Ordnungen (Diplom-Priifung 
203, Handelslehrer-Prufung 27), nach den neuen Ordnun
gen 135 Kandidaten (Diplom-Priifung 67, Handelslehrer- 
Prufung 68).

Im ganzen haben seit Eroffnung der Hochschule 852 
Kandidaten die Diplom-Priifung, 171 die Handelslehrer- 
Prufung abgelegt, insgesamt 1023 Studierende das Diplom 
erworben.

Ebenso giinstig wie beim Besuch der Hochschule stellt 
sich bei den Priifungen das Verhaltnis der Inlander zu den 
Auslandern.

In den letzten 3 Jahren haben nachstehende Studieren- 
den die Abschlufipriifung an der Handels - Hochschule be- 
standen.* 2)

Diese Zahlen geben nur das Ergebnis des 1. Friihjahrstemiins 
wieder; der 2. Termin findet zu Beginn des Sommer-Semesters 
1916 statt.

2) Die Namen der Studierenden, die seither die Priifung bestanden 
haben, finden sich in Chr. Eckert, Bericht iiber die Entwicklung der 
Handels-Hochschule im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens, Seite 223 
bis 237 und Bericht iiber die Studienjahre 1911 und 1912, Seite 
201 — 206.

1 5
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D e r  K a n d i d a t e n
T e r m in  

d e r  P r i i f u n g

N a m e n H e im a t s o r t F r i i h j a h r H e r b s t

D ip lom -P ru fu n g1.

A d a m o v i c ,  J o h a n n T a u s  (B o h m e n ) I 9> 3

A d l e r ,  W i lh e l m C ó ln 1914

A m e e ly ,  L u d w ig A l te n e s s e n 1914

A m m e n d e ,  E w a ld P e r n a u  (R u C la n d ) 1 9 0

A p r a t h ,  W e r n e r W a ld 1913

A z r i e l ,  R a b e n o S a lo n ik 1916

B a ld a u f ,  K u r t R a u e n s t e i n 1914

B a t h e l t ,  A l f r e d P e r n a u  ( R u B la n d ) 1913

B e c k e r ,  C a r l E l l e n z 1914

B e ik e ,  J o s e p h K l e i n - G i e s e n 1913

B e l in ,  J o h a n n T r a p p a n o  (O s te r r e ic l i ) 1913
B e r g e r ,  W i lh e lm M iilh e im  a . d . R u h r I 9 H

B e y e r ,  K a r l Z e i tz 19*3

B ie r in g ,  P a u l C o ln 1 9 1 3

B ir n b a u m ,  F r i t z D u d e l i n g e n  ( L u x e m b g .) 1 9 1 4

B o ln iS j F r i e d r i c h  W i lh e l m N e u h a l d e n s l e b e n 1914

B o n te ,  F e l i x D a r m s ta d t 1913

B o r n s te i n ,  A l e s a n d e r L o d ź  (R u B la n d ) 1 9 1 4

B r a n n e m a n n ,  P e t e r T h i e i i n g h a u s e n 191 5
B r a s s e u r ,  G e o rg  H e r b e r t L u z e m b u r g 1915

B r e i te n b a c h ,  R u d o l f M u n c h e n I 9 D

B r e u e r ,  R o b e r t W e l k e n r a e d t  (B e lg ie n ) 1914

B r o s iu s ,  A n d r e a s W e w e r  b .  P a d e r b o r n 1914
B r i i s e r ,  P a u l O lp e  i .  W . 19 1 4

B u c k ,  V ik to r L u x e m b u r g 1914
B u q u e ,  G e o rg L a n d a u 1 9 1 3

B u s c h ,  M a r ie R e m s c h e id 1916

C h la d i l ,  K a r l D o ln i  S m rz o r  ( O s te r r .) 1914
C h m e l iu s ,  R o m a n L a u r a h i i t t e 1914

C ro u s ,  A r t u r A a c h e n 191 3

D e k u ,  E r i c h D u s s e ld o r f 1914
D e m s a r ,  M a t i j a L o m  (Ó s te r r c ic h ) 19 1 4
D ie r l e ,  P e t e r B o h ls b a c h  i. B . 1915
D ie z ,  E r w i n S tu t t g a r t 1 9 1 3

D r a b ik ,  H e in r i c h K o n i g s h i i t t e  O .-S . 191 4
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D er K a nd id a ten T e r m in  
d e r  P r i i f u n g

N a m e n H e im a t s o r t F r i i h j a h r H e r b s t

D r e r u p ,  J o s e p h B o r g h o r s t  i .  W . 1913
D ró B le r ,  R i c h a r d O d e r f u r t  (M a h re n ) 1914

E i c h ,  W i lh e lm C r e f e ld 1913
E l p e r in ,  J a k o b C h e r s o ń  (R u B la n d ) 1913
E r n ,  H e r b e r t W a ld 1913

F a l k e n s t e i n ,  A r t h u r C ó ln I 9 t 5
F e n in g e r ,  J o s e f F r e i b u r g  i. B . 1 9 1 4

F le c k e n ,  P a u l C ó ln 191 4
F l i n t z e r ,  K u r t W e im a r 1914

F r a n k e n b a c h ,  B e r n h a r d M a in z 1914
F r e e r i c k s ,  R u d o l f N o r d e n 1913
F r e s s e l ,  W i l ly B a d  K o s e n  a . S . 1914
F r o h n e ,  G e o rg C ó ln -M ii lh e im 1915
F r o m m e r ,  J u l iu s K o je t e in  (M a h re n ) 1914

G a e b ,  E w a l d K e t t w i g  a . d .  R u h r 1914

G a t t i n g e r ,  K a r l H o c h s t  a. M . 1913
G a tz e m e y e r ,  F e r d i n a n d E l b e r f e ld 1915
G e r a r d t s ,  F r a n z M u n s t e r  i. W . 19 1 4

G e r o m o n t ,  F r i e d r i c h W i n k e l  a . / R h . 1913

G o t t s c h a u ,  E b e r h a r d C o b u r g 19*3
G ra e f ,  F r i e d r i c h S a a r b r u c k e n 1914
G r o e n in g e n ,  G u s t a v A a c h e n 1913
G u r o w i t s c h ,  T e w e l R i g a  (R u B la n d ) 1913
G u te r m u th ,  F r i e d r i c h G r o f ie n l in d e n 1913

H a id e k k e r ,  A le x a n d e r B u d a p e s t 1914

H a m a n n s ,  H e in r i c h V ie r s e n 1913
H a s e lh o r s t ,  W a l t e r H a n n o v e r 1914

H e c h t e n b e r g ,  A l b e r t D i i r e n 1913
H e g m a n s ,  T h e r e s e C r e f e ld 1915
H e im , W a l t e r A lz e y 1914

H e in s c h ,  F r a n z E lb e r f e ld 1915
H e lw e g ,  H e i n r i c h O s t e r a t h 1913
H e m e y e r ,  H e in r i c h E i c h  en  a u  O .-S . 1914

H e r m e n a u ,  K u r t K o n i g s b e r g  i. P r . 1913
H e r m e s ,  K a r l P o l t e r s d o r f 19 1 4

’  H e r t z ,  M ic h a e l  J a k o b W a r s c h a u 1914

15*
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Der Kandid aten T e r m in  
d e r  P r i i f u n g

N a m e n H e im a t s o r t F r i i h j a h r H e r b s t

H e u s e r ,  P a u l H a g e n  i. W . 1913
H ie l s c h e r ,  F r i e d r i c h H a g e n  i. W . ' 9 1 3
D r .  H i l s m a n n ,  O t to C ó ln 1914
H im m e ls b a c h ,  J o s c f O f f e n b u rg 1911
H o b b in g ,  H e r m a n n A a c h e n 1914
H o h m a n n ,  J o s e f F u l d a I 9 ' 3
H u t t e n m i i l l e r ,  P a u l O b e r h a u s e n 191 4

I s e n b e c k ,  L u d w ig H e r r in g e n 1913
d e  J o n g ,  H e r m a n n C ó ln 1913
J u l i u s b u r g ,  A r t h u r B e u t h e n 19 14
v o n  J u r k a ,  J u l i u s T e m e s v a r  (U n g a r n ) 19 1 4

K a h l e ,  W i l l y L e ip z i g I 9 , 4
K a l l i n i c h ,  H e r m a n n S tr a B b u r g - S c h i l t i g h e im 1913
K a p p e l l e r ,  E r i c h R i g a 1 9 ' 4
K a r l s s o n ,  K a r l  G u s t a v A r n o b e r g  (S c h w e d e n ) 1914
K e i l ,  H e in r i c h S ie g e n  i. W . I 9 M
K l a u s ,  E u g e n H a l l e  a ./S . *9 ' 3
K l e e ,  H a n s C o ln 1915

K l e i s t ,  G e o r g B e u t h e n 191 3
K n a p p m a n n ,  L o u i s L a n g e n d r e e r 191 3
K n i p p r a t h ,  W i lh e l m E s c h w e i le r 191 4

K n i p s c h e r ,  K a r l C re f e ld 191 4

K o d d e r m a n n ,  F r i e d r i c h H o e r d e 1913
K r e f t e r ,  W i lh e l m D o r tm u n d 1 9 1 4

K r u g e r ,  F r i e d r i c h D e tm o ld 19*3
K r u p a r ,  A r n o s t H o h e n m a u th  (O s te r r .) 19 1 4

L e o n h a r d t ,  G u s ta y S c h a e s s b u r g  ( U n g a r n ) 19 1 4
L e v y ,  E r n s t D ie d e n h o fe n 19 1 4

L i m b e r g ,  W i lh e l m A r n s b e r g 1913

M a c a k ,  B o h u m i l H o d o le in  ( M a h re n ) 1 9 1 5
M a h lb e r g ,  L e n i C o ln 191 4

M a k e l e r ,  H e in r i c h B r e m e r h a v e n 191 4

M a n d I ,  K a r l M o s k a u 1913
M a n n ,  W a l t e r E l b e r f e ld 1913
M a n n e r t ,  W i lh e l m C ó ln 1914

M a r c h a l ,  A r t h u r L u a e m b u r g 1915
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Der  Kandid aten T e r m in  
d e r  P r i i f u n g

N a m e n H e im a t s o r t F r i i h j a h r H e r b s t

M a r t i u s ,  G ó tz K i e ł 1913
M a u s ,  H e in r i c h E s s e n b e r g 1 9 1 4
M i t t m a n n ,  H a n s Z a b rz e 1913
M iih le n ,  A u g u s t D o h r 1914
M iil le r ,  H e in r i c h M iin c h e n 1 9 1 4

N a g e l ,  J o s e f C ó ln 1915
N e h e r ,  W i lh e l m T a lh e i m 1913
N e t t e s h e im ,  P e t e r C ó ln 1914
N o c k e m a n n ,  P a u l H a s p e  i .  W . 191 4
N ó s s e r ,  H e i n r i c h B u s h a c h 191 4
N o e th l i c h s ,  L e o C o ln *9 * 4

O b e r b o r s c h ,  W i l h e l m B e n s b e r g 1914
O h m a n n ,  W a l t e r B o n n 191 3
O n c k e n ,  L o u i s G ro B e n m e e r 1913

O t to ,  G e o rg H i ld e s h e im 1913
O v e rz ie r ,  E r n s t C o ln 1915
O v e r z ie r ,  V a le r i u s C ó ln 191 4

P a lo n e n ,  G u n n a r W i b o r g  ( F in n la n d ) 1 9 1 4

P e t e r n e l ,  F r a n z V e ld e s  ( K r a in ) 1914
P ie p e r ,  O t to D u s s e l d o r f 1913
P o i n c i l i t ,  H a r r y W i e s b a d e n 1913
P o u r ,  K a r l H o r i t z  (O s t e r r e ic h ) 1914

P re u B , A n t o n W l a s c h im  (B ó h m e n ) 1915

P r o p s o n ,  J o s e p h W a u r i c h e n 1 9 1 4

v a n  R a a y ,  H e in r i c h E m m e r i c h 1913
R e i s e n ,  E r n s t P o r z  b . /C ó ln 1913
R im p a u ,  W a l t e r B r a u n s c h w e ig 1913
R i v o i r ,  H u g o S t u t t g a r t 1913
R o h l i n g ,  F r i e d r i c h R h e y d t 1914

R u n k e l ,  F r i t z C ó ln 19 14

S c h e fc z ik ,  W i lh e l m H a m b o r n  a . / R h . 1915
S c h e ie ,  T o r o lv B e r g e n  ( N o rw e g e n ) 19 1 4

S c h l i c k e r ,  M a x im il i a n S a a r b r u c k e n 19 1 4

S c h l i e s z e r ,  E m m e r i c h Z o m b o r  ( U n g a r n ) 1 9 1 4

S c h m e l te r ,  J o s e f L e th m a th e 19 1 4
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D er Kandidaten T e r m in  
d e r  P r i i f u n g

N a m e n H e im a t s o r t F r i i h j a h r H e r b s t

S c h m id t ,  M a x W i e d e la h 1913
S c h m id th a l s ,  E r w i n S o l in g e n I 9 I 3
S c h m i tz ,  J o s e p h C o ln 19U
S c h m i tz ,  J o s e p h  E m i l C ó ln 1913
S c h m i tz ,  F r a n z C o ln 19*5
S c h n a i d t ,  H u g o L e o n b e r g 1 913
S c h r o e d e r ,  F r i t z B a r o p  i .  W . 1915
S c h u l t e ,  A l f r e d E s c h w e i l e r 1915
S c h u m m , F r i e d r i c h C ó ln I 9> 3
S c h u n k e ,  R u d o l f B o c h u m 1 9 1 3
S c h i i t z l e r ,  H a n s G r a u d e n z 1 913
S c h w e ic k e r t ,  F r a n z A lz e y 1913
S c h w e iz e r ,  A l b e r t P f o r z h e im I 9 I 3
S c h w e n k ,  W i lh e lm S o b e r n h e im 191 4
S c h w ie r m a n n ,  H e r m a n n D o r tm u n d I 9 ‘ 5
S e c k e lm a n n ,  H e in r i c h H a m m  i. W . 1914
S e h n e m , W a l t e r B a r m e n 1914
S e h n e m , W e r n e r C ó ln 1913
S ie b e r t ,  K a r l C ó ln -M ii lh e im i 9>4
S ie g e l ,  F r i t z H a a n 191 4
S ie g e r t ,  K a r l C ó ln 191 4
S ie r in g ,  A l e i a n d e r R i g a 1913
S in ig o j ,  J o s e f D o r n b e r g  (O s te r r e ic h ) 191S
S p e l s b e r g ,  F r i t z H e e r w ie s e  i .  W . 19 1 4
S ta r k ,  H e in r i c h I s s e lb u r g r 9 14
S te l lw a g e n ,  W i lh e l m M a in z 1915
S z o b o s z la y ,  A le x a n d e r D e b r e c z in  ( U n g a r n ) 1914

T a n n e r ,  M a r ie H a n n o v e r 191 6
T e r s t a p p e n ,  A l f o n s K a l d e n k i r c h e n 1914
T h e b e r a th ,  W a l t e r D u s s e ld o r f I 9 ' 4
T i te r a ,  J o h a n n M e ln i k  ( O s t e r r e ic h ) J 9 l 3
T r a i s e r ,  E r w in D a r m s ta d t 1915
T s c h o m a k o f f ,  K o s t a K a r n o b a t  ( B u lg a r ie n ) * 9 13

U n d e r b e r g ,  G o t t f r i e d R h e i n b e r g 1914
U n d e r b e r g ,  H u b e r t R h e i n b e r g 1913
U n t e r b e r g ,  K a r l B o c h u m 1 9 1 4

V e n t a ,  J a r o s l a v P r a g 1915
V o f i, P a u l M a g d e b u r g >913
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Der K andidaten T e r m in  
d e r  P r i i f u n g

N a m e n H e im a t s o r t F r i i h j a h r H e r b s t

W a g n e r ,  L u d w ig L u x e m b u r g 1913
W a l t e r ,  A l f o n s E l lw a n g e n •9 1 3
W e b e r ,  A n t o n C ó ln 1914
W e b e r ,  L u d w ig K a i s e r s l a u t e r n ■9 * 4
W e ic k e r ,  A lp h o n s S a n d w e i l e r  (L u x e m b u r g ) ' 9 * 4
W e l l e r ,  P e t e r B o n n 1 9 1 3
W e n i n g ,  P a u l A h a u s  i. W . 191 4
W e n ta ,  G e o r g L i ic h o w 1 9 1 3
W e r t h ,  F r i e d r i c h B o n n 1913
W e s s e l ,  B e n n o C ó ln 1913
W e y h e n m e y e r ,  A l f r e d H e d e l f in g e n 19« 4
W i l d e r ,  M e y e r  B e e r W a r s c h a u «9 t 3
W i l le m s ,  J u l i u s C ó ln 1913
W i lm s ,  A l f o n s C re f e ld 1915

W i n a w e r ,  A d o l f W a r s c h a u 1914

Z a c h e r t ,  A l e x a n d e r W a r s c h a u 1913
Z a lo k a r ,  R o c h u s S t .  V e i t  ( K r a in ) 1914

Z im m e rm a n n ,  F r i t z S c h a e B b u r g  ( U n g a r n ) 1913

H a n d elsleh rer -P riifu n g .

A l b r e c h t ,  A n n ę C o b le n z I 9 ' i
A l t e n d o r f ,  P a u l B o n n 1915

B a e r ,  E l i s a b e t h C o b le n z 1914
B e c k ,  C a r l S t u t t g a r t >915
B e c k e r ,  M a r ia H a g e n  i. W . 1915

B e lk e ,  E r n a C o ln 191 6

B e r n d t ,  F r i e d a D u i s b u r g 1914

B ie r w i r th ,  O t to E l v e r s h a u s e n 19 1 3
B ó m in g h a u s ,  O lg a C o ln 1915

B o n n ,  P a u l C ó ln I 9 '3
B ra m m e r tz ,  M a r ia C ó ln 1914

B r e u e r ,  T h e r e s e C o ln 1914

B ii s c h e r ,  H e in r i c h S c h i l d e s c h e  i. W . 1 9 14

D a m m e r s ,  M a r ia C o ln , 9 I S
D e c k e r s ,  A l f o n s C o ln 1 9 '3
D ie t r i c h ,  H i ld e g a r d D u i s b u r g 1914
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Der Kandid aten T e r m in  
d e r  P r i i f u n g

N a m e n H e im a ts o r t F r i i h j a h r H e r b s t

E h l e n ,  K l a r a C o ln 1915

F a f lb e n d e r ,  K l a r a C o ln 191 4
F e l d ,  H e in r i c h S a a r b r u c k e n 1 9 1 4
F e ld m a n n ,  A n n a O lp e  i. W . 191S
F ig g e ,  H e r t h a R h e y d t 1915
F i s c h e r ,  E m i l U n t e r s c h o n a u 1915
F la m m ,  J o h a n n C o ln 191 4

F le e g e ,  F r i t z S c h la n g e n 19 1 4
F r a n C e n ,  G e r d a H a g e n  i .  W . 19 1 4
F r e m b g e n ,  E l i s a b e t h C o ln 1915
F r e u n d ,  K a r l L e in e f e ld e 19 1 4

G a u f i, H a n s M e t t e n b e r g 191 6

G e C n e r , M a r g a r e th a E l b e r f e l d 1915
G r i in e f e ld ,  G e r t r u d E l b e r f e ld 191 6

H a s f o r d ,  K l a r a C o ln 1915
H e c k e n k a m p ,  G e o rg M a s s e n 19 1 4
H e e r ,  R e i n o l d H a m b u r g 1913
H e r b e r ,  K l a r a B o n n 19 I 5
H e r b e r ,  E l s ę B o n n 1915
H i i tw o h l ,  F r i e d a C o ln I 9 I 5

I s in g ,  J o s e p h C o ln 1913
J i i s t e n ,  P a u l a R o e d i n g e n I 9 U

K in z i u s ,  M a x K e t t w i g *9 * 4
K ir s c h b a u m ,  G e r ta C o ln 191 5

K l e i n ,  A d o l f U n te r e s c h b a c h *9 * 4
K l e i n ,  H e in r i c h C o ln 1914
K o c h ,  K a r l B o c h u m 1914
K r u g e r ,  F r i e d r i c h D e tm o ld 1914

L a a c k ,  A u g u s t H i i l s 1915

L a n g ,  K a r l O s b e r g h a u s e n 1 9 O
L a n g ,  K a t h a r i n a C o ln 19 15

M a a f l ,  W i lh e l m S a a r b r u c k e n 19 13
M o n n in g h o f f ,  W i l h e l m E l b e r f e l d 1915

M u lle r ,  M a r th a C o ln 191 4

M u s k a t ,  E r n a C o ln 1915
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D er  Karididaten T e r m in  
d e r  P r i i f u n g

N a m e n H e im a t s o r t F r i i h j a h r H e r b s t

D r .  N e h e r ,  A n t o n R o t t w e i l  a . N . 1914
N e u e n h o f e r ,  E l i s a b e t h M .- G la d b a c h 1915
N e u m a n n ,  A r n o l d C ó ln 1915
N e u m a n n ,  E r n s t B lu m e n d o r f 1915
v a n  N o r d e n ,  M a r g a r e th e B a r m e n 1916

O tte n ,  W i l h e l m G a n g e l t 1914

P o h lm a n n ,  E m i l B o n e n  i. W . 1915
P o t j a n ,  M a r ia W e r m e l s k i r c h e n 1915

R e i n ,  K u r t S u h l I9 I 3
R e n n e r ,  A n n a G o e r l i tz 1916
v o n  d e r  R u h r ,  W i lh e l m C ó ln 19 13

S a lm a n g , H e n n y C ó ln 191S
S a n t k i n ,  M a r ia C ó ln 1916
S c h le e f ,  W i lh e l m C ó ln 1914
S c h m id t ,  R u t h C a s s e l 1914
S c h n u g ,  F e l i x N e u w ie d 19 14
S c h r e y ,  E r n s t R h e y d t 19 I 5
S e w e r in g ,  K a r l D o r tm u n d 1914
S o d d e m a n n ,  A n to n E s s e n  ( R u h r ) 1914
S p e r in g ,  J o h a n n e s S c h i i t t o r f i9 !3
S to l l e ,  M a th i ld e C ó ln 1915

T e ic h m a n n ,  H i l d e g a r d C ó ln 1914

W e fe lm e y e r ,  R o b e r t B ra c k w e d e 1914
W e i n e r ,  P a u l A lz e y 1 9 H
W ie f e r ic h ,  F r a n z O ld e n b u r g  i .  G r. 19 ,S
W i l d f a n g ,  K a r o l a H a g e n  i. W . 1915
W o h r m a n n ,  R o b e r t S i id l e n g e r n  i. W . •9 I4
D r .  W u l s c h ,  W i lh e l m E l b e r f e ld 1914

Z a u n ,  H e r m a n n D u is b u r g 1915
Z im m e rm a n n , K a t h a r i n a C ó ln 1915
Z o r n ,  D o m in ik u s C ó ln >915



XIII. Ausblick.

Die unleugbaren Erfolge der preuBischen Handels-Hoch- 
schulen wie die Griindung neuer ahnlicher Bildungsanstalten 
in Suddeutschland haben untruglich dargetan, daB der Weg, 
den Cóln mit der Schaffung der ersten selbstandigen Handels- 
Hochschule in Deutschland eingeschlagen bat, gliicklich 
gebahnt worden ist. GewiB vermógen die Handels- 
Hochschulen so wenig wie die Universitaten lediglich erste 
Krafte auszubilden; sicher ist zuzugeben, daB unter dem 
Korn sich Spreu befindet. Im groBen und ganzen, das 
liaben praktische Erfahrungen dargetan, stellen ehemalige 
Handels-Hochschulbesucher heute schon eine Elitetruppe 
dar. Wie die Aufnahme vieler Diplominhaber in der Praxis 
zeigt, wachst die Anerkennung ihrer Eeistungen deutlich 
in weiten Kreisen.1) Hervorragende Inhaber fiihrender 
Unternehmungen haben die Erfolge des Hochschulstudiums 
riickhaltlos anerkannt. Die Gesamtziffer der Inhaber von 
Diplomen der Handels-Hochschule Coln, unter denen eine 
Reihe Auslander sind, belauft sich derzeit auf 1023. Da- 
neben gibt es freilich eine groBe Reihe von Besuchern 
der Hochschulen, die nur kurze Zeit immatrikuliert waren 
und nicht in die Dagę kamen, oder nicht die Kraft hatten, 
folgerichtig das auf der Hochschule Begonnene zu vollenden. 
Auch sie gelten der Praxis gegenuber ais ehemalige Stu- 
denten der Handels-Hochschule und werden, namentlicli 
von solchen, die dem Hochschulwesen ferner stehen und nicht 
wissen, daB das Studium durch ein ,,Diplomexamen“ mit 
dem Auswreis iiber ein gefordertes MindestmaB von Kennt-

B Bber Erfahrungen und Erfolge von Diplominhabem in der 
Praxis vgl. Christian Eckert, Bericht iiber das erste Jahrzehnt der 
Entwicklung der Handels-Hochschule. Coln 1911, S. 238— 251.
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nissen zum AbschluG gebracht werden kann, mit den voll- 
wertigen Besuchern der Hochschule zusammengeworfen. 
Bei kritischen Urteilen iiber ehemalige Besucher der Hoch
schule handelt es sich regelmaGig um solche Eeute. Selbst- 
redend wird es gelegentlich vorkommen, daG in Rucksicht 
auf besondere Eebensziele das Studium abgekiirzt werden 
mufi; auch in solchen Fallen kann es Nutzen und Segen 
stiften. Aber von Ausnahmen abgesehen, wird nur derjenige 
beim Entsch eid  iiber den Wert  des Studiums an der 
Handels-Hochschule eingerechnet werden diirfen, der im 
Besi tz  des Diplomzeugnisses  der Hochschule ist. 
So wenig der Universitatsstudent, der einige Semester Recht 
oder Philologie studierte und dann sich exmatrikulieren lieJ3, 
ais angehender Jurist oder Eehrer inBetracht kommen kann, 
so wenig wird ein Besucher der Handels-Hochschule, der 
infolge mangelnden FleiGes oder bei ungeniigenden Fahig- 
keiten sein Studium nicht zum AbschluG brachte, ais im Be
sitz der akademischen Vorbildung fur den kaufmannischen 
Beruf betrachtet werden diirfen. Auf der Hochschule wird 
es den Studierenden aber immer wieder angeraten, nach dem 
AbschluG der Semester in keiner Weise auf das Studium 
und das erlangte Diplom zu pochen, sondern lediglich zu ver- 
suchen, durch Nachweis von Initiative und Umsicht, durch 
treue Pflichterfiillung jede, auch die kleinste Stellung móg- 
lichst gut auszufiillen und dadurch die Aufinerksamkeit der 
niaGgebenden Firmeninhaber und Geschaftsleiter zu ge- 
winnen.

Im kaufmannischen Beruf gibt und kann es nicht geben 
eine scharfe Trennung zwischen Akademikem und Nichtaka- 
demikern in Beschaftigung und Stellung. Der Akademiker 
kann ausschlieGlich durch bessere Leistung, nicht durch 
bessere Vorbildung allein in verantwortungsvollere Stel- 
lungen einriicken, er wird auch nach abgeschlossenem Stu
dium Zeit brauchen, um seine Befahigung und Unentbehr- 
lichkeit zu beweisen. Freie Auslese der Tiichtigsten hat die 
deutsche Unternehmung groG werden lassen, und diese ist 
auch fiir die Zukunft zu fordem. Die Handels-Hochschulen 
sind dem ungehinderten Wettspiel der Krafte keineswegs
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entgegen; sie wollen demjenigen, der in das kaufmannische 
Eeben hineintritt, ein besonderes Riistzeug ftir die Be- 
tatigung mit auf den Weg geben, sind aber nicht der Meinung, 
daC die, welche Wehr und Waffen angetan haben, schon um 
deswillen allein ais die besseren Kampfer gelten sollen. Das 
Wachrufen von Interessen, die Hebung des Allgemeinwissens, 
die systematische Schulung, die den ehemaligen Hańdels- 
Hochschulbesucher in vielen Fallen dem reinen Fachmann 
iiberlegen sein laI3t, werden sieli ebenso niitzlich erweisen, 
wie die Summę der erworbenen Einzelkenntnisse wirtsehaft- 
licher oder technischer Art. Die Erweiterung des Gesichts- 
kreises und das Fehlen von Vorurteilen, die Moglichkeit 
schnellerer Einarbeitung durch tlbung in logischem Denken 
und folgerichtigem Arbeiten werden die Erfiillung von Auf- 
gaben in den Anfangsstellungen erleichtern, wie sie das Auf- 
steigen in leitende Posten zu fórdern vermógen.

Naeli dem Krieg wird der Aufgabenkreis akademiscli 
gebildeter Kaufleute in mancher Riehtung erweitert, die 
von ihnen zu leistende Arbeit erschwert sein. Nur beste 
Ausbildungsmóglichkeit yerbunden mit Eifer und Tat- 
kraft werden die deutschen Kaufleute befahigen, der Schwie- 
rigkeiten Herr zu werden, die aus dem Weltenkampf auf 
wirtschaftlichem Gebiet erwachsen; nur sie kónnen der 
deutschen Unternehmerleistung aueh feriierhin die Aehtung 
sichern, die sie vor dem Kriege besessen hat und die durch 
unsere Waffen sieghaft verteidigt worden ist.

Coln, am i. Mai' 1916.

Christian Eckert,

D tu c iv  vo n  B a r  &  H e rm a n n  in  L e ip z ig .


