
Universitätsbibliothek Paderborn

Die lippischen Wanderarbeiter

Fleege-Althoff, Fritz

Detmold, 1928

§ 47. Aufgaben der Zukunft

urn:nbn:de:hbz:466:1-30951



— 452 —

sie doch indirekt dafür von eminenter Wichtigkeit, so daß
wir glaubten, sie hier besonders hervorheben zu müssen.
Vor allem war es uns auch darum zu tun, dadurch den
Gegensatz zwischen früher und heute zu charakterisieren,
so daß mit Recht gesagt werden darf, daß seit dem Aus¬
gange des Krieges die neuen Staatslenker mit Eifer und
Energie an der Hebung der wirtschaftlichen Verhältnisse
des Lande's gearbeitet und bedeutende Erfolge aufzu¬
weisen haben.

§ 47. Aufgaben der Zukunft.
Nach dem Expose über die bisherigen Bestrebungen

auf dem Gebiete der Wanderarbeiterpolitik haben wir uns
noch zu fragen, welche Maßnahmen und Mittel für die Zu¬
kunft theoretisch notwendig und praktisch durchführbar
erscheinen. Es handelt sich dabei um Maßnahmen for¬
maler und materieller Art.

Da die ersteren in Vorschlägen gipfeln, welche die Er¬
richtung einer Behörde betreffen, die alle Fragen der
Wanderarbeit zu behandeln und zu lösen hat, wollen wir sie
an den Schluß unserer Abhandlung stellen und uns zu¬
nächst mit den Mitteln und Maßnahmen materieller Art
hier beschäftigen.

I. Maßnahmen materieller Art.
Zwei große Gruppen sind es, für die als gemeinsames

Ziel die Seßhaftmachung der Wanderarbeiter in Frage
kommt. Diese Seßhaftmachung kann entweder innerhalb
der lippischen Staatsgrenze oder außerhalb derselben er¬
folgen, so daß man von einer Innen- und Außenseßhaft-
machung oder auch -Siedlung sprechen könnte. Wir
wollen alle Maßnahmen der ersten Gruppe konzentrische,
die der zweiten Gruppe exzentrische nennen.

a) Fassen wir zunächst die konzentrischen Maß¬
nahmen ins Auge. Dabei ist letzten Endes die Frage zu
beantworten: Wie kann man in Lippe selbst die Beschäf¬
tigungsmöglichkeiten so gestalten, daß mehr erwerbs¬
fähige Bewohner als bisher die Mittel zu ihrer Bedürfnis-
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befriedigung aufzubringen in der Lage sind? Die Frage zu
beantworten versuchen heißt nicht, alle theoretisch
möglich erscheinenden Erwerbsquellen auf den Gebieten
der Urproduktion, der Veredelungsindustrien sowie des
Handels und Verkehrs ausfindig zu machen; vielmehr
kommt es hier lediglich darauf an, bei Berücksichtigung
der vorhandenen wirtschaftlichen Struktur des lippischen
Landes die wichtigsten Gebiete hervorzuheben, auf denen
Änderungen und Erweiterungen schon in allernächster
Zukunft erfolgversprechend sein können.

Es liegt nahe, daß man dabei an bisherige Maßnahmen
anknüpft, und ganz von selbst tritt als Hauptproblem das
der landwirtschaftlichen Siedlung, der inneren Kolo¬
nisation, in den Vordergrund.

Folgende Fragenkomplexe bedürfen dabei der Dar¬
legung:

1. die Landfrage.
2. die Geldfrage.
3. die Personenfrage.

Die Rechtsfrage hängt mit der ersten Frage zu¬
sammen, so daß wir sie dort kurz mit erledigen können.
Bei jeder Gruppe werden sich Hemmungen spezieller Art
ergeben, und auch gewisse grundsätzliche Widerstände
zur inneren Kolonisation spielen eine Rolle. Wir wollen
sie jedoch nur streifen, weil sie uns von untergeordneter
Bedeutung dünken.

Bei der Landfrage handelt es sich um die Gewinnung
von Neuland durch Kultivierung bisheriger Ödland- und
ödlandähnlicher Flächen, sodann um die Umwandlung be¬
reits vorhandenen Kulturbodens in ertragreicheren Kul¬
turboden — insonderheit um die Umwandlungsmöglich¬
keit und -notwendigkeit der bisher forstwirtschaftlich ge¬
nutzten Flächen in solche landwirtschaftlicher Boden¬
nutzung — und endlich um das Problem der landwirt¬
schaftlichen Betriebsgröße.

Nach den bisherigen statistischen Erhebungen*) und
*) Jahresbericht des Siedlungsamtes für 1919.



genaueren Feststellungen kommen für die Gewinnung von
Neuland größere Öd- und Heidelandflächen in Frage:

In den Stadtbezirken .... ca. 46 ha
Im Verw.-Amt Brake ... „ 50 „
„ „ » Stift Cappel „ 16 „
„ „ „ Schötmar . . „ 1895 „

„ Detmold . . „ 3379 „
„ „ Blomberg . 41 „

Zusammen ca. 5427 ha
Nach den auf Grund der Kataster im Jahre 1916 fest¬

gestellten Öd- und Heidelandflächen ergab sich eine Ge¬
samtgröße von 5 855 ha.

Das Hauptgebiet bildet die Senne mit etwa 5 460 ha 1).
Hiervon entfallen etwa 385 ha auf die Kammersenne
nördlich des Weges Osterholz—Haustenbeck, wovon be¬
reits 1924 auf Veranlassung des Siedlungsamtes durch
Dampfpflug größere Flächen umgebrochen wurden. Je¬
doch ist nur etwa % davon als Ackerland verpachtet, die
übrigen % sind aufgeforstet; neue Siedlungen sind dort
nicht entstanden.

Wieweit die an anderer Stelle bereits erwähnten
Bodenverbesserungsgenossenschaften zur Urbarmachung
der Senne führen, muß die Zukunft zeigen. Doch sei be¬
merkt, daß es sich dabei um Individualurbarmachung
durch die einzelnen Besitzer handelt, so daß vorerst
lediglich Erweiterungssiedlung, aber keine Neusiedlung in
Betracht kommt.

Neueren Nachrichten zufolge, um das hier noch zu er¬
wähnen, sollen in den „Ziegensträngen" zwischen Hausten¬
beck und Augustdorf größere Flächen durch eine Erwerbs¬
gesellschaft erworben worden sein. Der eigentliche
Zweck dieser Erwerbung ist noch nicht an die Öffentlich¬
keit gedrungen, doch wird vermutet, daß auch dort Boh¬
rungen auf Braun- oder Steinkohlen vorgenommen werden
sollen 2).

*) Über Möglichkeit und Bedeutung ihrer Kultivierung siehe die
bereits an anderer Stelle zitierte Schrift „Kultivierung der lippischen
Senne".

"') Während der Fahnenkorrektur erfahren wir, daß die Anstalt
Bethel b. Bielefeld die Erwerberin sei, die dort für sich Siedlungen
anlegen wolle.
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Gelingt es im Laufe der Zeit, mit Unterstützung durch
staatliche Mittel in erheblichem Maße Heidelandflächen
urbar zu machen, dann wird ein großer Teil der in den
Heidedörfern bisher noch vorhandenen Wanderarbeiter
seßhaft werden. Man müßte jedoch auch die in den Ge¬
meindebezirken Oerlinghausen, Senne, Hörste und Schlan¬
gen gelegenen Heideflächen mit in den ganzen Kultivie¬
rungsplan .einbeziehen und vor allem erneut erwägen, ob
nicht eine' großzügigere Siedlungspolitik betrieben
werden könnte 1).

Für die Umwandlung bisheriger Waldbezirke in
Ackerflächen darf man künftighin nicht mehr, wie das in
der Vergangenheit sehr oft der Fall gewesen ist, allzu¬
viel auf allgemeine Redensarten geben. Es soll durchaus
nicht die allgemeine Bedeutung des Waldes, insonderheit
sein Einfluß auf die Bodenfeuchtigkeit verkannt werden.
Doch ist zu berücksichtigen, daß Lippe in der regenreich¬
sten Zone Nordwestdeutschlands liegt und daher sicherlich
nicht über Mangel an Regen und Feuchtigkeit zu klagen
hat. Da die wolkenlosen Sonnentage nicht so zahlreich sind
als die Regentage, zuviel Waldungen die Temperatur er¬
heblich drücken und infolgedessen die für die Landwirt¬
schaft notwendigen Nutzmonate verkürzt werden, so
muß der Möglichkeit der Einschränkung lippischer Wald¬
flächen im Hinblick auf das Siedlungsproblem größte Auf¬
merksamkeit zugewandt werden. Wo es eben möglich
ist, ohne Gefahr für das betreffende Gebiet Waldflächen
der landwirtschaftlichen Bodennutzung zuzuführen, da
muß es schon mit Rücksicht auf den höheren Ertrag, den
die Landwirtschaft gegenüber der Forstwirtschaft auf die
Dauer bietet, geschehen. Es muß als unrationell be¬
zeichnet werden, wenn in bedeutenden Höhenlagen auf
dünnem, für die Landwirtschaft wenig ertragsfähigen
Boden Ackerbau getrieben wird, während in niederen
Lagen oder gar Ebenen und Tälern größere Waldflächen
vorhanden sind.

Solche Verhältnisse liegen aber in vielen Bezirken des
*) S. die Bemerkung in Fußnote 1 auf Seite 454.
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lippischen Landes vor. Wir können hier nicht im einzel¬
nen darauf genauer eingehen, möchten jedoch noch ein¬
mal besonders betonen, daß namentlich im Osten und
Norden, aber auch in der Mitte und im Süden des Landes
Gebiete vorhanden sind, die an Waldüberfluß leiden.

Von 174 Gemeinden hatten 1) eine

Waldfläche Zahl
bis 5 % 29

5,1 „ 10 % 30
10,1 „ 15 % 36
15,1 „ 20 % 28
20,1 „ 25 % 14
25,1 „ 30 % 9
30,1 „ 40 % 15
40,1 „ 50 % 4

über „ 50 % 9

Dabei sind die großen Waldkomplexe Sternberg mit
98,4 % (Amt Sternberg-Varenholz), Lopshorn mit 61,3 %
(Amt Detmold), Falkenhagen mit 81,9 % (Amt Schwalen¬
berg) noch nicht einmal berücksichtigt, wodurch für
manche Gemeinden eine nicht unbeträchtliche Ver¬
schiebung obiger Zahlen zugunsten der höheren Prozent^
Sätze stattfinden würde, wie das in den Ziffern für die
Ämter (Tabelle S. 206) deutlich hervortritt.

Wenn von den über 30 000 ha des lippischen Waldes
etwa 8—9000 ha geeigneter Flächen abgeholzt werden
könnten 2), so würden dadurch allein etwa 1200—130Ö
bäuerliche Betriebe von durchschnittlich 40 Scheffelsaat
neu gegründet werden. Zöge man aber eine gesunde
Mischung von klein- und mittelbäuerlichen Betrieben,
vielleicht in folgendem Verhältnis, in Erwägung

je 1 Betrieb zu 20 ha
„ 3 Betriebe „ 10 „
„ 8 „ „8 „
j» 15 tt ,? 5 „
» 30 „ „ 4 „

1) Zusammengestellt nach Hagemann, a. a. O., S. 112/123.
2) Selbstverständlich nicht wähl- und planlos auch sofort „un¬

reife" Bestände.
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und ließe etwa 1300 ha für Erweiterungs- und Kleinsied¬
lungen frei, so wären z. B. bei Berücksichtigung von im
ganzen ca. 9000 ha folgende neuen Siedlungen möglich:

25 Betriebe je 20 ha
75 „ „ 10 „

200 „ „ 8 „
375 „ „ 5 „
750 „ „ 4 „

Die Schwierigkeiten, die nach der Ansicht Tasches*)
aus dem Gesichtspunkte des Eigentums erwachsen müß¬
ten, sind hinsichtlich des früheren Domaniums bereits be¬
seitigt, und auch für die Gemeinde- und andere Forsten
wird eine entsprechende Agrarpolitik etwa eintretende
Hindernisse unter Hinweis auf die Notwendigkeit und
Zweckmäßgkeit der Umwandlung ohne Härten zu über¬
winden verstehen.

Wirf kommen bereits nach diesen Ausführungen zu
dem Schluß, daß zur Beschaffung von Neuland für land¬
wirtschaftliche Betriebe noch sehr große Flächen zur
Verfügung stehen, daß demnach von einer Übervölkerung
noch keine Rede sein kann, und daß es nur tatkräftiger,
zielbewußter Arbeit bedarf, jene Flächen der Volks¬
ernährung zuzuführen.

In der Umwandlung dieser Ödland-, Heide- und Wald¬
flächen in landwirtschaftlich nutzbaren Boden sehen wir
die erste und wichtigste Grundlage zur Ansiedlung der
Wanderarbeiter.

Es bleibt jetzt ferner die Frage zu ventilieren, ob das
bereits vorhandene landwirtschaftliche Kulturland die
Möglichkeit einer sofortigen intensiven Ansiedlungs-
politik darbietet. Der Anfang dazu ist — wie wir kurz
gesehen haben — durch das Siedlungsamt bereits
gemacht. Doch bestand hier die Haupttätigkeit in der
Beschaffung von Kleinpachtland und unselbständigen
kleinen Siedlungen. Wir möchten aber meinen, daß auf
dem vorhandenen landwirtschaftlichen Kulturboden doch
eine umfangreichere Siedlungspolitik durchführbar wäre.

4) Vgl. Tageszeitung, Nr. 108—110 v. Jahre 1914.
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Man braucht in dieser Hinsicht nur einmal die umfang¬
reichsten Großgrundbesitze heranzuziehen, um sich dann
zu fragen, ob hier nicht Zugriffe möglich sind.

Als Großgrundbesitze über 100 ha kamen nach! den
Feststellungen im Jahre 1916 *) folgende in Frage:

Acker 2) Garten Wiese Weiden Holzung Gesamt
Name ha ha ha ha ha gr. ha

Meierei Blomberg . . . . 153,8 3,1 22,9 29,5 0,4 213,3
„ Siekholz . . . . 154 0,6 7,9 14,7

■—

182,1
„ Schieder . . . . 329,8 19,2 58,4 120 5,6 552
„ Falkenhagen . . . 165,9 6,3 44,7 10,9 3,4 239,8
„ Schwalenberg . . 171,7 1,6 30 44,6 3,6 254,5

212,2 10,2 14,7 24,6 1,3 270
„ Breda .... 123,2 5,3 14,1 18,9 164,1
„ Barntrup . . . . 214,6 2,5 41,6 10,3 274,7
„ (Mentrup . . . . 182,3 2,6 8,2 14,3 0,3 214,2
„ Varenholz . . . 300,3 3,3 33,7 198 6,9 568,6
„ Hellinghausen . . 120,9 1,3 9,8 5,3 1,9 143,8
„ Johannettental . . 164,9 5,7 21,1 12,1 210,6

154,3 5,7 22,5 2,3 0,7 192,2
, 318,9 2,5 11,9 28,1 1,5 373,1

Ritterg. Wendlinghausen . 259,1 2,7 24 5,8 116,1 422,2
„ Mönchshof . . . 123 2,7 16,4 9,8 159,3 318,9
„ Wierborn . . . . 160,6 2,0 7,8 18,5 146,2 349,2
„ Braunenbruch . . 101,9 2,4 6,9 13,7 54,6 183,5
„ Hornoldendorf . . 119,8 2,9 9,8 25,3 14,4 174,1
„ Iggenhausen . . . 178,1 4,8 14,1 10,7 79,3 327,1

. „ Hovedissen . . . 123,2 2,5 10,0 1,7 35,5 177,1
„ Niederbarkhausen 170,4 7,8 17,6 12,8 84,8 306,9
„ Borkhausen . . . 107,0 0,4 18,3 6,5 1,9 136,5

Davon scheidet neuerdings die Meierei Schwalenberg
aus, weil es der Stadt Schwalenberg gelungen ist, sie als
Ganzes in Pacht zu nehmen. Es sollen dort teilweise neue
Ansiedlungen, teilweise Erweiterungen bisheriger land¬
wirtschaftlicher Kleinbetriebe vorgenommen werden 3).
Damit ist der erste Versuch gemacht, eine der größten
Domänen-des Landes nicht wieder einem Pächter zu über¬
geben, sondern sie quasi auf die Bevölkerung aufzuteilen.

Es ist erfreulich, daß trotz der großen Schwierigkeiten
und Widerstände die Übergabe in die Hand der Stadt
Schwalenberg gelungen ist und damit wenigstens zu-

*) Beilage zum Amtsblatt Nr. 124 von 1916.
2) Die Ackerfläche ist vielfach durch Abgabe für Kleinpachtland

reduziert.
') Bröker, a. a. O., S. 93.
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nächst ein Beispiel zur Beurteilung dafür gegeben wird,
ob diese Art der Verpachtung oder die Form, wie Herber¬
hausen 1) verpachtet ist, vorzuziehen ist. Doch dürfte
darüber kein Zweifel mehr bestehen, daß bezüglich der
Rentabilität die Verpachtungsform, wie sie bei Schwalen¬
berg gewählt wurde, entschieden einer Verpachtung im
ganzen vorzuziehen ist 2), weil im allgemeinen die klein-
und mittelbäuerlichen Betriebe relativ den größeren land¬
wirtschaftlichen Besitzungen nicht unerheblich über¬
legen sind 3).

Wir glauben daher, daß man mit der Zeit auch auf
die anderen Domänen des Landes, ähnlich wie man es bei
Schwalenberg gemacht hat, oder in der Form des Renten¬
gutes, übergreifen darf. Insbesondere wird man zu
dieser Maßnahme in den Bezirken schreiten können, wo
mehrere große Güter nahe zusammenliegen, und wo in¬
folgedessen ihr Anteil an der Gesamtfläche des Bezirkes
sehr stark ins Gewicht fällt, wie z. B. im Amte Schieder
und Varenholz. Das wird dort und vielleicht auch in
anderen Bezirken deswegen um so eher möglich sein, weil
in Lippe große Güter für die Versorgung größerer Be¬
völkerungsmassen in Städten nicht in Frage kommen.
Wieviel Großgrundbesitze man als Musterbetriebe in Lippe
bestehen lassen will, ist eine Zweckmäßigkeitsfrage.
Vielleicht kann man aber so sagen, daß es genügte, wenn
es etwa in jedem Amte einen, in den größeren Ämtern
zwei Großgrundbesitze gäbe.

Durch die Aufteilung der Domänen im Wege der
Einzelverpachtung oder in der Form des Rentengutes
wird dem Lande das Staatsgut bei größeren Einnahmen
der Landkasse erhalten und die Seßhaftmachung der
Wanderarbeiter gefördert 4).

*) Als Ganzes in Betriebsverwaltung der Stadt Detmold.
2) Vgl. die interessanten Ausführungen bei Bröker, a. a. 0.,

S. 80 ff.
3) Für Vorkriegsverhältnisse hat Wilms genauere Feststellungen

für Ravensberg gemacht: Wilms, Großbauern und Kleingrundbesitz
in Minden und Ravensberg 1913.

4) Die preußische Domänenverwaltung hat von 1920—192685 ge¬
schlossene Domänen mit rund 31 000 ha der Siedlung zugeführt.
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Bezüglich der in Privatbesitz sich befindenden Ritter¬
güter gilt dasselbe, was hinsichtlich der großbäuerlichen
Besitzungen zum gesetzlichen Teilungsverbot zu sagen ist.
Wir haben bereits früher dargelegt, daß in diesem
Teilungsverbot eine der Hauptursachen für die noch heute
bestehende Wanderarbeit zu erblicken ist. Daraus nun
aber ohne weiteres die Schlußfolgerung zu ziehen, kurzer¬
band diese Form des Anerbenrechtes zu beseitigen, wäre
verfehlt, weil man dann in das andere Extrem fiele und
der Parzellenwirtschaft zu sehr Vorschub leistete. Dieser
Gefahr darf man sich auf keinen Fall aussetzen; ja, wir
sind der Meinung, daß man der Vermehrung der Par¬
zellenbetriebe mit allen nur erdenklichen Mitteln ent¬
gegenarbeiten muß. Die Frage ist nur, ob das jetzt er¬
neut in Kraft getretene Anerbengesetz in der Folgezeit
nicht doch auch einer Vermehrung der Parzellenbetriebe
Vorschub leistet, weil eine Teilung selbst der größeren
Höfe nicht möglich ist; Denn klipp und klar bestimmt
§ 4, Ziffer 1: „Anerbengüter sind unteilbar". Dagegen
ist eine Absplitterung kleinerer Teile ohne und mit Zu¬
stimmung der Regierung möglich. Auf der anderen
Seite sind die kleineren Besitzungen unter IV2 ha
(8 Scheffelsaat) nach § 2, Ziffer 2, jederzeit ohne weiteres
teilbar. So besteht also durchaus die Möglichkeit,weiter¬
hin die Zwergbetriebe zu vermehren, wodurch grund¬
sätzlich eine Vermehrung der Bevölkerungsklasse eintritt,
die im Lande keine Erwerbsmöglichkeiten vorfindet.

U. E. könnte man unter Beibehaltung des Anerben¬
gesetzes eine Reform zugunsten der Vermehrung klein-
und mittelbäuerlicher Betriebe in der Weise herbeiführen,
daß man den § 4, Ziffer 1, des Anerbengesetzes etwa
folgendermaßen faßte: Anerbengüter unter 15 ha sind
unteilbar. Anerbengüter über 15 ha können geteilt werden.
Anerbengüter über 30 ha müssen dann geteilt werden,
wenn zwei Anerben vorhanden sind.

Wieweit hierzu im einzelnen genauere Vorschriften
etwa durch Ausführungsbestimmungen zu erlassen bzw.
andere Paragraphen des Gesetzes abzuändern wären, ist
eine Angelegenheit, die uns hier weiter nicht interessiert.
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Auf diese Weise würde man die Möglichkeit zur Ver¬
mehrung namentlich der mittelbäuerlichen Betriebe
geben. Und hier insbesondere muß der Hebel einer ver¬
nünftigen Siedlungspolitik in Lippe einsetzen. Es wäre
deshalb auch töricht, wollte man in erster Linie Neusied¬
lungen schaffen. Wichtiger erscheint zunächst die Forde¬
rung der Anliegersiedlungen in der Weise, daß ein Teil
der kleinbäuerlichen Betriebe und Parzellensiedlüngen zu
mittelbäuerlichen und klein- und großbäuerlichen Be¬
sitzungen emporgehoben wird, damit eine breite mittel¬
bäuerliche Grundlage, etwa der Größenklassen von
8—12 ha, vorhanden ist, von wo aus sich die kleineren
und größeren Betriebe allmählich abstufen. Auch bei
Neusiedlungen ist stets auf eine zweckmäßige Mischung
der verschiedenen Betriebsgrößen hinzuarbeiten. Eine
gute Mischung der klein-, mittel- und großbäuerlichen Be¬
triebe trägt nicht nur zur Ausgleichung sozialer Gegen¬
sätze bei, sondern ermöglicht auch das Auf- und Ab¬
steigen aus der einen Klasse in die andere, wodurch der
heiße Wunsch mancher Leute erfüllt werden kann, sich
oder ihre Nachkommen aus unteren Schichten in höhere
emporzuarbeiten 1).

Im Anschluß hieran möchten wir noch auf eine Lücke
im Anerbengesetz hinweisen. Es besteht grundsätzlich
nicht die Möglichkeitder Abfindung nachgeborener Kinder
in einem Teil Grund und Boden. Es sind uns Beispiele
bekannt, wo Abzufindende nicht einmal: von ihrem
Stammhofe einen Bauplatz bekommen konnten. Hier
müßte u. E. noch eine entsprechende Bestimmung in das
Gesetz aufgenommen werden.

Wenn wir noch einmal die Darlegungen über die Land¬
frage überblicken, dann sind wir zu der Schlußfolgerung
berechtigt, daß es an den Vorbedingungen einer durch¬
greifenden inneren Kolonisation in dieser Hinsicht nicht
fehlt, so daß wir jetzt zur Beantwortung der beiden
anderen Fragen schreiten können.

*) Wilms, Großbauer und Kleingrundbesitz, a. a. 0., S. 8, auch
Kaerger, a. a. 0., Landwirtschaftliche Jahrbücher, 19. Bd., S. 471.
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Zur Durchführung eines so umfangreichen Siedlungs¬
werkes, wie es für die Beseitigung der Wanderarbeit not¬
wendig ist, sind bedeutende Geldmittel erforderlich, die
nur wenige von den Personen, welche als Ansiedler in
Frage kommen, ganz besitzen werden.

Die geringen Mittel, die bis jetzt speziell für die Kulti¬
vierung der Senne in den Etat eingestellt sind, genügen
natürlich nicht. Die Frage ist nur, ob durch bedeutende
Erhöhungen für das gesamte Siedlungswerk jährlich der
Landesetat belastet werden kann, oder ob es nicht zweck¬
mäßig ist, auf dem Wege einer langfristigen Anleihe die
erforderlichen Mittel aufzubringen. Man könnte dann den
einzelnen Siedlern eine hypothekarisch gesicherte Summe
zur Verfügung stellen, die jährlich zu verzinsen wäre.
Daß dabei, je nachdem ob es sich um Abtrennung bzw.
Teilung landwirtschaftlicher Grundstücke handelt, oder
um frisch umgebrochenen bisherigen Wald- oder Öd¬
landboden eine Differenzierung hinsichtlich der Zinshöhe
eintreten muß, ist selbstverständlich.

Immerhin glauben wir, daß unter den Wanderarbeitern
mancher sein wird, der infolge großer Sparsamkeit zur
Eigenfinanzierung einer Neusiedlung zum größten Teil
imstande ist. Diese Spartätigkeit wird u. E. noch dann
besonders angeregt, wenn durch ein umfassendes Sied¬
lungsprogramm vielen Wanderarbeitern die Möglichkeit
vor Augen steht, durch Erwerbung etwa eines Renten¬
gutes oder im Wege der Pacht zum Landwirt zu werden.

Da taucht nun die dritte Frage auf, die eine Qualifi¬
kationsforderung enthält und nicht minder wichtig ist
wie die Geldfrage. Nur solche Personen können selbst¬
verständlich als Siedler in Betracht kommen, die mit Lust
und Liebe zur Berufsumstellung bereit sind. Da aber
ein großer Teil der Wanderarbeiter aus der landwirt¬
schaftlich tätigen Bevölkerungsklasse hervorgegangen ist,
wird ein solcher Berufswechsel vom gewerblichen
Arbeiter zum selbständigen Landwirt nicht allzu schwer
sein. Es kommt übrigens auch nicht so sehr darauf an,
daß ausschließlich Wanderarbeiter zunächst angesiedelt



— 463 —

werden. Die Lösung der Wanderarbeiterfrage wird schon
dann ganz wesentlich gefördert, wenn z. B. die nach¬
geborenen Söhne von Landwirten, die während der Jugend
landwirtschaftliche Arbeiten verrichtet haben und auch
später noch im Winter, Frühjahr und Herbst auf dem
väterlichen Hofe tätig sind, die Gelegenheit wahrnehmen
werden, eine Neusiedlung zu erwerben.

Vor allem erscheint es aber auch ratsam, durch die
Berufsberatung mehr als bisher darauf zu achten, daß
nicht ohne weiteres die der Schule entlassenen jungen
Leute die Wanderarbeit ergreifen, sondern daß bereits
bei ihnen geprüft wird, ob sie nicht als Anwärter für
spätere Siedlungen in Frage kommen. Auf diese Weise
würde der Zustrom zur Wanderarbeit frühzeitig einge¬
dämmt und damit die Zahl der Wanderarbeiter nach und
nach ganz von selbst verringert.

Neben den Bestrebungen auf dem Gebiete der inneren
Kolonisation sind für die Seßhaftmachung der Wander¬
arbeiter auch gewerbe- und Verkehrs wirt¬
schaftliche Maßnahmen von großer Bedeutung; denn
es ist selbstverständlich ausgeschlossen, aus sämtlichen
Wanderarbeitern im Laufe der Zeit selbständige Land¬
wirte zu machen. Ein großer Teil der Bevölkerung wird
nach wie vor in gewerblichen Betrieben tätig sein
müssen, so daß die Notwendigkeit der Förderung dieser
Erwerbszweige nicht zu bestreiten sein wird. Es fragt
sich nur, welche Zweige gewerblicher Tätigkeit für die
weitere Ausgestaltung in Lippe in Frage kommen.

Die Vorbedingungen einer intensiveren Förderung ge¬
werblicher Tätigkeit scheinen uns durchaus nicht so un¬
günstig zu sein, wie sie oft angenommen werden. Wenn
das Land auch arm ist an jenen bedeutungsvollen Boden¬
schätzen, welche die Grundlage bergbaulicher Groß¬
unternehmungen bilden, so muß immerhin betont werden,
daß namentlich in der Pläner Kalksteinkette des Teuto¬
burger Waldes die Möglichkeitvorliegt, die Kalkindustrie
zu erweitern und die Zementindustrie neu einzuführen.
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Auch werden die großen Sandablagerungen der Senne in
der Zukunft als wertvoller Bodenschatz noch eine Rolle
spielen.

Zu erwägen wäre ferner, ob nicht die an einzelnen
Stellen bereits bodenständigen mechanischen Spinnereien
und Webereien einer weiteren Ausgestaltung in der Weise
fähig wären, daß man Unternehmer dieser Art zu ge¬
winnen suchte, zunächst in einzelnen Zentren an den be¬
stehenden Bahnlinien Filialbetriebe einzurichten. Der
Grund und Boden dafür würde noch relativ billig zu er¬
werben sein, an geeigneten Arbeitskräften würde es nicht
mangeln, und Antriebskräfte für Maschinen ständen im
elektrischen Strom der Überlandzentrale zur Verfügung.

Ebenso wird eine Erweiterung der Kleineisen-, Fein¬
draht- und Maschinenindustrie, ähnlich wie bei den vor¬
hin genannten Industriezweigen, in Erwägung zu ziehen
sein. Die Herbeischaffung des Rohmaterials ist bei diesen
Zweigen der Industrie möglich, weil die höheren Fracht¬
kosten durch billigere Löhne ausgeglichen würden.

Vor allem möchten wir aber noch für die intensivere
Förderung des Fremdenverkehrs eintreten, wofür nament¬
lich das Gebiet des Teutoburger Waldes, aber auch der
lippische Südosten und der Norden eine Rolle spielen.
Durch die neuere Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
sind die Vorbedingungen dazu bereits gegeben, nur
handelt es sich noch darum, innerhalb der betreffenden
Bezirke der Ausgestaltung der Wanderwege und Weg¬
orientierung größere Fürsorge zuzuwenden. In welcher
Richtung sich weiterhin die Bestrebungen für eine Aus¬
gestaltung des Fremdenverkehrs zu bewegen hätten, sei
an folgendem Beispiele gezeigt: Es ist wiederholt dar¬
über Klage geführt worden, daß die BewirtungsVerhält¬
nisse auf der Grotenburg bei der riesigen Besucherzahl
durchaus nicht mehr den heutigen Anforderungen ge¬
nügen. Es wäre deshalb wohl zu überlegen, ob nicht an
einer besonders günstigen Stelle, etwa am Westabhang;;,
ein modern eingerichtetes, der Landschaft angepaßtes
Restaurationsgebäude aus staatlichen Mitteln errichtet
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werden könnte. Wieweit man auch der Beherbung für
die Nacht Rechnung tragen wollte, wäre eine Zweck¬
mäßigkeitsfrage. Zwar würde ein solcher Vorschlag zu¬
nächst namentlich die Wirte der Umgebung, die sich in
ihrer Existenz bedroht fühlten, auf den Plan rufen, und
auch der Naturschutzverein würde wahrscheinlich ernste
Bedenken hegen. Wir glauben aber, daß weder die erste
Gruppe geschädigt würde, noch die Forderungen des
Heimatschutzes Einbuße erlitten 1).

b) Durch Berücksichtigung der bisher besprochenen
Maßnahmen wird ein großer Teil der Wanderarbeiter mit
der Zeit seßhaft zu machen sein. Man darf aber auch
die zweite Gruppe, die wir als exzentrische Maß¬
nahmen bezeichnet hatten, nicht aus dem Auge lassen,
weil mit einem Bevölkerungszuwachs gerechnet werden
muß, und die Wanderarbeit nur dann zu beseitigen sein
wird, wenn sich Personen finden, die bereit sind, ihre
Heimat für dauernd zu verlassen, um sich außerhalb seß¬
haft zu machen.

Wenn wir hier für eine positive Auswanderungs¬
politik eintreten und sogar soweit gehen, dieselbe stark
zu propagieren, so sind wir uns bewußt, daß uns zunächst
der Vorwurf einer gewissen Herzlosigkeit treffen wird.
Dagegen glauben wir uns aber ohne weiteres schützen zu
können, wenn wir betonen, daß uns nur das zukünftige
Wohl der betreffenden Personen am Herzen liegt, daß
wir sie nicht hart und unbarmherzig abstoßen, sondern
ihnen den Weg zeigen möchten, wie sie am besten für
sich und ihre Nachkommen eine neue Heimat gründen
könnten. In die Freiheit der Entschließung möchten wir
— um das hier noch einmal zu betonen — nicht eingreifen.
Es mag jeder dann selbst den Weg auswählen, der ihm
am geeignetsten erscheint.

*) Zeitungsnachrichten zufolge scheint neuerdings die Notwendig¬
keit einer intensiveren Förderung des Fremdenverkehrs mehr und
mehr erkannt zu sein. Man darf hoffen, daß der 1926 gegründete
„Lippische Verkehrsverband Teutoburger Wald" in seinen guten Be¬
strebungen energisch von Behörden, Einzelpersonen und Verbänden
unterstützt wird.

Fleege-Althoff, Wanderarbeiter 30
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Es liegt nahe, sich zunächst zu fragen, ob nicht die
Möglichkeit besteht, mehr Wanderarbeiter als bisher am
Beschäftigungsorte seßhaft zu machen. Das gilt insbe¬
sondere für jene Ziegeleien, die bereits zum kontinuier¬
lichen Dauerbetriebe übergegangen sind. Der Augenblick
für eine solche Wanderarbeiterpolitik scheint uns insofern
günstig, als durch erhebliche Reichsmittel für das groß¬
zügige Wohnungsbauprogramm die Möglichkeit einer An-
siedlung der Wanderarbeiter am Sitz der Ziegeleien ge¬
geben ist. Der lippische Staat müßte es sich zur Aufgäbe
machen, für die Wanderarbeiter mit den betreffenden
Unternehmern in Verbindung zu treten.

Damit hängt noch etwas anderes zusammen. Im
Deutschen Reiche werden nicht nur jährlich Tausende
ausländischer Wanderarbeiter beschäftigt, sondern
Hunderttausende von Arbeitern fremdländischer Natio¬
nalität sind in deutschen Betrieben dauernd tätig. Wir
erachten es als nationale Pflicht, immer1 wieder darauf
hinzuweisen, daß es Tausende von deutschen Wander¬
arbeitern gibt, denen jene Ausländer Arbeitsstellen weg¬
nehmen. Man darf die Forderung erheben, daß auslän¬
dische Arbeiter solange nicht für dauernd beschäftigt
werden dürfen, als noch deutsche Arbeiter zur Wander¬
arbeit gezwungen werden. Lippe würde sich in den Dienst
einer solchen nationalen Pflicht stellen, wenn es in dieser
Hinsicht anregend und durch entsprechende Vorschläge
auf die Reichsregierung einzuwirken versuchte.

Neben der Förderung einer solchen Industrieansied-
lung kommt dann noch die Ansiedlung als Landwirt
außerhalb der lippischen Grenzen für unser Problem in
Frage. Dabei ist es gleichgültig, ob dies Wanderarbeiter,
Landarbeiter, Bauernsöhne oder in Lippe bereits selb¬
ständige Landwirte sind. Für jeden, der in Lippe bereits
eine Existenzmöglichkeit hat und diese durch Fortzug
aufgibt, kann ein Wanderarbeiter in die Stelle eintreten.

Wichtiger ist schon die Frage nach dem Wo. Nach
Möglichkeit soll man natürlich dafür sorgen, daß solche
lippischen Staatsbürger innerhalb des Deutschen Reiches
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angesiedelt werden, wofür in erster Linie die weiten land¬
wirtschaftlichen Gebiete im Osten in Frage kommen. Aber
auch die Auswanderung nach außerdeutschen Ländern,
wo bekanntlich noch viel Raum vorhanden ist, soll man
nicht zu unterbinden versuchen. Es kommt nur darauf
an, daß man bei ihrer eventuellen Förderung vorsichtig
und planmäßig zu Werke geht, und es nicht — wie das
bisher häufig der Fall gewesen ist — dem einzelnen allein
überläßt, womöglich aufs Geratewohl oder unter dem
Einfluß schwindelhafter Agenten den heimatlichen Wohn¬
sitz aufzugeben, um später nach Verlust des eigenen Ver¬
mögens unterstützungsbedürftig und krank an Körper
und Geist zurückzukehren.

Wir halten die Förderung der Ansiedlung von Lippern
namentlich innerhalb der deutschen Grenzen gegenwärtig
für außerordentlich bedeutungsvoll, weil ja der Reichs¬
tag im Jahre 1926 durch ein Gesetz für Siedlungen im
Osten einen Betrag von 250 Millionen Reichsmark, ver¬
teilt auf 5 Jahre, zur Verfügung gestellt hat. Es entzieht
sich unserer Kenntnis, ob in Lippe bereits ebenso ener¬
gische Schritte unternommen sind, wie z. B. in Baden, wo
durch die Initiative des badischen Innenministers eine be¬
sondere Kommission gebildet wurde, die das Siedlungs¬
gebiet in Niederschlesien und Mecklenburg besichtigte,
wo dann in einer „Denkschrift über den Stand der Ostsied¬
lungsfrage" die Möglichkeit und Durchführbarkeit genau
dargelegt worden ist, und wo endlich der Landtag die
ganze Angelegenheit dieser Ortssiedlungsfragen recht ein¬
gehend besprochen hat*).

Es ist selbstverständlich, daß man bei einer hier pro¬
pagierten Wanderarbeiterpolitik nicht lediglich eine Maß¬
nahme forciert und die anderen unbeachtet läßt. Vielmehr
hat man sich stets alle wichtigen Dinge zu vergegenwär¬
tigen, die der Beachtung wert sind, die praktische Durch¬
führbarkeit gewährleisten und zur Lösung des ganzen
Problemes führen. Das ist u. E. aber nur möglich, wenn
die Wanderarbeiterpolitik in Lippe zentralisiert wird.

*) Amtliche Berichte über die Verhandlungen des badischen
Landtags, Nr. 42, als Protokoll der Sitzung v. 14. Juli 1927.

30*
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II. Maßnahmen formaler Art.
Hinsichtlich der Maßnahmen formaler Art muß zu¬

nächst wiederum Kritik an der Vergangenheit geübt
werden. Wir möchten es als schwere Unterlassungssünde
des lippischen Staates bezeichnen, daß trotz der wieder¬
holten Betonung der außerordentlich großen Bedeutung
der Wanderarbeit für Staat und Wirtschaft bisher noch
keine Zentralstelle eingerichtet worden ist, die ausschließ¬
lich für die Wanderarbeiterpolitik in Frage gekommen
wäre. Während andere erwerbstätige Berufsgruppen in
den halbamtlichen Körperschaften der Handwerks¬
kammer, Handelskammer und Landwirtschaftskammer
eigene Interessenvertretungen besitzen, hat man es bis¬
her nicht für nötig gehalten, der Frage zur Errichtung
einer ähnlichen Körperschaft für die Wanderarbeiter die
erforderliche Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ein Vor¬
schlag, der von Kirchberg vor dem Kriege zur Einrich¬
tung eines Ziegleramtes gemacht wurde, ist unbeachtet
geblieben, und das mit großem Enthusiasmus auf gesetz¬
licher Grundlage errichtete, mit erheblichen Mitteln aus¬
gestattete Siedlungsamt hat trotz der Mahnungen und
Warnungen und trotz der Vorschläge auf weiteren Aus¬
bau und auf anderen, kaufmännischen Gesichtspunkten
Rechnung tragenden Aufbau ein wenig rühmliches Ende ge¬
funden. Die heutige Dezentralisation in den verschiedenen
Abteilungen der Regierung, durch die Kompetenzkonflikte
und damit Hemmungen und Reibungen entstehen, läßt
wenig Hoffnung für eine zukünftig günstig sich ent¬
wickelnde direkte Wanderarbeiterpolitik aufkommen.

Wir möchten deshalb hier einen Vorschlag der Öffent¬
lichkeit zur kritischen Stellungnahme unterbreiten. Bei
Erörterung desselben kann es sich im Rahmen dieser Ab¬
handlung natürlich nur um Erledigung der grundsätzlichen
Dinge handeln. Alle Einzelfragen bedürfen noch der
Klärung und eingehenden Besprechung, die wir aber
jenen Personen und Stellen überlassen möchten, die in
erster Linie dafür zuständig sind.

Unser Vorschlag betrifft die Errichtung einer amtlichen
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oder halbamtlichen Zentralstelle für Wanderarbeiter¬
fragen. Wir wollen sie hier zunächst „Landesamt für
Wanderarbeit" nennen. Über die Einrichtung und Finan¬
zierung möchten wir uns an dieser Stelle auch nicht weiter
verbreiten, weil es uns wichtiger erscheint, die Aufgaben
dieser Behörde zu skizzieren.

Der Aufgabenkreis dieser Zentralstelle läßt sich zu¬
sammenfassend folgendermaßen abgrenzen: Es sind ihr
auf Grund eines besonderen Gesetzes alle Einzelauf¬
gaben zu übertragen, die mit dem Wanderarbeiterproblem
irgendwie zusammenhängen.

Dabei handelt es sich um zwei große Fragenkomplexe.
Der eine betrifft die Maßnahmen,welche für jene Personen
in Betracht kommen, die noch weiter die Wanderarbeit
ausüben. Wir wollen sie Maßnahmen zur Beobachtung
und Verbesserung aller Verhältnisse der Wanderarbeiter
nennen. Der andere Fragenkomplex betrifft jene Maß¬
nahmen, welche die Beseitigung der Wanderarbeit zum
Ziele haben.

Es würden sich demnach zwei Abteilungen ergeben.
Der ersten Abteilung des Landesamtes würden in

erster Linie statistische Aufgaben zuzuweisen sein 1). Es
geht u. E. nämlich nicht mehr an, daß man sich damit
begnügt, in bestimmten Zeiträumen die Wanderarbeiter
statistisch zu erfassen, um so lediglich nur für einen
bestimmten Tag ein Augenblicksbild, das stets unvoll¬
ständig und unklar die Verhältnisse widerspiegelt, zu
bekommen. Vielmehr wird man nur dann genau unter¬
richtet werden können und zur Beurteilung fähig sein,
wenn eine fortlaufende, planmäßige Beobachtung durch
Ausgestaltung der statistischen Erfassungsart und
-methode Eingang findet. Diese Beobachtungen dürfen
sich nicht auf wenige Fragen, die lediglich mit der Zahl
der Wanderarbeiter zusammenhängen, beschränken,
sondern müssen ausgedehnt werden auf viele andere
Einzelverhältnisse.

*) Vielleicht ließe sich auch das vorhandene Statistische Büro dem
Landesamte angliedern.
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Einen Schritt vorwärts bedeutete in dieser Hinsicht
z. B. die Wanderarbeiter-Enquete des Jahres 1923. Aber
auch die dort gestellten Fragen genügen noch nicht für
ein vollkommenes Bild über die Wanderarbeiter.

Im einzelnen handelt es sich bei diesen statistischen
Beobachtungen um folgendes:

1. Es ist für einen bestimmten Stichtag auf Grund eines
sorgfältig ausgearbeiteten Fragebogens in Form einer
Zählung eine Bestandsaufnahme zu machen. Diese aus¬
gefüllten Fragebogen bilden die Basis zur Anlegung einer
Wanderarbeiterkartothek, deren Aufbau nach sachlichen
und persönlichen Gesichtspunkten erfolgen müßte.

2. Die in den einzelnen Gemeinden aufzubewahrende
Personalkartothek bedarf der laufenden Berichtigung und
Vervollständigung, damit sie jederzeit ä jour ist.

3. In periodischen, am besten monatlich aufzustellen¬
den Nachweisungen sind die Veränderungen der Personal¬
kartothek in einem nach bestimmten Gesichtspunkten ge¬
gliederten Schema dem Landesamt mitzuteilen, damit die
im Landesamt geführte Sachkartothek entsprechend be¬
richtigt werden kann.

4. Das Landesamt nimmt eine weitere Bearbeitung des
Materials vor und leitet die Gesamtzusammenstellungen
von Zeit zu Zeit dem Landespräsidium zur Kenntnis¬
nahme zu.

5. In Form eines Jahresberichtes, der, um das gleich
vorweg zu nehmen, natürlich auch über die Tätigkeit der
zweiten Abteilung des Landesamts orientiert, wird die
Öffentlichkeit unterrichtet.

Auf diese Weise ist eine jederzeitige Orientierung
möglich. Insbesondere sind Zu- und Abnahme der Zahl
der Wanderarbeiter feststellbar und damit die Grund¬
lagen vorhanden, um den in Betracht kommenden
Ursachen nachzugehen und, wo es nötig ist, Mißstände
zu beseitigen.

Neben diesen statistischen Aufgaben wäre dieser Ab¬
teilung auch die Organisation der gewerblichen Winter-



arbeit für die Wanderarbeiter sowie der Notstandsarbeiten
zu übertragen.

Der zweiten Abteilung des Landesamtes fällt die Auf¬
gabe zu, geeignete Mittel ausfindig zu machen, die Wege
zu zeigen und Maßnahmen zu treffen, welche die Beseiti¬
gung der Wanderarbeit zum Ziele haben. Es handelt sich
dabei um jene Dinge, die wir bereits im vorigen Para¬
graphen dargestellt haben, so daß wir sie hier nicht noch
einmal zu wiederholen brauchen.

Als Sonderaufgabe, die in die Hand der Gesamtleitung
des Landesamtes zu legen wäre, kommt die Fühlung¬
nahme und Aufrechterhaltung der Verbindung mit den
Behörden und Berufsvertretungen, die am Wander¬
arbeiterproblem mit interessiert sind, in Frage. Das sind
in erster Linie die Arbeitsämter, Industrie- und Handels¬
kammer, Landwirtschaftskammer, die einzelnen Abteilun¬
gen der Regierung, Berufsorganisationen der Wander¬
arbeiter und sodann auch die entsprechenden außerlip-
pischen Stellen.

Wir sind uns klar darüber, daß' die hier skizzierten
Vorschläge zunächst auf heftigen Widerstand stoßen
werden, und zwar hauptsächlich der Kostenfrage und der
Mehrarbeit der einzelnen Gemeinden wegen.

Bezüglich des letzten Einwandes, der erhoben werden
könnte, haben wir jedoch bereits Nachfrage gehalten, so
daß wir auf Grund der uns gegebenen Versicherung, daß
eine erhebliche Mehrarbeit nicht in Frage kommen könnte,
zu der Annahme berechtigt sind, daß dieser Einwand nicht
stichhaltig ist. Bezüglich der Kostenfrage ist selbstver¬
ständlich eine Neubelastung des Landesetats nicht von
der Hand zu weisen. Wenn man aber bedenkt, daß bis
jetzt für einen derartig wichtigen Zweck überhaupt noch
keine Mittel eingestellt wurden, während für alle mög¬
lichen anderen Sonderzwecke, z. B. zur Förderung der
Erwerbstätigkeit, Positionen im Etat erscheinen, dann
darf auch dieser Einwand finanzieller Art zurückgewiesen
werden. Es handelt sich ja letzten Endes nicht um
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private Interessen, sondern um das Wohl der Allgemein¬
heit und um die Beseitigung eines Zustandes, welcher
nach unserer Zeitauffassung unwürdig ist. 35 000 Menschen
sind es schließlich wert, daß man sich ihrer besonders
annimmt.

Nicht nur die Wanderarbeiter würden dankbar sein,
wenn sie, statt von Jahr zu Jahr zum Kampf um die Be¬
dürfnisbefriedigung in die Fremde zu ziehen, daheim
ihrem Erwerbe nachgehen könnten, sondern der objek¬
tive Wirtschaftshistoriker auch würde jenen Stellen ein
Denkmal setzen, die das in dieser Abhandlung behandelte
Problem praktisch seiner Lösung entgegenführen.

Noch aber stehen wir in einer Zeit, wo Tausende der
lippischen Bewohner abwandern und weiter abwandern
müssen, so daß in Anwendung auf die Wanderarbeit auch
heute noch die Mahnungen des Menschen- und Arbeiter¬
freundes Asemissen gelten*): „Jeder Mensch hat bei
richtiger Auffassung seiner Stellung und Aufgabe das
höchste, sittliche und materielle Interesse daran, daß alle
und jede Kraft seiner Umgebung voll und ganz ausge¬
nutzt und jedes Gut in möglichst weiter, gründlicher und
sparsamer Weise ausgebeutet wird, und damit dies er¬
reicht werden kann, müssen die physichen und geistigen
Kräfte der Menschen gehoben und entwickelt werden.
Nicht Engherzigkeit, Neid, Mißgunst und Kirchturmspolitik
muß uns erregen und bewegen, wenn wir sehen, daß die
besten Kräfte unserer Heimat sich in größeren uns fern
liegenden Orten kristallisierend ansetzen und hier zur
unausgesetzten Anhäufung von materiellem und geistigem
Kapitale beitragen. Es ist wirklich nichts beschämender
und niederdrückender für einen Kreis, wenn er seine herr¬
lichen Menschenkräfte nicht beschäftigen und verwerten
kann, wenn er seine Bürger von der Heimaterde abstößt
und sich nicht einmal bewußt wird, wie schnöde und kalt
sein Verhalten gegenüber solchen Vorgängen ist."

*) Asemissen, a. a. 0., S. 27.
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