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U n i o c c f o l c  f i o d i f d i u l c

A m  S o n n a b e n d ,  d e m  2 7 .  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  l e g t e  d e r  F ü h r e r  u n d  R e i c h s k a n z l e r  in  

B e r l i n  d e n  G r u n d s t e i n  z u m  N e u b a u  d e r  W e h r t e c h n i s c h e n  F a k u l t ä t  d e r  T e c h 

n i s c h e n  H o c h s c h u l e  B e r l i n .

D i e s e r  S t a a t s a k t  h a t  —  w i e  R e i c h s m i n i s t e r  D r .  B . R u s t  in  s e i n e r  A n s p r a c h e  h e r v o r h o b  —  

e i n e  g r u n d l e g e n d e ,  w e i t  in  d i e  Z u k u n f t  w e i s e n d e  B e d e u t u n g :  s i e  i s t

„ n a c h  d e m  W i l l e n  d e s  F ü h r e r s  e i n e  g e s c h i c h t l i c h e  W e n d e  f ü r  d i e  E n t w i c k l u n g  

d e s  g e s a m t e n  d e u t s c h e n  H o c h s c h u l w e s e n s

N i c h t  n u r ,  d a ß  j e t z t  d i e  d a u e r n d e  V e r b i n d u n g  d e r  W e h r t e c h n i k  m i t  d e r  T e c h n i s c h e n  H o c h 

s c h u l e ,  in  d e r e n  M i t t e l p u n k t  s i e  s t e h e n  w i r d ,  v o l l z o g e n  w u r d e :  T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e  u n d  

U n i v e r s i t ä t  w e r d e n  s i c h  k ü n f t i g  r ä u m l i c h  u m  d i e  W e h r t e c h n i s c h e  F a k u l t ä t  g r u p p i e r e n ,  e s  w i r d  

v o r  d e m  w e s t l i c h e n  T o r e  d e r  R e i c h s h a u p t s t a d t  B e r l i n  e i n e  n e u e ,  in  s i c h  g e s c h l o s s e n e  H o c h -  

s c h u l s t a d t  e n t s t e h e n .  U n d  d a m i t  s i n d  d i e  o r g a n i s a t o r i s c h e n  V o r b e d i n g u n g e n  g e s c h a f f e n ,  d a ß  

„ i n  w e i t e r e r  E n t w i c k l u n g  d i e  T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e  u n d  d i e  U n i v e r s i t ä t ,  d i e  

d u r c h  d i e  g e s c h i c h t l i c h e n  N o t w e n d i g k e i t e n  a u s e i n a n d e r  g e f ü h r t  w a r e n ,  z u  

e i n e r  n e u e n  U n i v e r s a l e n  H o c h s c h u l e  s i c h  w i e d e r  z u s a m m e n s c h l i e ß e n . “

D e r  e r s t e  S c h r i t t  z u r  o r g a n i s c h e n  V e r b i n d u n g  d e r  T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e  u n d  d e r  

U n i v e r s i t ä t  z u r  U n i v e r s a l e n  H o c h s c h u l e  d e s  D r i t t e n  R e i c h e s ,  z u r  „ R e i c h s u n i v e r s i t ä t  

B e r l i n  “ , w i r d  s e i n ,  d a ß  e i n e  R e i h e  v o n  W i s s e n s c h a f t e n ,  d i e  b i s h e r  a n  b e i d e n  H o c h s c h u l e n  

v e r t r e t e n  s i n d ,  in  g e m e i n s a m e n  L e h r s t ü h l e n  u n d  g e m e i n s a m e n  I n s t i t u t e n  z u s a m m e n g e l e g t  

w e r d e n ,  e i n e  M a ß n a h m e ,  d i e  „ e i n  S c h r i t t  a u f  d e m  W e g e  z u m  l e t z t e n  Z i e l “ b e d e u t e t .

D a m i t  b r i n g t  d e r  g e s t a l t e n d e ,  o r d n e n d e  u n d  f ü r  d i e  Z u k u n f t  s c h a f f e n d e  W i l l e  d e s  N a t i o n a l 

s o z i a l i s m u s  d i e  E r f ü l l u n g  d e s s e n ,  w a s  d i e  d e u t s c h e n  D i p l o m i n g e n i e u r e  s e i t  J a h r z e h n t e n  m i t  

h e i ß e m  H e r z e n  e r s e h n t ,  w o f ü r  s i e  in  e i n e r  Z e i t e p o c h e  g e k ä m p f t  u n d  g e o p f e r t  h a b e n ,  d i e  

s o l c h e n  G e d a n k e n ,  s o l c h e m  S t r e b e n  z u w i d e r  w a r  u n d  n i c h t  d i e  K r a f t  z u r  e n t s c h e i d e n d e n  T a t  

a u f b r i n g e n  k o n n t e .

D i e  G r ö ß e  d i e s e r  W e n d e  f ü r  u n s e r e  H o c h s c h u l e  r e c h t f e r t i g t ,  d a ß  w i r  d e m n ä c h s t  i n  e i n e m  

b e s o n d e r e n  A u f s a t z  a u f  d i e s e  e n t s c h e i d e n d e  E n t w i c k l u n g  z u s a m m e n f a s s e n d  z u r ü c k k o m m e n .

D e m  F ü h r e r  d e s  d e u t s c h e n  V o l k e s  d a n k e n  d i e  d e u t s c h e n  D i p l o m i n g e n i e u r e  f ü r  s e i n e  w a h r 

h a f t  r e v o l u t i o n ä r e  T a t ,  d u r c h  d i e  e r  e i n e  g e s c h i c h t l i c h e  W e n d e  f ü r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e s  g e 

s a m t e n  H o c h s c h u l w e s e n s  u n d  d e r  d e u t s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  v o l l z o g e n  h a t ;  s i e  d a n k e n  e s  ih m  

d u r c h  t r e u e  G e f o l g s c h a f t  u n d  v o l l e n  E i n s a t z  f ü r  d i e  i h n e n  i n n e r -  u n d  a u ß e r h a l b  i h r e s  B e r u f e s

g e s t e l l t e n  A u f g a b e n  f ü r  V o l k  u n d  S t a a t !  c  , . . .  . ,
4 1 0  D i e  S c h r i f t l e i t u n g .
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Prof. Dipl.-Ing. Carl W eihe in Frankfurt a. M.:

„Sdltoubrill"
D ie G eschichte einer Erfindung

Der „Verlag fü r  Staatswissenschaften und Geschichte G. m. b. H .“, Berlin, brachte als bemerkenswerte 
Neuerscheinung ein Buch von Dipl.-Ing. O tto  O h n e s o r g e , Patentanwalt in Bochum, heraus: „ ,S c h r  a u b r i l l '  
Die Geschichte einer Erfindung. Eine technische Schöpfung in ihren Beziehungen sachlicher, rechtlicher und  
menschlicher A rt und in ihrem Verhältnis zur K unstschöpfung“ (207 Seiten, 98 Abbildungen).

In die W erkstatt des Erfinders und in seine Arbeit 
bis zur Fertigstellung der Erfindung mit dem müh
seligen W eg des Hinaufklimmens von Stufe zu Stufe 
unter vielfachen Enttäuschungen und Fehlschlägen  
hat man bisher kaum einen Blick w erfen können. 
M eistens wird die Erfindung als fertiges W erk an
gesehen, bestaunt, beurteilt, kritisiert oder gar an
gegriffen, ohne daß man sich über ihr Entstehen ein 
richtiges Bild macht. D ie Frage, was eine Erfindung 
sei, haben m eistens Leute zu beantworten gesucht, 
die nie selbst etw as erfunden haben und daher d ie
sen W eg gar nicht kennen. Sie sehen in der Erfin
dung bestenfalls eine schöpferische Leistung, der 
man mit logischer Begriffsanalyse auf den Leib zu 
rücken hat, um sie in W orte und Definitionen k le i
den zu können, die dann für diese Leistung selbst 
gesetzt werden. Der Erfinder hat sich leider nur in 
vereinzelten  Fällen dazu veranlaßt gesehen, uns das 
Geheim nis seines Erfolges zu verraten. So finden 
wir bei W e r n e r  S i e m e n s  in seinen „Lebenser
innerungen“ und in seinen w issenschaftlichen A rb ei
ten Andeutungen darüber; M a x  E y t h  nimmt 
öfters G elegenheit zu zeigen, w elche erfinderische 
W ege er gegangen ist, um die Dampfpflüge endlich 
in die Praxis umzusetzen; M i c h a e l  P u p i n  sch il
dert in dem Buch: „Vom Hirten zum Erfinder“ seine 
erfinderische Tätigkeit, und ebenso W i l h e l m  
O s t w a l d  die seine in „Lebenslinien“. Damit 
dürfte aber die Reihe der Selbstbekenntnisse von  
Erfindern erschöpft sein. W as wir sonst noch vom  
erfinderischen Schaffen w issen, müssen wir aus ge
legentlichen Bem erkungen in Briefen herauslesen  
oder aus den von anderen geschriebenen Lebensbe
schreibungen, die den M angel des eigenen Erlebens 
nur zu deutlich auf der Stirn tragen. So kommt es, 
daß man in den P atentgesetzen  aller Länder, in den 
Entscheidungen ihrer Patentäm ter und -gerichte sich 
mit einer Papierwelt begnügt, die zwar mit großem  
Scharfsinn aufgebaut ist, aber der W irklichkeit in 
den m eisten Fällen nicht entspricht und dem wahren  
Erfinder nicht gerecht wird, vergleichbar der 
„Kunstkritik“ des schreibenden oder redenden  
Kunsthistorikers und angeblichen Kunstkenners, für 
die der Künstler nur ein m itleidiges Lächeln hat.

*

O t t o  O h n e s o r g e  versucht in seinem  Buche 
„ S c h r a u b r i l l “ die G eschichte einer eigenen  
Erfindung zu schildern und sie in ihren Beziehungen  
zu den verschiedensten m enschlichen Verhältnissen  
darzulegen, und er tut dies in einer Ausführlichkeit 
und Gründlichkeit, die bisher noch von keiner Seite  
auch nur versucht worden ist. Es handelt sich um 
die S c h r a u b e n r i l l e n s c h e i b e ,  die in v ie l
facher Ausführung sich in die Praxis eingeführt und 
bewährt hat, deren Vorstufe auch bei der österrei
chischen Zugspitzbahn Anwendung gefunden hat. 
Die Aufgabe, ein Seil von einer Treibscheibe ohne

G leiten des Seiles auf der Scheibe und ohne schäd
liche Beanspruchung unter Spannung antreiben zu 
lassen, ist hier in hervorragender W eise dadurch ge
löst, daß zw ischen Seil und Scheibe eine die Rillen  
für die m ehrfache Seilum schlingung tragende end
lose Schuhkette gelegt ist, die quer zur Scheibe auf 
ihrem Umfang wandert. Der Grundgedanke der Er
findung ist der, die Scheibe mehrfach zu um schlin
gen, ohne die dabei notw endig auftretenden G lei
tungen des Seiles auf der Scheibe zu erhalten.

In dem ersten A bschnitt des Buches w erden die 
f r ü h e r  b e k a n n t e n  M a ß n a h m e n  zur Er
höhung der Reibung eines S eiles gegen die Treib
scheibe besprochen, also das, w as man im P atent
w esen  als den Stand der Technik bezeichnet. Von 
der Seilrille ausgehend über die K lem m backen
scheibe kommt man zum M ehrrillen- oder M ehr
scheibenantrieb mit dem bekannten N achteil der 
ungleichmäßigen Abnutzung der einzelnen  R illen  
oder Scheiben entsprechend der vom  Auflauf zum  
Ablauf abnehm enden Seilspannung. Nach versch ie
denen unbrauchbaren Vorschlägen zur Behebung  
dieses N achteils w ird der Spannungsausgleich ein
geführt, bei dem beide Scheiben  entw eder elektrisch  
oder m echanisch so m iteinander verbunden werden, 
daß bei ungleichm äßiger Abnutzung der S eilschei
ben die Drehzahl der einen  gegen die andere sich 
selbsttätig entsprechend verändert. Das führt zu 
dem Zahnrad-Ausgleichgetriebe von O h n e s o r g e ,  
das als Planetenradgetriebe ausgeführt ist und z. B. 
auch bei der Zugspitzbahn Anw endung gefunden  
hat.

Die eine Entwicklungsreihe ist damit abgeschlos
sen. Ihr stellt sich die andere an die Seite, die von 
der einfachen uralten Spilltromm el mit muldenför
migen Umfang und Rutschen des Seiles in der Quer
richtung beginnt und über verschiedene fremde und 
eigene Irrwege zu der S c h r a u b e n r i l l e n 
s c h e i b e  führt. Es können hier nicht die verschie
denen erfinderischen und baulichen Einzelheiten  
dargelegt werden, die die entstehende und immer 
mehr vervollkom m nete Erfindung durchgemacht hat 
und die in den v ie len  Patenten des Verfassers n ie
dergelegt sind. Ungem ein reizvoll ist es, die einzel
nen Schritte zu verfolgen, die oft zögernd, oft mut- 
voll gegangen werden, um schließlich zu der besten, 
aber auch einfachsten Lösung zu gelangen. Das am 
Schluß des zw eiten  A bschnitts angeführte W ort von  
H e 1 m h o 1 1 z ist auch hierfür bezeichnend: der Er
finder ist w ie der Bergsteiger, der erst nach v ie len  
Irrwegen sein Ziel erreicht und „zu seiner B eschä
mung einen königlichen W eg findet, auf dem er hätte  
herauffahren können, wenn er geschickt genug g e 
w esen  wäre, den richtigen Anfang zu finden“.

D e r  fo lg e n d e  A b sc h n it t  b e h a n d e lt  d ie  t e c h n i 
s c h e  S c h ö p f u n g  n a c h  i h r e r  r e i n  g e i 
s t i g e n  S e i t e  u n d  i h r e r  k ö r p e r l i c h e n
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G e s t a l t u n g  i m V e r h ä l t n i s  z u r  K u n s t .  
Wir sind O h n e s o r g e  besonders dankbar, daß 
er w iederholt auf die Gedankengänge über die B e
ziehungen zw ischen Technik und Kultur hinweist, 
die hier in „Technik und Kultur“ seit Jahrzehnten  
vertreten wurden und die in großen Zügen in m ei
nem 1 Buch: „Kultur und Technik“ zusammengefaßt 
sind. Ist es doch im wesentlichen unserer Zeitschrift 
zu verdanken, daß man über die rein rationalistische 
und wirtschaftliche Betrachtung der Technik hinaus
zuwachsen anfängt und versucht, die Technik in die 
allgem eine Kultur einzuordnen. An einer Reihe von 
Beispielen, unterstützt durch gut ausgewählte A b 
bildungen, zeigt der Verfasser, daß Kunst und Tech
nik miteinander parallel gehen können, und daß die 
wahre Kunstform des technischen W erkes aus 
Zweck, W erkstoff und Herstellungsverfahren her
auswachsen muß.

D r e i  g r o ß e  I r r t ü m e r  der Nichttechniker 
über die Technik glaubt O h n e s o r g e  feststellen  
zu können: die schiefe Auffassung dessen, was unter 
Technik zu verstehen ist; die Annahme, daß die 
Technik nur kalte abstrakte Rechenergebnisse lie 
fere; und schließlich die Behauptung, daß für die 
künstlerische Form beim technischen Gegenstand  
nur Raum bleibe, entweder durch Abänderung einer 
technischen Selbstverständlichkeit oder durch 
künstlerisches Beiwerk zu den technischen Elem en
ten. W elche Verirrung in künstlerischer Hinsicht 
diese schiefen Auffassungen gezeitigt haben, wird 
recht drastisch durch Gegenüberstellungen von ver- 
künstelten technischen W erken und künstlerisch be
friedigenden gezeigt. D ie Entwicklung des Rades 
gibt G elegenheit, diese Betrachtungen über künst

1 Leipzig: Heling'sche Verlagsanstalt 1935. —  Vgl.
„Technik und Kultur" 26 (1935) 164.

lerische Gestaltung des technischen W erkes bis zu 
seiner Schraubenrillenscheibe durchzuführen.

Im l e t z t e n  A b s c h n i t t  hat  O h n e s o r g e  
seine aus seiner erfinderischen Tätigkeit und aus 
seiner langjährigen Berufsarbeit als Patentanwalt 
geschöpften Erfahrungen über Fassung und Hand
habung des Patentrechts zusammengefaßt. Er hat 
seit Jahrzehnten in zahlreichen Aufsätzen die ver
schiedenen Begriffe des gew erblichen R echts
schutzes, w ie Erfindung, Neuheit, Schutzumfang, 
Auslegung, Beurteilung von Vorveröffentlichungen  
usw. wissenschaftlich kritisch behandelt, und zwar 
in einer W eise, die sich von der sonst vielfach g e 
bräuchlichen abstrakten Darstellung vorteilhaft 
durch ihre Klarheit und Verständlichkeit, durch ihre 
Heranziehung von aus der Lebenspraxis genom m e
nen Beispielen unterscheidet und die, man könnte 
beinahe sagen: trotzdem, häufig die Entscheidungen  
des Patentam tes und der Gerichte beeinflußt hat. 
Man merkt aus seinen Aufsätzen und aus seiner zu
sammenfassenden Darlegung, daß er nie die Berüh
rung mit der A rbeitsw elt der Technik verloren hat, 
ja, daß er stets wieder aus ihr schöpft und seiner 
klaren bestimmten A usdrucksweise denVorrang gibt.

So haben wir das ganze Lebenswerk eines erfolg
reichen Erfinders und w eit über sein Fachgebiet hin
ausschauenden Mannes in ungemein anregend ge
schriebener Darstellung vor uns, das uns einen  
tiefen Einblick in das W erden und W achsen einer 
erfolgreichen Erfindung zeigt und von hoher W arte 
aus die Beziehungen eines technischen W erkes zu 
Kultur, Kunst, Recht und Mensch untersucht. Es 
wäre zu wünschen, daß auch andere Schöpfer tech
nischer W erke mit der gleichen Gründlichkeit und 
Liebe zur Sache, aber auch mit derselben U nvorein
genommenheit und Selbstkritik ihre erfinderische 
Tätigkeit schildern würden.

p t e f f c  u n d  t c d i n i f d i c c  B e r u f

i.
Bei der Erörterung der N a c h w u c h s f r a g e  war

u. a. auf  d e n 1 E i n f l u ß  d e r  P r e s s e  hingewiesen, 
die für das A n s e h e n  d e s  B e r u f e s  i n  d e n  
A u g e n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  von großer B edeu
tung sein  kann, je nachdem  2 sie Fragen des technischen  
Berufes sow ie  d ie „Technik" selbst beleuchtet.

So war auch gesagt worden, daß schädlich für die H er
anziehung eines tüchtigen N achw uchses der technischen  
Berufe sich die öffentliche Beurteilung der „Technik" 
als kulturfeindlich oder als Urheber v ielen  Übels unserer 
Zeit erw iesen habe usw.

In einer Z u s c h r i f t  an die Schriftleitung wurde dar
aufhin eingew endet, daß so lches der Vergangenheit an
gehöre, und daß man s e i t  1 9 3 3  w o h l  k e i n  B e i 
s p i e l  mehr für eine solche, in der Öffentlichkeit w ieder
gegebene M einung finden könnte.

„Zweifellos" —  so heißt es in dem angezogenen A uf
satz —  „sind beachtliche A nsätze zu einer Besserung zu 
verzeichnen", aber „auch heute sind die Klagen darüber 
nicht verstummt."

1 „Technik und Kultur" 28 (1937) 122.
2 D ie Beziehungen zw ischen Presse und technischem  B e

rufe sind hier früher schon in einer Reihe vonA ufsätzen, d ie  
die einzelnen Fragen beleuchten, erörtert worden; man 
vgl. „Technik und Kultur" 26 (1935) 156; 27 (1936) 69, 
94, 175, 193.

Es ist bei einem aufm erksam en Verfolgen der Presse  
nicht schw er, den B ew eis für diese A ussage zu führen. 
Für die R ichtigkeit dürfte ein markantes B e i s p i e l  aus 
der Zeit nach 1933 hier genügen:

„ D i e  T e c h n i k  i s t  k e i n  P r o b l e m "

überschrieb Franz S c h a u w e c k e r  einen A ufsatz in 
der Karlsruher Zeitung „ D e r  F ü h r e r "  vom 16. Mai 
1935, in dem den Lesern klargem acht wird, daß a lle  jene 
M enschen, die mehr in der T e c h n i k  sehen als „ r e i 
n e n  M a t e r i a l i s m u  s", am Ende den

„grenzenlosen Hochmut einer A m eise haben, d ie hin
ter dem Berge zu halten meint und sich hinter einem  
winzigen Hügel versteckt, der sie  allerdings völlig ver
deckt“.

Und nun noch folgende P r o b e n  aus diesem  Aufsatz: 
„Technik ist die m aterielle Konstruktion und die 

m aterielle Funktion der M aschine.“
„Technik ist der Inbegriff des M aterialism us . . . 

ist die Sachlichkeit als absolute N eutralität.“
„W enn Technik die üblen Folgen hat, w elch e  sie  

heute in der Tat hervorgebracht hat, ist daran n ie
mand anders als der M ensch, ihr Erfinder, schuld.“ 

„Die Technik ist ein Problem  für diejenigen, w elch e  
nur für sich selbst ein Problem  sein können."

„Die Technik drückt nichts anderes aus als den 
m ateriellen praktischen Zweck, dem  sie jew eils d ient.“
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„Äußerungen, die e tw as anderes aussagen, als daß 
die Technik e in e  außerordentlich brauchbare prak
tische A ngelegen heit ist, dienen dem  Privatvergnügen  
ihres Urhebers und nützen nicht das m indeste .“

„Die T echnik hat mit der W irtschaft zu tun, und die 
W irtschaft hat d ie Technik und ihre T ätigkeit in die 
richtigen Bahnen zu lenken. Aber darüber hinaus ist 
es nicht e in es einzigen M enschen G edanken w ert, um
ständlich B etrachtungen über die den technischen B e
reich überschreitende B edeutung der T echnik anzu
stellen , einfach w eil es das nicht gibt.“

„Die Überschätzung der Technik über d ie m aterielle  
Z w eckm äßigkeit hinaus führt in e in e  von allen guten  
und bösen G eistern verlassene, phantasielose, insek-  
tenhafte T atsächlichkeit, die dadurch so idiotisch  
wird, daß sie ohne jegliche innere B erechtigung nur 
noch um ihrer selbst w illen  da ist.“

„T echnik ist m echanisches B ediententum .“

Man darf natürlich annehm en, daß der V erfasser auch 
kennzeichnende Gründe dafür anführt, daß „die Technik  
kein Problem" ist und so ist, w ie er sie sieht.

Er meint, daß es „eine der m erkwürdigsten Tatsachen"  
ist, ,,daß die Technik heute ein Problem  ist", und daß 
dies dadurch „verständlicher" würde, daß „unter T ech
nik nicht nur die K onstruktion der M aschine allein  b e 
griffen wird, sondern darüber hinaus die Folgen, d ie  sie  
hat: die W irtschaft und ihre Krisen, d ie Häufung der 
M enschen zu M assen, d ie  Produktion mit ihren zw angs
läufigen Irrtümern, d ie  Isolierung einzelner mit K apital
bildung". Und von d ieser Annahm e aus kom m t er zu den  
oben angeführten Erklärungen, w as „Technik" wirklich  
sei.

Und seine Beweisführung ist ebenso einzigartig:
„Ein Flugzeug wird voraussichtlich niem als auf den 

Einfall kommen, über die B edeutung des M enschen  
für die Technik nachzudenken, obw ohl das sehr nahe
liegend wäre, und w enn es das täte, würde es verm ut
lich zu richtigeren Ergebnissen gelangen als der 
M ensch im um gekehrten Verfahren. Immerhin zeigt 
dies um gekehrte Verfahren, daß tatsächlich  heute die 
Technik ein Problem  ist. Es ist das einzige Problem , 
das der Technik innew ohnt.“

„Z w eifellos w äre ein von einer P resse hergestelltes, 
redigiertes, gedrucktes und verbreitetes Buch nicht 
schlechter als das durchschnittliche Buch von heute, 
das se it Erfindung der Zentralheizung nicht mehr im 
Ofen endet. Und schon ein normaler m agnetischer  
Lautsprecher würde im stande sein, eine bessere A n
sprache zu halten, als e tw a ein A bgeordneter des ver
storbenen Parlam entarism us,“

„Es ist e ine alltägliche Erfahrungstatsache, daß der 
G eist des M enschen dem ersten  b esten  A utom obil
motor nicht gew achsen ist. Er gerät außer sich davor  
und fühlt sich verpflichtet, langatm ige Untersuchungen  
über die Bedeutung des A pparates anzustellen . Er 
vergißt alles andere darüber und ist dem ersten  besten  
Chauffeur, der den W agen gut fährt, unterlegen."

IL

W ird so der Ö ffentlichkeit ein Bild über die Technik  
und ihre Stellung im Rahmen der V olkarbeit und der  
Kultur suggeriert, das nichts w eniger denn w erbend für 
die T echnik ist, so muß zw eife llos auch eine derartige  
Kennzeichnung der Technik als „Inbegriff des M aterialis
mus a b s t o ß e n d  a u f  d i e  J u g e n d  wirken.

D asselb e aber wird ebenso zw eifelsfrei erreicht, w enn  
in der Presse —  noch dazu unwiderprochen — der t e c h 
n i s c h e  B e r u f s t r ä g e r  selbst wenig vorteilhaft (ge
linde gesagt) der A llgem einheit vorgestellt wird. Daß 
dies nicht nur v o r  1933 der Fall war, sondern auch in 
unseren Tagen durchaus m öglich ist, dafür b ietet f o l 
g e n d e r  A u f s a t z  von C. Th.  M e r z : „ N a c h 

w u c h s w e r b u n g ? "  i n 3 „Technik im Gau Saarpfalz"  
vom 15, Novem ber 1937 ein überzeugendes B eispiel:

„Der Führer des tech n ischen  G esam tberufskreises, G e 
neralinspektor Dr.-Ing. F. T o d  t , hat M aßnahm en e in 
gele ite t, um b ei der Jugend für d ie  tech nischen  B erufe zu 
w erben und verstärktes In teresse  zu erw ecken, dam it sich  
w ieder mehr tüchtige junge K räfte d iesem  Beruf zuw en
den. D ie Frage, w a r u m  die Jugend, d ie  son st immer 
gerade der Technik d ie  erste  und größte A ufm erksam keit 
zuw endete, heute stark zurückbleibt, steh t hier n icht zur 
Erörterung.

K undgebungen vor der Jugend haben b ereits in M ün
chen und in Dortm und stattgefunden, w o berufene V er
treter unseres B erufskreises, der Jugend d ie  Technik und 
den Beruf näherbrachten, ihre en tscheidende Bedeutung  
für Kultur und W irtschaft und für das L eben von Volk  
und Staat, klarlegten. D er Ingenieurberuf soll, w ie  es 
früher der Fall war, der Jugend erstrebensw ert ersch ei
nen und som it b este  K öpfe d es N achw uchses anziehen  
und halten.

Soll diese und sonstige W erbung Erfolg haben, so muß 
der Ingenieurberuf aber auch in den  A ugen  der Öffent
lichkeit ein erstrebensw erter Beruf sein, er muß —  w ie  
andere z. Zt. m ehr begehrte B erufe —  das . A n s e h e n '  
in der Ö ffentlichkeit besitzen , w e lch es sow ohl d ie  tüch
tige aufgew eckte  Jugend anzuziehen verm ag, w ie  auch  
für d ie Eltern erstrebensw ert erscheinen, die ja auch bei 
der Berufswahl beteilig t und in hohem  M aße m itbestim 
mend sind.

D ie P r e s s e  ist ein Sp iegel der öffen tlichen M einung  
und einer der m aßgebenden Faktoren für die U nterrich
tung der Ö ffentlichkeit. S ie  kann deshalb , in den  D ienst 
der Nachw uchsw erbung richtig eingespannt, der Lösung  
dieser Frage außerordentlich w ertvo lle  D ien ste  leisten . 
N icht abzusehen aber ist der S c h a d e n ,  den  s ie  verur
sachen  k a n n , w enn durch unsachgem äße V eröffentlichun
gen dem A nsehen des B erufes Abbruch getan wird. A lle  
Bem ühungen berufener S te llen  w erd en  dadurch in Frage  
gestellt.

Im .Völkischen Beobachter' (Berlin) Nr. 236 vom  
24. August 1937, A bteilung .D eutsche Volksw irtschaft', 
ist ein A ufsatz e in es u n g e n a n n t e n  V e r f a s s e r s  
veröffentlicht mit der Überschrift:

. Z u s a m m e n a r b e i t  v o n  W i s s e n s c h a f t l e r n ,  
I n g e n i e u r e n  u n d  M e c h a n i k e r n . '

Durch d iese  Überschrift wird allein  schon in der Öffent
lichkeit die M einung erw eckt und verb reitet, daß der 
Ingenieurberuf mit W issenschaft nur so v ie l zu tun hat, 
als er ausführendes Organ der W issenschaft ist, also: n o t
w endiger Hilfsberuf des W issenschaftlers. D as kommt 
auch (nebenbei) in folgenden Ausführungen d ieses A uf
satzes zum Ausdruck:

,Im B etrieb, d. h. e igentlich  allgem ein  nur im V er
band einer Firma kom m en der W issenschaftler, der 
Ingenieur als Betriebsm ann und der A rbeiter  zusam 
men. Zunächst aber w eich en  sie  einander aus, da der 
eine dank seiner besonderen W issensch aft d ie N ase  
über dem  Durchschnitt trägt, der z w eite  »es nicht 
nötig hat, für den ersten  die R osinen  auszupolken«  
und schließlich der dritte von  Nummer ein s und zw ei 
für däm lich gehalten  wird und sich  deshalb  zurück
zieht.'

A lso: ,W issenschaftler und Ingenieur1 finden sich  da
nach nur d a n n  zusam m en, w enn e s  dem  .A rbeiter' gilt, 
den s ie  beide für .däm lich’ versch leiß en . Ganz abge
sehen davon, daß ein derartiger F all sehr se lten  w ar und 
ist, denn gerade im Ingenieurberuf w ar die A rb eitsk am e
radschaft aller B etriebsangehörigen w ohl m it am stä rk 
sten  ausgeprägt, erhebt sich d ie  Frage: wird mit einer

3 B eilage zur „Südw estdeutschen  W irtsch aftszeitun i 
(Ludwigshafen a. Rh.) 38 (1937) Nr. 22.
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solchen unrichtigen Verallgem einerung (abgesehen von  
der V olks- und Betriebsgem einschaft!) dem A nsehen des 
W issenschaftlers oder Ingenieurs oder Arbeiters gedient?  
Hat man in der T agespresse schon einmal ähnliches über 
einen anderen Berufskreis ge lesen?  W ie w enig kennt 
der V erfasser des fraglichen A rtikels die ,rauhe' W irk
lichkeit im Betriebe!

D ie S c h r i f t l e i t u n g  des ,V. B .‘ hat zu diesem  A n 
griff auf die W issenschaft und die Ingenieure (wie wenn  
der Ingenieur nicht auch W issenschaftler wäre!) in einer  
Vornotiz folgendes zu sagen:

,W ir veröifentlichen diesen A ufsatz besonders gern, 
gerade w eil er im »rauhen W erkstatt-T on« geschrie
ben ist. Sind seine Form ulierungen auch ste llenw eise  
sehr deutlich, so w erden sie um so besser verstanden  
werden.*

Dazu darf w ohl gesagt werden, daß der ,rauhe W erk
statt-Ton' in der Praxis ganz anders klingt und mit der 
H erabsetzung von bestim m ten Berufskreisen gew iß nichts 
zu tun hat, w ie  jeder weiß, der mit dem  A rbeiter tagaus, 
tagein in enger G em einschaftsarbeit verbunden ist, aus 
der gerade die tech n isch en  W underw erke’ entstehen und 
überhaupt erst m öglich sind. Warum wird dann in dem  
Artikel des ,V. B .‘ gerade, auch noch . b e s o n d e r s  
g e r n e '  dem .W issenschaftler' und dem .Ingenieur' e i n 
d e u t i g  u n n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e  H a l t u n g  
in verallgem einernder und unzutreffender Form vorge
worfen? Man möge überzeugt sein, daß solche Charak
terisierungen des W issenschaftlers und Ingenieurs in der 
führenden deutschen Zeitung ,um so besser  verstanden  
werden', d. h. daß die Öffentlichkeit auch ihre Schlüsse  
daraus zieht. Nützt man damit den Bestrebungen füh
render M änner und Stellen  in der Nachw uchsheran
ziehung?

Der u n g e n a n n t e  V e r f a s s e r  gestattet sich, den 
.W issenschaftler' folgenderm aßen zu kennzeichnen:

,Der W issenschaftler hat zum eist dank seiner Vor
sicht bei der Ausw ahl seiner Eltern die M öglichkeit 
gehabt, sich mit W issenschaft zu füllen. Ein w eiterer  
Glücksum stand für ihn ist dann die gute Beziehung, 
die ihn in e in e  Stellung kommen ließ, in der er nun 
»angew andte W issenschaft« betreibt. W ill er nun 
»zw eckforschen«, dann nützen ihm seine exakten  
K enntnisse abstrakter N aturgesetze nichts, er muß den  
B etrieb zur M itarbeit als S teller der Aufgabe und als 
Ausführer seiner Lösung haben.*

Hierzu ist angesichts der Leistungen unserer W issen
schaft nichts zu sagen, die Ausführungen w iderlegen sich  
angesichts d ieser und des E xistenzkam pfes unserer jun
gen Berufskam eraden von Fach- und Hochschule von  
selbst.

Dem . I n g e n i e u r '  glaubt er sagen zu müssen:

,G ew iß kann eine praktische Versuchsreihe am 
Schluß das g leiche R esultat haben, w ie die B erech
nungen und Überlegungen des W issenschaftlers. W er 
aber solche Versuchsreihen schon aufbaute und aus- 
w ertete , muß gestehen , daß diesem  oft langen und 
m ühevollen W eg nicht immer voller Erfolg beschießen

ist, und daß der H inweis, den die ex a k te  W issenschaft 
gab, noch den Erfolg retten  konnte. Es läge für beide  
T eile  v ie l Grund vor, vom  hohen Pferd zu steigen  und 
sich zu Fuß zu begrüßen.*

D erartiges heißt man mit W orten würfeln. A ngesichts 
der Tatsachen, die das G egenteil bew eisen , soll hierzu  
nur das notw endigste gesagt w erden, näm lich daß es 
zw eck los ist, so lche  Darlegungen zu kom m entieren, mau 
müßte da erst einm al d ie  Begriffe .exak te  K enntnisse  
abstrakter N aturgesetze', .angew andte W issenschaft' und 
.exak te  W issenschaft', über die sich  der V erfasser nicht 
ganz klar zu sein scheint, richtigstellen. H ier kom m t es 
nur darauf an, auf die A u s w i r k u n g  solcher V eröffent
lichungen aufmerksam zu m achen, nam entlich im Hinblick  
auf das A nsehen des ,so gekennzeichneten' Berufskreises 
in der Ö f f e n t l i c h k e i t .

G erade aber d ieses .Ansehen' ist sehr m itbestim m end  
bei der Lösung der w ichtigen Frage des N achw uchses. 
Das hat erst kürzlich wieder, neben v ielen  anderen B e
rufenen, Dr.-Ing. E. H. A  r n h o 1 d , der L eiter des A m tes  
für Berufserziehung und Betriebsführung der DAF., auf 
der Reichstagung der RBG. Bergbau (in Breslau) ausge
führt:

,Der Bergbau m üsse mit allen M itteln versuchen, junge 
Nachw uchskräfte für sich  zu gewinnen. Dazu sei nötig, 
das A n s e h e n  d e s  B e r u f e s  i n  d e n  A u g e n  d e r  
Ö f f e n t l i c h k e i t  z u  h e b e n . '

F e s t z u s t e l l e n  ist zum Schluß l e i d e r ,  daß die  
das A nsehen des w issenschaftlichen und Ingenieur-B e
rufes sehr schädigende Veröffentlichung des .V ölkischen  
Beobachters' bis heute — sow eit zu sehen —  u n w i d e r 
s p r o c h e n  blieb, und zwar auch in den Kreisen, die  
es zunächst angeht. Damit kann der Schaden, der ja auch 
die A llgem einheit letzten  Endes trifft, sich  ungehindert 
ausbreiten. Kein Berufsstand kann sich um seiner A uf
gaben für Volk und Staat w illen eine solche K ennzeich
nung gefallen lassen, ganz besonders nicht, w enn sie sa ch 
lich nicht begründet ist. Kein anderer Stand würde sie 
aber auch schw eigend hinnehmen, w obei noch eine große 
Frage ist, ob die Presse einer so lchen  Anprangerung 
Raum geben würde, noch dazu .besonders gerne', —  g e 
w isserm aßen damit den Angriff von sich aus billigend und 
fördernd.“

III.

Es sei w iederholt 4: „Nicht anderen Berufskreisen soll 
ein Vorwurf gem acht werden; in erster Linie liegt die 
Ursache aller der in Rede stehenden Fragen abträglichen  
Erscheinungen (— nämlich der Nachw uchsfrage — ) im 
eigenen Berufe, dessen ungeklärte Stellung im Rahmen  
des Berufslebens und der Öffentlichkeit eine entsprechen
de Einflußnahme auf die öffentliche Meinung verhindert".

W enn hier diese B eispiele aufgezeigt werden, so d es
halb, um S c h ä d e n  aufzudecken, dam it sie im Inter
esse  des G esam tw ohles behoben werden. D e n n  v o r  
d e r  B e s e i t i g u n g  s t e h t  d i e  E r k e n n t n i s !

Dipl.-Ing. K. F. S t e i n m e t z .

4 „Technik und Kultur“ 28 (1937) 123,

Dr. jur, E. Röhlke, Regierungsrat in M ünster i. W.:

O ie  f l n g e f t c l l t c n t a c i f c  i m  B e r e i t ! ]  D e r  n e i d i e t u f s f a l i r t o e r m a l t u n g

D ie V erschiedenartigkeit des D ienstes und der von den 
A n gestellten  zu erfüllenden Aufgaben im B ereich der 
L uftfahrtverwaltung im G egensatz zu der T ätigkeit der 
A n gestellten  bei den zivilen Verw altungen des Reichs ist 
der Grund für das B estehen versch iedener Tarife.

Ursprünglich bestand auch bei der Luftfahrt nur e i n e  
Tarifordnung. Je w eiter  aber der Aufbau der Luftwaffe

fortschritt, desto schärfer hoben sich die bleibenden von 
den vorübergehend geschaffenen A n gestellten stellen  ab. 
Auch zeigte sich, daß die T ätigkeit eines T eils der A n 
gestellten  sich keinesw egs von der bei anderen R eich s
verwaltungen unterschied. Es bestand also kein Anlaß  
mehr, d iesen A n gestellten  eine höhere Abfindung zu 
geben als s ie  für eine gleichartige Tätigkeit bei einer
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anderen R eichsbehörde gew ährt wurde, So erklärt sich  
ganz natürlich das B e s t e h e n  v o n  d r e i  T a r i f 
o r d n u n g e n  im B ereich  der Luftfahrtverwaltung:

1. der R eichsangestelltentarif (RAT.),
2 . die Vorläufigen R ichtlinien für d ie  Einstellung des

fliegenden Personals im B ereich  der Luftfahrt 
(V .R . fl.) und

3. die Vorläufigen R ichtlinien für die Einstellung und
Abfindung der A n gestellten  mit Ausnahm e des flie
genden Personals im B ereich  der Luftfahrt (V.R.nfl.).

Ergänzend hierzu sind eine R eihe von E r l a s s e n  er
gangen, die für bestim m te Gruppen auf dem  G eb iet der  
Abfindung b eachtensw erte  B esonderheiten , nam entlich  
für d ie  E i n g r u p p i e r u n g  d e r  D i p l o m i n g e 
n i e u r e ,  enthalten.

Das N ebeneinander von versch iedenen  Tarifen zieht 
aber keinesw egs eine unterschiedliche r e c h t l i c h e  
B e h a n d l u n g  der versch iedenen A ngestelltengruppen  
nach sich, Vielm ehr ist es so, daß die Vorläufigen R icht
linien (V. R. fl. und V. R. nfl.) auf dem R eich sangestellten 
tarif aufgebaut sind, sow eit n icht in den Vorläufigen  
Richtlinien einzelne Bestim m ungen des R eich sangestell
tentarif (RAT.) ausdrücklich ausgesch lossen sind. Damit 
ist aber d ie  einheitliche Rechtsgrundlage für die g leich
m äßige Behandlung aller A n gestellten  im Bereich der 
Luftfahrtverwaltung gegeben, d ie durch d ie  für alle A n 
gestellten , nach w elchem  Tarif s ie  auch abgefunden w er
den mögen, geltende V o r l ä u f i g e  D i e n s t o r d n u n g  
für A n gestellte  im B ereich  der Luftfahrt ihre arbeits- 
und sozialpolitische Ausrichtung erhalten hat.

Je  nach der T ätigkeit w erden d ie  A n gestellten  in der 
Luftfahrtverwaltung als ,,f 1 i e g e n d e s" oder „ n i c h t -  
f l i e g e n d e s “ P e r s o n a l  bezeichnet. D iese  U nter
scheidung ist bedeutsam  für die Zuteilung zu einem  der 
drei bestehenden  Tarife.

Zum . „ f l i e g e n d e n “ P e r s o n a l  gehören alle flie
gerisch tätigen A ngestellten , insbesondere Flugzeugfüh
rer, Flug- und Orterlehrer, Flugzeugfunker, Funkpeiler  
und Bordwarte, A lle  d iese  B erufsklassen w erden nach  
den Vorläufigen R ichtlinien für die Einstellunng des flie
genden Personals (V, R. fl.) abgefunden.

A lle  anderen Sparten von A n gestellten  gehören zum 
n i c h t f l i e g e n d e n  P e r s o n a l ,  für deren A bfin
dung, je nach ihrer Tätigkeit, entw eder die Vorläufigen  
Richtlinien für die E instellung und Abfindung der A n ge
stellten  mit Ausnahm e des fliegenden Personals im B e
reich der Luftfahrt (V. R. nfl.) oder der R eich sangestell
tentarif (RAT.) zur Anwendung zu gelangen hat. Die 
Zuweisung zu dem  einen oder anderen Tarif ergibt sich  
aus der Tätigkeit, w obei der Grundsatz sich  herausge
bildet hat, daß das Personal, das unter besonderen V er
hältnissen arbeiten muß, nach dem Sondertarif, den
V. R. nfl., das übrige Personal aber nach dem auch für d ie  
unter gleichen V erhältnissen bei anderen R eichsbehörden  
geltenden RAT, se ine Bezüge erhält. Dem nach w erden  
nach den V. R. nfl. abgefunden:

a) das technische Personal, das im F lugw esen b e 
schäftigt ist;

b) das bautechnische Personal;
c) das landw irtschaftliche Personal.

Nach dem  R eichsangestelltentarif (RAT.) erhält se ine  
Bezüge:

a) das technische Personal bei F lak- und N achrichten
form ationen sow ie M unitionsanstalten;

b) a lle übrigen A ngestellten .

D iese  klare U nterteilung läßt keinen Z w eifel aufkom- 
men, w elch er Tarif im Einzelfall bei der Abfindung eines  
N eueingestellten  zur A nw endung zu gelangen hat.

D ie E i n s t e l l u n g  eines A n gestellten  erfolgt auf die  
bei allen R eichsbehörden übliche Art. D ie B esch äfti
gungsd ienststelle  sucht sich den  für sie  geeign eten  B e 
werber aus, ste llt einen „T ätigkeitsbericht“ auf, der sich  
über Art und Um fang der T ätigkeit, V erantwortung, 
Selbständigkeit, A ufsichtsbefugnis, besondere M erkm ale 
in der Person des A usgew ählten  und den V orschlag für 
die Eingruppierung in eine Vergütungsgruppe des in B e
tracht kom m enden Tarifs ausspricht. D ieser  T ätigkeits
bericht geht zusam m en mit den  sonstigen eingereichten  
B ew erbungsunterlagen zu der für d ie E instellung allein  
zuständige „Lohnstelle", w o d ie  form elle Einstellung  
des von der B eschäftigungsd ienststelle  A u sgew ählten  er
folgt. H ier in der L ohnstelle, deren L eiter ein W ehr
m achtbeam ter ist, kann allein  e ine verbindliche und ge
naue Auskunft über a lle Personalfragen, insbesondere  
über die H öhe des Gehalts, erteilt w erden . A lle  Angaben  
auf der B eschäftigungsdienststelle  dagegen  können nur 
als A nhaltspunkt dienen. D aher wird jede B eschäfti
gungsdienststelle den E inzustellenden  zur Beantwortung  
aller d ieser Fragen immer an d ie  für sie zuständige Lohn
ste lle  verw eisen .

Nach erfolgter Einstellung auf der L ohnstelle  gehen  
von hier d ie  nunmehr entstandenen  P ersonalakten zur 
Nachprüfung der Eingruppierung und Einstufung sow ie  
zur G enehm igung d ieses Vorgangs an das zuständige  
L u f t k r e i s k o m m a n d o ,  sow eit sich nicht das 
Reichsluftfahrtm inisterium  d iese  Befugnis Vorbehalten  
hat. Ist der von der L ohnstelle  auf Grund des von der  
B eschäftigungsdienststelle  aufgestellten  T ätigkeitsberichts  
eingereichte Vorschlag für d ie  H öhe der V ergütung ge
nehmigt, so  findet auf der vorgesch lagenen und g en eh 
m igten Grundlage die Abfindung statt. W ird dagegen  
der Vorschlag nicht genehm igt, so wird dem Betroffenen  
se iten s des Luftkreiskom m andos unter A ngabe der V er
gütungsgruppe und -stufe ein V ertragsangebot gem acht.

Ist die Vergütungsgruppe, die bei jeder E instellung in 
Vorschlag gebracht wird, ein Ausfluß des L e i s t u n g s 
p r i n z i p s ,  so ste llt sich  die V ergütungsstufe innerhalb 
der jew eiligen Vergütungsgruppe als eine R echenaufgabe  
dar; denn nach bestehend en  R ichtlin ien wird die T ätig
keit, die vor der E instellung bei der Luftfahrtverw altung  
ausgeübt w orden ist, bew ertet (V ordienstzeiten) und ent
sprechend der B ew ertung in Anrechnung gebracht. Mit 
dem V orliegen des genehm igten Eingruppierungs- und 
Einstufungsantrags kann die ordnungsm äßige G ehaltzah
lung beginnen. Bis zu d iesem  Z eitpunkt dagegen werden  
auf die zu erw artenden B ezüge „A bschläge" von der 
Lohnstelle gezahlt, d ie  im In teresse  des N eueingestellten  
zur Verm eidung von Überzahlungen niedriger se in  sollen  
als die vorgesch lagenen B ezüge. N ach Eingang der end
gültigen Eingruppierung wird dann der Differenzbetrag  
zur Auszahlung gebracht. Von d iesem  A ugenblick  an ist 
auch d ie  F eststellung des S t e i g e n s  i m  G e h a l t  
möglich; denn nunmehr ist die Stufe bekannt, von der 
aus das Steigen  alle zw ei Jahre zu erfolgen hat bis das 
H öchstgehalt in der betreffenden G ruppe erreicht ist. 
Dam it ist jedoch kein esw egs gesagt, daß w eitere  A uf
stiegsm öglichkeiten  nicht bestehen . B ei dem  in der Luft
fahrtverwaltung geltend en  L eistungsprinzip besteht 
durchaus die M öglichkeit, bei anderw eitiger Tätigkeit 
eine anderw eitige Leistung zu erreichen und dam it eine  
anderw eitige Bezahlung zu erhalten.

B e s o n d e r h e i t e n  auf dem G eb iet der Eingrup
pierung und B erechnung der V ordienstzeiten  bestehen  
einmal für D i p l o m i n g e n i e u r e  und zum anderen  
für D olm etscher, Funklehrer, Kraftfahrlehrer, Kartho- 
graphen und A n g estellte  im F unkm eldedienst.

Für D i p l o m i n g e n i e u r e ,  die eine Sachb ear
beiter- oder H ilfssachbearbeiterstelle  inne haben, ist die 
Vergütung nach Gruppe IV der Vorläufigen R ichtlin ien
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(V. R. nfl.) vorgesehen. Jedoch w erden die vollen  Bezüge  
der ersten  Stufe d ieser Gruppe erst im dritten Jahr nach 
dem D iplom exam en gezahlt. Im zw eiten  Jahre nach dem  
D iplom exam en sind nur 90 v. H. und im ersten Jahr nur 
80 v. H. der vollen  Vergütung zuständig.

Für D olm etscher usw. (s. o.) sind ebenfalls für die Ein
gruppierung Sonderregelungen vorgesehen.

Das G e h a l t  eines A n gestellten  der L uftfahrtverw al
tung setzt sich aus denselben T eilen  zusam m en w ie das 
der Reichsbeam ten. Es w erden also gezahlt: G rundver
gütung und W ohnungsgeldzuschuß in H öhe des nach dem  
O rtsklassenverzeichnis für die Vergütungsgruppe jew eils 
zuständigen Satzes. Außerdem  können nach den  für die 
Reichsbeam ten geltenden Grundsätzen den A ngestellten  
Teuerungszulagen bew illigt werden. D aneben besteht 
für im technischen D ienst (Flugsicherung usw.) stehende  
und für fliegerisch tätige A n gestellte  die M öglichkeit, 
unter bestim m ten Voraussetzungen eine N achtdienst- 
bzw. F liegerzulage bew illigt zu erhalten.

Ü b e r s t u n d e n  w erden jedoch, w ie in allen R eich s
betrieben, für die der RAT. gilt, nicht bezahlt. Über
arbeit über 54 W ochenstunden muß aber durch G ew äh
rung von Freizeit oder Urlaub ausgeglichen w erden (,,A b 
bummeln" der Überstunden). Eine Ausnahm e von dieser  
Regelung gilt für die ,,bautechnischen A ngestellten" und 
die landw irtschaftlichen A ngestellten , solange d iese  zum 
Personal der örtlichen Bauleitung gehören. Für diesen  
Kreis können nach einem  einheitlich für das ganze Reich  
festgelegten  Satz (z. Zt. 15 v. H.), die Überstunden ver
gütet werden, da es im Bereich der Luftfahrtverwaltung 
die sonst bei anderen Behörden vielfach übliche Bau
stellenzulage nicht gibt. Von diesem  Grundsatz ist jetzt 
insofern eine Ausnahm e gem acht worden, als für techni
sche H ilfskräfte, wenn sie  bei Bauausführungen (Hoch- 
und Tiefbau) unter besonders ungünstigen äußeren Um 
ständen zu arbeiten haben, eine außertarifliche Zulage 
nach M aßgabe d es E rlasses des R eichsm inisters der F i
nanzen vom 28. IV. 1936 —  P 2100— 1677 I B —  gewährt 
werden darf. D iese B austellenzulage, w enn man so sagen  
darf, gibt es aber nur für bautechnische A n gestellte  b e 
stimmter tariflicher Besoldungsgruppen und gilt nicht für 
das auf der B austelle notw endige Verwaltungspersonal.

N eben den in den Tarifen festgelegten  G ehaltssätzen, 
auf die ein klagbarer Anspruch besteht, können noch 
nach den für die R eichsbeam ten geltenden Vorschriften  
w eitere G eldbeträge gewährt w erden, auf d ie  a ller
dings ein Rechtsanspruch nicht besteht. Es handelt sich  
hier um die Gewährung von T r e n n u n g s e n t s c h ä d i -  
g u n g bei getrenntem  Haushalt, F a h r k o s t e n e r 
s t a t t u n g  für A n gestellte , die täglich von ihrem W ohn
ort zum Dienstort fahren müssen, und U m z u g s -  
k o s t e n .  Für diese Entschädigungen, die bei V orliegen  
der gesetzlichen Voraussetzungen bei dem Luftkreiskom 
mando jew eils beantragt w erden m üssen, sind zur B ew illi
gung die in den entsprechenden G esetzen  und in den  
hierzu ergänzend ergangenen Erlassen des R eichsluft
fahrtministeriums gegebenen Vorschriften zu beachten.

N eben diesen zusätzlichen Beträgen gewährt die 
Reichsluftfahrtverwaltung für ihre A ngestellten , die als 
W ehrm achtangestellte auch R eichsangestellte  sind, 
gegenüber den A n gestellten  der Privatwirtschaft eine 
S o n d e r s t e l l u n g .  Einmal stehen die W ehrm acht
angestellten, genau so w ie die übrigen R eichsangestellten, 
als notw endiger B estandteil der Behörde neben den B e 
am ten und Soldaten mit genau bezeich neten  Pflichten. 
Durch ein personenrechtliches Treueverhältnis sind sie 
als „ ö f f e n t l i c h e  A r b e i t n e h m e r “ im G egen
satz zu den privatw irtschaftlichen A ngestellten  an den 
Führer gebunden. Zum anderen unterstehen sie durch 
einen auf Grund des § 35 W ehrgesetz ergangenen Erlasses 
des Reichskriegsm inisters hinsichtlich ihrer Entlassung

den V o r s c h r i f t e n  d e s  W e h r g e s e t z e s ,  und 
schließ lich  legt den W ehrm achtangestellten ihre B e 
schäftigung mit m ilitärischen D ingen eine besondere V e r 
p f l i c h t u n g  z u r  V e r s c h w i e g e n h e i t  u n d  
G e h e i m h a l t u n g  auf, deren A ußerachtlassung von  
erheblichen Folgen sein  kann. D iese  Sonderstellung als 
„öffentlicher A rbeitnehm er” ist zwar in der R ech tsw issen 
schaft noch nicht anerkannt, findet aber doch in dem  seit 
1933 sich nach nationalsozialistischen G rundsätzen sich  
entw ickelnden  A r b e i t s r e c h t  se in e  w issenschaftliche  
Stütze.

D iese  Sonderstellung innerhalb der großen A nzahl der 
als A n gestellte  tätigen V olksgenossen hat das Reich  
schon vor dem  Jahr 1933 veranlaßt, den  R eichsangestell- 
ten eine besondere F ü r s o r g e  angedeihen zu lassen. 
Da ist einmal die „Zusatzversicherung“ zu nennen, die  
beim V orliegen bestim m ter Voraussetzungen als n icht
reichsgesetzliche zusätzliche Versicherung zur Invaliden
versicherung für alle A rbeitnehm er (A n gestellte  und A r
beiter) in Betracht kommt. Zum anderen gehört hierhin  
die „Überversicherung“ auf Grund des Ü berversicherungs
abkom m ens vom 23.11.1932 (RG.Bl, 1932 S. 45 m. Erg.) 
als zusätzliche Versorgung der R eichsangestellten . 
Schließlich ist noch die Zusatzversorgung für das fliegen
de Personal der Luftfahrt zu erwähnen, die in G estalt 
einer Zwangsversicherung bei der „A lten Leipziger L e
bensversicherungsgesellschaft" besteht. Außerdem  gibt 
es noch für die Zivilfluglehrer die Bestimmung, daß bei 
D ienstbeschädigungen für sie  die Vorschriften über die 
Dienstbeschädigung der Soldaten A nw endung findet.

N eben diesen generellen Fürsorgem aßnahm en, die, so 
w eit sie nicht auf d ie  Sonderverhältnisse bei der Luft
fahrtverwaltung zugeschnitten sind, für a lle R eichsange
ste llten  gelten, besteht außerdem noch im Rahm en der 
bei den einzelnen Luftkreiskom m andos vorhandenen  
H aushaltm ittel die M öglichkeit einer f i n a n z i e l l e n  
H i l f e  in G estalt der ,,L o h n b e i h i 1 f e “ in Fällen  
„unverschuldeter N otlage“ oder in Gewährung eines „un
verzinslichen Vorschusses" auf das Gehalt, w enn der A n 
gestellte  „durch ungew öhnliche Um stände zu unabw end
baren Ausgaben genötigt w ird”. Zwar b esteh t auch auf 
die Gewährung d ieser Hilfen kein  Rechtsanspruch, aber 
jede B echäftigungsdienststelle wird sich aus der kam erad
schaftlichen Haltung der M ilitärverwaltung heraus jeder
zeit für die Bewilligung von Unterstützung in begründe
ten Fällen einsetzen.

Der gegebene Querschnitt durch das T arifw esen der 
Reichsluftfahrtverwaltung zeigt, daß selbst in fiskalischen  
B etrieben im Rahmen der bestehenden  Bestim m ungen  
durch A n e r k e n n u n g  d e r  L e i s t u n g  und durch 
gesunde Handhabung der Verw altungspraxis d ie M öglich
keit besteht, dem einzelnen G efolgschaftsm itglied sow ohl 
hinsichtlich seines G ehaltes w ie auch hinsichtlich der Für
sorge im w eitesten  Sinne zu helfen. Voraussetzung jedoch  
ist, daß m öglichst schon beider  Einstellung das G efolgschafts
m itglied alles das bereit hält, w as zur Begründung seinerA n- 
spriiche und A nw artschaften erforderlich ist. H ierzu gehört 
aber auf Seiten  des G efolgschaftsm itgliedes eine gew isse  
Kenntnis der in den fiskalischen B etrieben geltenden B e
stim m ungen und andererseits ein verständnisvolles M it
arbeiten der Beschäftigungs- und der Lohnstelle. V or
aussetzung für die gesunde Zusam m enarbeit aber ist das 
V e r t r a u e n  des G efolgschaftsm itgliedes zu seinem  B e
triebsführer und der d iesen  zugeteilten  V erw altungs
d ienststelle, und andererseits das Vertrauen des Führers 
der G efolgschaft zu seinen  G efolgschaftsm itgliedern. 
D ieses Vertrauen muß so stark sein, daß die durch die 
Eigenart des m ilitärischen B etriebes, insbesondere durch 
die klare und scharfe m ilitärische Sprache, oftm als er
zeugte Hochspannung niem als sich als gefolgschaftsfeind
lich auswirken darf sondern nur als reinigendes G ew itter  
em pfunden wird.
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D o n  u n t e r e n  f j o d i f d i u l c n

Stadium von F achschulabsolventen: R eich sstu denten
führer Dr. S c h e e l  hat an G eneralinspektor Dr.-Ing. 
T o d t folgendes Schreiben gerichtet:

„Dank Ihrer tatkräftigen U nterstützung ist es dem g e 
m einsam en Bem ühen des H auptam tes für Technik und 
der Reichsstudentenführung gelungen, 27 a u s g e -  
l e s e n e A b s o l v e n t e n  d e r  I n g e n i e u r s c h u l e n  
i n  e i n e m  L e h r g a n g  a n  d e r  T e c h n i s c h e n  
H o c h s c h u l e  i n  M ü n c h e n  d a s  W e i t e r s t u 
d i u m  a n  d e r  H o c h s c h u l e  z u  e r m ö g i c h e n .  
D iese T atsache ist ebenso bedeutungsvoll für d ie  vom  
N ationalsozialistischen D eutschen Studentenbund immer 
w ieder gestellte  Forderung nach dem Grundsatz der  
L eistungsauslese für d ie H ochschule w ie  auch für die  
Neuordnung des technischen Studium s im Sinne einer  
L e i s t u n g s s t e i g e r u n g .  Ich m öchte Ihnen für Ihre 
tatkräftige U nterstützung herzlichst danken."

R eichsberufsw ettkam pf der deutschen Studenten: Das
L e i t - T h e m a  des 3. R eichsberufsw ettkam pfes der 
deutschen Studenten: „ D i e  L e b e n s o r d n u n g  d e s  
d e u t s c h e n  V o l k e s "  um faßt 1 6  R a h m e n 
t h e m a t a :

D eutsche Volkstum sforschung / V olksgesch ichte / E r
ziehung / B ildendes Kunstschaffen / M usik und F eier- 
gestak'ung /  D eutsche N aturerkenntnis /  V olksgesund
heitsführung / D eutsches R echtsleben / N ationalsozia li
stische W irtschaftsgestaltung /  E m ährungsfreiheit / 
Raum und Siedlung / D er deutsche V erkehr /  D eut
sch e  Energieversorgung /  D eutsche Roh- und W erk
stoffe / D ie deutsche T extilindustrie / D ie deutsche  
Seefahrt.

Der W ettkam pf dauert vom  1. Novem ber 1937 bis 
15. Februar 1938. D ie Teilnahm e steh t allen Studierenden  
jeglicher Sem ester frei; Voraussetzung ist aber die A b 
leistung des SA .-Sportabzeichens oder der Erwerb des 
Leistungsabzeichens der HJ.

Die R ahm enthem ata geben die Richtung an, in der sich  
die A rbeit fachlich w ie  haltungsm äßig zu bew egen  hat. 
Jedes Problem  sprengt die G renzen der einzelnen F ach
gebiete, zur vollständigen Lösung kom m en alle G ebiete  
zu W ort, die mit dem jew eiligen 'Problem Berührungs
punkte haben. Schließlich sind die Aufgaben so ausge
wählt, daß das Ergebnis ihrer Bearbeitung praktisch aus
wertbar ist.

D ie bisherigen akadem ishen Preisausschreiben w erden  
in diesem  Jahre zum ersten  M ale größtenteils entw eder  
dem R eichsberufsw ettkam pf angegliedert oder die A u f
gabenstellung erfolgt in enger Anlehnung an die Them ata  
des R eichsberufsw ettkam pfes.

A ltakadem ikerschaft: Auf einer Kundgebung der NS.- 
Studentenkam pfhilfe, Gau Pommern, in S tettin  sprach
u .a . G auleiter S c h w  e d e-C obu rg , der ausführte:

„D ie U nzulänglichkeiten in der E ntw icklung des d eu t
schen  A kadem ikertum s sind nun vorbei. Und es ist soviel 
W ertvolles in der alten  D eutschen Studentenschaft ge 
w esen, das wir nun mit dem  neuen G eist verbinden  
w ollen , um es zw eckentsprechend und nutzbringend im 
D ienste  der V olksgem einschaft zu verw erten! Dazu aber 
ist es auch w eiterhin  notw endig, daß nun auch die alten  
Akadem iker organisatorisch w ieder den W eg zu den 
jungen K am eraden finden. D enn es geht um ein großes, 
überragendes Ziel, zu dessen  Erreichung wir uns zusam 
m enfinden müssen, ohne über vergangene häßliche K lei
n igkeiten  zu stolpern. W ir m üssen uns nun aktiv am 
Aufbau und an der Neuformung unserer Jungakadem iker  
beteiligen . K ein einziger darf abseits steh en  in dieser  
neuen Ausrichtung der deutschen Akadem ikerschaft 
unter der zielk laren Führung d es R eichsstudentenbund
führers, denn gerade d ie A ltakadem iker stehen ja in den  
hohen und höchsten Stellen  des S taates, und d iese  S te l
lung legt ihnen die Verpflichtung auf, bei der H eranbil
dung des N achw uchses der deutschen  A kadem ikerschaft 
alles zu tun, um im Z eitalter unseres Führers eine w eitere  
W egstrecke des von ihm aufgezeigten Z ieles in der Neu- 
werdung unseres V olkes zurückzulegen!"

Leistungsgrundsatz: Der Leiter des R eichsberufsw ett
kam pfes der deutschen  Studenten, Dr. Fritz K u b a c h , 
m acht im „Studentenpressedienst"  zum 3 . R e i c h s b e 

r u f s w e t t k a m p f  d e r  d e u t s c h e n  S t u d e n t e n ,
der mit dem  W .S. 1937/38 begonnen hat, folgende grund
sätzliche Ausführungen:

„V iele A bschn itte im unerhörten R ingen des deutschen  
V olkes um seine innere und äußere W iedergeburt, um 
seine F reiheit und sein tägliches Brot sind sch on  sieg 
reich gew onnen. Es ist die A ufgabe unseres G esch lech 
tes, dem  W illen des Führers entsprechend ein neues deut
sch es M enschentum  zu erziehen und heranzubilden, das 
diesen  Kampf w eiterführen kann —  auf daß ein starkes 
und m ächtiges D eutsch land ersteht, das auf allen B e
reichen seines vö lk ischen  L ebens neue W erte schafft und 
von dem eine neue Kultur ihren Ausgang nimmt.

Daß die erste  Sorge der S icherstellung der m ateriellen  
V oraussetzungen des L ebens unseres deu tsch en  V olkes 
gelten  mußte, ist klar und selbstverständ lich . M it aller 
Energie und dem  Einsatz a ller K räfte w urde diese Auf
gabe in Angriff genom m en. A b er das konnte nur die 
erste Stufe im Kampf um unsere vö lk ische Erneuerung 
sein. D enn mit der m ateriellen  Sicherung allein  ist die 
Zukunft unseres V olkes nicht garantiert —  hinzukommen 
muß d ie  Sicherung unserer W eltanschauung, w ie  es der 
Führer se lb st sagte. Durch sie  w ird das deutsche Volk 
zusam m engeschw eißt und für a lle Z eiten  eine unzertrenn
bare Einheit a ller deu tsch en  M enschen  geschaffen, in der 
unerhörte Energien und schöpferische G estaltungskräfte  
aufgespeichert sind, d ie  von einem  W illen  gelenkt und 
ein gesetzt w erden. W ir sehen, w ie  d ie  Erziehung erfolgt 
durch die Stellung und Lösung der v ie len  in unserem  
völk ischen  Kampf notw endigen  A ufgaben und vor allem  
durch die immer w ieder g este llte  Anforderung von Lei
stungen. Da zudem  an v ie len  S te llen  die benötigten  
K räfte fehlen, ist L eistungssteigerung die Parole, die in 
unserem  derzeitigen  Kampf auf allen  G eb ieten  erhoben 
w erden muß.

D ie Jugend war es, von der zuerst in fester  Form dieser 
A ppell zur L eistung erging, indem  s ie  sich  im R eichsbe
rufsw ettkam pf das Instrum ent zu alljährlicher Prüfung 
und Steigerung der L eistung schuf. N ach der handschaf- 
fenden deutschen  Jugend bekannte sich  die geistig  schaf
fende des deutschen Studentum s zu diesem  Prinzip, das 
den A del der L eistung verkündet. H eute ste llt der um
fassende B erufsw ettkam pf a lle  schaffenden Deutschen  
unter das g leiche G esetz.

D ie Durchführung des a llgem einen beruflichen W ett- 
kam ofes erfolgt durch d ie  Stellung und Lösung bestim m ter 
fachlicher, w eltanschau licher und sportlicher Aufgaben 
zugleich, denn für uns N ationalsozia listen  gilt die Einheit 
des M enschen aus Körper, S e e le  und G eist. Und alle 
B ereiche des m enschlichen L ebens und H andelns müssen 
in gleicher W eise  einer Prüfung und Leistungssteigerung  
unterzogen w erden. Der Kampf der H andarbeiter und 
H andwerker wird in fünf versch iedenen  Leistungsklassen  
je nach A lter  und Vorbildung für Facharbeiter und für 
G esellen  und M eister durchgeführt. D er W ettkam pf der 
Studenten erforderte von vornherein, der Eigenart stu
dentischer T ätigkeit in W issenschaft, Kunst und Technik  
entsprechend, eine selbständige Durchführung in fach
lichen Sparten. Es ist unm öglich, den W ettkam pf der 
Studenten in w enigen T agen des Jahres durchzuführen, 
w ie dies dank einer ausgeze ich n eten  O rganisation bei 
dem  W ettkam pf der handschaffenden B erufe der F all ist. 
Denn um w issenschaftliche L eistungen aufw eisen  zu kön
nen, w ie d ies im studentischen  L eistungskam pf notwendig  
ist, ist Zeit erforderlich. D ie M indestdauer des studenti
schen Kam pfes wurde deshalb auf ein Sem ester  bem es
sen, und zwar wurde hierfür das jew eilige  W intersem ester  
festgesetzt.

D ie Aufgaben, die dabei zu behandeln  sind, werden  
dem W esen  des d eutsch en  Studententum s entsprechend  
aus eigener In itiative g este llt und nicht von  oben vor
geschrieben und dem  G esetz  studentischer Erziehung ge
mäß in G em einschaften  bearb eite t. D ie T hem en sind 
nicht belieb ig  aus den  einzelnen  F ach geb ieten  gewählt, 
sondern behandeln  vö lk isch  vordringliche, w irk lich k eits
nahe und w esen tlich e  A ufgaben aus W issenschaft, Kunst 
und Technik.

Der G rundgedanke des W ettkam pfes der w erk tätigen  
und der studentischen Jugend, w ie  aller schaffenden  
D eutschen überhaupt, ist derselbe: näm lich durch A rbeit 
und Leistung sich  se lb st zu erziehen.
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Durch den studentischen Leistungskam pf, der im W in
tersem ester 1937/38 zum dritten M ale zur Duchführung 
gelangt, w erden daher auch d ie  Hoch- und Fachschulen  
selbst in fester Form in d ie  A useinandersetzung im U m 
bruch unserer Z eit einbezogen. Sie w erden unter ein  
bestim m tes A rbeitsgesetz  gestellt, das im Rhythmus der 
jährlichen Durchführung des Leistungskam pfes neue Im
pulse und neue W ertungen in s ie  hineinträgt. Das deut
sche Studententum  erkennt die ihm hierdurch auferlegte  
Verpflichtung, d ie  es in engster Zusam m enarbeit mit 
seinen nationalsozialistischen D ozenten und den M ännern 
aus P artei und Staat und der Berufspraxis erfüllt. Es ist 
b esee lt von fanatischem  A rbeitseifer, mutig im A npacken  
der Problem e und V orbreschen in neue Stellungen und 
bescheiden in seinem  A uftreten. Es sieht sich einig mit 
der gesam ten deutschen Jugend und allen schaffenden  
Deutschen, mit denen es in einer Front der Leistung  
steht."

TH Hannover: Im Rahmen des ,,18. H annoverschen
H ochschultages“ wurde der Grundstein für ein neues 
H o c h s p a n n u n g s - I n s t i t u t  gelegt, das ein in den 
Jahren 1927/28 errichtetes Provisorium  ersetzen wird.

TH M ünchen: Im Jahre 1938 — dem 70. Gründungsjahr 
der TH M ünchen —  soll voraussichtlich der Grundstein  
gelegt w erden zu einem  völligen  N e u b a u  d e r  g e 
s a m t e n  T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e .  Im W esten  
M ünchens, in N y m p h e n b u r g ,  ist dazu ein Gelände  
von 460 000 m2 zur Verfügung gestellt, und das B ayeri
sche Staatsm inisterium  hat bereits die M ittel für die 
erste Baurate bereitgestellt.

U m  O ie  f i ö f i ß r c  S c h u l e

x.*
Durch die sogenannten „Oberhofer B esch lüsse“ der 

deutschen Unterrichtsverw altungen wurde d ie Verbin
dung: H ö h e r e  S c h u l e  —  T e c h n i s c h e  H o c h 
s c h u l e  in einer Form geschaffen, w ie s ie  bereits seit 
langem zw ischen der H öheren Schule und den U niversi
täten bestand: es wurde für das ordentliche Studium der 
Diplom ingenieur-Berufe der M aturitätszwang eingeführt.

Im w esentlichen  lag der Grund für diese Maßnahme in 
den Anforderungen, die das Studium der Ingenieurw issen
schaften an die Vorbildung der Studierenden infolge der 
Entwicklung dieser W issenschaften und der erforder
lichen w issenschaftlichen Vertiefung des akadem ischen  
Unterrichts stellte . Ein geordnetes Studium verlangt, daß 
für den Unterricht gew isse  Voraussetzungen gem acht 
werden können, d ie  für den Durchschnitt der Studierenden  
mit Sicherheit zutreffen. W enn naturgem äß auch in der  
vordersten Linie der Voraussetzungen für ein (nach 
m enschlichem  Erm esen) erfolgreiches Studium neben der 
entsprechenden Begabung die „geistige R eife“ steht, so 
m üssen doch auch hinsichtlich bestim m ter Kenntnisse, 
des „positiven W issens" in einer Reihe von U nterrichts
fächern zutreffende Voraussetzungen gem acht werden  
können, andernfalls ein geordneter Vorlesungsbetrieb un
m öglich wäre.

Solche V oraussetzungen w aren durch das Abiturium  
(die „Reifeprüfung") nach dem  Stand unseres „allgem ein- 
bildenden“ Schulw esens gegeben. Es wurde aber mit dem  
M aturitätsprinzip an den Technischen H ochschulen nicht 
etw a völliges Neuland dam als beschritten . A bgesehen  
davon, daß ein gew isser Teil der Studierenden auch ohne 
genügende Vorschriften das „Reifezeugnis" hatte, war 
dessen  B esitz schon länger Vorschrift für diejenigen B e
rufsbeflissenen, die die Laufbahn der höheren technischen  
Verw altungsbeam ten einschlagen w ollten, die sich auf der  
Technischen H ochschule auf das 1. Staatsexam en (Regie
rungsbauführer-Prüfung) vorbereiteten . Mit der Durch
führung der „Oberhofer Beschlüsse" wurde d iese  V or
schrift auf a lle ordentlichen Studierenden ausgedehnt,

* Vorgang: „Technik und Kultur“ 27 (1936) 162, 193; 
28 (1937) 7, 29, 75, 138.

und damit war auch die Vorbedingung geschaffen, daß  
die A kadem ische Abschlußprüfung (Diplomhauptprüfung) 
den Charakter der (1.) Staatsprüfung erhalten konnte, so 
daß die „Regierungsbauführer-Prüfung" in der F olge auf
gehoben wurde.

Die so geschaffene engere Verbindung des Ingenieur
studium s an den Technischen H ochschulen mit der H öhe
ren Schule wurde seitdem  zum G egenstand ständiger D is
kussion.

Die steigenden Anforderungen, die an die Studierenden  
gestellt wurden und w erden mußten, so llte  die S tudien
zeit nicht ständig verlängert werden, führten zu Klagen  
der H ochschullehrer über nicht genügende V orkenntnisse  
in den N aturw issenschaften und der M athem atik. Und  
zahlreich sind in der Vergangenheit d ie  Forderungen an 
die H öhere Schule gew esen , d iesen  Fächern in ihrem  
Unterricht mehr Raum zu widmen. H ier hat auch der 
Streit se in e  Ursache, w elche Form der H öheren Schule  
die b este  für das Ingenieurstudium sei, w elcher Streit 
sich auf d ie Formel: Hum anistische oder R ealanstalt 
bringen läßt.

Die H öhere Schule konnte so nicht zur Ruhe kommen, 
neue Schularten wurden errichtet, Zwischendinge zw i
schen dem  H um anistischen Gymnasium und der O berreal
schule (Realgymnasium, Reformgymnasium), und eine  
„Reform" löste  d ie  andere ab. D ie H öheren Schulen  
wurden zw ischen dem Ziel: eine abgerundete „allge
meine" Bildung zu geben und zu einer „geistigen Reife"  
zu führen und ihrer Stellung als Vorbereitungsanstalt für 
eine R eihe sehr versch ieden gearteter akadem ischer B e
rufe hin und her gerissen. Und (verständlicherw eise) 
blieben die Klagen immer dieselben , einmal von den V er
tretern des einen, einm al von so lchen  des anderen F ach
gebietes der U niversitäten  und T echnischen H ochschulen  
vorgebracht.

Daß dabei d ie  Technischen H ochschulen stärker in den  
Vordergrund traten als die U niversitäten , liegt in der 
Natur des Ingenieurstudiums, das sich  in größerem  Maße 
als m anches Universitätsstudium  auf „positivem  W issen"  
aufbaut und dessen akadem iche Lehrer der naturw issen
schaftlichen und m athem atischen Fächer immer größere 
Anforderungen an dieses m itzubringende „positive W is
sen" ste llen  mußten, w eil ihr Unterrichtsstoff zum m in
desten  nicht kleiner wurde, die ihnen zur Verfügung 
stehende Zeit für V orlesungen und Übungen sow ie die 
den Studierenden verfügbare Zeit zur Durchdringung des 
Stoffes infolge der immer w eiter  w achsenden Ingenieur
fächer ständig beschnitten  wurde.

Auch heute noch steht dieser Teil der Funktion: H öhe
re Schule — H ochschule zur D ebatte. D ie Lösung der 
Frage wird, w ie  schon te ilw eise  früher berichtet, auf ver 
schiedenen W egen versucht. D ie „Radikalen" sehen  sie 
in der Parole: „Los vom Abitur". Doch ist auch bei 
ihnen keine Einigkeit. Die einen verlangen, daß an die  
Schw elle der Hochschule eine Aufnahmeprüfung gesetzt 
werde (wie te ilw eise  in anderen Staaten), zu der sich jeg
licher soll m elden können. A ndere sehen  in einer solchen  
Aufnahmeprüfung keinen Fortschritt für den Grundsatz 
der Begabtenförderung und m einen (und d ieses mit einer  
gew issen  Berechtigung), daß eine solche Aufnahmeprüfung 
im Grunde nichts anderes sei als das jetzige Abitur, sie  
m üsse ja auch —  das liege im W esen der Sache —  im 
w esentlichen doch von den Lehrkräften der Höheren  
Schule abgehalten werden, sofern man nicht auf eine  
F eststellung in anderen G ebieten  als naturw issenschaft
lichen und m athem atischen Fächern verzichten w olle. 
D iese V erfechter der Abschaffung des M aturitätszwanges 
sehen  die Lösung in dem Ersatz der Verbindung: H öhere  
Schule — T echnische H ochschule durch den „organi
schen" Schulaufbau: A llgem eine S c h u le — Fachschule —  
H ochschule. W ieder andere w ollen  d ie Verbindung mit 
der H öheren Schule nicht ganz auflösen, indem sie für 
das Ingenieurstudium den Besuch bis O bersekunda (also
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die sogenannte „m ittlere Reife") für ausreichend ansehen  
und zw ischen H öhere Schule und Studium eine längere  
praktische A rbeitszeit verbunden m it einer naturw issen
schaftlichen  und m athem atischen V orbereitung (auch 
zeichnerische Übung) einschieben w ollen .

W eniger „Radikale" halten zwar (für d ie  Regel) an der 
A bsolvierung der H öheren Schule fest, w ollen  aber deren  
„Oberstufe" so  „gabeln", daß die Berufswahl d es Schülers 
in gew issem  Um fang vor dem  Besuch der „Oberstufe"  
liegen m üßte, da d iese  dann für das Studium  naturw issen
schaftlicher Richtung oder der philologischen Richtung 
vorzubereiten habe.

V on Seiten  der Pädagogen w erden m ancherlei E inw en
dungen gegen eine so lch e  „Gabelung" gem acht. Uns in
teressiert als Diplom ingenieure dabei nur der Einfluß auf 
die H eranbildung unseres N achw uchses. Bis zu einem  
gew issen Grad kom m t d iese  Frage der „Gabelung" ja 
w ieder auf d ie  schon erw ähnte a lte Streitfrage zurück, 
w elche Vorbildung für den Ingenieurbeflissenen die b es
sere ist, d ie  „hum anistische" oder d ie  „realistische". Es 
gibt nicht nur einige Lehrer Technischer H ochschulen, die  
aus langen Lehrererfahrungen heraus die deshalb nicht 
unbegründete M einung vertreten, daß der „Realist" in 
den ersten Sem estern dem  „Hum anisten" überlegen sei, 
daß aber —  unter g leichen V oraussetzungen hinsichtlich  
der Begabung usw. —  die „Humanisten" diesen  Vorsprung 
zum m indesten sehr bald einholen. D ie Zahl derer aber, 
die auf die „Realisten" schwören, dürfte größer sein; aber 
diese Frage ist bestim m t nicht durch das „G ew icht der 
Zahl" einwandfrei zu entscheiden.

Sow eit die Frage überhaupt einw andfrei beantw ortet 
werden kann, dürfte dies durch U n tersu ch ungen1 von  
E. B r a m e s f e l d  geschehen  sein. In der „Zusammen
fassung der H auptergebnisse" seiner verd ienstvollen  und 
nach versch iedenen R ichtungen interessanten und auf- 
schließreichen Untersuchung ste llt er u. a. fest:

„1. Im Endergebnis besteh t kein  w esentlicher U nter
sch ied  in der Eignung der Oberrealschüler, R eal
gym nasiasten und G ym nasiasten für das technische  
Studium.

2. Die Ergebnisse der Diplomhauptprüfung halten  sich  
notenm äßig ungefähr auf der H öhe der Ergebnisse 
der Reifeprüfung. D ieser kom m t also im Durch
schnitt ein V orhersagew ert zu.

3. Die notenm äßigen Ergebnisse der Vorprüfung sind  
allgem ein und besonders in den m athem atisch-na
turw issenschaftlichen Fächern erheblich schw ächer  
als die Reifeprüfung. D ie m athem atisch-naturw is
senschaftliche Vorbildung durch die Schule genügt 
bei keiner Schulart den A nforderungen des tech n i
schen  Studiums. D agegen sind gute Schulerfolge  
in den geistesw issensch aftlich en  Fächern von p o 
sitiver Bedeutung für die Hochschulleistungen."

Nach diesem  U ntersuchungsergebnissen, die offenbar 
bisher bei der Erörterung der Verbindung: H öhere Schule  
—  T echnische H ochschule nicht entsprechend gewürdigt 
wurden, rechtfertigt sich die V  e r e i n h e i t l i c h u n g  
unseres H öheren Schu lw esens auch vom  Standort der 
T echnischen H ochschule bzw. des Diplom ingenieurberufs 
aus gesehen; rechtfertigt sich  d ie hier schon vor Jahren 
vertretene Forderung nach Abbau der „Spezialschulen", 
und wird doch w ohl die M einung w iderlegt, daß gerade 
das technische Studium einer besonderen Vorbereitungs
anstalt bedürfe, deren U nterrichtsstoff scharf nach dem  
technischen d. h. fachlichen Studium ausgerichtet ist.

Dem widerspricht nicht die Feststellung, daß der m a
them atisch-naturw issenschaftliche U nterricht an allen  
Schularten nicht ausreiche. H ier w urde darauf schon  
1924 h ingew iesen  und Front gegen eine w e itere  B esch n e i
dung d ieses U nterrichtsstoffes gem acht. A ndererseits  
aber dürfte auch eine ausgedehntere m athem atische V or
bereitung nur kurze Z eit hindurch den  „Anforderungen"  
der H ochschule genügen, deren  U nterricht sich  sehr wahr
scheinlich rasch darauf e in ste llen  wird, d. h. der Umfang 
würde sicher im H inblick auf die b esseren  V orkennt
nisse w e iter  b eschn itten  zu G unsten der „Fächer“. Die  
W irklichkeit dürfte darin liegen, daß auf der einen Seite  
die H öhere Schule in den le tzten  Jahrzehnten ihren 
A b solven ten  zu w enig „positives W issen" m itgegeben hat. 
worüber ja schon hier gesprochen wurde; s ie  hat es an 
w irklichem  „Einpauken" fehlen lassen , das „A usw endig
lernen" zu w enig gepflegt. A uf der anderen S e ite  dürfte 
der m athem atische U nterricht ein der T echnischen  H och
schule, w enn auch auf die „Anwendung" ausgerichtet, 
doch ein gew isses iso liertes D asein  führen. H ier hat eben  
die „Hochschulreform " einzugreifen, und die Vorschläge  
v o n 3 F. R o m b e r g  so llten  den W eg auch zur Lösung 
dieser T eilfrage auf zeigen.

W ichtig ist die Feststellung, d ie  E. B r a m e s f e l d  ge 
m acht hat, daß „ g u t e  S c h u l e r f o l g e  i n  d e n  g e i 
s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n  F ä c h e r n "  für das 
Ingenieurstudium  „ p o s i t i v e  B e d e u t u n g "  haben 
und daß das E r g e b n i s  d e r  R e i f e p r ü f u n g  für 
den Erfolg des H ochschulstudium s „V o r h e r s a g e -  
w e r t "  hat.

Dam it ist der W ert der „geistesw issenschaftlichen"  
Schulung, die zu einem  w esen tlich en  T eil zur „geistigen  
R eife“ beiträgt, für das Studium  und d ie  D iplom inge
nieurberufe untersuchungsm äßig b ew iesen  und dam it der 
se it Jahrzehnten hier vertretene  Standpunkt gerechtfer
tigt. Und schießlich ist damit der W ert d es Abiturs als 
A uslesem aßnahm e nachgew iesen, so w ie  der W ert einer 
Prüfung überhaupt, den man gerade im tech nischen  B e
rufskreis gerne mehr als nur anzw eifelt, allerdings nicht 
immer aus sach lichen  Gründen heraus.

So wird mit d iesem  U ntersuchungsergebnissen  das 
W ort v o n 4 B. J a h n ,  das m utatis m utandis für alle 
höheren, führenden Berufe gilt:

„Die G üte der O ffizierschaft des V olksheeres und 
dam it der W ert der W ehrm acht ist w esen tlich  bedingt 
von der G üte der H öheren Schulen"

erneut unterm auert. Daß besonders begabte  junge M en
schen  auf anderen W egen als über d ie H öhere Schule  
der T echnischen H ochschule zugeführt w erden  können  
und sollen , wird kein vernünftiger M ensch verhindern  
wollen. Auf d ie Förderung der B egabten, aber auch der  
wirklich Begabten, ist hier schon 5 1918 h in gew iesen  wor- 
worden.

A ber noch in keinem  anderen B erufskreis ist im Ernst
die Forderung erhoben worden, die A usnahm en zur Regel
zu m achen. tv  i r  ̂ v  -c o  * •D ip l.-In g . K. F. S t e i n m e t z ,

1 Dr.-Ing. E. B r a m e s f e l d ,  Professor und Vorstand  
des P sychotechnischen Instituts an der T echnischen  
H ochschule Darm stadt: D e r  A b i t u r i e n t  i n  d e n  
P r ü f u n g e n  d e s  t e c h n i s c h e n  S t u d i u m s .  —  
Leipzig und Berlin: B. G. Teubner 1936.

- Vgl. Dr. M. Z a c h a r i a s :  D ie M athem atik in der  
neuesten  preußischen Schulreform . —  „T echnik und K ul
tur 15 (1924) 41; Dipl.-Ing. K. F. S t e i n m e t z :  Zur 
Neuordnung des preußischen höheren Schu lw esen s. —  
„Technik und Kultur“ 15 (1924) 61; Prof. Dr.-Ing. H e i 
n e  1 : D ie Neuordnung des preußischen höheren Schu l
w esens. — „T echnik und Kultur" 15 (1924) 92.

3 F. R o m b e r g :  H ochschulreform . —  „T echnik  und 
Kultur" 28 (1937) 101; 125.

4 B. J a h n :  D ie W eisheit des Soldaten. —  Berlin: 
K eil-V erlag 1937.

3 Dipl.-Ing. K. F. S t e i n m e t z :  Der A ufstieg  der B e 
gabten. —  „Technik und Kultur" 9 (1918) 1.
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muonePum ol0 tOcrhftoff
Die Bedeutung der Leichtmetalle und insbesondere 

des Magnesiums zeigen die nachstehenden A usführun
gen auf, die der „Frankfurter Zeitung“ Nr. 572 vom  
9. November 1937 entnommen sind.

Die Ausbreitung des A l u m i n i u m v e r b r a u c h s  
in Deutschland w ie  in der ganzen W elt während der 
letzten  Jahre sch ien  ein einzigartiger Vorgang zu sein. 
Die W elterzeugung war nach dem H öchststand von  
282 000 t in 1929 zurückgegangen bis auf knapp 154 000 t 
im Krisenjahr 1932 und stieg dann rasch w ieder auf 
366 000 t im vorigen Jahr. Noch ausgeprägter war die 
Zunahme von Erzeugung und Verbrauch in Deutschland. 
Die H üttenerzeugung fiel von 33 000 t in 1929 bis auf 
etwa 19 000 t in 1932, um dann im Zuge des deutschen  
W irtschaftsaufschwunges und des verstärkten Übergan
ges zu L eichtm etallen sprunghaft bis auf rund 100 000 t 
im letzten  Jahr zu steigen . Für das laufende Jahr darf 
man eine w eitere  Ausdehnung der deutschen Produktion 
um etw a die H älfte annehm en, und trotzdem  kommt die  
steigende Erzeugung von Aluminium dem Verbrauch 
kaum nach; in solchem  Um fange sind bereits Schw er- 
und B untm etalle durch Aluminium ausgetauscht worden.

Nun tritt ein noch jüngerer und ein noch leichteres 
L eichtm etall in die Reihe der deutschen Austauschstoffe, 
das M a g n e s i u m ,  das kurz vor der Jahrhundertwende  
zum erstenm al in Deutschland fabrikatorisch hergestellt 
wurde, Nach Überwindung verschiedener, der technischen  
Verwendung bisher entgegenstehender Eigenschaften, 
w eist M agnesium gegenüber dem Aluminium in mancher 
Hinsicht noch w eitere  Vorzüge auf. Mit einem  spezifi
schen G ew icht von 1,74 ist reines M agnesium fast 40 v. H. 
leichter als Aluminium. In der sprunghaften Ausbreitung  
der M agnesium verwendung scheint sich  ein ähnlicher 
Siegeszug anzubahnen, w ie vorher beim Aluminium. Die 
W elterzeugung an M agnesium betrug 1926 erst rund 300 t; 
in den letzten  Jahren ist s ie  dann von 5000 t in 1933 auf 
rund 25 000 t im vergangenen Jahr ausgedehnt worden. 
D eutschland ist daran w eit mehr als zur H älfte beteiligt; 
aber auch andere Länder, die nicht unter dem Druck des 
ausländischen Rohstoffbezugs stehen, haben leistungs
fähige Produktionsstätten aufgebaut, so  England, d ie  V er
einigten Staaten, Frankreich, Italien und Japan.

Die f ü h r e n d e  S t e l l u n g  D e u t s c h l a n d s  in 
der M agnesium erzeugung ist inzw ischen noch w eiter  v er 
stärkt worden, so daß die Produktionszahlen von 1936 
längst überholt sind. Im Zuge dieses sprunghaften A u s
baues hat sich der bei der deutschen Rohstofflage über
raschende Zustand ergeben, daß die K apazität der deut
schen M agnesium erzeugung nur zu rund 73 v. H. ausge
nutzt wird. Außerdem  ist noch ein sofort greifbarer 
L a g e r v o r r a t  von rund 6000 t vorhanden, also fast 
ein V iertel der gesam ten W eltproduktion des letzten  Jah
res. D ieses Nachhinken des V erbrauches hinter der Er
zeugung hat seine besonderen Gründe. Das reine M agne
sium ist für d ie  technische Verw endung nicht geeignet. 
Durch geringe Zusätze von anderen M etallen, in erster  
Linie Aluminium, aber auch Zink, Mangan, Silizium und 
Cadmium, lassen  sich  je nach dem V erw endungszw eck  
L e g i e r u n g e n  von außerordentlich differenzierten  
G üteeigenschaften hersteilen . Dabei bleibt aber der 
M agnesium gehalt in allen Fällen über 90 v. H., und von  
dem R est wiederum  entfällt der größte A nteil auf A lu 
minium.

Für bestim m te Zw ecke, vor allem  im Flugzeug- und 
Luftschiffbau, sind die V o r z ü g e  d e r  M a g n e s i u m -  
L e g i e r u n g e n  schon seit langem praktisch verw ertet 
worden. D ie breite Verbrauchsbasis fehlte jedoch bisher 
noch. B ezeichnend ist auch die T atsache, daß bei den 
M agnesium -G ußlegierungen, in die rund drei V iertel der 
deutschen M agnesium erzeugung eingehen, der E xportan
teil ebenso groß ist w ie der Inlandsverbrauch, Im A u s 

l a n d  sind die Vorzüge der M agnesium legierungen v ie l
fach mehr erkannt w orden als im Inland. Jedoch  ist an 
zunehmen, daß bei dem schnellen  Ausbau der ausländi
schen Produktionsstätten die Exportm öglichkeiten  
schw inden werden, so daß auch noch ein erheblicher A n 
teil der bisherigen E xportquote vom Inlandsverbrauch auf
genom m en w erden muß. Um nun d ie  Um stellung des V er
brauchs in Deutschland zu beschleunigen, kommt es dar
auf an, die Verbraucher, d. h. die Ingenieure und T ech
niker, mit den E igenheiten der neuartigen Legierungen  
vertraut zu m achen. Da d ie  U m stellung eine dauernde  
se in  soll, kommt der nachhaltigen B e l e h r u n g  d e s  
V e r b r a u c h e r s  mehr B edeutung zu als etw a Zwangs
maßnahmen. Deshalb w ill man von V  e r w e n d u n g s -  
v e r b o t e n  auch nur in Ausnahm efällen Gebrauch  
machen, w ie  kürzlich für D ruckstöcke, d ie  bisher aus Zink 
hergestellt wurden. D ies schließt natürlich nicht aus, daß  
K ontingentseinschränkungen für Buntm etalle dort er
gehen, wo die Austauschbarkeit von M agnesium legierun
gen genügend erprobt ist.

Ein besonderer V o r z u g  d e s  M a g n e s i  um s wird 
darin gesehen, daß die A u s g a n g s s t o f f e  für se ine  
Erzeugung i n  D e u t s c h l a n d  i n  r e i c h e m  M a ß e  
v o r h a n d e n  sind. Für A l u m i n i u m  ist der  
Rohstoff bisher noch das vom A usland bezogene  
Bauxit; vom Preis des daraus gew onnenen H ütten-A lu- 
miniums m acht es jedoch nur 7 v. H. aus. W enn die  
deutsche Bauxiteinfuhr von 1935 auf 1936 auf RM 20 Mill. 
verdoppelt wurde, so bedeutet d ies, daß sich gleichzeitig  
der W ert der H üttenproduktion an Aluminium auf rund 
RM 300 Mill. verdoppelt hat, sofern nicht eine Vorrats
anreicherung an Bauxit nebenhergegangen ist. Zur Zeit 
laufen überdies Großversuche, um Aluminium auch aus 
deutschen Tonerden herzustellen, die allerdings einen  
geringeren Alum inium gehalt aufw eisen und deshalb nur 
mit höheren Strom kosten zu verw erten  sind.

D ie R o h s t o f f e  für die M agnesium legierungen sind 
Carnallit, K ali-Endlauge und Dolom it. Carnallit und Kali- 
Endlauge fallen in der Kali-Industrie an; Dolom it kommt 
mehr oder minder rein als G estein  in deutschen G ebirgs
zügen vor. Bis vor kurzer Zeit wurde M agnesium in 
Deutschland nur von einem  G roßkonzern hergestellt. Seit 
etw a zw ei Jahren ist noch ein zw eiter Großerzeuger aus 
der Kali-Industrie hinzugekomm en. D ie alte m itteldeut
sche Erzeugung benutzt als A usgangsstoffe te ilw eise  D o
lomit, vor allem  aber K ali-Endlauge, die bisher in großem  
Um fange als A bw asser in die F lüsse ge le ite t wurde. Aus 
dieser Endlauge wird über d ie  Um wandlung in Chlor
m agnesium schließlich m ittels Schm elzfluß-E lektrolyse bei 
Tem peraturen von über 700 Grad das m etallische M a
gnesium ausgeschieden. D ie Erschm elzung verläuft also 
ähnlich w ie beim  Aluminium. D ie jüngere Produktion  
geht von ihrer K a l i b a s i s  aus und verarbeitet das in 
den Kaligruben geförderte Carnallit, ein D oppelsalz von  
M agnesium- und Kaliumchlorid. Aus diesem  Carnallit 
wird nach Entzug des K ristallwassers ebenfalls in der 
Schm elzfluß-Elektrolyse das m etallische M agnesium g e
w onnen, so  daß gasförm iges Chlor und Kaliumchlorid 
— das bekannte D üngem ittel —  übrigbleiben. Das an
fallende Chlor wird in N ebenbetrieben noch w eiter  ver
arbeitet, Bezüglich des Standorts ist das eine W erk durch 
die nahe Braunkohle und som it durch billigen Strom b e 
günstigt, während das andere W erk seine Produktion un
m ittelbar an d ie  Förderung des Ausgangsm aterials an
schließt und damit Frachtkosten spart.

Das Nebneinander von zw ei konkurrierenden G roßer
zeugern dürfte d ie in den letzten  Jahren eingetretene  
P r e i s v e r b i l l i g u n g  f ü r  M a g n e s i u m  w esen t
lich beschleunigt haben. Noch 1925 kostete  1 kg Guß
legierung RM 2,50 und darüber. D ie letzte  Preissenkung  
für M agnesium legierungen wurde vor wenigen M onaten  
kurz nach der Verbilligung des Aluminiums vorgenommen. 
G egenw ärtig bew egt sich der P r e i s  für M agnesium-



176 F. K  u b a c h : Deutsche N aturerkenntnis Technik u. K ultur

G ußlegierungen zw ischen RM 1,40 und 1,90 je kg. A ls 
V ergleichsbasis zieht man am b esten  den  Preis für H ütten- 
Aluminium heran, gegenw ärtig RM 1,33 je kg. W enn man 
das geringe spezifische G ew icht der M agnesium legierun
gen berücksichtigt, das auch nach den Zuschlägen nur 
zw ischen 1,80 und 1,83 schw ankt, so  können M agnesium 
legierungen in v ielen  Fällen bereits bei den gegenw ärti
gen P reise mit anderen M etallen konkurrieren; voraus
g esetzt ist allerdings rationelle  Verarbeitung und G roß
erzeugung. Beim  Vergleich mit Aluminium ist w eiter  
V oraussetzung, daß Original-Hüttenalum inium  verw endet 
wird und nicht das billigere Bruch-Alum inium . Dem  
höheren Preis des Gußm etalls stehen  besonders im V er
gleich zu E isen und den B untm etallen w e it b illigere B e 
a r b e i t u n g s k o s t e n  gegenüber. B ei um fangreicher  
Nachbearbeitung kann daher selbst beim  Guß die K osten
verteuerung des M aterials häufig ausgeglichen werden. 
W enn auch die Profile der W erkstücke aus M agnesium 
legierungen w eit stärker ausfallen m üssen als etw a bei 
Eisen, um die gleiche Beanspruchung auszuhalten, so läßt 
sich im fertigen W erk-Stück doch häufig eine G e 
w i c h t s e r s p a r n i s  um 25 bis 50 v. H. erreichen. W o 
sich  im Zuge des besch leunigten  M agnesium austauschs 
ein K ostenausgleich w eder durch die G ew ichtsersparnis 
noch bei der Bearbeitung erreichen läßt, w ird es m öglich  
sein, für d ie effektive Verteuerung einen A usgleich im 
Produktpreise zu finden, so daß auch von d ieser  Se ite  her 
der notw endigen Verdrängung von  B untm etallen nichts 
im W ege steh en  dürfte.

D ie M a g n e s i u m p r o d u k t i o n  geht in der W eise  
vor sich, daß die beiden G roßbetriebe sich nicht nur auf 
die Erschm elzung von M agnesium beschränken, sondern  
auch anschließend die v ielen  S p e z i a l l e g i e r u n g e n  
zusam m enstellen. R eines M agnesium wird fast nur als 
Zusatz zu Alum inium legierungen an die Alum inium indu
strie verkauft, d ie  daraus besonders korrosionsbeständige  
Legierungen herstellt. D aneben w erden noch erhebliche 
M engen pulverisiertes M agnesum für p y r o t e c h n i 
s c h e  Z w ecke abgegeben.

D ie M a g n e s i u m  - G u ß l e g i e r u n g e n ,  von  
denen es etw a zehn gibt —  aber nur zw ei bis drei w erden  
hauptsächlich gebraucht — , w erden von dem m itteldeut
schen  W erk im W ege der L izenzvergebung im In- und 
A usland vertrieben, w ährend der jüngere Erzeuger se ine  
L egierungen zum großen Teil über ein T ochterunterneh
men verarbeiten  läßt. A us den  formbaren S p ezia lleg ie
rungen ste llen  beide Erzeuger Röhren, B leche, Profile 
und sonstige H albzeuge her, die von den B earbeitern b e 
zogen werden.

Die enge Z u s a m m e n a r b e i t  v o n  E r z e u g e r n  
u n d  V e r b r a u c h e  rn ste llt  ein w ich tiges M ittel dar 
in der Verbreitung der K enntnisse von den Eigenheiten  
der versch iedenen  Legierungen, B isher war d ie  Verar
beitung der v ie len  Spezia llegierungen auch dadurch er
schw ert, daß jedes W erk mit beson deren  Firm ennam en  
arbeitete, die das gesam te G eb iet der M agnesium legie
rungen unübersichtlich m achten. Ein im Entwurf bereits 
vorliegendes N o r m b l a t t  so ll die versch iedenen  M a
gnesium -Legierungen gruppenw eise zusam m enfassen, um 
so dem Verbraucher ein Zurechtfinden zu erleichtern. Mit 
Hilfe der versch iedenen  organisatorischen Maßnahmen 
wird es m öglich sein, die L egierungen in kurzer Z eit vor 
allem  dort einzubürgem , w o es sich  um rasch bew egte  
T eile  oder um die B ew egung großer to ter  M assen han
delt. A lso hauptsächlich im F a h r z e u g -  u n d  M a 
s c h i n e n b a u  dürften Schw erm etalle  in großem  U m 
fange verdrängt w erden. A ber auch bei ortsfesten  Guß
teilen  sow ie in der E lektrotechnik , F einm echanik  und 
Optik — vor allem  b ei tragbaren G eräten und W erk
zeugen —  sind bereits große A n w endu ngsgeb iete  er
schlossen , die nur noch A llgem ein-E rkenntn is a ller T ech
niker und Ingenieure w erden m üssen. Dadurch wird es 
m öglich sein, das Kuriosum einer nur zu 73 v. H. ausge
nutzten deutschen M etallerzeugungskapazität rasch zu 
beseitigen. A ber auch für eine Steigerung des M agne
sium verbrauchs über die gegenw ärtige K apazität hinaus 
ist hinreichend Vorsorge getroffen, so daß dem A ustausch  
von M agnesium legierungen gegen Eisen und Buntm etalle  
von der Produktionsseite her kaum G renzen g ese tz t sind.

Dr. Fritz Kubach, R eichsfachgruppenleiter N aturw issenschaft der R eichsstudentenführung (RSF.):

O ß u t f d j ß  n a t u r e r l t e n n t n i s

Naturw issenschaftler im 3. Studentischen R eichsberufsw ettkam pf

Mit dem studentischen Leistungskam pf, der alljährlich 
erneut d ie Problem atik w issenschaftlicher Arbeit im U m 
bruch unserer Zeit bis auf d ie tiefsten  Gründe hin auf
wirft, entstand eine der revolutionärsten Um w älzungen  
im G efüge der deutschen H ochschulen. Daß durch ihn vor  
allem  d i e  B ereiche der W issenschaft besonders aufge
rüttelt wurden, die vor der nationalsozialistischen R evo
lution am m eisten  sich von ihrer völk ischen  Verpflichtung  
entfernt hatten, lieg t auf der Hand. Indem auf fast allen  
G ebieten  unseres völkischen Lebens durch den Führer 
neue W erte gesetzt wurden, m ußte auch in der w issen 
schaftlichen Forschung eine völlig neue Betrachtung  
beginnen. So trat in der R echtsw issenschaft z. B. das 
Bauern-, A rbeits-, Fam ilien- und Jugendrecht in völlig  
neuer W ertung stark in den Vordergrund gegenüber all 
den früher in Forschung und Lehre besonders betonten  
anderen R echtsgebieten . Ähnlich liegen die Verhältnisse  
in den anderen W issenschaften.

Eine gew isse  Sonderstellung fiel in d iesem  Umbruch 
den N aturw issenschaften zu. Bei ihnen war zunächst e in 
mal —  besonders in der M athem atik und den th eore
tischen N aturw issenschaften —  der Einfluß der Juden mit 
am stärksten  gew esen . Dann aber hatte auch in breiten  
K reisen die M einung Fuß gefaßt als ob die N aturw issen
schaften  als die exak testen  aller W issenschaften  der Pro
totyp einer sogenannten voraussetzungslosen W issen 

schaft sei, d ie unabhängig von vö lk ischer und rassischer  
G ebundenheit und von der Natur der in ihr tätigen  
schöpferischen Kräfte gesta ltet würde. Und schließlich  
m einte man im Zusam m enhang mit der Parole einer po
litischen A ufgabenstellung in den einzelnen  W issensch af
ten, daß h ierbei für die N aturw issenschaften  kein Platz  
sei.

G egen d iese grundsätzlich fa lschen A uffassungen wird 
se it Jahren ein unentw egter Kampf geführt —  von der 
studentischen Jugend zusam m en mit ihren nationalsozali- 
stischen  D ozen ten  und M ännern, die b ereits im prakti
schen Beruf stehen. D er Nam e L e n a r d leu ch tet in 
diesem  Kampf voran. D abei ist festzu stellen , um zu den 
obigen Punkten Stellung zu nehm en, daß ein erseits die  
N aturw issenschaft, gleich allen  anderen W issenschaften  
und jeder schöpferischen  T ätigkeit überhaupt, gebunden  
ist an die Natur, an die in ihr w irkenden  K räfte und damit 
völk isch  und rassisch bedingt ist, und daß es andererseits 
w eiß G ott d ie Erfüllung einer politischen  A ufgabenstellung  
ist, w enn die N aturw issenschaften  etw a die unentbehr
liche Grundlage v ieler  M aßnahm en und E ntscheidungen  
im Vierjahresplan und damit der N eugestaltung des d eu t
schen  V olkes und R eiches sind.

In d ieser  Problem atik e inzusetzen  und durch A rbeit 
und Leistung von der Jugend her eine neue W ertung zu 
geben, ist A ufgabe des R eichsberufsw ettkam pfes der
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deutschen  Studenten. D ie bisherigen beiden W ettkäm pfe  
1935/36 und 1936/37 haben gezeigt, daß die N aturw issen
schaftler —  leider zum Teil auch die Studenten, denen  
von den  D ozenten bei der Verm ittlung des W issens
stoffes der B lick hierfür völlig  versch lossen  wurde —  den 
Sinn ihres E insatzes nicht richtig erfaßt hatten. Das 
zeigte  sich  einm al in der, gem essen an anderen F ach
gebieten, geringeren zahlenm äßigen Beteiligung und zum 
anderen M ale an der W ahl der bearbeiteten  Themen.

Der D ringlichkeit und Bedeutung der N aturw issenschaf
ten im G esam tzusam m enhang des Um bruches aller  
schöpferischen geistigen Kräfte entsprechend, wurde d a 
her im 3. R eichsberufsw ettkam pf der deutschen Studen
ten erstm als —  weis bisher nicht der Fall war —  eine  
eigene Kampfsparte „D eutsche Naturerkenntnis'’ ge 
schaffen, deren Rahm enthem en m itten in die oben auf
gezeigte Fragestellung hineinführen. S ie lauten:

1. L eben und D enkw eise  großer Naturforscher.
2. D ie Stellung der Kirche zu neuen Erkenntnissen  

der Naturw issenschaften.
3. Chemie und Physik und ihre Auswirkung auf die 

Technik.
Die Rahm enthem en dienen allerdings nur zur A n re

gung, es kann jedes in den  Rahmen der dem  R eichsbe
rufsw ettkam pf nach dem eingangs gesagten zufallenden  
Aufgaben gehörige Thema, das aus örtlicher Initiative  
gew achsen ist, behandelt werden. Auf dem  G ebiet der  
Naturw issenschaften w erden in diesem  3. RBWK. auch 
erstmals experim entelle  Aufgaben m iteinbezogen werden. 
Es muß allerdings hierzu gesagt werden, daß durch den  
Leistungskam pf dem  jungen naturw issenschaftlichen For
schernachwuchs vor allem  auch der B lick für die tieferen  
Zusammenhänge w ieder geöffnet w erden so ll und daß es 
daher keine V erlegenheitslösung darstellt, w enn er b e 
wußt auch auf geistesgesch ichtliche Them en im Rahmen 
der N aturw issenschaften hingelenkt wird. Denn er wird 
so aus der Enge seiner rein fachlichen P erspektive her
ausgehoben und zu einer Zusammenschau des W esent
lichen geführt.

So gesehen fällt dem  studentischen Leistungskam pf auf 
naturw issenschaftlichem  G ebiet eine Aufgabe zu, w ie  
vielleich t auf keinem  anderen: hier liegt eine N eugestal
tung tatsächlich als innere Aufgabe der jungen studen
tischen G eneration in einem  Ausm aße vor, w ie  dies nicht 
leicht w o anders der Fall ist. W enn sie  gelöst wird, hat 
sich ein gutes Stück der Sendung des studentischen L ei
stungskam pfes erfüllt.

U m r d i o u

A bw erben von Arbeitskräften
Der R e i c h s t r e u h ä n d e r  d e r  A r b e i t  in W e s t 

f a l e n  nahm in einem  Aufruf Veranlassung, sich scharf 
gegen das A bw erben von A rbeitskräften zu wenden. Der 
M angel an A rbeitskräften veranlasse Unternehm er, G e
folgschaftsm itglieder anderer B etriebe durch das A ngebot 
höherer Entlohnung zu w erben. D ieses A bw erben habe 
oft Form en angenom m en, die jedes V erantw ortungsbe
w ußtsein gegenüber dem V olksganzen und jeden A nstand  
im w irtschaftlichen W ettbew erb verm issen ließen. An 
sich  sei d ie  übertarifliche Zahlung durchaus erwünscht. 
Schädigend und unverantw ortlich wirke sie sich  jedoch  
aus, w enn sie nicht durch d ie  Leistungsfähigkeit des B e 
triebes oder durch besondere Leistungen der G efolg
schaftsm itglieder, sondern nur durch die augenblickliche  
Konjunktur bedingt sei. D ie Zahlung von Konjunktur
löhnen se i mit Preiserhöhungen verbunden und gefährde 
die Aufrechterhaltung des Lohn- und Preisstandes. Es 
se i w eiter  vorgekom m en, daß Unternehm er bei der A n
werbung A rbeitskräfte zur sofortigen N iederlegung der  
A rbeit veranlaßten. Das sei in jeder Beziehung sitte n 
widrig, störe den A rbeitsfrieden und verstoße gegen die 
S t a n d e s e h r e .  D ie Unternehm er hätten bei der Ein
stellung von G efolgschaftsm itgliedern ihre Interessen hin
ter die lebensw ichtigen Belange der V olksgem einschaft

zurückzustellen. In Zukunft w erde gegen jeden, der die 
erforderliche D i s z i p l i n  nicht aufbringe, unnachsicht- 
lich eingeschritten .

Ärzteordnung
Der R e i c h s ä r z t e f ü h r e r  hat mit Genehmigung 

d es Reichsinnenm inisters eine neue „ B e r u f s o r d n u n g  
f ü r  d i e  d e u t s c h e n  Ä r z t e "  erlassen; durch d iese  
neue Berulsordnung ergibt sich eine Vereinheitlichung  
der bisherigen Bestim m ungen. Insbesondere w erden die  
Pflicht zur beruflichen Fortbildung, das Verhältnis zur 
H eilkunde, zum H eilm ittelgew erbe und zur H eilm ittel
werbung geregelt. In einer besonderen Facharztordnung 
wird die A usbildungszeit der Fachärzte um ein Jahr v er
längert. Der Arzt darf u. a. künftig mit N i c h t ä r z t e n  
zusammen w eder Kranke behandeln, noch in irgendeiner  
Form Behandlungen durch N ichtärzte unterstützen; Äm ter  
in L aienvereinen für G esundheitspflege oder H eil- und 
Lebensreform  darf ein Arzt nur mit Genehmigung der  
Reichsärztekam m er übernehmen.

H insichtlich der B e r u f s a u s ü b u n g  ist gesagt, daß 
der A rzt verpflichtet ist „seinen Beruf gew issenhaft aus
zuüben und sich  bei seinem  Verhalten innerhalb und 
außerhalb seines Berufes der Achtung und des Vertrauens 
würdig zu zeigen, d ie der ärztliche Beruf erfordert".

A kadem ischer A ustauschdienst
Der „ D e u t s c h e  A k a d e m i s c h e  A u s t a u s c h 

d i e n s t "  (DAAD.) konnte auf ein zehnjähriges B estehen  
zurückblicken; sein  W irken sp iegelt sich  in folgenden  
kurzen Angaben wider:

D ie Zentrale in Berlin des D A A D , unterhält im A usland  
zur Zeit acht Z w eigstellen (London, Paris, Rom, Budapest, 
Stockholm , Kopenhagen, den Haag und Salamanca) sow ie  
einige mit K orrespondenten besetzte  S tellen  (w eitere  
Z w eigstellen  sind in den V ereinigten Staaten, Südam erika 
und Polen vorgesehen). D ie Z w eigstellen  sind M ittelstelle  
für den kulturellen A ustausch von Studenten und P rofes
soren. Im Reich selbst w idm en sich zweiungdreißig A k a
dem ische A uslandsstellen der Betreuung der ausländi
schen Studierenden, der Durchführung der A usländerstu
dienreisen und der Pflege der kulturellen Beziehungen  
der deutschen H ochschulen zum Ausland.

Im letzten  Studienjahr konnte deT D A A D . 187 deutsche  
Studenten aller Fakultäten zu einem einjährigen Studium  
in 18 fremde Länder schicken, von denen U SA ,, England, 
Frankreich und Italien an der Spitze stehen. Etwa die  
gleiche Anzahl ausländischer Studierender kam für die  
gleiche Zeitdauer nach Deutschland. D ie „A lexander- 
von-H um boldt-Stiftung" gew ährte im Som m ersem ester  
etw a 200 ausländischen Akadem ikern Stipendien zur 
Durchführung eines Fortbildungsstudium s in Deutschland. 
B esondere Erwähnung verd ienen auch d ie  in den letzten  
Jahren immer reicher besuchten Ferienkurse und der zu
sammen mit der H ochschule für Politik, Berlin, durchge
führte Kurs „Das neue D eutschland“, der in diesem  
Jahre von 20 N ationen beschickt war. D as pädagogische  
Referat des A uslanddienstes hat in diesem  Jahr in 
192 Gruppen 6103 deutsche Jungen und M ädel am Schü
leraustausch und A uslandsschuireisen teilnehm en lassen  
können. Schließlich organisiert der D A A D , noch A u s
landsstudienreisen. Im Jahre 1937 haben 2400 ausländi
sche Studenten, Lehrer und Professoren aus 20 versch ie
denen Ländern in 70 Gruppen auf d iese  W eise D eutsch
land besucht.

Berechtigungsw esen
Der „Reichsverband der Elternschaft deutscher M itte l

schulen" hat einen Plan zur Regelung des B erechtigungs
w esens ausgearbeitet, der sich auf die künftige D reite i
lung des Schulw esens —  Volks-, M ittel- und Ober
schule —  stützt. Er schlägt drei A rten von B erechtigun
gen vor: V olksschulreife, M ittelschulreife, O berschulreife 
(Abitur), alle  Zwischenstufen (z. B. Obersekundareife) so l
len  fortfallen. Mit der grundsätzlichen M öglichkeit des 
jew eiligen A ufstieges auf Grund besonderer Befähigung 
und Bewährung so llen  berechtigen:

dein onftänDiflct Oeutfdier kann fleh 
Dem Ruf De« ©fltD.-ßommlcte ent
liehen/ Denn et fteht im Dicnfte Der 

OoliieQemeinfdtafl.
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V olksschulreife zum Eintritt in a lle einfachen Berufe 
in W irtschaft und Verwaltung, Besuch der Berufs- und 
Fachschule;

M ittelschulreife: Besuch der höheren Fachschule, E in
tritt in die gehobenen m ittleren und höheren Berufe in 
W irtschaft und Verwaltung;

Oberschulreife: A llgem einbildung für die H ochschulen, 
Eintritt in alle w issenschaftliche Berufe und für Führer
stellungen in H eer usw.

Berufsgruppe „W irtschaftstreuhänder“
Der NS.-R echtsw ahrerbund (NSRB.) te ilte  mit:
Der Aufbau eines leistungsfähigen Prüfungs- und Treu

handw esens ist im Rahmen der nationalsozialistischen  
W irtschaftsordnung, vor allem  auch im Hinblick auf die 
Durchführung des Vierjahresplans, von größter vo lksw irt
schaftlicher Bedeutung. A uch über den  W irtschaftsprüfer 
hinaus war daher die Schaffung eines persönlich und 
fachlich geeigneten  Berufs-Typus auf diesem  G ebiet seit 
langem  ein dringendes Erfordernis. In Erkenntnis dieser  
N otw endigkeit hat der NSRB., Reichsgruppe W irtschafts
rechtler, in den  letzten  Jahren an der Schaffung einer 
e i n h e i t l i c h e n  u n d  g e s c h l o s s e n e n  B e r u f s 
g r u p p e  auf d iesem  G eb iete  gearbeitet und erst kürz
lich den neuen B erufs-Typus „ W i r t s c h a f t s t r e u -  
h a n d  e r  N S R B . "  herausgestellt. Durch eine V erein 
barung zw ischen dem  NSRB. und der A rbeitsgem ein
schaft der Industrie- und H andelskam mern in der R eichs
w irtschaftskam m er ist nunmehr eine Verkoppelung des 
neugeprägten Typus „W irtschaftsteuhänder der NSRB." 
mit der bew ährten Einrichtung des öffentlich beste llten  
und vereid igten  Bücherrevisors erreicht worden. In Zu
kunft erfolgt hiernach die V e r l e i h u n g  d e r  b e r u f s 
s t ä n d i s c h e n  B e z e i c h n u n g  „W irtschaftstreuhän
der NSRB." und die öffentliche B estellung und V ereid i
gung als Bücherrevisor im unm ittelbaren Zusammenhang. 
Dadurch ergibt sich aus Tradition und nationalsozia listi
schen L eistungsw illen eine n e u e  B e r u f s g r u p p e ,  
d i e  n e b e n  d e r  S p i t z e n g r u p p e  d e r  W i r t 
s c h a f t s p r ü f e r  den auf dem  G ebiete des Prüfungs
und Treuhandwesens aus der heutigen W irtschaftsordnung  
erstandenen großen Aufgaben gew achsen ist.

D ie zw ischen dem NSRB. und der Arbeitsgem einschaft 
der Industrie- und Handelskam mern vereinbarten B e
stimmungen hat der R eichsw irtschaftsm inister durch Er
laß an die Industrie- und H andelskam mern vom 9. N ovem 
ber 1937 für d ie Organisation der gew erblichen W irt
schaft, insbesondere für die Industrie- und H andelskam 
mern, als allein m aßgeblich und rechtsverbindlich erklärt. 
Ebenso hat der Reichsrechtsführer, Reichsm inister Dr. 
F r a n k ,  diese Bestim m ungen für den NSRB. in Kraft 
gesetzt.

Berufsschutz
In den versch iedensten  Berufskreisen ist man eifrig b e 

strebt, den L e i s t u n g s g r u n d s a t z  durchzuführen, 
w ozu auch der Schutz der Leistung und ihrer Träger ge 
hört. A llgem ein verlangt man den N achw eis einer b e 
stim m ten Ausbildung und des erreichten A usbildungs
zie les durch eine Prüfung. W er diesen Befähigungsnach
w eis erbracht hat, tritt in den Berufsstand ein, seine B e 
rufsausübung untersteht der K ontrolle des Berufsstandes, 
der a lle M aßnahmen trifft, um die Leistungen zu steigern  
und das Vertrauen der A llgem einheit zum Berufsträger 
zu wahren und zu festigen.

E ines von den v ielen  B eisp ielen  ist neuerdings das 
Kraftfahrzeughandwerk. Oberregierungsrat Dr. H o  - 
m a n n  (Reichswirtschaftsm inisterium ) führte im A m ts
blatt seines M inisterium s u. a. aus, daß sich neuerdings 
vielfach berufsfrem de H andwerker mit der Instandsetzung  
von Kraftfahrzeugen befassen; zwar sei d iesen  (Schlos
sern, Schm ieden u. ä.) eine gew isse „technische V er
w andtschaft mit dem Kraftfahrzeughandwerk zuzuerken
nen, aber eine G ewähr für fachlich einw andfreie und zu
verlässige Instandsetzung eines K raftfahrzeuges se i nicht 
immer durch diesen  P ersonenkreis gegeben. Es se i auch 
von denjenigen Handwerkern, die sich im N ebenbetrieb  
mit A rbeiten  am Kraftfahrzeug beschäftigen w ollen , eine 
besondere Fachkunde zu verlangen; d ie  K enntnisse müß
ten durch A b l e g u n g  e i n e r  Z u s a t z p r ü f u n g  
nachgew iesen werden. N eben d ieser G ew ährleistung  
fachlicher L eistungsfähigkeit se i die M ö g l i c h k e i t

d e s  A u s s c h l u s s e s  unzuverlässiger K räfte zu 
schaffen.

M an sieht: auch hier geht man zur Sicherung des L ei
stungsgrundsatzes den praktisch eben  allein  gangbaren  
W eg, indem  man für die Ausübung des B erufes gew isse  
M indestkenntnisse als notw endige V oraussetzung fest
setzt, den  N achw eis d ieser K enntnisse durch eine Prü
fung fordert und nun die Berufsausübung überw acht.

Es liegt nahe, eine Parallele  zum technischen Berufs
kreis zu ziehen!

Energiew irtschaft
E ine Anordnung des R eichsw irtschaftsm inisters b e 

stim m t die Errichtung von A bteilungen „ E n e r g i e 
w i r t s c h a f t "  und U nterabteilungen „ E l e k t r i z i 
t ä t s v e r s o r g u n g "  und „G a s  - u n d  W a s s e r v e r 
s o r g u n g "  bei  de n W i r t s c h a f t s k a m m e r n .  Die 
A bteilungen „Energiewirtschaft" w erden bei zehn W irt
schaftskam m ern eingerichtet, w ob ei ihre B ereiche ganz 
oder te ilw e ise  auf d ie  B ezirke anderer W irtschaftskam 
mern übergreifen sollen. D ie A bteilungen bearbeiten  nach 
näherer W eisung des L eiters der Reichsgruppe „Energie
w irtschaft" die gem einsam en energiew irtschaftlichen  A n
gelegen heiten  ihres Bezirks sow ie  Aufgaben, die ihnen 
vom R eichsw irtschaftsm inister oder mit seiner Zustim
mung vom  L eiter der R eichsgruppe „Energiew irtschaft“ 
übertragen werden. D ie A bteilungen und U nterabteilun
gen erhalten in der üblichen W eise  außer dem Leiter 
einen B eirat und, sow eit erforderlich, G eschäftsführer.

Fachanw alt
D en R e c h t s a n w ä l t e n  ist es n icht erlaubt, in der 

B ezeichnung eine fachliche Spezialisierung zum Ausdruck  
zu bringen. Durch einen gem einsam en Erlaß des R eichs
finanz- und R eichsjustizm inisters wurde im Einvernehm en  
mit dem  Präsidenten der R eichs-R echtsanw altkam m er  
jetzt eine Ausnahm e verfügt: Ein R echtsanw alt, der sich 
mit S t e u e r s a c h e n  befaßt, erlangt die Befugnis, die 
Bezeichnung „ F a c h a n w a l t  f ü r  S t e u e r r e c h t "  
zu führen, w enn er in eine besondere L iste des zuständi
gen O berfinanzpräsidenten eingetragen w orden ist. Es 
können n u r  R e c h t s a n w ä l t e  eingetragen werden  
und sie m üssen vorher einen besonderen B e f ä h i 
g u n g s n a c h w e i s  e r b r i n g e n  oder die Bewilligung 
zur Eintragung durch den R eichsfinanz- und den R eichs
justizm inister erlangt haben. D ie G e s a m t b e z e i c h 
n u n g  muß dann lauten: „R echtsanw alt, Fachanw alt für 
Steuerrecht".

Der B efähigungsnachw eis so ll u. a. durch ein Z e u g 
n i s  e i n e r  R e i c h s f i n a n z s c h u l e  erbracht w er
den; eine solche Schule wird in B erlin errichtet, zuge
lassen  w erden neben R ech tsan w älten  auch A nw alts
assessoren.

G esch ichte der W issenschaften
In der „G esellschaft der Berliner Freunde der D eut

schen A kadem ie" sprach (am 11. N ovem ber 1937 in Ber
lin) G eheim rat Professor Dr. A ugust B i e r ,  der Träger 
des D eutschen N ationalpreises, über d ie  W issenschaften  
und ihre G esch ichte. Er führte aus, daß der Vorwurf, die 
W issenschaften  w ürden sich  nicht genug mit ihrer G e
sch ichte  befassen , für die M edizin berechtigt sei; doch 
nehm e das In teresse  in der M edizin für ihre G eschichte  
in neuester  Z eit erheblich zu. A n  B eisp ielen  aus der 
M edizin zeigte  er, daß d ie  K ulturgeschichte häufig trüge: 
durch M oden, W eltanschauungen, In teressen  besonderer 
Richtungen oder E inzelpersonen usw. w erd en  geschicht
liche T atsachen und P ersön lichkeiten  verzerrt, verfälscht 
oder m ißdeutet; es m üsse deshalb an d ie  Q uellen gegan
gen w erden, auf d ie üblichen G esch ichtsbücher oder 
etw a auf „allgem einbekannte T atsachen“ könne man sich  
nicht verlassen . Professor B i e r  sprach d ie  V e r m u 
t u n g  aus, daß i n  a n d e r e n  W i s s e n s c h a f t e n  
d i e  V e r h ä l t n i s s e  ä h n l i c h  l i e g e n  w ie  in der 
M edizin.

D iese  „Vermutung" von Professor B i e r  trifft sicher
lich für die Träger der technischen  W issenschaften  zu, 
deren G esch ichte noch heute an den H ochschulen ein 
Stiefk ind ist,

G eschw indigkeitsgrenze
In London sprach der Präsident der Royal A eronautic  

Society , H. E. W i m p e r i s , über die G esch w ind igk eits
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grenze der Flugzeuge, die in Sturzflügen bereits 800 km /st 
erreicht haben. Die o b e r e  G e s c h w i n d i g k e i t s 
g r e n z e  w erde durch eine ,,Naturkonstante", nämlich  
die S c h a l l g e s c h w i n d i g k e i t ,  gegeben. Eine 
größere G eschw indigkeit sei nicht möglich, w eil der Stirn
w iderstand zu stark anw achsen und eine Druckerhöhung 
in der Um gebung der Verdrängungszone geschaffen  
würde, die sich nur mit Schallgeschw indigkeit fortpflanzen  
könne. Ferner wäre bei Näherung an die Schallgeschw in
digkeit für jede Tonne E igengew icht des Flugzeugs eine  
Leistung von rund 2000 PS notw endig. Dam it würde die  
nutzbare L eistung zum Tragen des E igengew ichts ver
braucht, w eshalb größere G eschw indigkeiten andere 
E nergiequellen voraussetzen. Die G eschw indigkeitsgrenze  
der heutigen Flugzeuge liege bei etw a 950 km /st.

H andelsvertreter
Auf der Tagung der Fachgruppe ,,H andelsvertreter und 

H andelsm akler“ in der W irtschaftsgruppe „Verm ittler
gew erbe“, Bezirksgruppe W estfalen, führte der Präsident 
der Bergischen Industrie- und Handelskammer, Dr. 
W a c h s ,  u. a. aus, daß die frühere Stellung des H andels
vertreters als R epräsentant se in es H auses in der N ach
kriegszeit leider erschüttert worden sei. Ein vielfach  
u n e r w ü n s c h t e r  Z u s t r o m  i n  d i e s e n  B e 
r u f s s t a n d  lasse es heute dringend notw endig er
scheinen, das frühere A n s e h e n  des H andelsvertreters, 
der als B erater seiner Firma und seiner Abnehm er gerade 
im H inblick auf den Vierjahresplan und eine richtige V er
brauchslenkung unentbehrlich sei, w iederherzustellen. 
Der L eiter für Schrifttum und V ortragsw esen in der 
Fachgruppe, Dr. R ö h r i g  (Hannover), hob hervor, daß 
es notw endig sei, den Z u g a n g  z u m  B e r u f  v o n  
s t r e n g e n  A n f o r d e r u n g e n  sow ohl in m oralischer 
und staatspolitischer als auch in kaufm ännischer und 
fachkundlicher Beziehung a b h ä n g i g  z u  m a c h e n .  
Die bisher mit der grünen L egitim ationskarte verbundene  
P r ü f u n g  g e n ü g e  b e i  w e i t e m  n i c h t .  D ie Um 
wandlung der Fachgruppe' in eine selbständige W irt
schaftsgruppe „H andlesvertreter und H andelsm akler“ 
werde vorbereitet.

C i t e r a t u c
Neue Bücher:

Goebel, Dr. Otto, Professor an der Technischen Hochschule 
Hannover: D a s  W i r t s c h a f t s g a n z e  i m  B l i c k f e l d  
d e s  I n g e n i e u r s .  Eine Einführung in die Volkswirtschaft.
— Drittes Heft der Schriftenreihe „ I n g e n i e u r f o r t b i l -  
d u n g “. Herausgegehen von Prof. Dipl.-Ing. G e o r g  v o n  
H a n f f s t e n g e l ,  Berlin. — Berlin: Julius Springer 1937.
— 111 Seiten, geh. 4,80 RM.

Das Studium der Volkswirtschaftslehre, der „W irtschaftswis
senschaften“ als Teil des Ingenieurstudiums ist seit Jahrzehn
ten umstritten. In der Diskussion darüber ist hier in „Technik 
und Kultur“ früher mehrfach Stelllung genommen worden, und 
es wurde eindeutig für die Möglichkeit eines Studiums der 
„W irtschaftswissenschaften“ auf den Technischen Hochschulen 
eingetreten. Solche Studiengänge wurden verschiedentlich ge
schaffen; über ihre Gestaltung im einzelnen gehen auch heute 
noch die Meinungen auseinander. In der Hauptsache kam es 
uns im Verband Deutscher Diplom-Ingenieure bei der Frage aber 
darauf an, dem Ingenieur neben dem Fachstudium volkswirt
schaftliches Wissen zu vermitteln. Die Volkswirtschaftslehre 
der Universitäten schien uns dafür weniger geeignet; eine Ver
pflanzung dieses W issenschaftsgebietes an die Technischen Hoch
schulen schien deshalb notwendig, denn hier mußte naturnot
wendig die Lehre von der Gesamthaltung der Hochschule, d. h. 
vom Ingenieurdenken her, beeinflußt werden, wenn sie dem 
werdenden Ingenieur nähergebracht und ihm praktisch nutz
bar werden sollte. Eine alte Meinung ist ja — und man findet 
sie heute noch da und dort verkündet — , daß der Techniker 
nicht „wirtschaftlich“ eingestellt sei, daß er die Entwicklung 
der Technik um dieser selbst wißen und ohne Rücksicht auf die 
wirtschaftlichen Belange betreibe. Aus nicht allzulange zurück
liegender Zeit ist uns noch als Beispiel die sogenannte Rationa
lisierung gegenwärtig, deren volkswirtschaftlicher Mißerfolg 
dann dem „im Technischen völlig befangenen“ Ingenieur in die 
Schuhe geschoben werden sollte. Wir Ingenieure wissen, daß 
die Ingenieurarbeit, sei es am Reißbrett bei Planung und Kon
struktion, sei es im Betriebe bei der Erzeugung und Fertigung, 
engst verbunden mit wirtschaftlichen Erwägungen ist und sein 
muß wenn das Arbeitsergebnis einen Erfolg haben soll. Solche, 
gewissermaßen „privatwirtschaftliche“, Erwägungen sind eine 
§elbstverständichkeit; sie werden dem Ingenieur auch im Rah
men des Fachstudiums, von den kleinsten konstruktiven An
fängen an, verm ittelt und ihm geläufig allein schon durch den 
Gedanken an die Fertigung seiner Konstruktion, die ja eine

„wirtschaftliche“ sein soll und sein muß. Darüber hinaus aber 
sollte die an den Technischen Hochschulen zu pflegende „W irt
schaftswissenschaft“ die Technik und die Ingenieurarbeit in 
dem größeren Rahmen, der Gesamtwirtschaft, der V o l k s 
w i r t s c h a f t ,  aufzeigen und dem Ingenieurbeflissenen näher 
bringen; sollte ihm lehren, über die engere W irtschaftlichkeit 
des Erzeugnisses und seiner Herstellung hinaus volksw irtschaft
lich zu denken. Durch den Nationalsozialismus hat solches 
Denken und Handeln eine grundsätzliche Bedeutung erhalten.

Das vorliegende Buch bezweckt, die Z u s a m m e n  h ä n g e  
aufzuzeigen zwischen dem Ingenieurdenken und der Ingenieur
arbeit mit den volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten; es will 
den Ingenieur lehren, volkswirtschaftlich zu denken und seine 
Aufgabe in das W irtschaftsganze einzugliedern. Der Vorzug des 
Buches ist, daß hier nicht ein reiner „Theoretiker der Wirt
schaftswissenschaften“, sondern ein Ingenieur zu den Inge
nieuren spricht, der aber selbst wohl die Gedankengänge des 
Technikers kennt und damit die Verbindung der beiden Ge
biete sinnfällig darzustellen weiß, so daß der Ingenieur sofort 
in den Stoff eingeführt ist und ihn ohne „Umstellung“ sich 
zu eigen machen kann. Der Verfasser hat es verstanden, 
lebhaft und anschaulich zu schreiben. Möge das Buch viele 
ernsthafte Benutzer unter den Diplomingenieuren finden; keiner 
wird es, ohne erheblichen Gewinn daraus gezogen zu haben, 
studieren. K. F. S t e i n m e t z .

Spannung — Widerstand — Strom. Eine Einführung in die 
Elektrotechnik. Bearbeitet und herausgegeben vom D e u t 
s c h e n  A u s s c h u ß  f ü r  T e c h n i s c h e s  S c h u l w e s e n  
E. V. (Datsch) in Verbindung mit führenden Verbänden und 
Fachleuten. — Leipzig und Berßn: B. G. Teubner 1937. — 
Vierte, verbesserte und erweiterte Auflage, 68.-—77. Tausend, 
VIII/176 Seiten, 359 Abbdgn., 1 Modelltafel, 8°, kart. 2,20 RM.

Die neue Auflage dieses Buches, das bisher eine — ver
diente — weite Verbreitung gefunden hat, trägt der fort
schreitenden technischen Entwicklung auf dem behandelten Ge
biete Rechnung. Die klare und gemeinverständliche Darstellung, 
trefflich unterstützt von gut ausgewählten und kennzeichnen
den Abbildungen, ermöglicht dem Laien eine gut fundierte 
Kenntnis sich zu erwerben über dieses technische Gebiet, das 
eine wachsende Rolle im Leben zu spielen bestimmt ist. Dem 
jungen Menschen verm ittelt es Einsicht in das weite Gebiet 
der Elektrotechnik, fördert das technische Verständnis und ist 
eine sehr gute Vorbereitung für das spätere Berufsstudium, auch 
wenn dieses nicht auf dieses Sondergebiet sich erstrecken 
sollte. Ja, gerade dann, wenn verwandte oder andere Berufe 
ergriffen werden, ist dieses Buch besonders zu empfehlen, denn 
kein technisches oder handwerkliches Gebiet bleibt von der 
Elektrotechnik unberührt. Dem vorzüglichen Buche ist auch 
weiterhin eine wachsende Verbreitung zu wünschen. S c h .

Hamei, Dr. phil. Georg, o. Professor an der Technischen 
Hochschule Berlin: I n t e g r a l g l e i c h u n g e n .  Einführung 
in Lehre und Gebrauch. — Berlin: Julius Springer 1937. — 
VIH/166 Seiten, 19 Abbildungen im Text, gr. 8°, br. 9.60 RM, 
geb. 12,— RM.

In dem ersten Teil des Buches hat der Verfasser, der be
kannte Mathematiker der Technischen Hochschule Berlin, Vor
lesungen niedergelegt, die er im „Außeninstitut der Tech
nischen Hochschule Berlin“ gehalten hat. Er richtet sich, dem 
Charakter des „Außeninstituts“ entsprechend, daher vorzugs
weise an den in der beruflichen Praxis stehenden Ingenieur, 
Physiker u. a., denen das Buch besonders willkommen sein 
dürfte. Im zweiten Teil sind „weitergehende Ausführungen“, 
in denen viele einzelne Probleme erörtert und durchgeführt 
werden.

In der Praxis wachsen mit der technischen Entwicklung die 
wissenschaftlichen Aufgaben, deren Lösung ohne „höhere Ma
thematik“ nicht möglich ist. Die Anforderungen, die an den 
wissenschaftlich, forschend eingesetzten Diplomingenieur ge
stellt werden, nehmen ständig zu, es braucht nur an die 
Schwingungs- und Strömungsuntersuchungen erinnert zu wer
den. Das Studium an der Hochschule, selbst wenn dafür mehr 
Zeit als heute zulässig aufgewendet werden könnte, reicht nicht 
weiter aus, als die wissenschaftlichen Grundlagen sich anzu
eignen. Notwendig ist, in der Berufspraxis weiter an sich zu 
arbeiten. Dazu ist das Buch geschaffen und ein vorzügßcher 
„Lehrer“. Es ist den Diplomingenieuren, die höhere mathema
tische Probleme bearbeiten und lösen müssen, bestens zu emp
fehlen. K. F. S t e i n m e t z.

Köhler, Dr. Walter: L i c h t t e c h n i k .  — Leipzig: Dr. Max 
Jäneke Verlagsbuchhandlung. — Zweite, neubearbeitete Auf
lage, 112 Seiten, 91 Abbildungen, 4 Bildertafeln auf Kunstdruck
papier, 21 Zahlentafeln, Sachverzeichnis, kart. 1,80 RM.

Daß die etwa vor einem Jahr erschienene erste Auflage 
dieses Buches bereits zu Beginn 1937 vergriffen war, beweist, 
daß es der Verfasser verstanden hatte, einen stark empfun
denen Bedürfnis zu genügen. Da die neue Auflage die weiteren 
Fortschritte der Lichttechnik berücksichtigt, kommt er dem 
Wunsche nicht nur der Fachleute entgegen. Denn an diesem 
Gebiet ist in weitem Maße die Allgemeinheit interessiert; die 
bekannte Aktion der Deutschen Arbeitsfront ist sinnfälliger 
Ausdruck dafür, und es gibt heute wohl niemand mehr, der 
nicht erkannt hat, daß die Aufwendungen für richtige Be
leuchtung stets „produktive“ sind. Der Inhalt de» Buche» ist
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wie folgt gegliedert: A) Lichttechnische Grundbegriffe: Die 
Lichtquelle als Sender. Das Auge als Empfänger. Der Wir
kungsgrad künstlicher Lichtquellen. Lichtstrom, Lichtstärke, 
Lichtmenge, Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte —  Hefner — 
und internationale Einheite —  Lichtverteilung. Messung von  
Licht und Beleuchtung. B) Leuchttechnik: Der Entwicklungs
gedanke in der Leuchttechnik. Glühlampen (Die Lampenarten 
und ihre technische Kennzeichnung. Die Hauptlampentypen und 
ihre richtige Verwendung. Die wesentlichen Gütemerkmale und 
ihre Bedeutung für den praktischen Betrieb.) Gasentladungs
lampen (Einige physikalische Grundlagen der Gasentladung. 
Die Hauptlampenarten.) C) Beleuchtungstechnik: Die Anforde
rungen an eine gute Beleuchtung. Die haupstächlichsten Be
leuchtungsarten und die entsprechenden Zweck-Geleuchte. Die 
Beleuchtungsberechnung. D ie Deutschen Lichttechnischen Nor
men: Die Leitsätze und Regeln der Deutschen Lichttechnischen  
Gesellschaft e. V. (DLTG.). D) Lichtwirtschaft: Licht als Helfer 
bei der Arbeit. Licht als Kulturfaktor.

Der V erlag hat das Buch ausgezeichnet herausgebracht; daß 
er den Preis so niedrig gehalten hat, verdient besonders an
erkannt zu werden. S — g.

Nüll, Dr.-Ing. Werner von der, Abteilungsleiter bei der Deut
schen Versuchsanstalt für Luftfahrt E. V., Berlin-Adlershof: 
D i e  K r e i s e l r a d - A r b e i t s m a s c h i n e n .  — Leipzig 
und Berlin: B. G. Teubner 1937. —  V / 99 Seiten, 133 Abbildun
gen, geb. 4,80 RM.

Das Buch dürfte in Fachkreisen sehr willkommen sein, denn 
diese Arbeitsmaschinen, die Kreiselpumpen und Kreiselverdich
ter, haben ständig an Bedeutung gewonnen; insbesondere sind 
ihnen in der Luftfahrt neue Anwendungsgebiete entstanden.

Der Verfasser gibt die Berechnungs- und Entwurfsgrundlagen 
der Maschinen in elementarer W eise, wobei er besonders Wert 
auf die einheitliche Behandlung und Betonung der gemein
samen Gesichtspunkte bei den Pumpen und Verdichtern 
legt. Die Darstellung der theoretischen Betrachtung der Be
rechnung und des Entwurfes unterteilt sich in drei Hauptab
schnitte: im ersten werden die gemeinsamen Grundlagen aller 
Kreiselradarbeitsmachinen behandelt, im zweiten die Besonder
heiten der Kreiselpumpen und im dritten diejenigen der Kreisel
verdichter. Im Anschluß an jeden Abschnitt zahlenmäßig 
durchgerechnete Anwendungsbeispiele beruhen durchweg auf 
in der Praxis bewährten Rechnungsverfahren. Der berufstätige 
Ingenieur wird daher das Buch als eine wertvolle Bereicherung 
des Fachschrifttums empfinden und erkennen, daß die richtige 
Anwendung s c h e i n b a r  nur theoretischer Dinge in der 
Praxis doch den besten Erfolg gewährleistet. Hier werden ihm 
unter Verzicht auf abstrakte Theorie die neueren Erkenntnisse 
auf diesem Gebiet gebrauchsfähig übermittelt. Er wird über
zeugt von der Einfachheit des W esens der Kreiselradarbeits
maschinen und lernt die Ergebnisse der Strömungslehre in 
ihrer einfachen Anwendung ausnutzen. S.

Gey, Dr.Karl, u. Dr.habil.H orst Teichmann: E i n f ü h r u n g  
i n  d i e  L e h r e  v o m  S c h u ß  ( B a l l i s t i k ) .  — Leipzig 
und Berlin: B. G. Teubner 1937. Zweite, verbesserte Auflage. 
116 Seiten, 61 Abbildungen, 2 Tafeln, 8°, geb. 3,20 RM. —  Ma
thematisch-Physikalische Bibliothek, Reihe H: Abrisse aus dem 
Gebiete der Mathematik und der exakten Naturwissenschaften. 
Bd. 11.

Die Verfasser geben eine sehr klare Einführung in die mathe
matischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen der Balli
stik. Gegenüber der ersten Auflage hat der Abschnitt über 
Lustwiderstand und über die Treffwahrscheinlichkeit eine Um
arbeitung erfahren, die den neueren Erkenntnissen gerecht 
wird. Neu aufgenommen ist eine kurze Erörterung des Bom
benabwurfes von Flugzeugen. Schließlich wurden die Fort
schritte der ballistischen Meßtechnik berücksichtigt. Das Buch 
kann allen empfohlen werden, die sich mit W affentechnik be
fassen oder befassen wollen. — n m —.

Zeitschriften:
Der Naturforscher vereint mit „Natur uDd Technik“. — Ber- 

lin-Liehterfelde: Hugo Bermühler Verlag. — November-Heft 
1937; 34 Seiten, 31 Abbildungen, 1 Bildtafel. Vierteljährlich 
2.50 RM, Einzelheft 1,— RM (Probeheft kostenlos).

Greifswald) veröffentlicht Forschungen über t i e r i s c h e  
H y p n o s e ,  S i c h d r ü c k e n  u n d  A b w e h r h a n d 
l u n g e n  v o n  V ö g e l n  und führt mit treffenden Aufnah
men in das Gebiet der Tierseelenkunde ein. Dr. Günther B e k -  
k e r (Zoologisches Institut Rostock) berichtet von Beobach
tungen über die B r u t p f l e g e  d e r  K a m p t o z o e n ,  
unterstützt von guten mikroskopischen Aufnahmen. In das 
Gebiet der Chemie führt ein Aufsatz von Professor W i n d e r 
l i c h ,  Oldenburg: F l u o r  u n d  s e i n e  V e r b i n d u n 
g e n .  Zwei Aufsätze verdienen nicht allein wegen ihrer wissen
schaftlichen Bedeutung, sondern auch hinsichtlich des Vier
jahresplanes besondere Beachtung: Dr.-Ing. Conrad H e r r 
in a n n-, Elberfeld, berichtet von der H erstellung der K u n s t 
s e i d e  u n d  d e r  Z e l l w o l l e ;  Professor Dr. B o a s  (Bo
tanisches Institut der Technischen Hochschule. München) be
handelt aus der dynamischen Botanik ein Thema, das für 
unsere Nährfreiheit von Bedeutung ist: „ D ü r r e  u n d
H o c h l e i s t u n g s e l e m e n t e “. Dr.  D i e t r i c h  (Insti
tut für Meereskunde in Berlin) schreibt über „ B e w e g u n g  
u n d  H e r k u n f t  d e s  G o l f s t r o m  w a s s e r e “. Er ist 
zu ganz neuen und überraschenden Ergebnissen gelangt, die 
unsere bisherigen Anschauungen wesentlich ändern. K l e i n e  
B e i t r ä g e  a u s  a l l e n  G e b i e t e n  der Naturwissen
schaften, F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e  in kurzer Form, 
A n r e g u n g e n  z u r  N a t u r b e o b a c h t u n g  (diesmal 
eine Sternschau für November, den hierfür günstigsten Monat), 
die B ü c h e r s c h a u ,  die Übersicht über die N e u e r 
s c h e i n u n g e n  auf dem naturwissenschaftlichen Bücher
markt usw. schließen das inhaltsreiche und an Ausstattung 
hervorragende Heft ab.

AEG-Mitteilungen. Hausmitteilung der AEG. —  Berlin. —
Heft 10, Oktober 1937.

In das Gebiet der technischen Ausrüstung der Theater führt 
der Leitaufsatz des vorliegenden Heftes; A. S t r i c k e r ,  der 
technische Oberleiter des Danziger Staatstheaters, berichtet 
darin über „ d i e  n e u e n  b ü h n e n -  u n d  b e l e u c h 
t u n g s t e c h n i s c h e n  E i n r i c h t u n g e n  d e s  D a n 
z i g e r  S t a a t s t h e a t e r  e“ ; der für den Theaterfachmann 
wie für den Beleuch'tungstechniker sehr unterrichtende Aufsatz 
ist durch einen Grundverteilungsplan der elektrischen Anlage 
und durch weitere Abbildungen über Einzelheiten der Einrich
tung erläutert. —- Aus dem Arbeitsgebiet „Kraftwerke und 
Kraftübertragung“ unterrichtet ein Aufsatz „ F e r n s c h a l 
t u n g  v o n  A l a r m g e r ä t e n  u n d  S t r a ß e n b e 
l e u c h t u n g “ unter Beigabe von Schaltplänen und einer Ab
bildung eines Lampenrelais. ■— Die in rascher Ausbreitung be
findliche Anwendung der Einzel- und Mehrmotorenantriebe von 
Werkmaschinen führt zu gesteigerten Forderungen, die an fern
betätigte Selbstschalter, Motorschutzschalter und insbesondere 
an die Betätigungsschalter gestellt werden. Aus diesem Spe
zialarbeitsgebiet der AEG berichtet ein mit zahlreichen Abbil
dungen versehener Aufsatz: „ S t e u e r s c h a l t e r  f ü r
W e r k m a s c h i n e  n“; interessant ist namentlich der AEG- 
Kugelschalter mit sechs Schaltstellungen mit seinen geringen 
Abmessungen und sein Einbau in einer Radial-Bohrmaschine 
mit Einhebelsteuerung, wobei der K ugelschalter im Bohrschlit- 
ten eingebaut ist, so daß eine sehr einfache und wirtschaftliche 
Bedienung der Maschine gewährleistet wird. —  Reg.-Baumeister 
a. D. M. S ü b e r k r ü b  zeigt „ N e u z e i t l i c h e  A E G -  
F a h r l e i t u n g e n “ für elektrisch betriebene Bahnen. — 
„ S e l b s t t r a g e n d e  L u f t k a b e l  l ä n g s  e i n e r  
H o c h s p a n n u n g s l e i t u n g “ heißt eine Abhandlung von 
Dipl.-Ing. A. W e i g h a r d t ,  Kabelwerk Oberspree. —  Von 
den weiteren Veröffentlichungen dieses reichhaltigen Heftes 
dürfte besonders auch die „A E G -B a s 1 1 e r s ä g e“ sehr inter
essieren, die erstmals auf der Frühjahrsmesse 1937 in Leipzig 
gezeigt wurde und bereits bei privaten Bastlern, aber auch im 
Gewerbe und in der Industrie großen Anklang gefunden hat. 
Die für den „Bastler“ entw ickelte, vereinfachte Ausführung 
hat eine Leistungsaufnahme von 0,03 KW, w iegt nur 4,8 kg 
und erreicht eine sehr beachtliche Leistung: Sperrholz bis 
10 mm, Weichholz bis 18 mm, Kunstharze bis 4 mm und Weich
metalle bis 0,5 mm Stärke können gesägt werden. —  Aus der 
Gesehichte der AEG unterrichten zwei bebilderte Aufsätze: 
„4 0 J a h r e  K a b e l w e r k  O b e r s p r e e “ und „ V o r  
2 5  J a h r e n :  B a u  d e r  e r s t e n  A E G - F l u g z e u g  e“.

Das November-Heft bringt wiederum eine Anzahl Aufsätze 
aus den verschiedensten naturwissenschaftlichen Gebieten von 
ersten Sachverständigen und ist mit hervorragenden Naturauj 
nahmen bebildert. Professor Dr. B i s c h o f  (Zoologisches 
seum der Universität Berlin) schrieb zu einigen ausgezeicl 
Aufnahmen des bekannten Naturfotografen Ernst „ „ . t
Berlin, über S c h n e c k e n g e h ä u s e  a l s  B i e n e n  tv-o
n u n g e n. Er gibt hier über da6 eigenartige N estb a u r^    * *
Osmia-Arten in Schneckenhäusern bemerkenswerte A ufsc  
Dr. habil. S t e i n i g e r  (Institut für Vererbungs wissen sch;

chtigung

dem Aufsatz: E. M e r l i c e k ,  „Die G esch ichte der 
nik als Lehrmeisterin", muß es Seite 149 (Novem ber- 
i, rechte Spalte, 22 Zeilen v.u., heißen: „ e i n  G e -  
e v o n  1,5 v. T .“ (anstatt „v. H.").

p  ■--------------------------------------------------------------------------------------------- — i ■ • *  c i  u a u u  i / c u i o u i v i  L / -• * • w v i  i r v u a U i r i H  QCT o C X in t t -
leitung: Berlin-Lankwitz, Beethovenstr. 20. Fernruf: 7312 65 / Alle Rechte für sämtliche Beiträge einschl. die der Übersetzung vom Verlag Vorbehalten / Nachdrucke 
aus dem Inhalt dieser Zeitschrift sind gestattet mit genauer Quellenangabe, unbeschadet der Rechte der Verfasser / „Technik und Kultur“ erscheint am Ende eines 
jeden Monats / Preis des ELiazelheftes 1,25 RM, vierteljährl. 3,50 RM / Diese Bezugspreise ermäßigen sich für das Ausland (mit Ausnahme der Schweiz, der Sowjet

union und Palästina) um 25%  / Bestellung bei jeder Buchhandlung, Postanstalt oder dem Verlag / Druck: Niemanu & Sohn, Berlin, Drontheimer Str. 27






