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30* Jtotjrgmig
M it d iesem  Januarheft 1939 tritt d ie  Z eitschrift „T echnik  und K ultur“ in 

ihren 30. Jahrgang ein .

Vom  V e r b a n d D e u t s c h e r D i p l o m - I n g e n i e u r e  1910 gegründet 
und h erausgegeben , hat d ie Z eitschrift durch 29 Jahre hindurch für d ie G e l t u n g  
d e r  d e u t s c h e n  T e c h n i k  i m  R a h m e n  d e r  K u l t u r  und für das  A n 
s e h e n  u n d  d i e  W e r t u n g  d e r  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 ,  
für ihre S tellun g in V olk  und S taat gew irkt, und zw ar ste ts  unter dem  übergeord
neten  G esichtspunkt: d es D i e n s t e s  a n  d e r  A l l g e m e i n h e i t .

In der w ech se ln d en  und sch w eren  Z eit des Z w i s c h e n r e i c h e s  trat 
„T echnik  und K ultur“ in schärfsten  G egen satz zu der Id eo log ie  d ieser  Z eit und  
käm pfte g e g e n  den  w ach sen d en  M a t e r i a l i s m u s ,  g e g e n  di e K l a s s e n 
s p a l t u n g  und de n K l a s s e n k a m p f  a ls Sprachrohr des V erbandes D eu t
scher D ip lom -Ingen ieure, der se lb st in d ieser  Z eit e inen  sch w eren  Stand hatte, 
se in e  an tim arxistische und an tigew erkschaftlich e H altung im techn ischen  B erufs
kreis durchzusetzen .

D ie  E ntw ick lung der D inge hat dem  V erbände und sein er  Z eitschrift 
„T echnik  und K ultur“ R echt gegeben; im D r i t t e n  R e i c h e  konnte deshalb, 
in  F ortsetzung ihrer T radition, „T echnik  und K ultur“ sich  im  vo llen  M aße für 
die n eu e Z eitep och e e in setzen . D ie 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  
der Z eitschrift fand dann auch ihre A nerkennung in einem  G utachten  der „R eich s
ste lle  zur Förderung d es deutschen  Schrifttum s: „. . . D i e  Z e i t s c h r i f t  i s t  
a n z u e r k e n n e n  u n d  z u  f ö r d e r n  . .

E ntsprechend  den  A nordnungen der R eichsschriittum s-K am m er w urde  
„T echnik  und K ultur“ organisatorisch  vom  V erbände gelö st und vom  W alter  
K rieg V erlag übernom m en; in d iesem  V erlage beginnt d ie Z eitschrift nunmehr 
ihren 30. Jahrgang a ls freie  Z eitschrift im  tech n ischen  B erufskreis in Fortführung  
ihrer a lten  T radition: durch d ie  Förderung d es B erufsstandes der akad em isch -tech 
n isch en  B erufsträger und durch ihre ku lturelle  A rb eit der G em einschaft zu d ienen .

D en  D i e n s t  a n  V o l k u n d  S t a a t  haben  sich  V erlag und Schriftleitung  
auch  für den  neuen  Jahrgang zur bestim m enden  R ichtschnur gem acht.

D er V erleger: D er Schriftle iter:
W a l t e r  K r i e g .  D ipl.-Ing. K. F. S t e i n m e t z .
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P rofessor  D ipl.-Ing. C arl W eih e  in  F ra n k f u r t  a. M .:

fkiftotcfco Quncftionco m e d ia n k ü e
A r i s t o t e l e s  (384— 322 v, C hr.), d e r  g ro ß e  

S c h ü le r  d es  P l a t o n  u n d  L e h re r  A l e x a n d e r s  
d e s  G r o ß e n ,  i st  de r  B e g r ü n d e r  d e r  r e a 
l e n  W e l t a n s c h a u u n g .  E r  s te l l t  dem  Id e a l is 
m us se in e s  L e h re rs  d as  S ein , d ie  W irk lic h k e it  g e 
g e n ü b e r  u n d  v e rsu c h t, ih r  W e se n  u n d  ih re  G e se tz e  
zu  e rk e n n e n . A lle s  d u rch  d ie  S in n e  W a h rg e n o m m e 
n e  is t w a h r, is t  w irk lic h ; d as  F a ls c h e  e n ts te h t  e rs t  
d u rc h  u n se r  fa lsch es  U rte i l  ü b e r  d ie  D inge. H a tte  
P l a t o n  d ie  W irk lic h k e it  in  e in e r  u n s n ic h t e rk e n n 
b a re n  Id e e n w e lt g eseh en , v o n  d e r  d ie  un s e rs c h e i
n e n d e n  D inge n u r  e in  A b b ild , e in  S c h a tte n  sind , so 
sp r ic h t A r i s t o t e l e s  d en  D in g en  u n b e d in g te  R e a 
l i tä t  zu . W a s  w ir seh en , h ö re n , fü h len , is t w irk lic h  
v o rh a n d e n  u n d  n ic h t n u r  e in  uns tä u s c h e n d e r  S che in . 
D ie V ie lh e it u n d  d as  W e rd e n , d as  S ic h v e rä n d e rn  
e n ts te h t  au s  d e r  B ew egung  (K i n e s i s ), S ie  is t d e r  
G ru n d  a lle s  W e rd e n s  u n d  u n m itte lb a r  au f G o tt  z u 
rü c k z u fü h re n , d e r  d e r  h ö c h s te  Z w eck  a lle r  D inge 
is t. S o  e rz e u g t G o tt  d ie  O rd n u n g  u n d  d en  e in h e i t
lich en  Z u sam m en h an g  in  d e r  W e lt, D ie  M a te r ie  is t 
oh n e  d ie  F o rm  n ic h t d e n k b a r , z w isc h e n  ih r u n d  G o tt 
lieg t e in e  g an ze  S tu fen fo lg e  d e r  w irk lic h e n  D inge, 
d ie  e in e  E n tw ic k lu n g  vom  e in fa c h e n  zum  h ö h e re n  
d a rs te ll t .  S o  k a n n  A r i s t o t e l e s  al s de r  B e 
g r ü n d e r  d e s  E n t w i c k 1 u n g s g e d a n k e n s  
a n g e sp ro c h e n  w e rd e n , d e r  d ie  g an ze  n e u e re  N a tu r 
w iss e n sc h a f t b e h e r r s c h t u n d  au ch  in  d e r  T e c h n ik -  
G e sc h ic h te  sich  e in w a n d fre i n a c h w e ise n  läß t.

W ie  s e h r  d e r  S ta g ir i te  —  A r i s t o t e l e s  is t in  S ta g ira  
in  M a c é d o n ie n  g e b o re n  —  sich  m it d e r  W irk lic h 
k e i t  b e sc h ä f tig t h a t, g e h t au s  s e in e r  k le in en , u n 
sc h e in b a re n  u n d  v o n  se in e n  V e re h re rn  u n d  E rk lä r e rn  
m e is te n s  ü b e rs e h e n e n , w e il n ic h t v e rs ta n d e n e n  
S c h rif t: „ D i e  m e c h a n i s c h e n  P r o b l e m e "
( Q u a e s t io n e s  M e c h a n ic a e )  h e rv o r , in  d e r  e r  e in e  
R e ih e  m e c h a n isc h - te c h n is c h e r  A u fg a b e n  k ritis c h  
u n te r s u c h t m it e in e r  S c h ä rfe  u n d  e in em  V e rs tä n d n is , 
a n  d e n e n  s p ä te r e  P h ilo so p h en , d ie  ü b e r  d ie  V o r
g än g e  in  d e r  N a tu r  g e sc h r ie b e n  h a b e n , sich  e in  B e i
sp ie l h ä t t e n  n e h m e n  k ö n n en . A b e r  g e ra d e  d as  
U e b e rs e h e n  d ie s e r  S c h rif t z e ig t am  ¡besten , w ie  
w en ig  d as  ta ts ä c h lic h e  G e sc h e h e n  in  d e r  N a tu r  v o n  
d e r  P h ilo so p h ie  b e a c h te t  w ird .

E in e  g u te  d e u tsc h e  U e b e rse tz u n g  d e r  k le in e n  
g rie c h isc h  v e r fa ß te n  S c h rif t is t v o n  F . T . P o s e l -  
g e r , d e r  in  d en  e r s te n  J a h r z e h n te n  des v o rig e n  
J a h r h u n d e r ts  P ro fe s so r  a n  d e r  a llg em e in en  K rie g s 
sc h u le  in  B e rlin  w a r. E r  h a t  im  J a h r e  1829 e in e  A b 
h a n d lu n g  d a rü b e r  d e r  M a th e m a tis c h e n  K la sse  d e r 
K ö n ig lich en  A k a d e m ie  d e r  W is se n sc h a f te n  in  B erlin  
v o rg e tra g e n , d ie  1881 v o n  R  ü  h  1 m  a  n  n, dem  b e 
k a n n te n  L e h re r  u n d  G e sc h ic h ts fo rsc h e r  d e r  T ec h n ik  
an  d e r  T e c h n isc h e n  H o ch sch u le  H a n n o v e r , m it 
e in em  V o rw o r t e rn e u t  h e ra u s g e g e b e n  w u rd e . A uf 
d ie  v o n  e in ig en  S e ite n  b e z w e ife lte  E c h th e i t  d e r  
A r is to te l is c h e n  S c h rif t b ra u c h t m an  w o h l n ic h t e in 
zu g eh en . G u te  K e n n e r  d e r  g r ie c h isc h e n  S p ra c h e  
v e rs ic h e rn , d aß  m an  sch o n  am  S til d en  V e rfa sse r  
e rk e n n e .

*

A r i s t o t e l e s  h a t  se in  B uch  in  36 K a p ite l  e in 
g e te i l t  u n d  d ie s e n  d ie  F o rm  so g e n a n n te r  A p o r i e n

g eg eb en . D iese  s ind , n a c h  P  o s e 1 g e r ,  „ so lch e  
A u fg a b e n  u n d  F ra g e n , w e lc h e  e in e  S c h w ie r ig k e it 
e n th a l te n , d e rg le ic h e n  N a tu re r s c h e in u n g e n  d a r 
b ie te n , w o rin  e tw a s  W u n d e rb a re s  g eg en  d ie  N a tu r  
zu  g e sc h e h e n  sc h e in t, e in  A t o p o n ,  w e lc h e s  im m er 
au f d ia le k tisc h e m  S c h e in  b e ru h t  u n d  d a h e r  e in e r  
k ü n s tlic h e n  B e h a n d lu n g  b e d a rf , um  d a rü b e r  zu 
s ieg en " . E s h a n d e lt  s ich  a lso  um  d ie  E rk lä ru n g  
irg e n d  w e lc h e r  E rsc h e in u n g e n  d e r  N a tu r , d ie  n ic h t 
o h n e  w e ite re s  v e rs tä n d lic h , ja  so g a r  w id e r s p ru c h s 
v o ll sind , e tw a  w e n n  es ge lin g t, m it e in e r  k le in e n  
K ra f t e in e  g ro ß e  L a s t zu  h e b e n  (H ebel). S o lch e  v e r 
fän g lich en  F ra g e n  ( A p o r i e n ) ,  d ie  s c h e in b a r  e tw a s  
U n g e re im te s  ( A t o p o n )  e n th a l te n , w ill A r i s t o 
t e l e s  m it H ilfe  d e r  T e c h n e ,  d e r  K u n s t im  w e ite r e n  
S inne , a lso  d e r  T e c h n ik , lö se n  u n d  d e re n  v e r s te c k te  
n a tü r lic h e n  U rsa c h e n  a u fd e c k e n . W o  e r  v o n  e in em  
m e c h a n isc h e n  W e rk z e u g  o d e r  e in e r  m a sc h in e lle n  
E in ric h tu n g  sp r ic h t, g e b ra u c h t e r  d a s  W o r t O r g a n o n .  

Z w ar b r in g t A r i s t o t e l e s  k e in e  d a s  G a n z e  
d u rc h d r in g e n d e  m e c h a n isc h e  T h e o rie , a b e r  e r  v e r 
s u c h t doch , d ie  m e is te n  s e in e r  P ro b le m e  au f d ie  
E ig e n sc h a fte n  d es  K r e i s e s  z u rü c k z u fü h re n .

D ie ä u ß e re  F o rm  is t  ü b e ra l l  d ie  g le ich e . E r  s te l l t  
d ie  F ra g e : w a ru m  e tw a s  so  se i, u n d  b e a n tw o r te t  s ie  
im  S in n e  d e r  D ia le k t ik  s e in e r  Z e it m it e in e r  G e g e n 
frag e : e tw a  d e sh a lb  w e il?  . . . ,  d ie  au f d a s  A t o p o n  
h in w e is t u n d  d a m it d ie  A n tw o r t  in  s ich  sc h lie ß t. 
A lle  se in e  P ro b le m e  sin d  d e r  P ra x is  d es  tä g l ic h e n  
L eb en s  en tn o m m e n  u n d  ze ig en , w ie  e r  v e rs u c h t, fü r  
e in e  W is se n sc h a f t d e r  M e c h a n ik  e in e  G ru n d la g e  zu  
sch a ffen , d ie  n a c h  ihm  e r s t  A r c h i m e d e s  v o n  
S y r a k u s  (287— 212) g e lang . W ie  s e h r  A r i s t o 
t e l e s  d e r  A n sc h a u u n g  d e n  V o rra n g  v o r  d e r  b lo ß e n  
S p e k u la t io n  g ib t, g e h t am  b e s te n  au s  e in e r  S te lle  in  
se in e r  S c h rif t: „ D e  g e n e r a t io n e  a n i m a l i u m " (V on d e r  
E n tw ic k lu n g  d e r  T ie re ) h e rv o r , w o  e r  sa g t:

„M  a n  m u ß  d e r  B e o b a c h t u n g  m e h r  
G l a u b e n  s c h e n k e n  a l s  d e r  T h e o r i e ,  
u n d  d i e s e r  n u r ,  w e n n  s i e  z u  d e n  
g l e i c h e n  E r g e b n i s s e n  f ü h r t ,  w i e  d i e  
E r s c h e i n u n  g .“

D as e rs te  K a p ite l  d e r  M e c h a n isc h e n  P ro b le m e  
b e g in n t m it d e n  W o rte n :

„ W u n d e rb a r  e rs c h e in t , w as  z w a r  n a tu rg e m ä ß  
e rfo lg t, w o v o n  a b e r  d ie  U rsa c h e  (das A i d o n )  s ich  
n ic h t o ffe n b a r t;  d e sg le ich en , w a s  g eg en  d ie  N a tu r  
g e sch ieh t, d u rch  K u n s t ( T e c h n e )  fü r m e n sc h lic h e s  
B ed ü rfn is . In  v ie le n  D in g en  n äm lich  w irk t  d ie  N a tu r  
dem  B e d a rf  e n tg e g e n , d e n n  im m er h a t  (sie ih re  
e ig e n e 'W e is e  u n d  is t u n b e d in g t, d e r  B e d a rf  ä n d e r t  
sich  d ag eg en  v ie lfä ltig . S o ll d a g e g e n  e tw a s  g eg en  
d ie  N a tu r  b e w e rk s te ll ig t  w e rd e n , so  b ie te t  e s  w e g e n  
d e r  S c h w ie r ig k e it e in e  A p o r i e  d a r  u n d  fo r d e r t  k ü n s t
lich e  B eh an d lu n g . W ir  v e r s te h e n  d a h e r  u n te r  
M e c h a n ä  d e n  T e il des K u n s tf le iß e s  ( T e c h n e ) ,  d e r  z u r  
A u flö su n g  so lc h e r  A p o r i e n  v e rh ilf t ,  n a c h  d e r  A e u ß e -  
ru n g  des D ic h te rs  A n t i p h o n :  „ G e w ä h re  K u n s t 
d en  S ieg , d en  d ie  N a tu r  v e r w e h r t“ . S o lc h e r le i is t, 
w o rin  K le in e re s  d a s  G rö ß e re  w ä ltig t, u n d  g e rin g es  
G e w ic h t s c h w e re  L a s te n , u n d  b e ilä u fig  a lle  P r o b 
lem e, d ie  w ir  m e c h a n isc h e  n e n n e n . E s s in d  a b e r  
d ie se  w e d e r  g an z  d a sse lb e , w as  d ie  p h y s is c h e n
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P ro b le m e  sin d , n o ch  s e h r  v e rs c h ie d e n  d av o n , v ie l
m e h r d en  m a th e m a tis c h e n  u n d  p h y s isc h e n  T h e o r ie n  
gem ein . D e n n  d as  F orm ele  w ird  m it H ilfe  d e r 
M a th e m a tik  d as  R e a le  m it H ilfe  d e r  P h y s ik  e n t
sc h ie d e n ."

A r i s t o t e l e s  v e rs u c h t, d ie  W irk u n g  des 
H e b e l s  u n d  des W a g  e b  a  1 k  e n  s au s  d e n  
E ig e n sc h a fte n  d es  K re is e s  zu  e rk lä re n , d ie se s  w u n d e r 
b a re n  G eb ild e s , d a s  „ d u rc h  e tw a s  B e w e g te s  u n d  
e tw a s  a n  se in e m  O r te  V e rh a r re n d e s  (M itte lp u n k t)  
e rz e u g t"  w ird  u n d  b e i dem  k e in e r  d e r  P u n k te  d e r  
ih n  e rz e u g e n d e n  L in ie  m it d e n  a n d e re n  g le ich e  
G e sc h w in d ig k e it h a t, „ so n d e rn  s te ts  d e r  v o n  ih rem  
v e rh a r re n d e n  E n d p u n k t e n tf e rn te re  e in e  g rö ß e re " . 
H ie r sp r ic h t A r i s t o t e l e s  au ch  v o n  d en  „ D re h 
r ä d e rn  au s  E rz  o d e r  E is e n “ , d ie  sich  a n  d e n  W e ih 
g esc h e n k e n  in  d e n  T e m p e ln  b e fin d e n  u n d  v o n  d en en  
das e in e , v o rw ä r ts  g e d re h t, e in  a n d e re s  b e rü h r t  u nd  
d ie ses  rü c k w ä r ts  b e w e g t, „u n d  so  w e ite r  fo r t, w en n  
noch  m e h re re  v o rh a n d e n  s in d . D iese  E ig e n sc h a ft 
des K re is e s  b e n u tz e n d , v e r fe r t ig e n  d ie  D e m i -  
u r g e n  e in e  M a sc h in e  (O rganon), w o rin  sie  d ie  
G ru n d u rsa c h e  v e rs te c k e n , so  d aß  d a ra n  n u r  das 
W u n d e rb a re , n ic h t a b e r  d e r  G ru n d  d a v o n  w a h r 
g enom m en  w e rd e n  k a n n “ . O ffe n b a r m e in t A r i s t o 
t e l e s  h ie r  in e in a n d e rg re ife n d e  Z a h n r ä d e r  an  
den  a u to m a tis c h e n  F ig u re n w e rk e n , d ie  uns H  e r  o n 
v o n  A l e x a n d r i e n  e tw a  120) in  se in em , d ie  
ganze  p ra k t is c h e  M e c h a n ik  s e in e r  Z e it w ie d e r 
sp ieg e ln d en  B u c h e 1: „ D ru c k w e rk e  u n d  A u to m a te n 
th e a te r“ sc h ild e rt . D ie  B em e rk u n g  b e i A r i s t o 
t e l e s  d ü rf te  d ie  e r s te  u rk u n d lic h e  E rw ä h n u n g  des 
Z ah n rad es ü b e rh a u p t se in , w e n n  a u c h  sch o n  v o rh e r  
im  O rien t Z a h n rä d e r  V e rw e n d u n g  fan d en , so  e tw a  
in u rw ü ch sig e r G e s ta ltu n g  a n  d en  W a sse rsc h ö p f-  
rä d e rn  ( Sa kk ien )  in  A e g y p te n .

Im z w e ite n  K a p ite l s te l l t  A r i s t o t e l e s  d ie  
F rage , w aru m  g rö ß e re  W a g e b a lk e n  g e n a u e r  w ieg en  
als k le inere , u n d  e r k lä r t  es w ie d e ru m  aus d e r  K re is 
bew egung, d a  d e r  a u ß e n lie g e n d e  T e il des B a lk en s  
den  g rößeren  K re is  b e sc h re ib t , u n d  je  lä n g e r  d e r  
B a lken  ist, um  so  g rö ß e r  d ie  B ew eg u n g  se in e s  
äu ß e rs ten  P u n k te s : „ G e w ic h te , au f k le in e re  W a g e 
b a lk en  au fge leg t, w e rd e n  sich  d e r  W ah rn eh m u n g  
w en iger b e m e rk lic h  m ach en , a ls  au f g rö ß e re  g e leg t. 
„D ah er"  —  so fä h r t  e r  fo r t —  „ b e d ie n e n  sich  d ie  
P u rp u rk rä m e r  b e trü g lic h e r  K u n stg riffe , in d em  sie  
den  A n h ä n g e p u n k t a u ß e rh a lb  d e r  M itte  s e tz e n  und  
in e in en  T e il d e r  W ag e  B le i e in la sse n  u n d  au f d ie  
S eite , w e lch e  s ie  w o lle n  h e ra b s in k e n  la ssen , H olz 
von  d er W u rz e l o d e r  K n o tig es  a n b rin g e n ; d en n  
sc h w e re r is t  v o n  d e r  W u rz e l g en o m m en es H olz, u nd  
d e r K n o ten  im  H o lz  is t e in e  W u rz e l.“

D er H a lb m e sse r  m a c h t a b e r  e in e  zw e ifach e  
B ew egung, u n d  d ies  g ib t V e ran la ssu n g , d ie  
B ew egung  e in e s  P u n k te s  au f e in e r  G e ra d e n  in  zw e i 
K o m p o n en ten  zu  z e rleg en , au s d e n e n  s ich  d a n n  das 
P a ra lle lo g ra m m  d e r  B ew eg u n g  u n d  d e r  K rä fte  
e rg ib t, d e sse n  D iag o n a le  d ie  B ah n  des P u n k te s  ist.

A u ch  d as  s t a b i l e  u n d  l a b i l e  G l e i c h 
g e w i c h t  s in d  ihm  b e k a n n t. E r  s te ll t  d ie  F rag e , 
w a ru m , w e n n  d e r  A u fh ä n g e h a k e n  des W a g e b a lk e n s  
sich  o b e rh a lb  d e sse lb e n  b e fin d e t, d e r  B a lk e n  
z u rü c k s p r in g t, w e n n  d as  d a ra u f  g e leg te  G ew ich t

< D e u ts c h  u n d  griechisch von W i l h e l m  S c h m i d t ,  
L e ip z ig  1899.

w eg g en o m m en  w ird ; w e n n  u n te rh a lb , n ic h t z u rü c k 
sp r in g t, so n d e rn  in  s e in e r  L ag e  v e r h a r r t?  S e in  
B ew eis  d a fü r  is t re c h t  an sch au lich . D ie  d ie  V e r
lä n g e ru n g  d es  H a k e n s  b ild e n d e  M itte ll in ie  te i l t  d en  
B a lk e n  in  zw e i g le iche  T e ile , u n d  sie  s te l l t  sich  m it 
dem  au ssc h la g e n d e n  B a lk e n  sch räg , so  d aß  im  
e r s te re n  F a lle  au f d e r  h o c h s te h e n d e n  S e ite  des 
B a lk e n s  m e h r als d ie  H ä lf te  des B a lk e n s  u n te r  dem  
A u fh ä n g e p u n k t lieg t u n d  so m it d e r  B a lk e n  d u rch  
d ie se s  U e b e rg e w ic h t w ie d e r  g e ra d e  g e s te ll t  w ird  
(stab il), w ä h re n d  im z w e ite n  F a lle  d e r  in  d ie  H öhe 
g e h o b e n e  T e il d e r  le ic h te re  is t u n d  d a h e r  d e r  
B a lk e n  n ic h t m e h r in  se in e  A n fan g slag e  z u rü c k k e h r t  
(labil).

D iese  B e tra c h tu n g e n  fü h re n  d an n  zum  H e b e l 
g e s e t z ,  das  A r i s t o t e l e s  sch o n  k la r  e rk a n n t 
h a t  u n d  n ic h t e rs t  au f A rc h im e d e s  z u rü c k z u fü h re n  
is t: „D ie b e w e g te  L a s t s te h t zu  d e r  b e w e g e n d e n  in  
u m g e k e h r te m  V e rh ä ltn is  ih r e r  E n tfe rn u n g e n  vom  
A u fh ä n g e p u n k t, u n d  im m er w ird  d ie  B ew egung  
d e s to  le ic h te r  b e w irk t , je  w e ite r  das B ew eg en d e  
s ich  v o n  d em  A u fh ä n g e p u n k t e n tf e rn t .“ Zu a llen  
d ie sen  B e tra c h tu n g e n  g ib t A r i s t o t e l e s  au ch  
e in fa c h e  F ig u ren , d ie  das V e rs tä n d n is  w e se n tl ic h  
u n te r s tü tz e n .

D ie n ä c h s te n  A b sc h n it te  b e h a n d e ln  p r a k 
t i s c h e  A n w e n d u n g e n  d e s  H e b e l 
g e s e t z e s  b e im  R u d e r, be im  S te u e r , b e im  S eg e l; 
au ch  das G e g e n d e n w in d se g e ln  w ird  b e h a n d e lt. 
D an n  k o m m en  w e ite r e  te c h n isc h e  E in r ic h tu n g e n  w ie  
R a d ,  R o l l e ,  T ö p f e r s c h e i b e .  H ie r  f in d e t 
sich  sch o n  d ie  e rs te  A n d e u tu n g  d es  T r ä g h e i t s 
g e s e t z e s :

„D ie  D re h b ew eg u n g  v o n  irg e n d  e tw a s  g eh t 
sc h n e lle r  v o n  s ta tte n , w e n n  es sch o n  n a c h  d e rs e lb e n  
R ich tu n g  g e n e ig t w ird , u n d  es w ird  d a n n  sc h w e re r  
h a lte n , ihm  e in e  e n tg e g e n g e se tz te  R ich tu n g  m itz u 
te ile n , w e il d e r  K re isu m fan g  d ie  äu ß e rlic h  
em p fan g en e  B ew egung  im m er fo r ts e tz t, w ie  au ch  
e in  ru h e n d e r  P u n k t im m er a n  se in em  O rte  v e rh a r r t  
d u rch  W id e rs ta n d .“

D as R a d  w ird  v o n  A r i s t o t e l e s  a ls  H eb e l 
o d e r  W a g e b a lk e n  au fg e faß t, ganz  in  u n se rem  
h e u tig e n  S inne , w o b e i d ie  H a lb m e sse r d ie  H e b e l
a rm e  s in d  u n d  d e r  M itte lp u n k t d ie  U n te rs tü tz u n g . 
D a ra u s  e rk lä r t  er, d aß  e in e  L a s t au f g rö ß e re n  
R o llen  o d e r  R ä d e rn  le ic h te r  zu  b e w e g e n  is t a ls  auf 
k le in e re n . E in  w e ite re s  B e isp ie l is t d ie  S c h l e u 
d e r ,  d ie  d en  S te in  in  g rö ß e rem  K re ise  u n d  so m it 
m it g rö ß e re r  G e sc h w in d ig k e it b e w e g e n  läß t. A uch  
d as  G a n g s p i l l  m it se in en  A rm e n  u n d  d as  am  
K n ie  z e rb ro c h e n e  H olz d ien en  ihm  d azu , d as  H e b e l
g e se tz  in  se in e r  p ra k t is c h e n  A n w en d u n g  zu 
e rw e isen .

D as U fe rs te in c h e n  is t ru n d , w e il d e r  u rsp rü n g lich  
lan g e  S te in  b e i se in e r  W älz b ew eg u n g  im  F lu sse  an  
dem  g rö ß e re n  H a lb m e sse r d ie  g rö ß e re  G e sch w in d ig 
k e i t  h a t  u nd  h ie r  s tä rk e r  a b g e rie b e n  w ird . D ie 
W irk u n g  des K e i l e s  b e ru h t au f d e r  zw e ie r 
H e b e l; äh n lich  is t es be im  F l a s c h e n z u g ,  be i 
dem , je  m e h r R o llen  e r  h a t, um  so  le ic h te r  d ie  L a s t 
sich  b e w e g e n  läß t:

„E in e  L ast, z. B. v ie r  M in en  s c h w e r a n  d e r  e rs te n  
R o lle , w ird  a n  d e r  le tz te n  R o lle  v o n  v ie l g e rin g e rem  
G e w ic h t g ezo g en ; u n d  n am en tlich  in  B a u te n  
e r le ic h te r t  m an  d am it d ie  B ew egung  g ro ß e r  L asten ,
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in d e m  d as  z ie h e n d e  S e il vo n  e in e r  R o lle  au f d ie  
a n d e re  u n d  v o n  d ie s e r  au f W in d e n  u n d  H e b e l ü b e r 
tra g e n , d as  h e iß t  e in e  Z u sam m en se tzu n g  v ie le r  
R o llen  (F lasch en zu g ) g e m a c h t w ird ."

D ie S c h n e llw ag e , d ie  Z ange des Z a h n a rz te s  un d  
d e r  N u ß k n a c k e r , d e r  Z ie h b ru n n e n  m it G e g e n 
g ew ich t, d as  T ra g e n  e in e r  L a s t a n  e in em  B a lk e n  
d u rc h  zw e i M ä n n e r m it u n g le ic h e r  L a s tv e r te ilu n g , 
d ie  B ew eg u n g  u n d  W irk u n g  e in e r  A x t (als H eb e l 
u n d  K eil, ja  d as  A u fs te h e n  e in e r  s i tz e n d e n  P e rs o n  
g e b e n  ihm  w e ite r e  B e leg e  fü r d as  im m er w ie d e r  au f 
d ie  K re isb e w e g u n g  z u rü c k z u fü h re n d e  H e b e lg e se tz .

B e m e rk e n sw e r t s in d  au ch  d ie  B e tra c h tu n g e n , d ie  
A r i s t o t e l e s  ü b e r  d e n  R h o m b u s  —  w ir  sa g e n  
h e u te  G e le n k v ie re c k  —  a n s te ll t ,  jen e s  G e tr ie b e , 
das  im  M asc h in e n b a u  so v ie lfa c h e  A n w en d u n g  g e 
fu n d en  h a t  u n d  v o n  d e r  w is se n sc h a ftlic h e n  K in e 
m a tik  n a c h  dem  V o rg än g e  v o n  F r a n z R e u l e a u x  
e in g e h e n d  u n te r su c h t w o rd e n  is t. Z w ei a n lie g e n d e  
E c k p u n k te  des R ho m b u s w e rd e n  sich  au f d en  
D iag o n a le n  b ew eg en , a b e r  m it v e rs c h ie d e n e r  
G e sc h w in d ig k e it:

„N un  is t es a b e r  e tw a s  W id e rs in n ig e s , d aß  d u rch  
zw e i B ew eg u n g en  a n g e tr ie b e n  d as  B e w e g te  la n g 
sam er fo r tg e h e n  so llte , a ls  d u rc h  e in e , u n d  d aß  v o n  
zw e i P u n k te n  m it g le ic h e r g e g e b e n e r  G e sc h w in d ig 
k e i t  d e r  e in e  e in e  g rö ß e re  S tre c k e  z u rü c k le g e n  so ll 
a ls  d e r  a n d e re . D ie w a h re  U rsa c h e  h ie rv o n  is t ab e r , 
d aß  d ie  B ew eg u n g en  v o n  dem  s tu m p fe n  W in k e l h e r  
b e in a h e  e in a n d e r  e n tg e g e n g e se tz te  R ic h tu n g e n  
h a b e n , in  d e re n  e in e r  d e r  P u n k t s e lb s t sich  b ew eg t, 
u n d  d e r  a n d e re  d ie  S e ite  e n tla n g  fo r ts c h re ite t ,  so  
w ie  v o n  dem  sp itz e n  W in k e l h e r  d ie  B ew eg u n g en  
b e in a h e  d ie se lb e  R ich tu n g  h a b e n . D en n  h ie r  k o m m t 
d ie  B ew eg u n g  d e r  S e ite  d e r  au f dem  D u rc h m e sse r 
zu  H ilfe . U n d  so  v ie l d e r  e in e  W in k e l sp itz e r , d e r  
a n d e re  s tu m p fe r  w ird , w e rd e n  h ie r  d ie  B ew eg u n g en  
lan g sam er, d o r t  g e sc h w in d e r ; jen e , w e il sie  w eg en  
des s tu m p fe re n  W in k e ls  e in a n d e r  m eh r e n tg e g e n 
lau fen , w o g eg en  d ie se  z u sam m en g eh en d en  L in ien  
m e h r e in e r le i R ich tu n g  h a b e n .“

A u ch  m it d en  S c h w i n g u n g e n  b e fa ß t sich  
A r i s t o t e l e s .  W e n n  e in  la n g e r  H o lz b a lk e n  au f 
d e r  S c h u lte r  g e tra g e n  w ird , so  sch w in g en  se in e  
E n d e n  um  so  m eh r, je  lä n g e r  d e r  B a lk e n  is t, u n d  
d as  T ra g e n  is t um  so  b e sc h w e rlic h e r:

„D ie  U rsa c h e  d es  s tä rk e re n  S ch w in g en s  is t, w eil 
b e i d e rs e lb e n  B ew eg u n g  d ie  O rts v e rä n d e ru n g  d e s to  
g rö ß e r  is t, je lä n g e r  d as  H o lz ."

M an  s ie h t au ch  h ie r  w ie d e r , w ie  A r i s t o t e l e s  
b e m ü h t is t, a lle  v o n  ihm  u n te r s u c h te n  E rsc h e in u n g e n  
au f d ie  K re ise ig e n sc h a f t, d ie  e r  im  e rs te n  K a p ite l 
e r ö r te r t  h a t, zu rü ck z u fü h re n .

In  d en  le tz te n  K a p ite ln  k o m m t u n se r  P h ilo so p h  
u n d  M e c h a n ik e r  n o ch m als  au f d ie  T r ä g h e i t  d e r  
K ö r p e r  zu  sp re c h e n :

„ W a ru m  w ird  e tw a s  in  B ew eg u n g  B eg riffen es 
le ic h te r  b e w e g t a ls  d as  R u h en d e , w ie  W a g e n  in  
v o lle r  B ew eg u n g  le ic h te r  b e w e g t w e rd e n  a ls  im 
A n fan g  d e r s e lb e n ? “

„D as R u h e n d e  w id e rs tr e b t" ,  a n tw o r te t  e r :  w ir 
sa g e n  h e u te , es is t trä g e , w as  n u r  e in  a n d e re r  A u s 
d ru c k , k e in e  E rk lä ru n g  is t. Im  Z u sam m en h an g  h ie r 
m it s p r ic h t  e r  vom  S t o ß ,  b e i d em  „ e tw a s  m it e in e r  
ihm  m itg e te il te n , n ic h t se lb s te ig e n e n  K ra f t f o r t 
b e w e g t w ird , w e n n  d as  B e w e g e n d e  ihm  w e d e r  fo lg t

n o ch  fe rn e r  au f ih n  w irk t ."  S c h lie ß lic h  a b e r  z e ig t 
e r , d aß  e r  d ie se n  sc h w ie r ig e n  F ra g e n  d och  n ic h t 
g e w a c h se n  is t:

„ W a ru m  k o m m t e in  G e w o rfe n e s  en d lic h  z u r  
R u h e ?  E tw a  w e il d ie  K ra f t  n a c h lä ß t u n d  en d lich  
gan z  a u fh ö r t, o d e r  w e g e n  d e r  G e g e n w irk u n g , o d e r  
w eg en  d e r  S c h w e re , w e n n  d ie se  d ie  K ra f t d e s  
W u rfe s  ü b e rw ie g t, o d e r  is t es ü b e rh a u p t  u n g e re im t, 
e in e  so lch e  F ra g e , d ie  G ru n d u rs a c h e  ü b e rs e h e n d , 
a u fz u w e rfe n ? "

Im  S c h lu ß k a p ite l b e sc h ä f tig t s ich  A r i s t o t e l e s  
m it d e r  F ra g e , w a ru m  in  e in em  W a s s e r s t r u d e l  
e in  s c h w im m e n d e r  K ö rp e r  n a c h  in n e n  g e sa u g t w ird . 
E r  e r k lä r t  es d am it, d aß  im  In n e rn  d es  S tru d e ls  d ie  
k le in s te  K re isb e w e g u n g  u n d  a u ß e n  d ie  g rö ß te  is t, 
u n d  d ie se  d e n  K ö rp e r  zu  ü b e rw ä lt ig e n  su ch t. „ J e d e s  
a b e r  s t r e b t  d ah in , n ic h t ü b e rw ä lt ig t  zu  w e rd e n  (soll 
w o h l h e iß en , z u r  R u h e  zu  k o m m en ), u n d  d a  d e r  
M itte lp u n k t a lle in  in  R u h e  is t, so  m u ß  sich  a lle s  
en d lich  in  d ie sem  v e re in ig e n " , e in e  E rk lä ru n g , d ie  
un s w en ig  b e fr ie d ig t u n d  a n  d ie  s p ä te r e  H e g e l -  
sch e  u n d  S c h e 11 i n  g' se h e  N a tu rp h ilo so p h ie  
e r in n e r t .

*

E in em  d e r  K a p ite l, d em  25., w o lle n  w ir n och  
e tw a s  g rö ß e re  A u fm e rk sa m k e it s c h e n k e n . E s b e 
h a n d e lt  d as  b e rü h m t g e w o rd e n e  R a d  d e s  
A r i s t o t e l e s ,  e in  P ro b le m , ü b e r  d as  m an  s ic h  
v ie lfach  d en  K opf z e rb ro c h e n  h a t. E in  S p r ic h w o r t: 
,,R o ta m  A ris to te lis  m agis to rquere , quo m agis 
to rq u ere tu r“ , w e is t au f d as  D u n k e l h in , d a s  ü b e r  d e r  
A p o rie  sch w e b t.

A r i s t o t e l e s  frag t, w a ru m  b e i s e in e r  U m 
w älzu n g  e in  g rö ß e re r  K re is  e in e  e b e n  so  g ro ß e  L in ie  
a b w ic k e lt, a ls e in  k le in e re r ,  w e n n  b e id e  m i t te l 
p u n k tg le ic h  u n d  fe s t m i te in a n d e r  v e rb u n d e n  sind . 
E in  K re is  D F  w ä lz e  s ich  au f e in e r  G e ra d e n  F L  ab , 
d a n n  w ird  n a c h  e in e r  h a lb e n  U m d re h u n g  s e in  P u n k t  
D n ach  L  g e lan g en . E in  k le in e r  K re is  K E  w ä lz e  
sich , u n a b h ä n g ig  v o n  e rs te re m , au f d e r  G e ra d e n  E G  
ab , d an n  k o m m t se in  P u n k t  K  n a c h  G , w o b e i E G  
k le in e r  a ls  F L  is t. W e rd e n  n u n  b e id e  K re is e  m it te l
p u n k tg le ic h  (A) m ite in a n d e r  fe s t v e rb u n d e n , so  
w e rd e n  s ie  s ich  au f ih re n  G e ra d e n  jew e ils  um  d a s 
se lb e  S tü c k  a b w ä lz e n . R o llt a lso  d as  G e b ild e  m it 
d em  g ro ß e n  K re is  au f F L , so  w ird  d e r  P u n k t  K  d e s  
k le in e n  K re is e s  n a c h  L ' ko m m en , w e n n  D  n a c h  L  
g ek o m m en  ist, w o b e i E L ' =  FL  is t. R o llt d a s  G e 
b ild e  a b e r  m it d em  k le in e n  K re is  au f E G , so  k o m m t 
D n ach  G ', w e n n  K  n a c h  G  g e k o m m e n  is t, w o b e i 
w ie d e r  F G ' =  E G  is t. Im  e in e n  F a lle  w e rd e n  a lso  
b e id e  K re ise  b e i d e r  g le ic h e n  H a lb d re h u n g  e in e  
g rö ß e re , im  a n d e re n  e in e  k le in e re  S tr e c k e  z u rü c k 
legen .

D ie sen  W id e rsp ru c h  b e z e ic h n e t A r i s t o t e l e s  
a ls  e in e  v e rfä n g lic h e  F ra g e , o h n e  e in e  k la r e  L ö su n g  
zu  g eb en . „E s b e w e g t s ich " , so  is t  se in e  E rk lä ru n g , 
„ n ic h t u n b e d in g t d as  n äm lich e , s o n d e rn  n u r  b e 
z ie h u n g sw e ise “ . A u ch  P  o s e 1 g e r  g ib t u n s k e in e  
b e fr ie d ig e n d e  A n tw o rt, w e n n  e r , ä h n lic h  w ie  v o r  
ihm  G  a  1 i 1 ä  i, u m s tä n d lic h  v e rs u c h t, d a s  P ro b le m  
au f zw e i m ite in a n d e r  v e rb u n d e n e  P o ly g o n e  z u rü c k 
z u fü h ren . A u ch  K  1 ü  g e 1 g ib t in  se in e m  „ M a th e 
m a tisc h e s  W ö r te rb u c h "  (L eipz ig  1823) k e in e  b e f r ie 
d ig en d e  L ösung  des P ro b le m s . C a  n  t  o r  b e h a u p te t  
in  se in e n  „V o rle su n g e n  ü b e r  G e sc h ic h te  d e r
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M a th e m a tik "  (1907, B d. I, S. 256), d aß  e r s t  ra t io n a le  
Z erleg u n g  d e r  z u sa m m e n g e s e tz te n  K re isb e w e g u n g  
zu r r ic h tig e n  E rk e n n tn is  fü h re n  k o n n te , w ä h re n d  
doch  fü r je d e n  T e c h n ik e r  d ie  L ösung  d a r in  a n 
sch au lich  au f d e r  H a n d  lieg t, d aß  das K re isg eb ild e , 
w en n  se in  e in e r  K re is  s ich  au f d e r  G e ra d e n  ab w ä lz t, 
m it se in em  a n d e re n  K re is  e in e  g le ich ze itig e  A b w ä lz - 
und  G le itb e w e g u n g  a u s fü h rt. M an  k a n n  sich  das 
am  b e s te n  k la r  m ach e n , w e n n  m an  sich  d ie  K re ise  
als Z a h n rä d e r , d ie  G e ra d e n  a ls  Z a h n s ta n g e n  d e n k t. 
E ine B ew eg u n g  is t n u r  m ög lich , w e n n  b e i F e s ts te l
lung d e r  e in e n  Z a h n s ta n g e  d ie  a n d e re  sich  in  ih re r  
R ich tung  v e rs c h ie b e n  läß t, u nd  z w a r  um  d ie  
D iffe ren z län g e , d ie  d e r  G le itb e w e g u n g  e n ts p r ic h t, 
im e in en  F a ll  n a c h  v o rw ä r ts , im  a n d e re n  n a c h  rü c k 
w ärts . D as b e im  A n fa h re n  au f d e r  S ch ien e  g le ite n d e  
L o k o m o tiv rad  e in e r s e i ts  u n d  das in  v o lle r  F a h r t

g e b re m s te  W a g e n ra d  a n d e re r s e its  s in d  g le ich fa lls  
B e isp ie le  d a fü r. E r s e tz t  mein d ie  Z ah n s ta n g e n  d u rch  
Z a h n rä d e r , so  e n ts te h t  e in  u m lau fen d es  R ä d e rw e rk .

D e r P h ilo so p h  u n d  d e r  M a th e m a tik e r  fa h re n  sich  
a n  dem  P ro b le m  fe s t; d e r  T e c h n ik e r  lö s t e s  au s  d e r 
A n s c h a u u n g  h e ra u s  o h n e  jed e  S ch w ie rig k e it.

*

So se h e n  w ir b e i A r i s t o t e l e s  a lle  d ie  
P ro b le m e  b e h a n d e lt, d ie  d en  A nfang  e in e r  w isse n 
sc h a f tlic h e n  M ech an ik  b ild e n  u n d  u n m itte lb a r  au s 
d e r  p ra k t is c h e n  B e tä tig u n g  d e r  T ec h n ik  se in e r  Z e it 
en tsp rin g e n . H eb e l, K eil, R ad , R o lle  u n d  F la s c h e n 
zug  sin d  ja  d ie  e in fa c h s te n  u n d  n a tü r lic h s te n  
E le m e n te , m it d e n e n  d ie  T e ch n ik , in sb e so n d e re  die 
B a u te c h n ik , d ie  im  A lte r tu m  b e i d en  K u ltu rv ö lk e rn  
b e so n d e rs  e n tw ic k e lt  w a r, a rb e i te t .  D ie 
S c h r a u b e  feh lt n o ch ; sie  w ird  e rs t  100 J a h r e  
s p ä te r  v on  A r c h i m e d e s  e rw ä h n t. Ih re  H e rs te l
lung s tö ß t ja  au f b e so n d e re  S ch w ie rig k e ite n , so  daß  
sie  a ls  B a u e le m e n t sich  e rs t  b e i d en  R ö m ern  e in 
füh rt.

W e n n  w ir  u n se re  „k la ss isch e  B ildung" au f die 
G rie c h e n  z u rü c k fü h re n , so  so llte  n ic h t v e rg e ssen  
w e rd e n , d aß  e in e r  ih re r  g rö ß te n  P h ilo so p h en , d essen  
D e n k e n  noch  d as  g an ze  M itte la l te r  b e h e r r s c h t h a t, 
a ls  A n sch au u n g s- u n d  W irk lic h k e itsd e n k e r  au ch  
b e re i ts  d ie  T e c h n i k  in  se in e  B e tra c h tu n g e n  
h in e in g ezo g en  h a t.

Professor Dr. m ed. H. H olfelder:

pofitioe fluolefe u n d  n e g a t io e  fluom erjc  in  if i tcnff tianrirhungen  au f  D ie luhunftegef ta ltung  
u n te re s  Oolhes

D ie N a t u r  is t in  ih re r  F ru c h tb a rk e i t  u n g e h e u e r  
versch w en d erisch . D e r K am pf, d en  d ie  L e b e w e se n  
in der N a tu r m ite in a n d e r  u n d  au ch  in n e rh a lb  d e r  
e igenen  A rt und  R a sse  u n te r e in a n d e r  fü h ren , fü h rt, 
ohne daß irgendw ie  e in g eg riffen  w ird , ganz  v o n  
se lb st dazu, daß  d ie  K ü m m erlin g e  au s  d e r  F o r t 
pflanzung a u sg e sc h a lte t w e rd e n , u n d  d aß  im  L au fe  
d e r Z eiten , so lan g e  d ie  h a r te n  B ed in g u n g en  des 
L ebenskam pfes in  d e r  N a tu r  g e g e b e n  sind , au ch  e in e  
A uslese  in d e r  N ac h k o m m e n sc h a ft s ta t th a t .

Ä hnlich g eh t es au ch  b e i d en  M e n s c h e n ,  D e r 
M ensch  d e r U rz e it  h a t  u n te r  gan z  v e rs c h ie d e n e n  
L eb en sb ed in g u n g en  g e leb t. D o rt, w o  d ie  B ed in g u n 
gen d e r N a tu r  h a r t  w a re n , w o  e r  n u r  d u rch  g ro ß e  
K ö rp e ra n s tre n g u n g e n  u n d  d u rc h  g ro ß e  W ille n s 
en erg ien  e s  fe r tig b r in g e n  k o n n te , s ich  d ie  nö tig e  
N ahrung  fü r s ich  u n d  se in e  F am ilie  zu  schaffen , d o rt 
w a r d ie se  A u s le se  in  d e r  g le ich en  d u rc h d r in g e n d e n  
F orm  w irk s a m  w ie  ü b e ra l l  im  R e ich  d e r  N a tu r. D er 
n o rd isch e  M ensch , d e r  fü r un s e in  B egriff is t, h a t te  
h a r te  L e b e n sb e d in g u n g e n , u n d  b e i ihm  w a r  v on  
N a tu r  au s  e in e  so lch e  A u s le se  d e r  T ü c h tig s te n  v on  
v o rn h e re in  g e g e b e n ; d ie  S ch w äch lin g e  fie len  schon , 
b e v o r  s ie  in  d ie  L ag e  k a m e n , m a n n b a r  zu  w e rd e n , 
v o n  d e r  F o r tp fla n z u n g  aus. S ie  g ingen  irg en d w ie  
v o rh e r  z u g ru n d e , u n d  n u r  d ie  T ü c h tig s te n  k o n n te n  
s ic h  h a lte n , u n d  d ie se  s e tz te n  s ich  au ch  fü r d ie  
F o r tp f la n z u n g  ih re s  S tam m es d u rch , u n d  so  e n t
s ta n d , v o n  e in em  m it t le re n  D u rc h sc h n itt au sg eh en d , 
a l l m ä h l i c h  e in e  im m er w e ite r  v o rg e tr ie b e n e  und

e d le re  R asse  d u rch  d ie se  n a tü r lic h s te  A usle se , d ie  
d e r  K am pf um s D ase in  m it sich  b ra c h te . U n d  d iese  
n a tü r lic h e  A u s le se  w irk te  s ich  au ch  au s  au f die 
g e su n d e  W e lta n sc h a u u n g  d ie se r  n o rd isc h e n  M en 
sc h e n  f rü h e re r  J a h r ta u s e n d e .

D iese  n o r d i s c h e  W e l t a n s c h a u u n g ,  d ie  
sch o n  im m er d en  e in ze ln en  M en sch en  sich  
e m p fin d en  ließ  a ls  E n k e l u nd  a ls A h n h e rr  zug le ich , 
g ing n un  b e i d e r  B e r ü h r u n g  m i t  d e r  s ü d 
l ä n d i s c h e n  K u l t u r  langsam  a b e r  s ic h e r  e in e r 
fü r sie  ä u ß e rs t  v e rd e rb lic h e n  U m w an d lu n g  e n t 
gegen .

G e g e n ü b e r  dem  n a tü r lic h e n  G ru n d sä tz e  des 
K am p fes um s D ase in , in  dem  es h e iß t: W e r  d a  fä llt, 
d e n  la s se t fa llen , k am  d e r  G ru n d sa tz  d e r  K a r i t a s ,  
d e r  G ru n d sa tz  d e r  E rb a rm e n s  fü r d en  S ch w ach en , 
fü r d en  L e b e n su n tü c h tig e n , zum  D u rch b ru ch , u nd  es 
k a m  dazu , d aß  e ine  in  sü d lic h e r  S o n n e  g ew ach sen e  
W e lta n sc h a u u n g  das N a tu rg e s e tz  des K am pfes um s 
D ase in , d as  N a tu rg e s e tz  d e r  se lb s tv e rs tä n d lic h e n  
u n d  n a tü r lic h e n  A u sle se , d en  d ie s e r  K am pf um s 
D ase in  m it sich  b rin g t, v o llk o m m en  m iß a c h te te , un d  
d aß  n u n m eh r u n te r  M iß ach tu n g  d ieses  N a tu rg e se tz e s  
vo ll S to lz  v e rk ü n d e t w u rd e , d aß  es ge lang , von  
J a h r h u n d e r t  zu  J a h r h u n d e r t  im m er m eh r S c h w ä c h 
linge  am  L eb en  zu e rh a lte n . D ie g rö ß te n  T riu m p h e  
fe ie r te  d ie se  W e lta n sc h a u u n g , a ls sie  d ie  M itte l 
m o d e rn e r  w isse n sc h a ftlic h e r  F o rsch u n g  u nd  
m o d e rn e r  H y g ien e  sich  d ie n s tb a r  m a c h te  u n d  n u n  in 
e in em  g ran d io sen  S iege  g eg en  d ie  S ä u g lin g ss te rb 
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l ic h k e it  u n d  in  e in em  g ra n d io se n  H ilfsw e rk e  fü r d ie  
k ö rp e r lic h e n  u n d  g e is tig e n  K rü p p e l d azu  kam , e in e  
U n m en g e  v o n  S c h w ä c h lin g e n  a u fzu z ieh en , d ie  n och  
v o r  zw e i J a h r h u n d e r te n  re s tlo s  a ls  K le in k in d e r  z u 
g ru n d e  g eg an g en  w ä re n . D ie N a tu r  lä ß t es sich  
n ic h t g e fa llen , d aß  m an  s ie  so  v e rg e w a ltig t . So v e r 
s c h w e n d e r isc h  d ie  N a tu r  au f d e r  e in e n  S e ite  m it 
ih re r  F ru c h tb a rk e i t  u m g eh t, so  b r in g t e in e  V e r
g ew a ltig u n g  d ie s e r  G e se tz e  le ic h t d as  G e g e n te il z u 
s ta n d e , u n d  w ir  seh en , d aß  es m it m o d e rn e n  K u ltu r 
v ö lk e rn  n ic h t a n d e rs  g eh t, a ls  es d en  z a h lre ic h e n  
ä l te r e n  V ö lk e rn  g eg an g en  is t, d ie  f rü h e r  v o r  Z e ite n  
g e le b t h a b e n , u n d  v o n  d e n e n  w ir  h e u te  n u r  v o n  
w en ig en  n o ch  ih re  G e sc h ic h te  k e n n e n , v o n  m a n c h e n  
k e n n e n  w ir k au m  noch  d en  N am en .

S o  h a b e n  w ir  es s e i t  30 J a h r e n  e r le b t, d aß  d ie  
G e b u r t e n k u r v e  b e i uns r a p id  s in k t, u n d  das 
h a b e n  u n se re  m o d e rn e n  s ta t is t is c h e n  W is se n sc h a f t
le r  au ch  sch o n  s e h r  b a ld  g e m e rk t, u n d  d ie
w a rn e n d e n  S tim m en  ü b e r  d as  S in k e n  d e r  G e b u r te n 
k u rv e  s in d  sc h o n  g le ich  am  A n fan g  d ie s e r  K u rv e  
e rfo lg t. E s is t  n ic h t g e lu n g en , v o r  1933 d ie
G e b u r te n k u rv e  irg en d w ie  in  ih r e r  a b s in k e n d e n  
T e n d e n z  zu  b ee in flu ssen . N un  k am  d ie  n a tio n a l
s o z ia lis tisc h e  W e lta n sc h a u u n g  zum  D u rc h b ru c h  u nd  
m an  s te ll te  fes t, d aß  K in d e rre ic h tu m  n ach  dem
d am a lig en  B egriff im  w e se n tlic h e n  n u r  in  d en  g e se ll
s c h a f tsu n tü c h tig e n  u n d  a so z ia len , sch w a c h s in n ig e n  
K re is e n  v o rk a m , u n d  d aß  im  G e g e n sa tz  zu  d en  
S it te n , d ie  n och  k au m  e in  J a h r h u n d e r t  z u rü c k la g e n , 
d ie  fü h re n d e  S c h ic h t des V o lk es  ganz  a u fg e h ö r t 
h a tte ,  k in d e r re ic h  zu  se in , u n d  m a n  sah  u nd  re c h n e te ^  
s ich  n ach , w ie  v ie le  T a u se n d e  v o n  M a rk  e in
A so z ia le r , S ch w ach s in n ig e r, E rb k ra n k e r  dem  V o lke , 
d e r  A llg e m e in h e it k o s te te ,  u n d  m an  re c h n e te  sich  
n ach , d aß  d ie se r  A so z ia le , d e r  au f K o s te n  d e r  A ll
g e m e in h e it le b te  u n d  au f d en  S c h u lte rn  d e r  F ü h re r 
s c h ic h t s c h w e r la s te te ,  d aß  d e r  sich  d a fü r  b e d a n k te , 
d aß  e r  z eh n m a l so  v ie l K in d e r  w ie d e r  in  d ie  W e lt 
s e tz te , d ie  n u n  d as  Z eh n fach e  a n  L a s te n  au f d ie  
S c h u lte rn  d e r  V o lk sg em e in sch a ft h äu ften .

S o  sch n e ll w ie  in  d e r  N a tu r  g eh t es b e i u n se re r  
m en sc h lic h e n  R a sse  n ich t, a b e r  um  so  w ic h tig e r  is t 
es, d aß  w ir  d ie  U rsa c h e n  u n d  d ie  F o lg e n  e in e r  A u s 
le se  re c h tz e it ig  e rk e n n e n  u n d  so  sc h n e ll w ie  m ög lich  
d a ra n  g eh en , d ie  F o lg e ru n g e n  d a ra u s  fü r u n se r  
e ig en e s  V o lk  zu z ieh en . W e n n  w ir d u rc h  b e s tim m te  
P rü fu n g e n  u n d  d u rc h  A u sw a h l a llm äh lich  dazu  
ko m m en , d aß  w ir  im  d e u ts c h e n  V o lk e  e in e  F ü h re r 
sc h ic h t h e ra n b ild e n , d ie  d ie  g le ich e  c h a ra k te r l ic h e  
H ä r te  g eg en  s ich  se lb s t, d ie  g le ich e  s tä h le rn e  K ra f t 
d es  K ö rp e rs  u n d  des G e is te s  in  s ich  t r a g e n  soll, w ie  
s ie  d ie  b e s te n  u n s e re r  V o rfa h re n  in  s ich  tru g e n , a ls  
d e r  K am p f um s D a se in  n o ch  d ie  n a tü r lic h e  A u s le se  
schuf, d a n n  h a b e n  w ir  v o n  v o rn h e re in  d en  r ic h tig e n  
W eg  v o r  uns liegen , um  n u n  d azu  zu  ko m m en , d aß  
w ir  h ie r  fü r d ie  Z u k u n ft u n se re s  V o lk es  d ie  
e r fo rd e r l ic h e  A u s le se  tre ib e n . W ir  m ü ssen  näm lich  
n u r  d a fü r  so rg en , d aß  d ie se  F ü h re r s c h ic h t fü r d ie  
Z u k u n ft ih re s  V o lk es  ih re  P flic h t tu t  u n d  sich  n ic h t 
d e r  F ru c h tb a rk e i t  v e rs a g t, d aß  d ie  o ffen s ich tlich  
E rb u n tü c h tig e n  u n d  G e m e in s c h a f tsu n tü c h tig e n  im 
m e r  w e ite r  u n d  im m er s tä r k e r  a u sg e m e rz t w e rd e n .

W e lc h e n  M a ß s ta b  m ü ssen  w ir  a n le g e n  a n  d ie  
A rb e i t  d e r  A u s l e s e  sow oh l, w ie  a n  d ie  A rb e it  
d e r  A  u  s m e r z e ? D a  is t w ie d e r  e in  B lick  in  d ie

N a tu r  a u ß e ro rd e n tl ic h  w e g w e ise n d . W ie  m a c h t es 
d e r  T ie rz ü c h te r  u n d  d e r  P f la n z e n z ü c h te r?  W e n n  e r  
e in e  b e so n d e rs  g u te  R a sse  z ü c h te n  w ill, d ie  in  d ie s e r  
o d e r  je n e r  R ic h tu n g  b e so n d e re  E ig e n sc h a f te n  e n t 
w ic k e ln  so ll, d a n n  w e iß  e r , d a ß  e r  e r s t  gan z  a llm ä h 
lich  v o rw ä r ts  k o m m t, d aß  se in e  Z ü c h tu n g sv e rsu c h e  
n ic h t so fo r t  d en  v o lle n  E rfo lg  h a b e n , s o n d e rn  d aß  es 
e in e  m ü h se lig e  A rb e i t  is t, u n d  g an z  a llm ä h lic h  m uß  
e r  se in  Z iel e r re ic h e n . V o llen d s  m uß  e r  lan g sam  u n d  
a llm äh lich  v o rg e h e n , w e n n  es ihm  d a ra u f  an k o m m t, 
d ie  ihm  z u r  V erfü g u n g  s te h e n d e  H e rd e  n ic h t u n n ü tz  
zu  v e rk le in e rn , u n d  in  d ie s e r  L ag e  s in d  w ir  ja  a ls  
V o lk sg e m e in sc h a ft g an z  b e so n d e rs . W ir  d ü rfe n  
n ic h t e in e  a llzu  s ta rk e  B e sc h rä n k u n g  in  d e r  A u s 
m e rz e  tr e ib e n , um  n ic h t e in e n  a llzu  g ro ß e n  
G e b u r te n s c h w u n d  in  d ie s e n  Z e ite n  zu  e r le b e n . 
W e n n  w ir  h e u te  in  d em  G e s e tz  z u r  V e rh ü tu n g  e r b 
k ra n k e n  N a c h w u c h se s  b e s tim m te  R ic h tlin ie n  fe s t
g e le g t h a b e n , d ie  d azu  fü h ren , d aß  d ie se  u n d  jen e  
E rb k ra n k e n  a u sg e m e rz t w e rd e n , so  s e h e n  w ir, d aß  
n o ch  e in e  R e ih e  v o n  E rb u n tü c h tig e n  in  d ie se n  
G e s e tz e n  k e in e  B e rü c k s ic h tig u n g  fin d en . Im  L au fe  
d e r  G e n e ra tio n e n  w e rd e n  w ir  h o ffe n tlic h  a u c h  e in 
m a l so  w e it  ko m m en , d aß  a u c h  d ie s e n  E rb u n tü c h t i
gen  d e r  N a c h w u c h s  v e rs a g t b le ib t. H e u te  w ä re  e s  
v e rf rü h t, e tw a s  D e ra r t ig e s  zu  fo rd e rn . D as m uß  m a n  
u n se re n  E n k e ln  u n d  U re n k e ln  ü b e r la s se n . A b e r  w ir  
m ü ssen  d a fü r  so rg en , d aß  h e u te  sc h o n  d ie  H a ltu n g  
d es  g a n z e n  V o lk es  a llm äh lich , a b e r  d o ch  so  sc h n e ll 
w ie  m ög lich , d a h in  g e b ra c h t w ird , d aß  d ie  E rb -  
tü c h tig e n  e in  g an z  o ffen es  B e k e n n tn is  z u r  F r u c h t 
b a rk e i t  w a h rm a c h e n  u n d  in  d ie  T a t  u m se tz e n . H ie r  
h a t  d as  E h re n b u c h  d e r  e rb tü c h tig e n  d e u ts c h e n  V o ll
fam ilie , h ie r  h a t  d e r  E in sa tz  des R e ic h sb u n d e s  d e r  
K in d e rre ic h e n  e in e  w e g w e ise n d e  A u fg a b e  zu  lösen . 
D ie  A n fo rd e ru n g e n , d ie  w ir  a n  d e n  B e s itz  d e s  
E h re n b u c h e s  s te lle n  m ü sse n  u n d  s te lle n  w e rd e n , 
w e rd e n  m it d e r  Z e it im m er s c h ä r fe r  g e s te ll t  w e rd e n  
m üssen . D as, w a s  w ir  h e u te  n o ch  m it d em  E h re n 
b u ch  a u sz e ic h n e n , d a v o n  w e rd e n  w ir  m a n c h e s  in  
z e h n  J a h r e n ,  v ie lle ic h t sc h o n  in  fünf J a h r e n ,  n ic h t 
m e h r tu n . S o  g eh en  w ir  gan z  ä h n lic h  v o r , w ie  es d e r  
Z ü c h te r  in  dem  S in n e  m a c h t, d aß  w ir  m it z u 
n e h m e n d e m  Z ü c h tu n g se rfo lg  —  b e i u n s  h a n d e lt  es 
s ich  m e h r o d e r  w e n ig e r  d a ru m , m it zu n e h m e n d e m  
E rk e n n tn is e r fo lg , z u n e h m e n d e r  D u rc h d rin g u n g  
u n se re s  V o lk es  m it d em  G e d a n k e n  e in e r  z ü c h te 
r is c h e n  A u s le se  — , d aß  w ir  d a  v o n  s e lb s t im m e r 
m e h r  d ie  F o rd e ru n g e n  h ö h e r  u n d  h ö h e r  sp a n n e n  
w e rd e n . W ir  m ü ssen  un s d a b e i g an z  b e w u ß t se in , 
d aß  w ir  h ie r  n ic h t g eg en  G o tte s  N a tu r  h a n d e ln , 
n ic h t e tw a s  tu n , w a s  n ic h t g o ttg e w o llt se i, s o n d e rn  
g an z  im  G e g e n te il!  U n se r  G ro ß s ta d tle b e n , u n s e re  
m o d e rn e  Z iv ilisa tio n  e n tf e rn te n  s ich  so  w e it  v o n  d e r  
N a tu r , d aß  w ir  n u r  e in e n  fro m m en  G o tte s d ie n s t  tun , 
w e n n  w ir  a lle s  d as  u n te rn e h m e n , w a s  m ög lich  is t, 
d a m it w ir  d e r  N a tu r  w ie d e r  so  n a h e  a ls  m öglich  
k o m m en ; w ir  m ü sse n  so  h a n d e ln , w e il u n se re  
m o d e rn e  Z iv ilisa tio n  d e n  K am p f um s D a se in  in  se in  
G e g e n te il  v e rk e h r t  u n d  d a fü r  so rg t, d a ß  d ie  K ü m 
m erlin g e  in  g ro ß e n  M en g en  e rz e u g t w e rd e n  u n d  
g ro ß  w e rd e n  u n d  w e il d ie  F ü h re r s c h ic h t  u n se re s  
V o lk e s  —  d as  g ilt le id e r  a u c h  fü r d ie  n a t io n a l
so z ia lis tisc h e  F ü h re r s c h ic h t , d ie  je tz t  d ie  F ü h ru n g  
des V o lk e s  in  H ä n d e n  h a t  —  h in s ic h tlic h  ih r e r  A h n 
h e r rn p f lic h te n  n ic h t d as  le is te t ,  w a s  s ie  n o t 
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g e d ru n g e n  le is te n  m uß, w e n n  w ir  u n se r  Id e a l d e r 
le is tu n g s tü c h tig e n  n o rd isc h e n  R a sse  e in m al in 
u n s e re n  E n k e ln  u n d  U re n k e ln  v e rw irk lic h t seh en  
w o llen .

E s is t  n o tw e n d ig , d aß  w ir  u n s d a rü b e r  k la r  
w e rd e n , d a ß  un s d ie  g an ze  g en ia le  T a t des 
F ü h r e r s  n ic h ts  n ü tz t , w e n n  es un s n ic h t ge ling t, 
d ie  R a sse  a ls  so lch e  v o rw ä r ts  zu  b rin g en . N ich t das 
q u a n ti ta t iv e  P ro b le m  a lle in  lö s t d ie  A u fg ab e , 
so n d e rn  d ie  A u fg ab e  w ird  n u r  g e lö s t, w en n  d iese  
F ü h re r s c h ic h t , d ie  in, s ich  d och  d ie  b e s te n  E rb te ile  
n o rd isc h e n  B lu te s  v e rk ö r p e r t ,  in  d ie s e r  e n ts c h e id e n 
d e n  A u fg a b e  a u c h  se in e  P flic h t tu t . D a b e i m ü ssen  
w ir b e rü c k s ic h tig e n , d aß  d ie  J a h r z e h n te  d ie s e r  so 
g e n a n n te n  E rru n g e n s c h a f te n  d e r  K u ltu r  dazu  
g e fü h r t h a b e n , d aß  au ch  b e i b e s te r  w e lta n s c h a u 
lic h e r  u n d  se e lis c h e r  E in s te llu n g  u n d  b e i b e s tem  
W ille n  u n d  b e s te m  P flic h te m p fin d e n  v ie le  u n se re r  
E h e n  n ic h t m e h r in  d e r  L ag e  sind , d ie  n ö tig e  K in d e r 
zah l dem  V o lk e  zu  sc h e n k e n , u n d  d as  sin d  oft 
g e ra d e  n ic h t d ie  s c h le c h te s te n  M en sch en , d ie  h ie r  
a u s  irg e n d w e lc h e n  G rü n d e n  v e rs a g e n  m üssen .

St. P. D.

p r o  u n d  Contra

Neue akadem ische B erufsordnungen — F o rd e ru n g  des 
R e ic h ss tu d e n ten fü h re rs  Dr. m ed. S c h e e l  in d e r 
W o ch en ze itu n g  d esN S .-S 'tu d en ten b u n d es  ,,D ie B ew egung".

A ls k en n ze ich n en d  für die D arlegungen  d es R e ich s
s tu d e n te n fü h re rs  se ien  fo lgende S te llen  h ie r  zunächst 
w ied erg eg eb en :

,,. . . W ir h ab en  schon  d es ö fte re n  d a rau f h in 
gew iesen , d aß  d ie  H ochschulen  im n a tio n a lso z ia 
lis tisch en  S ta a t  n ich t ab g eso n d e rte  w issenschaftliche  
A n s ta lte n  se in  k ö n n en , so n d e rn  d aß  ih re  A ufgabe 
d a r in  b e s teh t, E rziehungs- u n d  A u sb ild u n g ss tä tte n  d es 
N achw uchses d e r  v e ra n tw o rtlic h e n  T räg e r  d e r  g e is tig 
schaffen d en  B eru fe  u n se re s  V olkes zu sein, u n se re r 
Ä rtz te , L eh re r, R e ch tsw ah re r, W irtsc h afte r , T ec h 
n ik e r, F o rsch e r  usw . D e r E rziehung  zu d iesen  B erufen , 
d ie  u n se r  V olk  n o tw en d ig  b rau ch t, auf d ie d e r  e in 
zelne  V o lksgenosse  au ch  sieh t, is t a b e r  n ich t g ed ien t 
m it d e r  V erm ittlu n g  von th eo re tisch e m  W issen  allein , 
w ie  es d e rz e it  auf d e n  H ochschu len  fast aussch ließ lich  
gesch ieh t, so n d e rn  sie  e rfo rd e r t  die p ra k tisc h e  B eru fs
erz ieh u n g  an  d e n  A u fg ab en  d ieses B eru fes . .

D r. S c h e e l  w e is t  auf d ie  A u sb ild u n g  d e r  R e ch tsw ah re r 
u nd  L eh re r  a ls „ k ra sse  B e isp ie le"  hin, d ie  d re i bis v ie r 
Ja h re  s tu d ie re n , „o hne  p ra k tisc h  e tw as m it ihrem  B eruf 
zu tu n  zu h a b e n “ u n d  d ie  nach  dem  E xam en  e ine  „n o ch 
m alige b e ru fsp rak tisc h e  A usb ildung  von ein  bis m eh re ren  
Ja h re n  zu d u rch lau fen  h aben , d ie  ohne B ezahlung, ohne 
v e ran tw o rtlic h e  und  o hne  e inen  M enschen  in d e r  M itte  
d e r  zw an z ig er J a h re  au sfü llende  T ä tig k e it in e in e r L e h r
lingsstellung  erfo lg t" ,

. . Vom  S ta n d p u n k t des N ationalsozia lism us aus 
m uß h ie r  e in  g ru n d sä tz lich  n e u e r  W eg e ingesch lagen  
w erd en . Es ist no tw endig , daß  sich d ie  v e ra n tw o r t
lichen  S te llen  je tz t zusam m enfinden, um für d ie  e in 
z e ln en  B erufe  e ine  dem  g esunden  V olksem pfinden e n t
sp re ch e n d e  u n d  a llen  fach lich en  und  be ru flich en  A n 
fo rd eru n g en  R echnung  trag e n d e  N euordnung  h e rb e i
zuführen . D eren  K ern p u n k t w ird  da rin  liegen, Studium  
u n d  p ra k tisc h e  B eru fserz iehung  in das d e rz e it  a lle in  
d e r  W issen sch aft d ien en d e  Studium  m ite inzubeziehen ."

W ir  s e h e n  so  in  e in e r  v e r s tä r k t e n  E in flu ß n a h m e  
d e r  B e r u fs p r a x is  a u f d ie  e in z e ln e n  G e b ie t e  d e r  
W is s e n s c h a f t  n ic h t  n u r  k e in e  G e fa h r e n , w e d e r  fü r d ie  
W is s e n s c h a f t ,  n o c h  für d ie  U n iv e r s it ä t ,  s o n d e r n  nu r  
V o r te i le  fü r  d ie  b e id e n  . . .“

D u r c h  e ine  g e n ere lle  F o rd e ru n g  w ill Dr. S c h e e l  v e r 
w irklichen:

1. eine A u s b i l d u n g s v e r k ü r z u n g  be i d en  a k a 
d em ischen  B erufen , b e i d e n en  die b e ru fsp rak tisch e  
A usbildung  n ach  dem  Stud ium  e n tw ed e r w egfallen  
o d e r w esen tlich  v e rk ü rz t w e rd en  kön n te ;

2. d a s  V erschw inden  des Z ustandes, d a ß  „ein  M ann in 
den b es ten  Jah ren , d er e in  H ochschu lexam en  und  
v ie lle ich t noch  d en  D r.-T ite l hat, w ie d e r w ie ein 
L e h r l i n g  b e h a n d e l t  u n d  b e z a h l t  w ird “ ;

3. d ie  u n m itte lb a re  v e ran tw o rtlich e  E i n s a t z f ä h i g -  
k  e i t d e s  H ochschu labso lven ten , d am it auch  d ie  
M öglichkeit frü h ze itig e r Fam iliengründung.

Die vorgesch lagene  N euordnung  d e r  akadem ischen  
B erufsausb ildung  sei „alle in  u n te r  dem  G esich tsp u n k te  
e in e r L e istungsste igerung" gesehen.

Es ist u n v erk en n b ar, daß  Dr. S c h e e l  in e rs te r  Linie 
jene ak ad em ischen  B erufe  im A uge h a t, d ie —  e n t
sp rech en d  ih ren  A usb ildungsordnungen  —  m it e iner 
S taa tsp rü fu n g  („G roße S taatsp rü fu n g ") absch ließen , und  
au ch  d ie  ä rz tlich e  A usbildung, be i d e r  an  d as S ta a ts 
exam en  sich bis zur A p p ro b a tio n  eine (heute) m ehrjährige  
p ra k tisc h e  A usbildung ansch ließ t.

U ns in te re s s ie r t  h ie r  na tu rg em äß  in e rs te r  L inie die 
A usb ildung  d e r  ak ad em isch -tech n isch en  B eru fsträg er 
(D iplom ingenieure). D aß d e ren  A usbildung  auf den T ech 
n ischen  H ochschulen  e in e r R eform  b edarf, ist h ie r seit 
J a h re n  aufgezeig t w orden . F reilich : d iese  R eform  ist 
zu e rs t e ine  R eform  d e r  T echn ischen  H ochschulen , wozu 
auf d ie frü h eren  (zahlreichen) V eröffen tlichungen  h in 
gew iesen  w erd en  darf. D avon abgesehen , liegen die 
Dinge b e i d en  D ip lom ingenieuren w esen tlich  an d ers  als 
b e i den  U n iv e rsitä tsb eru fen . H ie r legen n u r die V olks
w irte  akadem ische  A bsch lußprü fungen  ab  (nach dem  
M u ste r d e r  D iplom prüfungen d e r T echn ischen  H och
schulen), d ie  an d ere n  U n iv e rsitä tsb eru fe  hab en  keine  
ak adem ischen , so n d e rn  S taatsp rü fungen , d e ren  e rs te r  die 
p ra k tisc h e  A usb ildung  folgt, an d e ren  E nde dann die
II. („G roße") S taa tsp rü fu n g  s teh t. V orbild lich  ist d afü r 
d ie  ju ris tisch e  A usbildung m it ih re r  R e fe ren d ar- (I. P rü 
fung) und  A ssesso r- (II. Prüfung) E xam en, Es ist im Z u
sam m enhang  m it d en  obigen F o rd eru n g en  Dr. S c h e e 1 s 
beach tlich , daß  d e r  n a tiona lsozia listische  S ta a t in seinen 
b ish e r e rla ssen en  A usb ildungsordnungen  (über die h ier 
jew eils b e r ic h te t w urde) ü b e ra ll d ie  ju ris tische  A u s
b ildung  als g ru n dsä tz liches V orb ild  an g ew en d e t ha t. So 
auch  bei d e n  tech n isch en  B eru fsträgern , be i den en  (unter 
b estim m ten  S tud ienvoraussetzungen) d ie  D ip lom haup t
prüfung  als I. S taa tsp rü fu n g  gilt, und  d e r zur w e ite ren  
A usbildung  zugelassene D iplom ingenieur als „R efe ren d ar"  
übernom m en  w ird. D as B esteh en  d e r  II. („G roßen") 
S taa tsp rü fu n g  n ach  e in e r zw ei- bis d re ijäh rigen  R efe 
ren d arau sb ild u n g  ist d ann  (wie beim  Ju ris ten ) m it d e r  
B ezeichnung „A ssesso r"  v erbunden . D er na tio n a lso z ia 
lis tische  S ta a t h a t so zw ar für d ie  B eam ten  d er höheren  
L au fbahnen  eine gew isse E in h e itlich k e it geschaffen. A b e r 
— und  d a rau f ist h ie r  v o r Ja h rze h n ten  h ingew iesen 
w o rd en  —  die Ü bertragung  d er ju ris tischen  A usbildung 
auf d ie d e r  tech n isch en  B eru fsträg er träg t n ich t in allem  
d e r  b e so n d e ren  A rtu n g  des B erufes R echnung. Es ist ein 
in n e re r  U n te rsch ied  zw ischen dem  U n iv ersitä tsstu d iu m  
des Ju r is te n  und  dem  H ochschulstud ium  des D iplom 
ingenieurs; d ieser U n te rsch ied  ist schon durch  das 
D ip lom exam en g ekennzeichnet, das e inen  A bsch luß  n ich t 
b loß  eines th eo re tisch en  Studium s, sondern  d e r  a k a 
dem ischen  B e r u f s  ausb ildung  d a rste llt, w ie d en n  auch  
d ie  w e itau s g rö ß ere  Zahl d er D iplom ingenieure  u n m itte l
b a r  nach  dem  Stud ium  in d e r  P riv a tp ra x is  so fo rt e in 
g ese tz t w ird  und  auch  e insatzfäh ig  ist. W as sie zur v e r 
a n tw o rtlich en  E insatz fäh igkeit im S ta a tsd ie n s t noch 
b rau ch en , ist im w esen tlich en  d ie  V erw altu n g sp rax is und 
d ie  E inste llung auf d ie  b e so n d e ren  E rfo rd ern isse  des 
S taa te s . Das a llerd ings k an n  n u r in d e r  P rax is, n ich t auf 
d e r  H ochschule an sich g e leh rt w erd en . D er F o rd e ru n g  von 
Dr. S c h e e l  k ö n n te  wohl ohne w e ite res  b e i d e n  te c h 
n isch en  B eru fsträg ern  R echnung  g e trag en  w erd en ; denn 
d e r  D iplom ingenieur in d e r  P riv a tp ra x is  m uß sich  auch  in 
d e n  e rs ten  Ja h re n  e in a rb e iten , ist a b e r zw eifellos sow eit 
so fo rt einsatzfähig , d aß  e r  n ich t bloß „L ehrling" ist, und 
deshalb  auch  n ich t w ie ein so lch er „b ezah lt"  w ird ; e r  
m uß sich in die le iten d e  S te llung  em p o ra rb e iten . D er 
„ B au re fe ren d ar"  m üßte  genau  so e insatzfäh ig  se in  und  
w ü rd e  sich in d en  e rs ten  J a h re n  auch  in d ie  b eso n d eren  
A nfo rd eru n g en  d e r  V erw altung  e in a rb e iten . W en n  dann
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d e r  S taa t es für notw endig hält, daß der Erfolg dieser 
E inarbeitung nach seiner festgesetzten  Zeit noch durch 
eine besondere Prüfung darzutun ist, so steh t das auf 
einem anderen  Blatt, Bei d e r in R ede stehenden Frage 
kom m t es nur auf die Tatsache an, daß d e r „R eferendar" 
im technischen Berufe tatsächlich  praktische A rbeit 
leisten  kann und auch le iste t und dafür auch so entlohnt 
w erden kann, wie es bei den  im S taa te  als „A ngestellte" 
tä tigen  D iplom ingenieuren der Fall ist.

Neue Justizausbildung'sordnung — R eichsgesetzblatt vom 
5, Januar 1939; Verordnung über die Befähigung zum 
R ichteram t, zur Staatsanw altschaft, zum N otariat und 
zur R echtsanw altschaft, Vom 4. Jan u ar 1939.

Im A rtikel IV d e r V erordnung ist eine Neufassung d er 
J u s t i z a u s b i l d u n g s o r d n u n g  gegeben, die gegen
über der bisherigen Ordnung keine grundsätzlichen 
Ä nderungen gebracht hat (vgl. über die bisher geltende 
Justizausbildungsordnung von 1934: „Technik und K ultur” 25 
[1934] 149); die neue Verordnung regelt die Ausbildung 
des R echtsw ahrem achw uchses e i n h e i t l i c h  f ü r  d a s  
g a n z e  R e i c h  und tr i t t  am 1. A pril 1939 in Kraft.

G egenüber der bisherigen Ordnung bringt als w esent
liche Neuregelung den generellen Fortfall d e r Ausbildung 
bei einer V erwaltungsbehörde. Danach w erden R eferen
dare , die R ichter, S taatsanw älte, R echtsanw älte oder 
N otare w erden wollen, gegenüber den  R egierungsrefe
rendaren  eine getrenn te  Ausbildung erhalten  (wie das 
früher schon in P reußen der Fall w ar; für die R egierungs
referendare hat der R eichsinnenm inister eine besondere 
Ausbildungsordnung erlassen). Der W egfall d er A us
bildungsstation des G erichtsreferendars bei der V er
w altung ha t ab er n i c h t  zu einer K ü r z u n g  d e r  
G e s a m t a u s b i l d u n g s z e i t  geführt, die wie bis
her d re i Jah re  dauert, da die Ausbildung bei den 
G erichten  verlängert wurde.

A ndererseits w urde aber auch die M öglichkeit einer 
V e r l ä n g e r u n g  d e s  S t u d i u m s  geschaffen, das 
b isher auf 10 H albjahre beschränkt war. D er B ew erber 
für die R eferendarprüfung kann m ehr als 10 H albjahre 
studieren, w enn durch besondere zeitraubende B eschäfti
gung für Volk und S taat, durch K rankheit, durch  un 
günstige w irtschaftliche V erhältnisse oder aus einem 
anderen  wichtigen G rund am ordnungsmäßigen Studium 
verh indert war.

Die Neufassung der Justizausbildung ist allgemein 
beachtlich, weil sie zeitlich mit der Neuordnung anderer 
Studiengänge zusammenfällt, für die eine Kürzung der 
G esam tausbildungszeit vorgeschrieben wurde, w ährend 
die A usbildungszeit der Juristen  unverändert geblieben 
ist. In jüngster Zeit sind in der Presse, ausgehend von 
d e r  S tudentenschaft, m ehrfach Vorschläge für eine grund
sätzliche Änderung der Juristenausbildung mit dem Ziele 
auch d er Kürzung der A usbildungszeit gemacht w orden.

Die Justizverw altung hat durch die Neufassung d er 
A usbildungsordnung diesen und anderen W ünschen keine 
Rechnung getragen, w eshalb der „S tudenten-Presse- 
d ienst“ u. a. glaubte, feststellen zu sollen, „daß die 
S tudentenschaft die Verordnung vom 4. Jan u a r 1939 b e
dauern  muß“. Über die Gründe, die für diese Haltung 
d e r  Justizverw altung gegenüber den  W ünschen der 
S tudentenschaft m aßgebend w aren, berich te te  Präsident 
des R eichs-Justizprüfungsam ts Dr. O. P a l a n d t  in der 
„Zeitschrift der A kadem ie für D eutsches R echt"; er 
s te llte  fest, daß  für deutsche V erhältnisse die Sorgfalt 
und Q ualität der Ausbildung der deutschen R echtsw ahrer 
selbstverständlich  sei. Nach der bisherigen A usbildungs
ordnung sei die A usbildungszeit d e r R eferendare für die 
w esentlichen F ächer zu kurz bem essen gewesen; das 
habe das Ergebnis in d e r (II.) Staatsprüfung gezeigt, die 
K enntnisse d e r R eferendare „w iesen m itun ter auch in 
den  elem entaren  Fragen bedenkliche L ücken auf"; 
schw ache, den A nforderungen kaum entsprechende 
Leistungen seien le ider rech t häufig zu Tage getreten. 
Aus bevölkerungspolitischen G ründen habe man auf eine 
V e r l ä n g e r u n g d e s V o r b e r e i t u n g s d i e n s t e s  
verzichten  müssen; deshalb sei, „wenn auch nur schw eren 
H erzens", die Trennung in G erichts- und in R egierungs
referendare  durchgeführt w orden, um ohne G esam tver
längerung der A usbildungszeit m ehr Raum für den  gründ
lichen V orbereitungsdienst zu schaffen.

Ausbildung der Volksschullehrer — B ericht d e r „F ran k 
fu rter Zeitung" vom 27. D ezem ber 1938.

Nach diesem B erichte w endete  sich die von der Reichs- 
w altung des N S.-Lehrerbundes herausgegebene Z eit
schrift „N ationalsozialistisches Bildungswesen" g e g e n  
d i e  H e r a b d  r  ü c k u n g d e r  L e h r e r b i l d u n g  
auf den  S tand d er V orkriegszeit. Ein A bbau der H och
schulbildung der L ehrer bedeute  eine Senkung des 
Bildungsniveaus des deutschen  Volkes, und d iese Sen
kung m üßte zwangsläufig zu einer M inderung der 
Leistungen führen.

A nlaß zu dieser W arnung des N S.-Lehrerbundes gab 
der da und dort in E rscheinung getre tene  Vorschlag, dem 
M angel an L ehrernachw uchs (w orüber h ier schon w ieder
holt berich te t wurde) durch W iedereinführung der semi- 
narischen Ausbildung (wie vor etw a 1918) abzuhelfen, 
sowie die Ankündigung, mit dem  Beginn des Schul
jahres 1939/40 in Salzburg eine staa tliche  L ehrerinnen
bildungsanstalt zu eröffnen.

Neue medizinische Studienordnung — Verfügung des 
Reichserziehungsm inisters in V erbindung m it dem  Reichs
ministers des Innern.

Die m edizinische Ausbildung w ird dam it re ichseinheit
lich geregelt, und zw ar w ird  die S tudiendauer auf zehn 
Sem ester festgesetzt (die bisherige Ü bergangsregelung 
w ird also endgültige Norm), die sich aus v ier V orkliniken 
und sechs klinischen Sem estern zusam m ensetzen. V iel
seitigen W ünschen nach Ausbildungskürzung (Nachwuchs- 
und bevölkerungspolitische Gründe) träg t d ie  neue A us
bildungsordnung Rechnung: zunächst w ird das „p rak 
tische Ja h r“ (M edizinalpraktikanten-Jahr), das nach dem 
S taatsexam en zur A pprobation abgele istet w erden  m ußte, 
in das Studium selbst verlegt („Fam ulustätigkeit") und 
w ährend d e r F erien  und durch prak tische  K urse w ährend 
der Sem ester geleistet. F e rn e r w ird das S taatsexam en 
verkürzt und zeitlich in seinen einzelnen S tationen 
günstiger gelegt, so daß  auch h ie r eine Z eitersparnis 
erzielt wird. Insgesam t wird die A usbildungszeit des 
A rztes durch die neue Ordnung um etw a IV2 Jah ren  v e r
kürzt.

Förderung des Chemikernachwuchses — „V ölkischer 
B eobachter (Deutsche V olksw irtschaft)" Nr. 15 vom 
15. Januar 1939.

Aus einem A ufsatz des G eschäftsführers der W irt
schaftsgruppe Chemische Industrie, U n g e w i t t e r ,  
w erden u. a. folgende Feststellungen angeführt:

Zur Befriedigung der dringendsten  A nforderungen w ird  
gegenw ärtig etw a die doppelte  A nzahl von C hem ikern 
benötigt, d ie heute von den H ochschulen zur Verfügung 
gestellt w erden kann. Damit ergibt sich zwangsläufig die 
Frage: „W elche M öglichkeiten bestehen, um aus dem 
gegenw ärtigen Engpaß auf dem G ebiete des Nachwuchses 
herauszukom m en, und wie läß t sich für d ie  fernere 
Zukunft verhindern, daß die deutsche Chemie durch 
einen M angel an qualifizierten Fachkräften  in ihrer E n t
wicklung gehemmt und die Führung in d e r  Chem ie
forschung auch nur im geringsten gefährdet w erden 
könn te?" Im w esentlichen führt U n g e w i t t e r  als 
notw endige M aßnahm en an:

1. die A r b e i t d e s  C h e m i k e r s  m u ß  a l s  s t a a t s 
p o l i t i s c h  w i c h t i g  e r k l ä r t  und dam it d a s  
A n s e h e n  d e r  c h  e m i s  c h - t e  c h n  I s c h e n  
B e r u f e  i n  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  durch  die 
oberste  politische Führung gestärk t w erden;

2. es muß eine intensive W e r b u n g  bei der Jugend für 
den Chem ikerberuf durchgeführt w erden;

3. die H o c h s c h u l e  muß als staatspo litisch  w ich
tigstes Instrum ent für die H eranbildung des C hem iker
nachw uchses so gesta lte t w erden, daß  sie die gewaltig 
gestiegenen A nsprüche in Forschung und L ehre auch 
tatsächlich  erfüllt;

4. die Bemühungen um schnellste quan tita tive  S iche
rung des Chem ikernachw uchses dürfen a u f  k e i n e n  
F a l l  zu einer V e r s c h l e c h t e r u n g  d e r  
Q u a l i t ä t  führen, wofür Sorge getragen  w erden  
muß;

5. die A r b e i t s k r a f t  d e s  C h e m i k e r s  m uß mög
lichst s i n n v o l l  e i n g e s e t z t  w erden;

6. B eachtung d e r w i r t s c h a f t l i c h e n  S t e l l u n g  
des Chemikers.
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D ie G esich tsp u n k te , d ie  d am it zur L ösung d e r  N ach 
w u ch sfrag e  d e r  C hem ik er aus d em  K reis d e r In d u strie  
h e ra u s  g e s te llt  w erd en , sind  a llgem eingültig  für d en  
N achw uchs d e r  a k ad em isch -tech n isch en  B eru fe; sie s in d  
a b e r  au ch  d e n  L ese rn  von  „T ech n ik  u n d  K u ltu r"  n ich t 
neu . In  e in e r R eihe  v on  A u fsä tzen  sind  h ie r  d ie F rag en  
d e s  ak ad em isch -tech n isch en  N achw uchses e ingehend  
e rö r te r t  w orden , und  m an  w ird  sich d essen  e rinnern , w as 
w ir in  den  V o rd e rg ru n d  g es te llt  haben : d ie  A n 
z i e h u n g s k r a f t  d e s  B e r u f e s  a u f  d i e  t ü c h 
t i g e  J u g e n d ;  u n d  w ir h a b en  des ö f te re n  k la r  gelegt, 
d a ß  d ie se  A n z ieh u n g sk ra ft abhängig  ist e inm al von dem  
A n seh en  d es B eru fes in d e n  A ugen d e r  Ö ffen tlichkeit 
und  d e r  S te llung, die d e r B eruf in V olk und  S ta a t e in 
nim m t, zum  a n d e re n  von  d e r  G esta ltu n g  d e r  H o ch 
schu len . A lles  an d ere , w as n o tw en d ig  u n d  w ich tig  
e rk a n n t w ird , ist e ine  F u n k tio n  d iese r  b e id en  F a k to ren .

D aß  h ie r  —- für den  C h em ik erb eru f —  nun  von S e iten  
d e r In d u strie  e in d eu tig  u n se re  S te llungnahm e zu dem  
N achw uchsprob lem  als rich tig  b e s tä tig t  w ird, e rw ec k t die 
Hoffnung, d a ß  m an e h e r  geneig t ist, sie  a n zu e rk en n en  
und  d a rau s  d ie  F o lg eru n g en  zu z iehen. D ab ei m öge b e 
a c h te t  w e rd en , d a ß  d ie  L age des C hem ikers h insich tlich  
se in es  A n seh en s u n d  se in er S te llu n g  in  V olk u n d  S ta a t 
g eg en ü b er dem  D iplom ingenieur, n am en tlich  d e r  m ech a 
n ischen  F ach rich tu n g en , e ine  viel e in d eu tig e re  und  
w e sen tlich  b e sse re  ist.

Regelung des Hebammen-Berufes —  H ebam m en-G esetz . 
Vom  21. D ezem b er 1938,

Im Zuge d e r  n a tio n a lso z ia lis tisch en  G esu n d h e itsg ese tz 
gebung w u rd e  von  d e r  R e ichsreg ierung  ein  H ebam m en- 
G ese tz  v e rab sc h ied e t, d a s  für den  G e s u n d h e i t s 
s c h u t z  von  M u tte r  u nd  K ind  von  b e so n d e re r  B ed eu 
tu n g  ist u n d  d a n eb e n  e ine  w e ite re  n a t i o n a l 
s o z i a l i s t i s c h e  B e r u f s r e g e l u n g  d a rs te ll t .  So 
m ach t d a s  G ese tz  jeg licher H eb am m en ,,p fuscherei“ ein  
E nde, d enn  jede  A usübung  d e r  G eb u rtsh ilfe  d u rch  a n d e re  
P e rso n en  als Ä rz te  u n d  H ebam m en  w ird  u n te r  S tra fe  
g este llt. S e lb s tv e rs tän d lich  ist d ie  B erufsausübung  an  
d e n  N achw eis d e r Q ualifikation  gebunden . D as G ese tz  
b ring t d ie  A n e rk en n u n g  d e s  H e b a m m e n s t a n d e s  in 
e in e r rech tsfäh ig en  R eichs-H ebam m enschaft, d e r  alle  
H ebam m en  angehören , d ie en tsp rec h en d  ih res w ich tigen  
B eru fes a u s  d e r  G e w e r b e o r d n u n g  h e r a u s 
g e n o m m e n  w urden .

Ingenieurfrage im Lande Österreich — V orläufige 
R egelung  d u rc h  e ine  V ero rdnung  d e s  R eich se rzieh u n g s
m in iste rs.

D urch  d iese  vorläufige  R egelung w u rd e  bestim m t, d a ß  
m it W irkung  vom  1. N ovem ber 1938 ab  an  d en  T ec h 
n isch en  H ochschu len  W ien  und  G raz sow ie an  d e r  
M o n tan is tisch en  H ochschule  L eo b en  d a s  S tudium  d u rch  
e ine  D i p l o m p r ü f u n g  (an ste lle  d e r  b isherigen  
„II. S taa tsp rü fu n g ") ab g esch lossen  w ird. D urch  das B e
s te h en  d e r  D iplom prüfung w ird  (wie im A ltre ich ) d e r  
,,A  k a d e m i s c h e  G r a d  e i n e s  D i p l o m - I n 
g e n i e u r s "  e rw o rb en . D ie S tu d ie re n d en  d e r  L and- 
bzw . F o rs tw isse n sc h aften  an  d iesen  H ochschulen  (die b is
h e r au ch  d ie  S tan d esb eze ich n u n g  „ In g en ieu r“ e rh ie lten ) 
e rw erb e n  den  G rad  „D ip lom -L andw irt"  bzw . „Diplom - 
F o rs tw irt" .

Die frü h eren  A b so lv en ten  d e r  H ochschulen , d ie  d ie  
S tan d esb eze ich n u n g  „ In g en ieu r” (nach zw ei S ta a ts 
exam en) e rw o rb en  hab en , sind b e rech tig t, den  A k a 
dem isch en  G rad  (Dipl.-Ing.; D ipl.-L andw .; D ip l.-F orstw .) 
zu führen , w as ih n en  auf A n trag  b eschein ig t w ird.

Es ist anzunehm en, daß d am it d ie  A ufhebung  des 
„ In g en ieu r-G ese tze s"  v o rb e re ite t  ist, d u rch  d as d en  
A b so lv en ten  d e r  (ehem als) ö s te rre ich isch en  H ochschu len  
d ie  „S tan d esb eze ich n u n g  In g en ieu r"  gesch ü tz t w ar,

Kürzung des technischen Studiums —  V erordnung  d es 
B e au ftrag te n  für d e n  V ierjah resp lan .

D ie kü n ftig en  D i p l o m i n g e n i e u r e  w e rd en  vom  
k o m m enden  S tu d ien ja h r ab  a n  S te lle  von a c h t S em es te rn  
b e re i ts  nach  einem  S tudium  von  sechs S em es te rn  (bzw. 
3 Ja h ren ) d ie  D ip lom haup tp rü fung  ablegen.

A n  d e n  tech n isch en  F ach sch u len  m it b ish e r fünf- 
sem estrig em  L ehrgang  w u rd e  g leichzeitig  d ie  S tu d ien 
d a u e r  um  ein  H a lb jah r g ekürzt, a lso auf zw ei Ja h re  fest- 
g e se tz t.

D iese M aßnahm en, die au f V orsch lag  d es R e ich s

w irtsch aftsm in is te rs  ge troffen  w u rd en  u n d  die ih ren  
G ru n d  in dem  M angel an  N achw uchs im tech n isch en  
B eru fsk re is  hab en , sind  für d ie  T echn ischen  H ochschu len  
und  den  D ip lo m in g en ieu r-B eru fsstan d  von  e in sch n e id en 
d e r  B edeu tung ; es soll desh a lb  d em n äch st e in g eh en d e r 
h ie r  auf d iese  M aßnahm en  zurückgekom m en  w erden .
Fräulein Ingenieur —  B ek an n tm ach u n g  des NSBT. —  
R e ich sb e ru fsw a lte r  P ro fesso r Dr. O. S t r  e c k,

„In d e r  T ag esp re sse  w ird  se it e in igen M o n a ten  u n te r  
dem  S ^hlagw ort .F räu le in  In g en ieu r ' e ine  lebhafte  
P ro p ag an d a  für d a s In g en ieu rstud ium  bei F ra u e n  d u rch 
geführt. D iese  P ropag ieru n g  e n tsp ric h t w ed er d e r A u f
fassung des L e ite rs  d es H au p tam tes  für T echnik , Pg. Dr. 
T  o d t, n o ch  d e r  d e r  R e ich sfrau en fü h re rin , Pgn. 
S c h o l t z - K l i n  k ."

N a tü rlich  ist d iese  P ro p ag ierung  aus d e r  N achw uchsnot 
im tech n isch en  B eru fsk reis e n ts tan d en , und  zw ar, sow eit 
zu seh en , aus dem  K reise  d e r  D A F. Im V ord erg ru n d  
d ie se r  F rag e  m uß d ie  E i g n u n g  steh en , d ie  z u e rs t e in 
m al g ek lä rt w e rd en  m üß te ; zw eifellos gibt es eine 
g rö ß ere  A nzah l S pezia lberu fe  im tech n isch en  B eruf, für 
d ie  sich F ra u e n  n ich t eignen.

tDirrcnftiiaftlidier BibliothcliöDh'sift
A m  1. O k to b e r 1938 t r a t  e ine  vom  R eich se rzieh u n g s

m in iste r e rla ssen e  „A  u s b i l d u n g s -  u n d  P r ü 
f u n g s o r d n u n g  f ü r  d e n  w i s s e n s c h a f t 
l i c h e n  B i b l i o t h e k s d i e n s t "  in K raft, d u rch  
w elche e ine  e inheitliche  R egelung d e r A usbildung d e r  
B ib lio th ek are  d u rch g efü h rt ist:

Z u l a s s u n g :  Die Zulassung zum V o rb e re itu n g s
d ie n s t se tz t  vo raus n eb en  b e so n d e re r E ignung die erfo lg
re iche  A blegung e in e r d e r  fo lgenden Prüfungen: E rste  
theo log ische Prüfung, E rs te  ju ris tische  P rüfung (R efe
rendarprüfung), M edizin ische S taatsp rü fung , d ie  Prüfung 
für das L eh ram t an  hö h eren  Schulen, d ie D i p l o m -  
h a u p t p r ü f u n g  f ü r  I n g e n i e u r e ,  d ie D iplom 
prüfung  für V olksw irte , d ie  kaufm änn ische  D iplom 
prüfung, d ie  Prüfung  für D ip lom landw irte , d ie  P rüfung  für 
D ip lom handelslehrer. A n  S te lle  e in e r d ieser P rüfungen  
t r i t t  die V erleihung  d es G rad es eines Dr. habil, o d e r die 
D ok to rp rü fung  m it gutem  Erfolg (bei n ach g ew iesen er 
b e so n d e re r w issen sch aftlich e r Befähigung). N icht p ro m o 
v ie rte  B ew erb e r hab en  be i d e r  Zulassung b is zur 
M eldung zur b ib lio th ek arisch en  F achprü fung  d ie 
P r o m o t i o n  nachzuholen ,

V o r b e r e i t u n g s d i e n s t :  Die E inberufung erfo lg t 
jew eils zum  1. O k tober, und  zw ar als B i b l i o t h e k s 
r e f e r e n d a r  im B eam ten v erh ä ltn is . D as e r s t e  
J a h r  k ann  a b g e le is te t w e rd en  an  e in e r U n iv e rs itä ts 
b ib lio thek , d e r L and esb ib lio th ek  in S tu ttg a r t  o d e r 
D resden  und  d e r  D eu tschen  B üch ere i in Leipzig; le tz te re  
ü bern im m t im le tz te n  M onat auch  d ie  A usbildung de r 
an d ere n  B ib lio theken  zu g ete ilten  R e feren d are . Das 
z w e i t e  J a h r  w ird  an  d e r  P reu ß isch en  o d e r an  d e r  
B ay erischen  S ta a tsb ib lio th e k  (B erlin  bzw . M ünchen) a b 
g e le is te t. D ie R e fe re n d a re  m üssen  w äh ren d  d e r V o r
b e re itu n g sze it in Fühlung m it ihrem  W issenschaftsfach  
b le ib en  u nd  sind v e rp flich te t, sich in d e r  englischen und  
französischen  S p rach e  d ie  K en n tn isse  anzueignen, d ie  zum 
V ers tän d n is  d e r  au slän d isch en  F a c h lite ra tu r  e rfo rd erlich  
sind. K enn tn isse  e in e r w e ite ren  F rem d sp rach e  w erd en  
b e so n d e rs  g ew erte t.

F a c h p r ü f u n g :  Die „B ib lio th ek arisch e  F a c h 
p rüfung" ist vo r e in e r P rüfungskom m ission in B erlin  o d e r 
in M ünchen  (bei d e r  jew eiligen S taa tsb ib lio th ek ) a b 
zulegen, und zw ar in einem  sch riftlich en  u n d  einem  
m ündlichen  Teil.

N ach B esteh en  d e r  F achprü fung  sch e id e t d e r  zum 
A s s e s s o r  d e s  B i b l i o t h e k s d i e n s t e s  e rn an n te  
R e fe re n d a r aus dem  B eam ten v e rh ä ltn is  aus. A uf se in en  
A n trag  k an n  e r zu r E in a rb e itu n g  in d en  w issen sch aft
lichen  B ib lio th ek sd ien st zum P r o b e d i e n s t  a l s  
B i b l i o t h e k s a s s e s s o r  im B eam ten v e rh ä ltn is  zu 
g e lassen  w erd en . D er P ro b ed ien s t d a u e r t  in d e r  R egel 
e in  Ja h r , nach  d em  d e r  R e ich se rziehungsm in iste r ü b e r 
d ie  Ü bernahm e als A n w ä rte r  für d ie  L aufbahn  des 
B eam ten  des w issen sch aftlich en  B ib lio th ek sd ien stes e n t
sch e id e t. B ei w e ite re r  B ew ährung  erfo lg t im R ahm en 
fre ie r  P lanste llung  die p lanm äßige A n ste llung  als 
B i b  1 i o t h  e k  s r  a t. E. M.
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Dr. Werner Spohr in Kiel:

Sadioerftänftige  u nd  Umiafjfteucc
Zur Frage der Berechtigung des Sachverständigen 

zu gesonderter Inrechnungsstellung

Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 des U m satzsteuergesetzes vom 
16, O ktober 1934 (RGBL I S. 942) — UStG. — ist d e r 
S teuerschuldner im Falle des § 1 Ziff. 1 UStG. (S teuer
pflicht von Lieferungen und sonstigen Leistungen) nicht 
berech tig t, die U m satzsteuer neben dem  Entgelt ganz 
oder teilw eise anzufordern oder das Entgelt, das er für 
den an ihn bew irk ten  Umsatz zu en trich ten  hat, um die 
von ihm geschuldete S teuer zu krüzen. Eine A usnahm e 
von diesem V erbot der offenen Überwälzung enthält § 10 
Abs. 1 Satz 2 UStG, m it d e r Bestimmung, daß  der S teuer
schuldner die S teuer gesondert anfordern kann, „wenn 
als Entgelt gesetzlich bem essene G ebühren angesetzt 
w erden". Die Frage, ob diese Ausnahm evorschrift, die 
— w enn auch in etw as anderem  W ortlaut — bereits in 
§ 11 UStG. 1926 und in § 12 UStG. 1932 enthalten  war, 
auf die G ebühren d er Sachverständigen nach der G ebüh
renordnung für Zeugen und Sachverständige (GebOZS.) 
Anwendung finden kann, ob also die G erichtskasse v e r
pflichtet ist, dem Sachverständigen die von ihm zu zah
lende U m satzsteuer zu ersta tten , ist lebhaft um stritten . 
Eine A nzahl höchstrich terlicher Entscheidungen spricht 
dem Sachverständigen die Berechtigung zu gesonderter 
Inrechnungstellung der U m satzsteuer zu, andere — an 
Zahl gerade in le tz te r Zeit zunehm ende — Entscheidun
gen verneinen die Frage. Gleichwohl soll nachstehend 
der V ersuch einer Lösung gem acht w erden.

L Die bejahende Ansicht
w ird von folgenden Entscheidungen gebildet:

OLG. Braunschweig, Beschluß vom 20. D ezem ber 1932, 
IV 176/32, „Jur. W ochenschrift" 1933 S. 558;

OLG. Hamm, Beschluß vom 30. Juni 1933, 6 W  58/33, 
„Justizverw altungsblatt" 1933 S. 278, „D er W irt
schaftsprüfer" 1933 S. 274;

OLG. Kiel, Beschluß vom 2. Mai 1934, 2 a W  29/34.
Der besonders überzeugend begründete Beschluß des 

OLG. Hamm vom 30. Juni 1933, 6 W  58/33, geht davon 
aus: § 12 UStG. 1932 (jetzt § 10 UStG. 1934) läßt die 
offene Abwälzung der U m satzsteuer ausnahm sw eise dann 
zu, wenn als E ntgelt für eine Leistung gesetzlich b e 
m essene G ebühren angesetzt w erden. M aßgebend für 
diese Sonderregelung w ar die Erwägung, daß bei den 
S teuerpflichtigen m it gesetzlich festgesetzten  G ebühren 
die das U m satzsteuergesetz beherrschende verdeck te  A b
wälzung nicht durchführbar ist und die A ufrechterhaltung 
des V erbotes der offenen Abwälzung für die genannten 
Fälle daher wie eine Belastung m it einer neuen d irek ten  
S teuer w irken w ürde (vgl. Popietz Anm. IV l a  zu § 11 
UStG.; OLG. Braunschweig in JW . 1933, 558; vgl. vor
stehend  a, d. Vf.). Im § 48 der D urchführungsbestim m un
gen zum UStG. 1932 (jetzt § 60 UStDB. 1934), in dem eine 
Reihe der un ter die A usnahme fallenden Gebühren, so
u. a. die G ebühren d e r R echtsanw älte und Ärzte, aufge- 
geführt ist, sind nun allerdings die Sachverständigenge
bühren nach § 3 GebOZS. nicht erw ähnt. Doch sind diese 
gleichwohl als gesetzlich bem essene G ebühren im Sinne 
des § 12 UStG. 1932 (jetzt § 10 UStG. 1934) anzusehen, 
für die die oben genannten Gründe, die zu d e r Sonder
regelung im § 12 (10) geführt haben, in gleicher W eise 
zutreffen, wie für die im § 48 (jetzt § 60) der D urchfüh
rungsbestim m ungen ausdrücklich genannten G ebühren. 
Denn einm al ha t d e r  Sachverständige auf die Höhe der 
ihm nach § 3 GebOZS. zu ers ta ttenden  G ebühren, die vom 
G ericht bestim m t w erden, selbst gar keinen Einfluß, ist 
also seinerseits nicht in der Lage, die U m satzsteuer in 
sein G ehalt einzukalkulieren, wie es bei den übrigen, 
n icht u n te r die A usnahm e des § 12 (10) fallenden S teu er
pflichtigen der Fall ist, A ber auch das G ericht ist in der

E inberechnung der U m satzsteuer in d ie  G ebühren des 
§ 3 GebOZS. insofern beschränkt, als es, je nach  d e r  
Q ualität d e r  Leistung, über d ie  B eträge von 3,—  bzw. 
6,-— RM nich t hinausgehen darf. In allen den  F ällen  also, 
in denen die M indestgebühr oder ab e r auch die H öchst
gebühr des § 3 GebOZS. für die Leistung des S achver
ständigen als solche als angem essen zu bezeichnen und 
festzusetzen ist, ist auch für das G ericht eine M öglichkeit 
d e r  verdeck ten  Abwälzung d e r S teu er durch  B erücksich
tigung bei Festsetzung des S teueransatzes nicht gegeben. 
H ieran ändert es nichts, daß im Einzelfalle, nämlich dann, 
w enn nach Lage der Sache d e r S tundensatz innerhalb der 
im § 3 GebOZS. vorgesehenen H öchst- und M indestgren
zen festzusetzen ist, d ie M öglichkeit d e r  Berücksichtigung 
d e r S teuer gegeben sein sollte. Nach diesen  Erwägungen 
erscheint die Annahme, daß  auch die G ebührensätze des 
§ 3 GebOZS. als gesetzlich bem essene im Sinne des § 12 
UStG. 1932 (§ 10 UStG. 1934) anzusehen sind, begründet, 
w obei in B etrach t zu ziehen ist, daß  auch die G ebühren 
z. B. des A rztes, die wie oben erw ähnt, nach d e r  aus
drücklichen V orschrift des § 48 (jetzt § 60) d er D urchfüh
rungsbestim m ungen zu den gesetzlich bem essenen gezählt 
w erden, bewegliche sind.

II. Die verneinende Ansicht
wird von folgenden Entscheidungen gebildet:

OLG. Jena, Beschluß vom 2. M ai 1933, 2 U 1191/31, 
„Jur. W ochenschrift" 1933 S. 2225;

LG. Aachen, Beschluß vom 19. M ärz 1934, 10 153/32, 
„Jur, W ochenschrift" 1934 S. 1514;

OLG. Breslau, Beschluß vom 21. Jan u a r 1935, 156 W  
90/35;

OLG. Kassel, Beschluß vom 20. Ju li 1936, 1 W 135/36, 
„Jur. W ochenschrift" 1936 3345;

Kam m ergericht, Beschluß vom 1. S eptem ber 1936, 
1 Ws. 376/36, „Jur. W ochenschrift" 1936 S. 3345/46.

A ußerdem  ist noch auf folgende ä lte re  Entscheidungen: 
K am m ergericht im „B üroblatt für gerichtliche Beam te" 
1932 S. 288, und L andgericht I Beriln im „B üroblatt für 
gerichtliche Beam te" 1932 S. 288 hinzuweisen.

III. Stellungnahme
M. E. ist d e r  die gesonderte Inrechnungstellung der Um

satzsteuer durch den  Sachverständigen zulassenden R ech t
sprechung zuzustim men und die die E rstattungspflicht der 
G erichtskasse verneinende A nsicht abzulehnen. F ü r diese 
Stellungnahm e sind folgende G ründe bestim m end:

a) D e r  Z w e c k  d e s  U m s a t z s t e u e r g e s e t z e s
Die die gesonderte Inrechnungstellung ablehnende 

Rechtsprechung prüft die F rage n ich t oder doch nich t ge
nügend u n te r dem  G esichtspunkt, der allein maßgeblich 
sein kann, dem  Zweck d er U m satzsteuer. W ürde man 
die Abwälzung für den  Sachverständigen nicht zulassen, 
so w ürde man ihn mit einer S teuer belasten , die nach 
dem ausdrücklichen und unbestrittenen  W illen des G e 
setzgebers abgew älzt w erden soll. Die von § 10 Abs. 1 
Satz 2 UStG, gegebene A usnahm e von dem  V erbot d er 
d irekten  Überwälzung ist ja gerade geschaffen w orden, 
weil sich in den Fällen einer gesetzlich bestim m ten G e
bühr das dem U m satzsteuergesetz zugrundeliegende P rin 
zip d e r verdeck ten  A bwälzung nich t durchführen läßt 
und das V erbot d e r offenen Überwälzung bei den h ie r in 
Frage kom m enden Steuerpflichtigen — un ter ihnen dem 
Sachverständigen — m ithin wie eine B elastung m it einer 
neuen d irek ten  S teuer w irken w ürde. Die verneinende 
A nsicht w iderstre ite t dem  G ebot der G leichm äßigkeit in 
der Auslegung d e r S teuergesetze und  dem  W esen der 
U m satzsteuer selbst d irekt. Es handelt sich aber in 
e rs te r H insicht n icht um die Auslegung des § 3 GebOZS., 
sondern um diejenige des § 10 Abs. 1 UStG. Das P ro 
blem ist daher als solches nicht als ein kostenrechtliches, 
sondern als ein um satzsteuerrechtliches zu sehen und zu 
behandeln.
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b) D e r  B e g r i f f  d e r  g e s e t z l i c h  
b e m e s s e n e n  G e b ü h r

Die verneinende R echtsprechung legt den  Begriff d er 
„gesetzlich bem essenen G ebühr" in § 10 Abs. 1 Satz 2 
UStG. zu eng aus. Es sind un ter den u n te r diese B e
stimmung fallenden G ebühren keineswegs nur solche zu 
verstehen, die, wie z. B. d ie  G ebühren des R echtsan
walts, in ihrem B etrag k raft G esetz völlig festliegen. V iel
mehr fallen nach § 60 der Durchführungsbestimm ungen 
zum U m satzsteuergesetz — UStDB. — vom 17. O ktober 
1934 (RGBl, I S. 947) auch die Taxen für approbierte 
Ä rzte und Zahnärzte un ter § 10 Abs. 1 Satz 2 UStG. 
Sind diese Taxen aber gesetzlich bem essene Gebühren 
im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 UStG., so ist nicht ein
zusehen, w eshalb es nicht auch die G ebühr d er Sachver
ständigen nach § 3 GebOZS. sein sollte. Denn ebenso 
wie diese sind die Taxen der Ä rzte nicht in einem Be
trag  fixiert, sondern nur nach M indest- und H öchstgrenze 
angegeben (vgl. z. B. die Preugo). W enn das Kam m er
gericht (vorstehend II) meint, un ter den von § 60 UStDB. 
bezeichneten Taxen der approbierten  Ä rzte und Zahnärzte 
seien nur die von d e r öffentlichen G ew alt festgesetzten 
festen Leistungsvergütungen zu verstehen, so legt es den 
W ortlaut des § 60 UStDB., der eine solche Beschränkung 
m. E. nicht gesta tte t, zu eng aus. In der Tatsache voll
ends, daß in § 60 UStDB. die Sachverständigengebühren 
nicht genannt sind, kann kein Beweism ittel gegen die 
bejahende A nsicht gesehen w erden. Denn § 60 führt 
nach seinen ausdrücklichen W ortlaut lediglich Bei
spiele an.

Man muß m. E. unterscheiden zwischen frei verein
barten  G ebühren einerseits, gesetzlich bem essenen G e
bühren andererseits. U nter den  le tz teren  lassen sich w ie
d er unterscheiden: gesetzlich fixierte G ebühren (z, B. A n
w altsgebühren), Rahm engebühren (z. B. Ä rztetaxen  und 
die G ebühren d e r R echtsanw älte im V erfahren vor den 
Versicherungsbehörden) und Gebühren, die eine H öchst
grenze festsetzen (z, B. die Sachverständigengebühren). 
W ollte man die le tz tere  G ebührenart nicht als gesetzlich 
bem essene Gebühr anerkennen, so w ürde man die T a t
sache einfach unbeachtet lassen, daß das G esetz für sie 
eine Norm setzt, und dam it den grundlegenden U nter
schied dieser G ebühren — eben ihre durch G esetz e r
folgte Regelung — zu den privat vereinbarten  G ebühren 
nicht ausreichend bew erten.

c) D ie  w e i t e r e n  A r g u m e n t e  d e r  v e r 
n e i n e n d e n  A n s i c h t  

können m. E. ebenfalls nicht durchgreifen.
1. W enn die verneinende A nsicht meint, die Begren

zung d e r Sachverständigengebühr lediglich durch eine 
Höchstgrenze ermögliche es dem  Sachverständigen, die 
U m satzsteuer bei A nforderung seiner V ergütung bereits 
verdeckt in Rechnung zu stellen, so übersieht sie, wie das 
OLG. Hamm (vgl. vorstehend I) und G aedeke („Jur. W o
chenschrift" 1934 S. 1514 in der Anm erkung zu dem Be
schluß des LG. A achen vom 19. M ärz 1934) zutreffend 
ausgeführt haben, daß d e r  Sachverständige auf die F es t
setzung seiner G ebühren gar keinen Einfluß hat, sondern 
darauf angew iesen ist, was vom G ericht ihm festgesetzt 
wird. A ußerdem  liegt diesem  G edanken eine V erkengung 
des W esens der U m satzsteuer zugrunde, d ie  für den  ab 
w älzungsberechtigten Leistungspflichtigen (den S teuerzah
ler) lediglich ein D urchgangsposten sein soll.

2. A uch d e r G edanke, das G ericht habe, da es die G e
bühr un ter Berücksichtigung d e r gesam ten E rw erbsver
hältnisse des Sachverständigen festsetze, die M öglichkeit, 
die U m satzsteuer für den  Sachverständigen mit einzu
rechnen, ist n icht bew eiskräftig. Abgesehen davon, daß 
dam it eine ta tsächliche Belastung d er G erichtskasse mit 
der U m satzsteuer erfolgt, das Ergebnis also dasselbe ist, 
als w enn d ie  G ebühr des Sachverständigen ausschließ
lich als Leistungsvergütung festgesetzt und ihm daneben 
die U m satzsteuer gesondert e rs ta tte t wird, hat G aedeke

(a. a. O.) gegen diesen G edanken zutreffend eingew endet: 
Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 GebOZS. „bedeutet ganz 
etw as anderes, nämlich besagt nur, woraus das G ericht 
im einzelnen Falle A nhaltspunkte für die Bemessung 
d e r G ebühr innerhalb des gesetzlichen Rahmens 
nehmen soll, die w irtschaftliche G esam tlage des Sach
verständigen soll —• außer der Beurteilung d er von 
ihm fertiggestellten Leistung — dem G ericht einen ge
wissen M aßstab geben. Nicht aber ist dabei daran  ge
dacht, dem Sachverständigen dam it zugleich auch A us
lagen, die ja nach § 14 ohnehin gesondert zu ers ta tten  
sind, nämlich S teuerposten, die er eigentlich nur von dem 
w irtschaftlich dam it B elasteten einzuziehen und an den 
S taa t abzuführen hat, zu ers ta tten . F erner aber: Selbst 
wenn man annehmen will, es sei dam it ein A bgelten d er 
gesam ten allgemeinen G eschäftsunkosten des Sachver
ständigen gemeint, so w ürde das für die U m satzsteuer 
gar nichts besagen. Denn sie gehört nicht zu diesen all
gemeinen G eschäftsunkosten, sondern bildet einen nach 
dem G rundprinzip des UStG, auf den letzten  V erbraucher 
abw älzbaren S teuerposten." Endlich scheitert diese A us
legung des § 3 Abs. 2 GebOZS. schon daran, daß dann gar 
keine M öglichkeit für das G ericht zur Einbeziehung d er 
U m satzsteuer in die festzusetzende Vergütung besteht, 
wenn für diese mit Rücksicht auf die tatsächliche Lei
stung des Sachverständigen die gesetzlichen H öchstbe
träge anzusetzen sind.

3. D er Vergleich mit den H öchstpreisen (OLG. Breslau, 
vorstehend II) ist nicht durchführbar. Denn bei der F es t
setzung von H öchstpreisen berücksichtigen die B ehörden 
von sich aus die Belastung mit der U m satzsteuer (vgl. 
Popitz, Komm. z. UStG., 3. Aufl. 1928, Einl. S. 19, 2 b). 
Bei d er Festsetzung d e r H öchstgrenzen in § 3 GebOZS. 
aber ist eine solche Berücksichtigung nicht erfolgt und 
konnte sie auch gar nicht erfolgen, weil es bei E rlaß d er 
GebOZS. (30. Juni 1878) eine U m satzsteuer noch nicht 
gab (das ers te  U m satzsteuergesetz stam m t vom 26. Juli 
1918).

t f t e r a tu t
Neue Bücher;

D atsch; E l e k t r i s c h e  S c h w e i ß u n g .  E rläu te 
rungen zu den Tafeln Es 1— 12. — Leipzig und Berlin: 
B. G. T eubner 1938. — Fünfte Auflage, 51 Seiten, zahl
reiche Abbildungen im T ext und auf Tafeln, Din A 5. 
K art. 1,20 RM.

Diese Neuauflage ist gegenüber d e r vorhergehenden 
wenig geändert, es ist nur an einigen S tellen d e r neuen 
Entwicklung des behandelten  G ebietes Rechnung ge
tragen. Wie die le tzte  Ausgabe, so w ird auch diese vor
liegende ihren Weg machen, denn die Schrift gibt eine 
vortreffliche Einführung in die Praxis des elektrischen 
Schweißens. D er niedrige Preis m acht jedem In te r
essenten die Anschaffung leicht. E, M.

Stenger, Dr, Erich, Professor an der Technischen H och
schule Berlin: D i e  P h o t o g r a p h i e  i n  K u l t u r u n d  
T e c h n i k .  Ihre G eschichte w ährend hundert Jahren . 
— Leipzig: E. A, Seem ann 1938. — 224 Seiten, 65 Bilder, 
1 farbige Tafel. Brosch. 7,50 RM, geb. 9,50 RM.

Das mit vorzüglichen A bbildungen ausgesta tte te  Buch 
ist ein w ertvoller Beitrag zur Technik-G eschichte; es 
zeigt in einer um fassenden D arstellung die Entwicklung 
der Photographie von ihrem Anfang vor hundert Jahren  
bis zu ihrer hohen Bedeutung, die sie in unserem  Z eit
a lte r gewonnen hat, aus dem sie — und zw ar auf den 
verschiedensten G ebieten des Lebens — nicht mehr 
w egzudenken ist. Es ist ein besonderes V erdienst des 
Verfassers, zusam menhängend den  W eg dieser E rrungen
schaft aufgezeigt zu haben, insbesondere aber die A n
w endungsgebiete der Photographie. H ier zeigt sich, wie 
vielseitig und auch bestim m end die Photographie auf 
verschiedenen G ebieten gew orden ist, w ieviele Errungen
schaften und Fortsch ritte  in der N aturerkenntnis und 
ihrer Anwendung ihr zu danken sind; wie aber auch die 
allgemeine kulturelle Entwicklung von ihr beeinflußt
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w urde. „W as die Erfindung der B uchdruckerkunst für 
den  G edanken und das gesprochene W ort w ar, das 
w urde in glücklicher Ergänzung die Erfindung d er 
Photographie für d ie  E rscheinung und deren  bildliche 
D arstellung" — diese Feststellung des V erfassers bew eist 
sein Buch, das dem L eser zum B ew ußtsein bringt, daß 
die Photographie ein kulturgeschichtlicher Begriff, ein 
K ultu rfak tor ist. Die technische Entw icklung h a t für die 
heutigen G enerationen das Photographieren  einfach 
gemacht, und Millionen machen von d ieser M öglichkeit 
G ebrauch. Und wie es im mer ist mit E rrungenschaften, 
die zu einer Selbstverständlichkeit gew orden sind, 
m achen sich die G ebraucher w enig oder m eist keine 
G edanken über die Entw icklung und die tieferen  Zu
sam menhänge. Das Buch sollte deshalb eine große 
L eserschaft finden; es verd ien t eine solche in w eitestem  
Maße! Sch.

Luedecke, Heinz: S c h i f f e  e r o b e r n  d i e  L u f t .  
E rlebnisse und Ergebnisse einer A rbeitsgem einschaft, — 
Potsdam : W illiams & Co. 1938. 396 Seiten, zahlreiche,
z. T. farbige A bbildungen (Illustrationen von O scar Ner- 
linger), geb. 4,50 RM.

In e rs te r Linie den jugendlichen L esern von 10 bis 
e tw a 14 Jah ren  gewidmet, w ird auch der E rw achsene 
eine ihn nach der T agesarbeit entspannende L ektüre  in 
diesem ausgesprochen guten Buche finden, und alle L eser 
w erden es zudem nich t ohne erheblichen N utzen aus d er 
H and legen. Bringt es doch eingehende, geschichtliche, 
technische und physikalische A usführungen über die 
Luftfahrttechnik, in die Erlebnisse zw eier Jungen v e r
flochten, die sich aktiv  m it der Luftfahrt befassen. So ist 
der Stoff lebendig und flüssig gestalte t und umfaßt alle 
Problem e, die m it dem Luftschiff Zusammenhängen. Das 
Buch hat der V erlag m it klarem  D ruck gut ausgestatte t. 
Damit sind alle Vorbedingungen für eine w eitgehende 
V erbreitung des Buches, die ihm zu w ünschen ist, 
gegeben. — nm —.

Zimmermann, W., und E, Böddrich: E i n f ü h r u n g  i n  
d i e  D i n n o r m e n .  — In G em einschaft m it der 
G eschäftsstelle des D eutschen A usschusses für T ech
nisches Schulw esen (Datsch) E. V. — Leipzig und Berlin:
B. G. T eubner 1938. — Sechste Auflage, VII/216 Seiten, 
435 A bbildungen, Din A 5, K art. 3,20 RM.

Daß in einem D utzend Jah ren  m ehr als 25 000 Stück 
dieses Buches abgesetzt w urden und so bereits eine
6. Auflage nötig w urde, ist d er äußere Beweis für die 
Bewährung d ieser Einführung in das G ebiet der Normen, 
das mit jedem Jah r steigende Bedeutung in der 
industriellen und gew erblichen W irtschaft erlangt. Die 
Neuauflage berücksichtigt den neuesten  S tand d er Norm
arbeiten  und die in ternationalen  Passungen (ISA.), die 
sich m ehr und m ehr einführen. D aneben sind zahl
reiche V erbesserungen und N eubearbeitungen gegenüber 
d e r le tz ten  Auflage festzustellen.

Jed e r p rak tisch  tätige Ingenieur muß sich eingehend 
mit den Normen befassen, und  dazu gibt es kein besseres 
Buch als das vorliegende; es soll auch den Studierenden 
an den  Hoch- und Fachschulen besonders empfohlen 
sein. Zu loben sind d ie  k laren  Abbildungen, für deren  
W iedergabe der V erlag alle Sorgfalt aufgew endet hat. 
D er Preis darf als m ehr denn angem essen bezeichnet 
w erden. S—z.

Mudrak, Edmund: D i e  D e u t s c h e  H e l d e n s a g e .  
— Berlin: H erbert S tubenrauch V erlagsbuchhandlung
1939. — VII. Band des Jahrbuches für historische V olks
kunde. B egründet von W ilhelm Fraenger, fortgeführt von 
W alter Krieg. — 354 Seiten, geb. 12,50 RM.

Das „Jahrbuch  für historische V olkskunde" umfaßt 
je tz t folgende (einzeln käufliche und jeweils in sich ab 
geschlossene Bände:

I. Band: „Die V olkskunde und ihre G renzgebiete” ;
II. Band: „Vom W esen der V olkskunst";
III/IV. Band: „Die Sachgüter der deutschen Volks

kunde";

V./VI. Band: „M arksteine d er V olkskunst";
VH. Band: „Die D eutsche H eldensage".
Dr. Edm und M udrak erschließt in dem  vorliegenden, 

vom V erlag in gu ter A usstattung  und vor allem in 
klarem , ansprechendem  D ruck herausgebrach ten  Band 
seines Jahrbuches kostbarstes V olksgut und erlaub t uns 
einen tiefgreifenden Blick in die V orstellungsw elt unserer 
A hnen, in u ra ltes V erm ächtnis d er nordischen U eber- 
lieferungsw elt. Denn zweifellos gehört die deutsche 
H eldensage zu den w ertvo llsten  Schöpfungen unseres 
Volkstums!

Eine eingehende D arstellung des Inhaltes der einzelnen 
Sagenfassungen zeigt die G eschicke der deutschen  
H eldensagen im Laufe der G eschichte, und eine U n ter
suchung w eist die H erkunft des E rzählergutes nach; 
reiche Q uellenangaben, Nach- und H inw eise erm öglichen 
ein eingehendes Studium  im einzelnen.

D er V erfasser behandelt: E rm anerich; D ietrich  von 
Bern; den H eldenkreis um D ietrich  von B ern (Dietleib, 
V ildever, H erbort, W itege, Heime); W ieland; d ie  Sagen 
von den Nibelungen (Siegfried, B urgundenuntergang); 
W alther S tarkhand; H ilde-Kudrun; O rtnid; W olfdietrich.

In einem Schlußkapitel faßt der V erfasser d ie  „E rgeb
nisse" seiner tiefschürfenden Forschung zusam men. Dem 
L eser sei empfohlen, nach d e r „Einleitung" zuerst diese 
„E rgebnisse“ zu lesen, die w esentlich zum V erständnis 
d er D arstellungsw eise und des Inhaltes der Forschung 
über die Sagen beitragen.

Ein Namen- und Sachverzeichnis e rle ich te rt den 
G ebrauch des Buches bei einem eingehenderen  Studium.

Allen F reunden  der V olkskunde sei d ieser Band 
empfohlen; e r ist wohl das Beste, was in diesem  Sonder
gebiet unsere L ite ra tu r b isher aufzuw eisen hat. Möge 
ferner d ieser Band dem  „Jahrbuch" neue F reunde zu 
führen! K. F. Steinm etz.

Kalender des Deutschen Metallarbeiters 1939. —
Berlin: V erlag der D eutschen A rbeitsfron t GmbH. — 312 
Seiten, geb. 0,90 RM.

D er „K alender" ist in W irk lichkeit ein H andbuch und 
ein trefflicher B egleiter du rch  die B erufsarbeit sowie ein 
ausgezeichnetes M ittel zur W eiterbildung. Die D ar
stellung ist knapp aber ausreichend und, w as besonders 
hervorzuheben ist, verständlich  und durch  gute Z eich
nungen usw. un terstü tz t, w obei auch die überschneiden
den N achbargebiete ausreichend berücksich tig t sind. Im 
einzelnen w erden u. a. behandelt: W ärm elehre, W erk 
stoffkunde, W erksta tt-, W erkzeug- und A rbeitskunde, 
Feuerarbeiten , Dampf-Erzeugungsanlagen, E lektro technik . 
Dazu tre ten  Tabellen über M aße, G ew ichte, Um fangs
und Schnittgeschw indigkeiten, m athem atische Tabellen 
usw. Ein K apitel über e rs te  Hilfe bei U nfällen und über 
die Aufstiegsm öglichkeiten des F acharbeiters ergänzen 
den  fachlichen Inhalt.

V erlag und D ruckerei haben den „K alender" seh r gut 
ausgestatte t, so daß auch in d ieser H insicht W ünsche 
nicht übrig bleiben. E rstaunlich ist d er n iedrige Preis 
des Taschenbuches, dem eine sehr w eite V erbreitung  zu 
wünschen ist. S teinm etz.

Technik voran! — J  a h r b u c h  m i t  K a l e n d e r  f ü r  
d i e  J u g e n d  — 1939. H erausgegeben vom D eutschen 
Ausschuß für Technisches Schulw esen E .V . (Datsch). — 
Leipzig und Berlin: B. G. T eubner 1938. — 232 Seiten, 
zahlreiche Photos, Zeichnungen, Skizzen, Tafeln, K unst
drucktafeln, eine Sonderbeilage: D onauraum  vor und 
nach dem W eltkrieg. K art. 0,95 RM, ab 25 S tück je 
0,85 RM.

D er dem T ex tte il V orgesetzte K a l e n d e r  ist aus
gezeichnet und zeitnahe ausges ta tte t m it G eschichts
daten, astronom ischen A ngaben sowie kennzeichnenden 
M erkw orten. Der außerordentlich  reichhaltige T ex tte il 
e rs treck t sich auf die versch iedensten  G ebiete  und ist 
mit sehr gut ausgew ählten Bildern, d ie  den  T ext 
erläutern , ausgestatte t. Eine Empfehlung b rauch t das 
Jahrbuch  nicht mehr, es hat sich längst bei der Jugend 
eingeführt. Mz.

H a u p tsch r iftle ite r  i .N . :  D ip l.-Ing . K a r l  F r i e d r i c h  S t e i n m e t z ,  B erlin -L ankw itz , B ee thovenstr. 20 /  V eran tw o rtlich  fü r  den  A n ze ig en te il u n d  d ie  B e ilig e n :  O sk a r  
F an se lo  w, B ln .-N eukölln , H e r tz b e rg s tr .  32 /  D u rch sch n ittsau flag e  vom  III. V j. 1938: 2700 / A n ze ig en p re is  la u t  P re is lis te  N r. 1 /  V e r la g : W a lte r  K rieg  V erlag , Berlin  N W  40, 
L ü n e b u rg e r  S tr. 21, P o s tsc h e c k k o n to : B srlin  38987, F e rn ru f : 35 60 31 / A n sc h rif t  d e r  S c h rif tle itu n g : B erlin -L ankw itz , B ee th o v en str. 20, F e rn ru f :  7 3 1 2  65  /  A lle 
R ech te  fü r  säm tliche B e itrag e  einschl. d ie  d e r  Ü b erse tzu n g  vom  V erlag  V orbehalten /  N achdrucke  au s  dem  In h alt d ieser Z e itsch rif t s in d  g e s ta t te t  m it g e n a u e r  
Q u e lle n a n g a b e , u n b e sch a d e t d e r  R ech te  d e r  V e rfa sse r  /  ..Technik u n d  K u ltu r“ e rsch e in t am  E n d e  eines jeden  M o n ats  /  P re is  d es  E iozelh eftes  0,55 RM , jährlich  
6 ,— RM , h a lb jäh rlich  3,50 RM  /  D iese  B ezugspreise  e rm äß igen  sich fü r  d a s  A u slan d  (m it A u sn ah m e  d e r Schw eiz , d e r  S o w je tu n io n  u n d  P a läs tin a )  um  2 5 %  I B e

s te llu n g  bei jed e r B u c h h a n d lu n g , P o s ta n s ta lt  o d e r dem  V e rla g  /  D ru c k : N iem ann  & S ohn , Berlin, D ro n th e im er S tr . 27


