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,D *t SolOot gegen  D*n lk i* 0 '
B a r o n  J a c q u e s  B e n o i s t - M é c h i n ,  

H a u p tsc h r if t le i te r  d e r  „ E u ro p e  N o u v e lle ” , P a ris , 
w u rde  b e so n d e rs  b e k a n n t d u rc h  e in  d re ib ä n d ig e s  
W erk : „ H i s t o i r e  d e  l ' A r m é e  A l l e m a n d e  
d e p u i s  l ' A r m i s t i c e " ,  d a s  a ls  e in  p o litisc h e s  
E re ign is v o n  b e so n d e re r  B e d e u tu n g  g e w e r te t  w u rd e , 
und d e ssen  e r s te r  B an d  —  „ V o m  K a i s e r h e e r  
z u r  R e i c h s w e h r "  —  in zw isch en  in  d e u ts c h e r  
Ü b erse tzu n g  (h e rau sg eg eb en  v o n  O b e rs t le u tn a n t a. D. 
C a rl H e n k e ,  v e r le g t b e i D ie tr ic h  R e im e r in  B erlin ) 
e rs c h ie n e n  ist.

U n te r  d e r Ü b e rsch rif t „ D e r  S o l d a t  g e g e n  
d e n  K r i e g "  v e rö ffen tlich te  J a q u e s  B e n o i s t -  
M é c h i n  in 1 d e r  Z e itsc h rif t „G  e i s t  d e r  Z e i t "  
e in e  S tu d ie , d ie  w e itg e h e n d s te s  In te re sse , n a m e n t
lich  au ch  b e i d en  te c h n isc h e n  B e ru fs trä g e rn  b e a n 
sp ru c h e n  d a rf ; is t es doch  g e ra d e  d ie  E n tw ick lu n g  
d e r T e c h n i k ,  d ie  b e s tim m e n d e n  E in fluß  au f d ie  
G esta ltu n g  des „K rieg es"  zum  „T  o t  a  1 e n  K r i e g "  
u n se re r Z e it au sg e ü b t h a t, d ie  d azu  v e ra n la ß te , d a ß  
neuerd ings das S c h la g w o rt2 „D er te c h n isc h e  K rie g “ 
g ep räg t w u rd e  u n d  d ie  sch ließ lich  zu  d en  E rg e b 
n issen  d ieser S tud ie  g e fü h r t h a t.

*

A u s g a n g s p u n k t  d e r  E n t w i c k l u n g ,  d ie  
zu dem  G ru n d sa tz  d e r  „ b e w a ffn e te n  N a tio n "  in  
E u ro p a  gefü h rt h a t  u n d  d ie  zw angsläu fig  w u rd e , is t 
—  w ie B e n o i s t - M é c h i n  au fze ig t —  d ie  
K rieg se rk lä ru n g  am  2. F e b ru a r  1793 d e r  F r a n 
zösischen  R ep u b lik  a n  E n g la n d ; v o n  d e r  T r ib ü n e  des 
K o n v en ts  v e rk ü n d e te  d e r  g iro n d is tisc h e  A b g e o rd 
n e te  B r  i s s o t  : „B ü rg e r! E s w ä re  n ic h t r ich tig , 
eu ch  d ie  G e fa h re n  d ieses  n e u e n  K rieg es  zu  v e r 
h eh len . M it ganz E u ro p a  o d e r  v ie lm e h r m it a lle n  
T y ra n n e n  E u ro p a s  h a b t ih r  n u n  zu  k äm p fen , zu 
L an d e  u nd  zu r S ee . D ie g ro ß e  F am ilie  d e r  F r a n 
zosen  m uß  n u n  n u r  n och  e in e  e in z ig e  A rm ee , F r a n k 
re ich  n u r  noch  e in  F e ld la g e r  se in , w o  v o n  n ic h ts  a ls  
vom  K rieg  g e sp ro c h e n  w ird , w o  a lle s  au f d en  K rieg  
g e r ic h te t ist, w o  a lle  A rb e ite n  n u r  n o ch  d en  K rieg  
zum  Z ie le  h a b e n .“

D am it w u rd e  e in  „A u fb ru c h "  d e r  N a tio n  e in 
g e le ite t, d e r  „ sp o n ta n , a llgem ein , u n w id e rs te h lic h "  
w a r. Z um  e r s te n  M ale  in  d e r  G e sc h ic h te  e rs c h ie n  in

1 Vgl. „Technik und K ultur" 30 (1939) 27.
2 „Der technische Krieg." Von Karl J u s t r o w .  — 

Berlin: Verlag W ehrfront Claassen 1938.

e in em  D e k re t  d e r  B egriff „M o b ilis ie ru n g ", v on  d e r  
a lle  w a ffen fäh ig en  M ä n n e r e r fa ß t w u rd en . U nd  d a r 
ü b e r  h in au s  v e ro rd n e te  d e r  K o n v en t, auf G ru n d  
e in e s  B e r ic h te s  v o n  B a r r e r e ,  daß  „b is zu dem  
A u g e n b lic k , in  dem  d ie  F e in d e  vom  B o d en  d e r 
R e p u b lik  v e r t r ie b e n  se in  w ü rd en , a lle  F ra n z o se n  in  
s tä n d ig e m  A u fg e b o t fü r d en  W affen d ien st g eh a lten  
w ü rd e n "  u n d  „S o  so llen  d ie  jungen  M än n e r a n  die 
F ro n t  g eh en , d ie  V e rh e ira te te n  d ie  W affen  sch m ie
d en  u n d  d e n  N ach sch u b  b e fö rd e rn , d ie  F ra u e n  so llen  
Z e lte  u n d  K le id e r  a n fe r tig e n  u n d  in  d en  L a z a re t te n  
d ien en ; d ie  ö ffen tlich en  G e b ä u d e  so llen  in  K a se rn e n  
u m g e w a n d e lt w e rd e n , d ie  K e lle rb ö d e n  so llen  a u s 
g e la u g t w e rd e n , um  d a ra u s  S a lp e te r  zu  gew innen , 
d ie  P fe rd e  w e rd e n  e in g ezo g en  w e rd e n  u nd  das W o h l
fa h r tsk o m ite e  w ird  d ie  K rie g s fa b rik a tio n  o rg a n i
s ie re n ."

So  w u rd e  in  d e r  T a t 1793 in  F ra n k re ic h  d en  d a 
m a lig en  V e rh ä ltn is s e n  n ach  e in  „ to ta le r  K rieg "  v e r 
k ü n d e t u n d  d u rch g e fü h rt. Z w ar w a r  d ie  a n g e o rd 
n e te  M a sse n e rh e b u n g  u n d  d ie  In d ie n s ts te llu n g  d e r  
g e sa m te n  „z iv ilen "  B ev ö lk e ru n g  g e d a c h t n u r fü r 
d ie s e n  K rieg  („bis zu  dem  A u g en b lick , in  dem  d ie  
F e in d e  vom  B o d e n  d e r  R e p u b lik  v e r t r ie b e n  se in  
w ü rd e n “ ); a b e r :  d ie  Z u k u n ft ze ig te , d aß  e in  u n 
w id e rru f lic h e r  u n d  e n d g ü ltig e r Z u s ta n d  g esch affen  
w a r. „D ie  In itia tiv e  d e s  W o h lfa h rtsk o m ite e s  v e r 
w a n d e lte  d ie  W esen szü g e  d e s  K rieg es  v o n  G ru n d  
au f u n d  e rö ffn e te  e in e  n e u e  Ä ra  in  d e r  G esc h ic h te  
d e r  B ez ieh u n g en  zw isch en  d e n  V ö lk e rn . D as P rin z ip  
d e r  .M asse n e rh e b u n g ' w a r  in  d ie  W e lt g e sc h le u d e rt 
u n d . . .  w u rd e , m it A u sn a h m e  v o n  E n g lan d , b a ld  
v o n  a lle n  N a tio n e n  d e s  K o n tin e n ts  ü b e rn o m m en ."

W e n n  au ch  d e r  G ed a n k e , d en  M ili tä rd ie n s t auf 
a lle  A n g e h ö rig e n  d e r  N a tio n  au szu d eh n en , a n  sich  
n ic h t n e u  w a r, so  b e d u rf te  es, im  H in b lick  au f das 
G efü g e  d e r  e u ro p ä isc h e n  G ese llsc h a ft des 18. J a h r 
h u n d e r ts , d e r  U m w älzung  d u rch  d ie  R ev o lu tio n , 
d u rc h  d ie  e rs t  d ie  V o rb ed in g u n g en  z u r  „M assen 
e rh e b u n g "  g esch affen  w u rd e n : d ie  Z uo rd n u n g  d e r 
s e lb e n  R e c h te  u n d  P flic h te n  a lle n  B ü rg e rn  d e r  
N a tio n . So is t d ie  „b e w a ffn e te  N a tio n "  das „ n a tü r 
lich e  K in d  d e r  D e m o k ra tie " . D as R ad  w a r ins R o llen  
g ek o m m en  u n d  n ic h t m eh r au fz u h a lte n :

,,, . .  B isher h a tte  Europa das Bild eines halbleeren 
Raumes geboten, indem sich von Zeit zu Zeit kleine 
B erufsarm een trafen. Von nun an änderte sich die Lage 
von G rund auf. Als wenn ein unsichtbarer Damm plötz-
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lieh gebrochen w äre, w urde das ganze F estland  buchstäb
lich von den  H eeren  überschw em m t. Diese Bewegung 
griff fortschreitend  um sich, zuerst in langsamem R hyth
mus, dann  sich immer m ehr beschleunigend. Von Feldzug 
zu Feldzug, manchm al von Ja h r  zu Jahr, schwollen die 
E ffek tivstärken  an, d ie  E inheiten vervielfachten  sich und 
im m er zahlreichere A rm een tra te n  einander gegenüber. 
D urch die F ortsch ritte  d er Technik angetrieben und 
durch  das Beispiel ihrer N achbarn beunruhigt, verschan
zen sich die V ölker h in ter einem immer d ich te r w erden
den Panzer von S tahl und Eisen. Die G renzen s ta rren  von 
B unkern, M aschinengew ehren und S tacheldraht. Es ist 
ein zügelloser W ettlauf, d er anscheinend kein  Ende 
nehm en soll, bis e r alle m enschlichen K räfte auf
gerieben hat.

Das Phänomen, das w ir hier erleben, is t folgendes: 
A lle N ationen w erden im Innern  sozusagen von ihren 
eigenen A rm een überfallen. Die T heore tiker des ach t
zehnten  Jahrhunderts, die aus ihren N ationen ,befestigte ' 
Feldlager, in denen nur noch vom Kriege d ie  R ede ist', 
m achen w ollten, w ürden rech t ers taun t sein, w enn sie 
sähen, bis zu welchem  G rade ihre W ünsche in Erfüllung 
gegangen sind. Denn diese A rm een erfassen n icht nur 
einen im mer bedeutenderen  Teil d e r Bevölkerung, sie 
reißen auch nach und nach alle Form en der m enschlichen 
T ätigkeit in ihren Bann. Die Zeiten sind vorbei, da es 
genügte, ,die K ellerböden auszulaugen, um Salpeter zu 
gewinnen'. G egantische Industrien sind ausschließlich für 
die nationale Verteidigung entstanden. Unzählige W erke, 
d ie  bisher für die Bedürfnisse des Friedens arbeiteten , 
sind in die K riegsindustrie eingeschaltet w orden. Die 
V orbereitung auf den  Krieg ha t sich zu einem D auer
zustand m itten im tiefsten  F rieden herausgebildet. G roße 
M enschenm assen w erden für strategische Bedürfnisse von 
einem Tage auf den ändern  auf andere P lätze befördert. 
Bald w ird man nicht m ehr von einer zivilen Bevölkerung 
sprechen können. U nsere ganze Zivilisation ist eine b e 
w a f f n e t e  Zivilisation gew orden . . . "

S tä r k e r  a ls  a lle  m o ra lisc h e n  A rg u m e n te , d ie  m a n  
d e r  E n tw ic k lu n g  e n tg e g e n h a lte n  k ö n n te , e rw ie s  sich  
d ie  „ h is to r isc h e  Z w an g s läu fig k e it" , u n d  zu  d em  „ u n 
h u m a n e n  P h ä n o m e n , d as  d e r  K rie g  is t u n d  b le ib t, 
s in d  n u r  zw e i E in s te llu n g e n  m ö g lich : „ e n tw e d e r  
g ä n z lic h e  A b sch affu n g  o d e r  A n n a h m e  so  w ie  e r  i s t“ . 
D en n : „d ie  g e g e n w ä rtig e  E rw e ite ru n g  d e r  K am p f
m e th o d e n  is t n u r  d ie  lo g isch e  E n d g e s ta ltu n g  e in e r  
u n e n tr in n b a re n  E n tw ic k lu n g : D ie V o rh e rsa g e n
L u d e n d o r f f s  u n d  d e r  z e itg e n ö ss ic h e n  S tr a te g e n  
fü h re n  n u r  d ie  G ru n d sä tz e , d ie  B r  i s s o t  au f d e r  
T r ib ü n e  d es  K o n v e n ts  zum  A u sd ru c k  g e b ra c h t h a tte ,  
b is  zu  ih re n  le tz te n  F o lg e ru n g e n " .

*
G le ic h la u fe n d  m it d e r  w a c h se n d e n  K rie g s rü s tu n g  

s ie h t m an  —  w ie  B e n o i s t - M é c h i n  w e ite r  a u s 
fü h r t —  „e in  z w e i t e s  P h ä n o m e n  k e im e n  u n d  
w a c h se n " : „Z u n ä c h s t g e d ä m p ft u n d  zö g e rn d , d a n n  
im m er b e s t im m te r  u n d  k rä f t ig e r  e rh e b t  s ich  e in  
R u fe n  u n d  ü b e r tö n t  sc h lie ß lic h  d a s  G e tö se  d e r  
W affen : e s  is t  e in  u n e rm e ß lic h e r  S c h re i d e r  A n g s t 
u n d  A b leh n u n g , e in e  in s tin k tiv e  u n d  le id e n s c h a f t
lich e  A u fleh n u n g  g eg en  d en  K rie g “ .

N ic h t n u r  a lle  S ta a ts m ä n n e r  m ü ssen  h e u te  d ie s e r  
S tim m u n g  R ech n u n g  tra g e n , n ic h t n u r  d ie  p o li tisc h e n  
F ü h re r  n e n n e n  d e n  K rieg  e in e  „ fu rc h tb a re  G e iß e l"  
u n d  e rk lä r e n  d ie  R ü s tu n g s la s te n  a ls  d as  M itte l, d ie  
S ic h e rh e it  zu  e rh a l te n , a ls  e in e n  B e itra g  z u r  S ic h e 
ru n g  d es  F r ie d e n s , so n d e rn  —  u n d  d as  d a rf  a ls  e in e  
„ n e u e  G e is te sh a ltu n g , d e re n  B e d e u tu n g  m an  n ic h t 
u n te r s c h ä tz e n  so llte , g e w e r te t  w e rd e n "  —  a u c h  d ie  
v e ra n tw o r tu n g s b e w u ß te n  m i l i t ä r i s c h e n  F ü h 

r  e r  b e s tä tig e n , d aß  „ d e r  K rie g  a ls  M itte l  z u r  R e g e 
lung  in te rn a t io n a le r  S tr e i t ig k e i te n  v e rs c h w in d e n  
s o l l te “ .

A ls  g e w ic h tig e  Z eu g n isse  d ie s e r  G e is te s h a ltu n g  
m ili tä r is c h e r  F ü h re r  fü h r t  d e r  V e r fa s s e r  a n : 
M a rsc h a ll F  o c h , G e n e ra lo b e r s t  v o n  B l o m 
b e r g  u n d  M a rsc h a ll P e t a i n ,  u n d  z w a r :

M a rsc h a ll F  o c h

am  S ch lu ß  s e in e r  R e d e  im  In v a lid e n d o m  zu m  lOOjäh- 
r ig e n  G e d e n k ta g  d es  T o d e s  N a p o l e o n s  am
5. M ai 1921:

„Er (der Kaiser) e rheb t die K riegskunst über bisher 
bekann te  Höhen, aber d iese Kunst träg t ihn selbst zu 
schw indelndem  Abgrund. Indem  er die G röße des 
Landes m it d e r seiner eigenen Person gleichstellte, 
wollte e r m it den W affen das Schicksal d e r  N ationen 
zwingen, —  gleichsam als könne das G lück seines 
Volkes aus einer hinfort notw endigen Folge von 
Siegen hervorgehen. Als w enn dieses Volk vom Ruhm 
leben könnte, und nicht von der A rbeit. Als ob die 
geschlagenen und getroffenen N ationen sich nicht 
eines Tages erheben m üßten, um ihre U nabhängigkeit 
zurückzuerobern: als ob sie nicht dem  bestehenden 
Regime ein Ende m achen und A rm een  aufstellen 
m üßten, stark  an Zahl und  unbesiegbar in jener 
Leidenschaft, d ie verle tztem  R echt entspringt. Als 
wenn in einer zivilisierten W elt die M oral n ich t recht 
behalten  m üßte vor einer einzig und allein auf Gewalt 
gestü tzten  M acht, und sei diese noch so genial.

Ohne Frage b leib t für alle die gem einsam e Pflicht 
bestehen : Über dem  Kommando siegreicher Armeen 
steh t der D ienst am Glück des Landes, so w ie es das 
erw arte t: G erechtigkeit a llenthalben; über dem Krieg 
steh t d e r  F riede .''

G e n e ra lo b e r s t  v o n  B l o m b e r g

A u s s e in e r  R e d e  zu m  H e ld e n g e d e n k ta g  am  9. M ä rz  
1936: !|

„Die W elt soll und darf d ie  O pfer und Leiden des 
großen K rieges n ich t vergessen. W ir Frontkäm pfer 
zumal haben d ie  Pflicht, kom m enden G enerationen  das 
w ahre Bild dieses K rieges zu überm itte ln . Die Jugend 
vor allem soll sich hüten  vor der falschen Rom antik 
des frisch-fröhlichen K rieges. Es ha t vor dem W elt
kriege und b isher nach ihm keine Kämpfe gegeben, 
die mit d e r Hölle einer M ateria lsch lach t des W elt
krieges zu vergleichen sind.

W ir w ollen den  neuzeitlichen K rieg sehen als den 
E rw ecker a ller m enschlichen L eidenschaften, d e r 
höchsten und d e r  niedrigsten, den K rieg als den  großen 
B ew eger und G esta lte r von 6000 Jah ren  der G e
schichte, den heutigen Krieg aber auch als d en  Z er
stö re r d e r Blüte d e r V ölker und ih rer L ebenskraft, 
d e r für Sieger und Besiegte kaum  einen G ew inn übrig 
läßt. Zwei Jah rzehn te  sind bald  vers trichen  seit dem 
größten aller Kriege, und im m er noch leiden die 
V ölker stündlich und täglich an seinen Folgen. W ir 
wollen uns auch hü ten  vor dem  falschen Bild, in 
jedem K riegsteilnehm er einen H elden zu sehen. So 
vorbildlich d e r Heroismus e iner M inderheit in alle 
Zukunft s trah lt — es w aren  überall im großen D urch
schnitt nur M enschen mit allen  ihren  Schw ächen und 
G ebrechen, die die Schlachten schlugen. S ie konnten  
nicht alle H elden sein, wohl aber ist es w ahr, daß  
sie in der großen Überzahl treu  ihre Pflicht ta ten .

A uch das neue D eutschland hofft und w ünscht, daß  
der Krieg als M ittel der Politik und als G esta lte r d e r  
V ölkerschicksale verschw indet. A ber e r w ird  nu r v e r
schwinden, w enn man die U rsachen der K riege b e 
seitigt. Einseitige M ilitärbündnisse, Sanktionen  und 
eine Politik, die in d e r E rstarrung  und  V erew igung
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unhaltbar gew ordener Zustände ihr einziges Heil 
erblickt, sind die W egbereiter künftiger Explosionen."

M a rsc h a ll P  e t  a  i n

A u s  e in e r  G e d ä c h tn is re d e  am  23. A p ril 1938:
„Gewiß ist d e r Krieg eine fürchterliche Geißel. Man 

muß alle M ühe daran  setzen, seinem Lande diese 
Geißel zu ersparen. Das muß den jungen M enschen 
gesagt werden; aber gleichzeitig muß zum A usdruck 
gebracht w erden, daß  das einzige ihrer und unserer 
würdige M ittel, ihn zu verm eiden, darin besteh t, stark  
zu sein und w eder die G efahr noch den  Schmerz zu 
fürchten."

A n g e s ic h ts  d ie s e r  Z eugn isse  k r ie g s e r fa h re n e r  
M ä n n e r  e rh e b t  sich  n u n  d ie  F ra g e , w as  sie  zu  so lc h e r  
S p ra c h e  tr e ib t :  „L ieg t e s  d a ra n , d aß  d ie  v o n  d en  
A rm e e n  e r r e ic h te  g ig an tisch e  G rö ß e  sch ließ lich  zu 
d e r  U n m ö g lic h k e it g e fü h r t h a t, s ie  zu  b e feh lig en ?  
L ie g t es d a ra n , d aß  je d e r  n e u e  v e ra llg e m e in e rte  
K o n flik t ra s c h  d e ra r t ig e n  U m fang  a n n e h m e n  w ird , 
d a ß  e r  G e fa h r  läu ft, s ich  je d e r  m en sch lich en  K o n 
tro lle  zu  e n tz ie h e n  u n d  d e n  R u in  d e r  Z iv ilisa tio n  
z u r  F o lg e  zu  h a b e n ? "

D iese  F ra g e n  u n te r su c h t bzw . v e rs u c h t B e n  o i s t-  
M  e c h  i n  fo lg e n d e rm a ß e n  zu  k lä ren .

*
V on  e in e r  Ä u ß e ru n g  des en g lisch en  S c h rif ts te l le rs  

R o b e r t  B r  i f f a  u  1 1 au sg eh en d , d e r  m e in te , d aß  d e r 
m o d e rn e  K rieg  zu  dem  V e rh än g n is  v e ru r te i l t  se i, e in  
S te llu n g sk rie g  zu  se in , fü h r t B e n o i s t - M e c h i n  
a u s :

„Diese Stelle, eine Äußerung un ter vielen, gibt eine F es t
stellung wieder, die Millionen von M ännern haben machen 
können und für die der Krieg 1914 eine Reihe schlagen
der Beispiele geboten hat. Aus d er V ogelperspektive und 
mit dem  nötigen A bstand betrach te t, erscheint er wie 
eine Folge w illkürlicher V ersuche und blinder Stöße mit 
dem Sturmbock. Die A rm een bieten  nicht mehr den A n
blick gegliederter Organismen, sondern am orpher Massen, 
die einander zu umfassen suchen, ohne daß einer ihrer 
Versuche w eder bis zum Ende durchgeführt w urde, noch 
auch nur durchgeführt w erden konnte. W eder in der 
ersten  M arneschlacht, noch bei Tannenberg, bei Bagdad 
oder in Galizien sind die F ührer der angreifenden H eere 
dazu gekommen, die Lage, die sie antrafen, restlos auszu
nutzen und ihren Erfolg in einen entscheidenden Sieg zu 
verwandeln. Der Sieger geht vor und verbessert seine 
Stellungen; der Besiegte zieht sich auf neue Linien 
zurück. Man hat den  Eindruck, daß, außer in seltenen 
Augenblicken, die O berbefehlshaber es niem als dahin 
bringen, das zerm alm ende G ewicht ihrer eigenen S tre it
k räfte zu erheben, geschweige denn die des Gegners zu 
durchbrechen. Im V erlauf jeder Schlacht t r i t t  früher oder 
später d er A ugenblick ein, in dem  die m eisten V erbin
dungen unterbrochen, die Fem sprechlinien zerschnitten 
sind und die N achrichten dem  Befehlshaber nur noch mit 
sehr unvollkomm enen M itteln zukommen. Das ist jener 
berühm te3 „K riegsnebel“, d e r die besten  Pläne umwirft 
und jede In itiative lähm t — „die furchtbare Ungewißheit, 
wo man nicht rech t weiß, was eigentlich vor sich geht in 
dem Augenblick, wo Beschlüsse gefaßt w erden müssen".

Folgt daraus nun der Schluß, daß es immer so sein 
wird, daß der M assenkrieg den Bewegungskrieg endgültig 
abgelöst hat und daß alle zukünftigen Konflikte n o t
wendigerweise Erm attungs- und Stellungskriege sein 
w erden? Es w äre unvorsichtig, zu diesem Punkt eine ab 
schließende Meinung auszusprechen, denn gewisse A n
haltspunkte gestatten  die Annahme, daß im G egenteil 
d ieser Zustand im Begriff ist, sich rasch zu ändern.

W enn man d ie  E ntstehungsart der m odernen H eere 
untersucht, bem erk t man, daß  die E ffektivbestände sehr 
viel schneller zugenommen haben als d ie  Ausrüstung, In 
w eniger als einem halben Jah rhundert hat sich die Kopf
zahl d er S tre itk räfte  auf das Zehnfache gesteigert. A ber 
die A usrüstung hat sich, obwohl unbestreitbare  F o rt
schritte  erzielt w orden sind, in einem viel langsam eren 
Tempo entw ickelt.

1914 hatten  die H eere noch nicht die ihrer S truk tur 
und ihren M assen entsprechende Technik gefunden. „Das 
Z eita lter d e r tierischen K raft ging zu Ende", schreib t4 
G eneral D u v a l ,  „die Ä ra der m echanischen K raft w ar 
eben ers t angebrochen. Niemand sah damals die tiefen 
R ückwirkungen einer solchen Revolution voraus, die 
M ilitärs w eniger als andere . . .  Sie w aren sich des R ück
standes ihrer Technik nicht bewußt. Einige Kriegswochen 
genügten, um sie deren  Bedeutung erm essen zu lassen. 
A lles w ar so schnell gegangen, daß d ieser R ückstand eine 
ganz besondere, verw irrende und in der V ergangenheit 
ohne Beispiel dastehende Eigentüm lichkeit aufwies: er 
ers treck te  sich auf alle Seiten der K riegstätigkeit. Zu 
spät stellte  m an mit Bestürzung fest, daß Maschinen, 
deren  Notwendigkeit je tz t k lar zutage tra t, wie 
M aschinengewehre, Telephon und Flugzeug, wie P robe
stücke und bedeutungslose N ebensächlichkeiten behan
delt w orden w aren. Man h a tte  nicht erfaßt, daß  die 
menschliche Tätigkeit im Begriff war, sich ganz und gar 
um die M aschine zu ordnen und daß es notgedrungener
maßen mit d er Ausführung d e r kriegerischen O perationen 
genau so geschehen m üsse.“

Diese A nsicht w ird von vielen Schriftstellern bestätigt. 
Zu Beginn d er Feindseligkeiten, berichtet uns L i d  d e  11 
H a r t ,  besaß das englische H eer zwei M aschinengewehre 
je Bataillon. Als im Januar 1915 Sir E r i c  G e d d e s  für 
die A usstattung der britischen A rm ee mit 20000 M aschinen
gewehren Stimmung machte, warf ihm K i t c h e n e r  
G rößenwahn vor; 1918 besaß das britische H eer 200 000 
M aschinengewehre und die Sachverständigen erk lärten , 
daß diese Zahl noch unzureichend war.

D ieser R ückstand in d e r  Entwicklung d e r Rüstung 
mußte unfehlbar ein gefährliches M ißverhältnis zwischen 
d er Größe der käm pfenden Einheiten und d er D urch
schlagskraft ihrer K ampfm ittel zur Folge haben. Dieses 
Mißverhältnis, und nicht d e r G ebrauch d e r M assen an 
sich, w ar schuld an dem Stillstand der O perationen und 
d er U nbeweglichkeit d e r Fronten. Da die schwerfälligen 
und uneinheitlichen S treitk räfte  mit zu schw acher F euer
kraft und unzureichenden Transportm itteln  ausgestatte t 
waren, blieb ihnen kein anderer Ausweg, als sich auf der 
Stelle durch G räben in d er E rde zu verschanzen. Diese 
Rückkehr zum Stellungskrieg ist somit nicht d e r norm ale 
Ausgang einer logischen Entwicklung, sondern im G egen
teil die Folge einer nicht genügend vorangetriebenen E n t
wicklung; er ist das Ergebnis einer Krise, d. h. nicht ein 
unw andelbarer und endgültiger, sondern ein vorüber
gehender überw indbarer Tatbestand.

H eute haben die Effektivstärken eine G renze erreicht, 
über d ie  hinaus sie nur noch ziemlich langsam zunehmen 
können. Da im Kriegsfälle alle Kräfte der N ation mobili
siert w erden, kann sich die Zahl d e r Kämpfenden nur 
noch in dem M aße verm ehren, wie die Bevölkerungszahl 
wächst. Ein S tand ist somit erreicht, der die vertikale 
Steigerung d er Effektivkräfte begrenzt. D er Umfang d e r 
menschlichen Kräfte, die auf das Schlachtfeld geworfen 
werden, ist nahe daran, sich zu stabilisieren.

Infolge d ieser T atsache w ird die Rüstung ihren R ück
stand  bald aufholen und sich mit den  neuen Forderungen 
in Einklang bringen lassen können. Die Tragw eite d e r 
G eschütze w ächst bereits, die Feuergeschw indigkeit b e
schleunigt sich, die Geschwindigkeit der Tanks ste igerte  
sich in wenigen Jah ren  von zwanzig auf hundertzwanzig

3 Dupuy et Eliot, Si la guerre éclatait, S. 131,
4 G eneral D u v a l ,  Le m atériel e t les hommes, in 
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K ilom eter, die d er Flugzeuge von zw eihundert auf sechs
hundertfünfzig K ilom eter, von der Erw eiterung ihres 
A ktionsradius und d e r Erhöhung ih rer N utzlasttragfähig
k e it gar nicht zu sprechen. M otorisierte  R egim enter und 
Panzerdivisionen erscheinen auf den  M anöverfeldern.

Die F euerk raft d e r einzelnen E inheiten der Infanterie 
und d e r  A rtillerie  ste igert sich m ehr und mehr, so daß 
m an ohne Ü bertreibung bere its  hat sagen können, das 
m oderne K riegsm aterial habe von 1918 bis 1938 tie fe r
gehende Umw andlungen erfahren als von 1914 bis 1918. 
A uch d e r gegenw ärtige Zustand kann noch nicht als end
gültig angesehen w erden, da die V oraussagen für die Zu
kunft bei w eitem  über den gegenw ärtigen S tand d e r B e
waffnung hinausgehen.

Nach5 M. S t e p h a n  P o s s o n y  ergib t sich — 
theoretisch  —  für die H eere d e r  Zukunft j ä h r l i c h  
folgender Bedarf: 100 000 bis 200 000 M aschinengew ehre, 
12 500 bis 22 500 K anonen (nach M aßgabe6 von 3 B a tte 
rien auf den  K ilom eter für die V erteidigung und 47 für 
den  Angriff), 40 000 Flugabw ehrgeschütze (nach M aßgabe 
von 12 S tück auf den K ilom eter in doppelter Staffelung), 
12 000 bis 60 000 M inenw erfer (je nach Angriff oder V er
teidigung). Die L ufts tre itk räfte , die für ein G ebiet mit 
1000 K ilom eter F ron t und einer S tad t von v ier Millionen 
Einw ohnern, zehn G roßstäd ten  mit 400 000 Einw ohnern 
und zehn m ittleren  S täd ten  h in ter d e r F rontlin ie n o t
wendig sind, w erden  (immer jährlich) auf 60 000 Jagdflug
zeuge (100 000 m it den R eserven, d e r  A usbesserung und 
Ausbildung), die eigentliche L uftflotte auf 200 000 A p
para ten  geschätzt. L i d d e l l  H a r t  seinerseits7 schätzt 
d ie  A nzahl der Kampfwagen, die von einem  H eer mit 
zw eihundert D ivisionen und eineinhalb M illionen M änJ 
nern  gebraucht w erden, zw ischen 150 000 bis 185 000. D er 
italienische S chriftsteller8 B o 11 a t  i endlich berechnet, 
daß eine N ation, je nachdem  sie einen Angriffs- oder 
V erteidigungskrieg führt, jährlich fünfzehn bis vierzig 
M illionen Tonnen S tahl und Eisen verbrauchen w ird.9

M it d iesen Zahlen kann man sich eine Vorstellung von 
d e r quan tita tiven  Seite des Problem s machen. A ber die 
qualitative Seite ist nicht w eniger wichtig. N eben den  
bere its  bekann ten  M aschinen tauchen allerse its neue auf, 
k leiner und leich ter als die alten, aber unendlich fu rch t
b a re r durch ihre erhöhte K raft, Schnelligkeit und B ew eg
lichkeit. „M an hat R iesenkanonen hergestellt" , schreib t 
H y a c i n t h e  D u b r e u i l  in seinem W erk „Das Ende 
der U ngeheuer", „aber das k leinste  M aschinengew ehr hat 
sich als schreck licher und w irksam er erw iesen . . .  Der 
,dreadnought', ein M astodon des M eeres, hat je tz t keinen 
gefährlicheren G egner als das im V erhältnis zu ihm so 
kleine Flugzeug. M an un te rrich te t uns sogar, daß ein 
noch schlim m erer und k le inerer Feind als das Flugzeug 
für ihn auf dem M eere erscheint in G estalt k leiner über
schneller Boote, die in allernächster Nähe Torpedos auf 
ihn abschießen. Wie die M ücke in der Fabel, die den 
Löwen neckt, ist dieses kleine Fahrzeug bereits mit 
einem  M oskito verglichen w orden, das den Tod v e r
breiten  kann, w ährend es selbst dabei ungreifbar b leib t" .10 
Das sind die berühm ten V edetten  der italienischen 
M arine (seit kurzem  bere its  von der russischen und fran 
zösischen M arine nachgeahm t), die die Bezeichnung 
M. A. S. e rhalten  haben, nach dem  Leitspruch, den ihnen 
G a b r i e l e  d ' A n n u n z i o  gegeben hat: M em ento
audere sem per.

5 S tephan Th. Possony, Die W ehrw irtschaft des T otalen 
Krieges, W ien 1938.

6 Schätzung von G eneral H err, in Die A rtillerie. 
M. Possony be trach te t diese Zahlen als ein Minimum.

7 Liddell H art, The F uture of Infantry, 1933.
8 Bollati, R ivista di A rtiglieria e Genio, M ärz 1935.
9 Vgl. hierzu auch D. Brooks Emeny, The stra tegy  of 

raw  m aterials, London 1936, der die w irtschaftliche Seite 
der F rage behandelt, die zu studieren  w ir h ier keinen 
Raum haben.

10 H yacinthe Dubruil, La Fin des m onstres. S. 130

Zu gleicher Zeit streben  die ungefügen und  un 
organischen M assen von 1914 danach, sich besser aufein
ander einzuspielen, indem  jede ih rer E inheiten  sow eit 
wie nur irgend möglich spezialisiert und ihr Bew egungs
spielraum  erw eite rt wird.

Zunächst ist zu bem erken, daß  die B edürfnisse d er 
heutigen Technik zur Staffelung in d ie  Tiefe und dam it 
zu einer beträch tlichen  B eschränkung der Zahl d er M än
ner nötigen, die in der Feuerlin ie e ingesetzt w erden  kön
nen. Die käm pfende E inheit ist eigentlich nur noch die 
Vorhut eines kom plizierten Organismus, der, m it allen 
Zw ischenstationen, von den  F abrikationszen tren  im 
H interland bis an die F ron t reicht. G eneral D e b e n e y 
ha t eine B erechnung d er für die K riegsindustrie unen t
behrlichen K räfte  aufgestellt.11 E r berechnet, daß jeder 
kleine Kam pfwagen 45 und jedes Flugzeug 60 M änner der 
F ron t entzieht. G eneral H e r r  w eist nach, daß ungefähr 
80 M änner je K anone in S tellung erforderlich  sind, um 
die Bedienung d e r  A rtillerie  vom K am pfplatz bis zur 
rückw ärtigen  G renze d e r  H eereszone sicherzustellen. 
M. S tephan Possony ste llt en tsprechende G rößenordnun
gen fest. F ü r den V erteidigungskrieg fo rdert e r im H inter
land je Soldat 9 bis 9,5 A rb e ite r und  für den  Angriffs
krieg 12 bis 12,5.“12

A ndererse its  operierten  die H eere b isher in gleicher 
Höhe m it dem E rdboden oder der O berfläche d e r Gewäs
ser und nur in zwei D imensionen. S eit der Erfindung 
von Flugzeug und U n terseebo t haben  sich infolge der 
M öglichkeit, sich in drei D im ensionen zu entfalten, vor 
den  S tre itk rä ften  nahezu unbegrenzte  Räum e eröffnet. 
W ährend sie ehem als auf eine Fläche beschränk t waren, 
können sie heu te  nach oben und un ten  entw eichen. „Seit
dem der K rieg sich in d ie  d r itte  D imension ausgedehnt 
hat", sagt d e r F liegerkom m andant der britischen  Luft
waffe, S 1 e s s  o r  , „sei es über, sei es u n te r  d e r Ober
fläche, ist der Umfang des Schlachtfeldes d e ra r t unerm eß
lich gew orden, daß es in d e r P rax is schw ierig ist, darin 
die unbeschränkte  H errschaft zu erringen“.13

Die M itw irkung der Luftw affe w ird  zukünftigen Ope
rationen unfehlbar einen Zug ins F ließende und Unvor
hergesehene verleihen, den  sie zuvor nicht hatten ; ein
mal weil das Ü bergew icht in d e r Luft viel plötzlicheren 
Schw ankungen un terw orfen  ist als das an d erer Waffen, 
da das E rscheinen eines neuen  Flugzeugtyps oder 
M aschinengew ehrs die Lage in w enigen Tagen umwälzen 
kann; ferner auf G rund ih rer außerordentlichen  Ge
schw indigkeit, d ie ihre schnelle V erlegung von einem 
K riegsschauplatz zum anderen  g e s ta tte t;14 und schließlich 
weil sie viel dazu beitragen  wird, jenen bere its  erw ähn
ten  „K riegsnebel" zu vertre iben , indem  sie die G eneräle 
instandsetzt, „sich Flügel anzulegen" und selbst nachzu
sehen, was über die Feuerlin ie vor sich geht.

Zusam m enfassend kann die Entw icklung d er m odernen 
H eere folgenderm aßen ch arak te ris ie rt w erden: Quali
ta tive  und quan tita tive  Steigerung des M ateria ls, um es 
m it den E ffek tivstärken  in Übereinstim m ung zu bringen; 
H erstellung neuer m aschineller K am pfm ittel m it erhöhter 
W irksam keit und B ew eglichkeit; T iefenstaffelung der 
H eere und Entfaltung in drei D im ensionen. Das Zusam
m enw irken d ieser verschiedenen F ak to ren  läß t sagen, 
daß15 „alles sich auf eine größere B ew eglichkeit aus
rich tet, m ehr auf einen Bewegungs-, als auf einen S te l
lungskrieg, zum indest w ährend des e rs ten  A bschnittes 
d e r O perationen u n d  a u ß e r h a l b  d e r  V e r t e i d i 
g u n g s z o n e n ,  d i e  s c h o n  z u  F r i e d e n s z e i t e n  
a u s g e b a u t  w o r d e n  s i n  d “. Die frühere S tarrheit

11 R evue des Deux M ondes, vom 15. M ärz 1933, S. 268.
12 Eine ausgezeichnete Ü bersicht über den  G esam t

kom plex der F rage gibt Com m andant Delage, Les besoins 
de la guerre m oderne in Le Temps vom 12. A ugust 1938.

13 Wing Com m ander Slessor, R. A. F., A ir Pow er and 
Armies,

14 Dupuy e t Eliot, Si la guerre éc la ta it, S. 47 f.
15 Ebenda, S. 141.
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verschw indet langsam, um einer bis heu te  unbekannten  
Geschmeidigkeit Platz zu machen. D er le tz te  Krieg hat 
den H öhepunkt der M a s s e n  schlachten gekennzeichnet; 
die zukünftigen w erden vor allem M a t e r i a l 
s c h l a c h t e n  sein, was ihnen ein sehr un tersch ied
liches Gepräge geben wird. ,,Tausende von Jahren  lang", 
so schreibt16 L i d d e l l  H a r t ,  „ist d e r Krieg m it einer 
m ittleren Stundengeschwindigkeit von acht K ilom etern 
geführt worden. Im Zeitraum  einer G eneration haben wir 
mit einem Sprung die M öglichkeit erreicht, ihn mit fünf
hundert K ilom etern Studengeschwindigkeit zu führen." 
Diese R ückkehr zur Beweglichkeit ist, bei richtiger Ü ber
legung, „ein Sieg des Geistes über die T rägheit der 
M aterie ."17

Zweifellos w ird diese B eweglichkeit nicht auf einmal 
w iedergefunden werden. Zweiffellos w erden die neuen 
Maschinen den Krieg auch nicht in einem  Tage um 
gestalten. A ber die G eneralstäbe w erden sich d ieser 
neuen Sachlage anpassen müssen, auch w enn sie dadurch  
gezwungen werden, gewisse Theorien zu berichtigen. Das 
wissen d ie  H eerführer besser als irgendeiner. W as sie 
dazu bewegt, den  Krieg als eine Geißel zu kennzeich
nen, ist daher n icht — wie man etw as voreilig gesagt hat 
und wie es d e r T ex t von M. R o b e r t  B r i f f a u l t  ver
muten lassen könnte — die Furcht, daß ihnen die Masse 
der gegenw ärtigen H eere über den Kopf w achsen könnte, 
daß sie von ihrem  G ew icht erd rück t w erden oder nicht 
mehr im stande sein könnten, ihnen ihren W illen einzu
flößen."

*

D e r K e r n  d e s  P r o b l e m s  ab e r , d e r  d en  
G ru n d  d a fü r a b g ib t, d a ß  d ie  H e e rfü h re r  ü b e re in s tim 
m en d  d e n  K rieg  a ls  e in e  G e iß e l e rk lä re n , is t n ach  
B e n o i s t - M e c h i n  fo lg en d e : „ W a h rh e it, g egen  
d ie  a lle  B e w e isg rü n d e  v e rsa g e n , d ie  n a c k te , u n 
b e s t r e i tb a r e  u n d  au g en sch e in lich e  T a ts a c h e “ :

„G le ic h v ie l, ob d ie  H e e re  ih re  B e w e g lic h k e it 
w ie d e rf in d e n  o d e r  n ich t, s o  w i r d  d o c h  
j e d e r  n e u e  e u r o p ä i s c h e  B r a n d  s o  
e n t s e t z l i c h  s e i n ,  d a ß  k e i n  E i n s a t z  
m e h r  i m s t a n d e  i s t ,  d i e  V e r w ü s t u n 
g e n  a u s z u g 1 e i c h e n , d i e  e r  v e r u r 
s a c h e n  w i r d .

D i e  g e g e n w ä r t i g e n  Z e r s t ö r u n g s 
m i t t e l  h a b e n  s o l c h e  W i r k s a m k e i t  
e r r e i c h t ,  d a ß  d e r  K r i e g  s c h l i e ß 
l i c h  s e i n  Z i e l  v e r n i c h t e  t .“

S chon  d e r W e ltk rie g  h a t  e in  B e isp ie l u n e rh ö r te r  
Z e rs tö ru n g e n  g egeben , so w o h l d e r  „ m e ß b a re n "  w ie  
d e r  „ u n m eß b a ren " , d ie  z w a r n ic h t in  Z ah len  a u sz u 
d rü ck en , a b e r  d a ru m  n ic h t w e n ig e r  w irk lic h  u nd  
v o r  a llem  b e d e u tu n g sv o ll s in d  (die V e rlu s te  a n  
M enschen ). „ V i e l l e i c h t "  —  sa g t B e n o i s t -  
M e c h i n  —  „z u m  e r s t e n  M a l e  s e i t  
E r s c h a f f u n g  d e r  W e l t  e n t s p r i c h t  
d e r  K r i e g  n i c h t  m e h r  s e i n e n  h i s t o 
r i s c h e n  F u n k t i o n e  n .“ D en n  f rü h e r  b ra c h te  
d e r  K rieg

„dem Sieger einen Zustrom an S tärke und Reichtum, 
e r bedeute te  für ihn einen M achtzuwachs und eröffnete 
seiner schöpferischen Energie M öglichkeiten des Handelns 
und neue Absatzwege. E r w ar für die Zivilisation ein un 
bestreitbarer F ak to r d e r Entwicklung und des F o rt
schritts. „Es ist kein Zufall", schreib t18 Sir G e o r g e

16 Liddell H art, Europe in Arms, S. 341.
17 G eneral D u v a 1, Die Lehren des Krieges in 

Spanien, S. 241.
18 Sir George Frazer, Le Ram eau d'Or, gekürzte fran

zösische Ausgabe, S. 45.

F r  a z e r, „daß die schönsten G lanzperioden geistiger 
T ätigkeit s te ts  d ich t auf große Siege gefolgt sind und 
daß die großen E robererrassen  der W elt ganz allgemein 
auch die sind, d ie  am m eisten für den F o rtsch ritt und die 
V erbreitung d er Zivilisation getan und so im F rieden die 
im Kriege geschlagenen W unden geheilt haben. Die G e
schichte d er G riechen, der Römer, d e r A raber zeugt da
für in d er V ergangenheit."

H eute ist die Lage vollständig um gekehrt. Eine G renze 
ist übersch ritten  w orden, jenseits d e re r die zeugenden 
K räfte des Lebens sich gegen dies Leben selbst w enden 
und blutgierig seine V ernichtung erstreben. H infort w er
den die W unden des Krieges nicht m ehr verbunden w er
den können. Sie w erden klaffende W unden bleiben, die 
nicht m ehr verheilen. W elches auch d e r  Ausgang eines 
Krieges sein mag, Sieger und Besiegte w erden daraus für 
G enerationen dezim iert hervorgehen. W eit davon en t
fernt, d ie A usbreitung ihrer Zivilisation zu fördern, w ird 
sich der Krieg an ihnen rächen und ihren U ntergang b e
schleunigen. E r is t buchstäblich so gut wie B ankero tt 
oder Selbstm ord. „W ir haben bereits", sch re ib t19 W l a 
d i m i r  d ' O r m e s s o n ,  „die Unsumme von Haß, Miß
verständnissen, Blindheit und Leidenschaften erm essen 
können, die d e r le tz te  Krieg hervorgebracht hat. M an 
mulipliziere diese Summe mit tausend und w ird eine 
schwache Vorstellung davon haben, was Europa nach 
einer neuen Erschütterung sein würde. M an w ürde in 
einen höllischen Zyklus e in tre ten  — ohne anderen A us
gang als den  d e r allgemeinen E ntartung.“

Da die H eere ihre ursprüngliche Funktion nicht m ehr 
erfüllen, da ,,der heilsame A derlaß, den die V ölker von 
Zeit zu Zeit zur E rhaltung ihrer K raft brauchen", wie 
M o 11 k e sagte, ein tödlicher Blutsturz gew orden ist, da 
die A rm een nicht m ehr dazu nützen, einander un 
bekannte Zivilisationen in Berührung zu bringen (was 
heute die Eisenbahn-, See- und Luftverbindungen un 
gleich besser bew erkstelligen), da von allen Seiten sich 
neue Ordnungen andeuten, in denen  die bisher den 
H eeren obliegenden Aufgaben diesen entzogen und neuen 
Organisationen anvertrau t werden, die d e r gegenw ärtigen 
S truk tur d er W elt besser angepaßt und vor allem w irt
schaftlicher sind, w äre da nicht der Augenblick gekom
men, die H eere gänzlich abzuschaffen?

Die Lösung des Problems ist indessen nicht so einfach, 
ganz abgesehen davon, daß eine solche Beweisführung 
kaum Aussicht hätten , heute verstanden zu w erden. 
Denn die H eere tragen ein doppeltes Gesicht, — wie es 
sich aus den U m ständen ergibt, un ter denen sie sich 
entw ickelt haben. Das eine, nach außen gerichtete, ist 
dem  Kriege gewidmet und seine G estaltung w ird zum 
großen Teil vom Feind bestim m t; das andere, nach innen 
gewandte, dient als Gerügt für die zivilen E inrichtungen und 
sein A ussehen w ird durch den ureigenen Genius der Nation 
geformt. W elches nun auch die vom Krieg im zwanzigsten 
Jahrhundert angenommene Form sein mag, die ihre 
äußere Seite bestim mt, so bleiben die H eere doch in H in
sicht auf ihre innere Aufgabe ein w esentlicher F ak to r 
d e r E intracht und des sozialen Friedens. Sie sind d er 
einzige Organismus, in dem alle Klassen der N ation sich 
auf der Grundlage einer fast unbeschränkten Gleichheit 
begegnen und m iteinander verschm elzen können. Mit 
ihrer Abschaffung w ürde man das R ückgrat des S taates 
zerbrechen; sie w ürde zu einer Beugung d e r C haraktere 
und einer Erschlaffung der Energien führen, deren  A us
wirkungen sich alsbald auch in Bereichen bem erkbar 
m achen w ürden, in denen der Einfluß der m ilitärischen 
Zucht nicht ohne w eiteres w ahrnehm bar ist. D er M ensch 
w ürde eines seiner w irksam sten W erkzeuge der m orali
schen Veredlung beraubt werden. Der Ausbreitung d er 
Unordnung und der A narchie w ürde sich kein W ider
stand mehr entgegenstellen.

19 W ladimir d'Orm esson, La guerre de demain, Le 
Figaro von 9. Ju li 1938.
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K önnte m an nun nich t diese beiden S eiten  voneinander 
trennen , um d ie  ers te  so unheildrohende abzuschaffen 
und  nur die zw eite, die noch furch tbare  E lem ente e n t
hält, beizuhalten? A ber le ider is t auch diese Lösung 
nicht w eniger trügerisch als die vorher erw ähnte. Die 
V orstellung, daß  m an die H eere durch  Organismen 
erse tzen  könnte, die ihnen zw ar genau nachgebildet, aber 
dadurch harm los gem acht w erden, daß  sie in keinem  
Falle Krieg zu führen haben —  A rbeitsd ienst oder ähn
liche V orstellungen — zeugt von einer tiefen V erkennung 
d e r  N atur der Dinge. Ebenso gut könnte m an von d e r 
Sonne verlangen, daß  sie scheint, ohne zu blenden oder 
von d e r  Flamme, daß sie w ärm t ohne zu verbrennen. 
W as d e r  Funktion  des Soldaten ihren eigentüm lichen 
W ert gibt, ist seine V erbindung m it den K räften, die 
G eschichte machen, seine V ertrau theit m it dem  Tode 
und die Gefahr, der er ständig  ausgesetzt ist. M an b e
seitige d iese G efahr und sein D aseinsrecht entschw indet. 
D er Soldat ist dann nur noch ein einfacher W ächter d er 
Ordnung, ein Polizist. Seine A ufgabe w ürde ihren A rchi
m edischen Punkt verlieren . D er A rbeitsd ienst und ähn
liche O rganisationen haben nur Sinn, w enn sie zum 
M ilitärd ienst hinführen. Jed e r einzelne muß in einem 
gegebenen A ugenblick seines Daseins fühlen, daß er nicht 
nur dieses oder jenes besondere In teresse für d ie  G esam t
heit verteidigt, sondern d a s  g e s a m t e  L e b e n  u n d  
s e l b s t  d a s  S c h i c k s a l  d e r  N a t i o n ,  z u  
d e r  e r  g e h ö r t .  Im Schöße der G efahr ist unsere 
Z ivilisation en tstanden, und das verleih t ihr ihre e r 
habene V ergänglichkeit. D esgleichen empfängt d e r Mann 
nur angesichts des Todes seinen vollen W ert und erreicht 
e r die blendenden Gipfel des Lebens. Die H eere sind wie 
d ie  G ö tte r der A ntike, d ie  gefährlich oder wohltätig, 
gnädig oder unheilvoll w aren, die man jedoch nicht auf 
eine einzige d ieser E igenschaften festlegen konnte . . . "

*
Die Nationen in Europa (und hier nicht allein) 

befinden sich so in einem Z w i e s p a l t :  „Niemals 
ist das B e s t e h e n  der Heere notwendiger ge
wesen, niemals aber auch lief ihre V e r w e n d u n g  
Gefahr, sich derart unheilvoll auszuwirken."

Soll nun diese Erkenntnis der „Sackgasse" zu 
einem unbedingten Pessimismus führen, oder sollen 
wir angesichts dieser Entwicklung, zu der zweifellos 
die Entwicklung der Technik auf fast allen ihren 
Gebieten geführt hat, an die Meinung20 S p e n g 
l e r s  glauben, daß wir dem unentrinnbaren Unter
gang heroisch entgegensehen müssen?

Diese Fragen, die sich wohl jedem aufdrängen 
müssen, beantwortet B e n o i s t - M e c h i n  im 
Schlußkapitel seiner Studie:

„Das w äre unbesonnen, denn die G eschichte besitz t 
m ehr E inbildungskraft als wir. Da wo das menschliche 
Hirn keine Lösung m ehr erkennt und alle M öglichkeiten 
erschöpft zu haben galubt, erfindet die N atur mit ü b e r
legener Leichtigkeit und M eisterschaft neue Auswege. So 
fällt es ihr zuweilen zu, das R ettende aus der G efahr 
selbst zu entw ickeln.

Es ist überdies nicht das erstem al, daß Europa sich in 
einer Krise d ieser A rt befindet. M an denke an die fast 
verzw eifelte Lage, die am Ende des sechzehnten J a h r 
hunderts bestand. W ie heute w and sich der K ontinent in 
e iner ausw eglosen Lage. Die Landschaften w urden von 
undisziplinierten und räuberischen Trupps und Banden 
von L andsknechten  verw üstet, die die E rnten  verb rann 
ten und die S täd te  p lünderten  und auf ihrem Zug V er
zweiflung und Schrecken verb re ite ten . Da diese H orden, 
d ie  in gew isser H insicht in den Zustand der W ildheit

20 Oswald Spengler, D er M ensch und die Technik, — 
M ünchen: C. H. B eck 'sche Verlagsbuchhandlung. 1931. — 
Vgl. „Technik und K ultur” 22 (1931) 137.

zurückgefallen w aren, nur den  G lücksrittern  gehorchten , 
d ie  sie als A nführer e ingesetzt h a tten , ste llten  sie n u r ein 
E lem ent d e r  Zerstörung und A narchie  dar. Da sie für den  
Krieg unbrauchbar w aren, w urden die Schäden, die sie 
verursach ten , du rch  keinen konstruk tiven  B eitrag  aus
geglichen. Sie h a tten  aufgehört, ein F ak to r der E n tw ick
lung und des F o rtsch rittes zu sein. D aher w urden sie, 
dank  d e r  Schöpfung d e r stehenden  H eere, als gefährliche 
und überflüssige O rganism en ausgeschaltet.

In Verfolg d ieser genialen Reform, die aus e iner d u rch 
dach ten  E rw eiterung der Funktion d e r  W affen geboren 
w urde, w urden die m ilitärischen K räfte d e r  versch iede
nen L änder auf einer völlig neuen G rundlage organisiert. 
Das ist d e r  A ugenblick, in dem d e r  Soldat den  K rieger 
überw indet, der sich u n te r versch iedenen  Form en das 
M itte la lter und die R enaissance hindurch b ehaup te t hatte, 
und ihn endgültig vom K ontinent verdrängte. Diese 
Reform kann uns vielleich wenig beach tensw ert erschei
nen. In W irklichkeit is t sie jedoch von g rößter Bedeutung 
und ste llt für die dam alige Z eit ein U nternehm en von 
fast revolu tionärer K ühnheit dar, denn sie re tte te  Europa 
vor dem Chaos und befähigte die m odernen S taa ten  zu 
ihrem Aufschwung. Die Zeitgenossen dü rften  einen Seuf
zer d e r  E rleichterung ausgestoßen haben, als sie sich von 
einer Plage befre it sahen, die unheilbar schien. Die 
B auern auf dem Lande, die B ürger in den  S täd ten  hörten  
auf, in ständiger Angst vor B eraubung und Plünderung zu 
leben und gew annen w ieder G efallen am Leben. W enn 
man den  W erbern  B assom pierre's oder W allensteins 
gesagt hä tte , daß  binnen kurzem  d ie  L andsknechte v er
schw unden sein und in Zukunft d ie  Soldaten  un tersch ieds
los in Friedens- wie in K riegszeiten dienen w ürden, nach 
dem  sie das fieberhafte und ausgelassene L agerleben 
gegen das ordnungsmäßige und d iszip lin ierte L eben  in  
Garnisonen ausgetauscht hä tten , w ürden sie in Lachen 
über d e ra r t him gespinstige Ä ußerungen ausgebrochen 
sein. D ennoch w ar d ieses H irngespinst zw ei G ene
rationen  spä te r W irklichkeit gew orden.

H eutzutage befinden w ir uns vor einer ähnlichen Krise. 
Im siebzehnten Jah rhundert ha t der Soldat den K rieger 
überw unden. H eute erw arten  w ir se lbstverständ lich  von 
ihm, daß  e r im K riege siegt, w enn die Feindseligkeiten 
ausbrechen; m ehr noch jedoch erw arten  w ir von ihm, daß 
er d e n  K r i e g  s e l b s t  b e s i e g t ,  obw ohl d ieser 
W unsch sich zunächst noch rech t verw orren  ausdrückt. 
D ennoch ist die Rolle, die w ir unseren  H eeren  in ers te r 
Linie zuweisen, die, eine stäh lerne  Schutzw ehr, einen un
erschütterlichen  Panzer zu büden, d e r fest genug ist, um 
einen etw aigen G egner zu entm utigen und in dessen 
Schutz die notw endigen politischen und w irtschaftlichen 
Bereinigungen bew erkstellig t w erden  können. Und bei 
naher B etrachtung is t d e r  T rium ph des Soldaten  über den 
Krieg nicht paradoxer, als d ie  Schaffung d e r  ständigen 
H eere zu Beginn des siebzehnten  Jah rhunderts .

Zweifellos w ird d iese Entw icklung eine gewisse Zeit 
brauchen. M an w ird den  K rieg n ich t von heute  auf 
morgen abschaffen können. A ber e r w ird  ein G r e n z 
f a l l  w erden, eine alleräußerste  A lternative, zu d e r  die 
R egierungen nur dann  greifen, w enn alle anderen  Mög
lichkeiten  erschöpft sind. D er Krieg w ird  eine A rt 
D am oklesschw ert sein, das über den V ölkern  aufgehängt 
ist; e r w ird den  Lauf d e r Ereignisse m ehr du rch  seine ab 
schreckende Drohung als durch seine ta tsäch liche V er
w irklichung beeinflussen.

D ieser Zustand w ird eine im mer schärfere  Spannung 
hervorrufen, die selbst das W esen des F riedens v er
ändern  wird. Ehem als w ar d ieser im G egensatz zum 
K riege ein Zustand d e r Entspannung, d e r Sorglosigkeit, 
d er Lebensfreude. D ieser G egensatz w ird  m ehr und m ehr 
verblassen. In Zukunft w ird  auch d er F riede  g e s p a n n t  
sein. E r w ird nach dem treffenden W ort von21 M u s s o 
l i n i  ,der Ölzweig sein, der an der Spitze eines W aldes

21 R ede in Bologna am 24. O ktober 1936.
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von B ajonetten befestigt is t1. Ob dieses Bild gefällt oder 
mißfällt, darauf kommt es wenig an: Es ist nichts desto- 
weniger das Symbol unserer Epoche.

Überdies beruht unsere Sicherheit auf dieser Spannung 
oder, besser gesagt: auf dem Gleichgewicht der Kräfte, 
aus dem sie kommt. Sie tre ib t uns n icht bloß dazu an, zu 
rüsten und unseren W illen zu stählen, sondern sie w ird 
auf die D auer eine psychologische Umwelt schaffen, in 
d er die Kriege im mer w eniger w a h r s c h e i n l i c h  
w erden.

M an könnte einwenden, daß in d ieser überspannten  
A tm osphäre die N ationen dem  geringsten Zwischenfall 
ausgeliefert sein w erden und daß die verantw ortlichen 
F ührer m ehr als jemals d e r G efahr ausgesetzt werden, 
ihre N erven zu verlieren. Das ist jedoch ein oberfläch
licher Einwand. Die Erfahrung bew eist uns im Gegenteil, 
daß die M änner, die ständig d e r Gefahr ausgesetzt sind, 
le ich ter die H errschaft über ihre R eaktionen bew ahren 
als die, welche die G efahr unvorhergesehen überrascht. 
F rüher, in dem  Zustand d e r Entspannung, den  d er F rie
den  darstellte, genügte d er geringste Anstoß, um ganz 
plötzlich die Lage undurchsichtig zu m achen und einen 
Konflikt auszulösen. Dagegen fehlt in einem gespannten 
F rieden den Ereignissen, die e in treten  können, von vorn
herein  jedes Moment d er Überraschung. Im Jah re  1914 
hat ein einziger Revolverschuß genügt, um den K ontinent 
in Brand zu stecken. Seit zehn Jahren  sind in Europa 
viel ernstere Ereignisse eingetreten, ohne daß die W elt 
deswegen zu den Waffen gegriffen hätte. Zweifellos hat 
man die Gefahr sehr nahe gestreift. A ber schließlich hat 
es nicht den europäischen Krieg gegeben, den dieselben 
Ereignisse vor dreißig Jahren  entfesselt hätten.

D araus den Schluß zu ziehen, daß es niemals mehr 
Krieg geben wird, w äre offenbar absurd. A ber man kann, 
ohne sich der Gefahr einer allzu großen Selbsttäuschung 
hinzugeben, sagen, daß sie immer seltener werden, denn 
m an wird alles ins W erk setzen, um ihren Ausbruch auf
zuschieben. Sie w erden das A ussehen roherer und tieferer 
E rschütterungen als in der V ergangenheit annehmen, die 
jedoch durch immer längere Zwischenzeiten des Friedens 
voneinander getrennt sind, so daß die Häufigkeit d e r 
Konflikte, an sta tt sich zu beschleunigen, eher abnehmen 
und abklingen wird, wie das Rollen des Donners bei 
einem abziehenden G ewitter.

Außerdem  ist vorauszusehen, daß solche Konflikte mit 
aller W ahrscheinlichkeit nicht in d  e n Zonen ausbrechen 
werden, wo die Spannung am stärksten  ist, sondern eher 
dort, wo sie am geringsten ist, d. h. wo d er W iderstand 
des Gegners am leichtesten zu überw inden sein wird. 
Indem sie so den Linien des geringsten W iderstandes 
folgen, w erden die Nationen langsam sich d er R i c h 
t u n g  bew ußt werden, in der es für sie am fruchtbarsten 
ist, ihre Anstrengungen einzusetzen. Dann w ird sich durch 
den Zwang der T atsachen selbst für jede von ihnen die 
Ausdehnungs-Achse heraussteilen, die ihr eigen ist und

ihren w ohlverstandenen L ebensnotw endigkeiten  e n t
spricht. Die aus dem bew affneten F rieden  hervorgehende 
Spannung w ird  jede N ation zu einer K onzentration  ih re r 
K räfte entlang d e r  ihr eigentüm lichen A ktionslinie, 
— ihrer ,im perialen A chse' könnte  m an sagen — führen, 
die allein geeignet ist, ihr eine Steigerung des R eichtum s 
und des Lebens zu bringen. D iese Spannung w ird  sie 
gleichzeitig davon abbringen, sich in ungezügelten und 
gefährlichen V ersuchen zu zersplittern , d ie  zw eitrangigen 
und künstlichen A chsen folgen, w elche für d ie  N ation 
kein v itales In teresse darstellen , sondern die v ita len  E n t
faltungslinien ihrer N achbarn überschneiden.

Es steh t nirgends geschrieben, daß d iese lebensw ich
tigen In teressen  sich nicht gleichordnen und m iteinander 
vertragen könnten. Dagegen kann sich nur eine blinde 
P restige- und Hegem onialpolitik auflehnen. A ber d ie  
Hegemonie ist eine geistige K onstruktion, nicht eine 
w esentliche Notw endigkeit. Sie re ih t sich in die lebens
w ichtigen In teressen der V ölker n ich t m it dem selben 
R echt ein wie d ie  U nabhängigkeit, d e r F riede  und die 
Zusam m enarbeit.

Eine U ntersuchung d er verschiedenen Seiten d ieser E n t
wicklung, deren  ers te  A nzeichen man eben e rs t zu ahnen 
beginnt, w ürde w eit über den  R ahm en d ieser A rbeit 
hinausgehen. Es genügt einstw eilen zu sagen, daß man 
Europa einer K atastrophe aussetzt, von der es sich n icht 
m ehr erholen wird, w enn man d iese A chsen bew ußt v e r
kennt oder verw irrt. E rkennt man diese A chsen aber an, 
so gibt man Europa die S truk tu r und das G leichgewicht, 
nach dem es streb t; so allein sichert m an ihm durch  eine 
vernünftige Anpassung d e r Funktion d e r  W affen an die 
unabänderlichen G egebenheiten d e r G eographie eine lange 
Periode der Ruhe und des W ohlstandes; auf diese W eise 
schließlich gibt man den H e e r e n  w i e d e r  i h r e n  
s c h ö p f e r i s c h e n  W e r t ,  indem m an sie an der 
einzigen Aufgabe m itw irken läßt, die die Zivilisation 
nicht in G efahr bringt, sondern ihr im G egenteil un 
begrenzte A usblicke eröffnet."

♦

B e n o i s t - M e c h i n  sc h r ie b  d ie se  S tu d ie  v o r  
d e r  tsc h e c h o -s lo w a k isc h e n  K rise  (1938), d e re n  V e r 
lau f se in e  D a rle g u n g e n  im  S c h lu ß k a p ite l g e w iss e r
m a ß e n  u n te r s tr e ic h t .  V e rg e sse n  w ir  au ch  n ic h t d ie  
W o rte  des F ü h r e r s  u n d  R e i c h s k a n z l e r s  
in  s e in e r  le tz te n  R e ic h s ta g s re d e , m it d e n e n  e r  s ich  
zu  d em  G l a u b e n  a n  e i n e n  l a n g e n  F r i e 
d e n  b e k a n n te !

U n d  d ie  n ic h t s t il ls te h e n d e  t e c h n i s c h e  E n t 
w i c k l u n g  is t es u n d  w ird  es se in , d ie  d en  la n g e n  
F r ie d e n  s ic h e r t;  d e n  F r ie d e n  n ic h t e in e r  E n ts p a n 
nung , e in e r  b e h ä b ig e n  R uhe , so n d e rn  e rfü llt  v o n  
sich  s te ig e rn d e r  D y n a m i k .

Die fluebüD ung Det B ctu fo fd iu l-C ch m
D ie B e d e u tu n g  d e r  B e r u f s s c h u l e n  is t u n 

b e s t r i t te n ;  ih re  L e is tu n g  is t  fü r d ie  Z u k u n ft e n t
sch e id e n d  fü r d ie  L e is tu n g  v o n  G e w e rb e  u n d  H an d e l. 
E s b e s te h t d e sh a lb  a lle  V e ran la ssu n g , d aß  a lle  M aß 
nah m en  g e tro ffen  w e rd e n , um  d ie  L e is tu n g sh ö h e  d e r  
B e ru fs sch u len  n ic h t b lo ß  zu  s ich e rn , so n d e rn  d a r 
ü b e r  h in au s  zu  s te ig e rn . D as is t um  so m e h r n o t
w end ig , w e il d ie  W ir tsc h a f t, h in te r  d e r  d ie  D y n am ik  
des N a tio n a lso z ia lism u s  s te h t, ih re n  k ü n ftig en  A u f
g ab en  n u r g e re c h t w e rd e n  k an n , w e n n  ih r  d ie  b e s t-  
a u sg e b ild e te n  F a c h k rä f te  au f a lle n  G e b ie te n  zu r 
V erfügung  s te h e n . D azu  k o m m en  d e r  fü h lb a r g e w o r
d e n e  M an g e l a n  A rb e its k rä f te n , dem  n u r d a d u rc h

b e g e g n e t w e rd e n  k an n , d aß  d ie  feh len d e  „ Q u a n ti tä t“ 
d u rc h  e rh ö h te  „ Q u a litä t"  a u sg eg lich en  w ird ! U nd  
h ie r  is t g e ra d e  d en  B e ru fs sch u len  e in e  e n ts c h e i
d e n d e  A u fg ab e  g e s te llt.

D ie  w irk u n g sg ra d lic h e  E rfü llu n g  d ie s e r  A u fg ab e  
h ä n g t v o n  d e n  L e h r k r ä f t e n  d e r  B e ru fs sc h u le n  
n a tu rg e m ä ß  in  e r s te r  L in ie  ab , v o n  e in em  Z u stro m  
tü c h tig s te r  u nd  p ä d ag o g isch  b e g a b te r  u n d  g e sc h u lte r  
F a c h le u te  zu dem  B e ru fe  e in es  L e h re rs  d e r  B e ru fs 
sch u len . A b e r ; so  u n b e s t r i t te n  d ie  W ic h tig k e it d e r  
B e ru fs sc h u le n  h e u te  is t, u m s tr i t te n  is t  s e i t  J a h r 
z e h n te n  d ie  F ra g e  d e r  H e r a n b i l d u n g  i h r e r  
L e h r k r ä f t e ,  d ie  a u c h  h e u te  n o ch  in  d e n  v e r 
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s c h ie d e n e n  L ä n d e rn  D e u tsc h la n d s  e rh e b lic h e  U n te r 
s c h ie d e  au fw e is t.

W ie  au f fa s t a lle n  B e ru fsg e b ie te n , so  is t  au ch  
h e u te  b e i d e n  B e ru fs sc h u le n  e in  M a n g e l  a n  
N a c h w u c h s  fe s tz u s te lle n , d e r  im  H in b lic k  au f 
d ie  A u fg a b e n  d e r  B e ru fs sc h u le n  b e d e n k lic h  is t. U m  
N a c h te ile , d ie  s ich  v e rh ä n g n isv o ll fü r  V o lk  u n d  S ta a t  
a u s w irk e n  m ü ß te n , w irk s a m  zu  v e rh in d e rn , s in d  
d e sh a lb  d u rc h g re ife n d e  M a ß n a h m e n  n ö tig , um  d en  
B e ru fs sc h u le n  e in e n  le is tu n g s fä h ig e n  L e h re rn a c h 
w u c h s  zu  s ic h e rn .

G ru n d sä tz lic h  lie g e n  h ie r  d ie  D in g e  n ic h t a n d e rs  
w ie  au f d em  B e ru fs g e b ie t ü b e rh a u p t ;  zw e i V o ra u s 
se tz u n g e n  s in d  zu  e rfü lle n :

1. e in e  z w e c k m ä ß ig e  V o r- u n d  A u sb ild u n g  d e r  
L e h re r  u n d

2. d ie  A n z ie h u n g sk ra f t d es  B e ru fe s  au f d ie  tü c h 
tig e  Ju g e n d .

D aß  d ie  b is h e r ig e n  v e r s c h ie d e n e n  F o rm e n  d e r  
A u sb ild u n g  d e r  L e h rk rä f te  n ic h t a lle n  A n fo rd e ru n 
g e n  g en ü g en , ja  te i lw e is e  ir r ig e  s ind , s te h t  fe s t. W o h l 
w a r  m a n  u rsp rü n g lic h  au f dem  r ic h tig e n  W eg e , in 
d em  m a n  v o n  d e n  L e h rk rä f te n  e in e  v o lle  F a c h 
a u s b i l d u n g  v e r la n g te , d ie  d u rc h  e in e  p ä d a 
g o g i s c h e  S c h u l u n g  e rg ä n z t w u rd e . A u s  d en  
z u r  V e rm itt lu n g  d ie s e r  S ch u lu n g  d ie n e n d e n  S e m in a r 
k u rs e n  w u rd e n  s p ä te r  d a s  „ G e w e rb e le h re r -S e m in a r“ 
b zw . „ B e ru fsp ä d a g o g isc h e  In s ti tu t" ,  in  d e n e n  au ch  
e in e  fa c h lic h e  A u sb ild u n g  b e tr ie b e n  w u rd e . A n d e r 

w ä r ts  v e r le g te  m a n  d ie se  A u sb ild u n g  a n  H o c h 
sch u len .

D ie se  E n tw ic k lu n g  fü h r te  zu  e in e m  Z u s ta n d , d e r  
h e u te  n ic h t m e h r  z e itg e m ä ß  is t u n d  d r in g e n d  e in e r  
Ä n d e ru n g  b e d a rf . D ie  A u sb ild u n g  d e r  B e ru fs sc h u l
le h r e r  m uß  e in e r s e i ts  w ie d e r  au f ih re  r ic h tig e n  
G ru n d la g e n  z u rü c k g e fü h r t  w e rd e n , a n d e re r s e i t s  m uß 
sie  im  In te re s s e  d e r  S c h u le n  e in h e i tl ic h  im  R e ic h e  
g e s ta l te t  se in .

H ie r  s e tz t  n u n  e in  V o r s c h l a g  v o n  W ilh e lm  
S c h u m a c h e r  e in , d e r 1 in  d e r  Z e its c h r if t  „T  e c h -  
n i s c h e  E r z i e h u n g "  d e m  O rg a n  d e s  „ R e ic h s 
in s ti tu ts  fü r  B e ru fsa u sb ild u n g  in  H a n d e l und  
G e w e rb e "  (f rü h e r  D a tsch ) , F e b ru a r -H e f t  1939, v e r 
ö ffe n tlic h t is t. W . S c h u m a c h e r  s te l l t  den  
G r u n d s a t z  a u f :

„ A l s  B e r u f s s c h u l l e h r e r  i s t  n u r  d e r  
g e e i g n e t ,  d e r  e i n e  v o l l k o m m e n e  
F a c h a u s b i l d u n g  h i n t e r  s i c h  h a  t “ , 

g e h t a lso  au f d ie  f rü h e re  G ru n d la g e  z u rü c k , w obei 
e r  v o n  v o rn h e re in  se in e n  V o rsc h la g  so w o h l fü r die 
G e w e rb e le h re r ,  w ie  fü r  d ie 2 H a n d e ls le h re r  an g e 
w e n d e t  w isse n  w ill.

D re i W eg e  lie g e n  —  n a c h  S c h u m a c h e r  —  für 
d ie  „ v o llk o m m e n e  F a c h a u s b ild u n g "  o ffen :

1 Vgl. „Technik und K ultur" 30 (1939) 28.
2 Die A usbildung d e r H andelslehrer erfolgt z. Z. auf den 
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Abb. 1: Vorschlag für die Ausbildung der B erufsschullehrer.
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1. d ie  T ech n isc h e  H o ch sch u le  bzw . d ie  W ir t 
sc h a ftsh o ch sch u le ,

2. d ie  In g e n ie u rsc h u le  (H TL.) bzw . d ie  H a n d e ls 
fachschu le ,

3. d ie  h a n d w e rk lic h e  bzw . k au fm ä n n isc h e  L eh re , 
G e se lle n -  u n d  M e is te rp rü fu n g .

D e r A n w ä r te r  fü r d en  B e ru fs sc h u lle h re rb e ru f  
m üsse  a b e r , um  ta ts ä c h lic h  a ls  F a c h m a n n  a n g e 
s p ro c h e n  zu  w e rd e n , n a c h  d ie s e r  A u sb ild u n g  e in e  
g ew isse  Z e it in  d e r  P ra x is  tä t ig  se in . D ie e ig e n t
lich e  A u sb ild u n g  zum  B e ru fs sc h u lle h re r  so ll d an n  
e in h e itlic h  fü r d ie  d re i G ru p p e n  in  e in e r  (2 -sem es tri- 
gen) „ B e r u f s s c h u l l e h r e r - A u s b i l d u n g s 
s t ä t t e "  e rfo lgen . U m  e in e  so lch e  g em ein sam e  
„ m e th o d isch e , p äd ag o g isch e  un d  w e lta n sc h a u lic h e  
A u sb ild u n g "  b e i d en  g e n a n n te n  d re i G ru p p e n  ü b e r 
h a u p t  zu e rm ö g lich en , m uß  a n  d e r  S ch w e lle  d ie s e r  
A u sb ild u n g ss tä tte  e in e  A u f n a h m e p r ü f u n g  
s te h e n , d u rch  w e lc h e  b e i d en  A n w ä r te rn  E in h e i t
lic h k e it in  d e r  fach lich en  R eife  u n d  in  d e r  A ll
g em ein b ild u n g  fe s tg e s te ll t  w e rd e n  soll. S c h u 
m a c h e r  n e n n t a ls  Z w eck  d ie se r  A u fn ah m ep rü fu n g  
d ie  F e s ts te llu n g :

„ob  d ie  P rü flin g e  au f ih re n  G e b ie te n  das Z iel 
e r r e ic h t h ab en , d a s  d e m  A b s c h l u ß  e i n e r  
H o c h s c h u l e  g l e i c h w e r t i g  i s t  . . .  
A u f  j e d e n  F a l l  a b e r  m u ß  d i e s e  
A u f n a h m e p r ü f u n g  g l e i c h w e r t i g  
m i t  d e m  A b c h l u ß e x a m e n  e i n e r  
H o c h s c h u l e  s e i  n ."

D am it w ird  n a tu rg e m ä ß  a ls n o tw en d ig  v o ra u s 
g e se tz t, d aß  d e r  A n w ä r te r  n ach  B een d igung  se in e r  
fa ch lich en  A u sb ild u n g  sich  d e r  d ie se r  fo lg en d en  
B e ru fsp ra x is  e in e r  jew eilig  e n ts p re c h e n d e n  W e ite r 
b ildung  u n te rz ie h t.

D e r V o rsch lag  v o n  W . S c h u m a c h e r  is t in 
dem  in  A b b ild u n g  1 w ie d e rg e g e b e n e n 3 S c h e m a  
sinn fä llig  d a rg e s te llt;  d ie  A b b ild u n g  b e d a rf  im  H in 
b lick  auf d ie  o b ig en  A u sfü h ru n g en  k e in e r  w e ite re n  
E rlä u te ru n g .

E s k a n n  d a rü b e r  k e in  Z w eife l b e s te h e n , d aß  n ach  
d ie sem  V orsch lag  e in  d u rc h a u s  h o c h w e rtig e r  B e ru fs 
s c h u lle h re r  h e ra n g e b ild e t w ü rd e . D ie E in h e itl ic h k e it 
d e r  G esam tau sb ild u n g  w ü rd e  e in e n  g e sch lo ssen en  
B e r u f s s t a n d  schaffen , d e r  au f G ru n d  e in e r  A u s 
b ildungshöhe  d a s  A n s e h e n  i n  d e n  A u g e n  
d e r  A l l g e m e i n h e i t  e rh a l te n  w ü rd e , d as  
e in e rse its  d e r  B e d e u tu n g  d e r  B e ru fs sch u len  e n t
sp r ic h t u nd  ih rem  A n se h e n  zu  G u te  k o m m en  w ü rd e , 
d a s  a b e r  au ch  a n d e re r s e its  dem  B e ru fs s ta n d  aus 
d e n  d re i A u sb ild u n g sg ru p p e n  t ü c h t i g e n  N a c h 
w u c h s  zu fü h ren  w ü rd e . „D en n " , so  fü h r t S c h u 
m a c h e r  au s:

„D a d ie  A u fn ah m ep rü fu n g  a n  d e r  B e ru fs sc h u l
le h re r-A u sb ild u n g ss tä tte  dem  A b sc h lu ß e x a m e n  
e in e r  H o ch sch u le  g le ic h w e rtig  is t, is t  d ie  d a ra n  
a n sc h lie ß e n d e  B e ru fs le h re ra u sb ild u n g  b e is p ie ls 
w e ise  d e r  R e fe re n d a rz e it  g le ic h z u se tz e n  u n d  
dem n ach  d ie  E rlan g u n g  d e r  A n s te llu n g sfä h ig k e it 
d e r  z w e ite n  S ta a tsp rü fu n g ."

S ich e r is t: d ie  A u sb ild u n g  d e r  B e ru fs sc h u lle h re r  
b e d a rf  d r in g e n d  e in e r  N eu o rd n u n g . D e r V o rsch lag  
S c h u m a c h e r s  so llte  s e h r  e rn s th a f t  v o n  d en  e n t

3 Die Abbildung wurde freundlicherw eise vom V er
fasser zur Verfügung gestellt.

s c h e id e n d e n  S te l le n  b e w o g e n  w e rd e n , d e n n  e r  t r ä g t  
d en  n a tio n a ls o z ia lis t is c h e n  L e i s t u n g s g r u n d 
s a t z  u n d  d e r  W ic h tig k e it d e r  B e ru fs sc h u le n  vo ll 
R echnung .

N a c h s te h e n d e  M eld u n g , d ie  A n fan g  M ä rz  1939 
d u rc h  d ie  T a g e sp re s se  g ing, d ü rf te  d ie  N o tw e n d ig 
k e it  d e r  N eu o rd n u n g  u n te r s tr e ic h e n :

„W ie d e r R egierungspräsident in M e r s e b u r g  be
kannt gibt, b esteh t die Absicht, an m ehreren  B erufs
schulen des R egierungsbezirks kostenlose Lehrgänge mit 
zwölf abendlichen U nterrichtsstunden w ährend d er 
üblichen Schulwochen bis zum Frühjahr 1940 einzu
richten, in denen H andw erker m it gut bestandener 
Gesellen- oder M eisterprüfung, die bei guten Volksschul- 
kenntnissen über körperliche Eignung und Lust zum 
Lehrerberuf verfügen, sow eit vorbere ite t w erden sollen, 
daß  sie sich einer A ufnahm eprägung am S taatlichen  
Berufspädagogischen Institu t in Berlin mit Erfolg u n te r
ziehen können. In geeigneten Fällen soll ihnen das zw ei
jährige G ew erbelehrerstudium  durch s t a a t l i c h e  
S t i p e n d i e n  erle ich tert w erden. Der R egierungs
präsident fordert H andw erker des M etallgew erbes, des 
Bau- und Holzgewerbes, die den A nforderungen en t
sprechen, auf, sofort bei dem L eiter der nächsten  öffent
lichen Berufsschule die näheren Bedingungen zu erfragen."

D ip l.-Ing . K. F . S t e i n m e t z .

Professor Dr. Ernst Krieck in  H e id e lb e rg :

tDoo ift A nthropologie?
E s g e h ö rt zu r a u sg e z e ic h n e te n  W ü rd e  d es  h ö h e re n  

M en sch en tu m s, d aß  es n ach  d e m  S i n n  s e i n e s  
L e b e n s  u n d  d am it n a c h  se in em  e ig e n e n  D ase in  
im m er w ie d e r  frag en  m uß. K ü n d e r  u n d  D ic h te r  u n d  
D e n k e r  s te lle n  d ie  G ru n d fra g e  des M en sch en  n a c h  
sich  se lb s t im m e r n eu  u n d  su c h e n  d a ra u f  jew e ils  
A n tw o r t v o n  ih r e r  e ig e n e n  N a tu r  u n d  ih re r  A u fg ab e  
h e r. D a rin  lieg t d e r  m en sch e n fo rm e n d e  u n d  
m en sch e n fü h re n d e  S inn  ih re r  S chöp fungen .

A ls  d ie  G r i e c h e n  vom  a n sc h a u e n d e n  M y th u s  
z u r  b eg riff lich en  T h e o r ie  ü b e rg in g en , d a  s te ll te n  ih re  
e rs te n  P h ilo so p h e n  d ie  F ra g e  n a c h  d e r  G e se tz m ä ß ig 
k e i t  d es  A lls  o d e r  d e r  N a tu r  n u r  d a ru m  a n  d en  A n 
fang, w e il d ie  N o t s ie  tr ie b , ih r  au s  d en  N a tu ro rd 
nu n g en  h e ra u sg e fa lle n e s  M e n sc h e n tu m  w ie d e r  in  d ie  
n a tü r lic h e  G e se tz m ä ß ig k e it e in z u g lie d e rn  u n d  d am it 
d as  M en sch en tu m  se in em  G lü ck  u nd  s e in e r  V o lle n 
dung  zu zu fü h ren . D ie P h ilo so p h ie  d e r  V o rs o k ra t ik e r  
h a t  zum  Z iel e in e  S e lb s te rk e n n tn is  u n d  d e n  W eg  zu r 
F ü h ru n g  des M en sch en tu m s, A lso  e in e  A n t h r o 
p o l o g i e ,  d ie  d a n n  in  d e r  P h ilo so p h ie  P l a t o n s  
u n d  A r i s t o t e l e s  ih re n  e rs te n  H ö h e p u n k t e r 
re ic h te . A uf d e r  H ö h e  d e s  M itte la l te rs  b ild e t 
T h o m a s  v o n  A q u i n o  —  als K e rn s tü c k  se in e s  
S y stem s —  d ie  a r is to te lis c h e  A n th ro p o lo g ie  zu r 
sc h o la s tisc h -k a th o lisc h e n  A n th ro p o lo g ie  w e ite r , u n d  
d ie se s  M en sch en b ild  b e h e r r s c h t v o n  d a  a n  b is zum  
h e u tig e n  T ag  d as  g an ze  L eh rsy s te m  d e r  k a th o lis c h e n  
K irch e . In  e in e r  v o rtre ff lic h e n  A rb e i t  h a t  W i l 
h e l m  C l a s s e n  in  jü n g s te r  Z e it d ie  A n th ro 
po lo g ie  des T h o m a s  au s  d e n  Q u e llen  in  e in 
fach en , k la r e n  L in ien  h e ra u s g e a rb e i te t  u n d  ih r Zug 
um  Z ug d as  v ö lk isc h -p o lit is c h e  M en sch en b ild  d es  
N a t i o n a l s o z i a l i s m u s  e n tg e g e n g e s te llt . D en n  
a lle  A n th ro p o lo g ie , je d e s  B ild , das sich  d e r  M en sch  
um  d e r  le tz te n  S in n frag e  w illen  v o n  sich  se lb s t 
m ach t, is t z u le tz t  n ic h ts  a n d e re s  a ls  A u sd ru c k , w is 
se n sc h a ftl ic h e  A u sa rb e itu n g  e in e r  W e lta n sc h a u u n g ,
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d ie  ih r e r s e i ts  au f g la u b e n sm ä ß ig e r  G ru n d h a ltu n g , 
au f C h a r a k te r  b e ru h t.

D as  m a ß g e b lic h e  M e n s c h e n b ild  d e r  le tz te n  J a h r 
h u n d e r te  h a t  K a n t  in  s e in e r  P h ilo so p h ie  h e ra u s 
g e a rb e i te t .  D as a b sc h lie ß e n d e  W e rk  K a n t s  h e iß t  
„ A n th ro p o lo g ie  in  p ra g m a tis c h e r  H in s ic h t" . U m  
je n e  Z e it h a t  d e r  ju n g e  W . v o n  H u m b o l d t  in  
e in e m  E n tw u rf , b e t i te l t  „ A n th ro p o lo g ie ” , v e rs u c h t, 
d a s  h e r r s c h e n d e  M e n sc h e n b ild  s e in e r  Z e it in  d e r  
n e u h u m a n is t is c h e n  A b w a n d lu n g  zu  ze ic h n e n . 1820 
v e rö f fe n tl ic h t F r i e s  se in e  A n th ro p o lo g ie , d ie  v o n  
d e r  P sy c h o lo g ie  h e r  e n tw ic k e lt  w a r . K a n t  b e 
s tim m t in  s e in e r  a u s  d e n  V o rle su n g e n  h e ra u s g e a rb e i
te t e n  „L o g ik "  (1800) O r t u n d  S in n  d e r  A n th ro p o lo g ie  
im  G a n z e n  d e r  P h ilo so p h ie  fo lg e n d e rm a ß e n :

„D as  F e ld  d e r  P h ilo so p h ie  lä ß t  s ich  au f fo l
g en d e  F ra g e n  b r in g e n : 1. W a s  k a n n  ich  w is s e n ?
2. W a s  so ll ich  tu n ?  3. W a s  d a rf  ich  h o ffen ?
4. W a s  is t d e r  M e n s c h ?  D ie  e r s te  F ra g e  b e a n t
w o r te t  d ie  M e ta p h y s ik , d ie  z w e ite  d ie  M o ra l, d ie  
d r i t te  d ie  R elig io n , d ie  v ie r te  d ie  A n th ro p o lo g ie . 
Im  G ru n d e  k a n n  m a n  a b e r  a lle s  d ie se s  zu r 
A n th ro p o lo g ie  re c h n e n , d a  s ich  d ie  d re i e rs te n  
F ra g e n  au f d ie  le tz te  b e z ie h e n ."

D as d a m it g e s te ll te  P ro b le m  d e r  p h ilo so p h isc h e n  
A n th ro p o lo g ie  sc h ie n  im  19. J a h r h u n d e r t  in  V e r lu s t 
g e ra te n  zu  se in  tr o tz  des N a c h w irk e n s  K a n t s  in  
d ie se m  J a h r h u n d e r t .  D i 1 h  e y  h a t  s ich  um  se in e  
E rn e u e ru n g  b e m ü h t, o h n e  d u rc h s to ß e n  zu  k ö n n en . 
E d u a r d  M e y e r  h a t  s e in e r  „ G e sc h ic h te  des 
A lte r tu m s "  e in e  p o s i tiv is t is c h e  A n th ro p o lo g ie  a ls  
E in le itu n g sb a n d  v o ra n g e s te l l t .  D ie  in z w isc h e n  h e r 
a u fg e k o m m e n e  n a tu rw is se n s c h a f tl ic h e , b e s c h re i
b e n d e , r e in  e x te n s iv e  A n th ro p o lo g ie  sc h ie n  n ic h t n u r  
d a s  F e ld  d a u e rn d  fü r s ich  zu  b e h a u p te n , so n d e rn  
a u c h  d e n  N am en  fü r s ich  m o n o p o lis ie r t zu  h a b e n , so 
se h r , d aß  h e u tig e  G e b ild e te  u n d  G e le h r te  v o n  je n e r  
g ro ß a r tig e n , v o n  H e r a k l i t  zu K a n t  u n d  H u m 
b o l d t  re ic h e n d e n  P ro b le m a tik  d e r  e ig e n tlic h e n  
u n d  u rsp rü n g lic h e n , d e r  p h ilo so p h isc h e n  A n th ro 
p o lo g ie  n ic h ts  m e h r w u ß te n .

D ie  n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e  B e w e 
g u n g  a b e r  h a t  d a s  P ro p b le m  v o n  G ru n d  au f n eu  
g e s te ll t  m it ih r e r  W e lta n sc h a u u n g  u n d  W e rto rd n u n g . 
E s  g e h t in  u n s e re r  R e v o lu tio n  z u le tz t  n ic h t um  E r 
n e u e ru n g  d es  S ta a te s  u n d  d e r  L e b e n so rd n u n g , so n 
d e rn  um  A r t  u n d  S in n  u n se re s  L e b e n s  se lb s t, um  
E rn e u e ru n g  u n d  E m p o rfü h ru n g  des d e u ts c h e n  M e n 
sc h e n tu m s  a u s  B lu t u n d  B o d en , um  d en  p o litisc h e n  
u n d  g e sc h ic h tsb ild e n d e n  C h a ra k te r  v o n  V o lk  u n d  
M e n sc h e n tu m . D ie d am it n o tw e n d ig  n e u e r s t e 
h e n d e  A n t h r o p o l o g i e  s te h t  im  Z u sa m m e n 
h a n g  u n s e re r  n e u  e n ts ta n d e n e n  L e b e n sw irk lic h k e it.  
D as  G e sa m tw e ltb i ld  d e r  n a tio n a ls o z ia lis t is c h e n  
R e v o lu tio n  h a t  zum  K e rn s tü c k  e in e  A n th ro p o lo g ie , 
d ie  u m s c h r ie b e n  is t d u rc h  d ie  B eg riffe  „ ra s s is c h " , 
„ v ö lk isc h " , „ p o litis c h " , w ä h re n d  d ie  u n iv e rsa lis t is c h e  
A n th ro p o lo g ie  d e r  id e a l is tis c h e n  P h ilo so p h ie  U m 

r is s e n  w a r  d u rc h  d ie  B eg riffe  „ in d iv id u a lis tis c h " , 
„ h u m a n is tisc h " , „ ra t io n a l is t is c h "  u n d  „ h a rm o n is tis c h " . 
Im  n a t io n a ls o z ia l is t is c h e n  W e ltb ild  w ird  d as  r a s 
s is c h -v ö lk is c h -p o li tis c h e  M e n sc h e n b ild  f la n k ie r t  
d u rc h  e in  e n ts p re c h e n d e s  B ild  v o n  d e r  N a tu r , au f 
d e r  a n d e re n  S e ite  m it e in em  B ild  v o n  d e r  G e sc h ic h te , 
d e re n  A c h se  d ie  d e u ts c h e  V o lk w e rd u n g  is t, w ie  es 
d e r  F ü h r e r  au f s e in e r  g ro ß e n  R e d e  v o r  dem

S tu d e n te n b u n d  in  M ü n c h e n  im  J a n u a r  1936 U m 

r is s e n  h a t.
M a n  n e h m e  e in m a l a ls  G e g e n s tü c k  d a z u  d as  

m e c h a n is tis c h e  M e n sc h e n b ild , d a s  v o n  T h .  H  o b - 
b e  s im  17. J a h r h u n d e r t  g e sc h a ffe n  w u rd e  u n d  d as  
in  E n g la n d , zu m al in  d e s s e n  p o li t is c h e n  u n d  W ir t 
sc h a f tsw is se n sc h a f te n , b is  z u r  G e g e n w a r t  m a ß g e b 
lich  g e w o rd e n  is t. D as S y s te m  v o n  H  o b  b  e  s g lie 
d e r t  s ich  e b e n fa lls  in  d re i b e z e ic h n e n d e  T e ile :  d ie  
L e h re  v o m  K ö rp e r , d ie  L e h re  v o m  M en sc h e n , d ie  
L e h re  vom  S ta a t ,  a lso  a u c h  h ie r  e in  a n th ro p o lo -  
g ia le s  M itte ls tü c k .

Im  B e re ic h  d es  N a tio n a lso z ia lism u s  is t R o s e n 
b e r g s  „ M y th o s  d es  20. J a h r h u n d e r t s “ d e r  b e k a n n 
te s te  u n d  w e itr e ic h e n d s te  V o rs to ß  zu  e in e r  n eu en  
A n th ro p o lo g ie , e in e m  M e n s c h e n b ild  in  V o lk  und  
G e sc h ic h te  z w isc h e n  d e n  ra s s is c h e n  N a tu rg ru n d 
la g e n  u n d  d e r  r a s s is c h e n  W e r to rd n u n g . H ie rh e r  zu 
re c h n e n  s in d  n ic h t n u r  d ie  d re i  n u n m e h r  v o rlie g e n 
d e n  B ä n d e  m e in e r  „ V ö lk is c h -p o li tis c h e n  A n th ro 
p o lo g ie " , s o n d e rn  a u c h  m e in e  p ä d a g o g is c h e n  und 
s ta a ts th e o re t is c h e n  A rb e ite n . In  d e r s e lb e n  R ich tung  
zu  e in e r  v ö lk is c h e n  A n th ro p o lo g ie  v o n  P sych io log ie  
u n d  P ä d a g o g ik  h e r  s to ß e n  v o n  J a e n s c h ,  M ar
b u rg , u n d  K r  o h , T ü b in g e n , v o n  d e s s e n  S ch ü le rn  
a u c h  ü b e r  d ie  A n th ro p o lo g ie  d e s  P a r a c e l s u s  
u n d  d es  K . G . C a  r  u  s g e a rb e i te t  w o rd e n  is t.

K e in e sw e g s  a b e r  is t d i e  n e u e  A n t h r o 
p o l o g i e  M o n o p o l  i r g e n d e i n e s  F a c h e s  
o d e r  S o n d e r a u f g a b e e i n e r  G r u p p e  
v o n  F a c h w i s s e n s c h a f t e n .  V ie lm e h r w e r
d e n  s ä m t l i c h e  F a c h w is s e n s c h a f te n  d a ran  
g e b e n d  u n d  e m p fa n g e n d  A n te i l  n e h m e n  u n d  in 
G e g e n s e it ig k e i t  s te h e n , w o m it s ie  a lle  u n te re in a n d e r  
w ie d e r  z u r  S in n e in h e it ,  z u r  G e m e in s a m k e it d er 
G ru n d la g e  u n d  d es  Z ie ls  k o m m en . E s  l i e g t  d a 
m i t  e i n  B r u c h  d e r  T r a d i t i o n  d e r  b i s 
h e r  a  11 e i n  h  e r  r  s c h  e n  d  e n  u n d  u n i v e r 
s a l i s t i s c h e n  P h i l o s o p h i e  v o r .

Oie A ufgabe Oer Dcutfdicn fjodifdiulc

Am 11. M ärz 1939 w urde in B erlin die K o n f e r e n z  
d e r  R e k t o r e n  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
H o c h s c h u l e n  — die  e rs te  R ek torenkonferenz Groß
deutschlands —  zu E nde geführt. S taatsm inister 
Dr. W a c k e r  faßte in der Schlußsitzung das E r g e h -  
n  i s der K onferenz als einheitliche Auffassung aller Rek
to ren  in nachstehenden  L e i t s ä t z e n  zusam men:

1.
„Die nationalsozialistische deu tsche  H ochschule hat die 

großen völkischen Aufgaben, die ihr vom F üh rer und dem 
B eauftragten  für den  V ierjahresplan  gestellt sind, mit 
dem  festen Entschluß übernom m en, sie zu lösen und d a 
mit zu ihrem Teil beizutragen, d ie  Lebensgrundlage des 
deutschen Volkes zu sichern und zu verbessern .“

2.
Die deutsche H ochschule als geistige A usbildungsstätte 

des deutschen V olkes muß j e d e m  begabten  deutschen 
Volksgenossen offenstehen. N icht nur die D u r c h f ü h 
r u n g  des Studium s selbst, sondern auch die A ufnahm e 
des Studium s muß gesichert w erden. Das b ed eu te t, daß 
der Ü b e r g a n g  von der G rundschule zur höheren 
Schule, von d e r  höheren Schule zur H ochschule ohne 
R ücksicht auf H erkunft und w irtschaftliche S tellung 
jedem jungen D eutschen erm öglicht w erden  muß. H ierzu 
ist auch erforderlich, daß die vorhandenen  M i t t e l  zur
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Förderung d er Begabten innerhalb d er H ochschule 
e r h ö h t  und die K o s t e n  d er Gesam tausbildung ein
schließlich d er Studienkosten g e s e n k t  w erden."

3.
„Durch positive A uslese muß der geeignete Nachwuchs 

in dem erforderlichen Umfange für d ie  deutsche H och
schule zur Verfügung gestellt w erden. D adurch w ird auch 
die Deckung des Bedarfs an A nw ärtern  der akadem ischen 
Berufe möglich. Auslese und Förderung der B esten und 
B egabtesten allein gew ährleistet auf die D auer den Hoch
stand d er deutschen W issenschaft und d e r deutschen 
H ochschule,“

4.
„Die nationalsozialistische deutsche Hochschule stellt 

eine A rbeits- und Erziehungsgemeinschaft dar.“

5.
„ L e h r e  und F o r s c h u n g  sind für die deutsche 

Hochschule eine u n t r e n n b a r e  E i n h e i t .  G rund
forschung und Zweckforschung sind gleichberechtigte, 
notwendig zusam mengehörende Aufgaben der Forschungs
arbeit des deutschen H ochschullehrers. Der deutsche 
H ochschullehrer ist Lehrer und Forscher zugleich."

6.
„Die Erfüllung d er völkischen Aufgaben, die d er d e u t

schen W issenschaft gestellt sind, beein trächtig t nicht die 
F r e i h e i t  der Lehre und Forschung, die W esensm erk
male und unabdingbare Grundlage d er deutschen Hoch
schule und ihrer Idee d er W issenschaft ist.“

7.
„Die Hochschule ist nicht nur eine Bildungs- und A us

bildungsanstalt. Sie ist darüber hinaus dazu bestim mt und 
dafür verantw ortlich, den G esam tbestand und Hochstand 
des G eistesgutes des deutschen Volkes zu hüten, zu ver
tiefen und zu erw eitern."

8.
„Bei der Festlegung der Studienpläne und d er G esam t

ausbildung ist die entscheidende Frage, w elcher Umfang 
und welches Maß an w issenschaftlicher Ausbildungsarbeit 
erforderlich ist, um die selbständige, schöpferische 
w i s s e n s c h a f t l i c h e  A r b e i t  zu s i c h e r n .  Nicht 
entscheidend ist also die Frage, was abgestrichen w erden 
soll und muß, um eine Verkürzung zustande zu bringen. 
Die Verkürzung d e r G esam tausbildungszeit ist insoweit 
anzustreben und zu verantw orten, als der hohe Leistungs
stand deutscher w issenschaftlicher A rbeit dadurch nicht 
zum Schaden des gesam ten Volkes beeinträchtigt wird. 
Sie darf nicht einseitig zu Lasten d e r Studierenden e r
folgen. Gleichzeitig mit einer Verkürzung d er G esam taus
bildungszeit ist eine V e r b e s s e r u n g  d e r  w i r t 
s c h a f t l i c h e n  L a g e  d e r  J u n g a k a d e m i k e r  
nach Abschluß ihres Studiums notw endig.“

9.
„Zur Erfüllung der völkischen Aufgaben der deutschen 

Hochschule ist erforderlich, ihr z u s ä t z l i c h e  M i t t e l  
zur dauernden V erbesserung ihrer Einrichtung zur Ver- 
fügung zu stellen."

10.
„Die deutsche Hochschule ers treb t die Einheit deutscher 

w issenschaftlicher A rbeit. Das bedeutet, daß G r u n d 
w i s s e n s c h a f t  und a n g e w a n d t e  W issenschaft 
g l e i c h b e r e c h t i g t e  G lieder eines Ganzen sind, 
weil entscheidend für den F ortschritt der W issenschaft 
im Enderfolg sowohl die A usarbeitung und Anwendung 
gewonnener und übernom m ener Erkenntnisse, wie die 
Gewinnung neuer Erkenntnisse sein werden. Aus diesem 
Grunde müssen a l l e  W issenszweige ihrer Aufgabe und 
Bedeutung entsprechend gepflegt und gefördert w erden."

11.
„Die deutsche Hochschule hat nach überlieferter W elt

geltung der deutschen W issenschaft und nach ihrer gegen

w ärtigen Aufgabe und Leistung im großdeutschen Reich 
den  A nspruch auf d ie  A nerkennung und die U n ter
stützung des gesam ten V olkes.“

12.
„Die w issenschaftlichen Hochschulen des großdeut

schen Reiches stellen  eine E inheit dar, die notw endig 
auch die o r g a n i s a t o r i s c h e  V ereinheitlichung des 
gesam ten H ochschulw esens beim  Reich erfordert. Die 
nationalsozialistische deutsche H ochschule w ill die hohe 
Schule des deutschen Volkes sein!“

ricucegcluno Öco flrbeitee infatfeo

Auf G rund seiner vom B eauftragten  für den V ierjahres
plan erte ilten  V ollm acht hat d e r R eichsarbeitsm inister 
am 10, März 1939 eine (zweite Durchführungs-) A n o r d 
n u n g  z u r  S i c h e r s t  e 11 u n g d e s  K r ä f t e 
b e d a r f s  f ü r  A u f g a b e n  v o n  b e s o n d e r e r  
s t a a t s p o l i t i s c h e r  B e d e u t u n g  erlassen; die 
A nordnung ist am 15. M ärz 1939 in K raft getreten .

Nach dieser Anordnung is t eine K ü n d i g u n g  d e s  
A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s  in B etrieben der Land- 
und der Forstw irtschaft, des B e r g b a u e s  (ausgenom
men: Steinkohlenbergbau), der C h e m i s c h e n  I n 
d u s t r i e ,  der  B a u s t o f f h e r s t e l l u n g ,  der  
E i s e n -  und der  M e t a l l w i r t s c h a f t  nur dann aus
zusprechen, wenn das A r b e i t s a m t  der Lösung des 
A rbeitsverhältnisses zugestim mt hat; das gilt für B e
triebsführer, A ngestellte und A rbeiter. Eine Kündigung 
ist r e c h t s u n w i r k s a m ,  w enn sie ohne v o r 
h e r i g e  Zustimmung des A rbeitsam tes ausgesprochen 
wurde. D er G eltungsbereich d ieser A nordnung e rs treck t 
sich auf private und öffentliche B etriebe sowie auf V er
w altungen aller A rt.

Die Kündigungsbeschränkungen können auch auf e i n 
z e l n e  B e t r i e b e  (die nicht von d er Anordnung ohne
hin erfaßt werden) angeordnet w erden, und zw ar schrift
lich von den P räsidenten  der L andesarbeitsäm ter.

Am 15. März 1939 l a u f e n d e  K ü n d i g u n g e n  w er
den dann von der Neuregelung erfaßt, w enn die K ündi
gungen nach dem 25. M ärz 1939 w irksam w urden; sie b e 
dürfen in diesem Falle der nachträglichen Zustimmung 
des A rbeitsam tes.

Die Neuregelung brachte auch eine B e s c h r ä n k u n g  
d e r  E i n s t e l l u n g e n .  Neben d e r w eiterbestehenden  
Einschränkung für die Einstellung von Jugendlichen un ter 
25 Jahren, von M etallarbeitern, von A rbeitern  und tech 
nischen A ngestellten bei B etrieben d e r B auw irtschaft ist 
nunm ehr bestim mt, daß  A rbeitskräfte, die nach Eintragung 
im A rbeitsbuch zuletzt u, a. in B etrieben des Bergbaues 
(ohne Steinkohlenbergbau), der Chemischen Industrie, der 
Baustoffherstellung, der Eisen- und der M etallw irtschaft 
beschäftigt w aren, in B etrieben jeder A rt nur u n te r Zu
stimmung des A rbeitsam tes eingestellt w erden  dürfen. 
Nicht erforderlich ist die Zustimmung bei Einstellung in 
einem B etrieb des gleichen W irtschaftszweiges. Im Berg
bau ist zustimmungspflichtig d e r W echsel aus einem in 
einen anderen Bergbauzweig (z. B. von der Braunkohle 
zum Erz usw.).

Allgemein fällt die Einholung der Zustimmung des 
A rbeitsam tes fort, wenn beide V ertragsteile sich über die 
Lösung des A rbeitsverhältnisses einig sind.

Die jeweilige S t e l l u n g n a h m e  d e s  A r b e i t s 
a m t e s  zxnn W echsel einer Stellung ha t alle w esen t
lichen G esichtspunkte zu berücksichtigen: die s ta a ts 
politische N otw endigkeit des A rbeitseinsatzes, die A uf
gaben und Leistungsfähigkeit der B etriebe und die p e r 
s ö n l i c h e  u n d  b e r u f l i c h e  E n t w i c k l u n g  d e r  
A r b e i t s k r ä f t e .  D er le tztgenannte G esichtspunkt 
hat besondere B edeutung u. a. für die jüngeren Diplom
ingenieure. S.
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G ustav K öhler: Am 1, A pril 1939 sind es 100 Jahre, daß 
G u s t a v  K ö h l e r ,  einer der bedeu tendsten  und v e r
dienstvollsten  D irek toren  der B e r g a k a d e m i e  
C l a u s t h a l  geboren w urde. E iner a lten  B ergm anns
familie des O berharzes entstam m end (sein V ater w ar 
„B ergfaktor“ in Zellerfeld), besuchte e r das Gymnasium 
und die B ergakadem ie C lausthal und w ar dann von 1860 
bis 1866 als p rak tische r Bergmann und U nterste iger tätig. 
Als preußischer B e r g a s s e s s o r  stand  e r zunächst im 
D ienste p riv a te r Bergw erke, u. a. von 1870 bis 1875 als 
B erginspektor in O berschlesien und als B ergw erks
d irek to r in Böhmen.

1876 w endete  sich G u s t a v  K ö h l e r  seinem u r 
eigensten Lebensberufe, d e r L e h r t ä t i g k e i t  zu; zu
ers t an der Bergschule in Bochum, dann  1880 als Dozent 
für Bergbau- und A ufbereitungskunde an d er Berg
akadem ie Clausthal, d ie dam als noch m it d e r  Bergschule 
verein ig t w ar. S ieben Jah re  später w urde er zum N ach
folger des D irektors A l b r e c h t  v o n  G r o d d e c k  als 
D irek to r der B ergakadem ie bestellt; das A m t h a tte  e r bis 
1909 inne, in welchem  Jah re  e r in den R uhestand tra t. 
1885 w ar e r  zum B ergrat, 1891 zum O berbergrat und 
schließlich zum G eheim en B ergrat ernannt w orden. E r 
s ta rb  am 25. M ärz 1923, w urde som it 84 Jah re  alt.

D urch 22 Jah re  hindurch le ite te  G u s t a v  K ö h l e r  
die C lausthaler B ergakadem ie, die u n te r ihm einen b e 
deu tenden  Aufschwung nahm , w as n ich t zuletzt sein V er
dienst ist. N eben seiner erfolgreichen L ehrtä tigkeit — 
von ihr zeugen das A nsehen und die L eistungen vieler 
se iner Schüler in allen W eltte ilen  — w ar e r durch V er
öffentlichungen hervorgetreten , von denen in e rs te r Linie 
sein in v ielen Auflagen verleg tes „Lehrbuch d e r B erg
baukunde“ zu nennen ist, das von grundlegender B edeu
tung w urde und den Ruf der V erfassers und dam it das 
A nsehen d er C lausthaler B ergakadem ie in der W elt b e 
gründete. Seine w issenschaftlichen V erdienste w urden 
1905.durch  d ie  V erleihung d e r W ürde eines Dr.-Ing. E. h. 
durch die Technische H ochschule A achen gew ürdigt

H. M o r i c h

Langem arck-Studium : A nläßlich der Eröffnung des
4. L e h r g a n g e s  d e s  L a n g e m a r c k - S t u d i u m s  
in H annover am 9, 12. 1938 (die d re i ersten  Lehrgänge 
finden in Heidelberg, Königsberg und S tu ttgart sta tt) 
führte R eichsstudentenführer Dr. G. S c h e e l  u. a. aus:

„W ohl kaum  eine T atsache verm ag d en  ungeheuren 
W andel unseres völkischen Lebens schlagartiger zu b e 
leuchten, als die, daß den  sieben M illionen A rbeitslosen 
des Jah res 1932 eine Million fehlender A rbeitsk räfte  im 
Jah re  1938 gegenüberstehen. W ährend dam als beste 
Fähigkeiten  brachlagen, erleben wir heute eine w ahre 
Jagd  nach A rbeitskräften . Mit d ieser Entw icklung ist 
auch die B egabtenförderung in ein entscheidendes 
Stadium  eingetreten.

D er N ationalsozialism us hat den  verlogenen Bildungs
dünkel gestürzt und an die Stelle einer Rangordnung 
d e r K lassen und Berufe die W ertordnung d er Leistung 
und H altung gesetzt. D eshalb kann es sich heu te  nicht 
darum  handeln, einen ,A ufstieg d e r B egabten ' zu fördern, 
sondern einzig und allein jeden B egabten an den rich
tigen A rbeitsp latz  zu setzen, wo er für sein Volk eine 
H öchstleistung vollbringen kann.

H ier im Langenm arckstudium  haben w ir zum erstenm al 
den G edanken einer nationalsozialistischen A uslese für 
die H ochschule konsequent durchgeführt. W ir glauben: 
H ier erfüllt sich eine G rundforderung d er Bewegung, h ier 
zieht zum erstenm al in d e r deutschen G eschichte das 
deu tche  A rbeitertum  in die höchsten  B ildungsstätten d e r 
N ation ein.

W ir w ollen diese jungen M änner zu beruflichen Kön
n ern  und bew ußten  K äm pfern d e r Bewegung erziehen, 
die niem als vergessen w erden, daß  sie als G lieder des

deu tschen  A rbeitertum s h ier stehen  und deshalb  alles 
K önnen und W issen nur für dieses große schaffende 
D eutschland einzusetzen haben: Sie sind A rb e ite r und 
w erden A rbe ite r bleiben und dam it den  Typ des A ka
dem ikers von gestern  endgültig überw inden helfen.

Es ist nicht einzusehen, w arum  die großartige B erufs
planung und Berufslenkung, die heu te  übera ll du rch 
geführt w ird, für die H ochschule n ich t gültig sein  soll. Die 
W ahl des Studiums darf n ich t dem  Zufall überlassen 
bleiben oder, w enn das Studium  besonders teu e r ist, nur 
den  Söhnen w ohlhabender E ltern  offenstehen.

Ich habe deshalb  dafü r gesorgt, daß  durch  eine groß
zügige B erufsberatung auf den  höheren  Schulen, eine en t
sprechende Berufserziehung w ährend  des Studium s und 
eine anschließende B erufslenkung jeder zu einem  Studium 
geeignete junge M ann auch ta tsäch lich  an den  richtigen 
A rbeitsp latz  gebracht w ird.

W ir S tudenten  sehen in unserem  Langem arckstudium  
die V erw irklichung eines a lten  Kampfzieles. W ir sind 
einst ausgezogen, um als SA .-M änner und S tuden ten  die 
H ochschule für den  F üh rer zu erobern. W ir sind Sturm 
gelaufen gegen den verlogenen Bildungswahn und die 
hohle E xklusiv ität d er dam aligen A kadem iker und haben 
in d e r deutschen Revolution des Jah res 1933 einer neuen 
Jugend  d ie  T ore einer neuen  H ochschule geöffnet."

H ochschul-Planung: Auf d e r ers ten  großdeutschen Konfe
renz d e r R ek to ren  d e r w issenschaftlichen Hochschulen, 
d ie  A nfang M ärz 1939 nach B erlin e inberufen war, 
m achte S taa tsm in ister Dr. W a c k e r ,  d e r L eiter des 
A m tes für W issenschaft im Reichserziehungsm inisterium ,
u. a. A usführungen über eine P l a n u n g  f ü r  d a s  
d e u t s c h e  H o c h s c h u l w e s e n ,  die w eitgehendstes 
allgem eines In teresse, besonders ab e r auch d ie  Beach
tung der technischen A kadem iker beanspruchen  müssen. 
■Einen ausführlichen B ericht b rach te  d ie  „F rankfu rter Zei
tung“ (123— 124 vom 8. M ärz 1939), nach dem  Dr. 
W a c k e r  ausführte, daß  heu te  „in keinem  einzigen Fall 
eine .U niversitas ' im Sinne des 20. Jah rhunderts vor
handen sei, also keine allgem eine um fassende Lehr- und 
F orschungsstätte , in d e r  für Lehre und Forschung die 
G rundfakultäten  verein ig t seien, aus denen  die ta tsäch
liche .U niversitas’ b es teh e“. F ü r eine Hochschulplanung 
w erde zunächst schon dadurch  viel genommen, daß die 
A usbildungsstätten  für Spezialw issenschaften beschränkt 
w erden; dadurch könnten  die Institu te , d ie  endgültig Aus
b ildungsstätten  für Spezialw issenschaften blieben, hoch
w ertig ausgestatte t, d ie  L ehrstühle erstk lassig  besetzt 
w erden. Doch müsse die P l a n u n g  d e s  d e u t s c h e n  
H o c h s c h u l w e s e n s  n o c h  t i e f e r  g e h e n :  
„Sie w erde anknüpfen, wo eine T rad ition  gegeben sei 
und w erde auf die A ufgaben und die B edeutung der 
H ochschule i n  d e r  s i e  u m g e b e n d e n  L a n d 
s c h a f t  eingehen, und versuchen, die A ufgabenvertei
lung jeder H ochschule nach einem  besonderen  P lan  vor
zunehmen. Das R eichserziehungsm inisterium  w olle nicht 
nur an einer S telle des R eiches und nur in e iner S tadt 
d i e  große vollständige U niversitä t haben, sondern es 
w olle auch die H ochschulen in den  P rov inzen  in ifcuem 
bisherigen C harak te r bew ahren. D i e  U n i v e r s i t ä t s 
s t a d t  B e r l i n  w erde darum  nich t die A ufgabe einer 
einzigen deu tschen  R eichshochschule haben, sondern sie 
sei zunächst nichts anderes als d ie  Form ulierung einer 
geschlossenen .U niversitas ' des zw anzigsten Jah rhun
derts, ein Beispiel, in dem  d ie  E inheit d er deutschen 
W issenschaft, wie sie für das D ritte  R eich ch arak te 
ristisch sei, zusam m engefaßt w erde. A ber auch sie u n te r
liege dem G rundsatz d e r Planung, w eil n ich t alle Spezial
w issenschaften, die in D eutschland b e trieb en  w ürden, zu
sam m engefaßt w erden könnten. A n ihr w ürden vielm ehr 
d ie G r u n d f a k u l t ä t e n  zusam m engeschlossen w er
den, d ie  die .U niversitas ' ausm achen, näm lich die 
G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n ,  di e R e c h t s -  u n d  
S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n ,  die m e d i z i n i s c h e n
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W i s s e n s c h a f t e n ,  die r e i n e n  N a t u r w i s s e n 
s c h a f t e n  u n d  d i e  a n g e w a n d t e n  N a t u r 
w i s s e n s c h a f t e n .  Das seien die D i s z i p l i n e n ,  
d i e  h e u t e  z u m  K ö r p e r  e i n e r  U n i v e r s i 
t ä t  u n d  e i n e r  T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e  
g e h ö r t e n .  Das Bemühen um eine Planung im Hoch
schulwesen sei im G runde eine nationalsozialistische 
Forderung, sei d e r A usdruck des Ringens um eine k lare  
Form und um eine gültige K onstruktion und Organisation, 
in deren  Rahmen die freie w issenschaftliche und geistige 
A rbeit sich nach ihren G esetzen betätigen könne."

Damit — und das darf mit Genugtuung ausgesprochen 
w erden — w ird die Haltung des V erbandes D eutscher 
Diplom-Ingenieure, wie sie hier in ,,Technik und K ultur“ 
seit Jahrzehnten  verfochten w urde, gerechtfertigt: nicht 
Spezial- und Fachhochschule, sondern Bildung der .Uni
versitas ', in deren  Rahmen die w issenschaftliche Technik 
gehört, ohne die eine ,U niversitas' nicht vorhanden ist!

Neue Habilitations-Ordnung: Durch Erlaß des Reichs
erziehungsm inisters w urde die H abilitation an den d eu t
schen Hochschulen neu geregelt. Anlaß zur Neuordnung 
gaben einerseits der M a n g e l  a n  H o c h s c h u l 
l e h r e r  nachwuchs und die w irtschaftliche Lage d e r
selben, andererseits die Verhältnisse, die durch die 
W iedervereinigung Ö s t e r r e i c h s  und des sudeten
deutschen G ebietes sich ergeben haben.

V o r a u s s e t z u n g  für die Habilitation ist der 
Erw erb des D oktorgrades (bzw. Lizentiatengrad) und eine 
mindestens zweijährige w issenschaftliche Tätigkeit nach 
dem Abschluß des Hochschulstudiums. Die Habilitation, 
mit der die Verleihung des ,,akadem ischen G rades eines 
habilitierten Doktors (bzw. Lizentiaten) seines Faches" 
verbunden ist (also z. B. ,,Dr.-Ing. habil.“), erfolgt auf 
Grund einer w issenschaftlichen A rbeit und einer w issen
schaftlichen A ussprache.

Der A n t r a g  a u f  Z u l a s s u n g  ist bei der fachlich 
zuständigen Faku ltä t einzureichen; diese holt eine S tel
lungnahme des örtlichen D ozentenbundführers ein. Die 
Entscheidung über die Zulassung hat d e r D ekan der 
Fakultät. Von d er Einreichung einer besonderen H abili
tationsschrift, die sonst die w issenschaftliche Erkenntnis 
zu fördern geeignet sein muß, kann ausnahm sweise dann 
abgesehen w erden, wenn bereits Veröffentlichungen des 
Bewerbers vorliegen, die eine ausreichende Beurteilungs
grundlage bieten. Die „wissenschaftliche A ussprache" 
soll beweisen, daß d e r B ew erber sich über seine Fach
fragen befriedigend aussprechen kann. E rst nach der 
erfolgreichen „A ussprache" w ird d er Druck der H abili
tationsschrift veranlaßt.

V o l l z o g e n  wird die H abilitation vom D ekan durch 
A usfertigung eines Diploms; die H abilitation muß dem 
Reichserziehungsm inister angezeigt werden, eine Zustim
mung der U nterrichtsverw altung des betr. Landes ist 
nicht mehr vorgesehen. Die H abilitation ist g e b ü h r e n 
f r e i .  W ird die H abilitation abgelehnt, so kann nach 
Ablauf eines Jah res ein e rneu ter Zulassungsantrag ge
stellt werden.

Die V e r l e i h u n g  d e r  L e h r b e f u g n i s  setzt die 
Habilitation voraus und ist ein selbständiger A kt, d e r das 
Bestehen einer L e h r p r o b e  und die erfolgreiche 
T e i l n a h m e  a n  e i n e m  L e h r g a n g  des Reichs
lagers für Beam te verlangt. Die Lehrprobe, die öffentlich 
ist, besteht in einer insgesamt dreistündigen Vorlesung 
aus dem gew ählten Sachgebiet an d re i verschiedenen 
Tagen einer Woche. Die Lehrprobe kann auf eine Stunde 
beschränkt werden, wenn eine bisher schon ausgeübte 
V ortragstätigkeit eine Beurteilung d er Lehrfähigkeit 
ermöglicht. Den spezieleln G egenstand d er Lehrprobe 
bestimmt der Dekan aus d rei vom B ew erber eingereich
ten Vorschlägen. Die Entscheidung liegt ausschließlich 
beim Reichserziehungsminister. Mit der Verleihung d er 
Lehrbefugnis wird zugleich die E r n e n n u n g  z u m  D o 
z e n t e n  und die B e r u f u n g  i n  d a s  B e a m t e n 

v e r h ä l t n i s  ausgesprochen, und zw ar als außerp lan
m äßiger B eam ter auf W iderruf.

Zum a u ß e r p l a n m ä ß i g e n  P r o f e s s o r  kann 
vom R eichserziehungsm inister ein Dozent ernannt w erden 
bei Bewährung in Forschung und Lehre; dam it w ird aber 
kein  A nspruch an den S taa t und keine A nw artschaft auf 
einen planm äßigen Lehrstuhl begründet.

Die neue Ordnung is t am 1. O ktober 1938 an d ie  Stelle 
der bisher geltenden R eichshabilitationsordnung und der 
Bestimmungen im ehem aligen Ö sterreich getre ten ; mit 
W irkung vom 1. Jan u a r 1939 gilt sie in den sudetendeu t
schen Gebieten,

Semesterordnung: Durch eine A nordnung des R eichs
erziehungsm inisters w urde das S t u d i e n j a h r  fes t
gelegt, und zw ar jeweils beginnend am 1. A pril und 
endend am 31. März. Es w ird in zwei S t u d i e n h a l b 
j a h r e  — S e m e s t e r  — eingeteilt: Som m ersem ester 
vom 1. A pril bis 30. Septem ber, W intersem ester vom
1. O ktober bis 31. März. Damit ist d e r R eichserziehungs
m inister dem Vorschlag d e r  Einführung von sogenannten 
„T risem ester”, um der Studienzeitverkürzung willen, 
nicht beigetreten.

D er Reichserziehungsm inister w ird — wie b isher — 
bestim men, in w elcher Zeit innerhalb d er Sem ester der 
Vorlesungs- und U nterrich tsbetrieb  durchzuführen ist. In 
Aussicht genommen ist für das Som m ersem ester regel
mäßig die Zeit etw a M itte A pril bis Ende Juli, für das 
W intersem ester Ende O ktober bis Ende F ebruar. F ür 
das SS. 1939 und WS. 1939/40 ist angeordnet:

SS. 1939 WS. 1939/40
Vorlesungen und

Übungen . . 12. 4. bis 29. 7. 21. 10. bis 29. 2.
E inschreibungen 

und Rückm el
dungen . . .  25.3. „ 20.4. 2. 10. „ 29.10.

Die V orlesungsunterbrechungen an Pfingsten und W eih
nach ten  sollen möglichst kurz bem essen w erden.

Weltstudentenwerk: W ie die „NSK.“ (55, 5. III. 39) m it
teilte, stellte  auf d er Versammlung des W eltstuden ten
werks in Genf am 4./5. M ärz 1939 der L eiter des d eu t
schen S ek retaria ts für die in ternationale studentische Zu
sam m enarbeit im A ufträge des deutschen Kreises in einer 
Erklärung fest, „daß das W eltstuden tenw erk  in seiner 
internationalen H ilfsw erktätigkeit in den le tz ten  Jah ren  
mehr und m ehr eine ausschließlich a n t i d e u t s c h e  
H a l t u n g  einnähme. A ndererseits hä tte  das W elt
studentenw erk k e i n e r l e i  I n t e r e s s e  für das not- 
leidende nationalsozialistische Studententum  in D eutsch
land vor 1933, die österreichischen nationalsozialistischen 
F lüchtlingsstudenten aus d e r Zeit vor dem A nschluß an 
das Reich und ebenso für d ie  sudetendeutschen Flücht
lingsstudenten gezeigt. D er deutsche Kreis müsse zu
künftig jegliche Zusam m enarbeit m it d e r G enfer Leitung 
abbrechen, wenn nicht durch sofortige entsprechende 
M aßnahmen das M ißtrauen auf deu tscher Seite beseitigt 
w erden würde. Zum Abschluß beton te  d e r L eiter des 
deutschen S ekretaria ts, daß der deutsche Kreis jedoch 
größten W ert auf den  A usbau der Beziehungen zu den 
einzelnen nationalen Kreisen legen w ürde."

p t o  u nö  io n tc a
Männer voll Leben, nicht Fachschablonen — Studenten- 
Pressedienst. A m tlicher Pressedienst des R eichsstuden
tenführers, 5. M ärz 1939.

Die V erlautbarung un ter obiger Spitzm arke nimmt 
Stellung gegen „jene schon längst bekann ten  T räger einer 
liberalistischen W issenschaftsauffassung", die der M ei
nung sind, daß  „eine V erkürzung der S tudienzeit n o t
w endigerw eise auch eine V erschlechterung der A usbil
dung schlechthin mit sich bringen müsse", und m acht — 
zur „ n o t w e n d i g e n  K l a r s t e l l u n g "  — folgende 
Ausführungen:

„W ir leben heute in einer Zeit, in d er alles bestreb t 
ist, d ie vorhandenen K räfte zu konzentrieren und auf 
möglichst ertragreiche W eise zu nutzen. G erade in dieser 
Zeit aber begrüßt das deutsche S tudententum  die Pläne 
zur Studienverkürzung, da es in ihnen vor allem eine
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f o r m a l e  Z e i t b e s c h n e i d u n g ,  eine W ertung und 
w eise B eschränkung des gesam ten Studienstoffes sieht. 
D iese V erkürzung der S tudienzeit darf ab er u n te r keinen 
U m ständen auf K osten der Erziehung der deutschen  S tu
den ten , also auf K osten d e r A rbe it d es  N ationalsozi
alistischen S tudentenbundes gehen. Die Führung des 
deu tschen  Studententum s sieht keinen Grund, anzu
nehm en, daß es in der heutigen Zeit von N utzen sein 
kann, junge M enschen in einer möglichst raschen A us
bildung zu fachlichen Spezialisten heranzubilden, s o n 
d e r n  s i e  i s t  d e r  M e i n u n g ,  d a ß  d e r  z u 
k ü n f t i g e  I n g e n i e u r ,  A r z t  o d e r  R e c h t s 
w a h r e r  u s w .  i n  e r s t  er  L i n i e  F ü h r e r  s e i n  
m u ß ,  u m  d i e  g r o ß e n  A u f g a b e n ,  d i e  i h m  
v o n  V o l k  u n d  S t a a t  g e s t e l l t  w e r d e n ,  z u  
m e i s t e r n .  Einzelne Fähigkeiten können nur geschärft 
oder vielm ehr zugespitzt w erden  auf K osten des ganzen 
M enschen, und dam it geht das G leichgewicht seiner 
E xistenz verloren. Die N atur räch t sich eben, w enn man 
sie m it Füßen tr it t . In d e r  Mühle des großen Spezialismus, 
d. h. der fachlichen Schnellpresse, w erden aber die P e r
sön lichkeiten  geradezu verpulvert.

Ganz abgesehen von dieser E rkenntnis, die die B e
w egung in Z eiten ihres Kampfes im mer verfochten hat, 
leh rt ein Beispiel der jüngsten Zeit die R ichtigkeit dieses 
S tandpunktes. Denn wem verdanken  w ir den genialen 
Schutzw all im W esten  unseres R eiches? V erdanken wir 
ihn nur einem großen Fachm ann oder nicht viel mehr 
e iner genialen Persönlichkeit, deren  T a tk ra ft Tausende 
m itgerissen und begeis tert h a t?  W ir können an diesem  
Beispiel sehen, daß zur V ollendung eines großen W erkes 
m ehr nötig  ist als nu r solides Fachw issen. I r g e n d 
w a n n  a b e r  w i r d  e i n m a l  d i e  F r a g e  a u f 
t a u c h e n ,  o b  w i r  d i e  T e c h n i k  o d e r  o b  
d i e  T e c h n i k  u n s  z w i n g t ,  u n d  d i e s e  
F r a g e  w i r d  n i c h t  m e h r  v o n  F a c h m ä n 
n e r n  e n t s c h i e d e n ,  s o n d e r n  v o n  P e r 
s ö n l i c h k e i t e n ,  v o n  M ä n n e r n  m i t  M u t  
u n d  t i e f e r  S e e l e n k r a f t .  W er ab er als T ech
n iker n ich t M enschen innerlich fassen, führen und in 
seinen W illen zwingen kann, ist nur eine halbe Kraft. 
M an kann sich auch oder besser gerade für die Zukunft 
keinen A rzt und keinen Ingenieur denken, d e r nicht 
irgendw ie zugleich Seelen- und dam it V olksführer ist.

Das aber le rn t man nicht aus Büchern, nicht aus Schu
len, sondern durch Erziehung, d. h. durch das Leben 
selbst. An der H ochschule aber ist der S tudentenbund die 
Organisation, die d er P arte i und dem deutschen Volk 
allein veran tw ortlich  ist und diese Erziehung des w erden
den W issenschaftlers übernom m en hat. Die Ausschaltung 
d e r Erziehung durch die NSDAP, nach und nach auf alle 
geistigen Berufe übertragen  zugunsten einer N ur-Fach- 
ausbildung, ist undenkbar, denn sie w ürde das G espenst 
eines 9. N ovem ber an die W and malen. Die durch V er
zicht auf Erziehung scheinbar erre ich te  Steigerung oder 
Verm ehrung des Nachwuchses w äre ein Selbstbetrug, weil 
d ie  Z a h l  d u r c h  K o s t e n  d e r  Q u a l i t ä t  u n d  
S u b s t a n z  d i e s e r  M e n s c h e n  geht. Fünf 
Ingenieure, die w irklich M änner voll Blut und Leben 
sind, leisten  im mer noch m ehr als zehn bleichwangi<*e 
und abgearbeite te  Fachschablonen. H undert graue Pferde 
m achen noch nicht einen Schimmel! In dem Augenblick, 
da man auch nur den G edanken haben w ürde, das E r
ziehungsrecht der NSDAP anzutasten, e rheb t d er S tuden
tenbund  im Namen d e r P arte i Einspruch, weil e r das 
Ende einer solchen Entw icklung k la r übersieht und sich 
nicht von Scheinerfolgen des A ugenblicks bluffen läßt. 
G erade aber diese E rschw erung d e r U m stände wird den 
Studentenbund noch fanatischer und unerschütterlicher 
in seinem W illen machen, die planm äßige w eltanschau
lich-seelische Erziehung d er S tudenten  durchzusetzen. 
Dieses Trotzdem  ist das G esetz der Kampfzeit. J e  
schw erer die Aufgabe, desto  m ehr K räfte w erden für 
ihre Lösung frei. Ein N ationalsozialist kann alles v er
stehen, nur eines nicht, den freiwilligen V erzicht. Das 
W ort .unmöglich', das W ort ,es geht n ich t' gibt es in 
unserem  Sprachschatz und dam it auch in unserem  D en
ken  und H andeln nicht!"

„Springer" in Oberschulen — Erlaß des R eichserziehungs
m inisters.

In einem 1938 erfolgten E rlaß hat d er R eichserziehungs
m inister grundsätzlich verboten, daß Schüler in O ber

schulen (Höhere Schulen) w egen besonderen  Leistungen 
in eine höhere Klasae vorzeitig ve rse tz t w erden, was 
som it das Ende d e r sogenannten „Springer" bedeu te t.

N eben d e r  T atsache, daß  d ie  D auer d e r  O berschule 
ohnehin schon von 9 auf 8 Jah re  verkü rz t w urde und daß 
dam it höhere A nforderungen an den Schüler gestellt 
w erden müssen, dürfen  es aber vor allem sachliche E rw ä
gungen gew esen sein, die zu dem  Entschluß des R eichs
erziehungsm inisters geführt haben: d e r Zw eck d e r  R eife
prüfung bzw. der O berschule ist n icht bloß der Nachweis 
d e r A neignung eines bestim m ten W issenschatzes, sondern 
darüber hinaus die Erlangung e iner „geistigen" (und auch 
„körperlichen") „Reife", d ie  A usbildung einer gewissen 
U rteilsfähigkeit, ohne d ie  ein H ochschulstudium  wenig 
aussichtsreich  erscheint. Sow eit E rfahrungen seitens 
solcher „Springer" vorliegen, rech tfertigen  sie den  Erlaß; 
sie sprechen davon, daß sie zw ar n ich t wenig stolz auf 
den Vorzug des Ü berspringens w aren  (und natürlich  auch 
die Eltern!), daß  sie aber früher oder sp ä te r d iesen  V or
zug m it nicht wenigen N achteilen  bezahlen  m ußten, denn 
w enn sie auch im form alen W issen den  ä lte ren  M it
schülern oder auf d e r  H ochschule den ä lte ren  Studenten 
gleichen Sem esters zum m indesten gleich w aren, in der 
Reife des U rteils w aren  sie unterlegen. In einem w irk
lichen L eistungsw ettbew erb m ußten sie norm alerweise 
unterlegen sein, w eil die Leistung nich t allein von den 
K enntnissen und den geistigen Fähigkeiten  abhängt; zu 
ihnen muß eben Erfahrung und innere Reife tre ten , die 
nicht ohne w eiteres erzw ungen w erden  können, sondern 
eine Funktion d er Zeit bzw. des W achsens sind.

Die Ehrenrettung des Primus — „D er A ltherrenbund“. 
A m tliches Organ des N S.-A ltherrenbundes d er deutschen 
S tudenten. Folge 7, Jan u ar 1939.

Die Notiz b e rich te t über eine V eröffentlichung von Prof. 
Dr. I. v o n L e e r s i n  „W irtschaftsw inke" über die Frage, 
w elche B e d e u t u n g  d a s  S c h u l z e u g n i s  f ü r  d i e  
L e i s t u n g  i m s p ä t e r e n  L e b e n  habe, wobei auf 
eine schw edische U ntersuchung zurückgegriffen ist. Dort 
hat man u. a. den  W eg der A bitu rien ten  verfolgt und fest
gestellt, daß über 75 v. H. d e r besten  A biturien ten  („fast 
jeder einzelne ein Primus") des Gymnasiums in Göteburg 
sehr w eit über den  D urchschnitt h inaus in ihrem Leben 
gekommen sind. A n d iese U ntersuchung knüpft der Ver
fasser folgende sehr beachtliche Folgerungen:

„Das ist eine U ntersuchung, die höchst interessant 
ist. Sie re t te t nicht nur den Ruf des vielbeneideten 
Primus, sondern sie regt dazu an, doch auch einmal 
in D eutschland eine ähnliche U ntersuchung anzustel
len. Bei uns w ürde dies allerdings sehr viel schwerer 
sein, weil d ie  le tz ten  zwanzig Jah re  mit Krieg und 
politischer U m gestaltung d ie  M enschen ganz anders 
durcheinandergew irbelt haben als im geruhsamen 
Schw eden. Im m erhin scheint, w enn m an die schwe
dische U ntersuchung etw as verallgem einern  darf, sich 
daraus die T atsache zu ergeben, daß d ie  Schule und in 
Sonderheit das hum anistische Gymnasium eine gar 
nich t so schlechte A uslese für geistigwissenschaftlich, 
kritische und schöpferische Fähigkeiten, sow eit sie 
sich auf w issenschaftlichen G ebiet bew egen, darste l
len. Das aber bedeu te t, daß, w er jem and anstellt, der 
sein A biturium  m it einer guten Num m er gem acht hat 
oder anständige Schulzeugnisse vorlegt, doch im all
gemeinen sicher gehen kann, daß d ieser nicht etwa 
nur ein unprak tischer B ücherm ensch, sondern ein im 
täglichen Leben w ahrscheinlich über dem  D urch
schn itt stehender M ensch, jedenfalls sow eit es auf 
geistige Leistungen ankom m t, sein w ird. M an darf in 
diesem  Zusamm enhang übrigens d a ran  erinnern, daß 
neben jenen bedeu tenden  M ännern, die in ihrer Schul
zeit — sei es durch  Spätreife , sei es aus anderen 
G ründen, vielfach einfach infolge einseitiger Begabung, 
die von der Schule n icht anerkann t w urde — als 
schlechte Schüler galten, ste ts  eine M enge von bedeu
tenden  M ännern stand, die schon auf der Schule durch 
H öchstleistungen überrasch ten . D er junge N apoleon 
B onaparte auf d e r  Kriegsschule in B rienne, M oltke 
im K adettenkorps in Kopenhagen, vor allem  zahlreiche 
G elehrte  sind gültige Beispiele für d iese T a tsache .“

Kürzung der Ingenieurausbildung — M inisteria lra t a. D. 
K. M ü h l m a n n i n  „Sachs. Ingenieur-Z eitschrift“ , H eft 3,
6. M ärz 1939.
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In einem Aufsatz „Der Nachwuchs d e r Ingenieure und 
B aum eister’“ e rö rte rt d e r V erfasser u. a. auch die Kürzung 
der Ausbildung d e r Diplomingenieure und führt aus, daß 
gekürzt w erden könnten; die praktische W erkstattä tig - 
keit, die Ferien und „viel Zeit, die jetzt für die Prüfungen 
verloren geht”.

Nun sind ja inzwischen, wie hier bereits berichtet, in
folge d er Kürzung des Studiums auf gesam t drei Jahre, 
die Dinge an sich durch die Anordnungen des Reichs
erziehungsm inisters entschieden. Und Übereinstimmung 
dürfte darüber bei den m aßgebenden S tellen herrschen, 
daß diese Kürzung d er Ausbildungszeit, soll das A us
bildungsziel nicht herabgesetzt werden, grundsätzlich 
nicht durch Zeitersparnisse in d er Ausbildung, sondern 
durch deren  Reform des U nterrichts ausgeglichen w erden 
muß. Ob dazu die Zeit, die auf die Prüfungen verw endet 
w erden muß, w esentlich verkürzt w erden kann, ins
besondere dadurch, daß — wie M ü h 1 m a n n vorschlägt — 
die D i p l o m a r b e i t  w e g f ä l l t ,  muß erheblichen 
Bedenken begegnen. Diese Frage ist bestim m t nicht mit 
dem Hinweis, daß „noch vor vier Jah rzehnten  die P rü 
fungen an d e r D resdener Hochschule ohne Diplom arbeit 
an wenigen Prüfungstagen durchgeführt w urden"; denn 
vor vier Jahrzehnten  w urde gerade m it der Umgestaltung 
der Prüfungen im Hinblick auf die 1899/1900 erfolgte 
„Gleichstellung" d e r Technischen Hochschulen mit den 
U niversitäten  begonnen, und die Diplomprüfungsordnung 
w urde in den  folgenden Jahren  mit einer Übergangszeit 
(bis etw a 1905) eingeführt. W ie dem auch sei, ob der 
„jetzige zeitraubende A pparat der Prüfungen . .  . sich 
dann in eine mündliche Prüfung von wenigen Stunden zu
sam mendrängen lassen" könnte (wie M ü h l m a n n  meint) 
oder nicht, es w ird allemal darauf ankommen, welches 
Ziel die Ausbildung hat und was durch die Prüfung d a r
getan w erden soll.

Anziehungskraft der Diplomingenieur-Berufe — M iniste
rialra t a. D. K. M ü h 1 m a n n in „Sachs, Ingenieur-Zeit
schrift", H eft 3, 6. M ärz 1939.

In seinem Aufsatz über den Nachwuchs der technischen 
Berufe beschäftigt sich d e r Vf. auch mit den „Gründen . . .  
für die Tatsache, daß sich die A biturienten  d e r O ber
schulen mit ihren Reifezeugnissen m ehr anderen Studien
richtungen zuwenden als dem Ingenieurberuf", Und er 
führt u. a. folgendes an:

1. „ D i e  D r . - I n g . - P r ü f u n g  w i r d  u n n ö t i g
e r s c h w e r t .  W ährend z. B. die medizinische
F akultä t W ert darauf legt, daß jeder A rzt Dr. ist,
w erden die D r.-Ing.-Arbeiten immer um fangreicher 
und zeitraubender gemacht. Gewiß wollen die Tech
nischen Hochschulen ihren D r.-Titel besonders hoch- 
halten, aber in d er Öffentlichkeit ist Dr. gleich Dr., 
und das gesellschaftliche Plus, das im D r.-T itel liegt, 
bleibt dem  Ingenieurstand versagt."

2. „Eine andere Eigentüm lichkeit d er Technischen
Hochschulen, die ihre Anziehungskraft gerade auf die 
lebensfrischesten Jungen mindert, ist die S c h w i e 
r i g k e i t  d e s  H o c h s c h u l w e c h s e l n s .  D er 
Jurist und der M ediziner in den klinischen Sem estern 
können jedes Halbjahr an einer anderen U niversität 
studieren, weil sie in jedem Sem ester bestim m te A b
schnitte ihres Studiums hören und erarbeiten  können. 
A ber bei den Technischen Hochschulen gehen die 
Kollegs mit den zugehörigen Übungen über d re i oder 
v ier Sem ester, sie laufen nebeneinander und zu wenig 
nacheinander."

3. „W ichtig für die Steigerung der Nachwuchszahlen 
ist die H e b u n g  d e s  B e r u f s a n s e h e n s  und 
der  W e r t s c h ä t z u n g  des Ingenieurs i n  d e r  
ö f f e n t l i c h k e i  t.”

4. „Dem Ingenieur fehlt der Reiz der S e l b s t ä n d i g 
m a c h  u n g und die Befriedigung des gesunden G el
tungsbedürfnisses."

Hierzu sei hier nur festgestellt, daß  w ir seit Jah r und 
Tag den 3. und 4. Punkt als ausschlaggebende Fak toren  
für die Anziehungskraft auf die tüchtige Jugend hervor
gehoben haben; die E rkenntnis erfaßt also einen w ach
senden Kreis! Der 1. Punkt ist nicht ohne Bedeutung, 
der 2. dürfte kaum eine w esentliche Rolle spielen. Des 
Pudels Kern bleibt: H ebt das Ansehen des B erufsstandes 
in den Augen der Öffentlichkeit und gebt dem Beruf 
Raum. Wie das geschehen kann und was un ter dem

„Raum" zu verstehen  ist, w urde in „Technik und  K ultur" 
früher genug erö rtert.

Der Schrei nach Ingenieuren — „D eutsche Allgem eine 
Zeitung" Nr. 57 — 1939. B ericht von Kl. L u s e r k e über 
eine U nterredung mit Professor M e n t z e l ,  P räsiden t d e r 
deutschen Forschungsgem einschaft, R eichserziehungs
ministerium.

Aus diesem  B ericht seien  folgende Stellen w ieder
gegeben:

  W ir haben eine gewisse Ü bersicht durch  die
Berufswünsche, die von den A biturien ten  beim  Abgang 
geäußert werden. D abei ist natürlich  zu berücksichtigen, 
daß 1937 zwei A biturienten-Jahrgänge auf einmal e n t
lassen wurden, so daß w ir im A ltreich  rund 38 000 m änn
liche A biturienten  hatten . Davon w ollten etw a 10 P ro 
zent die technische Ingenieurlaufbahn einschlagen, wobei 
auch die Zahl d er in die L uftfahrtindustrie gehenden zu 
berücksichtigen ist. Die N aturw issenschaftler stellten  
einen geringeren A nteil, w ährend d ie  C hem iker nur mit 
anderthalb Prozent beteiligt w aren. Das ist bei dem 
Umfang und der A rbeitsleistung unserer chemischen In 
dustrie für den chemischen Nachwuchs viel zu wenig. 
A ber w ir verzeichnen schon dieses Jah r eine erhebliche 
Besserung dieses V erhältnisses; es haben sich danach 
18 Prozent für die technische Laufbahn entschieden und
3,5 Prozent wollen Chemiker w erden, d. h, also doppelt 
soviel Chemiker als im vorigen Jahr. Es ist dabei zu 
bedenken, daß der tatsächliche Bedarf an Nachwuchs, 
Ingenieuren und Chem ikern seh r schw er festste llbar ist. 
Nach den Schätzungen der W irtschaft w erden heute 
35 000 Ingenieure und 7000 bis 8000 Chem iker gebraucht. 
Ich glaube sicher, daß diese Zahl zu hoch gegriffen ist, 
besonders, da die Industrie ja auch immer Auswahlm ög
lichkeiten haben will.

W enn man die G esam tzahl der an allen technischen 
Hochschulen S tudierenden mit d er V orkriegszahl v e r
gleicht, dann haben w ir heute w ieder annähernd den 
S tand d e r Vorkriegszahl mit rund 10 000 S tudierenden 
erreicht. P raktisch  kann man die Zahlen aber nicht v e r
gleichen. Einmal ist der Bedarf durch die Einbeziehung 
d er O stm ark und des Sudetenlandes erheblich gestiegen 
(wogegen nur ein Zuwachs von rund 1500 in W ien und 600 
in Graz an den dortigen Technischen H ochschulen S tu
dierenden steht), und dann  ha t sich auch das V erhältnis 
von Hochschul- also Diplomingenieur zum Fachschul- 
ingenieur verschlechtert. Norm alerw eise muß dies V er
hältnis 1 :6  betragen, d. h. auf einen Diplom ingenieur 
müssen sechs Fachschulingenieure kommen. P raktisch  
finden wir aber heute auf einen Diplom ingenieur nur v ier 
Fachschulingenieure. A ußerdem  besteh t heute, w enn auch 
nur in geringem Umfang, schon die M öglichkeit, beson
ders begabte Fachschulingenieure zum Hochschulstudium 
überzuleiten, um auch aus ihnen noch Diplomingenieure 
zu machen. Das wird durch die Tatsache erschw ert, daß 
hierzu besonders geschulte Lehrkräfte erforderlich sind, 
und hilft zw ar die Zahl d e r Diplom ingenieure zu erhöhen, 
nicht aber das so wichtige V erhältnis zw ischen beiden 
Ingenieursarten zu verbessern. In diesem  Zusammenhang 
darf übrigens auch das Langem arck-Studium  nicht un
erw ähnt bleiben, durch das ausgesuchte und besonders 
begabte A rbeiter die M öglichkeit haben, ohne R eife
prüfung m it rein  tatsächlichen W issensprüfungen zum 
Hochschulstudium zu kommen.

Gelingt es also, dieses V erhältnis w ieder auf das n o r
male Maß zu bringen, wie es auch für die W irtschaft 
erforderlich ist, um die w ertvollen D iplom ingenieurs
kräfte  nicht etw a an S tellen  einzusetzen, die von Fach- 
schulingenieuren bese tz t w erden können, so kann man 
dam it rechnen, daß eine E r h ö h u n g  d e r  Z a h l  d e r  
t e c h n i s c h e n  S t u d i e r e n d e n  a u f  15 000 für die 
heutigen V erhältnisse als ausreichend zu bezeichnen 
w äre. Diese Steigerung m üßte eigentlich möglich sein, 
besonders, d a  heute die B erufsaussichten auf diesem  
G ebiet bedeutend  besser gew orden sind . . . "  —

W ir verzeichnen zunächst mit Genugtuung, daß h ier von 
besonders beachtlicher Stelle mit p h a n t a s t i s c h e n  
Z a h l e n  aufgeräum t wird, wie man sie m ehrfach in die 
D ebatte  geworfen hatte . W enn Professor M e n t z e l  e ine 
S tudierendenzahl der Technischen H ochschulen von 
15 000 angibt, d ie als ausreichend für die heutigen V er
hältnisse anzusehen sei, so darf darauf verw iesen w erden, 
daß in „Technik und K ultur" schon 1937 gegen die
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„Z ahlenakrobatik" Stellung genommen w urde; und in d er 
Schrift: „Reform  der Technischen H ochschulen. M angel 
an Ingenieur-N achw uchs. Zwei b rennende F ragen  
(Berlin: W alte r Krieg V erlag 1937) ist (Seite 76) d ie  n o t
w endige S teigerung der S tudierendenzahl m it rd. 60 v. H., 
d. h. d ie  G esam tzahl an S tud ierenden  mit 16 000 an 
gegeben! B erücksichtigt man nun, daß die V erkürzung des 
Studium s sich auch in einer gew issen V erm ehrung der 
Zahl d e r jährlich in den  Beruf e in tre tenden  D iplom
ingenieure ausw irken wird, so darf ta tsäch lich  dam it ge
rechne t w erden, daß m it d e r E rreichung dieser F requenz
zahl der B edarf gesichert erscheint.

A llerdings trifft das nur dann  zu, w enn zw ei Bedin
gungen sich dabei erfüllen: einmal, daß die „Q ualität" 
der S tudierenden bzw. H ochschulabsolventen den  zu 
stellenden A nforderungen genügt, und zum anderen, daß 
die D iplom ingenieure richtig eingesetzt w erden. In le tz te re r 
H insicht kann zweifellos d ie  H erstellung eines richtigen 
V erhältnisses zw ischen d e r  Zahl d e r D iplom ingenieure 
und d er Fachschulingenieure, das Prof. M e n t z e l  mit 
1 : 6  berech tig t annim mt, sich günstig ausw irken. Die 
„Q ualitä tsfrage" ist eine A ufgabe rich tiger und zw eck
m äßiger A uslese und eine Funktion in e rs te r Linie der 
A nziehungskraft des Berufes auf den  tüchtigen N ach
wuchs. U nd an  d iesem  A ngelpunkt muß d e r H ebel an 
gesetzt w erden.

Einkom men der R echtsanw älte, Ä rzte, D entisten  —
„N achtausgabe", Berlin, vom 14. M ärz 1939.

Aus d e r  sta tistischen  A usw ertung der E inkom m en
steuer-E rk lärungen  d e r obengenannten freien Berufe 
m achte  die Zeitung (nach „W irtschaft und S tatistik") 
in teressan te  A ngaben. Das „ d u r c h s c h n i t t l i c h e  
J a h r e s e i n k o m m e n “ 1934 bis 1936 ste llte  sich 
danach:

R echtsanw älte  Ä rzte Z ahnärzte D entisten
1 9 3 4 . . . .  9 784 10 324 6 361 3 130 RM
1 9 3 5 . . .  9 754 11 608 6 888 3 954 „
1936 . . .  10 849 12 546 7 309 4 133 „

D am it ist naturgem äß kein im einzelnen zutreffendes 
Bild über die w irtschaftliche Lage der B erufsstände ge
w onnen. D enn die E inzeleinkom m en liegen z. T. w eit aus
einander; so beispielsw eise (1936):

R e c h t s a n w ä l t e :  veran lag t rd. 16 400, davon v e r
steu erten  ein Jahreseinkom m en von

m ehr als 100 000 RM . . .  46 A nw älte
(ingesamt ve rs teu e rt 6,5 Mill. RM), 

zw ischen 50 000 und 100 000 RM . . . 249 A nw älte, 
w eniger als 3 000 RM . . . 3000 A nw älte 

(insgesam t v ers teu ert 5,7 Mill. RM), 
w eniger als 1 500 RM . . , 773 A nw älte. 

Ä r z t e :  veran lag t rd. 40 000, davon vers teuerten  ein 
Jahreseinkom m en von

m ehr als 100 000 RM . . . . . . .  41 Ärzte,
m ehr als 25 000 RM ...................  3 000 Ärzte,

w eniger als 3 000 RM . . . . . . .  rd . 2 500 Ärzte.
Bei den Z a h n ä r z t e n  liegen die V erhältnisse 

w esentlich  ungünstiger als bei den  Ä rzten; kein  Zahnarzt 
v e rs teu e rt über 100 000 RM, und 2000 Zahnärzte fd. s. 
ü b e r Vs der veranlagten) versteuern  w eniger als 3000 RM. 
Bei den D e n t i s t e n  bringt es ein D entist auf 50 000 RM, 
14 D entisten  versteuern  über 25 000 RM und 6500 ivon 
14 200 V eranlagten) haben ein Einkom m en u n te r 3000 RM.

Teilt man in v ers teu ertes  Einkom m en u n te r und über 
3000 RM im Jahre , so ergibt sich folgendes Bild (rd. 
Zahlen):

u n te r 3000 RM: über 3000 RM:
R echtsanw älte  . . 3 800 (23 v. H.) 12 600 (77 v. H.)
Ä rzte ...................  2 500 (6 v. H.) 37 500 (94 v H )
Z a h n ä r z t e   2 000 (20 v. H.) 8 000 (80 v. H.)
D e n t i s t e n   6 500 (45 v. H.) 7 700 (55 v. H.)
Um ein noch k lareres Bild zu erhalten, m üßte das B erufs

a lte r  der V eranlagten  bekannt sein. Immerhin zeigt sich, 
daß  von diesen freien B erufen der Ä rzteberuf am 
günstigsten abschnitt. denn nur 6 v. H. versteuern  w eniger 
als 3000 RM. Eine ähnliche S tatis tik  über die E ’nkomm en 
d er f r e i b e r u f l i c h e n  t e c h n i s c h e n  B e r u f s 
t r ä g e r  (Patentanw älte, B eratende Ingenieure, S chrift
leiter) w äre sowohl in seinen absoluten  Zahlen wie auch 
im V ergleich mit den  R echtsanw älten , Ä rzten  und Zahn
ärz ten  bestim m t von erheblichem  Interesse.

t i te c a tu r
Neue Bücher:

GrahL Fredo: W e r k s t o f f p r ü f u n g .  — M ünchen: 
C arl H anser V erlag 1938. Folge 6 d e r  Schriftenreihe 
„W  e r k s t a t t k n i f f  e“. 79 Seiten, 75 Abbildungen,
5 Tafeln, kart. 2,—  RM.

Das Buch ist von einem erfahrenen  Fachm ann für die 
Praxis geschrieben; es zeigt ein H and von gut ausgew ähl
ten  Beispielen die p rak tische  Seite d er jeweiligen Prü
fungen und gibt H inw eise auf die A nw endung geeigneter 
V orrichtungen und Prüfvereinfachungen. D am it ist das 
Buch eine seh r gute A nleitung für d ie  E inarbeitung in das 
G ebiet der W erkstoffprüfung, es gibt aber auch dem 
prak tischen  P rüfer m anche W inke, die ihm seine Arbeit 
erle ich tern  können. A uch dem S tudierenden  kann das 
Buch empfohlen w erden. St.

Pfeiffer, Ed. A.: U n s e r e  T e c h n i k .  Ihr S tand und 
ihre Aufgaben. Einführung und Ü bersicht für jedermann.
— Leipzig: D ieterich 'sche V erlagsbuchhandlung, 1938.
350 Seiten, 130 A bbildungen, 8°, geb. 5,50 RM.

Das inhaltsreiche Buch ist zw eifellos rech t geeignet, 
jedem, d e r sich für die heutige T echnik in teressiert, einen 
guten Einblick in das technische G eschehen zu geben und 
V erständnis in das technische Schaffen zu vermitteln. 
A lle in Frage kom m enden G ebiete  w erden  anschaulich 
und gem einverständlich behandelt, w obei die gut aus
gew ählten Zeichnungen das V erstehen  w esentlich erleich
tern . Das Buch ist bestens zu empfehlen, nam entlich auch 
der reiferen  Jugend. Sehr.

D eutscher B eton-V erein  (E. V.): 41. Hauptversammlung 
am 8.— 10. M ärz 1938: V o r t r ä g e .  — B erlin-Charlotten- 
burg 2: Zem entverlag GmbH, 1939. 600 Seiten, Tafeln.

Das vorliegende „Jah rbuch" des D eutschen Beton- 
V ereins gibt neben einer T eilnehm erliste und der Tages
ordnung d er H auptversam m lung 1938 die m it vorzüg
lichen A bbildungen versehenen  V o r t r ä g e  wieder, die 
auf d ieser Tagung gehalten  w urden. D iese V orträge be
wegen sich naturgem äß im R ahm en des Fachgebietes des 
V ereines, abgesehen von dem w eltanschaulichen Vortrag: 
„ D i e  B a u m e i s t e r  d e s  D e u t s c h e n  V o l k e s “, 
den  R eichsschulungsw alter E. M a i e r - D o r n  gehalten 
hat. D aneben sind von allgem einerem  In teresse  ein Vor
trag  von Professor Dr. G r ü n ,  D irek to r des Forschungs
institu ts der H üttenzem entindustrie  in Düsseldorf: „ B a u 
s t o f f e  u n d  B a u w e i s e n  i m W a n d e l  d e r  
Z e i t “ und „ B e t o n  i m  F e s t u n g s b a u  u n d  
s e i n  V e r h a l t e n  g e g e n  G e s c h o ß w i r k u n g "  
von R eg.-B aurat S p e t  h beim  H eeresw affenam t Berlin.

Das Buch ist nicht nur den  T eilnehm ern an d e r Haupt
versammlung bzw. den M itgliedern des Beton-Vereines 
eine w ertvolle G abe; es ist für alle  B auleute von starkem 
Interesse, denen d ie  V orträge w ertvo lles M ateria l und 
zahlreiche A nregungen bieten . S.

L eonhardt, Dr. H ans: I n d u s t r i e l l e  W e h r w i r t 
s c h a f t .  Eine Einführung in die p rak tischen  Probleme.
— Berlin: E. S. M ittler & Sohn 1938. — 102 Seiten, kart.
2,50 RM.

Im nationalsozialistischen S taa te  ist d e r  W irtschaft 
eine grundsätzlich andere Stellung zugeordnet als früher, 
und aus d ieser veränderten , dem  G anzen verpflichteten 
Stellung ergibt sich auch w ieder ein an d e re r Begriff der 
„W ehrw irtschaft". Es ergib t sich vor allem die Ver
pflichtung d er B etriebe zum w ehrw irtschaftlichen  Denken 
und H andeln; die Staatsführung, die n ich t selbst w irt
schaftet, aber die W irtschaft führt, muß andererse its  die 
gesam te W irtschaft auf den W ehrgedanken  ausrichten.

Der G roße Krieg hat hinsichtlich der E ingliederung der 
W irtschaft in die Landesverteidigung b itte re  Lehren 
gegeben. Die S taa ts- und W irtschaftsverfassung der 
V orkriegszeit, gegründet auf liberalistischen G edanken
gängen, w ar nicht angetan, einen K rieg auch w irtschaft
lich so vorzubereiten  und durchzuführen, w ie es der 
schicksalhaften  B edeutung eines K rieges entsprach. D ar
über ist in den le tz ten  Jah ren  in d er L ite ra tu r m anche 
B etrachtung erschienen, und auch das vorliegende Buch 
geht zusam m enfassend auf die sogenannte K riegsw irt
schaft 1914— 1918 ein.
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Schon 1920 habe ich auf die mangelhafte K riegsvor
bereitung vor 1914, auf die im provisierte ,,Umstellung der 
Friedensindustrie in K riegsindustrie“ hingew iesen 
(Schwarte: „Die Technik im W eltkriege", E. S. M ittler 
& Sohn, S. 552); es dürfte dies die ers te  Veröffentlichung 
überhaupt sein, die sich mit diesem Thema befaßte. 
U nsere heute gänzlich veränderte  w eltanschauliche E in
stellung verlangt, daß sich die W irtschaft schon im 
Frieden w ehrw irtschaftlich ausrichtet, so daß die „Um
stellung“ in einem künftigen Kriege andere Form en 
haben und eine planm äßige sein wird. Dazu kommt, daß 
der Einfluß der Technik aut die moderne Kriegsführung 
seit 1918 gewaltig gestiegen ist und ständig w eiter steigt. 
Für jeden W irtschaftsführer und B etriebsführer ist die 
eingehende Beschäftigung mit den Fragen der W ehr
haftigkeit ein Gebot, und sie sind verpflichtet, selbst an 
der Erarbeitung der W ege mitzuwirken, die zu einer 
höchsten Bereitschaft und höchster Leistungsfähigkeit im 
D ienste von Volk und S taa t führen, w enn dem Reiche 
ein Verteidigungskrieg aufgezwungen wird.

Ein vorzügliches Hilfsmittel, das w egeweisend in vielen 
Punkten ist, stellt das vorliegende Buch von Leonhardt 
dar; es führt in die p r a k t i s c h e n  P r o b l e m e  ein 
und e rö rte rt in drei Teilen: „W ehrw irtschaft als Auf
gabe“ ; „W ehrw irtschaft als Ziel“ und „W ehrw irtschaft 
als Ergebnis". Der Vf. ist sich zwar bew ußt, in vielen 
Fragen „Neuland" beschritten  zu haben; aber er hat — 
wenn auch da und dort sicher gewisse Einwendungen zu 
machen sind — dieses „Neuland" gründlich durchpflügt 
und damit für die eigene W eiterarbeit der W irtschaft 
wichtige Fingerzeige gegeben. So darf mit Fug und 
Recht dieses Buch allen an der W ehrw irtschaft In ter
essierten dringend zum Studium empfohlen werden.

Dipl.-Ing. K. F. Steinmetz.
Dominik, Hans: F r i t z  W e r n e r  A k t i e n g e s e l l 

s c h a f t  B e r l i n .  — Leipzig C l :  J . J . Arnd, Verlag 
U ebersee-Post, 1938. Bd. 17: Der W erkzeugm aschinen- 
und W erkzeugbau, Schriftenreihe „Deutsche G roß
betriebe" — Zweite, e rw eiterte  Auflage, 118 Seiten, 
3 farbige K unstdrucktafeln, 155 Abbildungen, Din A 5, 
Halbleinen 2,30 RM.

Der Verlag unternim m t es, mit d ieser Schriftenreihe 
einen w eiten Kreise die Kenntnis der deutschen G roß
betriebe zu verm itteln. Es ist eine nicht bestreitbare  
Tatsache, daß in D eutschland unsere Industrie- und W irt
schaftsbetriebe wohl dem Namen nach und etw as mehr 
im örtlichen oder bezirklichen Kreis bekannt sind, daß 
aber darüber hinaus die Allgemeinheit kaum sich ein 
Bild über den Aufbau und die S truk tu r dieser B etriebe 
bisher gemacht hat. Dabei beeinflussen diese Schöp
fungen deutscher Leistungsfähigkeit und deutschen 
Unternehm ungsgeistes in weitem M aße unsere gesam te 
w irtschaftliche Grundlage, für die sie zu erheblichem 
Teile unm ittelbar bestim m end sind. Die Schriftenreihe 
will in Einzeldarstellungen durch die V ielgestaltigkeit d er 
deutschen W irtschaft führen und greift dazu aus den ein
zelnen Zweigen jeweils einen der bestgeleite ten  und 
gewissermaßen typischen B etrieb heraus, der im Zusam
menhang mit dem G ebiet dieses W irtschaftszweiges ein
gehend behandelt wird.

So hat der Vf. als besonderen B etrieb aus dem um
fangreichen wichtigen G ebiet der W erkzeugm aschinen 
und der W erkzeuge die Firm a Fritz W erner in Berlin 
herausgegriffen; e r gibt, an Hand instruk tiver A bbildun
gen. zunächst einen Abriß über die „G eschichte der 
W erkzeugmaschinen", wobei in teressant ist, wie hier — 
wie auf anderen technischen G ebieten — die W affen
herstellung Schrittm acher der Entwicklung war. Im 
w eiteren wird dann ausführlich auf die Gründung des 
W erner'schen Unternehm ens, seine Entwicklung, auf sein 
Arbeitsprogram m  und seine Erzeugnisse, die W eltruf 
genießen, eingegangen. Vorzüglich ausgew ählte und 
w iedergegebene A bbildungen unterstü tzen den Text. Die 
„innere" und die „äußere O rganisation" des U n ter
nehmens sind ebenfalls ausführlich dargestellt und mit 
sinnfälligen Abbildungen erläu tert.

Das Buch, flüssig geschrieben, b ietet auch dem Ingenieur 
manche Anregungen und kann nur empfohlen werden.

Sehr.
Ewald, Dr. W. F.: H ö r e  — a b e r  m i t  V e r n u n f t !  

K leiner Reiseführer für den W eltenäther. — H eraus
gegeben von T e l e f u n k e n ,  Gesellschaft für drahtlose 
Telegraphie mbH., Berlin. 32 Seiten, 15 Abbildungen.

Diese, vom R undfunkhandel abzugebende kleine 
Schrift b ie te t dem  R undfunkhörer in d er T at einen 
„F ührer“ ; sie führt ihn ein in das W esentlichste, in das, 
„was man wissen muß“ (oder sollte), um vom R undfunk
hören Genuß auch durch das V erständnis für die E r
fordernisse und die M öglichkeiten des Rundfunkem pfangs 
zu haben. Die Schrift g liedert sich in folgende A b
schnitte: Störungen des Empfanges, Wo soll d e r Em pfän
ger stehen?, Wie soll d er Em pfänger bed ien t w erden?, 
Die A ntenne, D er Empfang auf Kurzwellen. D er V erfas
ser hat es glänzend verstanden, gem einverständlich den 
Stoff darzustellen  und ihn durch instruktive Zeichnungen 
zu erläu tern  und anschaulich zu machen. Jedem  R und
funkhörer sei das H eftchen empfohlen! Mz,

Stahlbau-Kalender 1939. Herausgegeben vom D e u t 
s c h e n  S t a h l b a u - V e r b a n d ,  B e r l i n .  B earbeite t 
von Professor Dr.-Ing. G. U n o 1 d  , Chemnitz. — Berlin: 
Wilhelm E rnst & Sohn 1939. F ünfter Jahrgang, 581 Seiten, 
1188 Abbildungen, geb. 4,50 RM.

Mit jedem Jah re  hat sich der „S tahlbaukalender" s tä r
ker eingeführt und ist in d e r Fachw elt unentbehrlich  ge
w orden. Im w esentlichen verdankt er das, neben d e r  T a t
sache seines reichen und um fassenden Inhalts, der B e
rücksichtigung der jeweiligen Entw icklung durch seinen 
B earbeiter. So ist auch die neue Auflage m it vielen V er
besserungen versehen und auf den  neuesten  S tand  un ter 
Rücksichtnahm e auf die E rfordernisse gebracht, die der 
W irtschaftsaufstieg in d er Stahlbew irtschaftung und im 
Bauwesen stellt. Neu ist die Beigabe eines französisch
deutschen und englisch-deutschen W örterverzeichnisses, 
um den V erkehr mit A uslands-Fachleuten d e r Schw eiß
technik zu erleichtern  und zu fördern.

E iner besonderen Empfehlung bedarf d e r K alender 
nicht, dessen A usstattung der Verlag alle Sorgfalt an 
gedeihen ließ, Sg.

Deutsche Großbetriebe. Band 41: E l e k t r o w e r k 
z e u g e ,  ihr Bau und ihre Anwendung. R obert Bosch 
GmbH., S tu ttgart. Von Ing. K. C h a r i s i u s, K. G. 
D a n i e l s ,  Dipl.-Ing. E. G ü 1 c h. — Leipzig: J. J. A rnd, 
Verlag Ü bersee-Post 1938. — 79 Seiten, 69 A bbildungen, 
Din A 5, geb. 2,30 RM.

W ir haben schon w iederholt G elegenheit genommen, 
auf das verdienstvolle U nternehm en hinzuweisen, das der 
Verlag mit dieser Buchreihe durchführt: die K enntnis d e r 
deutschen Industrie und ihrer Leistung in der A llgem ein
heit zu verbreiten . Das vorliegende Buch, d e r  w elt
bekannten  R obert Bosch GmbH, gewidmet, sow eit es 
deren  Fabrikationszw eig der E lektrow erkzeuge betrifft, 
reih t sich den bisher erschienenen Bänden ein und kann 
ebenso empfohlen w erden. Zu loben sind insbesondere 
die zahlreichen gut ausgew ählten Abbildungen und d er 
klare, übersichtliche Text. S.

Meisner, Andreas: P e r p e t u u m  m o b i l e .  Eine
theoretische und praktische Lösung. — O beraltstad t bei 
T rautenau: Selbstverlag des V erfassers 1938. — 117 
Seiten, 1 Tafel, brosch. 3,60 RM.

D er V erfasser, der (wie im V orw ort gesagt) seine 
K onstruktion zum P aten t angem eldet hat, ist der Meinung, 
daß e r einen W eg zur positiven Lösung der F rage des 
perpetuum  mobile gefunden hat. Das ist — nebenbei 
gesagt — schon immer die feste, und leider nur selten  zu 
erschütternde Überzeugung der Erfinder solcher A pparate  
gewesen, obschon sie ste ts  Schiffbruch leiden m ußten. Mit 
seinem Buche will der V erfasser seine G edankengänge 
und seine K onstruktion, die er in zwei A usführungsbei
spielen auf der beigegebenen Tafel darstellt, der „A ll
gemeinheit zur Überprüfung zur Verfügung stellen". Zwar 
haben, wie das V orw ort darleg t, zwei „w issenschaftliche 
Fachm änner" das Buch vor H erausgabe geprüft und haben 
die „Frage, ob die M aschine ein Perpetuum  mobile sein 
kann" „uneingeschränkt verneinend" bean tw orte t; aber 
der V erfasser hat sich davon nicht abhalten  lassen, das 
Buch mit gewiß nicht geringen K osten drucken zu lassen 
und die P aten te  (in der Tschechoslowakei und in D eutsch
land) anzumelden. Denn e r ist nun einm al überzeugt, daß 
durch seine K onstruktion das „G esetz d er E rhaltung d er 
Energie" nicht verle tz t wird, sondern daß ein E nergie
überschuß „erspart"  und nicht „erzeugt" würde.

Des B esprechers Aufgabe ist es nicht, den etwaigen 
F ehler in den B erechnungen des V erfassers nachzu
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w eisen; g e s ta tte t is t ihm a b e r zu sagen, daß  es wohl 
gleichgültig ist, ob m an davon spricht, daß  man einen Teil 
d e r  zugeführten Energie ,,e rspart" , um ihn dann nu tzbar 
zu m achen oder ob man von einem Energieüberschuß, d er 
,.erzeugt“ w ird, redet; auf alle Fälle: d e r M aschine w ird 
Energie zugeführt und sie soll m ehr Energie abgeben, als 
ihr zugeführt w urde.

Das Buch ist es w ert, s tud iert zu w erden, und es w äre 
zu w ünschen, daß  rech t viele sachkundige Ä ußerungen 
dem  V erfasser zugingen. Ob diese aber ihn von d e r p rak 
tischen U nm öglichkeit eines perpetuum  mobile überzeugen 
w erden, kann  aus den  E rfahrungen m it zahlreichen V or
gängen bezw eifelt w erden. N euartig is t jedenfalls die 
K onstruktion! K. F. Steinm etz.

Betriebstechnisches Taschenbuch. H erausgegeben von 
Dipl.-Ing. Hugo K o t t h a u s  (unter M itw irkung von 
w eiteren  Fachleuten). — M ünchen: Carl H auser Verlag 
1939. 412 Seiten, zahlreiche A bbildungen im Text, F o r
m at 10,5X17 cm, geb. 6,50 RM.

Dem K onstruktionsingenieur stehen  eine Reihe bekann 
te r „T aschenbücher" oder „K alender“ zur Verfügung, die 
teilw eise auf eine alte  T radition  zurückblicken können 
und gew isserm aßen feste Form en angenomm en haben; sie 
gehören zum selbstverständlich  gew ordenen „H andw erk
zeug“ auf dem  technischen Büro. Das w eite G ebiet der 
Fabrikation , d ie  in den le tz ten  Jah rzehn ten  stetig  an 
W ichtigkeit gew onnen ha t und heute einen ausschlag
gebenden F ak to r darste llt, en tbehrte  bisher ein solches 
H ilfsm ittel bzw. handliches N achschlagew erk. Das vo r
liegende „Taschenbuch" kom m t deshalb zweifellos einem 
längst gespürten  B edarf entgegen. H erausgeber und  M it
a rb e ite r haben es verstanden, aus den B edürfnissen der 
P raxis heraus für den  Betriebsm ann, gleichviel an 
w elcher S telle  des B etriebes er steh t und w elches seine 
betriebslichen  bzw. fabrikatorischen A ufgaben sind, ein 
brauchbares, nützliches H andbuch zu schaffen, dem man 
nu r w ünschen kann, daß  es zur „H ütte" des B etriebs
m annes wird! Im einzelnen um faßt das Taschenbuch:

„W erkstattw ich tige Zahlen und A ngaben";
„W erkstoffe und Hilfsstoffe";
„A rbeitsverfahren  und V orrichtungsbau";
„M essen und P rü fen '“ ;
„E lek tro technik  für den  B etriebsingenieur";
„Sonderaufgaben des B etriebsingenieurs";
„R efa“ ;
„B erufskrankheiten".
D iese Aufzählung d e r H auptkapite l zeigt den reich 

haltigen Inhalt des Buches, das bestens allen  B etriebs
leu ten  empfohlen w erden kann. D er T ex t is t k la r und 
verständlich, tro tz  Zusammenraffung doch im w esen t
lichen erschöpfend, die A bbildungen sind einprägsam  und 
gut ausgew ählt. D er V erlag hat in D ruck und A usstattung 
alle Sorgfalt aufgew endet und  den  Preis angemessen 
gestalte t. M.

Zeitschriften:
Deutsche Technik. Die technopolitische Zeitschrift. 

H erausgeber: D er L eiter des H auptam tes für Technik, 
G eneralinspektor Prof. Dr.-Ing. F ritz  T o  d t ,  R eichs
w alter des NSBDT. —  M ünchen: V erlag d e r D eutschen 
T echnik GmbH. 7. Jahrgang, M ärz 1939, Seiten  105— 156.

Vom berufspolitischen S tandpunkt in teressieren  in dem 
vorliegenden H eft nam entlich zwei Abhandlungen: 
„ T e c h n i k e r f e i n d l i c h e  S t a d t v e r w a l t u n 
g e n “ und „ D e r  K o n s t r u k t i o n s i n g e n i e u r  — 
E i n s a t z  u n d  M e n s c h . "

D er erstgenannten  V eröffentlichung h a t Dr.-Ing.
F. T o d  t  ein  kurzes V orw ort gegeben, in dem er darauf 
hinw eist, daß  d ie  Beseitigung der in dem  A ufsatz m it
geteilten  F eststellungen w esentlich dazu beitragen w ürde, 
das N achwuchsproblem  positiv zu fördern. D er A ufsatz 
se lbst bringt in gedrängter Form  die T atsache, daß in 
einer R eihe von S täd ten  die T echniker in führenden 
Stellungen fehlen, daß technische Belange von anders vo r
gebildeten  K räften  v e rtre ten  w erden  usw. Die m it
geteilten  positiven  A ngaben aus den  V erw altungen nam 
haft gem achter S täd te  zeigen treffend die Z urückdrän- 
gung der technischen  B erufsträger. Auf E inzelheiten kann 
h ie r verz ich te t w erden, da diese V erhältn isse im 
G em eindedienst bere its  A u g u s t  1 9 3 8  h ier in „T e c h -  
n i k  u n d  K u l t u r "  (Seiten 101— 104) eingehendst d a r

gelegt w urden; die d o rt m itgeteilten  A ngaben decken  sich 
im w esentlichen m it denen  in „D eutsche T echnik" ge
m achten, die Lage hat sich also inzw ischen entscheidend  
nich t geändert. D er genannte A ufsatz s te llt am Schluß 
fest:

„Es ist hohe Zeit, h ier W andel zu schaffen. Der 
T echniker h a t zu den  großen politischen Erfolgen des 
le tz ten  Jah res in vo rderste r Linie beigetragen. Die 
S ta tis tik  d e r  H ochschulen läß t im m er noch einen be
denklichen Rückgang des technischen Studiums im 
V erhältn is zu anderen  Disziplinen erkennen. Ein en t
scheidendes M ittel um fähige Köpfe für die technische 
Laufbahn zu gewinnen, ist die Einräum ung d e r  verw al
tungsm äßigen und gesellschaftlichen Stellung, die der 
führende T echniker auf G rund se iner A rbeit bean
spruchen muß."

Solcher Feststellung is t h ier n ichts hinzuzufügen, sie 
bestätig t, was w ir seit Jah r und Tag v e rtre ten  haben. 
A ber k larzuste llen  ist, auf welchem  W ege „hier Wandel" 
geschaffen w erden kann. D arüber w ird noch eingehender 
die R ede sein müssen.

D er andere  genannte A ufsatz (V erfasser DipL-Ing. Dr. 
techn. H. W ö g e r b a u e r ,  W ien) beschäftig t sich ein
gehend m it dem  „K onstruktionsingenieur" und seiner 
Stellung im R ahm en von Volk und S taat, aber auch der 
innerhalb des B erufskreises selbst und im W erk. Der 
V erfasser z ieht aus seiner U ntersuchung den  Schluß:

„D er deu tsche K onstruktionsingenieur besteh t nicht 
nu r als ein ab strak tes  Idealbild. E r is t in seiner 
lebenden industriellen W irklichkeitsform  tatsächlich 
die höchste technisch-schöpferische K raft d e r Nation. 
Daß er n ich t als K äm pfer und W erber für seine Sache 
auf den P lan tr itt, ist bei den heutigen K onstruktions
ingenieuren einerseits durch  d ie  psychologische Ent
wicklung und nich t zum geringeren auch dadurch be
dingt, daß  über konstruk tive  A rbeiten  aus rechtlichen 
und w ehrtechnischen G ründen sehr häufig nicht ge
sprochen w erden darf, so daß die typische Schweig
sam keit geradezu als für die A rbe it notw endige Vor
bedingung erscheint."

Heraklith-Rundschau. H ausm itteilung d e r Heraklith- 
W erke Sim bach und R adentheim . 10. Jahrgang, Nr. 6, No
vem ber 1938.

Dieses H eft ist der A nw endung von H eraklithplatten 
beim Bau von E i n f a m i l i e n h ä u s e r n  gewidmet und 
darf deshalb allgem eineres In teresse  beanspruchen um
somehr, als eine Reihe von d iesen  darges te llten  Bauten 
sich mit Ja h r  und Tag bew ährt haben, und zw ar unter 
den verschiedenen klim atischen V erhältnissen.

Technische Mitteilungen Krupp: F o r s c h u n g s b e 
r i c h t e .  H erausgegeben von Ed. H o u d r e m o n t ,  
Essen. —  2. Jahrgang, H eft 1, F eb ru a r 1939; Heft 2, 
F eb ruar 1939.

Das H eft 1 b erich te t über den  „ Z u s a m m e n h a n g  
z w i s c h e n  K o k s s a t z  u n d  A b g a s z u s a m m e n 
s e t z u n g  b e i  K u p o l ö f e n  v e r s c h i e d e n e r  
D u r c h m e s s e r " ;  V erfasser: H. J u n g b l u t h  und 
E.  B r ü h l .

Im H eft 2 veröffentlichten  P. S c h a f m e i s t e r  und 
R.  E r  g a n g  über „ D a s  Z u s t a n d s s c h a u b i l d  
Fe— Ni— G r u n t e r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i 
g u n g  d e s  n a c h  D a u  e r g 1 ü h u n  g e n  a u f t r e 
t e n d e n  s p r ö d e n  G e f ü g e b e s t  a  n d  t  e i 1 e s."

Volkstum und Heimat. Z eitschrift für nationalsozi
alistische K ulturarbeit. H erausgegeben von d e r  NS.- 
G em einschaft „K raft du rch  F reude". — Berlin: H erbert 
S tubenrauch V erlagsbuchhandlung. 47. Jahrgang, Nr. 12, 
D ezem ber 1938.

Mit ausgezeichneten Bildern, d ie  den  T ex t glücklich 
un terstü tzen  und anschaulich machen, b ring t das Heft
u. a. einen A ufsatz „ S i n n b i l d e r "  an B auten in w est
fälischen und lippischen O rtschaften; e inen ausführlichen 
B ericht ü b e r das neue Buch von E i c h e n a u e r :  
„ P o l y p h o n i e  — d i e  e w i g e  S p r a c h e  d e u t 
s c h e r  S e e l  e “ ; „ G y m n a s t i k  u n d  T a n  z“.

Technische Mitteilungen Krupp. T e c h n i s c h e  B e 
r i c h t e .  — Essen: Fried. Krupp A ktiengesellschaft. __
7. Jahrgang, H eft 1, F eb ruar 1939.
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Das erste  Heft des (7.) Jahrganges 1939 enthält einen 
bebilderten Aufsatz von E. E h m s e n  in Kiel: „D i e 
E n t w i c k l u n g  d e s  e i n f a c h w i r k e n d e n  Z w e i -  
t a k t - K r u p p - D i e s e l m o t o r s d e r K r e u z k o p f -  
b a u a r t . "  Der V erfasser nimmt die Ende 1938 erfolgte 
Lieferung des bisher größten M otors dieser B auart, den 
Krupp (Germ aniawerft) für das 7200-t-Fahrgast-M otor- 
schiff „A urora“ der R eedereie A. B. A tlan ta  in Helsing- 
fors gebaut hat, zum Anlaß, um an Hand von A usfüh
rungsbeispielen die Entwicklung dieser in teressanten  und 
erfolgreichen B auart darzustellen  und Richtlinien für die 
W eiterentw icklung aufzuzeigen. Zahlenmäßig zeigt eine 
Zusammenstellung d e r verschiedenen B auarten von 1911 
bis 1936 diese Entwicklung. Danach leiste t der letzte 
M otor für die „A urora" bei 8 Zylindern 4800 PS. bei 
110 n/min., w ährend der erste M otor (1911) bei 6 Zylin
d ern  1100 PS bei 120 n/min. leistete. G egenüber einem 
Zylinderdurchm esser von 500 mm und 800 mm Kolbenhub 
des ersten  M otors w eist d er le tz te  720 mm Zylinderdurch
m esser und 1300 mm Kolbenhub auf; d e r m ittlere effek
tive K olbendruck beträg t 4,37 bzw. 4,64 kg/qcm, die m itt
lere K olbengeschwindigkeit 3,2 bzw. 4,77 m/sec.

Aus der Natur (Der Naturforscher). B ebilderte M onats
schrift für das gesam te G ebiet d e r N aturw issenschaften 
und ihre Anwendung in N aturschutz, U nterricht, W irt
schaft und Technik, — Berlin-Lichterfelde: Hugo Ber- 
m ühler Verlag. 15. Jahrgang, H eft 10, Januar 1939.

An H and vortrefflicher Photos führt H. S c h e i b e n 
p f l u g  in einem Aufsatz „ F ä h r t e n  u n d  S p u r e n  
a m  W a n d e r w e g “ den  W anderer in das Lesen der 
W ildspuren ein, die sich auf dem w interlichen Feld und 
im beschneiten W ald abzeichnen. „ D i e  A h n e n  u n 
s e r e s  H a u s p f e r d e s  u n d  i h r e  R ü c k z ü c h 
t u n g "  von Dr.  J.  K l i e f o t h ,  „ V o n  u n s e r e m  
I g e l ” von Prof. Dr. K. H e r t e r und „ V o n  d e n  
S c h i l l e r f a r b e n  d e r  V ö g e l “ von S tudienrat 
K. G e n t i 1 — diese drei Abhandlungen dürften alle 
T ierfreunde lebhaft interessieren und ihnen willkommene 
Aufschlüsse sowie auch mancherlei Anregungen geben. 
Dem botanisch eingestellten Leser dienen die Aufsätze: 
„ D e r  a u f s t e i g e n d e  S a f t s t r o m  d e r  B ä u m e “ 
(Dr. E. R o u s c h a l )  und „ B e o b a c h t u n g e n  a n  d e r  
Z i m m e r t a n n e "  (Dr. Th. Ph. H a a s ) .  W eitere A b
handlungen sind: „ D i e  S c h l u c h t e n  d e s  Y a n g t s e “ 
von Prof. Dr. K. K r e j c i - G r a f  und „ D i e  d e u t 
s c h e n  E r d ö l l a g e r  u n d  i h r e  h e u t i g e n
F ö r d e r z a h l e n “ von Dr.  K.  S c h m o r  1. — Zahl
reiche kleine Beiträge, Bücherschau usw. vervollständigen 
den reichen Inhalt des Januarheftes dieser stets vorzüg
lichen Zeitschrift für den Naturfreund.

— 15. Jahrgang, Heft 12, M ärz 1939, Seiten 405 bis 438.
Das den 15. Jahrgang der Zeitschrift abschließende Heft 

wird von einem bebilderten Bericht: „V o r f r ü h l i n g  
i n  L a p p l a n d "  von Professor Dr. A. T h i e n e m a n n  
eingeleitet; der Vertiefung d er E rkenntnisse der V er
erbung dient ein A ufsatz (mit Abbildungen) von P ro 
fessor Dr. H. N a c h t s h e i m :  „ E r b l e i d e n  b e i
M e n s c h  u n d  T i e  r". Von den in Deutschland aus
gerotteten  L u c h s  berich tet an Hand von prächtigen 
N aturaufnahm en Dr. F. G r a f  Z e d t w i t z .  Für den 
Vogelfreund ist von besonderem  Interesse „ D i e  
W i e d e r e i n b ü r g e r u n g  d e r  N a c h t r e i h e  r", 
w orüber an Hand von zwei Naturaufnahm en der D irektor 
des Tiergartens F rankfurt a, Main, Dr. G. S t e i n -  
b a c h e r, berichtet. Den B otaniker bringt Neues der 
Aufsatz von Dr. H. B o r r i s s :  „ W e c h s e l s e i t i g e  
B e z i e h u n g e n  d e r  P f l a n z e n t e i l  e". Von ganz 
allgemeinem Interesse ist die Abhandlung von Dr. 
H. W e i d n e r :  „T i e r i s c h e  S c h ä d l i n g e  u n d
V o l k s w i r t s c h a f  t". — Der reiche Inhalt an A uf
sätzen, die das Heft bringt, w ird ergänzt und vervoll
ständigt durch zahlreiche kleinere Beiträge aus allen 
G ebieten sowie durch eine Bücherschau naturkundlichen 
Schrifttums.

Glasers Annalen. Z e i t s c h r i f t  f ü r  V e r k e h r s 
t e c h n i k  u n d  M a s c h i n e n b a u .  Organ der D eut
schen M aschinentechnischen Gesellschaft. — Berlin: F. C. 
G l a s e r .  — 63. Jahrgang, Heft 4, 15. F ebruar 1939.

Dr.-Ing. I. G e i g e r ,  Augsburg, berich tet „ Ü b e r  d e n  
E i n f l u ß  d e r  v e r h ä l t n i s m ä ß i g e n  G r ö ß e

d e r  E i n z e l m a s s e n  a u f  d i e  S t ä r k e  v o n  
k r i t i s c h e n  D r e h z a h l e  n ”; ausgehend davon, daß  
durch torsiographische M essungen beobach te t w urde, daß 
bei einem gegebenen M otor ein und dieselbe erregende 

 ̂ harm onische D rehkraft zu s tä rkeren  zusätzlichen D reh
beanspruchungen der W elle führt, w enn infolge Änderung 
der Schwungmassen außerhalb des M otors die zugehörige 
Eigenfrequenz d e r W ellenleitung höher liegt. Vf. u n te r
sucht den  Einfluß d er M assenverteilung und d er Lage des 
Angriffspunktes d e r Dämpfung auf die G röße d e r durch 
Aufschaukelung en tstehenden zusätzlichen Beanspruchung. 
Das H eft en thält u. a. ferner: „G e k r ö p f t e  L o k o -  
m o t i v a c h s e n "  von O berregierungsrat a. D. F. Z i m - 
m e r  m a n n und „ Z u s ä t z l i c h e  S t e i l k e i l s i c h  e- 
r u n g  i n  P e y i n g h a u s - W a g e n a c h s 1a g e r n  
von Techn. R eichsbahn-A ssistent N a c h t w e y .

—, H eft 5, 1. März 1939, Seiten 49—70.
Einen zusam m enfassenden Überblick über „ R e i c h s 

b a h n  u n d  W e r k z e u g m a s c h i n e n b a u  i n  
d e n  l e t z t e n  J a h r e n "  gibt an Hand von zahlreichen 
Abbildungen O berreichsbahnrat W. S c h w e t h  (Köln) 
aus A nlaß d e r Ausstellung von W erkzeugm aschinen auf 
der diesjährigen Leipziger Frühjahrsm esse, Auf d e r M esse 
w urden auch Fräsm aschinen vorgeführt, deren  Grundlage 
und A rbeitsw eise für „G l e i s f r ä s e n “ in einen w eite
ren  Aufsatz eingehend behandelt w erden. Schließlich 
gibt das Heft einen Überblick über die M esse selbst, ge
ordnet nach Ausstellungsfirmen.

Der Altherrenbund. A m tliches Organ des N S.-A lt
herrenbundes der D eutschen Studenten. — 1. Jahrgang, 
Folge 9, März 1939.

Dr. F r a n k  berich te t zusam m enfassend über die 
A k a d e m i s c h e  N a c h w u c h s n o t " ;  e r komm t zu 
dem Schluß, daß „zur Steuerung der akadem ischen N ach
w uchsnot . . .  eine w eitgehende Vermehrung d er Förde
rungsm ittel eine unaufschiebbare N otw endigkeit" ist. 
Denn: „Trotz aller Bemühungen des R eichsstudenten
w erkes und d er für die soziale B etreuung des deutschen 
S tudententum s verantw ortlichen K räfte konnte bis zum 
heutige Tage in der dringend notw endigen Erhöhung d e r 
Förderungsm ittel nicht Schritt gehalten w erden m it den 
w achsenden Bedürfnissen des praktischen Lebens."

Ein Aufsatz über „ D i e  L i q u i d a t i o n  v o n  A l t 
h e r r e n v e r e i n e  n “ gibt H inweise zur Beachtung d e r 
A ltherrenvereine für die Verwendung d e r bleibenden 
R estw erte: „A ngesichts der überaus geringen M ittel, die 
dem N SD.-Studentenbund von d e r G esam tpartei zur V er
fügung gestellt w erden können, ist es eine se lbstverständ
liche Pflicht aller AHV. und HV., im Sinne ihres allen 
Gem einschaftsgeistes und ihrer alten  Solidarität, ihre 
V erm ögenswerte heute im Rahmen der K am eradschafts
erziehung, im Rahmen des neuen Aufbaues der A ltherren- 
schaften oder gegebenenfalls für besondere Zwecke des 
R eichsstudentenführers im Rahmen des R eichsstudenten
w erks zu erhalten."

Eine Übersicht: „ A u s  d e r  A r b e i t  d e r  G a u v e r 
b ä n d e "  gibt ein Bild über die w eitere  Entwicklung 
des A ltherrenbundes.

AEG.-Mitteilungen. H ausm itteilung d er AEG. H eft 2, 
F ebruar 1939. Sonderheft: S t r o m r i c h t e r  i n  d e r  
I n d u s t r i e ;  Beilage: D a s  K r a f t w e r k ,  H eft 1.

In reichhaltig bebilderten  A ufsätzen w erden behandelt: 
S trom richteranlagen für W a l z w e r k e ;  U m kehrstrom 
rich ter mit Gleichlaufregelung für U n i v e r s a l w a l 
z e n s t r a ß e ;  G ittergesteuerte  S trom richter für W e r k 
z e u g m a s c h i n e n b e t r i e b ,  insbesondere zum Be
trieb  von H o b e l m a s c h i n e n ;  F e i n s t e u e r u n g  
g r o ß e r  L e i s t u n g e n  ü b e r  S t r o m r i c h t e r ;  
B esonderheiten der A n t r i e b e  m i t  d r e h z a h l a b 
h ä n g i g e r  B e l a s t u n g ;  G r o ß g 1 e i c h r i c h t e r - 
a n 1 a g e n (64 000 kW  und 33 200 kW ); B a h n g l e i c h 
r i c h t e r a n l a g e n  für Industriebetriebe; einfache 
R ö h r e n s t o ß r e g l e r  für W echselstrom erzeuger mit 
stark  schw ankender Last; O x y d g l ü h k a t h o d e n -  
und T r o c k e n g l e i c h r i c h t e r  in Sendeanlagen; 
Regelm öglichkeiten des U m r i c h t e r s  für Induktions
ofenbetrieb; Kleine E i s e n s t r o m r i c h t e r ;  G l ü h -  
k a t h o d e n - S t r o m r i c h t g e f ä ß e ;  AEG. - N i e 
d e r s p a n n u n g s - G l ü h k a t h o d e n  - G leichrichter; 
Leistungsfähigkeit des S e 1 e n - T rockengleichrichters.
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Als Beilage ist dem  H eft die ers te  A usgabe über ,,D a  s 
K r a f t w e r k “ beigegeben, die eingeleitet w ird  von 
einem  instruktiven A ufsatz über: „ E i n i g e  g r u n d 
l e g e n d e  G e s i c h t s p u n k t e  f ü r  d a s  E n t w e r 
f e n  v o n  K r a f t w e r k e n "  (mit zahlreichen A bbil
dungen). •

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Z eit
schrift der D eutschen A rbeitsgem einschaft für gew erb
lichen R echtsschutz und U rheberrech t e. V. (GRUR,). — 
Berlin: V erlag Chemie G .m .b .H . — 44. Jahrgang, Nr. 2, 
Feb ruar 1939, Seiten  89— 152.

Ausführlich behandelt R echtsanw alt Prof. Dr. W. 
F i s c h e r  die F rage „ G e i s t i g e s  u n d  g e w e r b 
l i c h e s  S c h a f f e  n"; er a rb e ite t für das R echt des 
geistigen und das des gew erblichen Schaffens gemeinsam e 
G rundzüge heraus, die auf die A nerkennung und dem  
Schutz der Leistung beruhen, und die geeignet sind, auch 
für das R echt des gew erblichen Schaffens zu einheitlichen 
R echtssätzen  positiver G estaltung zu kommen. — In das 
G ebiet des W ettbew erbsrech ts führte eine A bhandlung 
„ U n g e w ö h n l i c h e  V o r t e i l s g e w ä h r u n g  i n  
W e r b u n g  u n d  A b s a t z "  von R echtsanw alt Dr. P.
N e r r e t er, d e r  das Ergebnis seiner eingehenden U n ter
suchung in folgenden L eitsätzen  zusam m enfaßt:
,,1. W erbegaben, V erkaufserleichterungen und Leistungs

steigerungen können nur dann  als sittenw idrig  im 
Sinne des UW G. § 1 angesehen w erden, w enn sie die 
G efahr einer Irreführung d e r K aufin teressierten  b e 
gründen, oder w enn sie geeignet sind, den  Kauf
entschluß durch  Schaffung einer m oralischen Zwangs
lage herbeizuführen. Die Feststellung, daß  es sich um 
unsachliche oder nicht übliche W ettbew erbsm aß
nahm en hierbei handle, verm ag ein V erbot auf G rund 
des UW G. § 1 n ich t zu rechtfertigen.

2. Sow eit w irtschaftspolitische Erw ägungen gegen d ie  Zu
lässigkeit der V orteilsgew ährung sprechen, muß eine 
dahingehende Regelung im G esetzes- oder V erord 
nungsw ege erfolgen. Die H eranziehung w irtschafts
po litischer G esichtspunkte im W ege d e r R ech t
sprechung zu UW G. § 1 begegnet B edenken, da A n
ordnungen d ieser A rt nicht in den A ufgabenkreis der 
G erichte fallen. W enig glücklich erscheinen auch 
E inzelm aßnahm en jeder A rt, d a  solche nur zur Z er
splitterung des W ettbew erbsrech ts führen.“

Kälte. F a c h z e i ts c h r if t  fü r  d a s  g e sa m te  G eb ie t d e r  K ä lte te c h 
n ik  u n d  d e r  a n g re n z e n d e n  In d u s tr ie n . —  A u g sb u rg : V e r la g  fü r  
K ä l te te c h n ik  K a r l  B reu l. —  14. J a h r g a n g ,  H e ft 11, N ovem 
b e r  1938.

In  d e r  H a u p tsa c h e  e n th ä l t  d a s  H e ft e in en  m it A b b ild u n g en  
v e rs e h e n e n  A u fsa tz : „ E r f a h r u n g e n  u n d  N e u e r u n g e n  
b e i  v o l l a u t o m a t i s c h e n  K l e i n -  u n d  G r o ß -  
M e h r r a u m - K ü h l a n l a g e n “  m it b e so n d e re n  K ü h lra u m 
v e rd a m p fe rn , in s b e s o n d e re  fü r  d ir e k te  N H j-V erd am p fu n g , m it 
s e lb s t tä t ig e r ,  in d iv id u e lle r  U n i v e r s a l - T e m p e r a t u r -  
R  e g  e 1 u  n  g  fü r  a lle  K ü h l- u n d  G e fr ie rräu m e  u n d  s e lb s t tä t ig e r  
in d iv id u e lle r  U n i v e r s a l - B e t r i e b s - R e g e l u n g  fü r  
L u f tu m w ä lzu n g , L u f te rn e u e ru n g , V e rd a m p fe r , K ä lte k o m p re ss o r  
u n d  K ä lte m it te ls te u e ru n g  n e b s t  S c h n e l l - A b t a u - E i n -  
r i c h t u n g  fü r  d ie  e in ze ln en  V e rd a m p fe r .
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