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Um tum ÜDbcnötcdit Des Deutfdien Dolftes |
Am 1. S e p t e m b e r  1 9 3 9  gab das Oberkommando der W ehrmacht bekannt:

A u f  B efeh l des Führers und O bers ten  Befehlshabers hat d ie  Wehrmacht  
den ak tiv en  Schutj des  Reiches übernom m en. In Erfüllung ihres Auftrages,

angetre ten . Gleichzeitig  s ind  Geschwader der  Luftwaffe zur N iederkäm p-  
fung militärischer Zie le  in Polen  ges tarte t.  Die Kriegsm arine hat den  

Schutj der  Ostsee übernom m en.

I
1 - ___ „      .
Sd der  polnischen G ew alt  Einhalt zu geb ieten , s ind T ru ppen  des deutschen  ^
•cä H eeres heu te  früh  über alle deutsch-polnischen Grenzen im Gegenangriff

I IAm 2 3. S e p t e m b e r  1 9 3 9  beginnt das Oberkommando der W ehrmacht seinen zw 
sammenfassenden Bericht über den Feldzug in Polen mit der Feststellung:

Der Feldzug ln Polen isi beendet!
In knapp drei W ochen hat so die deutsche W ehrmacht den Auftrag des F ü h r e r s ,  

das Lebensrecht des D eutschen V olkes im Osten des Reiches zu schützen und für alle Zeiten zu 
sichern, erfüllt.

Das geschichtlich einm alige Geschehen war nur ermöglicht durch die zusammengeballte 
Kraft des ganzen V olkes unter einer verantwortungsbewußten und klaren Führung, mit der das 
ganze Deutsche Volk in unerschütterlichem Vertrauen in einer Schicksalsgemeinschaft auf Tod 
und Leben steht.

Nun geht der Blick nach dem W e s t e n .  Wir wissen, daß unsere westlichen Gegner 
nicht um den Bestand ihres Polenstaates kämpfen, sondern gegen das gesamte Deutsche Volk, 
dessen A ufstieg durch seine friedliche Arbeit, durch sein Können und seine Leistung ein für 
alle M ale verhindert, dessen durch den Nationalsozialismus vollzogene Volkwerdung für alle 
Zeiten zunichte gemacht werden soll.

Das Deutsche Volk kennt die Absichten seiner w estlichen Gegner, erkennt die Mittel, 
mit denen sie ihre Absichten erreichen w ollen: einen Keil zwischen Volk und Führung zu 
treiben und durch eine lange Kriegsdauer den kämpfenden G eist des Deutschen Volkes zu 
zermürben.

I I I 
I I I I 
I

Unsere Gegner werden sich irren! Jeder deutsche Mann, jede deutsche Frau und die 
W  deutsche Jugend — sie alle w issen: es geht um das Lebensrecht des Deutschen Volkes. Sie ^

alle, jeder an dem Platz, an den er gestellt ist, setzen ihr Bestes ein, um den Gegner zu 
aWi bew eisen, w ie sehr sie irren. Wir Deutsche stehen heute alle in einer Front, in der Front der

Kämpfer und sehen dem Kommenden in ruhiger, eiserner Entschlossenheit entgegen, dem Befehl 
M  unseres F ü h r e r s  folgend, von dem uns Nichts und Niemand trennen kann!

Wir führen den Freiheitskampf gegen das Diktat und den Ungeist von Versailles und 
um unser Lebensrecht in einem  neugeordneten Europa des Friedens und der sozialen  
Gerechtigkeit,

H e i l  H i t l e r !
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Dr. Ernst Schnitze, o. P ro fe s so r  fü r V o lk s-  u n d  W ir ts c h a f ts le h re , D ire k to r  d es  W e ltw ir ts c h a f t l ic h e n  
I n s t i tu ts  a n  d e r  H a n d e lsh o c h s c h u le  L e ip z ig :

in g lo n ö o  tie rta t a n  feinen tiunDeagenoffen
Die folgenden Darlegungen, die zuerst in „Geist der Z eit“, 17. Jahrgang, H e ft  7, Ju li 

sind heute besonders gegenständlich gew orden; sie geben einen zwar 
über die skrupellose P olitik Englands in Vergangenheit und Gegenwart, 
freundlicher Erlaubnis hier auszugsweise wieder; sie müssen

K e in e n  d e r  g ro ß e n  K rieg e , in  d e n e n  E n g lan d  
w ä h re n d  d e r  le tz te n  J a h r h u n d e r te  s ie g re ic h  b lieb  
(m it a lle in ig e r  A u sn a h m e  d es  B u re n k rie g e s )  h a t  es 
a lle in  g ew o n n en . Im m er h a t  es d a fü r  B u n d e sg e n o sse n  
e in g e s e tz t , d ie  e s  d u rc h  V e rsp re c h u n g e n  o d e r  B e z a h 
lu n g  v o n  H ilfsg e ld e rn  zu  g e w in n e n  w u ß te . S o  is t ihm  
K a n a d a  im  S ie b e n jä h r ig e n  K rie g e  au f d en  S c h la c h t
fe ld e rn  F r i e d r i c h s  d e s  G r o ß e n  e ro b e r t  
w o rd e n , w ie  s e lb s t  d e r  ä l te r e  P i t t  a ls  P re m ie rm in is te r  
d a m a ls  zu g ab . (S ieh e  u n ten .)

O ft a b e r  h a t  E n g la n d  se in e  B u n d e sg e n o sse n  v e r 
r a t e n  —  u n d  tro tz d e m  m o ra lisc h  d ie  S tirn  g e h a b t, 
s ich  s e lb s t a ls  d e n  u n e ig e n n ü tz ig e n  H e lfe r  d e r  
M ä c h te  h in z u s te lle n , d ie  es d u rc h  G e ld  u n d  le e re  
V e rsp re c h u n g e n  ins U n g lü ck  g e b ra c h t h a tte .  S e in  
e ig e n tlic h e s  S tr e b e n  g ing d ah in , se in  G e b ie t  zu  e r 
w e ite rn , se in e  M a c h t zu  m eh ren , fü r se in e  In d u s tr ie  
u n d  se in e n  H a n d e l g ü n s tig e  V e r trä g e  zu  schaffen , d ie  
a u fb lü h e n d e  V o lk sw ir ts c h a f t a n d e re r  S ta a te n  a b e r  
zu  s tö re n  u n d  d ie  V e rm e h ru n g  f re m d e r  K rie g s flo tte n  
zu  v e rh in d e rn . N iem als  w o llte  E n g la n d  e in e n  
B u n d e sg e n o sse n  h a b e n , d e r  so  k e c k  w u rd e , e in e n  
e rh e b lic h e n  T e il d e r  B e u te  zu  b e a n sp ru c h e n . V ie l
m e h r  w u rd e  s te ts  z u r  r e c h te n  Z e it e in  K u rz w e c h se l 
v o rg en o m m en , in  d e r  R eg e l m a s k ie r t  d u rc h  e in e n  
M in is te rw e c h se l.

H a tte  E n g la n d  je d o c h  k e in e n  G ru n d , s ich  e in e s  b e 
s tim m te n  B u n d e sg e n o sse n  zu  e n tle d ig e n , w e il d ie  
In te re s s e n  b e id e r  M ä c h te  w e ite rh in  in  d ie se lb e  R ic h 
tu n g  w ie se n , so  w u rd e  e r  t r o tz d e m  m it U n d a n k  
b e lo h n t.

W irk lic h  h a t  E n g la n d  v ie le  a n d e re  S ta a te n  ins 
U n g lü ck  g e s tü rz t. E in e r  d e r  a u fr ic h t ig s te n  B e w u n 
d e re r  d es  en g lisc h e n  C h a ra k te rs ,  d e r  n o rd a m e r i
k a n is c h e  P h ilo so p h  E m erso n , g e la n g te  zu  d e r  Ü b e r
z eu g u n g : „D ie  a u s w ä rt ig e  P o li t ik  E n g la n d s  is t, o b 
g le ich  e h rg e iz ig  u n d  v e rs c h w e n d e r is c h  m it G e ld , 
s e l te n  ed e lm ü tig  o d e r  g e re c h t g ew esen . Ih re  H a u p t
rü c k s ic h t w a r  s te ts  das H a n d e ls in te re s se . S ie  b illig te  
d ie  T e i l u n g  P o l e n s ,  v e r r ie t  G en u a , S iz ilien , 
P a rm a , G rie c h e n la n d , d ie  T ü rk e i, R om  u n d  U n g a rn “ ; 
fü g e n  w ir  n o c h  h in zu : D ä n e m a rk , K a i s e r  M a x i 
m i l i a n  v o n  M e x i k o  u n d  m a n c h e  a n d e re . D ie 
K rit ik  E  m e r s o n s  g ip fe lt in  d em  v e rn ic h te n d e n  
U rte il:

„ T r e u e  i m  P r i v a t l e b e n ,  T r e u l o s i g 
k e i t  i m  ö f f e n t l i c h e n  L e b e n  k e n n 
z e i c h n e t  d i e s e  h e i m a t l i e b e n d e n  M e n 
s c h e  n ."

S ch o n  in  dem  h u n d e r t jä h r ig e n  K rieg e , d en  E n g 
la n d  s e i t  1340 a u f  d em  F e s t la n d  g e g e n  F r a n k 
r e i c h  fü h r te , s e tz te  es am  lie b s te n  f ra n z ö s is c h e  
S tr e i tk r ä f te  fü r s ich  e in : m iß v e rg n ü g te  R i t te r  u n d  
e h rg e iz ig e , u n b o tm ä ß ig e  F e u d a lh e r re n , d ie  g eg en  d ie  
K ro n e  F ra n k r e ic h s  in s F e ld  zogen . G e g e n  E n d e  
d ie se s  la n g e n  K am p fes  g lü c k te  es E n g la n d , K a r l  
d e n  K ü h n e n  v o n  B u r g u n d  au f s e in e  S e ite

1939, erschienen, 
gerafften, aber um fassenden Überblick 

Wir geben diese A usführungen mit 
die volle Beachtung unserer Leser beanspruchen.

Die Schriftleitung.

zu  z ieh e n , so  d aß  d e s s e n  V ö lk e r  —  F lam en , 
L o th rin g e r , E ls ä s s e r  —  au f d e n  S c h la c h tfe ld e rn  
F ra n k re ic h s  B lu to p fe r  zum  V o rte ile  E n g lan d s  
b ra c h te n .

D ie  B e n u tz u n g  v o n  B u n d e sg e n o sse n  z u r  B e w ä lti
gung  d e r  k r ie g e r is c h e n  H a u p ta rb e i t  is t  d a n n  n a m e n t
lich  im  s ie b z e h n te n  u n d  a c h tz e h n te n  J a h r h u n d e r t  zu 
e in em  fö rm lic h e n  G ru n d s a tz  d e r  b r i t i s c h e n  P o litik  
a u s g e s ta l te t  w o rd e n . W e n ig e  V ö lk e r  h a b e n  d a ru n te r  
s c h w e re r  g e li t te n  a ls  d a s  d e u ts c h e , sc h o n  w e il sich 
in fo lge  d e r  s ta a t l ic h e n  Z e rs p l i t te ru n g  D e u tsc h la n d s  
fü r E n g la n d  im m er d ie  G e le g e n h e it  b o t, d e n  e in en  
o d e r  d e n  a n d e re n  d e u ts c h e n  S ta a t  fü r s ich  ins F e ld  
zu  sc h ic k e n : e in m a l w a r  d a s  Ö s te r re ic h , d a n n  w ie d e r  
P re u ß e n , fa s t im m er d as  s e i t  1714 in  P e rs o n a lu n io n  
m it E n g la n d  v e rb u n d e n e  H a n n o v e r , s e lb s t  w e n n  w ir 
v o n  d em  sc h m ä h lic h e n  S o ld a te n h a n d e l e in z e ln e r  
(zum al h e ss isc h e r)  F ü r s te n  a b s e h e n  w o llen .

Ö s t e r r e i c h  h a t t e  g e m e in sa m  m it s e in e n  d e u t
s c h e n  u n d  p o ln is c h e n  V e rb ü n d e te n  dem  T ü rk e n s tu rm  
v o r W ie n  H a lt  g e b o te n . D a n n  h a t t e  es u n te r  
K a i s e r  L e o p o l d  u n d  P r i n z  E u g e n  in n e r 
h a lb  v o n  sech s  J a h r e n  a lle  d ie  L ä n d e r  z u rü c k e ro b e r t ,  
d ie  ihm  d ie  T ü rk e n  im  L au fe  v o n  z w e i J a h r h u n d e r te n  
e n tr is s e n  h a tte n . E n g la n d  b e tr a c h te te  d ie se n  Z u w ach s 
d e r  ö s te r re ic h is c h e n  M a c h t m it s c h e e le n  A ugen . 
1689 v e ra n la ß te  e s  d e n  K a ise r , d e n  L au f s e in e r  S iege 
zu  h em m en  u n d  e in e n  V e r tra g  m it W i l h e l m  I I I .  
v o n  O r a n i e n  g eg en  F ra n k r e ic h  a b z u sc h lie ß e n . 
—  A ls jed o ch  1701 Ö s te r re ic h , g e s tü tz t  au f d ie sen  
B ü n d n isv e r tra g  v o n  1689, E n g la n d s  U n te rs tü tz u n g  
v e r la n g te ,  e rh ie lt  e s  d ie  A n tw o r t :  d as  P a r la m e n t 
h a b e  v o n  jen em  V e r tra g  k e in e  K e n n tn is  u n d  w e rd e  
ih n  d a ru m  n ic h t a u s fü h re n  w o llen .

Im  s p a n i s c h e n  E r b f o l g e k r i e g  g riffen  
d ie  E n g lä n d e r , n a c h d e m  sie  ih re  Z ie le  e r r e ic h t  
h a tte n , 1710 zum  M in is te rw e c h se l, um  s ich  v o n  ih ren  
V e rb ü n d e te n  lo szu m ach en . S i e  v e r l e u m d e t e n  
K a i s e r  L e o p o l d  u n d  d e n  P r i n z e n  
E u g e n  a l s  k r i e g s -  u n d  1 ä  n  d  e r  g i e  r  i g , 
w e i l  s i e  S t r a ß b u r g  f ü r  D e u t s c h l a n d  
z u r ü c k e r w e r b e n ,  ü b e rh a u p t  d ie  v o n  E n g 
la n d  d rin g e n d  g e fo rd e r te n  A b m a c h u n g e n  v o n  1703 
e r fü ll t  s e h e n  w o llte n .

M it K ö n i g  F r i e d r i c h  I I .  v o n  P r e u ß e n  
sch lo ß  E n g la n d  am  16. J a n u a r  1756 d e n  V e r tra g  zu 
W e s tm in s te r . D e r ä l t e r e  P i t t ,  d e r  im  J u n i  1757 a n  
d ie  S p itz e  d e r  R e g ie ru n g  t r a t ,  s e tz te  d u rc h , d aß  a n  
d ie s e n  B u n d e sg e n o ss e n  jä h r lic h  v ie r  M illio n en  
H ilfsg e ld e r  g e z a h lt  w u rd e n . D ie  H o ffn u n g en  des 
n e u e n  M in is te rs  e r fü llte n  s ich  sc h n e ll:  w ie  e r  se lb e r  
im  en g lisc h e n  P a r la m e n t  n a c h  d e r  E rs tü rm u n g  
Q u e b e c s  sa g te , is t  K a n a d a  au f d e n  p re u ß is c h e n  
S c h la c h tfe ld e rn  e ro b e r t  w o rd e n . —  A ls  a b e r  P r e u 
ß en s  K rä f te  a n  G e ld  u n d  M e n s c h e n  1761 e rs c h ö p f t 
w a re n , zog s ich  E n g la n d  k a l t lä c h e ln d  z u rü c k : 
G e o r g  I I .  w a r  g e s to rb e n , P i t t  g e s tü rz t ,  an  se in e
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Stelle der unfähige L o r d  B u t e  getreten, der 
Friedrich sogar den naiven Vorschlag machte: wenn 
er Schlesien an Österreich und Ostpreußen an Ruß
land abtrete, wolle England den Frieden für ihn ver
mitteln! England brauchte jetzt diesen Bundes
genossen nicht mehr, weil es bereits alles gegen 
seinen Erbfeind Frankreich erreicht hatte. Es lohnte 
sich deshalb nicht, an das Königreich Preußen noch 
weitere Subventionen zu zahlen. In Zukunft war 
F r i e d r i c h  von jenem Mißtrauen gegen die Eng
länder, dieses „immer schwankende Volk“, erfüllt, 
das ihn nie wieder verließ.1

Bald danach erhielt England einen Stoß, der es 
taumeln machte: die dreizehn Kolonien in N o r d 
a m e r i k a  erhoben sich gegen „das Mutterland“, 
von dem sie sich ausgebeutet und verächtlich be
handelt glaubten. Nun war es England nicht möglich, 
einen Bundesgenossen zu finden, um diese „Rebellen" 
niederzuschlagen; nur hessische Soldaten konnte es 
kaufen. Dagegen erhielten die „Rebellen“ Hilfe von 
mehreren Seiten, Frankreich verbündete sich mit 
ihnen, dann trat Spanien in den Krieg gegen England 
ein, weiterhin Rußland und die nordischen Mächte. 
Nach siebenjährigem Kampfe sah sich England ge
zwungen, 1783 Frieden zu schließen und darin die 
junge Republik der „ V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  
v o n  A m e r i k a "  anzuerkennen.

Aber es dauerte nicht lange, bis England wiederum 
auf die Suche nach Bundesgenossen ging. Ohne sie 
hätte es den Kampf gegen N a p o l e o n  nicht 
bestehen können. Und abermals wurden sie mit Un
dank belohnt. Namentlich Preußen erhielt auf Ver
anlassung Großbritanniens im Wiener Kongreß die 
schlechteste Westgrenze.

In  dem  la n g e n  Z e itra u m  z w isch en  1815 u n d  1870 
genoß  E u ro p a  e in e n  fa s t u n g e s tö r te n  F r ie d e n . N u r an  
seinem  O s tra n d e  fü h r te  E n g la n d  e in m al K rieg , n a tü r 
lich w ie d e r  a n  d e r  S e ite  e in e s  B u n d esg en o ssen : d en  
K r  i m  k  r  i e g. M itt le rw e ile  g ing es  in  frem d en  
W e ltte i le n  a u f  E ro b e ru n g e n  aus, d ie  ihm  v o n  k e in e r  
S e ite  b e s t r i t te n  w u rd e n . E rs t  a ls  in  d en  1880er 
J a h re n  d a s  H ü rd e n re n n e n  d e r  e u ro p ä isc h e n  M äch te  
um  d ie  A u fte ilu n g  A fr ik a s  b e g an n , zu  dem  E n g lan d  
1882 d en  e r s te n  A n tr ie b  d u rc h  d ie  B esch ieß u n g  
A le x a n d ria s  u n d  d ie  O k k u p a tio n  Ä g y p ten s  g eg eb en  
h a tte , k a m e n  auf dem  e u ro p ä is c h e n  F e s t la n d e  n eu e  
S p an n u n g en  au f. E n g lan d  b e rü h r te n  s ie  z u n ä c h s t v o r 
allem  d u rc h  d ie  A u sd e h n u n g  d e r  ru s s is c h e n  M ach t, 
d ie  es in  A s ie n  fü rc h te te . W ie d e ru m  su c h te  e s  d e s 
h a lb  B u n d e sg e n o sse n  zu  w e rb e n , d ie  ihm  d ie  
K a s ta n ie n  au s  dem  F e u e r  h o le n  k ö n n te n . A u ch  in  
A sien  h a t te  e s  sch o n  s e i t  J a h r z e h n te n  A u ssch au  
geheilten, 1890 s te l l te  S i r  C h a r l e s  D i l k e  in  
se in em  B u ch e  „P ro b lem s of G re a te r  B r i ta in “ e in e  
ec h t en g lisch e  R ech n u n g  ü b e r  d ie  v o n  C h i n a  a ls  
B u n d esg en o ssen  g eg en  R u ß la n d  zu  e rw a r te n d e  
L e is tu n g  au f:

„Wenn China Rußland am Stillen Ozean angriffe, 
ehe dieses seine transsibirische Verbindungen fertig- 
gestellt hätte, so würde dies das wirksamste Mittel 
sein, ein russische Vorgehen nach Indien zu para
lysieren."

1 Siehe meine A rbeit: Das englische U rteil über F ried 
rich den Großen. (Neue Jah rbücher für das klassische 
A ltertum , G eschichte und D eutsche L itera tu r 1915. rSeite 
44—46) S. 48, vgl. auch S. 55.

In d e s se n  sc h o n  w en ig e  J a h r e  s p ä te r  w u rd e  im  
K rie g e  g eg en  J a p a n  d ie  S c h w ä c h e  C h in as  so  o ffen 
b a r , d aß  m a n  in  L o n d o n  se in e  H offnungen  fo r ta n  s t a t t  
au f C h in a  au f J a p a n  s e tz te .  1902 sch lo ß  e s  m it ihm  
je n e s  B ü n d n is , d as  in  a lle r  W e lt  (zum al a u c h  b e i d en  
F a rb ig e n )  d a s  g rö ß te  A u fse h e n  e r re g te , u n d  1905 
e rw e i te r te  e s  d ie se  A b m ach u n g en . —  S e it  a b e r  
J a p a n  n a c h  dem  W e ltk r ie g e  E n g la n d  u n b eq u em  
g e w o rd e n  is t, s u c h t  e s  n u n  w ie d e r  g eg en  d ie ses  o s t
a s ia tis c h e  K a ise r re ic h  e in e n  a n d e re n  B u n d e s
g en o ssen . A b w e c h se ln d  s ie h t es ih n  in  C h in a  —  o d e r  
in  S  o w  j e  t  r  u ß 1 a  n  d.

W ie  b e d e n k e n lo s  E n g lan d  e in e n  B u n d esg en o ssen , 
v o n  dem  es  s ich  n ic h t m e h r  v ie l v e r s p r ic h t o d e r  
d e sse n  A u fk o m m en  es n ic h t w ü n sch t, b e is e ite  w irf t, 
is t  o ft gen u g  v o n  E n g lä n d e rn  s e lb s t h ö c h s t n a iv  d a r 
g e ta n  w o rd en , b e isp ie lsw e ise  in  d em  B u ch e  d es  
f rü h e re n  A u ß e n m in is te rs  S i r  S a m u e l  H o a r e  
ü b e r  se in e  M issio n  in  R u ß lan d  1916/17.2 E s h a n d e lt 
sich  um  e in e  M ission  d es  G eh e im d ie n s te s , d en  d ie  
E n te n te m ä c h te  g eg en se itig  b e ie in a n d e r  u n te rh ie l te n . 
D as b r itisc h -ru s s is c h e  B ü ndn is  w a r  d u rc h  d ie  n ah e  
F re u n d s c h a f t d es  ru s s is c h e n  A u ß e n m in is te rs  S a  s- 
s o n  o w  m it dem  en g lisch en  G e sa n d te n  in  P e te r s 
bu rg , B u c h a n a n ,  noch  e n g e r  g ew o rd en . D as 
g le ich e  g a lt fü r  d ie  B ez ieh u n g en  z w isch en  E n g la n d  
un d  F ra n k re ic h : d u rch  d ie  p e rsö n lic h e  F re u n d s c h a f t 
z w isch en  G r e y ,  P a u l  C a m b o n  u n d  B e r  t  i e 
w u rd e n  inn ige  fran zö sisch -en g lisch e  B ez ieh u n g en  
g ek n ü p ft. D ie Z u sa m m e n a rb e it a lle r  d ie s e r  M ä n n e r 
w a r  so  eng, „a ls  ob  sie  B ü rg e r  e in es  L an d es  u nd  
G lie d e r  d e sse lb e n  d ip lo m a tisc h e n  K o rp s“ g ew esen  
w ä re n . —  D ag eg en  m u ß  m an  B i s m a r c k s  In s tin k t 
b e w u n d e rn , d e r  in  d e n  p e rsö n lic h e n  N e ig u n g en  o d e r  
A b n e ig u n g en  e in e s  v e ra n tw o r tl ic h e n  S ta a tsm a n n e s  
im m er d en  „K eim  d e r  U n tre u e “ g e g e n ü b e r  se in em  
M o n a rc h e n  e rb lic k te .

W e n n  H o a r e  rü h m t, d aß  S a s s o n o w  in  a llen  
g ro ß e n  F ra g e n  im m er re c h t g e h a b t h ab e , so  b e d e u te t  
d as  w o h l n ich ts  an d e re s , a ls  d aß  e r  d ie  A u ß e n p o lit ik  
d es  Z a re n re ic h e s  vö llig  im  S in n e  E n g lan d s g e le ite t 
h a t .  E r  w a r  es, d e r  d e n  Z a re n  e ig en tlich  zum  K rieg e  
zw ang , e r  w a r  es au ch , d e r  das ru ss isch e  M iß tra u e n  
in  d ie  en g lisch e  A s ie n p o litik  zu  b e se itig e n  w u ß te  u n d  
d ie  v e rb ü n d e te n  M ä c h te  a ls  G a ra n tie  fü r d ie  ru s -  
tsische S ic h e rh e it an sah .

S o  k o n n te  S a s s o n o w  R u ß lan d  au f d ie  a b sc h ü s
sig e  B ah n  b rin g en , d ie  sch o n  1917 zu d e r  e rs te n  u n d  
w en ig e  M o n a te  d a ra u f  zu  d e r  z w e ite n  R ev o lu tio n  
fü h r te . F ü r  R u ß lan d  w a r  es g e ra d e z u  trag isch , daß  
n u n  se in e  d re i g ro ß e n  B u n d esg en o ssen  —  F ra n k re ic h , 
E n g la n d  u n d  d ie  U S A . —  n ic h t n u r  v e rsa g te n , so n 
d e rn  au s  se in em  U n g lü ck  fö rm lich  K a p ita l sch lugen . 
S ie  b e tr a c h te te n , w ie  d as  S i r  S a m u e l  H o a r e  
m it a lle r  N a iv itä t zug ib t, d as A u ssch e id en  des Z a re n 
re ic h e s  a ls  e in e n  „ A k t d e r  V o rseh u n g " , d e r  sie  „von  
lä s tig e n  V erp flich tu n g en  b e f r e ite “ , L o r d  C u r z o n  
b e h a n d e lte  d a h e r  S a s s o n o w  im A u sw ä r tig e n  A m t 
„w ie  e in e n  a rm e n  V e rw a n d te n , d e r  im  L e b e n  h e r 
u n te rg e k o m m e n  w a r“ . A ls im  S o m m er 1919 d ie  
w e iß ru s s is c h e n  A rm e e n  g ro ß e  F o r ts c h r i t te  m ach ten , 
d a c h te  E n g lan d  g a r  n ic h t d a ra n , „e in e  b e s tim m te  
a n tib o ls c h e w is tisc h e  R ic h tu n g "  e in zu sch lag en . V on  
d e r  B ed ingung , d aß  K o l t s c h a k  e in e  g e se tz 

2 Das Buch ist auch in deu tscher Ü bersetzung e r
schienen. Berlin—Leipzig o, J. (1935).
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g e b e n d e  V e rsa m m lu n g  e in b e ru fe n  m ü sse  u n d  d aß  d ie  
U n a b h ä n g ig k e i t  P o le n s , F in n la n d s  u n d  d e r  B a lt is c h e n  
P ro v in z e n  a n e r k a n n t  w ü rd e , w o llte  S a s s o n o w ,  
d e r  d a m a ls  in  P a r is  le b te , n ic h ts  w isse n . D e sh a lb  
lie ß e n  d ie  d re i  g ro ß e n  B u n d e sg e n o sse n  d ie  ro te n  
T ru p p e n  s ie g e n ,3

R  a  d  e  k  , e in e r  d e r  e in f lu ß re ic h s te n  K ö p fe  d e r  
S o w je tre g ie ru n g , d e r  in s b e s o n d e re  a ls  F a c h m a n n  fü r 
d ie  F ra g e n  W e s te u ro p a s  g a lt , v e rö f fe n tl ic h te  1921 in  
d e r  k o m m u n is tis c h e n  P re s s e  D e u tsc h la n d s  e in e n  A u f
sa tz , w o r in  e r  d a s  V e rh ä ltn is  F ra n k r e ic h s  u n d  E n g 
la n d s  e in e s te i ls  zu  D e u tsc h la n d , a n d e re r s e i ts  zu  
S o w je tru ß la n d  b e sp ra c h . S e in e  A u s fü h ru n g e n  ü b e r  
d ie  P o li t ik  E n g la n d s  g e g e n ü b e r  d e n  B o lsc h e w is te n  
w a re n  v o n  v e rb lü f fe n d e r  O ffe n h e it; in  L o n d o n  la s  
m a n  s ie  s e h r  u n g e rn . R  a  d  e k  s e tz te  a u s e in a n d e r , d aß  
es  d e n  E n g lä n d e rn  in  ih r e r  P o li t ik  g e g e n ü b e r  R u ß 
la n d  n u r  u m  e in e s  w irk l ic h  zu  tu n  se i: um  d ie  V e r
h in d e ru n g  se in e s  W ie d e ra u fb a u s . E r  sa g te  u. a .:

„D ie  e n g lisc h e  R e g ie ru n g  e r s t r e b t  n ic h t e in e  m ö g 
lic h s t sc h n e lle  V e rn ic h tu n g  d e r  S o w je tg e w a lt;  im  
G e g e n te i l  —  u n d  d a s  is t  g e ra d e  d ie  c h a ra k te r is t i s c h e  
S e ite  d e r  en g lisc h e n  m ili tä r is c h e n  P o li t ik  g e g e n ü b e r  
R u ß la n d  —  d ie  en g lisch e  R e g ie ru n g  fü rc h te t  e in e n  
s c h n e lle n  S tu rz  d e r  S o w je tg e w a lt . E n g la n d  fü r c h te t  
d ie  W ie d e rh e rs te llu n g  e in e s  je d e n  R u ß lan d s , e in e s  
w e iß e n  n ic h t m in d e r  w ie  e in e s  ro te n , d e n n  e in  
e r s ta r k te s  R u ß la n d  w ü rd e  v o n  n e u e m  e in s  d e r  e n t 
s c h e id e n d e n  E le m e n te  d e r  ä u ß e re n  u n d  sp e z ie ll  d e r  
O r ie n tp o li t ik  se in . D a  es  n ic h t in  d e r  L ag e  w ä re , 
m it d e n  k a p ita l is t is c h e n  L ä n d e rn  E u ro p a s  zu  k o n 
k u r r ie re n , w ü rd e  e s  zw e ife llo s  se in e  B e s tre b u n g e n  
n a c h  dem  O sten , n a c h  A s ie n  w e n d e n  u n d  d o r t  d e r 
g e fä h r lic h s te  G e g n e r  E n g la n d s  se in , d e n n  es v e r 
m ö c h te  E n g la n d  vom  F e s t la n d  h e r  zu  b e d ro h e n . D ie 
en g lisch e  F lo t te  k ö n n te  In d ie n  n ic h t sc h ü tz e n . 
P e r s ie n  u n d  d ie  T ü rk e i w ü rd e n  s ich  u n te r  dem  E in 
fluß  R u ß la n d s  b e fin d en , w o b e i es d e n  en g lisc h e n  
H e rrs c h e rn  n ic h t g le ich g ü ltig  w ä re , ob  in  d ie se n  
G e b ie te n  e in  w e iß e s  R u ß la n d  h e r r s c h te ,  o d e r  ob  sie  
s ich  u n te r  dem  E in flu ß  e in e s  re v o lu tio n ä re n  R u ß la n d s  
b e fä n d e n , d a s  ih n e n  h e lfe n  w ü rd e , s ich  vom  J o c h  d es  
W e ltk a p ita ls  zu  b e fre ie n . D ie  en g lisch e  R e g ie ru n g  
fü rc h te t  in  d ie s e r  B ez ieh u n g  m e h r e in  w e iß e s  a ls  e in  
ro te s  R u ß lan d , d e n n  e in  w e iß e s  R u ß la n d  w ü rd e  
le ic h te r  a ls  e in  ro te s  s ich  m it d e n  k a p ita lis t is c h e n  
K o n k u r re n te n  E n g la n d s  —  A m e r ik a  u n d  F r a n k 
re ic h  —  v e rs tä n d ig e n .“

U m  d ie s e lb e  Z e it lie b ä u g e lte  E n g la n d  m it P o l e n ,  
um  d u rc h  d ie s e n  n e u g e sc h a ffe n e n  S ta a t  S o w je tru ß 
la n d  in  S c h a c h  zu  h a lte n . Im  e n ts c h e id e n d e n  A u g e n 
b lic k  a b e r  ließ  es P o le n  g la t t  im  S tich . E s w a r  im  
J a h r e  1920, a ls  d ie  S o w je tru s se n  b e re i ts  m e h r a ls  d ie  
H ä lf te  P o le n s  b e s e tz t  h a tte n . M a rsc h a ll P  i 1 - 
s u d  1 k  i k ä m p f te  w ie  e in  L ö w e , t r o tz d e m  m u ß te  e r  
S c h r i t t  um  S c h r i t t  z u rü c k w e ic h e n . E n d lic h  w a r  e r  im  
S o m m e r 1920 b is  a n  d ie  W e ic h se l z u rü c k g e d rä n g t. 
E s  sc h ie n  n u r  e in e  F ra g e  w e n ig e r  T ag e , w a n n  
W a rs c h a u  fa lle n  w ü rd e .

D a  e n d lic h  griff E n g la n d  e in : am  12. J u l i  1920 
e rg in g  v o n  L o n d o n  au s  e in e  N o te  a n  d ie  R e g ie ru n g  in  
M o sk a u  m it d em  H in w e is , E n g la n d  w e rd e  dem  
k le in e n  u n d  sc h w a c h e n  P o le n  se in e  g a n z e  H ilfe  a n 

3 E ine treffliche K ennzeichnung des englischen G eheim 
d ienstes im W eltkrieg  findet sich in d e r  Zeitschrift: 
D eutschlands Erneuerung. 20. Jahrg., M ünchen 1936. S .41 ff.

g e d e ih e n  la s se n ; d ie  S o w je tu n io n  so lle  d e sh a lb  d ie  
O s tg re n z e  P o le n s  b e a c h te n , in n e rh a lb  a c h t T a g e n  
e in e n  W a ffe n s ti lls ta n d  a b sc h lie ß e n  u n d  s ich  zu  d e n  
F r ie d e n s v e rh a n d lu n g e n  in  L o n d o n  e in f in d en . —  A b e r  
L e n i n ,  de r  E n g l a n d  r i c h t i g  e i n 
s c h ä t z t e ,  le h n te  o h n e  w e ite r e s  ab . N ic h t e in  
e in z ig e r  e n g lis c h e r  S o ld a t s e tz te  s ich  d a ra u fh in  in 
M a rsc h : —  L e n i n  h a t t e  r ic h tig  g e u r te il t :  d ie  N o te  
E n g la n d s  w a r  n ic h ts  a ls  B luff g e w e se n . S o  m u ß te  
d e n n  P o le n  a lle in  w e ite rk ä m p fe n .

Weniger glücklich waren die b a l t i s c h e n  
V ö l k e r  u n d  S t a a t e n ,  denen England nach 
dem Kriege seine Waffenhilfe gegen Rußland ver
sprach, Sie wurden schmählich, wahrscheinlich sogar 
absichtlich, getäuscht.

H e u t e  s p i e l t  E n g l a n d  i n  P o l e n  d a s 
s e l b e  S p i e l ,  in d em  es A n fa n g  A p r il  1939 e ine  
„ in te r im is tis c h e “ G a ra n tie e rk lä ru n g  a b g a b , d ie  a ls 
d a n n  d u rc h  e in  d a u e rn d e s  G a ra n tie a b k o m m e n  
au f G e g e n s e it ig k e i t  e r s e tz t  w e rd e n  so llte . W ie  
C h a m b e r l a i n  am  6. A p r il 1939 im  U n te rh a u s  
m itte i l te , h a b e  O b e rs t  B e c k  d a ra u fh in  „ d e r  en g 
lisc h e n  R e g ie ru n g  d ie  Z u s ic h e ru n g  g e g e b e n , d aß  d ie  
p o ln isc h e  R e g ie ru n g  s ich  a ls  v e rp f lic h te t  b e tr a c h te t ,  
d e r  e n g lisc h e n  R e g ie ru n g  u n te r  d e n se lb e n  B ed in g u n 
gen , w ie  s ie  in  d e r  e in s tw e ilig e n  en g lisc h e n  Z u 
s ic h e ru n g  z u g u n s te n  P o le n s  v o rg e s e h e n  se i, B e is ta n d  
zu  le is te n “ . —  K a n n  e in  so lc h e s  A n e rb ie te n  e rn s th a f t 
g e m e in t s e in ?  N ach  d e n  W o r te n  v o n  L l o y d  
G e o r g e  „ k ö n n te n  d ie  E n g lä n d e r , w e n n  m o rg en  d e r  
K rie g  a u s b rä c h e , n ic h t e in  B a ta illo n  n a c h  P o le n  
b r in g e n  u n d  e b e n so w e n ig  d ie  F ra n z o s e n ,"

Ä h n lich  v e r f ä h r t  E n g la n d  in  R u m ä n i e n ,  in 
G r i e c h e n l a n d ,  i n d e r  T ü r k e i  —  u n d  in 
F r a n k r e i c h .  Im  J u l i  1938 g ing in  P a r is  d as  W o rt 
um : „ F r a n k r e i c h  i s t  h e u t e  d a s  e r s t e  
D o m i n i u m  E n g l a n d s  ; u n d  K ö n i g  G e o r g  
k o m m t ,  u m  s e i n e  A r m e e  z u  i n s p i 
z i e r e  n .“ E n g la n d  s u c h t a l le n th a lb e n  au f dem  e u ro 
p ä is c h e n  F e s t la n d  u n d  w e it  d a rü b e r  h in a u s  B u n d es
g en o ssen , w e il e s  s ich  a lle in  a u ß e r s ta n d e  füh lt, 
D e u tsc h la n d  e n tg e g e n z u tre te n .

Dabei erblickt die englische Diplomatie in jedem 
Verbündeten regelmäßig bereits den k ü n f t i g e n  
F e i n d  und trifft danach ihre Maßnahmen, Als un
mittelbar nach dem Weltkriege der Plan auftauchte, 
England und Frankreich durch einen Tunnel unter 
dem Ärmelkanal zu verbinden, scheiterte das 
Projekt infolge des Widerspruchs, der aus E n g 
l a n d ,  nicht aus Frankreich, laut wurde.

D e r lie b s te  B u n d e sg e n o sse  s c h e in t  E n g la n d  e in e  
M a c h t zu  se in , g e g e n  d ie  es s e lb s t  m ili tä r is c h  w e h r
los is t, d e re n  In te re s s e n  a b e r ,  so la n g e  R o o s e -  
v e 1 1 I I .  re g ie r t ,  s ich  v o r  d e n  b r i t i s c h e n  W ag en  
s p a n n e n  la s se n : d ie  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n .  
S c h o n  v o r  e in em  h a lb e n  J a h r h u n d e r t  s a g te  e in e r  d e r  
F ü h re r  d e r  b r i t i s c h e n  P o li t ik , L o r d  R a n d o l p h  
C h u r c h i l l  : „ In  z u k ü n f tig e n  E re ig n is se n , be i
d e n e n  m ö g lic h e rw e ise  e in ig e  e u ro p ä is c h e  M ä c h te  
v e rn ic h te t  w e rd e n , so llte  E n g la n d  in  d e n  V e re in ig te n  
S ta a te n  se in e n  b e s te n  u n d  z u v e r lä s s ig s te n  B u n d e s 
g e n o sse n  fin d en ."

A b e r  a u ch  d ie  V e re in ig te n  S ta a te n  k ö n n e n , s e lb s t 
im  B u n d e  m it E n g la n d  u n d  m it F ra n k re ic h , h e u te  a u f  
d em  e u ro p ä is c h e n  F e s t la n d  k r ie g e r is c h  k a u m  e tw a s  
e r re ic h e n . R o o s e v e l t  I I .  (o d e r W i l s o n  I I . ,
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w ie  ih n  F r ie d r ic h  S c h ö n e m a n n  tre f fe n d  g e 
n a n n t h a t)  a r b e i te t  d e sh a lb  am  lie b s te n  m it d e m 
se lb e n  M itte l, d as in  d e r  H a n d  E n g la n d s  so  o ft v e r 
s a g t h a t:  m it  dem  Bluff.

V or d e r  H e im k e h r d e r  O s tm a rk  in  d a s  D e u tsc h e  
R e ich  w a r  in  en g lisc h e n  B lä t te rn  zu  le se n : G ro ß 
b rita n n ie n s  W e ltg e ltu n g , d a s  S c h ic k sa l des E m p ire , 
se i u n tr e n n b a r  m it d e r  U n a b h ä n g ig k e it Ö s t e r 
r e i c h s  v e rb u n d e n . S c h u s c h n i g g  u n d  se in e  
L eu te  g la u b te n  d a s  —  u n d  h a t te n  in fo lg ed essen  das 
N ach seh en .

S ch m äh lich s ten  V e r ra t  h a t  E n g lan d , d as  is t je tz t 
u n w id e rleg lich  b e w ie se n , a n  d en  A ra b e rn  v e rü b t , d ie  
sich  im  W e ltk r ie g e  g eg en  d ie  T ü rk e n  e rh o b e n  un d  
d e r en g lisch en  S a c h e  d u rc h  ih re  B u n d esh ilfe  e in en  
u n e rm e ß lic h e n  N u tz e n  g e b ra c h t h a b e n . D ie V o ra u s 
se tzu n g en  w a re n  je n e  V e rsp re c h u n g e n  d e r  b r i tisc h e n  
U n te rh ä n d le r , d ie  s ich  fü r  d as  J a h r  1915 au s  d e r 
b e rü h m te n  M a c M a h o n  - K o rre sp o n d e n z  e rg e b e n  
sow ie  au s  d e r  K a iro e r  D o k u m en ten sam m lu n g  des 
sy r isch en  O p p o s it io n s fü h re rs  D r. S c h a b a n d e r .

Die M acM ahon-Korrespondenz, die erst im März 
1939 auf arabisches V erlangen von der englischen 
Regierung in Form eines W eißbuches veröffentlicht 
worden ist, en thält den Schriftw echsel zwischen dem 
britischen O berkom m issar in Ägypten, Sir H enry Mac 
Mahon, und dem Scherif Hussein von M ekka aus den 
Jahren 1915— 1916 und dam it die V ersprechungen, auf 
Grund deren  die A raber seinerzeit in den Krieg gegen 
die Türken zogen. Die Dokum ente Schabanders b e 
kräftigen den Inhalt d e r  damals von England gemach
ten Versprechungen. A usdrücklich heißt es in einem im 
Februar 1939 von Dr. Schabander veröffentlichten 
Briefe M acM ahons an Hussein, den  König des Hed- 
schas, daß die G ebiete südlich von Nakura, also das 
heutige Palästina, ebenso unabhängig w erden sollten 
wie alle übrigen arabischen G ebiete. M erkw ürdiger
weise scheine diese N akuragrenze in d e r Übersetzungs

kopie, die M acM ahon nach London schickte, n ich t 
erw ähnt zu sein, auch b isher sei sie nirgends veröffent
licht w orden. Schabander h a t d iese B ehauptung am
2. D ezem ber 1937 in einer Sitzung des L ondoner Royal 
M ilitary Club, d e r u n te r dem V orsitz Lord Lloyds s ta tt
fand und an d er etw a achtzig führende Politiker teil- 
nahmen, aufgestellt, ohne daß auch nur einer d e r Teil
nehm er w idersprochen hätte .

N un  e r s t  fä llt L ich t au f d ie  S tim m ung  b i t te r s te r  
E n ttä u sc h u n g , d ie  T . E . L a w r e n c e  e rfa ß te , n a c h 
dem  e r  d ie  A ra b e r  im  A u fträ g e  d e r  en g lisch en  
R eg ie ru n g  z u r  E rh e b u n g  g eg en  d ie  T ü rk e n  v e ra n la ß t 
h a t te .  Zu A n fan g  se in e s  B u ch es  „D ie  7 S ä u le n  d e r  
W e is h e it"  sp r ic h t e r  d av o n , d aß  n ach  dem  a ra b is c h e n  
S ieg  „ e in e  trü b e  Z e it d e r  E n ttä u sc h u n g  u n d  d a ra u f  
e in e  N ach t kam , d a  d ie  K äm p fen d en  e rk e n n e n  
m u ß ten , d aß  a lle  ih re  H offnungen  s ie  im  S tich  g e 
la s se n  h a tte n " . D e r V e rra t  a n  d en  A ra b e rn  u n d  d e r  
B ru ch  d e r  ih n en  g eg e b e n e n  V e rsp re c h u n g e n  h a b e n  
L a w r e n c e  so  n ie d e rg e d rü c k t, d aß  e r  sch ließ lich  
a ls  e in fa c h e r  S o ld a t in  das H e e r  z u rü c k k e h r te , an - 
g e w id e r t v o n  d e r  A r t , w ie  E n g lan d  d ie  a ra b is c h e n  
B u n d esg en o ssen  b e tro g e n  h a t te .4

D as e ig en e  B lu t fü r k o n tin e n ta le u ro p ä is c h e  F ra g e n  
zu  op fern , —  d a v o r  s c h re c k t E n g lan d  z u rü ck . F re m d e  
V ö lk e r  a b e r  fü r se in e  In te re s s e n  in  e in e n  K rieg  zu 
h e tz e n  w ird  in  Z u k u n ft n ic h t e b e n  le ic h t se in . D ie 
Z e ite n  s in d  v o rü b e r , d a  d ie  B r ite n  a n d e re  N a tio n e n  
fü r sich  k äm p fen  u nd  fü r sch n ö d es  G e ld  ih r  B lu t 
d a h in g e b e n  h ieß en . D i e s e s  V o l k ,  d a s  e i n s t  
ü b e r  d i e  S c h l a c h t f e l d e r  d e r  a n d e r e n  
s c h r i t t ,  u m  d i e  F r ü c h t e  d e r  S i e g e  
s e i n e r  B u n d e s g e n o s s e n  z u  e r n t e n ,  
m u ß  h e u t e  s e i n e  e i g e n e  V o l k s k r a f t  
d a r a n s e t z e n  —  n i c h t  m e h r ,  u m  n e u e  
L ä n d e r  z u  e r o b e r n ,  s o n d e r n  u m  d i e  
b e r e i t s  e r o b e r t e n  z u  v e r t e i d i g e n .

Df* gdiöm ditigc tOieDecgabe oon ftunDfunhDatbietungen
Mitteilung* der Abteilung Rundfunkgeräte der AEG.

Um e in e  g e h ö rr ic h tig e  W ie d e rg a b e  v o n  R u n d fu n k 
d a rb ie tu n g e n  zu  e rre ic h e n , m uß  m a n  sich  z u n ä c h s t 
m it d e r E ig e n a r t  d e s  m en sc h lic h e n  O h re s  b e sc h ä f
tig en  u nd  se in e  A rb e itsw e ise  g en au  b e o b a c h te n , D as 
O h r is t d e r  „ S c h a lle m p fä n g e r" , d e r  a ls  e tw a s  
G eg eb en es  h in g en o m m en  w e rd e n  m uß.

L an g w ie rig e  u n d  ü b e r  e in e  g ro ß e  A n zah l v o n  P e r 
so n en  a u sg e d e h n te  V e rsu c h e  h a b e n  e rg e b e n , d aß  als 
n ie d r ig s te  F re q u e n z  noch  S ch w in g u n g en  m it 16 H z, 
a ls  h ö c h s te  so lch e  m it u n g e fä h r  20 000 H z  a ls  T o n  
w ah rg en o m m en  w e rd e n  k ö n n en . D as D u rc h sc h n itts 
in te rv a ll lieg t zw isc h e n  25 u n d  12 000 S chw in g u n g en , 
da P e rs o n e n  m it s e h r  tie fen em p fin d lich em  O h r m e is t 
g e g e n ü b e r h o h e n  T ö n e n  v e rh ä ltn sm ä ß ig  u n em p fin d 
lich  s in d  u n d  u m g e k e h r t.

F ü r  e in e  a u s re ic h e n d  v e rs tä n d lic h e  S p r a c h -  
ü b e r t r a g u n g  g en ü g t b e re i ts  e in  F re q u e n z b a n d  
von  250— 2400 H z, w ie  es je d e r  F e rn s p re c h e r  v e r 
m itte lt . M it E rw e ite ru n g  des B e re ic h e s  n ach  o b en  
ko m m en  a llm äh lich  m e h r u n d  m e h r F o rm a n te n  h in 
zu, das s in d  O b e rsch w in g u n g en , w e lc h e  d ie  E ig e n a r t 
d e r  S tim m e des S p re c h e rs  im m er d e u tl ic h e r  h e rv o r 

* Vgl. A E G . - M i t t e i l u n g e n .  H ausm itteilung der 
AEG. H eft 8, August 1939, S. 374 u. ff.

tr e te n  la ssen . W e ite r  a ls 5000 H z zu  gehen , e rü b r ig t 
sich  in d essen , d a  d e r  A n te il  an  O b e rsch w in g u n g en  
d a rü b e r  h in au s  n u r  noch  gerin g  is t u n d  d ie  K lan g 
g ü te  n ic h t m e h r w e se n tlic h  s te ig e r t .

B ei d e r  Ü b e r t r a g u n g  v o n  M u s i k  lieg en  
d ag eg en  a n d e re  V e rh ä ltn iss e  vo r, H ie r  s in d  e s  n e b e n  
d e n  H ö h en  v o r a lle n  D ingen  d ie  T ie fen , w e lc h e  das 
K lan g b ild  p la s tisc h  fo rm en . D ies z e ig t am  d e u t
lic h s te n  d a s  M u s ik in s tru m e n t, das n e b e n  d e r  O rge l 
d en  g rö ß te n  T o n u m fan g  au fw e is t, n äm lich  das 
K lav ie r . S e in  t ie f s te r  T o n  h a t e in e  F re q u e n z  v o n  
26,6 H z, se in  h ö c h s te r  4608 H z. B ei d en  O rc h e s te r 
in s tru m e n te n  s in d  es d ie  B aßge ige  u n d  d ie  P ic c o lo 
flö te , d ie  G re n z w e r te  b estim m en . D ie B aß g e ig e  um -

4 W ährend die K orrekturen dieses A ufsatzes ausgeführt 
werden, veröffentlichten die „M ünchener N euesten Nach
richten“ in ihrer Ausgabe 183 vom 2. Ju li 1939 einen A uf
satz aus d e r F eder ihres H auptschriftleiters Dr. GLselher 
W i r s i n g ,  in dem dieser auf Grund des von dem B ruder 
des verstorbenen O bersten Law rence herausgegebenen 
N achlaßw erkes „O riental Assem bly" nachw eist, daß 
Law rence sogar, w ie e r selbst bekennt, von Anfang an 
um den  Betrug g e w u ß t  habe, den  England an den 
A rabern  zu verüben gedachte. Der M ythus seiner „E n t
täuschung" w ar also nur eine Vorspiegelung falscher T a t
sachen. — Anm. d er Schriftleitung.
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f a ß t  e in e n  F re q u e n z b e r e ic h  v o n  40— 240 H z, 
w ä h re n d  d ie  P ic c o lo f lö te  T o n sc h w in g u n g e n  v o n  
512— 4608 H z  zu  e rz e u g e n  v e rm a g . S e lb s tv e r s tä n d 
lic h  b i ld e n  s ich  a u c h  b e i d ie s e n  In s tru m e n te n  m a r 
k a n te  O b e rsc h w in g u n g e n  au s, d ie  e s  z w e c k m ä ß ig  
e r s c h e in e n  la s se n , d e n  Ü b e r tr a g u n g sb e re ic h  n a c h  
o b e n  au f 6000— 7000 H z  zu  e rw e ite rn .

A b b . 1 g ib t e in e n  Ü b e rb lic k  ü b e r  d e n  F r e 
q u e n z b e r e i c h  d e r  m e n s c h lic h e n  S tim m e  u n d  
e in ig e r  In s tru m e n te .

Baßgeige

-Piccolo-Flöte-

- Violine -

-Sopran
Tenor -

-Baß-

„  Physikalische 
Tonhöhe in Hz

H 6 2 1  3  5

Abb. 1. F requenzbereich  einiger M usikinstrum ente und  derm enschlichen Stimme

W e n d e t m a n  d ie se  E rk e n n tn is s e  au f d e n  B a u  
e i n e s  R u n d f u n k e m p f ä n g e r s  an , so  b e 
d e u te t  d ie s , d a ß  e r  e in  F re q u e n z b a n d  v o n  40— 7000 
H z v e rz e r ru n g s f r e i  ü b e tr a g e n  m ü ß te , d a m it d ie  
W ie d e rg a b e  n a tu r g e tr e u  k lin g t. D ie se  F o rd e ru n g  is t 
h e u te  n a h e z u  e rfü llt , d e n n  e in  g u te r  Ü b e r la g e ru n g s 
e m p fä n g e r  in  B re itb a n d -S te llu n g  u n d  b e so n d e rs  
d an n , w e n n  e r  m it z w e i L a u ts p re c h e rn  u n d  s t a r k e r  
E n d rö h re  (z. B. E L  12) a u s g e s ta t te t  is t, k a n n  d ie se s  
T o n b a n d  b is h in a b  zu  u n g e fä h r  60— 70 H z a b s tra h le n .
D ie se  M ö g lic h k e it k a n n  a lle rd in g s  n u r  b e i s ta rk e n  
S e n d e rn  a u s g e n u tz t  w e rd e n , d a  so n s t d ie  G e fa h r  d es  
Ü b e rsp re c h e n s  v o n  N a c h b a rs ta tio n e n  b e s te h t.  D ie  
je w e ilig e  A n p a s su n g  a n  d ie  S e n d e v e rh ä l tn is s e  w ird  
m it  dem  B a n d b re ite n re g le r  v o rg e n o m m e n . S e in e  
A rb e its w e is e  m a c h t v o n  d e r  T a ts a c h e  G e b ra u c h , d aß  
T re n n s c h ä r fe  u n d  T o n u m fan g  in  b ezu g  au f d ie  H ö h en  
in  u m g e k e h r te m  V e rh ä ltn is  z u e in a n d e r  s te h e n .

G le ic h z e itig  is t e s  a b e r  a u c h  v o n  V o rte il, b e i 
r e in e r  S p ra c h ü b e r tra g u n g  au f d ie  ä u ß e rs te n  T ie fe n  
zu  v e rz ic h te n , d a  F re q u e n z e n  u n te r  150— 200 H z 
z u r  V e rs tä n d lic h k e it  n ic h t b e it ra g e n  u n d  b e i zu  
s t a r k e r  B e to n u n g  d a s  K la n g b ild  fä lsc h e n . M a n  s ie h t 
d a h e r  b e i v ie le n  R u n d fu n k g e rä te n  e in e  S c h a l te r s te l
lu n g  „ S p ra c h e "  v o r , d ie  d e n  e in g an g s  e rw ä h n te n  
F re q u e n z b e re ic h  v o n  250— 2400 H z b e so n d e rs  h e r 
v o rh e b t .

B e i d e r  A u sw e r tu n g  d ie s e r  a k u s t is c h e n  G e se tz e  
m u ß  m an  a b e r  a u ch  d ie  F r e q u e n z a b h ä n g i g 
k e i t  d es  m e n s c h lic h e n  O h re s  b e i g le ic h b le ib e n d e m  
S c h a lld ru c k  b e rü c k s ic h tig e n . D u rc h lä u f t m a n  m it 
H ilfe  e in e s  S c h w e b u n g ssu m m e rs  u n d  e in e r  d a ra n  a n 
g e sc h lo sse n e n  g e e ic h te n  V e rs tä rk e re in r ic h tu n g  d en  
F re q u e n z b e re ic h  v o n  0— 20 000 H z u n d  s o rg t  d a fü r, 
d a ß  d ie  L a u ts tä rk e ,  g e m e sse n  in  P h o n , 
u n v e rä n d e r t  b le ib t, so  s te l l t  m a n  fe s t, 
d a ß  b e s o n d e rs  b e i k le in e n  L a u t
s t ä r k e n  d a s  O h r a u ß e ro rd e n tl ic h  f r e 
q u e n z a b h ä n g ig  is t. In  w e lc h e r  W e ise  
e in  S c h a ll (T on) b e s t im m te n  S c h a ll
d ru c k e s  fü r  v e r s c h ie d e n e  F re q u e n z e n  
la u ts tä rk e m ä ß ig  e m p fu n d e n  w ird , z e ig t 
A b b . 2. H ie r  s in d  in  lo g a r ith m isc h e m

M a ß s ta b  d ie  S c h a lld rü c k e  P  a u fg e z e ic h n e t, d ie  
e r fo rd e r l ic h  sin d , d a m it d a s  O h r im  F re q u e n z b e r e ic h  
v o n  20— 20 000 H z d ie  v ie r  F e s tw e r te  v o n  L (0, 30, 
70, 120 P h o n ) je w e ils  a ls  g le ic h b le ib e n d e  L a u ts tä rk e  
em p fin d e t.

M a n  e rk e n n t ,  d a ß  b e s o n d e rs  fü r k le in e re  L a u t
s t ä r k e n  T ö n e  v o n  u n g e fä h r  3000 H z d ie  g le ic h e  L a u t
em p fin d u n g  sc h o n  m it  s e h r  v ie l k le in e re n  S c h a ll
d rü c k e n  g e b e n  a ls  s e h r  h o h e  o d e r  s e h r  t ie fe  F r e 

q u e n z e n . D as  O h r is t  a lso  fü r  m itt le re  
F re q u e n z e n  am  em p fin d lic h s te n , jed o ch  
w ird  d ie se  A b h ä n g ig k e it  im m er g e rin 
ger, je  g rö ß e r  d ie  L a u ts tä rk e  is t. B ei 
110— 120 P h o n  k a n n  m a n  b e re i ts  k e in e  
U n te rs c h ie d e  m e h r  e rk e n n e n . D ie 
S c h a lld rü c k e  a n  d e r  H ö rsc h w e lle  
(L =  0) ä n d e rn  s ich  d a g e g e n  m it d e r  
F re q u e n z  e tw a  u m  d as  10 OOOfache.

L a u ts tä rk e n m ä ß ig  s c h w a n k t d ie  
W ie d e rg a b e  e in e s  O rc h e s te r s  (O rig in a l
d a rb ie tu n g )  z w isc h e n  40  u n d  llO P h o n , 
d ie  e in e s  R u n d fu n k g e rä te s  a b e r  h ö ch 
s te n s  z w isc h e n  30  u n d  60 P h o n , w ie  

au s  A b b . 3 zu  e rs e h e n  is t. W ä h re n d  im  e r s te n  F a lle  
d as  O h r b e re i ts  k e in e  F re q u e n z a b h ä n g ig k e it  m e h r 
ze ig t, t r i t t  s ie  im  le tz te n  F a l l  sc h o n  s ta rk  in  
E rsc h e in u n g ,

Abb. 2. L au tstärke  L für versch iedene Schalldrücke P 
in A bhängigkeit von d e r  F requenz

D ie se n  U m sta n d  m u ß  d e r  G e rä te k o n s tru k te u r  
b e rü c k s ic h t ig e n  u n d  d u rc h  g e e ig n e te  e le k tr is c h e  und  
m e c h a n isc h e  M a ß n a h m e n  b e se itig e n . D e r  H ö re r  v e r 
la n g t, d a ß  le d ig lic h  e in  L a u ts tä rk e n u n te r s c h ie d  
z w isc h e n  O r ig in a ld a rb ie tu n g  u n d  W ie d e rg a b e  d u rc h  
d as  R u n d fu n k g e rä t  b e s te h e n  so ll, d ie  P la s t ik  u nd  
F ü lle  d e s  D a rg e b o te n e n  s ich  a b e r  in  k e in e r  W e ise  
v o m  O rig in a l u n te r s c h e id e n  d a rf .

W o h l a b e r  w irk s a m s te  M itte l  zum  E r re ic h e n  d ie se s  
Z ie le s  is t  h e u te  in  d e r  n i e d e r f r e q u e n t e n  
G e g e n k o p p l u n g  g e g e b e n . B e i s o rg fä lt ig e r  B e -
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m essu n g  is t es m it ih re r  H ilfe  m ög lich , d e n  F re q u e n z 
gang  d es  R u n d fu n k g e rä te s  so  zu  b ee in flu ssen , d aß  d ie  
H ö h en  u n d  T ie fe n  in  g le ich em  M aß e  b e v o rz u g t 
w e rd e n , w ie  s ie  v o n  N a tu r  au s  d u rc h  d as  O h r in  dem  
a n g e g e b e n e n L a u ts tä rk e b e re ic h  b e n a c h te ilig t w e rd e n . 
D er E rfo lg  is t d ie  B ese itig u n g  d e r  F re q u e n z a b h ä n g ig 
k e it, D ie W ie d e rg a b e  d e s  R u n d fu n k g e rä te s  u n te r 
sc h e id e t s ich  je tz t  n u r  n o ch  in  d e r  L a u ts tä rk e  v o n  d e r  
O rig in a ld a rb ie tu n g  u n d  h a t  a lle  d ie  k e n n z e ic h n e n d e n  
E ig en sch a ften , d ie  d e n  E in d ru c k  d es  U n m itte lb a re n  
h e rv o rru fe n .

E in e  d r i t te  w e se n tl ic h e  E ig e n sc h a ft d es  m e n sc h 
lich en  O h re s  m uß  n o ch  b e rü c k s ic h t ig t  w e rd e n , und  
zw ar se in e  l o g a r i t h m i s c h e  E m p f i n d l i c h 
k e i t .  A bb . 4 z e ig t in  a n sc h a u lic h e r  W e ise  d ie  A b 
h ä n g ig k e it zw isc h e n  L a u ts tä rk e  u n d  S ch a lle is tu n g . 
E ine  E rh ö h u n g  d e r  S c h a lle is tu n g  N v o n  10 au f 1000 
b e w irk t e in e  Z u n ah m e  d e r  E m p fin d u n g ss tä rk e  um  
das d re ifach e . S o ll d a g e g e n  d ie  L a u ts tä rk e  um  das 
fünffache a n s te ig en , so  is t h ie rz u  e in e  E rh ö h u n g  d e r  
S ch a lle is tu n g  N v o n  10 au f 100 000 e rfo rd e rlic h .
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D iese r U m stan d  m uß  b e i dem  B au  d es  L a u ts tä rk e 
reg le rs  b e a c h te t  w e rd e n . M an  b ild e t  ih n  so  au s, d aß  
se ine  W id e rs ta n d s k u rv e  in  A b h ä n g ig k e it v o n  dem  
D reh w in k e l e b e n fa lls  lo g a rith m isch  v e r lä u f t  und  
„ lin e a r is ie r t"  d a m it d ie  e rw ä h n te  E ig e n sc h a ft des 
O hres. B eim  D u rc h d re h e n  d es  R e g le rs  v o n  se in e r  
A nfangs- b is zu  s e in e r  E n d s te llu n g  is t d a n n  d ie  L a u t
s tä rk e z u n a h m e  im m er g le ichm äß ig .

A us d e r  F ü lle  d e r  a k u s t is c h e n  A u fg a b e n  w u rd e n  
n u r e in ige  w e se n tl ic h e  h e rau sg eg riffen , d ie  b e i d e r  
E n tw ick lu n g  e in e s  R u n d fu n k g e rä te s  b e so n d e rs  b e 
a c h te t  w e rd e n  m ü ssen . S ie  d ü rfe n  a ls g e lö s t a n 
g eseh en  w e rd e n  u n d  s in d  n ic h t z u le tz t  d ie  U rsa c h e  
fü r d ie  ü b e ra u s  n a tü r lic h e  u n d  k la n g re in e  W ie d e r 
gabe  d e r  A E G -E m p fän g e r.

p ro  unD Contra
Allgemeine oder spezielle Bildung? — Von je ist in
D eutschland um die „richtige” G estaltung der „Schule" 
gerungen w orden; es w urde viel und oft heftige K ritik 
geübt, es en tb rann ten  harte  Kämpfe um Reformen, Schul
systeme usw. Das kann nicht W under nehmen, denn der 
„Schule” w urde mit R echt die größte Bedeutung für die 
A ufw ärtsentw icklung der Nation beigelegt, die Einführung 
der allgemeinen Schulpflicht ist zweiffellos eine der größ
ten  K ulturtaten. D ieser B edeutung entsprach und en t
spricht es durchaus, daß die b re iteste  Öffentlichkeit und 
alle B erufskreise den lebhaftesten  A nteil an d er G estal
tung d e r  „Schule" nehmen.

W enn von B erufskreisen K ritik an  d e r „Schule" geübt, 
w enn auf M ängel hingew iesen w urde, die im Berufe oder 
d e r speziellen Berufsbildung sichtbar wurden, und man 
glaubte, für d iese M ängel die „Schule" verantw ortlich 
m achen zu müssen, so mag es wohl sein, daß d a  und dort 
über das Ziel hinausgeschossen w urde; aber im Grunde 
w ar die K ritik d er positiven E rkenntnis entsprungen, daß 
die „Schule" m itentscheidend für die Leistung im Leben, 
also im späteren  Berufe ist, und daß eine Leistungssteige
rung eine Steigerung d e r  Leistung d e r „Schule" zur 
w esentlichen V oraussetzung hat.

Im öffentlichen Blickfeld standen im V ordergrund immer 
d ie sogenannten allgem einbildenden Schulen, die Volks
schule sow ie die H öheren Schulen, die heutigen O ber
schulen und Gymnasien. Die speziellen berufsbildenden 
Schulen tra ten  m ehr in den  Hintergrund, sie erschienen 
m ehr Sache d er unm ittelbar beteiligten Berufs- oder W irt
schaftskreise. Und wenn von der „Schule" schlechthin die 
R ede war, so w aren dam it immer die allgem einbildenden 
Schulen gemeint.

Solches entsprach durchaus d er geistigen Verfassung der 
Zeit vor d e r nationalsozialistischen Umwälzung. In jener 
Zeit konnte die spezielle Berufsbildung gar nicht eine 
solche öffentliche Bedeutung gewinnen wie die „Schule", 
w eü sie im w esentlichen „Privatsache" war, Angelegen
heit der angeblich nach eigenen G esetzes lebenden W irt
schaft und der Berufskreise. Das ist grundsätzlich anders 
geworden. W enn früher W irtschafts- oder Berufskreise 
Forderungen an die „Schule" richteten, so geschah dies 
zw ar auch zum Zwecke d e r Leistungssteigerung, aber die 
„Funktion" w ar eine andere als heute: es sollte die 
Leistung um der W irtschaft selbst willen erhöht w erden, 
ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der G esam theit, d ie ja 
e rst in zw eiter Linie stand. Denn man argum entierte 
liberalistisch ja so, daß es d e r G esam theit gut gehe, wenn 
es möglichst viel Einzelnen gut geht. Die national
sozialistische Erkenntnis, daß über dem Einzelnen die 
G esam theit als eine höhere W esenheit steht, verschiebt 
nun entscheidend den  S tandort, von dem  aus heute alle 
Fragen von völkischer B edeutung und so auch die Schul- 
fragen, und zw ar sam t und sonders, zu betrach ten  und zu 
lösen sind.

Und so gewinnt von diesem  S tandort des gemeinsamen 
In teresses aus gesehen die „Schule" eine noch größere 
Bedeutung, und es ist verständlich, daß heu te  Schulfragen 
lebhaft e rö r te rt werden, gerade auch deshalb, weil die all
gemeine Leistungssteigerung eine zwingende N otwendig
keit für die Zukunft von Volk und S taa t geworden ist. 
Die Ausbildung ist nicht w eiterhin eine mehr oder wenige 
private A ngelegenheit der E ltern  oder des jungen M en
schen, sondern eine nationale Sache.

D er Dienst am Ganzen verlangt, daß Bildung und A us
bildung des jungen M enschen auf die Stufe geführt wird, 
die überhaupt nach seinen Fähigkeiten und seiner n a tü r
lichen Veranlagung erreichbar erscheint. Nicht zuletzt 
steh t im Rahmen des D ienstes am Ganzen die W ehrhaftig
keit; sie is t eine T otalität, weil ein bew affneter Konflikt 
heute und in Zukunft s te ts  ein to ta le r sein wird. Die 
to ta le  W ehrhaftigkeit aber verlangt Leistungshöhe und 
Leistungssteigerung auf allen Gebieten, und niemand, mag 
er stehen wo er will, M änner und Frauen — keiner kann 
davon ausgeschlossen werden.

Die ständig w achsenden Anforderungen, die gerade die 
W ehrhaftigkeit an jederm ann stellen muß, und zw ar A n
forderungen in seelischer, geistiger und körperlicher Art, 
können optim al nur gem eistert w erden, wenn schon in d er 
Jugend eine system atische Erziehung einsetzt. Und es ist 
bekannt, daß  hervorragende W ehrerzieher, hohe Offiziere 
und erfolgreiche A rm eeführer ste ts den ausschlaggebenden 
W ert der „Schule“ für d ie  W ehrhaftigkeit, für ein k ra f t
volles Soldatentum  beton t haben und betonen. So w ahr 
d e r alte  Spruch ist, daß  in einem gesunden K örper ein 
gesunder G eist w ohnt, und so wichtig deshalb auch die 
körperliche Ertüchtigung d er Jugend ist, der heute ein so
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großer W ert m it R ech t beigelegt w ird, ebenso w ah r is t es 
ab er auch, daß  es schließlich der G eist ist, der den  K örper 
b eherrsch t. N icht ohne G rund sagte man, das d e r  „Schul
m eister" die Schlacht von Königsgrätz' gew onnen habe!

Von w elcher Seite auch m an das Schulproblem  heute 
b e trach ten  möge, im m er w ird offensichtlich die Schlüssel
stellung d e r „Schule" für die Zukunft von Volk und S taat. 
Insbesondere gilt dies für d ie  B e r u f s a u s b i l d u n g .  
Sie vollzog sich b isher auf einer Zweiteilung: auf der a ll
gem einbildenden Schule bau te  sich die spezielle B erufs
schulung auf. Sow eit die Berufsausbildung sich an  die 
V olksschule anschließt, w ird es auch so bleiben müssen, 
das liegt in d e r N atur d e r  D inge und bedarf keiner 
w eite ren  E rörterung. U nd w enn nun d ie  Frage: „ a l l 
g e m e i n e  o d e r  s p e z i e l l e  B i l d u n g ? "  h ier 
erhoben wird, so handelt es sich darum , ob die Zw ischen
stufe zw ischen V olksschule und H ochschule n ich t 
generell durch  eine Fachschule ausgefüllt w erden  sollte 
bzw. könnte. Es w ürde sich dann also neben die Bildungs
säule: V olksschule — H öhere Schule (Oberschule) — 
H ochschule eine zw eite Säule stellen: V olksschule — 
Berufs- bzw. Fachschule — Hochschule.

Sow eit solche E rörterungen  bisher gepflogen w urden, so 
beziehen sie sich fast ausschließlich auf den  t e c h 
n i s c h e n  B e r u f s k r e i s ,

W ir wissen, daß schon seit langem  d e r  Übergang von 
einer höheren technischen Fachschule (Ingenieurschule) 
möglich ist; das w ar schon vor dem Kriege d e r Fall. 
Neuerdings ist d ieser Übergang in gew isser H insicht e r 
le ich te rt w orden, und durch  einen besonderen  Lehrgang 
an der T echnischen H ochschule M ünchen w urden A bsol
ven ten  höherer Fachschulen des B auwesens in einem stark  
abgekürzten  Studium zu dem Ziele der H ochschule geführt, 
w obei es sich allerdings um besonders ausgew ählte 
S tud ierende gehandelt ha t. S icher haben die Erfolge, die 
m it d iesen  M aßnahm en zunächst als A usnahm en erreicht 
w urden, zu neuen  Vorschlägen geführt, nun künftig diesen 
Bildungsgang als einen N o r m a l g a n g  in A ussicht zu 
nehmen.

Solchen Ausbildungsgang befürw ortete  vor einiger Zeit 
Professor Dr. B a c h e r  (TH Berlin) in der Zeitschrift 
„Junges D eutschland"; e r  führte aus, daß  nach seiner 
Meinung auf diesem  W ege d e r A usbildung technische 
Begabungen le ich ter herausgefunden und gefördert w erden 
könnten  als b isher auf dem W ege über die „allgemein- 
bildende" Schule; das b isher „allein den  O berschulen (und 
Gymnasien) verb riefte  R ech t“, die „R eife“ zu bestätigen, 
m üßte auch auf die Fachschulen  übertragen w erden, denn 
sowohl im Beruf w ie in  d e r  B erufsausbildung lägen 
genügend A nsatzpunkte „zur E rreichung und V erm ittlung 
allgem einer Bildung“.

P rak tisch  w ürde das also, daß m an den  bisherigen 
G rundsatz, auf einer b re iten  Basis die spezielle Bildung 
autzubauen, verlassen sollte, daß  m an an die Stelle einer 
allgem einen Bildung die ,.spezielle höhere Bildung" setzen 
w ürde.

Zu diesen  P länen ist sicher sehr beachtlich, was bei
spielsw eise die „F rank fu rte r Zeitung" (Nr. 357/358, 1939) 
u. a. sagte:

, , . . .  Nun ist .Bildung1 kein Gegenstand, den es bloß 
zu erw erben  oder vorzuenthalten , und auch kein fixer 
Zustand, den es einfach zu erreichen gälte, sondern ein 
andauernder Prozeß, d e r auf sehr verschiedene, auch 
persönliche W eise vor sich gehen kann, d e r in den. v e r
schiedensten  V erhältnissen möglich ist und ebenfalls, 
w ie sich versteh t, in d en  verschiedensten  Berufen. A ber 
n ich t d iese persönliche Seite des ,Sich-Bildens‘ ist 
allein  entscheidend; es gehört dazu die andere, gleich
sam  nationale Seite, für die sich im V erlauf d er 
G eschichte eine bestim m te T radition  ergeben hat, die 
in der griechischen A ntike  beginnt und bis heute w irk 
sam  ist. E s  g i b t  e i n e  g e i s t i g e  S u b s t a n z ,  
a n  d e r  d i e  T e c h n i k e r  u n d  N a t u r 
w i s s e n s c h a f t e r  n i c h t  m i n d e r  t e i l 

h a b e n  a l s  d i e  H u m a n i s t e n ,  u n d  e s  
h a t  d a h e r  s e i n e n  g u t e n  S i n n ,  w e n n  
a u c h  d e r  k ü n f t i g e  I n g e n i e u r  o d e r  
K a u f m a n n  s e i n e n  W e g  ü b e r  d i e  a l l 
g e m e i n e  h ö h e r e  S c h u l e  n i m m t .  Das heißt 
nicht, daß jeder das Gymnasium besucht haben  müsse. 
Seit d er Z eit G o e t h e s  und H u m b o l d t s  ha t der 
F o rtsch ritt d er W issenschaften auf allen  G ebieten  zu 
einer Spezialisierung geführt. N eue Schulformen, mehr 
naturw issenschaftlich  oder neusprachlich  bestimmt, 
sind neben  die a lte  ge treten , und ähnlich neue Hoch- 
schulgebilde neben  die U niversität. Sie haben sich aus 
d e r ursprünglichen Form  ausgegliedert, aber sich doch 
auch w ieder um sie, wie um  ihren  Kern, gruppiert. Die 
nationalsozialistische Schulreform  hat dies noch 
schärfer be ton t, indem  m it ihr gerade die verschiedenen 
höheren S chularten  auf eine H aupt- und zwei N eben
formen zurückgeführt w urden. So sind  d ie  O berschulen 
in ihrem U nter- und M ittelbau w ieder einheitlich, und 
e rs t in d e r O berstufe te ilen  sie sich in  eine mehr 
geistesw issenschaftliche und eine m ehr naturw issen
schaftliche R ichtung. D er V orschlag B a c h e r s  aber 
läu ft auf eine durchgehende scharfe T rennung hinaus. 
Es w ird dabei n ich t e rö rte rt, daß die m odernen N atur
w issenschaften, ja auch von den  geistesw issenschaft
lichen Disziplinen ausgegangen sind, und daß ein Schul
system , w ie es da  angeregt w ird, im G runde einer 
zurückreichenden geistigen T rad ition  entbehrte .

Eines allerdings biegt d iese Linie w ieder etw as um: 
M an könne ja, so fügt B acher noch hinzu, den  Höheren 
Technischen L ehranstalten , d ie  das K ernstück des 
gew ünschten neuen A usbildungssystem s w ären, all
gem einbildende V orlesungen in d eu tscher Sprache und 
G eschichte, in Biologie und  E rdkunde anhängen. 
W a r u m  a b e r  d u r c h  e i n e  N e b e n t ü r  s o  
b e s c h e i d e n  w i e d e r  h e r e i n l a s s e n ,  w a s  
m a n  d u r c h  d a s  H a u p t p o r t a l  e b e n  e r s t  
g r u n d s ä t z l i c h  h i n a u s k o m p l i m e n t i e r t  
h a t t e  ? Eine um sichtige B egabtenförderung wird, 
wo es sich n ich t um A usnahm efälle handelt, sicher 
besser daran  tun, d ie  .spezielle B ildung1 an  die .all
gemeine höhere Bildung1 anzuschließen, s ta t t  auf diese 
im G rundsatz zu verzichten  . , . “

Man glaubt also, daß  m an sich bei den naturw issen
schaftlichen und technisch-w issenschaftlichen Berufen 
auch im R egelfälle ohne das F undam ent e iner „allgemeinen 
Bildung" begnügen könne, w ie sie von d e r Oberschule 
(Höhere Schule) verm itte lt w ird, und daß ein gewisses und 
enger um grenztes Maß an allgem einer Bildung gewisser
m aßen nebenher w ährend d e r speziellen Berufsbildung 
erw orben w erden könnte. Daß d ie  „höhere spezielle 
Bildung" n ich t ohne allgem eine Bildung auskom m en kann, 
w ird dam it zw ar zugegeben; ab er es w ird doch wohl ver
kannt, daß d iese A rt von Bildung zu einen Stückw erk 
führen muß, auf dem  dann  auch sp ä te r im Berufe kaum 
erfolgreich w eitergebau t w erden  kann. A bgesehen davon, 
daß derjenige, d e r  im B erufe steh t, noch dazu im tech 
nischen Berufe, einer ganz ungew öhnlichen E nergie bedarf, 
um Zeit für die Ausfüllung d e r  L ücken aufw enden zu 
können. U nd die L ücken w erden  ihm ständig  s tärker 
fühlbar w erden, je veran tw ortungsvoller seine B erufsstel
lung wird, sofern  es ihm m it erheblichen L ücken in seinem 
Fundam ent allgem einer Bildung überhaup t gelingt, in v er
antw ortliche, le itende S tellen  aufzurücken!

A ndererseits ha t m an bislang bei allen  studierten  
Berufen an  dem  G rundsatz festgehalten , daß das Studium 
an d er Hochschule, das Berufsstudium , sich auf dem 
breiten , von d e r  H öheren  Schule gelegten F undam ent auf
bauen muß. Zweifellos sind es gew ichtige und  sachliche 
G ründe gew esen, d ie  zu diesem  G rundsatz geführt haben. 
Und m an ha t m it diesem  G rundsatz solche E rfahrungen 
gemacht, daß  auch d e r Nationalsozialism us ihn beibehalten  
und durch  d ie  jüngste Reform  des höheren  Schulw esens 
zudem  bestä tig t hat.
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W enn man aber für das Studium d e r technischen 
W issenschaften von diesem G rundsatz abgeht, so würde 
das für die künftigen akadem ischen Ingenieure einen 
V erlust an geistiger Substanz bedeuten, d e r später nur 
noch in Ausnahm efällen ausgeglichen w erden könnte. Die 
Gefahr dürfte  nicht von d e r H and zu w eisen sein, daß ihr 
Berufsraum w esentlich eingeengt w erden würde, noch 
stärker jedenfalls, als dies heute schon d e r Fall ist.

W eiter gesehen w äre dann aber auch d ie  Frage zu 
stellen, ob da nicht die Technischen Hochschulen ihren 
tieferen Sinn, ihr W esen als Hohe Schule überhaupt ein
büßen m üßten, ob nicht für diese ,,spezielle höhere 
Bildung" dann als S tockw erk auf d ie  Ingenieurschulen 
„Höhere Ingenieurschulen" genügen, ja bessere D ienste 
leisten w ürden.

Oon un ie ren  fiodifdiulen

Hochschulbetrieb: Auf A nordnung des R eichserziehungs
m inisters ha t d er volle S tudienbetrieb des W inter
sem esters an den  Technischen H ochschulen B e r l i n  und 
M ü n c h e n  begonnen. S tudierende d er anderen  Tech
nischen Hochschulen, d ie  nicht zum D ienst einberufen 
sind, w erden an den genannten Hochschulen ihr Studium 
fortsetzen. An den anderen Technischen Hochschulen 
w erden die im Gange befindlichen Prüfungen durch
geführt.

B A Clausthal: D ozent Dr.-Ing. K. B e c h t o l d  wurde zum 
ordentlichen Professor für M aschinenkunde und E lek tro 
technik in der F aku ltä t für Bergbau und H üttenw esen 
ernannt.

TH Berlin: M inisterialrat Dr. jur. S c h l e i c h e r  wurde 
für die D auer seiner Zugehörigkeit zum Lehrkörper einer 
deutschen w issenschaftlichen Hochschule zum H onorar
professor ernannt.

Für das G ebiet ,.Patent- und M usterschutzw esen“ in 
der Faku ltä t für Allgemeine W issenschaften w urde Dr. 
jur. H. G ü n t h e r ,  K am m ergerichtsrat, berufen.

Wegen Erreichens d e r  A ltersgrenze w inde in der 
Fakultät für Bauwesen d e r ordentliche Professor 
Dr. Daniel K r e n c k e r  von den am tlichen V erpflichtun
gen entbunden.

TH Breslau: O berbergrat a. D. E rnst E b b i n g h a u s  
wurde beauftragt, in d e r F aku ltä t für Bergbau und H ütten 
wesen das Lehrgebiet „Grubensicherungsw esen, berg 
männisches Sprengstoffwesen und bergbaulicher L uft
schutz" zu vertre ten .

Zum D ozenten für „A ngew andte M athem atik und 
Mechanik" in d er F aku ltä t für Allgemeine W issenschaften 
w urde Dr. phil. habil. E. M o h r ernannt.

TH Braunschweig: Dr. phil. habil. U. S t i l l e  ist an der 
F akultät für Allgem eine W issenschaften zum Dozenten 
für das Fach „Physik" ernannt worden.

TH Darmstadt: Professor W alter G e o r g i i w urde in der 
Abteilung M athem atik und N aturw issenschaften zum 
H onorarprofessor ernannt; er ist D irektor des D eutschen 
Forschungsinstituts für Segelflug E, V. in D arm stadt.

In A nerkennung seiner großen V erdienste um die 
Förderung w ärm etechnischer Lehre und Forschung wurde 
D irektor K. S c h n e e v o i g t ,  E rstes Vorstandsm itglied 
der Voigt & Häffner A ktiengesellschaft in F rankfurt a. M. 
zum E hrensenator ernannt.

TH Dresden: An d er Bauingenieurabteilung w urde Dr. rer. 
techn. habil. E. F r i e d r i c h  zum D ozenten für „Eisen
betonbau" ernannt.

TH Graz: Auf seinen A ntrag  wurde der Ordinarius in der 
Fakultä t für M aschinenw esen Dr.-Ing. W. H e y n von 
seinen am tlichen V erpflichtungen entbunden.

TH Hannover: W egen E rreichens der A ltersgrenze wurde
o. Professor Dr.-ing. F. O e s t e r l e n  (Fakultät für 
Maschinenwesen) von den am tlichen V erpflichtungen en t
bunden.

Ebenso Professor P. K a n  o l d ,  Ordinarius für B au
kunst an d er F aku ltä t für Bauwesen.

D er L eiter d er physikalischen und chem ischen L abora
torien  der A kkum ulatorenfabrik A. G. Hagen i. W., P ro 
fessor Dr. B a r s ,  w urde beauftragt, das L ehrgebiet 
„Theorie und Technik elek trischer A kkum ulatoren" zu 
vertre ten .

Das O rdinariat für „Siedlungswesen und Kleinwohnungs
w esen" w urde S tad tbaura t (Stettin) Br. L e h n e m a n n  
übertragen.

In d er F aku ltä t für M aschinenw esen w urde mit d er 
V ertretung des L ehrgebietes „Fabrikanlagen" Dr.-Ing. W. 
A r e n d ,  Ingenieur beim Technischen Überwachungs
verein Hannover, beauftragt.

D er Lehrbeauftragte für „Behördliches V erm essungs
wesen", Oberregierungs- und O berverm essungsrat Dr. 0 . 
K e r l ,  w urde zum H onorarprofessor ernannt.

In d e r F aku ltä t für M aschinenw esen erh ielt Dr.-Ing. 
R. S c h e r e r ,  B etriebsdirektor der D eutschen E delstahl
w erke A.-G. in Krefeld, einen Lehrauftrag über „Sonder
stahlkunde".

TH Karlsruhe: G eheim rat Professor Dr.-Ing. E. h, Fr. H. 
P f ü t z e r  , d e r bis zu seinem 70. L ebensjahr das L ehr
gebiet „Heizung und Lüftung" vertra t, is t am 6. August 
1939 in D resden im 90. Lebensjahr verstorben.

Dr.-Ing. habil. H. H o l l e r ,  technischer L eiter des 
W erks A utogen d e r I. G. Farbenindustrie A .-G, in F ran k 
furt a. M.-Griesheim, w urde für das „gesam te G ebiet der 
Schw eißtechnik" zum H onorarprofessor ernannt.

TH München: In der Faku ltä t für Bauwesen wurde 
S tädtischer B audirektor E. S t e c h e r  mit d e r A bhaltung 
von Vorlesungen und Übungen für das Lehrgebiet „W asser
versorgung und Kanalisation" beauftragt.

TH Stuttgart: R egierungsrat Dr.-Ing. habil. W, H i 11 e r 
wurde in d e r Abteilung für Allgemeine W issenschaften 
mit d er V ertretung des Lehrgebietes „Geophysik" in V or
lesungen und Übungen betrau t.

Zum D ozenten für „A ngewandte M athem atik und 
M echanik" in d er Abteilung für Allgemeine W issen
schaften w urde Dr. phil. habil. Hans G e b e 1 e i n ernannt.

TH Wien: In d er F akultät für M aschinenw esen w urde 
Dozent Dr. K. S t r u b e c k e r  zum außerordentlichen 
Professor ernannt; ihm w urde d e r Lehrstuhl für 
„M athem atik I" übertragen.

ñurjberidite
60 Jahre Thomasstahl: Das von dem  Engländer H e n r y  
B e s s e m e r i n  den 50er Jah ren  des vorigen Jahrhunderts 
eingeführte St ahlerzeugungsverfahren w ar insofern eine 
umwälzende Erfindung, als es m it einem Schlage möglich 
wurde, die gleiche Menge Roheisen, die im Puddelofen 
24 Stunden gebrauchte, um zu Stahl zu werden, je tz t in 
20 M inuten in Stahl umzuwandeln. A llerdings gingen nicht 
alle an die neue Erfindung geknüpften Erw artungen in 
Erfüllung, weil es nicht gelang, alle N ebenbestandteile aus 
dem Roheisen zu entfernen. G erade der für den  Stahl 
gefährlichste B estandteil, d e r  Phosphor, blieb beim 
B essem er-V erfahren völlig unangetastet. Um phosphor
arm en Stahl zu erzeugen, mußte man phosphorarm es R oh
eisen verw enden, was aber eine große Erschw ernis gerade 
für diejenigen H üttenw erke bedeute te , die in ihrem Lande 
keine phosphorarm en bzw. phosphorfreien Erze zur V er
fügung hatten . D eutschland ist arm an solchen und blieb 
deshalb, als das neue V erfahren auch hier V erbreitung 
fand, auf die Einfuhr eines großen Teiles des erfo rder
lichen Roheisens vorzugsweise aus England, oder reiner 
ausländischer Erze zur Erzeugung phosphorarm en R oh
eisens angewiesen.

Die Erfindung des Engländers T h o m a s  vom Jahre  
1878 w urde gerade für die deutsche E isenindustrie von 
ganz besonderer Bedeutung, w eil sie die V erarbeitung des 
phosphorreichen Eisens erm öglichte. Die führenden 
M änner der deutschen Industrie erkannten  sogleich auch 
die W ichtigkeit dieses neuen V erfahrens, und so ist es zu 
erklären, daß — im G egensatz zu ihren englischen 
Kollegen — d ie  deutschen E isenhüttenleute sich sofort 
der neuen Erfindung w ärm stens annahmen. Das Thom as
stahlverfahren un terscheidet sich vom B essem er-V erfahren 
lediglich dadurch, daß das sog. K onvertergefäß, w orin d e r 
Umwandlungsprozeß von Roheisen zum R ohstahl vor sich 
geht, m it einem kalkreichen F u tte r  ausgekleidet ist. In
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e in e r so ausgefü tte rten  Birne kann man durch Zugabe 
gebrannten  Kalks, unbeschadet d e r H altbarkeit d er 
W ände, eine so s ta rke  basische Schlacke erzeugen, daß 
d ie  A bscheidung des zu Phosphorsäure verb rann ten  P hos
phors keine Schw ierigkeiten m ehr b ietet. Fehlt ab er Kalk 
in d e r Schlacke, so kann aus dem  R oheisen kein  Phosphor 
en tfe rn t w erden.

Am 2 2. S e p t e m b e r  1 8 7 9  w urden fast zur 
gleichen Z eit auf dem H örder B ergw erks- und  H ü tten 
verein  und auf den R heinischen S tah lw erken  in Duisburg- 
M eiderich — überdies zw ei G ründerw erke d er heutigen 
V erein ig ten  S tah lw erke A .-G. — die ers ten  Thom as
schm elzungen vorgenom men. Das w ar ein ausschlag
gebender W endepunkt in d e r  deu tschen  E isenw irtschaft, 
denn  w enn die B essem er-Stahlgew innung in D eutschland 
im Jah re  1880 ih ren  „H öhepunkt“ m it nu r 678 000 t 
erreichte , sank sie in den  folgenden Jah ren  dauernd  bis 
auf 250 000 t  im Jah re  1892, Zur gleichen Z eit stieg die 
Thom asstahlerzeugung von 18 000 t auf 2 Mill. t. D urch 
d ie  Einführung des Thom asverfahrens konnte sich 
D eutschland m it einem Schlage unabhängig von seinem 
englischen K onkurren ten  m achen und zw ar von d e r E in
fuhr frem den phosphorarm en R oheisens und bis zu einem 
gew issen G rade auch unabhängig von der Einfuhr frem der 
phosphorhaltiger E isenerze; denn  phosphorreiche E isen
erze standen  vor dem  W eltkriege in L othringen und 
Luxem burg und stehen  heu te  noch in den V orkom m en bei 
Ilsede-Peine und anderenorts in beträch tlichen  M engen 
zur Verfügung. Das Ja h r  1879 kann  daher als das eigent
liche G eburtsjahr d e r deutschen G roßstahlherstellung b e 
tra c h te t w erden. Die B edeutung des Thom asverfabrens, 
das den G rundstein für die m oderne deu tsche  E isenw irt
schaft legte, beleuch te t d ie  Tatsache, daß  im alten  d eu t
schen Zollgebiet die Thom asstahlerzeugung sich auf rd. 
55 v. H, belief, d ie  S iem ens-M artin-Stahlerzeugung h in
gegen nu r auf rd. 38 v. H. D urch die A btrennung L oth
ringens und Luxem burgs mit ihren  mannigfachen sta rken  
V erschiebungen technisch-w irtschaftlicher A rt verschob 
sich in den N achkriegsjahren allerdings das V erhältnis zu 
G unsten  des S .-M .-Stahles; heu te  w erden  rd, 40 v. H. des 
deutschen  R ohstahles in der „Thom asbirne" erblasen. Im 
Zuge der v e rs tä rk ten  A usnutzung unserer sauren, phos
phorreichen Erze, insbesondere nach Inbetriebnahm e der 
H erm ann-G öring-W erke, w ird die Stellung des Thom as
verfahrens in d e r  deutschen  S tahlerzeugung w ieder v e r
bessert w erden.

Ü berdies zeigt sich schon seit einiger Zeit das 
B estreben, im Rahm en der Bemühungen nach Erhöhung 
der deutschen Stahlerzeugung, den  Schw erpunkt möglichst 
in d ie  Thom as-Stahlw erke zu legen. G leichzeitig gehen 
B estrebungen einher, das Thom as-V erfahren auch für die 
Erzeugung an d erer als d e r üblichen H andelsstähle nutzbar 
zu m achen. Wo Siem ens-M artin- und E lektrostahlgüten  
b isher m it dem  Thom asverfahren noch nicht erreich t 
w orden sind, b läst man den  S tahl im T hom asw erk vor und 
m acht ihn im Siem ens-M artin- oder E lektro-O fen fertig, 
w obei fast eine V erdoppelung d e r S tahlerzeugung der 
S iem ens-M artin- und E lek trobetriebe  erreich t wird.

D er beispiellose Erfolg des Thom asstahls is t n ich t zu
le tz t darauf zurückzuführen, daß dieses V erfahren durch  
w eite re  w issenschaftliche A rbeit führender deu tscher 
E isenhütten leu te  e rs t richtig ausgebildet und  zu dem 
gem acht w urde, was es heu te  ist. Die A ufgabe des V ier
jahresplanes und d ie  vorzugsweise V erw endung ein
heim ischer E rze haben neue A ufgaben gebracht, die von 
unserer E isenhütten technik  voll befriedigend gelöst 
w urden. Fragen, w ie d ie  V erarbeitung von m anganarm en 
Thom asroheisen, w obei als V orteil d ie se r A rbeitsw eise 
neben  der M anganersparnis e ine V erbesserung d e r S tah l
güte zu verbuchen ist, V ersuche und  Erfolge bei d er 
G ewinnung von V anadin aus Thom asroheisen, zeigen W eg 
und Ziel d er neuesten  Entw icklung beim  Thom asstahl
prozeß. Es ist nach langen Bemühungen gelungen, nun
m ehr ein verhältnism äßig einfaches V erfahren zur H and zu 
haben, das eine Produktion von V anadin als neuen 
Legierungsstoff aus der bei d e r  Thom asstahlgew innung an 
fallenden Schlacken erm öglicht. D ieses V erfahren w ird  die 
deu tsche  E isenindustrie voraussichtlich schon in a lle r
n ächste r Z eit in die Lage versetzen, den  gesam ten Bedarf 
des Reiches an V anadin-Legierungen zu decken . A lle 
d iese deu tschen  V erbesserungen haben bew erkstellig t, daß 
das deutsche Thom asverfahren heu te  als das leistungs
s ta rk s te  unserer Stahlerzeugungsverfahren anzusehen ist.

Die besondere Bedeutung des T hom asverfahrens besteh t 
w eite r darin, daß  die als z w e i t e s  Erzeugnis neben  dem  
Stahl anfallenden Phosphatschlacken in Form  von Thom as
m ehl für die L andw irtschaft ein unentbehrliches D ünge
m itte l sind. Die Thom asschlacke b es teh t der H auptsache 
nach aus Kalk, E isenoxyden und Phosphorsäure (12 bis 
25 v. H. Phosphorsäure, je nach dem Phosphorgehalt des 
Roheisens). Die Schlacke leistet, so w ie sie entfällt, im 
E rdboden vorzügliche D ienste, w enn sie genügend fein 
gem ahlen ist; sie e rfo rdert also nicht, w ie die in der 
N atur vorkom m enden Phosphorite, ein vorhergehendes 
chem isches A ufschließen und kann dah er auf d e r  L and
w irtschaft zu n iedrigeren P reisen  zur Verfügung gestellt 
w erden. Von d e r deu tschen  L andw irtschaft w erden  etw a 
70 v. H. des zur Düngung verb rauch ten  Phosphors in Form 
von Thom asm ehl angew endet. Im R ahm en des Vier- 
jahresplans muß die deu tsche Landw irtschaft, um d ie  V er
sorgung unseres Volkes m it N ahrungsm itteln  sicherzu
stellen, ihre Erzeugung beträch tlich  steigern. Dazu ist 
sie nur in d e r  Lage, w enn ihr neben d e r Erfüllung anderer 
V oraussetzungen ausreichende D üngem ittelm engen zur 
Verfügung gestellt w erden können. Es is t daher sehr 
w esentlich, daß  bei der Stahlerzeugung aus deutschen 
E rzen ebenfalls P hosphatschlacken anfallen, d ie  so eine 
w ichtige inländische Quelle für den  für die V olksem ährung 
benötig ten  Phosphor d ars te llt. Sow eit d e r im Thomasmehl 
en thaltene  Phosphor aus ausländischen E isenerzen stamm t, 
erfo rdert seine Einfuhr nur seh r geringe D evisenaufw en
dungen.

neue normen
H e r a u s g e b e r : D e u tsch e r N orm en au ssch u ß  E .V ., B erlin  N W  7, D o ro th een str.4 0 . 
V ertrieb :  B eu th -V e rtrie b , B erlin  S W  68, D re sd e n e r  S tr .  97.

Neue Deutsche Nonnen des Bauwesens: D er Deutsche 
N orm enausschuß h a t in der le tz ten  Zeit folgende Normen 
n e u  h e r a u s g e g e b e n :

T e c h n i s c h e  B a u p o l i z e i b e s t i m m u n g e n .  
DIN 1055, B latt 4, B eib latt L astannahm en im Hochbau, 
V erkehrslasten  — W indlast, E rläuterungen. DIN Vornorm 
4150 Erschütterungsschutz im B auw esen (T räger für DIN 
V ornorm  4150; Ausschuß für einheitliche technische Bau
polizeibestim m ungen ETB).

H o l z .  Prüfung von Holz: DIN DVM 2180 Übersicht, 
allgem eine G rundsätze; DIN DVM 2181 Bestimmung der 
W uchseigenschaften; DIN DVM 2182 Bestimm ung der 
W ichte (Raumgewicht); DIN DVM 2183 Bestimmung des 
Feuchtigkeitsgehaltes; DIN DVM 2184 Schw ind- und 
Q uellversuch; DIN DVM 2185 D ruckversuch; DIN DVM 
2186 Biegeversuch; DIN DVM 2187 Scherversuch; DIN 
DVM 2188 Zugversuch; DIN DVM 2189 Schlagbiege
versuch; DIN DVM 2190 D rehversuch. (T räger: D eutscher 
V erband für die M aterialprüfungen d e r  Technik.) Die 
B lä tte r DIN DVM 2180—2190 sind E rsatz für DIN Vor
norm  DVM C 3001—3008.

B i n d e m i t t e l .  DIN 1060, B latt 1, B aukalk. DIN 1165 
E inrichtungen zur H erstellung und Prüfung von Prismen 
4X 4X 16 cm aus w eich angem achtem  M örtel.

Neue Deutsche Normen des chemischen Laboratoriums- 
Apparatewesens: Die folgenden DIN-DENO G -Norm blätter, 
b ea rb e ite t von d e r  D echem a (D eutsche G esellschaft für 
chemisches A ppara tew esen  E. V., F ran k fu rt a. M.), sind 
neu  erschienen:

DIN DENOG 770: C h e m i s c h e  T h e r m o m e t e r ,  
E r l ä u t e r u n g e n ;

DIN DENOG 245: K e g e l i g e  H ä l s e  m i t  r o h e m  
H a l s  o h n e  S t o p f e n ;

DIN DENOG 246: K e g e l i g e  H ä l s e  m i t  a u s 
g e b o h r t e m  H a l s  o h n e  
S t o p f e n ;

DIN DENOG 247: K e g e l i g e  H ä l s e  m i t  e i n 
g e s c h l i f f e n e m  S t o p f e n ;

DIN DENOG 248: K e g e l i g e  H ä l s e  m i t  a u s 
t a u s c h b a r e m  N o r m s c h l i f f ;

DI N DENOG 251: G e w ö h n l i c h e  G l a s s t o p f e n  
f ü r  k e g e l i g e  H ä l s e  n a c h  
D I N  D E N O G  2 4 5 ,  2 4 6  u n d  
2 4 7 ;
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DIN DENOG 252: A u s t a u s c h b a r e  N o r m 
s c h l i f f  - G l a s s t o p f e n  f ü r  
k e g e l i g e  H ä l s e  n a c h  D I N  
D E N O G  24  8.

Nachdem die B lätter, d ie chemische T herm om eter b e 
handeln, nämlich DIN DENOG 775, Feintherm om eter; 
DIN DENOG 776, D reisatz-Therm om eter; DIN DENOG 
777, S iebensatz-Therm om eter; DIN DENOG 778, Labo
ratorium s-Therm om eter; DIN DENOG 779, Destillations- 
Therm om eter; DIN DENOG 780, Hochgradige Therm o
m eter, bereits im N ovem ber 1937 als N eubearbeitung 
erschienen sind, w urde nunm ehr auch das B latt DIN 
DENOG 770, Chemische Therm om eter, E rläuterungen, h e r
ausgebracht, das an  Stelle des B lattes DIN DENOG 13, 
Chemische Therm om eter, E rläuterungen, ge treten  ist.

In sachlicher H insicht blieb das B latt grundsätzlich un
verändert. Es w urde übersichtlicher gegliedert und erhielt 
einige wichtige Ergänzungen.

Die N orm blätter DIN DENOG 245- -248, 251 und 252 
tra ten  an Stelle der N orm blätter DIN DENOG 20, Kegelige 
Hälse für G lasflaschen und DIN DENOG 21, G lasstopfen 
für Flaschen mit kegeligen H älsen nach DIN DENOG 20.

Auch für d iese N orm blätter gilt, daß hinsichtlich der 
Abmessungen keine grundsätzlichen Änderungen ein
getreten  sind. Die Abmessungen leiten  sich ab von den 
auf dem N orm blatt DIN DENOG 241, A ustauschbare 
Normschliffe (Kegelschliffe) festgelegten Maßzahlen. 
(Dieses B latt erscheint in Kürze.)

Die immer w eiter fortschreitende Einführung der N or
mung in W issenschaft und Praxis bedingten es, daß die 
B lätter DIN DENOG 20 und 21 in  die sechs obengenannten 
N orm blätter un terte ilt w urden, tun jede Verwechslung bei 
Bestellung zu verm eiden. Dies ist übrigens ein Grundsatz, 
der bei der je tz t im Gang befindlichen Ü berarbeitung 
aller bisher vorliegenden DIN-DENOG-Normblätter 
generell durchgeführt wird.

Aufgehobenes Normblatt: D IN  1 0 7 1  „ S t r a ß e n 
b r ü c k e n ,  A b m e s s u n g e n " ,  D er G eneralinspektor 
für das deutsche S traßenw esen hat m it R underlaß Nr. 
20/39, vom 27. Jun i 1939, 1880—3011 — L 10.13, den  A b
schnitt III der „Vorläufigen Richtlinien für den A usbau der 
Landstraßen (RAL) 1937", d er die Q uerschnittsgestaltung

Oie n S - Ool h e r ooh l f oht l  unt e r hä l t  
ber ei t e  137 Ruebi l Dungef t ät t en für  
Sdiroeftern,  Ki nd e r g ä r t ne r i nne n/  

Dol he pf l e g e r i nne n ufro.

von R eichsstraßen und L andstraßen I. und II. Ordnung 
regelt, in seinem D ienstbereich eingeführt.

Damit ist das N orm blatt DIN 1071, „S traßenbrücken, 
A bm essungen“, nebst den  im B eiblatt DIN 1071 en t
haltenen Erläuterungen für d iese A bm essungen überflüssig 
gew orden und w ird hierm it aufgehoben.

DIN E 4129: B e s t i m m u n g e n  f ü r  d i e  B e 
m e s s u n g  v o n  D r a h t s e i l e n  f ü r  K a b e l k r a n e ,

Din E 4130: B e s t i m m u n g e n  f ü r  d i e  B e m e s 
s u n g ,  A u s f ü h r u n g  u n d  E r n e u e r u n g  v o n  
S e i l t r i e b e n  f ü r  K r a n e .

Nach H erausgabe d er Norm DIN 120 ,,Berechnungs
grundlagen für S tahlbauteile von K ranen und K ranbahnen" 
im Jah re  1936 erschien es wünschensw ert, auch den in 
den ursprünglichen Entw ürfen zu DIN 120 enthaltenen 
Anhang über Kranseile in einer Norm festzulegen.

Ein Vorschlag der Fachgruppe Hebezeuge, Förderm itte l 
und Aufzüge bildete die Grundlage für die B eratungen des 
A rbeitsausschusses für Kranseile, der dann auf W unsch 
der Baupolizei so ausgebaut wurde, daß er auch die T rag
seile von K abelkranen und B rückenkabelkranen erfaßt.

Die in den verschiedenen Sitzungen des Ausschusses 
gepflogenen Beratungen führten zur Feststellung des W ort
lautes d er beiden Entw ürfe DIN E4129 Bestimmungen für 
die Bemessung von D rahtseilen für K abelkrane und DIN 
E 4130 Bestimmungen für die Bemessung, Ausführung und 
Erneuerung von Seiltrieben für Krane. Der vollständige 
W ortlaut der Entw ürfe kann von d e r G eschäftsstelle des 
Deutschen Normenausschusses kostenlos bezogen werden.

Etwaige Ä nderungs- und Ergänzungswünsche w erden 
b i s  z u m  1. N o v e m b e r  1 9 3 9  in doppelter A usferti
gung an den Deutschen Normenausschuß, Berlin NW 7, 
D orotheenstr. 40, erbeten.

Citctotuc
Neue Bücher:

Dominik, Hans: L a n d a u s F e u e r u n d W a s s e r .  — 
Leipzig C I :  von Hase & Koehler. 336 Seiten, 1 K arten
skizze, geb. 4,50 RM,

Ein neuer sogenannter technischer Zukunftsroman von 
Hans D o m i n i k !  Er handelt — wie schon ein anderer — 
von Luftschiffen, die in d er S tratosphäre fliegen, von Vul
kanen und m erkwürdigen M ineralien, die zusammen in 
einem phantastischen G eschehen in der Südsee vermöge 
der G enialität des „B itterfelder Professors" eine kleine 
Insel tausendfach vergrößern und so neues Siedlungsland 
schaffen für H underttausende. W ir kennen aus früheren 
Romanen die weitschweifende Phantasie des Verfassers; 
sie bew ährt sich auch in diesem Roman. Dafür nur ein 
Beispiel: ein V iertausend-Tonnen-Segelschiff mit Hilfs
m otoren gerät auf der Insel auf Grund. Es w ird von einem 
halben H undert Stratosphärenluftschiffen gehoben, kilo
m eterw eit über Land transportiert und w ieder auf das 
W asser gesetzt! W er einige entspannende Stunden in v er
gnüglichem Lesen sucht, w ird gerne zu diesem Buche 
greifen. St,

Zeitschriften:
Glasers Annalen, Zeitschrift für V erkehrstechnik und 

Maschinenbau. Organ der D eutschen M aschinentech
nischen Gesellschaft. — Berlin: F. C. Glaser. 63. Jahrgang, 
H eft 17, 1. Septem ber 1939, Seiten 227 bis 238.

Einen bem erkensw erten Vorschlag macht Dipl.-Ing. 
W alter K a a 1 in A achen in einem Aufsatz: „ D i e  m a g 
n e t i s c h e  A b f e d e r u n  g". Vf. geht von der bekann 
ten  Tatsache aus, daß die Messung einer F eder um so 
schw ieriger wird, je mehr sich das V erhältnis aus Zu
ladung und W agengewicht dem W ert 1 nähert; das trifft 
besonders bei Leichtbauw eisen ein. Da die Federanord 
nungen als Schwingungsgebilde m it den elektrischen 
Schwingungskreisen eine gewisse V erw andtschaft haben, 
legt Vf. den G edanken vor, die schw ebende A bfederung 
durch m agnetische K räfte herbeizuführen. In seinen D ar
legungen zeigt Vf. verschiedene grundsätzliche A usfüh
rungsformen in schem atischer Darstellung. Die W eiter
verfolgung des aufgezeigten Problems dürfte  durchaus im 
In teresse liegen.
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D eutsche Technik. Die Technopolitische Zeitschrift, — 
M ünchen: V erlag der D eutschen T echnik G. m. b, H. 
K ommissionsverlag T heodor W eicher, Berlin-Schöneberg. 
— 7. Jahrgang, Sep tem ber 1939, Seiten  417 bis 464.

A uf d e r Tagung d e r  G esellschaft „M etall und Erz E. V.“ 
am 2. Ju li 1939 in G raz sprach G auleiter Dr. U i b  e r -  
r e i t h e r ,  Landeshauptm ann, über das Them a ,,D i e 
S e n d u n g  d e r  O s t m a r  k"; d e r sehr beachtliche 
V ortrag  ist in dem vorliegenden H eft im W ortlau t w ieder
gegeben. D er V ortragende geht davon aus, daß  heute 
le ider noch Teile d e r  B evölkerung des „A ltreiches" sich 
falsche V orstellungen von d e r  O stm ark und ih rer B evölke
rung machen, indem  sie in ihr „einen m ehr oberfläch
lichen, ja leichtsinnigen, jedenfalls aber gemütlichen 
Volksstam m  sehen, d e r  ohne Zweifel eine gewisse künst
lerische Begabung besitzt, sich ab er im w esentlichen nur 
durch  Liebensw ürdigkeit und Hang zur G em ütlichkeit und 
gutem  Essen auszeichnet", D iese falsche V orstellung sei 
zurückzuführen auf: den k leindeutsch aufgezogenen
G eschichtsunterricht in den  altreichsdeutschen Schulen 
und die E inbeziehung des deutschstäm m igen Ö ster
reichers u n te r einen M enschentypus, den m an einfach 
Ö sterreicher nannte, mit dem aber d e r S taatsbürger der 
ehem aligen österreich-ungarischen M onarchie gemeint 
w ar; die B ürger dieses S taa tes  w aren ab er sehr v e r
schiedene Völker, d ie  der A ußenstehende verm engte. Es 
gab in d e r  T at im alten  S taa te  eine dünne Oberschicht, 
w elche die M erkm ale aufwies, die man dem  Ö sterreicher 
schlechthin zuschrieb, aber d iese Schicht und ein Teil der 
G roßstadtbevölkerung w ar eine M ischung von Deutschen, 
U ngarn und Slaw en, und es w ar falsch, von d ieser Schicht 
her R ückschlüsse auf die übrige Bevölkerung in den 
deutschen L anden der ehem aligen M onarchie zu ziehen. 
Einblick in die G eschichte und nähere B ekanntschaft mit 
dem O stm ärker verm itte lt ein anderes Bild: das hervor
stechendste  M erkm al der G eschichte der O stm ark ist seit 
m ehr als einem Jah rtausend  Kampf, h a rte r  Volkstum- und 
Rassenkam pf, und das hat diesen M enschen den  Stem pel 
aufgedrückt. Ein solcher Kampf ist aber eine A uslese, er 
läß t nur denjenigen übrig, der sich im mer w ieder durch 
eine fanatische H eim atliebe, durch eine unerbittliche 
H ärte  und Zähigkeit auszeichnet. W esentliche V oraus
setzung für das S tandhalten  des O stm ärkers w ar d e r E rz
reichtum  seines Landes — d e r  „E rzberg“. Und die Kunst 
des W affenschm iedens setzte  sich durch die Jah rhunderte  
fort als T radition  des O stm ärkers; daneben d ie  Kunst des 
Sensenschm iedens und d e r V erfertigung anderer landw irt
schaftlicher G erä te . Diese Kunst und die Erfahrungen der 
Eisengewinnung und V erarbeitung setzten  sich erfolgreich 
auch im neuen M aschinenzeitalter ein. In  den ost
m ärkischen G auen ist eine seltene V erbindung von N atu r
reichtum  und befähigter M enschenkraft vorhanden; diesem  
U m stand träg t auch die neue Planung Rechnung, indem 
man durch d ie  Errichtung d e r  R eichsw erke in der O st
m ark die Kohle dem Eisen folgen läßt. U m gekehrt w ürde 
durch  die A bw anderung der M enschen m it dem  Erz zur 
Kohle eine s ta rke  Schwächung d e r G renze sich ergeben. 
Denn der w irklich entscheidende G renzw all w ird immer 
und ewig nur aus M enschen bestehen .“

Dipl.-Ing. W. N ö l d e c h e n  schrieb einen Aufsatz 
„ T e c h n i k  u n d  I n g e n i e u  r", in dem  er G edanken
gänge en tw ickelt, d ie teilw eise seit Jah ren  h ier in 
„Technik und K ultu r“ verfochten  w urden. Es soll deshalb 
auch an an d ere r Stelle dem nächst auf diese Ausführungen 
zurückgenom m en w erden. H ier nur der Schlußsatz des 
A ufsatzes: „E rst w enn sich die Technikerschaft mit ihrer 
anderen  sachlicheren Einstellung in der Verwaltung, im 
S taa t und im öffentlichen Leben so durchgesetzt hat, daß 
d e r überw iegend m aßgebende Einfluß des formalen 
G eistes verschw unden ist, e rs t dann kann man davon 
reden, daß auch der eigentliche T räger d e r  Idee d er 
Technik, der Ingenieur und Techniker, in der Volks
gem einschaft so angesehen wird, w ie er es seinen 
L eistungen für die G esam theit gemäß verdient. W ir 
g lauben zuversichtlich, daß  dies dem  S taa t und der Volks
gem einschaft n i c h t  zum N achteil gereichen w ird.“

G eist d er Zeit, W e s e n  u n d  G e s t a l t  d e r  
V ö l k e r .  Organ des D eutschen A kadem ischen A us
tauschdienstes. — Berlin: H erbert S tubenrauch  V erlags
buchhandlung. — 17. Jahrgang, H eft 8, A ugust 1939, Seiten  
545 bis 616.

Klaus Z i e g l e r  w ürdigt in einem  A ufsatz „K n u t 
H a m s u n “ den  D ich ter anläßlich seines 80. G eburtstages, 
— B esonders zeitnahe und hinsichtlich der skrupellosen 
Politik und V errä te re i d e r  britischen  Regierung, die heute 
wie se it Jah rhunderten  die gleiche ist, besonders beach t
lich is t eine D arstellung des A rabers M a m u n 
H a m u i :  „ D i e  A r a b e r  u n d  d i e  b r i t i s c h e
P o l i t i k  i n  P a l ä s t i n a .  Die arabische A ntw ort auf 
das britische W eißbuch". D er Vf. schließt seine D ar
stellung mit der bem erkensw erten  Feststellung: „Über das 
Leben d e r  lebendigen V ölker und  ihre Zukunft w ird das 
entscheidende W ort und d e r le tz te  Beschluß nicht in 
W eiß-oderSchw arzbüchern  gefaßt und niedergelegt. Nein, 
d ieser le tz te  Beschluß beruh t in dem  W illen d e r V ölker 
selbst. Das arabische Volk hat seinen W illen erk lärt und 
sein W ort gesprochen, fest und entschieden; es w ird mit 
der Hilfe G ottes das erreichen, was es will. 
P a l ä s t i n a  w i r d  u n a b h ä n g i g  i m R a h m e n  
d e r  a r a b i s c h e n  E i n h e i t ,  — e s  w i r d  a u f  
e w i g  a r a b i s c h  b l e i b e n . “

In einem A ufsatz „ I n t e l l e k t u a l i s m u s  o d e r  
N a t i o n a l b i l d u n g ? “ geht H e i n r i c h  G u t h -  
m a n n  von der T atsache aus, daß  m it d e r  Bezeichnung 
„in te llek tuell“ in D eutschland M enschen gem eint sind, die 
einen bestim m ten höheren Bildungsweg beschritten  haben, 
und „das Volk, das w eniger aus bestim m ten W issen, als 
aus sicherem  Gefühl d iesen Begriff zu einem Schlagwort 
gem acht hat, m eint dam it im mer nur M enschen, die ein 
erkleckliches Teil höheren  W issens und geistiger Beweg
lichkeit besitzen, und die in einem  B eruf stehen, d e r  eine 
sehr intensiv geistige und w issenschaftliche Vorbildung 
voraussetzt". Vf. e rö rte rt eingehend den „Prozeß d er 
Volkw erdung in D eutschland", denn gegen den „Intellek
tuellen“ w ird ja d e r  V orw urf erhoben, daß er sich in 
bestim m ter H insicht n icht in d ie  Volksgem einschaft ein
füge, so daß also die E ntstehung dieses Typs der 
„In tellek tuellen" mit d e r B ew ußtw erdung des Volkes Zu
sam m enhängen m üßte. V olkw erdung bzw. Bewußtwerdung 
des Volkes bedeu te  d ie  K lärung d e r Frage, welches der 
gemeinsam e C harak te r aller dere r sei, die sich als 
A ngehörige eines Volkes fühlen, und aus w elchem  gemein
sam en G edankengut und W illensantrieb  sich Handlungen 
ergeben könnten, die als H andlungen eines Gesam tvolkes 
und nicht beliebig E inzelner anzusprechen w ären. In 
diesem  Zusamm enhang w erden die „Allgem einbildung und 
ästhetische Bildung“, der „K lassische B ildungsstaat" 
sowie die „B ildungsorganisationen" eingehend untersucht 
und k largestellt. Schließlich faßt d e r Vf. seine Darlegungen 
in einem K apitel „D er In tellek tuelle  als F rem dkörper im 
Volk" zusammen und ste llt fest, daß  d ie  U rsachen d er 
G eisteshaltung d ieses M enschentyps psychologischer und 
geistesgeschichtlicher A rt sind. A ber: „Die G eschichte in
dessen sch re ite t über die U rsachen und Folgen hinweg. 
D enn die deutsche Nationalbildung, w ie sie heu te  allent
halben geübt wird, legt d ie  G rundlage für eine neue 
G eisteshaltung, von d e r  sich auf die Dauer, und je mehr 
die Zeit fortschreite t, niem and ausschließen kann, weil sie 
inhaltlich und in d e r  A rt ih rer D urchsetzung in Schule und 
O rganisation um fassend ist. N eben d er Erfüllung der rein 
politischen und w irtschaftlichen A ufgaben ist die absolute 
Vollendung d e r deutschen  V olkw erdung das Ziel d e r ge
sam ten deutschen K ulturpo litik“,

Aus dem  w eiteren  Inhalt des H eftes sei noch auf die 
A ufsätze hingew iesen: „ V o l k s b e w e g u n g  d e r
d e u t s c h e n  R o m a n t i k "  von W alther L i n d e n ;  
„ W e n n  w i r  w i e d e r  g e g e n  D e u t s c h l a n d  
k ä m p f e n '  (M ethoden und W irkung an tideu tscher 
Propaganda in England) sowie „D i e  E i n k r e i s u n g s 
p o l i t i k  u n d  i h r e  K r i e g s s c h u l d . “
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