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79. Analytische Waage fur Betrieb auf See.
Erbitte Angaben uber Bauart einer analytischen Waage 

fiir Betrieb auf See (kardanische Aufhangung mit Dampfung?). 
Das betreffende Laboratorium liegt mebrere Meter auficrhalb 
des Schwingungszentrums des Schiffcs; Schlingcrbewegung bis 
zu 25° nach bciden Seiten, Stampfbewcgungen bis zu 5"; Dauer 
einer vollen Rollpcriode 7 Sekunden.

Dusseldorf H. C.

80. Tanning im Kriege.
Wer war im Wcltkrieg der Erfinder dcr Tarnung? In 

welchem Jahr erschicnen die ersten Tarnungsnetze fur Ge- 
schiitze?

KreBbronn L. P.

81. Aluminiumteile gieBen.
Kann man zum GieBen von kleinen Aluminiumteilen cin- 

facher Form und geringen AusmaBcs Gipsformen verwenden, 
bzw. wie ist der Gips zu praparieren? Welche andere Masse 
(moglichst knet- oder gieBbar) aufier Formsand cignet sich 
noth fiir Gufiformen?

Z. Z. im Felde P. H.

82. Zuckerriibensirup herstellen.
Kann man im Haushalt aus Zuckerriiben Sirup fiir den 

cigcncn Bedarf gewinnen? Gibt es Literatur uber cinfachc 
Vcrfahren dazu und uber die benotigten Mengen Zuckerriiben?

Berlin C. K.

Nadi einer bchordlidicn Vorschrift durfen Bczugsqucllcn in den Antwortcn 
nicht genannt werden. Sie sind bci der Schriftleitung zu erfragen. — Wir 
behaltcn uns vor, zur Vcroffcntlichung ungeeignete Antwortcn dem Fragc- 
stcllcr unmittclbar zu ubersenden. Wir sind audi zur brieflidicn Auskunft 

gerne bereit. — Antwortcn werden nicht honoriert.

Zur Frage 49, Heft 9. KiichenfuBboden.
Fiir den Plattenbelag des betreffenden Kiichenbodens 

empfehlc ich Ihncn im Handel crhaltliche Bodenplatten. Diese 
Flatten sind sehr fuBwarm. Ich habc in meinen Bauten schon 
viclc hundert Quadratmeter davon vcrlcgcn lassen. Es sind 
Leiditplatten, cine PreBmassc ahnlidi dem Steinholz, mit schoncr 
Mascrung und in den Farben Grau, Braun, rotgeflammt, braun- 
geflammt, gelbgcflammt usw. im Plattenhandcl crhaltlidi. Ver- 
legt werden diese Flatten wie andereSteinplattcn, ebenso ist das 
AusgicBcn der Fugcn, die nidit iiber 2 mm breit sein sollen. Id> 
habe diese Flatten wasdien und bohnern lassen und gute Er- 
fahrungen damit gemacht. Zu wcitcren Auskiinften bin ids 
gerne bereit.

Frankfurt am Main Bauleiter Weber
Zur Frage 59, Heft 10. Gasgeneratoren zur Erzeugung 

von Kraftgas.
Biidicr hicriiber sind z. B.: Dr.-Ing. G. W. Egercr, Kohle 

und Kohlcn-Ersatz, Verlag Teubner, Leipzig; P. Schliipfcr, 
Ersatzstoffe im Motorbetricb, Vcrlag J. Springer, Berlin; 
J. Tobler, Die Herstellung und Verwendung von Holzgas, 
I. Schweizer KongreB zur Fbrderung dcr Holzvcrwcrtung, 
Bern 36; H. Hacaer, Gasmotorcn und Gcncratoren, Hacdcr- 
Verlag, Duisburg; H. Hermanns, Gasgeneratoren und Gas- 
feucrungcn; A. Kirscbke, Gas- und Olmaschinen, Bd. I.

Heidelberg Wcda
Fortsetzung Seitc 255
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cine sinngcmUGc Hautpflegc ganz besonders, damit 
sic sich trotz ungewohnter Beanspruchung der llaut 
auch iiuGerlich frisch, spannkriiftig mid rcizvoll erhfilt. 
Un sere Kalodcrma-Koamctik-Priiparatc werden denn 
auch nach wie vor hergcstcllt und geliefert — wenn 
auch in zeitgcmUfi beach rttnktcm Um* 
fange. Sie sind aber von so konzentrierter Wirksam- 
keit, daG auch geringstc Mengen voile Wirkung crzielen. 
Verwenden Sic sic daher sparsam. Sie werden dann 
aucF mit kleinen Mengen crataunlicit lange auskom* 
men, ohne dab Ihre Hautpflegc dabci zu kurz kommt.
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Lufttransport Verwundeter iiber weite Strecken
Von Dr. med. Erwin Lauschner,
Stabsarzt im Reichduftfahrtministerium

Taglich starten unsere Kampf-, Stuka- und Jagdver- 
bande gegen den Feind, bringen die Aufklarcr wertvolle 
Unterlagen iiber Truppcn- und Nachschubbewegungen, 
taglich stehen unsere Flakbatterien im Abwehr- und An- 
griffskampf gegen feindliche Luft- und Erdziele, und 
unsere Luftnachrichteneinheiten stellen die fur den Flug- 
betrieb so wichtigen Nachrichten- und Befehlsvcrbindun- 
gen her. Untrennbar von diesen kampfenden Teilen der 
Luftwaffe ist die Bodenorganisation, sind die Flughafcn- 
betriebskompanien, Werkstattziige, der gewaltige tcch- 
nische Apparat unserer hochspezialisierten Waffe, die 
Nachschubtruppentcile und nicht zuletzt die mannig- 
fachcn Sanitatseinhcitcn, von deren einer heute ausfuhr- 
licher berichtet werden soli. So wie die Luftwaffe nicht 
lediglich die feindliche Luftwaffe zu bekampfen hat, son- 
dern erst im Zusammenwirken mit dem Heer und der 
Kriegsmarine ihre vollen Entfaltungsmoglichkeiten fin- 
det, so kommt auch der Sanitatsdienst der Luftwaffe, 
insbesondere der Transport der Verwundeten auf dem 
Luftwege, nicht nur den Kameraden der eigenen Waffen- 
gattung, sondern ebenso auch den verwundeten Heeres- 
angehorigen zugute. In vorbildlicher Kameradschaft tritt 
hier wie im Kampf so auch in der hilfsbereiten Fiirsorge 
fur die Verwundeten ein Wchrmachtteil fur den anderen 
ein, um cine bestmogliche Versorgung zu gewahrleisten.

Wcnn heute die Sanitatsflugzeuge der Luftwaffe an 
alien Fronten fliegen, im hohen Norden, entlang der ge- 
samten Ostfront von Leningrad bis zur Krim, von der 
Kanalkiiste bis nach Siidfrankreich und unter der heiBen 
Wiistensonne beim Deutschen Afrikakorps, so iiberlegen 
sich die wenigsten, welche Fiille von Vorarbeiten, von 
technischen Saiwierigkeiten und organisatorischen Uber- 
legungen erforderlich war, um bis zu diesem Ergebnis zu 
gelangen. Gab es doch bis zum Ausbruch des 
gegenwartigen Krieges k e i n e r 1 e i G r o B - 
organisation zum Transport Verwun
deter und Kranker, abgesehen von den beacht- 
lichen Leistungen Italiens im Abessinienfeldzug. Ledig
lich einzelne Sanitatsflugzeuge, meist Kleinflugzeuge und 
nur zum Transport weniger Kranker geeignet, waren in 
einzelnen Landern bisher zum Krankentransport aus un- 
wegsamem, entlegenem Gelande eingesetzt gewesen, so 
besonders in Siidamerika, in Schweden und in den fran- 
zbsischen Kolonien und Protektoraten. Die hierbei, oft 
nur unter friedensmaBigen Verhaltnissen, gewonnenen 
bescheidenen Erfahrungen konnten jedoch keine ausrei- 
chende Grundlage zur Schaffung einer Verwundeten- 
transportorganisation auf dem Luftweg im groBen bilden.

Dal? der Aufbau einer solchen Organisation eine der 
Hauptaufgaben des Sanitatsdienstes der Luftwaffe fur 
einen kunftigen Krieg sein mul?te, wurde von der Sani- 
tiitsinspektion der Luftwaffe schon fruhzcitig erkannt. 
Bereits im Jahre 1936 betonte der Inspekteur des Sani- 

tatswesens der Luftwaffe, Generaloberstabsarzt Profes
sor Dr. Hippke, in einer' grundlegenden Arbeit: „Nur 
ein Lufttransport, der sich beinahe zu jedem Wetter, tags 
und nachts und zu jeder Jahreszeit piinktlich und zuver- 
lassig durchfiihren laBt, kann vollwertig genannt werden. 
Diese Bedingungen erfullt allein das GroBflugzeug mit 
Einrichtung fiir Blindflug und Funkpeilung . .

Damit waren bereits damals die H a u p t f or de - 
rungen genannt, die an eine leistungsfahige Organi
sation zum GroBtransport Verwundeter auf dem Luft
wege zu stellen sind. Fassen wir sie kurz zusammcn.

1. Der Verwundetentransport darf nicht mehr aus- 
schlieBlich den einzelnen beriicksichtigen, sondern muB 
unter alien Umstanden in der Lage sein, groBe Men - 
gen Verwundeter von Kricgsschauplatzen, auf 
denen andere Transportmittel (Lazarettzug, Kranken- 
kraftwagen) infolge schlcchter Schiencn- und Wegever- 
haltnisse nicht oder nicht ausreichcnd eingesetzt werden 
konncn, abzufliegen und in gute arztliche Versorgung zu 
iiberfiihren. Dazu gehort die Bereitstellung ausreichenden 
Laderaumes und cine groBtmogliche Ausnutzung jedes 
einzelnen Flugzeuges, jedoch unter Beriicksichtigung aller 
arztlichen Erfordernisse und der notwendigen Bequem- 
lichkeit fiir den einzelnen Verwundeten.

2. Bei dem kostbaren Gut, das die Verwundeten dar- 
stellen, muB die Flugsicherheit unter alien Um
standen und in erhohtem MaBe gewahrleistet sein. Dazu 
gehoren Flugzeuge, die mit alien technischen 
Erfordernisse n, wie Blindfluginstrumentation, 
auch fiir weite Strecken ausreichendes Funkgerat, ausge- 
riistet sind und von alten erfahrenen Blindflugbesatzun- 
gen geflogen werden.

3. Da in erster Linie Schwer- und Schwerstverletzte 
fiir den Lufttransport in Frage kommen, muB die A u s - 
wahl fiir den Transport sachgemaB vorgenom- 
men werden und auch wahrend des Fluges die Moglich- 
keit zu kleineren Eingriffen und Hilfeleistungen gegeben 
sein. Es mussen also auf Grund eines groBen gesammelten 
Erfahrungsgutes arztliche Richtlinien fiir den Lufttrans
port herausgegeben und auch dem Truppenarzt an der 
Front zuganglich gemacht werden. Dariiber hinaus muB 
die Inneneinrichtung der Sanitatsflugzeuge die Moglich- 
keit zum Wechseln von Vcrbanden, Stillen von Blutun- 
gen, zur Vornahme von Injektionen u. a. bieten, ohne 
daB die Belegungsmoglichkeit dadurch verringert wird.

4. Die Sanitatsflugzeuge miissen zu leistungs- 
fahigen E i n h e i t e n zusammengestellt sein, fuh- 
rungsmaBig richtig eingesetzt werden und iiber einen gut 
eingespielten Nachrichten- und Anforderungsweg ver- 
fugen, um ohne Zeitverlust durch Warten auf Verwun- 
dete, fehlende Krankenkraftwagen u. a. in der Zeiteinheit 
moglichst zahlreiche Verwundete abfliegen zu konnen.
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Ferner inuB eine ausreichende Bodenorganisation zur 
Wartung und technischen Betreuung zur Verfiigung 
stehen. Hierzu ist die Schaffung von Sanitatsflugeinhei- 
ten unter Beriicksichtigung der oben erwahntcn Gesichts- 
punkte erforderlich, ferner die Ausarbeitung von tak- 
tischen Einsatzgrundsatzen.

Entsprechend diesen Gesichtspunkten vollzog sich be- 
rcits die friedensmafiige Aufbauarbeit, wurden bereits in 
Ubungen grbEercr Luftwaffenverbande. Sanitatsflugzeuge 
eingesetzt, weiterentwickelt und standig verbessert.

Die ersten praktischen Erfahrungen 
grofieren AusmaEes konnten wahrend des Spanischen 
Burgerkrieges von der Legion Condor gesammelt werden. 
Trotz der ausgezeichneten lazarettmaEigcn Versorgung 
der in Spanien kampfenden deutschen Truppen gab es 
doch bisweilen Verwundete, die einer Spezialbehandlung 
in der Heimat bedurften. Diese konnten nur nach zwei- 
tagiger Bahnfahrt zum spanischen Abgangshafen und dar- 
auffolgender vier- bis funftagiger Dampferfahrt nach 
Deutschland (Hamburg) gelangen, waren also stets rund 
eine Woche unterwegs, eine Zeitspanne, die man Sch^ver- 
verletzten, insbesondere bei stiirmischer Wetterlage, nur 
selten zumuten konnte. Hier griffen Sanitatsflugzeuge 
der Luftwaffe helfend ein. In acht- bis zehnstiindigem 
Ohne-Halt-Flug wurden auf einer wetter- und gelande- 
maEig schwierigen Flugstrecke rund 2500 km iiberwun- 
den und die Verwundeten in kurzer Zeit der erforder- 
lichen Spezialbehandlung zugefiihrt. Bereits damals konn
ten wertvolle arztliche Erfahrungen liber die Vertraglich- 
keit des Lufttransportes gesammelt werden, liber die bis- 
hcr in dem sparlich vorhandenen Schrifttum keine ein- 
heitliche Meinung herrschte, und liber die in Laienkreisen 
die abwegigsten Behauptungen aufgestelk wurden.

Wahrend diesen Transporten mit einzelnen Sanitats- 
flugzeugen jedoch immer noch der Gcdanke der Beforde- 
rung einzelner Verwundeter in besondere Spezialbehand
lung zugrunde lag, trat im Polenfeldzug erstmalig 
die Notwendigkeit des Transportes der Masse von Ver
wundeten oder auch Erkrankten auf dem Luftwege an 
den Sanitatsdienst der Luftwaffe heran. Ein unerhortes 
Vormarschtempo und die hier erstmalig auftretende Stra
tegic der Kesselbildung stellten den Verwundetentrans- 
port vor vdllig neue Tatsachen und Aufgaben. Hier griff 
die Luftwaffe mit ihren Sanitatsflugzeugbereitschaftcn 
ein und transportierte innerhalb der ersten drei Kricgs- 
monate rund 2500 Verwundete oder Erkrankte. Wenn 
auch hier Verwundungen, die unverzliglich besonderer 
Spezialbehandlung bedurften (Augen-, Kiefer-, Rlicken- 
marks-, Gehirn- und GliedmaEenverletzungen), beriick- 
sichtigt wurden, so diente doch der Haupttransport der 
Masse der transportfahigen Schwerverwundeten aus dem 
Operationsgebiet in ausreichende arztliche Versorgung.

Hierbei konnten erstmalig in weitestem Ranmen 
arztliche und technische Erfahrungen 
gesammelt werden, die einerseits zur Herausgabe grund- 
legendcr Richtlinien liber Faile, die sich flir den Luft- 
transport eignen und solche, die auszuschlicEcn sind, liber 
Hohenkrankheit, Luftkrankheit u. a. m. bei den trans- 
portierten Verwundeten fiihrten, andererseits aber auch 
der Abstellung noch vorhandener technischer Mangel und 
der Verbesserung und Vervollstandigung der bcstchen- 
den Organisation dienten. Kurz zusammengefafit ergab 
sich arztlich, daE fast alle Arten von Verwundungen den 
Transport unter sachgemaEer arztlicher und pflegerischer 
Betreuung gut liberstehen und Icdiglich Faile von Schock- 
bereitschaft vom Transport auszuschlieEcn sind. Naherc 
Einzelheiten liber die Ergebnisse dieses ersten GroEtrans- 
portes sind im „Deutschen Militararzt“ 1940, Heft 1, in 
den Arbeiten des Sanitatsinspckteurs der Luftwaffe, Ge- 
neraloberstabsarzt Prof. Dr. Hippke, sowic von Tonnis, 
Schmidt und Kowalzig veroffentlicht worden. Technisch 
zeigte sich die Notwendigkeit des Vorhandenseins einer 

guten Heizung und Entliiftung, und organisationsmaEig 
wurde auf Grund der Erfahrungen des Polenfeldzuges 
das Boden- und Wartungspersonal verstarkt sowie ein 
ncuer Typ, der Fieseler „Storch“, als Sanitatsflugzcug ge- 
schaffen und den Sanitatsflugbcreitschaftcn als Verbin
dungs- und Zubringcrflugzeug angegliedcrt. Diescr hat 
die Aufgabe, aus unwegsamem und dcr Landung von 
GroEflugzcugen nicht zuganglichem Gelande Verwundete 
zu sammeln und zum nachsten flir GroEflugzeuge anflieg- 
baren Flugplatz zu bringen. Hier werden sie gesammelt, 
umgeladen und auf dem Luftwege dem endgiiltigen Be- 
stimmungsort zugefiihrt. AuEcrdem konnen die „Stdrche“ 
zur Oberwindung der im Einsatz oft erheblichen Nach- 
richtenverbindungsschwicrigkeiten herangezogen werden, 
ermoglichcn den Fuhrern dcr Sanitatsflugbcreitschaftcn so 
die personliche Fiihlungnahme mit den Hauptverband- 
platzen und Feldlazarctten, aus denen abtransportiert 
werden soil, und schaffen dadurch wichtige Untcrlagen 
flir zweckmaEigc und ergiebige Verwendung.

So gerlistet, zahlenmafiig vermehrt, technisch und 
organisatorisch verbessert, konnten die Sanitatsflugbe- 
reitschaften in den Westfeldzug gehen. Auch hier 
ergaben sich neue Gesichtspunkte, konnten neue Einzel- 
erfahrungen gesammelt werden. Die Zahl der Tragcn in 
den einzelnen Maschinen wurde vermehrt, um die Trans- 
portleistung zu erhohen, auEcrdem wurde durch Schaf
fung von Sitzplatzen die Moglichkcit zur Zuladung von 
Leichtverwundeten geschaffen. Im groEcn gesehen zeigte 
sich jedoch, daE die Auswertung und Anwendung des in 
Polcn gewonnenen Erfahrungsgutes ausreichte, um die 
Sanitatsflugbcreitschaftcn bestmoglich und zweckentspre- 
chend auszustatten. Daruber hinaus wurden jedoch im 
Westfeldzug erstmalig im groEcn AusmaEe Trans- 
portflugzeuge der Truppe zum behelfs- 
m a E i g e n Verwundeten transport mit ver- 
wendet. Diese Transportflugzeuge, die Munition, Ver- 
pflegung, Betricbsstoff u. a. an die Front flicgen, konnen 
auf dem Riickweg flir den Vcrwundetentransport aus- 
genutzt werden. Voraussctzung ist hierbei jedoch, daft die 
Innenausstattung dcr Maschinen unverandert blcibt, da 
flir sie die Mitnahmc von Verwundeten nur eine Erwei- 
terung ihres cigentlichen Auf^abcngebietcs bcdcutct, fer
ner, daE der Flugweg sich lediglidi nach den militarischen 
Erfordernisscn richten mufi. Hieraus ergibt sich sanitats- 
taktisch der bewegliche Einsatz dcr motorisierten Luft- 
waffen-Sanitatsbereitschaften als Ortslazarette oder Ver- 
wundctcnsammelstellen an den Flughafen der Transport- 
verbandc, um die dort cintreffenden verhiiltnismaBig gro- 
Een Mengen von Verwundeten sofort sachgemaEer Be- 
handlung zuzuflihren, sie zu sichten oder bis zum Wei- 
tertransport zu betreuen. Noch wahrend des Kampfes 
im Westen wurden cinfache Vorrichtungen geschaffen, 
mit deren Hilfe auch ein Transport Schwerverlctztcr in 
den Truppentransportflugzeugen bei groEtmoglichcr Aus- 
nutzung des zur Verfiigung stehenden Laderaumes durch- 
gefiihrt werden kann, die aber andererseits weder das 
Ladegewicht der Maschinen wesentlich erhohen, noch 
ihren eigentlichenZweek, den Transport des mannigfachen, 
von der kampfenden Truppe benotigten Gerates beein- 
trachtigen. Diese anfangs behclfsmaEig geschaffenen Ein- 
bausatze wurden auf Grund dcr Erfahrungen im Westen 
verbessert, genormt und stehen jetzt fur jedes Trup- 
pentransportflugzeug zur Verfiigung. Der Schwerpunkt 
dieses wichtigen Zweiges des Lufttransportes Verwundeter 
liegt hier jedoch neben dem reincn Transport vorgang auf 
sanitatstaktischem Gebiet. Zwcckcntsprcchcndcr Einsatz 
der ^anitatseinheiten der Luftwaffe und einwandfreie 
Zusa’mmenarbeit mit den Sanitatsdienststcllen des Heeres 
miissen die Zufiihrung, den Abtransport nach Riickkehr 
der Maschinen sowie rasche und ausreichende Betreuung 
der Verwundeten sicherstellen helfen.
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1 ransport 
nandensein

Wenden wir uns den eigentlichen Sanitats- 
flugzcugen zu, um noch einige Einzelheiten uber die 
technische Ausstattung und Einrichtung zu erfahren.

Die z. Z. als G r o B f 1 u g z e u g fur den Verwunde- 
tentransport verwendete Maschine ist die J u 5 2 , die als 
dreimotoriges Verkehrsflugzcug alle Vorteile einer un- 
bedingten Flugsicherhcit, geringer Landegeschwindigkeit, 
r.ger Fluglagc und grober Reichwcite in sich vereinigt. 
re auf Schienen gleitende und deshalb im Inneren 
leidit zu verschiebende Tragcn bieten zwblf Schwcrver- 
letzten Platz. Verwendet wird die einfache Heeres- 
* ,r a g c , damit der Verwundete vom Hauptverbandplatz 
bis zum Bestimmungslazarett auf der gleichen Trage lie
gen bleibcn kann und ihm jedcs schmcrzhafte Umbetten 
^spart bleibt. Fiinf Klappsitze stehen zum zusatzlidien 

Leichtverwundeter zur Verfugung. Das Vor- 
von Heizung und guter Entluftung ist selbst- 

verstandlich. Ein Wandschrank mit Medikamenten, arzt- 
hchen Geraten und Vcrbandmitteln macht die Vornahme 
von Verbandwechseln, Injektionen und anderen etwa 
notwendig werdenden kleineren Eingriffen moglich. Der 
freie Mittelgang bictet hierfiir ausreichenden Raum und 
ermoglicht dem begleitendcn Sanitatsoffizier oder Sani- 
tatsdienstgrad die sofortigc Betreuung jedes der in drei 
Schichten gelagertcn Verwundeten. Breite, helle Fenster 
geben geniigcnd Licht und gewahren einen Ausblick auf 
das iibcrflogene Gelandc. Neben jcder Trage befindet sich 
ein Anschlufi fur Saucrstoffatmung, um bei grbfieren 
Flughbhen der bei Vcrwundungen infolge des Blutver- 
lustes erhohten Bereitschaft zur Hbhcnkrankheit Rech- 
nung zu tragen. In beschranktem MaBe besteht sogar zu- 
satzlicher Laderaum zur Mitnahme von Gepack sowie 
eine Vorrichtung zum Transport grbficrcr Mengen kon- 
servierten Blutcs in Kiihlschranken und Kuhlkisten.

Von diesen Grofiraumflugzeugen sind jeweils mchrere 
zu einer Sanitatsflugbereitschaft als milita- 
rische Einheit zusammengefafit. Hierzu kommen noch 
mehrerc Zubringer-Kleinflugzeuge vom Typ Fieseler 
»Storch“ sowie ein Verbindungs- und Reiseflugzeug, fer- 
ner die notwendige Bodenorganisation, Warte, Motoren- 
schlosser, Sanitatspersonal u. a. m. AuBerdem befindet 
sich bei jeder Sanitatsflugbereitschaft ein Krankenkraft- 
wagenzug, der die Bereitschaft beim Be- und besonders 
beim Entladen ihrer Maschine unabhangig von dem Vor- 
handensein und rechtzeitigen Eintreffen der Kraftfahr- 
zeuge anderer Sanitatseinneiten macht. Diese rasch ein- 
satzbcreiten und infolge ihrer Flugzeuge und Kraftwagen 
sehr schncll beweglichen und verlegbarcn Sanitatseinhei- 
ten werden von flicgerisch erfahrenen und als Flugzeug- 
fuhrer ausgebildeten Sanitatsoffizieren der Luftwaffe, 
nieist Stabsarzten, gefuhrt. Diese setzen nach den Wei- 
sungen der vorgesetzten Sanitatsdienststellen und der je- 
weiligen Lage ihre Maschinen ein, sorgen fur die notwen
dige Nachrichtenverbindung und nehmen Fiihlung mit 
den Hauptverbandplatzen und Ortslazarettcn der Luft- 
'vaffe, den Sanitatseinrichtungen des Heeres und der 
Waffen-ff, — eine verantwortungsvolle, schwerc, aber 
s<hbne Aufgabe. Unterstiitzt werden sie hierin von be- 
wahrten und erfahrenen Flugzeugfiihrern und Besatzun- 
gen sowie von Sanitatspersonal, das fiir alle Erforder- 
bisse des Lufttransportes geschult und vorbereitet ist.

Ein grower taktischer Vorteil liegt in der Mbglichkeit, 
die unterstellten Sanitatsflugbcreitschaften jederzeit rasch 
dorthin verlegen zu konnen, wo die schwerpunktmaflige 
Fage es erfordert. Bei Kesselbildungen und den damit 
'jaturgemafJ verbundenen Transportschwierigkeiten ist 
dieBeforderung auf dem Luftwege oft 
die einzige Abschubmbglichkeit fiir Ver- 
V'undete. Dafi hierbei stets die Verwundeten aller Wehr- 
biachtteile in glcicher Weise bcriicksichtigt werden, ist 
eine selbstvcrstandliche Pflicht der Kamcradschaft. 
Ebenso wie eine einwandfreie und verstandnisvolle Zu- 

sammenarbeit in erster Linie mit den Sanitatsdienststellen 
des Heeres-notwendige Voraussetzung fiir einen reibungs- 
losen und zweckentsprechenden Abtransport ist.

Die Z a h 1 der im gegenwiirtigen Kriege auf dem 
Luftwege transportierten Verwundeten und Erkrankten 
ist betrachtlich und umfafit einen grofien Prozentsatz der 
Gesamtzahl der durch Verwundung oder Krankheit aus- 
gefallenen Soldaten. Im Polenfeldzug waren es bereits 
iiber 2500. Diese Zahl ist nach den Kampfen in Frank- 
reich erheblich gestiegen und hat gegenwartig die 100 000 
bereits weit iiberschritten. Zur Priifung dieser Zahlen so
wie fiir Nachforschungcn iiber den Verbleib des einen 
oder anderen Verwundeten ist eine genaue Registrierung 
jedes Transportierten unerlafilich und wird auf vorge- 
schriebenem Begleitschein durchgefiihrt. Diese werden gc- 
sammelt, zentral gelagert und ermbglichen jederzeit eine 
genaue Auskunft iiber jeden einzelnen auf dem Luftwege 
Beforderten. Hierbei ist zu beriicksichtigen, dafi nicht die 
Summe der Transportierten allein einen Ubcrblick iiber 
die Transportleistung bictet, sondern daft man diese 
Zahl stets im Verhaltnis mit den zur Durchfiihrung der 
Transporte geflogencn Kilometern betrachten mufs. So 
konnen beispielsweise die in Afrika und iiber das Mittel- 
meer oder die im hohen Norden eingesetzten Sanitats- 
flugbereitschaftcn trotz geringerer Zahl die glciche, bis- 
weilen sogar eine hohere wahre Transportleistung zeigen, 
als die im jeweiligen Operationsgebiet nur kiirzere Strek- 
ken zuriicklegenden Sanitatsflugzeuge. Die jeweiligen 
Witterungsverhaltnisse’, von denen die Flicgerei in ge- 
wissen Grcnzen stets abhangig ist, miissen hierbei eben- 
falls beriicksichtigt werden.

So rundet sich eine Fiille von Einzeldaten zu einer 
iibersichtlichen Statistik, die von den Sanitatsflug- 
bercitschaften uber jede einzelne Maschine, von den lei- 
tenden Sanitatsoffizieren der Fliegerkorps, Luftflotten 
usw. iiber die ihnen unterstellten Sanitatsflugbcrcitschaf- 
ten und endlich von der Inspektion des Sanitatswesens 
der Luftwaffe iiber die Gesamttransportleistung aller 
Sanitatsflugbcreitschaften sorgfaltig gefuhrt wird.

Zum Schlufi noch ein kurzes Wort iiber das A r z t - 
1 i c h e. Die im Polenfeldzug gewonnenen und zu grund- 
satzlichen Richtlinien verarbeiteten Erfahrungen, die aus- 
fiihrlich in den eingangs erwahnten Arbeiten von Hippke, 
Tonnis, Schmidt und Kowalzig niedergelegt sind, haben 
ihre Giiltigkeit behalten. Man kann ohne Gefahr fiir den 
Verwundeten fast alle Arten von Verletzten und Er
krankten transportieren. Ausgenommen bleiben Faile von 
Schock und Schockbereitschaft; doch auch diese werden, 
wie Hippke ausfiihrt, im Faile eines Riiumungstranspor- 
tes aus allgemeinen menschlichen Griinden befordert wer
den miissen. Die anfangs von manchen Kreisen geaufier- 
ten Bedenken beziiglich der Luftkrankheit, Hohenkrank- 
heit sowie der Folgen der Luftverdiinnung bei Verletzung 
der Kbrperhohlen haben sich als unbcrechtigt erwiesen.

So hat der Sanitatsdienst der Luftwaffe vorausschau- 
end bereits vor Beginn des Krieges die Vorbedingungen 
fiir einen grofiangelegten Verwundetcntransport geschaf- 
fen und alle erforderlichen Vorbcreitungen hierzu getrof- 
fen. Nach Ausbruch des Krieges wurde diese Organisation 
vervollkommnet, vergroflert und den jeweiligen Erfor- 
dernissen angepafit. Stiindig wird weiter auf diesem Ge- 
biet gcarbeitet, werden neue Erfahrungen nutzbar ge- 
macht und in die Tat umgesetzt. Die Organisation ist 
elastisch, nicht starr; ihre Grundform ist jedoch in der 
vorliegenden Gestalt gegeben. Sie hat ihre Feuertaufe in 
Polen erhalten und sich seitdem in grofiem Ausmafi und 
an alien Fronten bewahrt zur Erhaltung der Schlagkraft 
der Wehrmacht, zur Wiederherstellung der Einsatzfahig- 
keit vieler Verletzter oder Erkrankter und zur s t e - 
ten h i 1 f s b e r e i t e n Fiirsorge fiir unsere 
v e r w u n d e t e n K a m e r a d e n aller Wehr- 
machtteile.
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Wie sah der letzte menschenaffische Vorfahre aus?
Von Prof. Dr. Hans Weinert

Direktor des Anthropol. Instituts der Univ. Kiel'

In den letzten Jahren ist es einigen Autoren gelungen, 
durch phantastische und unsachliche Schriften mit einer 
grofi angelegten Publizistik in brciter Offentlichkeit den 
Eindruck zu erwecken, als sei die Frage liber die Her- 
kunft der Menschheit nicht nur ein wissenschaftliches Pro
blem, sondern die Naturforschung selbst hatte mit ihren 
alten Anschauungen gebrochen, sie hatte die Abstam- 
mungslehre fur falsch erklart und die naturliche Abstam- 
mung des Menschen geleugnet. Der Mensch solle seinen 
eigenen Stammbaum haben, der mit dem Tierreich, vor 
alien Dingen aber mit Affen und Menschenaffen nichts 
zu tun habe. Oder — der Mensch sei zwar in Tierform, 
aber stets mit menschlicher Seele durch alle Zeiten hin- 
durch schon langst vorhanden gewesen. Unsere biologische 
Vorbildung ist im allgemeinen so schlecht gewesen, dafi 
solche Ideen nicht nur in alien Kreisen auf fruchtbaren 
Boden fielen, sondern sogar einem Bediirfnis entgegen- 
kamen. In falsch vcrstandener Menschcnwiirde wurde gern 
alles aufgenommen, was der unerwiinschten „Affenab- 
stammung“ zu widersprcdten schicn. Der tollste Unsinn 
geht aber jetzt seit einem Jahre durch alle Zcitungen, 
und auch die angesehcnstenTagesblatter scheuen sich nicht, 
ihn ihren Lesern als ernsthaftcs wissenschaftliches Ergeb- 
nis vorzusetzen. Danach soli man das Alter eines jeden 
Tierstammes und auch des Menschengeschlechtes einfach 
durch Ablesen der Bluttcmperatur feststellen kbnnen. 
Man nimmt ein Fieberthermometer, steckt es in das Tier 
hinein und kann aus dem Warmegrad ablesen, in welcher 
Erdperiode die betreffende Art entstanden ist. Und da der 
Mensch „kalter“ sei als die Tiere, bcsonders als die Affen, 
sei er auch stammesgeschichtlich fruher entstanden und 
hatte bestimmt nichts mit Affenverwandtschaft zu tun. 
Der Erfinder dieser Idee wird nicht genannt. Dafi aber 
wedcr die Behauptung noch ihre SchluBfolgerung richtig, 
sondern, vorsichtig ausgedruckt, grbbster Unsinn sind, 
scheint gar nicht vcrstanden zu wcrden.

Unserer Forschung kann es ja eigentlich gleichgultig 
sein, was der cinzelne sich iiber seine Herkunft als Mensch 
denkt; aber es ist doch nicht nur bedauerlich, sondern 
auch bedenklich, wenn durch Leute, die aufierhalb der 
wissenschaftlichcn Forschung stehen, ein Zwiespalt zwi- 
schen bffentlicher Meinung und fachlicher Forschung her- 
vorgerufen wird. Dcshalb ist es hoch zu bewerten, daB 
Ende vorigen Jahres die Reichsleitung des Rassenpoliti- 
schen Amtes unter Namensnennung diese Irrlchren ge- 
kennzeidmet und die Anschauungen der Fachwissenschaft 
klar herausgestellt hat.

DenndieWissenschaftdenktgarnicht 
daran, die Abstammungslehre wieder 
aufzugeben. Unsere Forschungen sind weitergegan- 
gen und haben — untcrstiitzt durch ungeahnte Ergcbnisse 
der Vererbungslchre und mit Hilfe neuer Methoden und 
Entdeckungen — zu Ergebnissen gefiihrt, die man zu Zei
ten Darwins oder Haeckels noch nicht ahnen konnte.

Die Abstammung des Menschen ist fiir 
die Fachwissenschaft in alien Kulturlandern k e i n Pro
blem mehr. Sie wird durch die verschiedcnsten Unter- 
suchungsmethoden der Anatomie, Physiologic, Psycho
logic u. a. m. unter Anwendung der Vcrerbungsforschung 
sogar so sichergestellt, dalS die tatsachlichcn Beweise, die 
wir aus Knochcn- und Schadelfunden vergangener Zeiten 
haben, nur noch die sicher zu erwartenden Bestatigungen 
liefern.

Wir wissen hcute, daft der Menschheitsstamm vom 
Urbeginn des Lebens auf der Erde seinen Entwicklungs- 
gang genommen hat, daft wir als Saugetiere — als Men
schen noch unerkennbar — zur Ordnung der Herren- 
tiere, die wir allgemcin Affen nennen, gehbren, und 
daB wir unter diesen auch noch mit der Familie der 
Menschenaffen vereinigt sind. Daruber ist schon so viel 
gcschrieben und berichtct worden, daft hier der Hinweis 
darauf geniigt. Auch die eigenen Forschungen fiihrten 
ja dazu, innerhalb der Menschenaffen nochmals eine Auf- 
teilung vorzunehmen, aus der der Weg der Menschheit 
klar erkennbar wird. Wir sind danach nicht schlcchthin 
aus einem gemeinsamen Vorfahrcn aller Menschenaffen 
entstanden; vielmehr ist schon in der mittleren Tertiar-

Bild 1. Stammbaum der Menschenaffen und Menschen. 
I nur auf lebende Ar ten begriindet

ll unter Einbeziehung voreiszeitlicher Menschheits- 
vorfahren

zeit der Stamm des heutigen Orang-Utan als asia- 
tische Gruppe abgczweigt, wahrend in Europa und Afrika 
ein anderer Stamm herausgcbildet wurde, dem ich den 
Namcn S u m m o p r i m a t e n gab — d. h. „die hbeh- 
sten Herrentierc", die heute noch leben. Zu ihnen ge
hbren die afrikanischen Menschenaffen Gorilla und 
Schimpanse und auch der Mensch. An der erb- 
gebundenen Zusammengehbrigkeit dieser drei Arten ist 
heute nicht mehr zu zweifeln; vielmehr geben uns Ver- 
erbungslehre wie auch die Funde ausgestorbener Formen 
immer erneute GewiBheit, dafi auch innerhalb dieser 
Summoprimaten der Mensch nochmals mit dem 
Schim pansen stamm enger verbun den ist- 
Denn auch der Gorilla mufi eine altere Abzweigung dar- 
stellen, nach der die Ahnen von Schimpanse und Mensch 
noch erbmafiig vereinigt waren. Diese Erkenntnis andert 
nichts an der Tatsache, daft Gorilla und Schimpanse in 
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besonders engcr Verwandtschaft zum Tierreich gehbrcn, 
denen der Mensch eben als „Mensch“ gegeniibersteht.

Aber auch mit dieser Lbsung des Problems sind immer 
noch Fragen und irrtiimliche Vorstellungen verbunden. 
Wir selbst haben immer wieder betont, dafi wir deshalb 
nichtvomSchimpansenabstammen — und 
fast ebenso oft hbrt man danach die Auslegung, die fast 
wie cine Erleichterung klingt: Es wiirde also auch gar 
nicht behauptet, der Mensch stamme vom Affen ab.

Selbstverstandlich ist die Mcnschheit aus einem vor- 
zeitlichen Affenstamm hervorgegangen. Nicht nur das: 
wir stam men von Menschenaffen ab, oder 
noch deutlicher — von schimpansenahnlichen Menschen
affen!

Wir wissen, daft kein heute nodi lebendes Tier mit 
dem Menschen so viel Erbeigenschaften gemeinsam hat 
wie der Schimpanse; und es kann aus den Knochenfunden 
vorzeitlicher Formen auch 
die Zeit festgestellt wer- 
den, in der der Mensch- 
heitsstamm in soldier Ge
stalt auftrat, daft wir ihn 
zwar noch nicht als „Ho- 
mo“, wohl aber als „Vor- 
mensch" oder „Affen- 
mensch oder Pithecan
thropus" endgiiltig vom 
Tierreich trennen konnen. 
Das war an der Wende 
von der Tertiar- oder 
Braunkohlenzeit zur Eis- 

Bild 2. Orang-Utan, Mutter und Kind, 
im Berliner Zoo

zeit — wenn unsere geo- 
logischcn Berechnungen 
richtig sind, ungefahr vor 
600 000 Jahren.

Zeichnet man diesc 
Ergebnisse in cinen 

Stammbaum ein, der

Bild 3 (links). Gorilla aus dem Berliner Zoo
Bild 4 (unten). Schimpansen-Mutter mit 
]ungem aus dem Frankfurter Tiergarten

Bild 4: Archlv de* Frankfurter Tiergarten*

nur heute noch lebende Arten enthiilt, so 
muB dieses Schema so aussehen, wie idi es 
im „Ursprung der Menschheit" dargestellt 
habe (Bild 1). Damit ist aber nicht gesagt, 
daB an der Gabelungsstelle des Stamm- 

baums ein „Schimpanse“ gestanden hat, so dafi wir 
heute nur in den Zoologischen Garten zu gehen brauchten, 
um zu wissen, wie unser letzter tierischer Vorfahr aussah.

De r Schimpanse ist ein Tier des a f r i - 
kanischenUrwaldes; aus Knochenfunden wissen 
wir, daB seine Ahnen dort schon zur mittleren Tertiar- 
zeit (im Miozan) lebten. Es war also Zeit genug, eine 
Tierform herauszubilden, die sich gut dem Leben im 
Wald angepaBt hat. Und da dieser Tropenurwald in 
Afrika bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben ist, 
hatte der Schimpanscnstamm auch keine Veranlassung, 
sein Urwaldleben aufzugeben und Mensch zu werden. — 
Anders aber in anderen Gegcnden der Erde, wo Klima- 
verschlechtcrungen den Wald lichteten und schlieBlich ver- 
nichteten und damit Menschenaffen zwangen, zu Frei- 
landbewohnern zu werden. Das war in Mitteleuropa der 
Fall, und viclleicht mag nbrdlich des Alpenrandes die 
Gegend gewesen sein, in der im harten Kampf urns Da- 
sein die Mensch werdung erzwungen wurde. Die 
hier am Ende der Tertiarzeit lebenden schimpansenahn
lichen Menschenaffen, von denen wir Knochenreste be- 
sitzen, hatten sicher schon wahrend der ganzen Pliozan- 
pcriode keine unmittelbaren Beziehungen mehr zum afri- 
kanischen Urwald. Es wird also nicht mehr zu Ver- 
mischungen mit den dort lebenden Schimpansenformen 
gekommen sein; ohne dafi damit gesagt ist, eine frucht-
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Bild 5. Schadel des kindlichen Affenmenschen 
Australopithekus, rekonstruiert nach Weinert

Bild 6. Schadel des Pithecantropus aus Java. 
Rekonstruktion von V. Konigswald

bare Bastardierung sci unmbglich gewescn. Insofern stam- 
men wir also n i c h t vom Schimpansen ab. Und wenn 
wir das in unserer Stammbaumzeichnung beriicksichtigen, 
dann muB die Trennungsstelle zwischen Schimpansen- 
und Menschcnlinie schon vor dem letzten Abschnitt des 
Tertiars, also vor der Pliozanzeit liegen (Bild 1 ll).

Aber nun kommt das Widitigc! Unsere wahrend die- 
ser Pliozanzeit lebenden Vorfahren waren noch koine 
Menschen, son der n Menschenaffen! Es 
ist gleichgultig, wie wir sie nennen wollen. Man hat den 
alten Knochenfunden, die moistens aus Zahnen bestehen. 
einmal den Namen „Dryopithecus“ gegeben. Das wurde 
bedeuten „Baum-Menschenaffe“. Und das stimmt nicht. 
Wir sind heute mehr denn je iiberzeugt, daft gerade diese 
vormenschlichen Menschenaffen keine Baumbewohner 
mehr waren, sondern im offenen Land gelebt hatten. Sie 
mbgen in Felsen und Schluchten der heutigen Schwa- 
bischen Alb Daseinsmbglichkeiten und Wohnungcn ge- 
funden haben, so daB man sie wohl 
„Petropithecus = Felsen-Menschen- 
affe“ nennen kbnnte. Auch in Sud- 
afrika hat es ahnliche Umweltsver- 
haltnisse und ahnliche Menschen
affen gegeben. Ihre Schadel waren 
schimpansenahnlich, die Gebisse 
mcnsdilidi. Andererseits hat uns 
auch Java, der Fundort der ersten 
Affenmenschen Pithecanthropus, 
neue Schadelfunde geliefert, die 
wir wohl auch zum „Pithec- 
anthropus" rechnen mussen’'). Pi

thecanthropus heiBt „Affen-
m e n s c h“. Der Name zeigt deut- 
lich, daB wir in dieser Form die 
ersten Vertreter der Menschen- 
familie, der Hominiden, erblicken. 
Aber gerade hier auf Java zeigen 
uns die neuesten Schadelfunde Ge
bisse, die viel affischer aussehen 
als die der Menschenaffen von Siid- 
afrika. Bild 7. Biiste des Pithecanthropus. 

Entwurf von McGregor

Es haben sicher nicht an diesen verschiedenen Platzen 
der Erde sich gleichzeitig und mehrmals Meschenaffen zu 
Menschen entwickelt; denn die Menschheit muB ihrem 
Ursprung nach als e i n h e i 11 i c h aufgcfaBt werden. 
Aber man erkennt heute doch, daB mehrfach Entwick- 
iungen zur Menschenform eingesetzt haben mussen. Ich 
selbst halte immer noch Mitteleuropa fur das Land, 
das am ehesten als Wiege der Menschheit in Frage kommt. 
Sicher beweisen kann man das nicht; und die ganze Frage 
ist auch nicht so wichtig.

Lcider fehlen uns bis jetzt aus der Ubergangszeit vom 
Menschenaffen zur Menschheit trotz der zahlreichen 
Schadelfunde nodi ganze Skelette. Aber wir wissen, was 
wir von ihnen zu erwarten haben. Freilandsbe- 
wohner — auch wenn sie Menschenaffen waren, hat- 
ten sicher nicht die cinseitigen Anpassungen an das Baum- 
leben, die uns die heutigen Menschenaffen zeigen. Dor 
Orang-Utan auf Sumatra und Borneo hat mit seinen 

langen Affcnarmen, seinen verlan- 
gerten Handen und Fingern und 
dem fast ganz zuriickgeblicbenen 
Daumen die hbchste Stufe der 
A f f e n ausbildung erreicht; er 
kommt ja auch fast nie dazu, nr*  
dichtcn Urwald der Dsdiungclwiil- 
dcr einmal den Erdboden zu be- 
treten. Schimpanse und Gorilla 
sind nicht so stark in diese Sack- 
gasse gedrangt worden; und beson- 
ders der schwere Gorilla-Mann 
zeigt cine FuBbildung, die in Pa" 
rallelentwicklung zum Menschen 
durch haufigeres Gehen auf dem 
Boden am mcnsdienahnlichsten ge" 
worden ist.

*) S. Umschau 1938, H. 4.

Unser tcrtiarzeitl*'
cher Vorfahr, der als Mcn 
schenaffc schon durch mehrerc 
Millionen Jahre an das Leben 1111 
lichten Wald oder auf freiem Bo 
den gewohnt war, muB desha _ 
schon vor der eigentlichen Menscn^ 
werdung kbrperliche Merkmale gc

246 Heft I6



habt habcn, die dicscm Leben 
entsprachen, und die ihn von den 
heutigen Baum-Menschenaffen un- 
tersdueden. Die Wirbelsaule mag 
schon mehr S-fbrmig geschwun- 
gen, das Becken flacher gestellt 
gewesen sein. Vor alien Dingen 
aber miissen Beine und Fiifie 
menschenahnlidter gewesen sein 
als bei heutigen Menschenaffen; 
also Ober- und Unterschenkcl 
langer und die Fufie mit angezo- 
gener, grofier Zehe weniger hand- 
formig, als es beim heutigen 
Schimpansen der Fall ist. Es ist 
ein alter Spruch, daft die Mcnsch- 
heit bei ihrer Gcburt zuerst mit 
den Beinen geboren wurde, und 
daft der Kopf zuletzt kam.

Es ware zuviel Phantasic, 
ctwas uber Haut und Flaare un- 
serer letzten Tierahnen auszu- 
sagen. Dem Dichter und Kunstler 
mdgen solchc Darstellungen er- 

laubt sein. Es kommt nicht dar- 
auf an, wieweit sie iibcreilt odcr 
richtig sind. Es ware wohl ver- 
lockcnd, auch cinmal dieses Ge- 
heimnis luften zu konnen. Eine 
Mbglichkeit dazu sehen wir nicht; 
aber das andert nichts an der 
Tatsache, daft die Vorfahren der 
Menschheit noch keine Mcnschen, 
sondern Menschenaffen gewesen 
sind.

Die Bilder 1—3 und 5—7 
sind den Werken des Verf. 
..Ursprung der Menschheit", 
„Entstehung der Menschen- 
rassen" und „Dcr geistige 
Aufstieg der Menschheit", 
Verlag F. Enke, Stuttgart, 
entnommen.

Bild 8. Tanz um das gefundene 
Feuer

Nach W. Planck aui .Vor Adam*

Eisenbahnpioniere beim Briickenbau
Von Dr.-Ing. habil. O. Bieligk, 

zur Zeit Hauptmann im Stabe der Eisenbabnpionierschule

Uberall drangen unsere Truppcn in Feindesland vor. 
So war es in Polcn, Norwegen, Belgien, Frankreich und 
>m Siidosten, so war es in dem unermcfilichen Raum der 
Sowjetunion. Tag fiir Tag ging es weiter hinein unter 
Kampfen, die alle Krafte und zahe Ausdaucr erforderten. 
Uberall flutete vor unscren Truppcn der Feind zuriick.

Diescr Kampf umfafit auf beiden Seiten Vcrkehrs- 
bewegungen von ungeheurem A u s m a fi. 
Diese spiclen sich nicht nur in der eigentlichcn Kampf- 
zone ab, sondern losen auch 
einen vielfaltigen Verkehr bis 
tief in das Hinterland aus, das 
die kampfendcn Heere mit 
Nachschub versorgt und Ver- 
wundete, Beute und Gcfan- 
g^ne aufnimmt. Als wichtiger 
Teil kriegerischen Handelns 
lassen sich diese Masscnbcwe- 
gungen vom Kampfe, an dem 
s>e mittclbar oder unmittelbar 
^'twirken, nicht fortdenken. 
Daher s'nd sie *n hochstem 
Mafic Ziclpunkt des
Segnerischen Ver- 

'11 c •> t u n g s w i I I e n s. Um 
dem Feind die Zufuhr frischer 
Krafte oder den Riickzug ab- 
^uschneiden, zerstoren unserc 
■ on]ber im feindlichen Hinter
land Strafien und Bahnen, 

rticken, Bahnhofe mit ihren 
erlade- und Weidtenanlagcn, 

.ersorgungs- und Signalein- 
7 ltungen, Werkstatten und 

as rollende Material. Immcr 
^'eder meldet der Wehr- 
machtbcricht davon. Ebcnso 
erstort der Feind bei scincm

Riickzuge, was er in der Eile nur irgend verniditcn kann, 
um den Vormarsdi unserer Truppen aufzuhaltcn. Oft ist 
es nur wenig, was bei diesem doppelten Vernichtungs- 
werk iibrig blcibt.

Und dodt vergehen nur Tage oder wenige Wochen, 
bis dcr Vcrkehrsstrom auf dicscn Bahnen wieder fliefit, 
wenn auch zuerst nur langsam und nur fiir das Not- 
wendigste, so doch bald wieder in starkerem Mafie, da- 
mit das Heer immer an die Kraftquelle der Heimat an- 

Bild 1. Zerstorte Eisenbahnbrucke liber einen Strom.
Das an mehreren Stellen gesprengte Tragwcrk ist in den cinzelnen Briickenoffnungen 

in schrage Lage abgestiirzt
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geschlossen bleibt. In dieser Zeit wird im 
Kriegsgebiet ein gewaltiger A u f - 
b a u geleistet, der unter Friedensverhalt- 
nissen viele Monate in Anspruch nehmen 
wiirde. Wie ist es denn iiberhaupt moglich, 
daft kaum cine Stockung eintritt, daft das 
groBe Getriebe in so kurzer Zeit wieder in 
Gang kommt und — um nur einen wich- 
tigen Teil des Ganzen herauszugreifen — 
die Eisenbahnbriicken, diese oft cntschei- 
denden Punkte im Verkehrsnetz, in so un- 
glaublich kurzer Zeit wiederhergestellt 
sind?

An der Unvollkommenheit der Zersto- 
rung liegt es nicht. Hierin haben unsere 
Gegner bisher auf alien Kriegsschauplatzen 
ganze Arbeit geleistet. Eine erschbpfende 
Antwort laBt sich auch nicht etwa nur in 
gewissen sachlichen Untcrschieden zwischen 
fricdcnsmaBig erbauten Briicken und den 
von der Truppe erbauten Kricgsbriicken 
finden. Freilich hat eine Kriegsbriicke 
haufig einen geringeren Grad von Sicher- 
heit, da einfach die Zeit fehlt, den Bau- 
grund eingehend zu priifen, eine bis in allc 
Feinheiten cindringende statische Unter- 
sudiung des Bauwerks anzustellen und 
friedensmiiBige Sorgfalt auf dessen Aus- 
fiihrung zu verwenden. Kriegsbriicken sind 
auch viel weniger als friedensmaBige Bau- 
ten durch wirtschaftliche Uberlegungen in 
der Wahl der Baustoffe und dem Einsatz 
ten und Geraten gebunden, da nicht die Kosten, son- 
dern nur militarische Notwendigkeiten entscheiden. 
Ebenso werden kaum besondere MaBnahmen zum 
Schutz des Bauwerks gegen die Witterung getroffen; 
auch auf den Gesichtspunkt der Schonheit wird keine 
Riicksicht genommen, der bei friedcnsmaBigen Bauten oft 
stark den Entwurf bestimmt. Hierfur hat das rauhe 
Kriegshandwerk kein Bediirfnis und keine Zeit. Aber 
den niichternen Zweck, die Last des daruberfahrenden 
Zuges zu tragen, muB auch die Kriegsbriicke erfiillen, 
und dafiir, daB sie dies tut, biirgt die Erfahrung und 
das Kbnnen der Truppe. Oft kbnnen auch unbeschadigte

Bild J. Aufrichten eines holzernen Schwelljoches jiir eine Unterstiitzung. 
Menschenkraft mu fl die Hebezeuge ersetzen

Bild 2. Behelfsbriicke im Bau umgeht die vorn links erkennbaren 
Triimmer der zerstorten Briicke.

Als Untertutzungen fur den Uberbau werden auf Pfahlgrundungen hblzcrnc 
Joche errichtct. In den landseitigen Bruckenfcldern wird'bereits der aus 

Walztragern bestehende Oberbau fcrtiggestcllt

von Kraf- Teile der zerstorten Briicke wiederverwendet werden. —
So bestchen gcwiB erhebliche Unterschiede. Doch aus- 
reichend erklaren sie die Schnelligkeit des 
B a u e s noch nicht. Denn die Zeit, in der der Eisenbahn- 
pionier seine Briicken fertigstellt, ist nur ein Fiinftel oder 
Zehntel, jedenfalls nur ein geringer Bruchtcil der Bau- 
zeit einer friedensmaBigen Briicke gleichen Ausmafies. 
Dabci hat die Truppe in vieler HinsiAt mit unverglcich- 
lich groBeren Schwicrigkeiten zu kampfen. Sie kann mit 
dem Bau nicht auf eine giinstige Jahreszeit, niedrigen 
Wasserstand oder gutes Wetter warten. Sie muB zunachst 
die Baustelle von den Trummern der zerstorten Briicke 
freimachen, Baustoffe beschaffen, und oft fehlen ihr die 

Hilfsmittel, Baumaschinen, Krane, die 
sonst einer GroBbaustclle zur Verfiigung 
stehen.

Die letzte Ursache fur die Kiirze der 
Bauzeit liegt in der beispielloscn 
Organisation des militari' 
schen Einsatzes. Die planmaBige 
Anlage des Ganzen ist geradezu von kiinst- 
lerischer Gestaltungskraft belebt, wahrend 
ihre Wurzeln tief im deutschen Soldaten- 
tum liegen. Dies zeigt schon der erstc 
Schritt; denn wo noch Aussicht besteht, 
bringt der Eisenbahnpionier durch Hand- 
streich das Bauwerk unbeschadigt in seinen 
Besitz. Mancher Schaden wird durch einen 
kiihnen StoBtrupp verhiitet, der weit vor- 
aus die Briicke besetzt, ehe der Gegner sein 
Vernichtungswerk durchfiihren kann. Sol' 
datischem Wesen entspringt es cbenfalls, 
wenn iiberall auf den Bahnlinien mit den 
Panzern und den vordersten Schleiern det 
Infanterie Erkundungstrupps der Eisen- 
bahnpioniere vordringen, die sich mitten »n 
Kampf einen klaren Uberblick uber das 
MaB der Zerstorung und die technischcn 
Moglicbkeiten des Wiederaufbaues erzWin 
gen. Durch Lufterkundung konnen die o
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Bild 4. Holzerner Pfeiler fiir cine Behelfsbriicke
In dcr rcchts anschliefienden Briickenoffnung wird der Uberbau 
fertiggestellt. Von hicr aus werdcn dann die Walztragcr fiir 
den Uberbau dcr links an den Pfeiler anschlieBcnden Briicken- 

offnung vorgestreckt 

vcrlicrt. Ebcnso handeln schlicBlich Zug- und Gruppcn- 
fiihrer, die vorausschauend ihre Leute so ansetzen, daft 
ein Rad ins andere greift, keines leer lauft und nirgends 
eine Stockung entsteht. Das Wcsentliche hieran ist Aus- 
druck soldatischer Erziehung, die hicr reife Friichte tragt.

Und dies alles beherrscht soldatischer Geist, 
der die technische Aufgabe als einen Kampfauftrag auf- 
fafit. Ohne ihn mufite das Ganze Stiickwerk bleiben. Hier 
schaffen Soldaten, fiir die es kein „Unmoglich“ gibt, die 
gewandt und willensstark auch im anscheinend aussichts- 
losen Faile fur die Losung dcr Aufgabe einen Weg fin- 
den, fiir fehlende Baustoffe einen Ersatz wissen, ton- 
nenschwerc Lasten mit den einfachsten Hilfsmitteln 
befordern und einbauen und sich nicht durch feindliches 
Feuer beirren lasscn. Manner, die unter widrigsten Ver- 
haltnissen, bci Frost und Hitze, Regen und Dunkelheit 
verbissen und zah ihre Pflicht tun und jederzeit bereit 
sind, ihr Werk mit der Waffe in der Hand zu schiitzen. 
Sie sind ganz von dem Gedanken an das grofie Geschehen 
der Zeit beseelt. In letzter Hingabe an ihr Werk voll- 
bringen sie fast Unmbgliches, — weil sie eben auch bei 
der technischen Aufgabe in ihrem Inncrn Soldaten ge- 
bliebcn sind. Hierin liegt letzten Endes das Geheimnis 
des Erfolges, diescr uniibertrefflichen Lcistung, die mit 
zivilem Bauen nicht viel mehr als die aufiere Form gc- 
mcinsam hat. Der Erfolg ist gesichert, weil sich das 
Wollcn iibcrall auf die organisatorische Kraft einer vor- 
bildlichcn Fuhrung vcrlasscn kann und nicht zu cinem 
Wirkcn ins Leere verdammt ist.

Die Bilder zeigen diese Manner in ihrem 
Schaffen und einige Beispiele ihrer Bau- 
ten. So vielgestaltig wie die Briickenformcn und die 
Moglichkeiten ihrer Zerstbrung sind, so verschiedcn ist 
auch die Lage, die sich der Truppc beim Eintreffen an 
der Baustelle bietet. Hier fast unbcschadigt von den 
Pfeilern abgestiirzte Ubcrbauten, dort ein unbeschreib- 
liches Gcwirr von Stahltriimmern oder formlose Schutt- 
haufen. In jedem Fall mufi die Lage in schnellem Ent-

wichtigen Einzelheiten nicht 
rnit gleichcr Zuverlassigkcit 
erkannt werdcn. So erhalt die 
Fuhrung schon wenige Stun- 
den spater die Grundlagen, 
aus dencn der Entschlufi fiir 
die Art des Wiedcraufbaues, 
den Einsatz der Einheiten, 
das Verteilcn von Baustoffen 
und Geraten aus riickwartigcn 
Lagern crwachst. Die Tat- 
sachc, daft nicht willkiirlich 
hicr und dort, sondern plan- 
voll — unter Verwcndung 
starkster Krafte an dcr 
schwicrigsten Stellc — mit 
dem Bauen begonncn wird, 
hddet die erste Gewiihr fiir 
den Erfolg, In kleinerem Rah- 
^cn wiederholt sich dasselbc 
.P.'.U bei den Kompanien. 
"'ahrend noch gebaut wird, 
werdcn bereits an dcr nach- 
sten Baustelle Vorbcrcitungen 
Retroffen, Vermcssungs- und 
'ntwurfsarbeitcn ausgefiihrt, 
austoffc erkundet und sicher- 

Sestellt, damit die Kompanic 
eun Eintreffen sofort mit 

ganzer Kraft ans Werk gehen 
ann und nicht kostbarc Zeit

Bild 5. Belastungsprobe einer bchelfsmdfiig wiederbergestellten Briicke
Die Fachwerkiiberbauten bcider Gleise waren in dcr linkcn Halfe gesprengt und abgestiirzt. 
Dcr noch vcrwcndbarc Toil des vorderen Ubcrbaues wurdc gchoben, aer fehlende Teil durch 
einen Uberbau aus Walztragern ersetzt. Als Zwischenunterstiitzung wurdc auf dem felsigcn 

Flufigrund ein Pfeiler betoniert und holzerne Joche aufgesetzt
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Bild 6. Frcier Vorbau einer Kriegsbriicke.
Die Hauptoffnung dcr massiven Briicke ist zerstort und wird aus vorbereitetem Gerat ersetzt. Die auf den Gewolbcreihen der 
massiven Briicke ruhenden Teile des Fachwcrkcs diencn nur als Gegengewicht wahrend des freien Vorbaues und werden nach 

dem unmittelbar bevorstchenden Zusammcnschlufi des Tragwerks in der Mittc wieder abgebaut

schluR gemeistert werden. Das MaR der Zerstbrung, die 
Hbhe der Pfeiler, die GrbRe der Stutzweiten, die Boden- 
verhaltnisse, Wassertiefe, Starke der Strbmung und des 
Hochwassers, Gefahr des Eisganges, die Notwendigkeit, 
einen Schiffahrtswcg oder andere Verkehrswege unter 
dcr Briicke freizuhalten, Art und Menge der verfiigbaren 
Baustoffe, Gerate und Krafte bestimmen die Lbsung. 
Gleich ist in alien Fallen nur der Leitgedanke, in mbg- 
lichst kurzer Zeit die Lucke im Verkehrsweg wieder zu 
schlieRen. Bald wird dies Zicl am besten durch einen 
Neubau in der alten Bruckcnachse, bald durch Umgehen 

Bild 7. Eisenbahnpioniere bei der Montage einer Fachwerkbriicke 
aus vorbereitetem Kriegsbrilckengerat

Alic Bllder, auch da« Tltelblld: Archlv dcr Eiicnbahnplonlcrichulc

des Triimmerfcldcs, bald durch Heben und Erganzen dcr 
abgcsturztcn Uberbauten erreicht.

In mannigfacher Bauart entstchcn Bchclfs- 
b r ii c k e n aus Holz und Stahl. Kraftige Baume werden 
gcfallt, oft aus groRen Entfcrnungcn hcrangeschafft und 
durch Kraftrammcn als Pfahlgrundung in den Boden ge- 
schlagcn. Untcrdcsscn werden hblzernc Jochc gezimmert, 
die auf die Grundjoche — jc nach der Hohe auch zu 
mchreren iibcreinander — aufgesetzt die Unterstiitzung 
fur das Tragwerk bilden. Wo starkes Holz fehlt, werden 
diesc gegliedertcn Jochc durch Balkcnstapcl, stahlerne 

Untcrstutzungcn oder Pfeiler aus Maucr- 
werk oder Bcton ersetzt. In alien Bauwei- 
sen ist der Eiscnbahnpionicr bewandert. 
Uber die Stutzcn spannt sich das Tragwerk 
aus schwercn Stahltragcrn, im Notfall aus 
Holzbalken oder Bundcln von Schicnen.

An anderer Stelle wird das abgestiirzte 
Tragwerk dcr zerstbrten Briicke 
gehoben. Zcntimetcr um Zcntimcter wird 
die oft Hundertc von Tonnen schwerc Last 
des Ubcrbaues auf hydraulischcn Hebe- 
bbeken hochgcwundcn und durch Schwcl- 
lenstapcl abgefangen, bis schlieRlich die 
endgiiltige Unterstiitzung untergebaut wer
den kann. Jc grbRcr die Spannwcite des 
Tragwerks ist, um so lohnendcr crschcint 
das Heben. Zum SchluR werden bescha- 
digte Teile ausgebessert und fehlcnde Teile 
erganzt.

Wo kcinc dicser bciden Lbsungen 
schnellen Erfolg verspricht, tritt dcr Em* 
bau von Kriegsbriicken aus v o r - 
bcreitetem Gerat an ihre Stelle- 
Fachwerkkonstruktionen aus Stahl, fur 
groRe und grbRtc Stiitzweiten geeignet, 
werden in dcr Briickenachsc auf dem Lande 
zusammengesetzt und cingeschoben, au‘ 
Schiffcn in die Bruckcnbffnung cingc- 
schwommen, auf Gcriisten an Ort und 
Stelle zusammengebaut oder schlieRlich >n 
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freiem Vorbau in schwindelnder Hohe Stab fur Stab zu- 
sammengefiigt. Dank der sinnvollen Bauart des Kriegs- 
briickengerates und der guten technischen Ausbildung der 
Truppe sind gerade auch die Uberbauten dieser grofiten 
Kriegsbriicken in wenigen Tagen zur Aufnahme des Ver- 
kehrs bereit.

So spielt sich auf zahlreichen Baustellen des Kriegs- 
schauplatzes in den Tagen und Wochen, in denen unsere 
I ruppen in Feindesland vorstofien, ein von unbandiger 
Kraft erfiilltes Schaffcn ab. Aus einem fur den unbeteilig- 

ten Zuschauer zunachst unerklarlichen Durcheinander 
schalt sich der Sinn der einzelnen Tatigkeiten immer 
klarer heraus, fiigt sich eine in die andere, bis schlieBlich 
bei der PlanmaBigkcit, die in dem Ganzen liegt, in kurzer 
Zeit das Bauwcrk fertig dasteht. Das BewuBtsein er- 
fullter Pflicht ist der Lohn fur allc Mitwirkenden. Und 
dann geht es sofort weiter zur nachsten Einsatzstelle — 
ohne zogernde Gedanken, weil es selbstverstandlich ist, 
daft auch hicr wiedcr der Wille liber alle Schwierigkciten 
siegen wird.

Trinkwasserbereitung im Felde
Von Dr. med. habit. K. Walther, Oberstarzt

/ Dem Heereshygieniker er- 
wachsen in einem neuzeitlichen 
Feldzug besondere Pflichten. 
Taktische Belange und Forde- 
rungen stellen ihn vor die 
Aufgabe, in der Technik der 
Seuchenverhiitung und -be- 
kampfung Einrichtungen zu 
schaffen, die sich in den Ge- 
samtrahmen der Heeresorga- 
nisation ohne Schwierigkeiten 
einfiigen lassen, schnell arbei- 
ten konnen, einfach und ohne 
besonders geschultes Personal 
zu handhaben sind, hochst lei- 
stungsfahig und auBerst be- 
wcglich sein miissen.

Diese Problemstellung 
zwingt den Heereshygieniker, 
namentlich auf dem Gebiete 
der Wasserreinigung im Felde,

Bild 1. Ein Heerestrinkwasserbereiter bei der Verladung
Bild 2 (rechts). Der gleiche Trinkwasserbereiter in Tdtigkeit 

der Trinkwasserbereitung, sich frei zu machen 
von Einrichtungen und Verfahren, die sich zwar im 
I'riedensbetrieb ortsfester Anlagen langjahrig bewahrt 
haben, die aber fiir Feldverwendung zu schwerfallig sind 
oder zu langsam arbeiten oder beide Nachteile zugleich 
haben.

Von den verschicdcnen Forderungcn, die an ein 
hygienisch einwandfreies Trinkwasser zu stellen sind, ist 
das Freisein von Krankheitserregern die wichtigste. 
Denn gerade die iibertragbaren Krankheiten, mit deren 
Massenauftreten besonders in einem Kriege zu rechnen 
1st, Typhus, Ruhr, Cholera — man bezeichnet sie ge- 
radezu als „Kriegsseuchen“ — konnen durch Trinkwasser 
verbreitet werden. Hinzu kommt die Gefahr der kunst- 
lichen Verseuchung des Wassers mit sporcnbildenden 
Baktericn. Es sei hicr nur auf den Erreger des Milz- 
brandes hingewiesen, der sich leicht ziichten und sehr aus- 
giebig zur Bildung von Sporcn bringen lafit. Milzbrand- 
sporen konnen auch im Freien sehr lange am Leben blei- 
ben. Das ist fur SchutzmaBnahmen wcscntlich.

.Die kriegshygienische Beurtcilung eines 
1 rinkwasserrcinigungsverfahrens kann sich daher nicht 
oamit begniigcn, festzustcllen, ob die iiblichen Testkeime

P^mbaktcrien — aus dem Wasser versdiwinden. Sie 
muls vielmehr von dcr Sachlage ausgehen, daft die in
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einem Gelande geiegencn Wasser- 
stellen — es handelt sich dabei 
meist um Oberflachcn-, fast nie urn 
Grundwasser — auch mit sporen- 
haltigem Material, z. B. aus Ab- 
wassern von Leder- und Pelzfabn- 
ken u. a. infiziert sind. Was leisten 
dabei die bisher gebrauchlichen Ap- 
parate?

Die moderne Trinkwasserreini- 
gung kann im wesentlichch auf drei 
verschiedene Arten geschehen: ein- 
mal durch mechanische Kla
rung im sogenannten Absetzver
fahren mit und ohne Fiillungsmit- 
tel oder mit Sandfiltration, mit 
dem Zwecke, im wesentlichen die 
ungelosten Schwebstoffe zu besei- 
tigen. Der Zusatz von Fallungs- 
mitteln bewirkt dabei hauptsach- 
lich Vernichtung der im Oberfla- 
chenwasser vorhandencn Algcn 
und ihrer Stoffwechselprodukte. 
Eine zweite Art ist die Keim- 
t 6 t u n g mit chcmischen oder phy- 
sikalischen Methoden, eine dritte 
die der Entkeimung mit be- 
sonderen feinen Bakterienfilterein- 
richtungen. Zur Beurteilung, wie 
sich mit diesen drei Mbglidikeitcn 
die Trinkwasserbereitung im Felde 
am besten gestalten laBt, ist es 
notwendig, die gebrauchlichen Ver- 
fahren einer kurzen Kritik zu 

Bild 3. Tornisterfiltergerdt

unterziehen. Die einfachen Absetzverfahren mit und 
ohne Fallung miissen von vornherein ausgeschaltet wer- 
den, da sie nur eine mechanische Klarung bewirkcn, ohne 
eine Wirkung auf Bakterien zu erziclen. Auch durch das
Absetzverfahren mit langsamer Sandfiltration konnen 
Bakterien nicht restlos zuriickgehalten werden. Von den 
chemischen Verfahren der Keimtbtung ist die T r i n k - 
wasserchlorierung seit langem zu einem unent- 
behrlichen hygienischen Riistzeug geworden. In dem mit 
fliissigem Chlor arbeitenden Chlorator-Apparat steht uns 
ein besonders in der Praxis der Schwimmbaderreinigung 
bewahrtes Verfahren zur Verfiigung. Jahrelange Heeres- 
versuche liber Trinkwasserchlorierung, die von Konrich 
unternommen wurden, haben indessen gezeigt, daft die 
Trinkwasserchlorierung fur bewegliche Feldverhaltnisse 
etwas ganz anderes ist als die so weit verbreitete Chlo- 
rierung ortsfester Wasseranlagen. Konrich weist in sei- 
nem an die Heeressanitatsinspektion erstatteten Gut- 
achten auf folgendes hin:

1. Die Temperaturschwankungen und -unterschiede 
offener Gewasser — darum handelt es sich im Felde — 
bewirken zeitliche Anderungen der Chloreinwirkungen. 
(Chlor wirkt in Kalte langsamer als in Warme.)

2. Wechselnder Gehalt an organischer Substanz er- 
fordert haufig hohe Chlorgaben. Damit wachst die Ge- 
fahr einer Fehldosierung mit dem Ergebnis, daft das 
Wasser entweder nicht keimfrei ist oder aber merklichen, 
ja starken Beigeschmack nach Chlor hat.

3. Ein sehr grofter Nachteil ist, daft das Chlorierungs- 
verfahren gegeniiber Sporen unwirksam ist, wenigstens

in der praktisch in forage kom- 
menden Chlorkonzentration. Man 
kann zwar Milzbrandsporen durch 
Chlorlbsungen tbten, aber man 
braucht dazu 1/16-n-Losung, wah- 
rend bei nichtsporenden patho- 
genen Darm-Bakterien 1/100 000- 
n-Losungen genugen.

Ein feldbrauchbares Verfahren 
mufi aber, wie oben gesagt wurde, 
auch gegeniiber Sporen restlos 
wirksam sein.

SdalieRlich ist selbst eine trans
portable Chloratoranlage so un- 
handlich, daft das Verfahren auch 
aus diesem Grundc feldmafiig nicht 
verwendet werden kann.

Aus den gleichen Griinden schei- 
det auch das Ozonisierungsverfah- 
ren aus, das eigentlich iiberhaupt 
nur ein Verfahren fur ortsfeste 
Anlagen ist.

Mit einem physikalischen 
Verfahren arbeitet der fahrbare 
Armeetrinkwasserberciter, der im 
Weltkrieg verwendet wurde. Bei 
ihm wird durch Erhitzung des 
Wassers bis zu 105° und Wieder- 
abkiihlung in einem Rbhrenkiihler 
Abtbtung der Nichtsporenbildncr 
erreicht. Sporenbildner werden 
auch durch dieses thcrmische Ver
fahren nicht abgetbtct. Das ist der 
cine Fehler. Der andere liegt darin, 
daft schmutziges Wasser manchmal

fliefit. Vorschaltcn
fast ebenso schmutzig wieder aus- 

einer sogenannten „Schbnungs“-Vor- 
richtung verzogert aber nur den Betrieb der Apparatur, 
die an sich schon ziemlich langsam arbeitet.

Bild 4. Dasselbe Gerdt gebrauchsfertig
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Eingehend wurde von Konrich die Filtration des 
Wassers zur Keimfreimachung untersucht. Es ist be- 
kannt, daft die Berkefeldkerzen ein keimfreies Filtrat 
ergeben. Diese werden in Laboratorien zur Entkei- 
mung von Fliissigkeiten vcrschiedcnster Art angewandt. 
Ihre Ergiebigkeit ist verhaltnismafiig befriedigend. Ihr 
Nachteil liegt aber darin, daft sie im Laufe der Zeit 
infolge Durch wachsens keimdurchgangig werden, also 
haufig ausgckocht werden miissen. Das ist unter den Ver- 
haltnissen, unter dencn sie im Felde angewendet werden 
miissen, unmoglich und schlicftt aufterdem die Gefahr ein, 
dafi die Kerzen feine Spriinge bekommen. Ein friiher 
immer angefiihrter Nachteil, daft die Kerzen bei nidit 
schonendem Transport an den Einfassungen springen, 
diirfte durch inzwischcn eingetretene technische Verbesse- 
rungen gegenstandslos geworden sein.

Die Nachteile haufigen Auskochens der Berkefeld- 
Filter entfallen bei zwei anderen Filtereinrichtungen, den 
Nitrozellulose - und den Asbestfiltern. Die 
N.-Filter haben vor Asbestscheiben den Vorzug, daft sie 
Schwebstoffe abfangen, also ein Eindringen in die Filter- 
masse selbst verhindern. Man kann die Stoffc dann von 
der Oberflache beseitigen, so daft auch ein D u r ch - 
wachsen nicht zu befiirchten ist. Erfahrungen in langdau- 
ernden Versuchsreihen haben gezeigt, daft ihre Ergiebig
keit gut und ihre Kcimsichcrheit gewahrleistet ist. Die 
sehr diinnen Filterhaute sind jedoch ziemlich empfindlich, 
also leicht verletzlich. Sie miissen im ubrigen feucht auf- 
bewahrt werden und kbnnen, wenn hierfiir nidit ein 
keimhemmendes Mittel benutzt wird, leicht versdiimmeln. 
Zwei Nachteile also, die fur ein Trinkwasserverfahren im 
Felde nicht unbedcnklich sind. Ihr Vorzug, den sie mit 
anderen keimdichten Filtern teilen, liegt darin, daft Bak- 
teriensporen ebenso abgefangen werden wie die Wuchs- 
formen der Keime. Schon im Weltkrieg sind k 1 e i n e 
handliche F i 11 e r a p p a r a t e mit Asbest
filtern verwandt worden. Ihre genaue wissenschaft- 
liche Priifung und Vervollkommnung blieb nach Kriegs- 
ende zunachst unbearbeitet. Ein Vergleich zwischen den 
N.-Filtern und den Asbest-Filtern ergibt in ihrer Lei- 
stungsfahigkeit bei b 1 a n k e m Wasser keinerlei Unter- 
schiede. Bei t riibem Wasser ist das N.-Filter insofern 
im Vorteil, als man bei Nachlassen der Ergiebigkeit die 
mechanischen Hindernisse, wie erwahnt, durch Abwischen 
mit ciner Gummiflosse beseitigen kann, wahrend sie beim 
Asbestfilter in die Schicht eindringen und diese mit der 
Zeit verstopfen. Aber die dunne Filterhaut des N.-Filters 
•st, wie gesagt, leicht verletzlich. Dann aber ist die ganze 
Filterbattcrie unwirksam. Asbestfilter sind praktisch un- 
empfindlich. Sie konnen ohne weitere Vorsichtsmaftregeln 
ubcrall aufgebaut werden und verderben nicht, wie es 
beim N.-Filter der Fall ist. Uber Asbestfilter liegen scit 
•angem zahlreiche Erfahrungen vor. Sie werden bei der 
Wein-, Bier- und Obstsaftherstcllung im praktischen 
Groftbetriebe mit gutem Erfolg angewandt.

Der Vollstandigkeit halber seien nodi drci weitere 
^nnkwasserreinigungsverfahren kurz angefuhrt: Das 
Katadynverfahren, die Beeinflussung des Wassers durch 
mtraviolette Strahlen und das sogenannte „Carbisterol“- 
Verfahrcn; diese drei Verfahrcn sind wohl geeignet, in 
d5r ortsfesten Praxis des Friedensbetriebes mit beriick- 
sichtigt zu werden. Fiir die feldmafiige Verwendung 
eignet sich das Katadynvcrfahren fiir sich allein 
U' a. deswegen nicht, weil die Katadynmasse viel zu lange 
" je nach der Grofte des Objekts bis zu 24 Stundcn — 

auf ein baktericnhaltiges Trinkwasser einwirken muft, 
ehe eine Keimfreiheit mit Sicherheit erzielt werden kann. 
Die Benutzung ultravioletter Licht- 
q u e 11 e n ist im Felde hur moglich, wenn eine elektrische 
Stromquelle fiir ihre Speisung vorhanden ist. Das muft 
aber fiir die Einrichtungen der Front, fiir die ja in erster 
Linie das Trinkwasser beschafft werden soil, verneint 
werden. Das Carbistcrol-Verfahren ist eine 
Kombination von Chlor und Aktivkohle. Nadi den bis- 
herigen Versuchen scheint es zur Wasserentkeimung ge
eignet, also fur Friedenszwecke brauchbar zu sein. Eine 
Verwendung im Kriege entfallt aus den bei der Bespre- 
diung der Chloratoranlage angegebenen Griinden.

Wenn wir uns noch einmal die Problemstellung fiir 
die Trinkwasserversorgung im Felde, wie sie eingangs 
skizziert wurde, vor Augen fiihren: schnelles Arbeiten, 
einfadtes Handhaben, hochste Leistungsfahigkeit und 
aufterst schnelle Bewcglichkeit, so kommen wir zu der 
Folgerung, daft eigentlich keines der geschilderten Ver- 
fahren fiir sich allein diesen Anforderungen geniigt, daft 
es vielmehr notwendig ist, bewahrte Teilverfahren der 
einen und der anderen Methode auf moglichst kleinem 
Raum miteinander zu koppeln. In den Heeresversuchen 
der letzten Jahrc ist daher das zur Schonung des Wassers 
an sich iiberaus leistungsfahige Absetzverfahren mit che- 
mischer Fallung mit einem physikalischen Klarungs- und 
Entkeimungsverfahren durch die im praktischen Grofibe- 
trieb bereits bewahrte, daher auch im Felde am brauch- 
barsten erschcinende Filtration verbunden worden. Bei 
der Trinkwasserbereitung im Felde muft man immer mit 
verhaltnismaftig groficn Wassermengen rechnen, da gleich- 
zeitig viele Menschen auf einmal in kurzer Zeit versorgt 
werden sollen. Eine von uns in Gemeinschaft mit Prof. 
F. Konrich und Dr. Schmitthenner entwickelte Apparatur 
ist daher so eingestellt, daft sie unter Beriicksichtigung der 
chemischen Vorklarung, die immer eine gewisse Zeit in 
Anspruch nimmt, auch bei starkem Schmutzwasser stiind- 
lich mindestens 2000 1 Trinkwasser in unablassiger Folge 
liefern kann. Die mechanische Schonung des Wassers ge- 
schieht durch Kalziumoxyd und Eisenchlorid. Auch bei 
Wasser, das sehr viel Triibungs- und Schleimstoffe ent- 
halt, sind nicht mchr als 60 g Eisenchlorid notig, um in 
Verbindung mit dem in einer Menge von 150 g zugesetz- 
ten Kalziumoxyd eine grobflockige Fallung der Triib- und 
Schleimstoffe zu bewirken. Die weitere feinmechanische 
Enttriibung geschieht durch Klarungsschichten, die Ent- 
keimung des Wassers durch 20 Entkeimungsfilter. Um 
Keime, die bei langerem Gebrauch der Schichten durch 
diese durchwachscn konnen, abzufangen, ist zwischen 
Filterschicht und Reinwasserseite eine Katadynschicht 
(Katadynsand) in besonders dafiir hergerichteten Rahmen 
eingeschaltet. Das ganze Filteraggregat besteht somit aus 
einer Verbindung von Klarung durch chemische Fallung 
und mechanischer Filterenttriibung und -entkeimung unter 
Zuhilfenahme der oligodynamischen Wirkung von Silbcr- 
salzen. Unsere Versuchc haben die voile Leistungsfahig
keit des Apparatus ergeben. Auch die anderen Forderun- 
gen, die an eine solche Einrichtung im Feld zu stcllen sind, 
sind erfiillt. Sein Auf- und Abbau erfordert nur wenige 
Minuten.

Wir glauben daher fiir die Frage der zweckmafiigsten 
Wasserreinigung und Trinkwasserbereitung im Felde, so- 
weit sie transportable Grofianlagen fiir die Truppe be- 
trifft, durch diese kombinierte Apparatur eine brauchbare 
Losung gefunden zu haben.
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Speisepilze als EiweiBquelle
W. Lintzel berichtet in der Biochemischen Zeitschrift 1941, 

Heft 6, uber Untersuchungen zur Bestimmung des Nahrwertes 
und der Verdaulidikeit von PilzeiweiB. EiweiBfrei erniihrten 
Versuchspersonen wurden fur einige Tage als einzige EiweiB- 
kost genau bestimmte Mengen von Champignon, Pfifferlingcn, 
Stcinpilzen und Morcheln gegeben; aus dem Stickstoffgenalt 
des Harns und des Kotes wurde der „physiologische Nutzwert" 
des zugefiihrten EiweiBcs errechnet. Darunter versteht man, 
wieviel Hundertteile der zugefiihrten Stickstoffsubstanzen ver- 
daur und verwertet werden. Die Ergebnisse zeigen, daft die 
biologische Wcrtigkeit des PilzeiweiBes im Erhaltungsstoff- 
wechsel sowie hinsichtlich des physiologischen Nutzwertes mit 
den Werten fiir tierische Eiweifie verglichen werden kann. 
Wiihrend die annahernd restlos verdaulichen tierischen EiweiB- 
nahrungsmittel eincn physiologischen Nutzwert von 45—50% 
aufweisen, betragt dicser fiir die erwahnten Pilzarten 35,1 bis 
50,6% des gesamten Pilzstickstoffs. Der Speisepilz ist demnach 
geeignet, in unserer Nahrung das EiweiB tierischer Herkunft, 
insbesondere Fleisch, weitgehend zu ersetzen. Diese Feststellung 
diirfte besonders fiir die Ernahrung zu Kriegszeiten von Bc- 
deutung scin. Dr. Ar.

Uber Lebensweise und Schadlichkeit 
der Herbstschnake

Die Herbstschnake (Tipula ezizeki de J.) ist in den letz- 
ten Jahren mehrfach auf Griinland als Sdtadling aufgetreten. 
H. Maercks von der Fliegenden Station Oldenburg der Bio- 
logischcn Reichsanstalt hat nach seinem Bericht in den „Arbei- 
ten iibcr physiologischc und angewandtc Entomologie" (Band 8, 
Nr. 3) Lebensweise und Schadauftreten dicser Schnake untcr- 
sucht, die bisher hiiufig mit der Kohlschnake (Tipula oleracea 
L.) verwechselt worden ist. Die Herbstschnake fliegt von An- 
fang Oktober an bis zum November; die Eier uberwintern; 
die Larvcn schliipfen erst Ende April des nadtsten Jahres. Die 
sdilimmsten Schaden werden von den Larven in der Zeit von 
Ende Juni bis Mitte September vcrursacht. Maercks fand die 
Larven auf fcuchtcn, anmoorigen Wiescn, wo sie sich in der 
Hauptsachc von Flcchtstraufigras (Agrostis alba prorepens) 
nahrten. Die von Maercks im Laboratorium gehaltenen Saina- 
ken brachten es im Durchschnitt auf eine Eicrproduktion von 
fast 450 Stiick. Rund eincn Monat nach dcr Eiablage schlupf- 
ten im Laboratorium die ersten Larven. Die tiefen Tempcra- 
turen des abnorm kaltcn Winters wurden von den Eiern gut 
vertragen. Dr. Fr.

Wann rostet ein Nagel?
Das ist cine einfachc Frage; aber sie ist von groBer wirt- 

schaftlicher Bcdcutung. Man weift, dafi Nagel und anderes 
Eisen in fcuchtcn Raumcn rosten, aber man weifi auch, daB 
das Rosten in sehr trockcncn Raumcn ausblcibt. Wo ist nun 
die Grenze? Um diese Frage zu prufen, hat man in Schwcdcn 
einfache Versuche angestellt, teils in GlasgefaBcn mit eincm 
Luftinhalt von vcrsdiicdener rclativcr Feuchtigkeit, in die 
man Nagel legte, teils mit 0,5 mm starken Eiscndrahtcn, die 
in Luft verschicdener Feuchtigkeit gerollt aufgehangt wurden. 
Bei diesen Drahtproben wurden die Drahte mit Hilfe 
von Schmirgelpapier gereinigt und durch Filtrierpapier blank 
gezogen, ohne sic mit den Handen zu beriihren. Jede Beriih- 
rung erfolgte mit Hilfe eincr rcincn Pinzettc. Die Drahtrollen 
wurden in den GefaBen an Glashakcn aufgehangt. Das Er- 
gebnis war, daB eine Eisenflache, die durA Beriihrung mit 
salzhaltigcm Wasser zu beginnendem Rosten gcbracht wor
den war. in rcincr Luft, deren relative Feuditigkcit unter ctwa 
50% liegt, zu rosten aufhort. Ist die Eisenflache vollstandig 
rein und blank, so kann sie einer rel. Feuchtigkeit bis zu 94% 
ausgesetzt werden, ohne zu rosten. Dem entspricht auch eine 
Beobachtung, die man in dem Grabe Tutanchamons gemacht 
hatte. Der Pharao hatte von cinem fremden Fursten ein 
Messer aus Eisen, in Silber gcfaBt, erhalten. Dieses Messer ist 
nach 3300 Jahren noch nicht gerostet, — nicht ctwa, wcil cs 
aus rostfreiem Stahl hergestellt wurde, sondern wcil die 
relative Fcuditigkeit in dcr Gegcnd zwischen 25ajnd 45% 

liegt —, also auf der sichercn Seite. Nur an cinigcn wenigen 
Tagcn des Jahres kann die Feuchtigkeit diese Grenze iibcr- 
schrciten, aber sic kann nicht in das Grab hinab dringen.

Dr. S.
Der Vitamin-C-Gelialt der PBanzen
wird in „Forsch. f. Volk und Nahrungsfreihcit" in zwei 
intcrcssanten Arbciten behandelt, iibcr die „Dic Chcmie" 
(55., 1942, Nr. 19/20) berichtet. Die Bildung von Vitamin C 
ist nach den Untersuchungen von Fr. Weber, Graz, von der 
nur im Licht ablaufendcn Assimilation (Photosynthcse) ab- 
hangig. Farblose Keimlingc enthalten — verglichen mit griincn 
— nur wenig Vitamin C. Entzicht man den griincn Kcimlingen 
das zur Assimilation nbtige Kohlendioxyd, so gcht auch bei 
diesen — trotz der Belichtung — dcr Vitamin-C-Gchalt zu- 
riick. Vitaminmangel macht sich zuerst in der Zelle gcltend; 
dcr Gehalt an Askorbinsaure sinkt schon, ehe an auBeren 
Erschcinungen eine Schadigung der Pflanze erkennbar ist. — 
In dcr Kartoffel ist nach H. Paech, Leipzig, das Vitamin recht 
gleichmaBig vertcilt, nur in der auBeren Schicht gering. Bei 
rotbackigcn Apfeln weist die gefarbte Scitc mehr Vitamin auf 
als die blassc. Dagegcn lieBcn sich Untcrschicde in den ver- 
schieden gefarbten Apfelsortcn nicht feststellcn. Es konnte 
bestiitigt werden, daB die Apfelschalc vitaminreicher ist als 
das Fruchtfleisch. Bei Apfeln, die in dcr iiblichen Weise ein- 
gekcllert waren, betrug im Friihjahr der Vitamingchalt nur 
nalb soviel wic bei kalt gclagerten Apfeln. D. Ch.

Erdol von Birina bis Neu-Guinea
Dcr Besitz hinreichendcr Treibstoffmcngcn ist hcute nicht 

nur kriegswichtig, sondern viellcicht kricgscntschcidcnd. Wie 
sich diese Erkcnntnis fiir die Anlage des iapanischen Feldzugs- 
plancs ausgewirkt hat, zeigt ein Aufsatz von Prof. Dr. 
R. Reinhard, Leipzig, „O1 im Pazifik" (Geograph. Ztschr. 48, 
Heft 3, 1942), dem wir nebenstchendc Karte entnehmen. Die 
japanischen Erdblfclder kbnnten auch mit den z. Z. bestehen-

den Kohlehydricranlagen den Trcibstoffbedarf nicht deck ■ 
Diese Lucke wird aber durch die rcichen Olvorkommcn ' 
Birma iibcr Insulinde bis Neu-Guinea mehr als ausgegli ’ 
selbst wenn man beriicksichtigt, daB manche Bezirke a 
Zerstorungcn nicht voll produktionsfiihig sind. Dicser PR 
nische Zuwachs an kriegswichtigen Rohstoffen bedeutet g1^ 
zeitig einen gewaltigcn Ausfall der glcichcn Stoffc fur jap
Gegner.
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Seemannschaft. Handbuch fUr Unterricht und Praxis. 

Von Admiral W. Gladisch u. Fregattcnkapitan A. 
Schulze-Hinrichs. 414 S., 358 Abb., 5 Tafeln.
Verlag E. S. Mittler & Sohn, Berlin. Gcb. 10.— RM.

Der Vorliiufer dieser Neuerscheinung war das „Handbudi 
der Seemannschaft", das Korvettenkapitan Ulffers vor fast 
vier Jahrzehntcn herausgab. Zwanzig Jahre spater machtc 
die Entwicklung der Technik schon ein zweibiindiges Werk 
liber dieses Thema erforderlich, das naturgemjiB bald veralten 
mufite. Mit dem jetzigen Handbuch, das auf Veranlassung der 
Inspektion des Bildungswcsens der Marine entstand und in 
zwciter Auflagc vorliegt, ist es den Bearbeitern in vorbild- 
iichcr Weise gelungen, das umfangreiche Gebiet so zusammen- 
zufasscn, dais — im Hinblick auf Werke ahnlicher Art — 
Widcrholungen vermicden wurden. Untcr Ausnutzung aller 
Kriegs- und Nachkriegserfahrungen werden alle Fragen bc- 
handelt, die dem Seemann auf seinem Lebensweg cntgcgen- 
treten. Wie vielseitig diese sind, geht schon auficrlich aus der 
Eintcilung des Stoffes hervor, der in vier Hauptteile mit zehn 
Abschnitten und zahlreichen Untcrabschnitten aufgegliedert 
ist. Am umfangreichsten fallt hierbei naturgemiiB das Kapitel 
„Manover“ aus, in dem auch die Erfahrungen der Herausgeber 
besonders dcutlich zutage treten. Die groBe Zahl der Abbil- 
dungen tragt mit dazu bei, daB das Handbuch auch in seiner 
neuen Auflagc der unentbehrliche Ratgeber eines jeden See- 
manns sein wird. Wilhelm Plogcr

Fuchktinde fiir Metiillflugzeugbauer. Von H. We
gener.
Vcrlag B. G. Teubner, Leipzig. Geb. 7,50 RM.

Scit der Metallflugzeugbauer als selbstandiger Lchrberuf 
anerkannt ist, fchlte cs an cinem grundlegenden Lehrbuch 
hierzu. Dieses schcnkte uns der Leiter der Werkberufsschule 
Qer Junkerswerke Dessau. Mit 1034 Abbildungen hat er sein 
vorbildliches Lehrbuch ausgestattet, das nicht nur bei alien 
Facharbeitcrn, Schiilern technischer Lehranstalten, Angehorigen 
der fliegertechnischen Schulen und jungen Fliegern, sondern 
dariiber hinaus einem groBen Kreis von Fachleuten cin will- 
kommcnes Handbuch sein wird.

Es ist ein ungehcucr reiches Material verarbeitet. Die Wcrk- 
?eugc, Maschinen, Mctalle aller Art und sogar die Kunststoffe 
■rn Flugzeugbau sind eingehend besprochen. Zu dieser Werk- 
stoffkunde kommen Abhandiungcn uber Beanspruchungen und 
Festigkcitsgrundlagen im Flugzeugbau und sdilicfilich cin AbriB 
der Flugphysik.

Alle Einzeltcilc des Flugzeugs und der Zusammenbau sind 
m't aufierordcntlicher Faaikenntnis an Hand vorziiglichcr 
2eichncrisdier Darstellungen erklart und vcrstandlich gemacht.

Einer besonderen Empfehlung bedarf ein so anerkennens- 
wertcs Buch nicht, es wird liberal! bendtigt werden.

Dr.-Ing. Roland Eiscnlohr

Unter Korallen tint! Haien. Abenteuer in der Kari- 
bischcn See. Von Hans Hass. 190 S. m. 77 Aufnah- 
nicn u. 3 Kartenskizzen.
Deutscher Verlag, Berlin. Brosch. 5.— RM, geb. 6.— RM.

Drci Wiener Studentcn leben wochenlang als Fisdie untcr 
•schcn. Sic jagen, sie photographieren und iilmcn unter Was- 

■er. Was Hass uns als Ergcbnisse dieser Arbcitcn in seinem 
d . e Vorlcgt, macht die Begeistcrung vcrstandlich, mit der die 
an6* k"'" ?eincr Fiihrung an die selbstgcstellte Aufgabe her- 
, Kehen. Nicht nur die Abenteuer mit Haien und Muriinen rei- 
ein ’ aU^' d'? Schonheit des Lebens unter dem Mceresspicgel iibt 
Kr-C Rcwaltige Anzichungskraft aus. DaB die Wochen vor 

‘e8sausbruch schon die fernen westindischcn Inscln erschiit- 
S • en’ verspijrtcn die Wiener am eigencn Leibc. Aus jeder 
bildC i jlS<^ Reschriebenen Buches mit seinen groBartigen 
auch'w n iten ^e8e'sterungsfahigkeit, frisdier Wagcmut, aber 
hell r "'enskraft und ZKhigkeit. Ein Buch, an dem man seine 

le Freude haben kann. Prof. Dr. Loeser.

Der Flug. Von Helmuth Wenke. Bd. 4 der Sammlg. 
Praktische Theorie in der Flugtedinik. Mit 169 Abb. 
Verlag Dr. M. Matthiessen & Co., Berlin SW 68. Kart. 
6.50 RM, geb. 8.— RM.

In seinen Einzeldarstellungen „Praktischc Theorie in der 
Flugtedinik" baut der als Flugzcugfiihrer und Flugzcug- 
ingenieur bekannte H. Wenke cin Lehrbudi auf, in dem er 
Theorie und Praxis aufs bestc in Einklang zu bringen vcrstcht. 
In knappen Ziigen werden die mathcmatischen Grundlagcn gc- 
geben und durch ganz ausgczcichnctc graphisdic Darstellungen 
veranschaulicht. In vorlicgendcm Band 4 nnden alle Flugkrafte, 
-bewegungen und -figuren ihre Erklarung, cinschliefilich der 
konstruktiven Grundlagen fiir Flugel, Leitwerk und aerodyna- 
mischc Hilfsmittcl. Ein iiberaus reiches Material ist auf 200 
Scitcn wissenschaftlidi und doch in allgcmeinvcrstandlicher 
Weise verarbeitet. z Dr. R. Eisenlohr

(Fortsetzung von der 2. Umschlagseite)

Zur Frage 62, Heft 11. Tritt Klangiinderung beim Trans- 
ponieren eines Klavierstiickes ein?
Die Frage legt sich wohl jeder Klavicrspielcr einmal vor, 

unterliegt aber bei ihrer Beantwortung um so leichtcr Sug- 
gestioncn, je verworrener seine tonphysiologischen Kenntnisse 
sind; denn selbst bei dem im naturwissenschaftlichen Denken 
gcschultcn und in der Tonphysiologie bewanderten Musikintcr- 
essierten — das soil man ehrlich cingcstehen — ist das Wisscn 
uber diese Dingc haufig nur Stiickwcrk und das Urteil durch 
vorgefafite oder uberkommene Meinungcn recht erschwert. Ein 
genaues Eingchen auf den zwcifcllos intcrcssanten Fragen- 
komplex um die sogenannte Tonartencharakteristik wiirde 
den fiir die Fragcrubrik der ..Umschau" iiblichen Rahmen 
sprengen, doch hinterlege ich bei der Schriftleitung eine aus- 
fiihrlichere Antwort, die Interessenten gerne zuganglich gemacht 
wird.

Riickers Dr. Muscholl

Zur Frage 63, Heft 12. Internal mit Oberschule in Siid- 
deutschland.

Ein Internal mit Oberschule fiir Madchen in Siiddeutsch- 
land gibt cs in Augsburg: die Stetten-Oberschule fiir Madchcn, 
Augsburg, Martin-Luthcr-Platz 3.

Bobingen Dr. Schumacher

Zur Frage 65, Heft 12. Verbffentlichungen von Julius 
Evola.
Von Julius Evola, Rom, sind in deutscher Sprachc vor allem 

erschicnen: „Erhcbung wider die moderne Welt" bei der 
Dcutschen Vcrlagsanstalt, Stuttgart, und „Hcidnischer Impe- 
rialismus" im Armanenverlag, Leipzig. Insbesondcre das erstere 
Werk ist sehr zu empfehlen.

Stuttgart Dr. Walter Berg

Zur Frage 70, Heft 13. MeBinethoden fiir Luflgeschwin- 
digkeit.
Wenn Luftstromungen sichtbar gemacht werden, gclingt die 

Auswertung ihrer Geschwindigkcitcn auf lichtbildnerischem 
Wcgc. Uber Forschungserfahrungcn auf diesem Gebiet ver- 
fiigt Prof. Dr. Pohl, Gottingen.

Villach Direktor Ing. E. Belani

Die ..Umsdiau in Wissensdiah und Tcdinik”, vereinigt mit den Zeitsdiriften 
,,Naturwis$enschaftliche Wochcn$chrift“, ,,Prometheus’* und ,,Natur“.

Vcrantwortlich fur den redaktionellen Teil: Prof. Dr. Rudolf Loeser. 
Stellvcrtr.: E. Blankc. Fiir den Anzeigcnteil: Carl Leycndedcer — Pl. 6. 
Verlag: Breidcnstein Verlagsgesellschaft, Postscheckkonto Frankfurt a. M. 

Nr. jf. — Druck: Bronners Druckcrei (Inh. Breidenstein), 
Alle in Frankfurt am Main, BliicherstraBe 20—22.

Dia Umsdiau, die sonst wfichentlich erschcint, kommt bis auf weiteres nur 
alle 10 Tage heraus. Sobaid die Mdglichkeit dazu besteht, wird die Umschau 

wieder wfichentlich erscheinen.
Nachdruck von Aufsatzen und Bildern ohne Genehmigung ist verboton.
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Steingut- oder wasierdidite TongefaBe 
eignen sich am besten zum Einlegen 
der Eier in Garantol. Bei Glasern 
besteht eine gewisse Bruchgefahr und 
in Metall-, Emaille- oder HolzgefaBon 
halten sich die Eier weniger gut.

— und woi wichtlg isti die Eier kdnnen (ederzelt 
unbedanklich entnommen und zugelegt werdenl

Gesellschaft™.^.
Kur10ritendamm66

Der Weg nach oben 
steht jedemTuchtigen often! 

Wir helfen Ihnen diesen Weg zu ebnen

Wir sudien lum baldigen Antritt inDauerstellung 

Elektro-lngenieur (Dlplom-lngenleur) 

fUr Betrieb und Neubeu elektrischer 
GroBanlagen. Es kommen auch AnfBn- 
ger oder Herren aus anderen Industrie- 
zwelgen in Frage, denen Gelegenhelt 
zur Einarbeitung gegeben wird. Aus- 
fUhrliche Angeb. mit Lebenslauf, Zeug- 
nisabschrilten, Llchtbild sowie Angabe 
des IrUhesten Eintrittstages und der Ge- 
haltsansprUche sind z. richten unt. Kenn- 
ziffer J. Z. 110 an Braunkohle - Benzin 
Aktlengeeellschaft, Ingenleurtechn. Zen- 
tralstolle, Werk BBhlen be) Leipzig.

Luftschutz 1st Selbstschutz!

Eine Brunnenkur zu Hause mit 

dm/ellAaQaette 
ad Jdaissteui 

bei Magen- u. Darm-, Nie-
ren- u. Blasenleiden, Oicht, 
Blutarmut und Bleichsucht, 
unterstiitzend bei Zucker. 
Brunnenschriften u. Preise 
durch die Kurverweltung

Bed Lfinlsstoln (Bez. Koblenz)

Fordcrn Sic dahcr noch hcuto unscr ncucstcs 
Studicnprogramm an, wcnn Sic Kcnntnisso 
erwcrbcn wollcn, die Ibncn den Erfoig sichern

Wir untcrrichten durch Fernlcbrgange in:
Maschinenbau • Elektrotechnik • Autobau 
Flugzeugbau • Betriebswesen • Krzrzschrlft

Werm Ula^en-mi^
nicht in Orbnung finD. bonn Prof. Dr. o. finpff* 

Kapffocidin- und Abdelin-Kurl
lorbtrn Sie bit lnter»nante flu|H8rung«brofchUre: U 

„}reube burth Ge|unbheir hoftenloe non:

Soure-Theropie Prof. Dr. v. Kopff Nochf. Munchen 2 __

)n Apothehen unO Drogerien echdlllich

WIR BAUEN: 
KLIMA-ANLAGEN 

BE-UND ENTLUFTUNGSANLAGEN 
GASGESCHUTZTE KLIMA-ANLAGEN FUR SONDERZWECKE 

EIGENE PATENTGESCHOTZTE KONSTRUKTIONEN UND VERFAHREN

KURT EULITZ....... .... ........-

BERLIN W 62, K U R F □ R ST E N ST R AS S E 106 • FERNRUF: 8 AM M E L - N U M M E R 24 10 38

fianOk/ivie Ou mochteft,
OaB Detn Vater gchanOelt hatte: 
nimni cine gute Ccbcnoocrfidicrung! 
Prflfe Oahcr unbeeinfluBt unO in alter 
IPuBe Oie fparfame unmittclbarc 
"hannooerfche Wcrbung", Ole bill!- 
gen /zhannooerfdien Carifc" unO Ocn 
erfreulichcn „hannoocrfdicn 0eivinn« 
plan". WenOc Didi — ehe co zu Ipat 
fetn hOnnte — an Ole altberoahrte

j^anntrocrfche ZcbcnsotrfWicrung 
auf Gcgcnfeltlglwit zu fiannoocr 
norm. PreuGifdier Ocamten-Vcrcln 
Portanichrift fiannooer 1 ■ PoMach 50 fab

Die Sprachlehrbiicher der
Methode Gaspey-Otto-Sauer
sind glanzend bewahrt fiir Privat- u. Selbstunterricht

Es sind erschiensn .-
Arablsch, Bulgarisch, Chioesuch, Danisch, Deutsch. Duala. Eng- 
lisch, Ewhe, Franz isisch. Haussa.Italienisch.lapanisch. Koreani^ch. 
Lateini^ch, Litauisch, Marokkanisch, NeuRriechi^ch. Niederlan- 
disch. Norwegisch, Politsch, Portugiesi^ch Rumanisch. Russisch. 
Schwedisch, Sethisch, Spanisch Suaheli, Tschechisch. Ungarisch 
Dazu erschienm SchlUxsel u. teilwtae Lest- und Obungs sowie Gesprachsbiichtr 

Zu bezithen durch jede Backhand lung. Man vtrlange ausfiihr- 
Uche Kataloge, auch Uber die Ausgaben in fremden Sprachen

JVUUS GROOS VERLAG, HEIDELBERG

tine £eb enoocrlldterung, Ole freuOt macht
Lesezirkel Bergbau 

Oaologlu 
HUttanwcsen

3d> bltte, ohnt midi zu oerpfUcbten, um 3hre Oruddadirn 
Ubrr tebene. / fllnber - / penflono - Renren -Verildrerung

ilame;
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