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„Wer eine AVls«engchaft nur in der Form 
kcnnt, wie sie Ihm durch den zufglllgen Stand 
seiner Zelt gerade dargeboten wird, der wird den 
tlef.sten Kern Ihres "Wesens nie toII erfassen.“ 

(Dr. V .  II e r z.)
IV. D ie Anfange der Metallographie.

I m Februar 1914 —  also schon vor Ausbruch des
Weltkrieges — veroffentlichte der russisehe 

Hauptmann B e la le w  in der franzosischen Zeit- 
schrift „Revue de Metallurgie1'1) einen Aufsatz, 
betitelt: „Le Prćcurseurs de la  Metallographie11, in 
dem bezeichnenderweise einzig und allein Yer- 
treter der Lauder der „Triple entente“ ais „Yor- 
liiufer der Metallographie11 aufgezahlt werden. Zu 
ihnenrechnet Belalew neben den Franzosen G u y to n  
de M o rv ea u  (1776) und B r ó a n t  (1823) nur noch 
den Russen P a u l A n o sso w  (1828) sowie den Eng- 
liinder S o r b y  (1864); die Deutschen und Oester- 
reicher sind bei ihm naturlich le e r  ausgegangen! 
Zum Gliick scheint die Geschichtsforschung Belalews 
starkę Seite nicht zu sein, sonst hatte er die Bedeu- 
tung des Franzosen R ć a u m u r  fiir die Metallo- 
graphis unbedingt nicht ubersehen konnen, da dieser 
doch, wie hinlanglich bekannt, schon 100 Jahre 
\ror Brćant das Mikroskop zur Untersuchung des 
Eisens verwendet hat. Ja wir konnen, um ganz 
gerecht zu sein, sogar noch ein halbes Jahrhundert 
weiter zuriickgehen, und nachweisen, daB der Eng- 
lander R o b e r t  H o o k e  schon vor 1665 das Mikro
skop zu wissenschaftlichen Untersuehungen verwen- 
det hat.

R o b e r t  H o o k e , geboren am 18. Juli 1635 zu 
Freshwater auf der Insel W ight ais Sohn eines Pre- 
digers, studierte von 1653 ab in Oxford. Hierauf 
wurde er Assistent bei dem Chemiker Th. Willis und 
bei dem beruhmten Physiker Robert Boyle. Seit 
1664 war er Professor der Geometrie ani Cresham 
College zu London und seit 1678 Sekretiir der Royal 
Society2). Er starb am 3. Marz 1703 in London.

>) T. XI, 1914, S. 221/7.
J) A u g u s t H e lle r : Geschichte der Physik. S tu tt

gart 1884. 2. Btl., S. 302. — Ueber Hookes Łeben und 
Charakter ygl. auch den sehr beachtenswerten Aufsatz 
von B au m an n : „Wissensohaft, Gescliaftsgeist und Hooke- 
aches Gesetz.“ Z. d. V. d. I  1917, 10. Febr., S. 117/24.

Ueber seine wissenscliaftlichę Bedeutung war man 
sehr geteilter Ansicht. Er wurde den groBten Natur- 
forschern zugezahlt, oder ziemlich geringschatzig 
behandelt, je  nachdem man seine Anspriiche, die er 
auf so.gut wie alle Erfindungen seiner Zeit maehte, 
anerkannte oder nicht1). Auf alle Falle war Hooke ein 
tief denkender, scharf beobachtender und erfindungs- 
reicher KopP). Von seinen zahlreichen Schriften 
nennen wir nur seine „Micrographia"3). die eine 
groBe Anzahl guter und wirklich schoner Abbildun- 
gen der verschiedensten Gegenstande aus allen drei 
Reichen in zum Teil recht starker YergroBerung ent- 
halt. Bei seinen vielseitigen Untersuehungen be- 
diente er sich eines yon ihm selbst hergestellten und 
verbesserten Mikroskops, von dessen Einrichtung 
uns Abb. 1 eiiie gute Yorstellung gibt.

Wic Professor P. H a r t in g  in Utrecht in seinem  
dreibiindigen Werke: „Das Mikroskop“4) angibt, 
ist das Hookesche Mikroskop das i i l t e s t e  zu -  
sa m m e n g e s e tz t e  M ik ro sk o p 5), v o n  dem  w ir

1) Vgl. Br. E. G e rlan d : Geschichte der Physik. 
Leipzig 1892, S. 185.

2) In  L udw ig D a rm s ta d te r s  „Handbuch zur Ge
schichte der Naturwissenschaften und der Technik",
2. Aufl., Berlin 1908, sind eine ganze Anzahl Hookescher 
Erfindungen aufgezahlt.

3) „Micrographia: or some physiological descriptions 
of minuto bodies made by Magnifying Glasses. With 
Obseryations and Inąuiries thereupon. London 1667.“ — 
Auch Baumann gibt ais Erschcinungsjahr der Micro
graphia 1667 an; H e lle r  dagegen und andero Forscher, 
z. B. P. H a r tin g in  seinem groBen Werk „Das Mikroskop", 
Braunschweig 1866, S. 99, nennen das Jahr 1665 »ls Er- 
scheinungsjahr. Desgleichen D. C ecil H. ! z-soh in 
seiner „Metallographio", London 1910, Eiuleitung S. 2.

4) „Das Mikroskop: Theorie, Gebrauch, Geschichte 
und gegenwartiger Zustand desaelben. Yon P. H a r tin g . 
Dcutsch von Dr. F r. W ilh. T h e ile ."  III. Band, Braun- 
schwcig 1866, S. 99.

5) 1590 erfand der hollandische Brillenmacher Z a c h a - 
r ia s  J a n s s e n  in Middelburg das zusammengesetzte 
Mikroskop (im Gegensatz zu der einfaehen Lupę), das eine 
Bikonvcxlinse (Sammellinse) und eine Bikonkavlinse (Zer-
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e in e  A b b ild u n g  b e s i t z e n .  Es hatte drei Zoll Teil des Mikroskoprohres, worin sieli die Objektiv-
Durchmesser bei sieben Zoll Liinge und bestand linse1) befand, war m it einem Schraubengewinde
aus vier Rohren, die sich ausziehen lieBen, um das versehen, m ittels dessen eine Annahęrung zum Ob-
Mikroskop zu verlangern, sodann enthielt es drei jekte sowie eine Entfernung von demselben moglich
Glaser: ein kleines Objektivglas, einM ittelglas und war, und m it dem Stative CC war das Mikroskop
ein Okular. Ilooke benutzte alle drei Glaser, wenn durch ein Scharniergelenk F bei O verbunden,

damit das Rohr verschie- 
denartig geneigt werden 
konnte. Eine Art beweg- 
licherSehlitten MN hatte 
•an dem einen Ende einen 
runden Objekttisch I I ,  
darauf stand die kleine 
Saule L, die hohl war 
und einen Stift enthielt, 
der sich hoher und tiefer 
stellcn lieB, um die zu 
untersuchenden Gegen- 
standc daran zu befesti- 
gen. Dieses Mikroskop 
war ausdrucldich dazu 
bestimm t, Objekte bei 
a u f f a l le n d e m  L ic l it e  
zu beschauen, wobei sich 
Ilooke eines besonderen 
fiir die damalige Zeit 
wohl neuen Beleuch- 
tungsapparates bediente: 
einer an dem Stativ  A B  
verschiebbaren Lampe 
K, einer m it Wasser ge- 
fiillten Glaskugel2) (einer 
sogenannten Sclmster- 
kugel) Gund einer mittels 
H  einzustellenden bikon- 
vexen Linse E, durch wel-

Abbildung 1. Hookes Mikroskop nebst Beleuchtungsapparat (um 1665). che das Licllt auf das
Objektkonzentriertwird.

es ihm um ein groBes Gesichtsfeld zu tun war; er Hooke hat seine Untersuchungen in einem Zimmer 
lieB aber das mittlere weg, wenn er dic Gegenstande angestellt, worin sich nur ein gegen Siiden gelegenes
recht ffenau betrachten wollte. Der verdiinnte untere Fenster befand. Drei bis vier FuB von diesem

Streuungslinse) enthielt, von denen die erstere ais Objektiv, erfand der Mechdnikcr W e ic k e rt in Leipzig ein mit der
die letztere ais Okular dientn. Der Grieche D em ise ian u s  Camera lucida verbundenes Mikroskop, durch das man
wandto 1614 zucrst die Benennung „Mikroskop11 an, Gegenstande stark rergroBert nachzeichnen konnte (Gil-
an Stelle der bis dahin gebriiuchlichen Bezeielinung „Per- berts Annalen, Band 41, S. 110). [Naeh F. M. F e ld h a u s :
spicilia", „Conspiciiia" oder „Occhiali". E u s ta c h io  Die Technik der Yorzeit, der geschichtlichen Zeit und der
D iv in i in Rom yerbesserte 1668 das Mikroskop, indem er Naturvolker. Leipzig und Berlin 1914, S. 711 -ff.]
es m it einem aus zwei piankonvexen Linsen bestehenden *) Da das Sehleifcn der Giaslinsen zu jener Zeit noch
Okular yersah, das die Gegenstande flach, anstatt ge- sehr miihsam war, kam Hooke auf den Gedanken, sta tt
kriimmt sehen lieB, d. h. die sphanische Alwrration ver- der Linsen g eseh m o lzen e  G la sk iig e lch en  zu be-
minderte (Phil. Trans. 1668, Nr. 42, S. 842.). 1672 schlug nutzen. E r beschrieb in der Vorredc zu seiner Micro-
I s a a e  N ew ton  das m it einem Spiegel ais Objektiv aus- graphia sein Verfahren. E r war auch schon darauf bc-
geriisteto katądioptrische Mikroskop vor (Phil. Trans. dacht, die wahro GroBe der Gegenstande, die man durch
1672). C am p an i gab 1686 dem Mikroskop eine bequeme das Mikroskop betrachtete, zu ermitteln. Es gesehah in
Form, indem er das Rohr auBen mit Gewinde versah, der Weise, daB er mit dem einen Auge durch das Mikró-
so daB es sich zum Zwecke genauer Einstellung in seinem skop sah und mit dem andern auf einen geteilten MaBstab.
FuB Tcrstellen lieB (Acte Eruditorium 1686, S. 371). Kennt man namlieh die VergróBerung des łlikroskops, so
C h ris tia n  G o ttl ie b  H e r te l  in Halle fiihrte 1712 fiir laBt sich. die GroBe des Objekts hieraus leicht berechnen.
das Mikroskop den lichtreflektierenden Spiegel (Bcleueh- 2) DaB die Wasserfiillung.der Schustcrkugel die Eigen-
tungsspiegel), dęr die Yortoile der yertikalen Stellung und schaft besitzt, die Wiirmcstrahlen abzufangen und so das
der Beobachtung bei durchfallendem Licht vereinigte, zu Priiparat gegen eine zu starkę Erhitzung zu .sohutzen,
allgemeinem Gebrauch ein (Novum inventum microscopii, war indessen Hooke wohl nicht bewuBt gewesen; sio hat
Liegnitz 1712). 1784 benutzte J a n  In g e n -H o u ss  das bei seiner schwachen Lichtquelle auch keine Bedeutung
Deckglas fiir mikroskopische Praparate und um 1815 gehabt.
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Fenster stellte er das Mikroskop auf, und das Licht 
lieB er m ittels des oben beschriebenen Hilfsapparates 
auf das Objekt fallen1). Schien die Sonne, dann 
brachte er ein geoltes Papier oder ein mattgeschliffe- 
nes Glas vor das Objekt, und darauf lieB er die 
SonnenstraHen m ittels eines Brennglases fallen. 
Abends benutzte er die Lampe K und die sehori er- 
wahnte Glaskugel G nebst Linse E , und der Lampe 
gegcniibcr stand ein konkaver Metallspiegel, durch 
den ein Teil der Strahlen wicderum reflektiert wurde.

Mit diesem Mikroskop priifte Hooke u. a. die 
Spitze einer feinen Nadel, die er aueh in lOOfacher 
YergroBerung in seinem Werk zeiehnerisch dar- 
gestellt hat, um zu zeigen, wie w eit selbst dieser 
spitze Gegenstand noeh von den Abmessungsn des 
geometrischen Punktes entfernt ist. Abb. 2 ist eine 
verkleinerte Wiedergabe der Iiookeschen Zeichnung 
jener Nadelspitze. In ahnliclier Absiclit hat er aueh 
die polierte Schneide eines Rasiermessers unter dem 
Mikroskop gepriift und abgebildet; aueh hier er- 
kannte er die Abweichungen von der idealen geraden 
Linie (Abb. 3 ist eine ebenfalls verkleinerte Wieder
gabe der Hookeschen Zeichnung). Selbst die Fiink- 
chen, die beim Ansehlagen von  Stahl an Feuerstein 
entstelien, waren sciner Aufmerksamkeit niclit ent- 
gangen2), und aueh sie hat er einer naheren Priifung 
unter seinem Mikroskop unterzogen und abgebildet. 
Aber all das Angefuhrte und noeh manehes andere, 
was er uns iiber den Stahl und dessen Verhalten mit- 
zuteilen weiB3), macht ihn noeh keineswegs zum  
„Vater der Metallographie1*, ais welchen er von 
engliseher Seite gern hingestellt , werden mbchte; 
dieser Beiname paBt schon eher auf den fran- 
zosischen Forscher R ćau m u r.

R e n ć - A n t o in e  F e r c h a u lt ,  S e ig n e u r  de 
R ć a u m u r , des Angles et de la Bermondiere, ge- 
boren am 26. Februar 1683 zu La Rochelle, gestorben 
am 17. Oktober 1757 auf seinem Landgute zu Ber
mondiere, war eines der hervorragendsten und eif- 
rigsten Mitglieder der Pariser Akademie der Wissen- 
schaften. Eine kurze Lebensbeschreibung nebst ein- 
gehender Wiirdigung seiner groBen Verdienste um 
die Entwicklung der Eisenindustrie findet sich im
3. Bandę von Becks Gesehichte des Eisens4), auf 
die an dieser Stelle verwiesen sein mag. Wir wollen 
uns hier indessen nieht m it dem Hiittenmann und 
Gelehrten, sondern ausschlieBlich nur m it dem 
M e ta llo g r a p h e n  R ć a u m u r  beschaftigen.

Iii seinem Hauptwerk: „L’art de convertir le fer 
forgć et 1’art d!adoucir le fer fondu“6) behandelt er

x) Spaterhin ( ł  H a r ts o e k o r , Essay de Dioptrique,
S 169) wurde die bikonvexe Liase zur Beleuehtung der 
Objekte iirinier allgemeiner eingefuhrt.

2) Nelienbei bemerkt hatte sich vor Hooke aueh 
sehon R enć  D e sc a rte s  (C artesiu s) mit dem gleichen 
Gegenstand bcschiiftigt.

3) Ich werde noeh Gelegenheit nehmen, an anderer 
Stelle darauf zuruck/.ukommen.

4) Braunsehweig 1897, S. 11/15, und an vielen anderen
Stellen daselbst.

')  Paris 1722.

in seiner gewohnten eingehenden Weise das G efiig e  
d es E is e n s . „Ce que j ’appele la  s t r u c tu r e  des  
f e r s ,  c’est la figurę, la grosseur, et l’arrangement 
de leurs molecules; et c’est par leur cassure, par la 
snrface des endroits ou ils ont ćte casses, qu’on 
peut juger de ce cjue c^s molecules ont de different.<:1)

Zerbricht man Stiibe von verschiedenen Eisen- 
arten, sagt er, so besitzen ihre Bruchflachen ein sehr 
ungleichmaBiges Aussehen, ja sic zeigen unter sich oft 
mehr Abweichungen wie ganz verschiedene Me talie,

Abbildung 2. Nadelapitze naeh Hooke (1665).

Abbildung 3. Polierte Rasiermesserklinge.

z. B. Blei; Zinn und Silber. Man bemerkt aber nieht nur 
Unterschiede in der Farbę, sondern man findet aueh 
groBe Yerschiedenhciten in der Gestalt und Anord- 
nung der einzelnen Teilchen. Rćaumur unter- 
scheidet zwei Hauptklassen von Eisen: E isen m it 
kornigem oder blatterigem Bruch und solche mit 
schnigem Bruch. Der Bruch der ersteren ahnelt 
dem der Steine oder dem des Wismuts, der Bruch

J) Rźaumur a. a. O., S. 156.
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der letzteren aber dem des Holzes. Diese Einteilung  
geniigte ihm indessen nicht; er geht daher noch 
■weiter und stellt sieben Gruppen auf, die alle ein 
verschiedenes Brucliaussehen aufweisen. In die erste 
Gruppe stellt er das schlechte Eisen m it groBblatte- 
rigem starli glanzendem Bruch, der eine gewisse 
Aehnliehkcit m it dem Bruch des W ismuts zeigt 
(Abb. .4, Fig. 1). Reaumur hat die GroBe, der ein
zelnen spiegelnden Flachen sogar gemessen und ge- 
funden, daB sie haufig zwei Linien1) im Durchmesser 
besitzen. Die einzelnen Blattchen lassen Zwischen- 
raume untersrch, die von viel kleineren, Kornern iilin- 
lichen Teilchen eingenommen werden. Fig. 2 (Abb. 4) 
stellt einen Teil des in Fig, 1 abgebildeten Bruches, 
aber unter einer Lupę vergri}Bert, dar. Man erkennt

schraffiert gezeichneten Teile M M  bilden die „ M o le -  
k u le “ dieses Korns, ihre Zahl ist naturlich viel 
groBer ais dargestellt. D ie weiBen Stellen V V sind 
die Zwischenraume zwischen den einzelnen Mole- 
kulen. Letztere selbst sind wieder aus anderen 
Teilchen zusammengesetzt, die Rćaumur ais „ p a r-  
t i e s  e le m e n ta ir e s “ des Eisens und des Stahls 
bezeiclmet. Fig. 6 in  Abb. 5 zeigt ein solches aus 
einzelnen „EIementen“ pp aufgebautes Kornmolekiil. 
E rhitzt man nun ein solches Stahlkorn, so sclmiilzt 
das „Schweflige" in diesen Molekiilen und fiillt z. T. 
die Zwischenraume zwischen ihnen aus. Bei ge
hartetem Stahl ist das K om  viel groBer ais bei nicht 
gehartetem. In den Fig. 7 u. 8 (Abb. 5) wird dies an 
zwei Reihen von Kornern veranschaulicht, die hier

Abbildung 4. Bruohgefuge dea Eisens nnd Yergroflerung desselben nach Beaumur 1722.

hierbei besser die UnregelmaBigkeit der Anordnung 
der B lattchen'und zwar besonders dann, wenn man 
sie unter' verschiedencr Neigung betrachtet. Fig: 3 
zeigt den Bruch eines Eisens aus der zwćiten Gruppe. 
Man erkennt auch hier wieder das glanzende, jedoch 
kleinbliitterige Gefuge. Dieser Unterschied tritt 
besonders stark bei der YergroBerung unter der Lupę 
(Fig. 4) in die Erscheinung.

Rćaumur hat auBer den hier wiedergegebenen 
noch eine ganze Anzahl von Bruchgefugen z. T. m it 
ihren mikroskopischen VergroBerungen auf mehreren 
schonen Kupfertafeln abgebildet, doch wollen wir 
uns der Kurze halber auf die Wiedergabe dieser 
wenigen Beispiele beschriinken.

An einer anderen Stelle seines Hauptwerkes2) 
behandelt er das G efu g e  d e s  S t a h l s  v o r  u n d  
n a c h  dem  H a r te n , wobei er ebenfalls das Mikro
skop zu H ilfe nimmt. Fig. 5 in Abb. 5 zeigt ein Korn 
von nicht gehartetem Stahl in  auBerordentlichstarker 
VergroBerung. D ie naturliche GroBe des betreffenden 
Korns wird durch den Punkt bei G angedeutet. Die

in schematischer Weise ais Kugeln dargestellt sind; 
die groBen Kugeln R  berithren sich, wie man sieht, 
nicht iiberall, die Beriihrung der kleinen Kugeln S 
ist hingegen eine allseitige. Der aus den kleineren 
Kornern bestehende gehartete Stahl wird sich nach  
Reaumurs Ansicht viel schwerer zerreiBen lassen 
ais der aus den groBeren Kornern R  bestehende 
ungehartete Stahl.

So verlockend es auch ware, naher auf die ver- 
schiedenen theoretischen Betrachtungen, die Reaumur 
an seine Beobachtungen kniipft, einzugehen, so muB 
ich mir dies Raummangels wegen versagen.

Reaumur war ohne Zweifel der erste, der auch die 
E is e n g ie B e r e i  vom wissenschaftlichen Standpunkt 
aus behandelt und eine genaue Beschreibung der 
Yerschiedenen Roheisensorten geliefert hat. Er unter
schied nicht nur die. Hauptgruppen: weiBes, graues 
und halbiertes Roheisen, sondern bei diesen wieder 
zahlreiche Untergruppeu, wie weiBstrahlig, dicht- 
weiB, luckig^YeiB, feinkórnig grau, grobkornig grau 
und blatterig schwarz1).

ł ) X Pariser Linie =  2,1165 mm, 
s) S. 330 bis 334.

*) Vgl. Dr. L. B eok: Geschiohte des Eisens. II I . Bd.,
S. 167.
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Wie bei dem Schmicdeisen und Stahl, so hat 
Rćaumur auch bei der U n te r su e h u n g  d es  R o h 
e ise n  s sich des Mikroskops bedient. Er kani dabei 
zu fojgenden Ergebnissen1):
Wenn man verschiedene Roheisen 
unter dem Mikroskop betrachtet, 
so zeigen die w eifion  Sorten 
stets ein dichtes Gefiige und man 
wird einige flaclie Bliitter bemer- 
ken konnen, die aber viel kleiner 
sind ais diejenigen des Stahls.
Die g r a u  en  Sorten hingegen 
zeigen unter dem Mikroskop ein 
scłrwammigcs G efiige, ahnlich 
einem Haufwerk von Kristall- 
formen, oder wenn man will, 
wie ineinander verflochtenes 
Geiist (Fig. 8 e in Abb. 6), doch 
ist jeder Ast wieder zusammen- 
gesetzt aus iibereinander ange- 
ordneten kleinen Blattchen (Fig.
9e in Abb. 6)2).

„Bringt man in den Brenn- 
punkt des Mikroskops Korner 
des einen oder anderen Roh- Abbildung 5. 
eisens, und seien sie so klein 
wie ein ganz kleines Sandkornchcn3),; so erscheinen 
sie durchsichtiger ais der kristallhcÓste Sand, ihre 
Durehsichtigkeit und besonders die ’ Lebhaftigkeit

’) R ća u m u r: L’art de convertir de ferforgć et l’art 
d’adoucir le fer fondu, Paris 1722, S. 392/3, und: Nouvcl 
a rt d’adoueir le fer fondu el le faire des ouvrages de fer 
fondu aussi finis que de fer forgć Par M. de R ća u m u r, 
Paris 1762, S. 3.

!) Auf der XI. Tafel seines Hauptwerkes hat Rćaumur 
eine ganze Reiho von charakteristisohen Bruchllaelien 
von weiBem, grauem und halbiertem Roheisen abge- 
bildefc.

3) Die alten Naturforsoher benutzten bei ihren mikro- 
skopisohen Untersuchungen mit Vorliebe das S a n d k o rn  
a is M aC einheit. So teilt schon der beruhmte A n to n  
v a n  L eeu w en h o ek  (geb. 24. Okt. 1632 zu Delft, gest. 
26. Aug. 1723 daselbst) 1680 in einem an R o b e r t  H ooke 
gericliteten Briefe diesem ausfiihrlich mit, wio er die 
GroCe danach berechnete. Spiiter verwendete er ais 
„NormalmaB" Hirsc oder Senfkomer, aber auch noch 
andere Dinge, namentlich Kopfhaare und Blutkórperchen. 
Die letzteren schiitzte er zu ‘/ioo ^es Sandkorns, d. h. 
das Sandkorn zu ł/30 Zoll angenommen, zu 1/3000 Zoll, 
was m it den spiiter festgestellten Mittelwerten sehr nahe 
ubereinkommt. Noch wahrend der letzten Lebensjahre 
Leeuwenhocks empfahl Ja m e s  J u r in  zu gleichcm Zweck 
ganz feinen Silberdraht. Dieser wurde so dicht aufge- 
wunden, daC keine Zwisehcnraume blieben. Hierauf wurde 
eine gewisse Anzahl dieser Windungen m it dcm Zirkel ge- 
messen. Dividierte man das so gefundene MaC durch die 
Zahl der Windungen, so bekam man die Dicke des ver- 
wendeten Drahtes. Jurin  brachte nun kleine Stiicke dieses 
Silberdrahtes zugleich mit dem zu messenden Objekt in das 
Gesichtsfeld des Mikroskops. Indessen kannte man zu 
Rćaumurs Zeiten auch sohon weit bessere Hilfsmittel, 
z. B. das Schraubenmikrometer von H e r te l (1716), das 
OkularmikTometer von B e n ja m in  M a rtin  (1739) u. a. m. 
(Vgl. P. H a r t in g  a. a. O., S. 363 ff.) — Zum Zeichnen 
mikroskopischer Gcgenstande diente eine Einrichtung

ihrer Farben nahern sich der Durehsichtigkeit und 
dem G lanz'des Diamanten. Aber trotz der Leb
haftigkeit der Farbę der Korner bei verschiedenen

Gefiige des ungeharteten Stahls nach Rćaumur (1722).

Abbildung 6.

Gefiige des grauen 
Roheisens naoh 

Rćaumur (1722).

Roheisensorten unterscheidet man doch die Farbę 
der grauen von denen der węiBen; die grauen ahneln 
mehr dem polierten Stahl, die weiBen aber dem polier- 
ten Silber.“ —

(Fortsetzung folgt.)

von G. F. B ra n d e r , Augsburg 1767. M a rtin  verband 
1774 zu dem gleichen Zweck sein Sonnenmikroskop mit 
einer Camera obscura. Eine etwas andere Einrichtung 
bcsaC das 1771 erfundene Lampenmikroskop von A dam s, 
welches durch dessen Sohn J o n e s  weiterhin rerbessert 
wurde; es solltc auch zum Zeichnen mikroskopischer 
Gegenstande dienen. Spiiter wurden mehrere Verbesse- 
rungen in der mechanischen Einrichtung dieses Apparates 
vorgenommen, auch wurde er zur Beobachtung undurch- 
sichtiger Objekte eingerichtet, (P. Harting a. a. O., S. 283.)
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Versuche mit Hochofenschlacke.
Ausgefuhrt im Koniglichen Materialpriifungsamt zu Berlin-Liehterfełde W est in den Jahren 1911 bis 1916.

Bericht, erstattet im Auftrage der K o m m iss io n  fu r  U n te rs u c h u n g  d e r  V e rw e n d b a rk e it v o n  H o c h o fe n 
s c h la c k e  zu B e to n zw eck en  von Prof. H. B n rc lia r tz ,  Stiindigcr Mitarbeiter der Abtcilung fur Baumaterial- 

priifung, und Prof. O. B a u e r , Stiindiger Mitarbeiter der Abtcilung fiir Metallographie.

(Fortsetzung yon Seite 655.)

Zu Z a li le n ta fe l  11 ist nichts z u bemerken. misch) fallende Gewichtsmenge Zement fiir die
Zu Z a li le n ta fe l  12 u n d  13. Nach den Ergeb- Mischung

nissen der in ZaWentafel 12 und 13 aufgcstellten Be- a) i : 2 : 3 im Mittel rund 290 kg,
rechnung betragt im Durchschnitt die auf 1 cbm J) ^  +  ^  l Gruichottergcmisch
Gesamtzuschlag (Sclllackcilicill -f- Sciluickeilgrus- Eiscnportlandzcment 230 kg,
sóhottergemisch %sv. Rheinsand 4- Rheinkiesge- (3) „ Portlandzement 235 „

Zalilentafel 11. A llg e m e in e  E ig e n s c h a f te n  d e r  Z u s c h la g s to f fe .

Bc-
z e lc h n u n g

der
Z u sc h la g -

stoffo

K U rn u n g

Ó ew ic lit f iir  1 1 in  k g Spezi-
f lsc b c s

Qe-
w ich t

s

Dlclitlgkelts-
grad

s

bezogen auf dei 
Zust

U n d lc litlg k e lts -
g ra d

U =  1 —  d

e in g c r i i t te l te n
an d

G e h a lt  
an  a b -  

flcb lam m - 
b a re n  

B e » ta n d -  
tcU en  

%

eln-
g efiillt

Rt
(Im 10-1-Gefa0 

e rm it te l i )

e in -
gelaufen

«i
troć

etu-
g c ru t te l t

1!r

cen

o
M
Oaj
C
fi>
o
c3
ja
o

m

A
0 bis 7 mm 1,386 1,354 1,819 2,505 0,726 0,274 N i c h t  

be- 
s t i m  m tGemisch 7 bis 25 

und 25 bis 40 mm 1,285 1,165 1,526 2,615 0,584 0,416

Pz
0 bis 7 mm 1,602 1,582 2,139 3,077 0,695 0,305

Dssgl.
Gemisch 7 bis 25 
u n d  25 bis 40 mm 1,316 1,161 1,600 2,694 0,594 0,406

Bz

.
- 0 bis 7 mm 1,756 1,728 2,240 2,961 0,757 0,243

Desgl.
Gemisch 7 bis 25 
u n d  25 bis 40 mm 1,509 1,334 1,825 2,871 0,636 0,364

B
0 bis 7 mm 1,538 .1,505 2,074 2,914 0,712 0,288

Desgl.
Gemisch 7 bis 25 
und 25 bis 40 mm ' 1,460 1,317 1,799 2,871 0,627 0,373

Cr

0 bis 7 mm 1,626 1,605 2,098 2,879 0,729 0,271
Desgl.

Gemisch 7 bis 25 
und ^5 bis 40 mm 1,501 1,306 1,782 2,76S 0,644 0,356

R
0" bis 7 111111 ■ -1,562 - 1,519 • 2,088 2,971 0,703 0,297

Desgl.
Gemisch 7 bis 25 
und 25 bis 40 mm 1,368 1,258 1,757 2,792

■i

0,629 0,371

J
0 bis 7 mm 1,540 ' 1,513 2,111 2,888 0,731 0,269

Desgl.
Gemisch 7 bis 25 
und 25 bis 40 mm 1,257 1,125 1,614 2,584 0,625 0,375

F
0 bis 7 mm 1,454 1,439 2,024 2,910 0,696 0,304

Desgl.
Gemisch 7 bis 25 
und 25 bis 40 mm 1,341 1,258 1,794 2,735 0,656 0,344

R hein
sand  und 

Rhein-
kies

Sand 
0 bis 7 mm

1,389 
(Mit 3,6 % 

Wasser)
1,621 1,964 2,627 0,748 0,252 0,14

Kies, Gemisch 7 
bis 25 und 25 bis 

40 m m
1,552 1,420 1,720 2,624 0,655 0.345 0.16
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Zahlentafcl 12. E rg e b n is s o  d e r  B c re c h n u n g  d e r  G e w ic h tsm c n g e  Z e m o n t a u f  1 cbm  Z u s c h la g s to t f .

1 2 3 4 5 1 s 7 8 9

Was-
Betonmischung; in Gewichtstcilen Gewicht 

fur 1 l 
Gcsaml- 
zuichUs- 
stoff ein- 
gefullt1)

Geaamt-
Gcwlchts-

menge
Gewlchti- 

menge 
Zcment 

auf I cbaj 
Zuschlag- 
. stoff

Materiał ser-
zusatz Zement

Schlacken
fein

Schluckcn-
gemisch

Khelokies-
gemlsch

kg

“Wasser
Zuschlagstoff 
Kaummengc 

ln 1
^Spalte 4 + 5 ^  
V. Spaltc 7 /

Rheinsand

% kg kg ker kg

1 : 2 : 3  (weieh angemacht)

Schlacke A . . . 9,3 1,211 2,772 3,855 0,729 1,550 4,275 283
Pz . . . 9,7 1,211 3,204 3,948 0,813 1,754 4,078 297
Bz ... . . 8,0 1,211 3,512 4,527 0,738 1,919 4,1S9 289
B . . . 7,3 1,211 3,076 4,380 0,633 1,843 4,046 299
G . . . 7,8 1,211 3.252 4,503 0,700 1,787 4,340 279
R . . . 8,0 1,211 3,124 4,104 0,679 1,706 4,237 286
J  . . . 8,4 1,211 3,080 3,771 0,679 1,683 4,071 297

„ . F . . . . 7,7 1,211 2,908 4,023 0,625 1,757 3,945 307
Rheinsand bzw. -kies 7,5 1,211 2,778 4,656 0,642 1,736 4,282 283

1 : 5 : 8  (erdfeueht angemacht)

Schlacke A . . . 5,6 1,211 6,930 10,280 1,029 1,530 11,248 108
Pz . . . 6,5 1,211 8,010 10,528 1,286 1,733 10,697 113
Bz . . . 5,2 1,211 8,780 12,072 1,143 1,882 11,080 109
B . . . 4,5 1,211 7,690 11,680 0,929 1,827 10,602 114
G . . . 5,0 1,211 8,130 12,008 1,071 1,775 11,345 107

„ R . • ■ 5,2 1,211 7,810 10,944 1,429 1,665 11,264 108
J  . . . 5,3 1,211 7,700 10,056 1,000 1,671 10,626 114
F . . . . 5,0 1,211 7,270 10.72S 0,957 1,734 10,379 117

Rheinsand bzw. -kies 4,0 1,211 6,945 12,416 0,600 l,7o5 11,032 110

Diese Zementmengen entsprechen folgenden Mi- 
schungsverhśl|nisśen (nach Raumteilen) vom Zcment 
zu Zuschlagstoff.

Mischung a etwa 1 : 4, 
b „ 1 : 11,
o „ i : sy2.

Die Mischung c (fiir Seew assem rsuche) ist hier- 
nach magerer ais die Mischung a (1 :  2 : 3). Aueh das 
Yerhaltnis von feinem Zusclilag (Saiul) zum groben 
(Grusschottergemisch) ist in ersterer etwas un- 
giinśtiger. Es betragt rd. 1 : 1,8 gegen 1 :  1,4 in der 
fetten Mischung ( 1 : 2 :  3), Wir werden weiter unten 
sehen, daB dieser Umstand nicht ohne EinfluB ge- 
blieben ist auf das Yerlialten der Betonproben aus 
Mischung c bzw. der darin eingebetteten Eisenein
lagen.

Zu Z a h le n ta fc l  14 u n d  17. Das Eaumgewicht 
der. unter Wasser gelagerten Betonproben beider 
Mischungen (fett und mager) nimmt m it 1'ortschrei- 
tendem Alter bis zu etwa' einem Jahre (infolge 
Wasseraufnahme bzw. chemischer Wasserbindung) 
zu. Yori diesem Zeitpunkt an scheint ein gewisser 
Gleichheitszustand einzutreten. Bci Lagcrung an 
der Luft nimmt das Jtaumgewicht der Proben durch- 
schnittlich bis zu etwa einem Jahre Alter ab; aller- 
dings ist die Abnalune von 28 Tagen ab nur verhillt- 
nismiiBig gering. Nach einem Jahre nimmt das Ge

wicht wieder zu (infolge der Aufnalime von Kohlen- 
siiure).

Weniger gesetzmiiBig ist die Raumgewichtsver- 
anderung der Betonproben bei Seewasserlagerung 
(Zahlentafel 17). Diese UnregclmiiBigkeit ist im 
wesentlichen darauf zuruckzufuhren, daB nicht wie 
bei den vorgenannten Yersuchsreihen bei jeder Alters- 
stufe die g le ic h e n  Probekorper gewogen wurden. 
Dies war bei den Seewasserversuchen nicht moglich. 
Es konnten in diesem Falle im Amt nur immer die- 
jenigen Probekorper gewogen werden, die fiir die 
betreffendc Altersstufe zur Priifung der Druckfestig
keit eingesandt wurden.

Unter Zugrundelegung der Rauingewichte der 
28 Tage alten Betonproben in Zahlentafel 14 berech- 
net sich das Einheitsgewicht fiir 1 cbm Beton aus 
Schlacke und Rheinsandkiesmaterial im Mittel wie 
folgt:

1 : 2 : 3 1 : 5 : 8

*) Im  10-1-GcfaB bestimmt.

Mischung:

Lagerart: Wasser Luft Wasser Luft
Schlacke: 2500 kg 2520 kg 2520 kg 2460 kg
Rheinkies: 2460 „ 2430 „  2400 „  2340 „

Setzt mail die Werte fiir Rheinkiesbeton =  100, 
so ergeben sich fiir den Schlackenbeton folgende Ver- 
haltniszahlen:

104 104 105 105

Hiernach ist der Schlackenbeton durchschnittlich 
etwas schwerer ais der Kiesbeton. Natiirlich sind die
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Zahlentafel 13. E rg e b n is s e  d e r  B e s t im m u n g  d e r

(Miśchung fiir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Materiał
Wasser

zusatz

%

Miśchung 1 : 2 in Gewichts- 
tellen

Gcwlchfc 
fur 1 I 

erdfeucht 
ein- 

gcstompftcn 
Mortel

Die Miśchung 
auH Spaltc 3 
bis 5 ergibt 
demnaeh an 

Mortel in

1

In  1 1 Mortel sind an Gcwicht 
cnthalten

Zement

kg

Schlacken
fein

kg

Wftiser

kg

Zement

kg

Schlackcn-
feln

kg

Wasser

kg

B e to n  a u s  E is e n -

A 9,4 1,169 2,772 0,360 2,081 2,067 0,566 1,350 0,174
Pz 9,8 1,169 3,204 0,427 2,394 2,005 0,583 1,600 0,213
Bz 7,7 1,169 3,512 0,360 2,346 2,149 0,544 1,634 0,168
B 7,3 1,169 3,076 0,310 2,431 1,874 0,624 1,650 0,165
G 7,9 1,169 3,252 0,350 2,366 2,016 0,580 1,620 0,174
R 7,5 1,169 3,124 0,322 2,343 1,965 0,610 1,580 0,164
J 8,0 1,169 3,080 0,340 2,390 1,920 0,609 1,610 0,177
F 7,7 1,169 2,908 0,315 2,383 1,843 0,634 1,570 0,171

B e to n  a u s

A 10,0 1,210 2,772 0,399 2,138 2,049 0,591 1,350 0,195
Pz 9,8 1,210 3,204 0,433 2,410 2,011 0,602 1,600 0,215
Bz 8,5 1,210 3,512 0,400 2,394 2,140 0,565 1,634 0,187
B 7,6 1,210 3,076 0,325 2,496 1,847 0,655 1,650 0,176
G 8,3 1,210 3,252 0,370 2,418 1,998 0,606 1,620 0,185
R 7,8 1,210 3,124 0,33S 2,356 1,983 0,610 1,580 0,170
J 8,2 1,210 3,080 0,353 2,435 1,907 0,635 1,610 0,185
F 8,0 1,210 2,908 0,329 2,391 1,860 0,651 1,570 0,177

Gewiclite des Betons aus den verschiedenen Schlacken 1 : 2 : 3  zwischen rund 2400 und 2650 kg und fiir
deren Raumgewicht (Zahlentafel 11) entsprechend die magere Miśchung zwischen rund 2360 und 2620 kg.
sehr Yerschieden. So schwankt naeh Zahlentafel 14 Zu Z a h le n ta fe l  15 u n d  18. Naeh den Ergeb-
das Gewicht fiir 1 cbm Beton fiir die fette Miśchung nissen der Druckversuche m it den Mischungen

Zahlentafel 14. R a u m g e w ic h te  d e r  B e to n d r u c k p r o b e n  zu  Z a h le n ta f e l  15. 
Mittelwertc aus je drei Einzclvcrsuchen.

Erhilrtungiart W awer Luft

Bezclchnung
der

Zuachlagstoffc

Mlttleres Raumgewlcht in g/ccm naeh

1
Tag

28
Tagen

6
Monaten

l
Jahr

3
Jahren

1
Tag

28
Tagen

6
Monaten

l
Jahr

3
Jahren

1 : 2 : 3  (wcich angcmacht)

Schlacke A . . . 2,377 2,401 2,393 2,393 2,396 2,380 2,342 2,340 2,331 2,335
Pz . . 2,474 2,491 2,491 2,491 2,500 2,477' 2,450 2,448 2,445 2,454

,-, Bz. . . 2,628 2,644 2,644 2,646 2,637 2,625 2,609 2,609 2,608 2,606
B . . . 2,636 2,645 2,657 2,657 2,646 2,633 2,621 2,617 2,617 2,620

„  G . . . 2,537 2,559 2,559 2,559 2,552 2,532 2,520 2,517 2,513 2,509
„  R  . . . 2,591 2,612 2,615 2,615 2,616 2,591 2,585 2,585 2,585 2,585

J  . . . 2,527 2,533 2,535 2,535 2,539 2,526 2,506 2,506 2,506 2,514
„ F  . . . 2,557 2,564 2,571 2,571 2,574 2,557 2,541 2,544 2,543 2,546

Rheinkiesmiscliung 2,457 2,463 2,467 2,471 2,469 2,458 2,438 2,435 2,432 2,430
1 : 5 : 8 (erdfeucht angcmacht)

Schlacke A . . . 2,323 2,359 2,363 2,364 2,376 2,319 2,284 2,277 2,259 2,270
Pz . . 2,509 2,532 2,524 2,528 2,542 2,509 2,472 2,464 2,463 2,474

„ Bz. . . 2,601 2,620 2,623 2,623 2,615 2,601 2,573 2,581 2,570 2,572
B . . . 2,546 2,575 2,588 2,588 2,583 2,543 2,519 2,519 2,519 2,511
G . . . 2,519 2,551 2,547 2,547 2,541 2,517 2,494 2,488 2,483 2,466

» R  . . . 2,466 2,510 2,517 2,520 2,519 2,465 2,444 2,443 2,438 2,444
J  . . . 2,440 2,463 2,469 ' 2,471 2,475 2,440 2,423 2,414 2,414 2,416
F  . . . 2,522 2,527 2,530 2,530 2,527 2,523 2,491 2,487 2,482 2,487

21/, Jahre 21/* Jahre

Rheinkiesmiscliung 2,358 2,396 2,403 • 2,403
alt

2,330
alt

2,414 2,358 2,336 2,330 2,330
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G e w io h tsm e n g e  Z e m e n t a u f  1 obm  Z u s c h la g s to f f .
Sccwasseryersuche.)

u 12 13 14 15 le

lletonmfschung sur 1 1 Mortel 
-f 2 1 Schlackengemlsch in Gewlchtsteilcn

Gewicht fiir 1 I 
Gcsamt- 

zuschlagiłtoff 
(Feln Gcmlsch) 

elngefiillt

kf?

Gesamt-
gewichtmnence
ZuschlagHtoff

Raummcnge In 1 
/S pa lte  12 + 13\ 
\  Spalte 14 /

Gewlcht*menge 

Zement auf 1 cbm 

Zuschlagstoff

ksr

Zement
Schlncken-

fein

k£

Schlacken-
gemisch

p o r t la n d ż e m e n t .

0,566 1,350 2,570 1,488 2,634 222
0,583 1,600 2,632 1,664 2,543 • 229
0,544 1,634 3,018 1,780 2,613 20$
0,624 1,650 2,920 1,750 2,611 239
0,580 1,620 3,002 1,722 2,684 £16
0,610 1,580 2,736 1,602 2,694 226
0,609 1,610 2,514 1,642 2,512 242
0,634 1,570 2,682 1,676 2,537 250

P o r t la n d ż e m e n t .

0,591 1,350 2,570 1,488 2,634 224
0,602 1,600 2,632 1,664 2,543 237
0,565 1,634 3,018 1,780 2,613 216
0,655 1,650 2,920 1,750 2,611 251
0,606 1,620 3,002 1,722 2,684 226
0,610 1,580 2,736 1,602 2,694 ■ 227
0,635 1,610 2,514 1,642 2,512 253
0,651 1,570 2,682 1,676 2,537 257

1 : 2 : 3  und 1 : 5 : 8  (Zahlentafel 20 und Abb. 2 
und 3) zeigen die Betonproben aus samtlichcn  
Schlacken sowohl bei Wasser- wie bei Luftlagerung 
nórmale Erhartung, d. h. m it dem Alter stetig fort- 
schreitende Fcstigkeitszunahme; nur die Betonproben 
aus Schlacke A weisen in der mageren Mischung bei

Festigkeiten geliefert ais bei Luftlagerung, wahrend 
bei der mageren Mischung aus Rheinkiesbeton die 
Festigkeit der Luftproben im Durchschnitt etwas 
hoher ist ais die der Wasserproben.

Vergleicht man die mittleren Festigkeiten der 
Proben aus Schlackenbeton f e t t e r  Mischung m it

Abbildung 5. Vergleich der Festigkeit der Eiscn-Portlandzement-Betonproben m it der dor
Portlandzemont-Botonproben,

• ----- • Beton aus Elfen-Portlandzement. O -------O Beton aus Portlandżement.

Wasserlagerung nach drei Jahren eine geringe Festig- 
keitsabnahme gegeniiber der Jahresprobe auf.

Wahrend in der fetten Mischung im Durchschnitt 
die Festigkeiten bei Wasser- und Luftlagerung nahezu 
gleich sind, haben in der mageren Mischung die 
Luftproben durchschnittlich hohere Festigkeiten cr- 
geben ais die Wasserproben. Bei dem Rheinkies
beton hat die fette Mischung bei Wasserlagerung, 
abgesehen von den 28-Tage-Proben, wesentlich hohere 

X X IX .,,

denjcnigcn der Proben aus Rheinkiesbeton, so ist zu 
ersehcn, daB die letzteren unter der Durchschnitts- 
festigkeit der Schlackenbotonproben liegen. Nament- 
lich bedeutend ist dieser Unterschicd bei Luftlagerung. 
Der Rheinkiesbeton wiirde, unter dic Schlackcn- 
betonproben eingereiht, erst an drittlotzter Stelle 
śtehen (Abb. 2 und 3).

Noch ungiinstigcr liegen diese Verh&ltnisse fiir 
den Rheinkiesbeton in der m a g eren  Mischung. Hier

88



<374 Stahl und Eisen. Ver suche mit II  ochojenscldacken. 37. Jahrg. Nr. 29.

Zahlentafel 15. D r u c k f e s t ig k e i t  d e r  B e to n m is c h u n g c n  1 : 2 : 3  u n d  1 : 5 : 8  (W asso r- u n d  L u f t -
1 ag e ru n g ) .

Mischung 1 : 2 : 3 (weioh) 1 :5 :8  (erdfeucht)

Erhttrtungiart Wass er Luft Wasser Luft

Be*
zelchnuDg

der
Zuschlag-

stoffe

Ver-
such
Nr.

Druckfestigkeit 0—b In kg/qcm naeh Druckfestigkeit G_B 1° kg/ącm noch
c
fcJS
H
co

cV
"3ao
ao

u-3
cS->

auk
aj*~3
OT

d4)
SfH
co<N

aa
aśao
Xo

U
-5

ao
"a
co

aCita<3
coc-«

a4)
"Sao
S3<s

14
cS'“3

C4)UA
Cl>”S
CO

socoraH03W

a
ajao
o

UJ3CS►o

aV
£3
CS►-s
eo

Schlacke
A

i
2
3

247 
240
248

{49
557
354

392
370
409

407
445

246
254
248

312
508
312

380
362
349

391
393

1501)
1501)
1381)

1851)
186i)
179i)

221 1 190 
1522) 196 
225 1 —

141
158
142

185 
197
186

219
210
1882)

220
214

Mittel 247 353 390 456 249 311 364 392 148 183 199 196 147 189 208 217

Schlacke 
P  z

1
2
3

210
222
219

<15
515
315

388
308
356

430
445

235
235
240

276
367
272

337
341
327

380
368

139
129
130

212
201
206

275 I 360 
227 349 
257 1 —

161
144
159

229
221
232

222
240
253

285 
283 .

Mittel 217 315 371 438 237 272 335 374 135 206 253 355 155 227 238 284

Schlacke
Bz

1
2
3

270
275
272

394
392
394

435
447
438

511
496

283
272
276

353
354 
353

408
442
403

526
515

153
165
152

210i)
219i)
2121)

267
216
254

304
294

168
168
158

219
213
231

204
260
266

332
332

Mittel 272 393 440 504 277 353 | 418 521 157 214 246 299 165 221 263 332

Sclilackc
B

1
2
3

303
309
309

438
432
440

523
529
549

564
017

345
343
331

439
427
429

536
527
521

594
560

200
194
180

207
198
215

238
244
250

332 
2812)

185
197
206

241
2282)
238

306
299
251

337
333

Mittel 307 437 534 591 340 432 528 577 191 207 244 307 196 236 285 335

Schlacke
0

1
2
3

283
288
292
288

414
422
419

504
518
520

567
588

293
289
300

384 
389
385

476
479
452

537
552

159
150
135

238
248
237

285
251
272

353
370

162
152
195

259
244
262

303
259
231=)

352
353 1

Mittel 418 514 578 294 386 469 545 148 241 269 362 170 255 264 353

Schlacke
R

1
2
3

308
293
300

381
378
377

438
403
476

500
571

286
285
282

305
370
374

403
401
452

541
517

1291)
1351)
1211)

192i)
183i)
198i)

212
207
IGI2)

209
223

142
133
129

201
197
197

235
235
212

260
288

Mittel 300 379 459 566 284 370 459 529 128 i 191 193 216 135 198 227 274

Schlacke
J

1
2
3

331
327
335

438
442
435

472
485
494

552
539

335
334
343

414
418
413

510
512
527

588
545

1441) 
1351) 
136l)

191i)
195i)
192i)

174
200
218

248
231

173
177
152=)

222
234
209

2072)
256
264

268
293

Mittel 331 438 484 546 337 415 516 567 138 193 197 240 167 222 242 281

Schlacke
F

1
2
3

292
299
298

413
402
407

! 434 
1474 
|461

545
500

322
320
310

424
433
420

463
401
483

549
504

1671
1581
1581

200’)
201i)
216i

241
191
212

238
256

185 
180 ' 
173

206 
209 

| 200

218
238
257

309 
. 288

Mittel 296 407 |456 553 317 426 469 557 161 208 215 247 179 205 238 299

Rhein-
kies-

mischung

1
2
2

256
269
273

392
395
398

408
392
432

517
489

269
275
260

339
341
350

374
361
366

421
412

114
95

117

103
283
189

161
139
178"

2‘/> Jaiire 
alt
173
1S4

127-
146

'100

149
161
174

159
152
215

2l/i Jahre 
alt
182
212

Mittel 266 395 411 503 270 343 367 417 109 192 159 179 124 161 175 197

haben die Proben aus Rheinkiesbcton im Mittel 
wesentlich geringere Werte geliefert ais die aus 
Schlackenbeton, und besonders auch wieder bei Luft- 
lagerung. Wie namentlich deutlich aus dem Yerlauf 
der Schaulinien (Abb. 2 und 3) zu ersehen ist, liegt

!) Die K orper hatten  an den AuBenflaehen gelb- 
lich-weiBe Ausbliihungen.

2) Die AuBenflaehen hatten  mehr odór weniger 
groBe Hohlriiume.

die mittlere Festigkeit des.Rheinkiesbetons magerer 
Mischung unterhalb der Festigkeit des schlechtcsten 
Schlackenbetons gleicher Mischung.

Auch bei Lagerung in Seewasser zeigen die Betonn 
proben aus samtlichen Schlacken m it Eisenportland- 
zement die iibliche m it dcm Alter fortschreitende 
Festigkeitszunahme; die Schlackenbetonproben m it 
Portlandzement weisen dagegen in vereinzelten Fallen  
Festigkeitsriickgang auf, und zwar die aus den
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Źahlentafel 16. V e rh a lte n  d e r E ise n e in la g e n  un d  d e r  S ch lack e  in don B e to n k o rp e rn
zu  Ź a h le n ta fe l  15.

(Bedeutung der in der Źahlentafel enthaltenen Zahlen s. Abb. 1.)

Art der Lagcrung W a s s e r L u f t

Be-
zelchnung

der
Zuschlag-

stoffe

Eisen 
a) mit Walz

haut 
t>)ohneWalz- 

liaut

Yerhalten Yerhalten

der Etsenelnlagen der 

Schlacke.

der Eiseneinlagen
der

Schlacke28
Tagc

0
Monate

i
Jah r

(
3

Jahre
28

Tage
6

Monate
l

Jfthr
3

Jahre

M isohung  1 : 2 : 3 (w eich)

Schlacke 
A bis F

a

b

Sowohl die Eisen mit, wic dio oline Walzhaut waren in allen Proben aus sanjitlichen 
Schlącken bis auf cinige an der Luft gelagertc Proben aus Schlacke Pz, in denen cin- 

. zclne Eisen mit Walzhaut kleine Roststellen und schwarze Flecke zeigtcn, rostfrei. 
Die Schlaokenstucke in samtlichen Betónproben wiosen wedor Anzeichen von Treiben 
oder Zerrieselung noch sonst iiuBerlich sichtbare Yeriinderungen auf. Nur bei einigen 
unter Wasser gelagerten Proben aus Schlacke Pz fanden sich an der AuBcnfliiclie ver- 

einzelte Stellen, an denen das Materiał der Schlacke aufgeweicht war.

Rheinkies a
b Sowohl die Eisen mit, wie die oline Walzhaut waren in allen Proben rostfrei. 

M ischung  1 : 5 : 8  (e rd feu ch t) .

A a
b

2

2
0
2

2

2

2
_2 -

Di
e 

Sc
hl

ac
ke

ns
tii

ck
e 

wi
os

en
 

we
de

r 
A
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en
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n 
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en
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er
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no
ch

 
so

ns
t 

iiu
Be

rli
ch

 
sio

ht
ba

re
 

V
er

- 
iin

de
ru

ng
en

 
au

f

2

2
2 bis 3 
2 bis 3

3 bis 3 
3

3
3 o

O
*53

o
s-oC2

2 d 
’ć> o

-  3
5  o 
'Ó

f->O
C '>

■ p  
t: 
o

M
o

m
o

S

Pz a
b

0
0

0
0

' 0 

0
0

.0

2

3
2 bis 3 

3
. 3 

4
3
3

Bz a
b

0
0

0
1

2
2

0

0

1
1 bis 2

2 bis 3 
2

2 bis 3 
2 bis 3

2

2

B a 
b "

0
0

1
1

2

2
1
1

2

2 bis 3
2 bis 3 

3
2 bis 3 
2 bis 3

3
3

G
a

b

2

3

2

2

2

3 Eisen 0 
3 2

2 Eisen 2 
4 „  0

0

3

3 bis 4

3

3

3

3 bis 4

3

2

R a
b

2

2 bis 3
2

2 bis 3
2
2

2

2
3

3 bis 4
3
3

3
3 bis 4

3 bis 4 
3 bis 4

J a
b

2

L>
1

1 bis 2
1

1 bis 2
1
0

2

2 bis 3
3

1 bis 2
3
3

3 bis 4 
3 bis 4

F a
b

0
0

0
0

0
0

0
0

2

2 bis 3
2 bis 3 
2 bis 3

2

2 bis 3
2

2

Rheinkies a ; 
b

0
2

- i : ; ; :

i

1
3

1 bis 2 
1 bis 2 —

2
3

3
1 bis 2

3
4

1
2 bis 3

—

Schlącken A und B bei einem Jahr und die aus 
Schlacke P bei drei Jahren Alter (Źahlentafel 21 
und Abb. 4). Ob diese Festigkeitsabnahme auf Zu- 
fiilligkeiten beruht oder eine Folgę der Ęinwirkung 
des Seewassers ist, laBt sich nicht angeben.

Im Durchschnitt sind die Betonfestigkeiten aus 
beiden Zeiuenten (Źahlentafel 21) bei 7 und 
27 Woclicn Alter nahezu einander gleich. Bei einem 
Jahr- und drei Jahren Alter liegt dagegen die Durch- 
schnittsfestigkeit der Portlandzementbetonproben 
untet der der Eisenportlandzementbetonproben, trotz-

dem der Portlandzement nach dem Ergebnis der 
Normenpriifungen die hoheren Festigkeiten lieferte.

Das Yerhaltnis der Betonfestigkeiten beider Ze- 
mente geht deutlicher aus Abb. 5 hervor. In dieser 
Abbildung ist die Abszisse der Dreijahresproben 
der Raumersparnis wegen verzerrt gezeichnet.

Wie aus Źahlentafel 15 und 18 hervorgeht, 
weichen in einigen Reihen die Einzelwerte der Druck- 
versuche von dem zugehorigen Mittehvert mehr oder 
weniger stark ab, in einzelnen Fallen sogar sehr er- 
heblich. Dieses Ergebnis ist im wesentliehen auf die
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Zahlentafel 17. R au m g e w ic h te  d e r B e to n d ru c k p ro b e n  zu Z a h le n ta fe l  18. 
Mittclwerte aus je drei Einzelversuchcn.

Bezeichnung
Eisenportlandzement X Portlandzement Q

Mittleres Baumgewicht in g/ccm naeh

Sehlacke 1 7 27 1 3 1 7 27 i 3
Tag Wochen Wochen Jalir Jahren Tag Wochen Wochea Jah r Jahren

A . 2,353 2,370 2,391 2,404 2,378 2,392 2,407 2,407 2.3S5 2,396
Pz 2,451 2,490 2.486 2,530 2,530 2,501 2,512 2,512 2,519 2,541
Bz 2,606 2,575 2,633 2,644 2,643 2,620 2,602 2,636 2,620 2,630
B . 2,565 2,559 2,611 2,609 2,631 2,570 2,577 2,599 2,577 2,619
G . 2,453 2,485 2,560 2,554 2,550 2,462 2,478 2,515 2,515 2,533
R  . 2,496 2,525 2,548 2,520 2,556 2,524 2,564 2,573 2,554 2,581
,T . 2,443 2,454 2,494 2,494 2,520 2,474 2,507 2,506 2,509 2,532
F  . 2,516 2,53S 2,530 2,559 2,569 2,519 2,519 2,539 2,538 2,560

Zahlentafel 18. D r u e k f e s t ig k e i t  d e r  B e to n m is c h u n g  a u s  50 1 M o r te l  (1 R tl .  Z e m e n t +  2 R tl .
S c l i la c k c n fe in )  + 1 0 0  1 S c h la e k e n g r u s - S c h o t te r g e m is c h .  

Lagerung unter Seewasser. (Vgl. die FuBuote 1)-auf folgender Seite.)

A rt des Zementes Eisenportlandzement X Portlandzement Q

Bezeichnung Druckieatigkeit O—B in kg/qcm naeh

der 7 27 1 3 7 27 l 3
Sehlacke Wochen Wochen Jah r Jahren Wochen Wochen Jah r Jahren

1 209 253 232 313 263 326 308 373
2 206 278 302 300 ' 267 285 282 288

A 3 216 256 308 265 278 317 232 306

Mittel 210 262 281 293 269 309 274 322

1 232 262 30S 337 231 327 312 434
2 241 254 356 363 254 290 348 386

Pz 3 241 259 326 349 234 322 394 415

Mittel 238 258 330 350 240 313 351 412

1 186 280 35S 353 250 280 365 310
2 180 270 357 3S2 209 256 253 353

Bz 3 188 278 354 384 206 285 313 346

Mittel 185 276 356 373 222 274 310 336

1 189 282 335 407 177 267 246 371
2 212 278 320 371 188 260 243 346

B 3 200 280 337 393 186 283 299 319

Mittel 200 280 331 390 184 270 263 345

1 185 316 324 419 171 273 316 360
2 183 308 298 408 173 260 278 275

G 3 227 . 288 428 392 188 256 305 337

Mittel 198 304 350 406 177 263 300 324

1 185 282 286 (266)"-) 222 257 309 380
2 201 270 273 399 216 250 279 388

R 3 216 267 289 347 219 263 310 374

Mittel 201 273 283 373 219 257 299 381

1 247 293 399 310 238 272 374 389
2 260 296 305 403 248 273 327 371

J 3 259 293 356 347 241 278 394 (266)2)

Mittel 255 294 353 353 242 274 365 380

1 246 270 376 352 195 243 313 366
<> 253 273 343 402 192 247 327 281

F 3 241 288 381 364 209 240 310 214

Mittel 247 277 367 373 199 243 317 287
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Zahlentafel 19. V e rh a lte n  d e r E ise n e in la g e n  u n d  d e r  S ch la c k e  in  den  B e to n k o rp e rn  
zu Z a h le n ta fe l  18. L a g e ru n g  \m te r  Seow asser.

(Bedeutung der in der Zahlentafel enthaltenen Zahlen s. Abb. 1).

A rt des Zementes • Eisenportlandzement X Portlandżement Q

Bezeioh-
nung
der

Schlacke

Eisen 
a) m it 

W alzhaut 
b) ohn« 

Walzhaut

Yerhalten Verhalten
der Eiseneinlagen nach

der
der Eiseneinlagen nach

der

Schlacke7
Wochen

27
Wochen

i
Jahr

3
Jahren Schlacke 7

Wochen
27 • 

Wochen
1

Jah r
3

Jahren

A a
b

1
1

1
1

2
2

3
3
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► '■5
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Pz a

b

1
3

1
1

2
2

1
0 bis I

1
2

0
0

3 Eisen 0 
3 „  2

0
1

o

Bz
a
b

2
3

1 bis 2 
0

0
1

2

0
1
I

0
1

2 bis 3 
2 bis 3

3
3 Eisen 1 
3 „  0

B a
b

3
3

3
3

3
3

3
3

£ g §
fl .  o© ĆD TJ 03 G G•S G :gft 'o ©

s  >

•S o s2  N j  

|
1 o "
O G CQ
o *©
3  H

3
3

3
3

3 bis 4 
3 bis 4

4
4

G a
b

3
3

2 bis 3 
2 bis 3

3 bis 4 
2

3
3

3
4

3
3 bi* 4

3
3

3
3

E
a
b

3

3

3
3

3
3

3
3 Eisen 0 
3 „  2

2
3

2
2 bis 3

1 bis 2
2 bis 3

2
2

J a
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3
3

3
3

4
I

1
1

3
3

3
3

1 bis 2 
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1
0

E a
b

2
2

2 bis 3 
2

0
1

1 bis 2 
1 bis 2

3
3

3
3

1
2

1
0

Zahlentafel 20. Z u s a m m e n s te l lu n g  d e r  M i t t e lw e r te  n a c h  Z a h le n ta f e l  15 (D ru c k v e rs u c h e ) .
(SiiBwasser- und Luftlagerung.)

Mischung lttl . 1 : 2 : 3  (welch angemacht) 1 : 5 : 8  (erdfeucht angemacht)

A rt der Lagerung Wasser | Luft Wasser | Luft

Bezeichnung
der

Zuschlagatolfe

Mittlcre Druckfestigkeit 3—B in kg/qcm nach

28
Tagen

6Mo-
naten

1
Jahr

3
Jah 
ren

28
Tagen

6 Mo- 
naten

1
Jahr

3
Jah 
ren

28
Tagen

6 Mo- 
naten

1
Jah r

3
Jah 
ren

23 j G Mo- 
Tagenj naten

1
Jah r

3
Jah
ren

Schlacke A . . .
Pz . . 

„  B z. . . 
B . . . 
G . . . 
B  . . . 

„  J  . . . 
E . . .

247
217
272
307
288
300
331
296

353
315
393
437 
418 
379
438 
407

390
371
440
534
514
459
484
456

456
438
504
591
578
566
546
553

249
237
277
340
294
284
337
317

311
272
353
432
386
370
415
426

364
335
418
528
469
459
516
469

392
374
521
577
545
529
567
557

148
135
157
191
148
128
138
161

183
206
214
207 
241 
191 
193
208

199
253
246
244
269
193
197
215

196
355
299
307
362
216
240
247

147
155
165
196
170
135
167
179

189
227
221
236
255
198
222
205

208
238
263 
285
264 
227 
242 
238

217
284
332
335
353
274
281
299

Mittel 282 393 456 529 292 371 445 508 151 205 227 278 164 219 246 297

Rheinkies-
mischung

266 395 411 503 270 343 367 417 109 192 159

2
Jahre

alt
179 124 161 175

2 V.
Jahre

a lt
197

unvermeidliehen Mangel der Probeanfertigung zu- 
rilckzufiihren, und żwar im vorliegcnden Falle vor- 
nolunlich darauf, daB ziemlicli grob Kornungen zur

*) Die Proben lagerten sieben Tage an der Luft (tag- 
lich einmal angenaBt), wurden dann in feuchtem Siige- 
mehl verpackt nach Westerland gesandt und bei etwa 
14 Tagen Alter in Seewasser gelegt. Nach 4, 24 bzw. 50 
und 154 Wochen Lagerung in Seewasser wurden die 
Proben gleichfalls in feuchtem Sagemehl zuriickgesandt 
und lagerten im Amt bis zur Priifung noch etwa drei Tage 
unter Wasser.

Herstellung des Betons benutzt wurden und eine 
gleichmaBige Verteilung dieser groben Stucke im 
Beton sehr schwierig war, was auch daran zu erkennen 
war, daB die Probekorper zum Teil mehr oder weniger

2) Wegen der starken Abweichung von der Bildung 
de3 Mittel wertes ausgeschlośsen.

3) Samtliche Korper enthieltcn im Innem weiBe 
Niederschlage. Diese bestehen aus Magnesiumhydrosyd, 
das durch chemische Umsetzung des Kalkes im Zement 
bzw. in der Schlacke m it den Magnesiumsalzen des See- 
wassers entstanden ist.
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A rt des Zcmentes Eisenportlandzement X Portlandzement Q

Umschau.
Die Anlagen der Pacific Coast Steel Company 

in San Francisco und Seattle, Wash.
Seit Ausbruch des ouropiiischen Krioges hat obigo 

Gesellschaft in Seattle ein Stahlwerk erbaut und in San
Franzisko das bestehende Work vordoppelt, so daB dio
Stalilerzougung auf iiber 125 000 t jahrlieh 
gestiogon ist1). Ais Rohmaterial ist chi- 
nesisehes Roheiscn zeitweise gobrauelit 
wordon und auBerdom cino betrachtliclie 
Menge von Alteisen, welches in den Kiisten- 
gobieten gesammelt wird. Vor dem Kriogo 
wurde schottischer Koks m it weriiger ais 
y2 %  Sohwśfel und 0 bis 7 %  Ascho ver- 
wendot, dio Siemonsofen dagegen sind fiir 
Oelfeuening eingorichtet.

Dio San Franzisco-Anlagc (Abb. 1) 
besteht aus drei 30-t- und zwei 40-t-Mar- 
tinófon, wiihrend zwei woitorc zu jo 60 t  
noeh gebaut werden sbllcn. D'?r orste Ab- 
stieh fiel am 2. Januar 1912. Dio Be- 
schiekungshallo ist 9,15 m, dio GieBhalle 
13,75 m breit. Die Błocko wordon in Grubon 
gogossen, dio klcincrcn sodann, nachdem 
sio durch einen Wiirmofcn mit Oolfeuerung 
durchgesetzt sind, unm ittclbar im 560er 
Walzwerk ausgowalzt. Fiir dio groBeron 
Blocke sind neuerdings Tiefgruben in Vcr- 
bindung mit einem Blockwalzwork mit
810 mm Walzondurohmesser yorgesohen.
Die drei WalzenstraBen mit Wąlzendurch- 
jnosser von 500, 450 und 280 mm sind in 
einom gomeinschaftlichcn Gebiiude von
12,2 m Spannweite und 152,5 m Lange auf- 
gestellt. Die 560er StraBo hat nur ein 
Triogeriist und ist von einer 800-PS-Cor- 
liBmaschine, dio 450er StraBo m it zwei 
Triogeriisten von einem 750-PS-Motor an- 
gotriebon. Auf diesen Goriisten werden 
haptsachlich groBo Winkel bis 150 X 100 mm,
Rund- und (Juadratcisen und Flaeheisen 
bis zu 25 mm Dieke gowalzt. Die StraBe 
bfsitzt einen kontinuierlichen 
vi)n 21 m Liingo, welchor in 10 st 250 
Bram men von 250 mm Q  durchsctzt. Dio 
280or StraBe hat fiinf Geriiste, von donon 
dio ersten beiden Geriisto mit einem 800- 
PS-Motor und die iibrigen mit oinem 750- 
PS-Motor direkt gokuppolt sind. Dor

kontinuicrlioho Wąrmofen ist 12,5 m lang und setzt 200 t  
in 9 st durch. Das Kiihlbett ist 61 m lang. Dio 225cr 
StraBe hat fiinf Geriiste und wird von einon 750-PS-Motor 
angetiieben. Dio Erzougung betragt 26 t  in einer Schicht.

Dic.Werke in Soattle (Abb. 2) besitzen zwei basischo 
40-t-Martinofen, eino 560er, zwei 400er, cino 530 er

Abbildung 1. Anlage in San Franci=co. 
a — Schere. — b =  OelbehUlter. — c =  KUhlbett. — d =  750-I’S-Motor. — 
e =  Tisch. — i — WSrmofen. — g =  Yerladerauin. — h =  1000-PS-Motor. 
— i — Laboratorium. — k =  Modellager. — 1 — Gicflercl. — m  *= Blcck- 
walzwerk. — n =  Oelen. — o =  800-PS-lIotor. — p «= Mnrtlriolen. — q =  

Schrottschsre. — r  =  Kuppelofen. — s =  Schrott- uud Roheisenlager.

>) The Iron Ago 1916, 27. Juli, S. 175/7.

a =  Laboratorium. 
e — Oefen. — f —

Abbildung 2. 

Anlage iu Seattle.

— b «= Martiniifen. — c =  StoBofen. — d --- Kessel. — 
Scheren. — g =. W arm bett. — h =  1200-FS-Motor. — 

1 =  SOO-PS-Motor.

Bezeichnung 
der Schlacke

groBe Hohlraumc aufwic- 
sen. NaturgemaB machen 
sich diese Miingel in dem  
mageren Beton, in dem das 
Mengenverhiiltnis des gro - 
ben Korns zum feinen bzw. 
zum Bindemittel noeh un- 
giinstiger ist ais in dem fet- 
ten, in ersterem noeh stiir- 
ker bemerkbar: diegenann- 
ten Abweichungen sind bei 
dem mageren Beton in gro- 
Berer Zalil vorhanden und 
aueh dcm Grade naeh  
groBer ais bei dem fetten.

(Fortsetzung folgt.)

ilittlere  Druckfestlgkeit 3—B in kg/qcm naeh

Mittel

Zahlentafel 21. Z u s a m m e n s te l lu n g  d e r  M i t t e lw e r te  n a e h  Z a h le n ta f e l  1S 
(D r u c k v c r  su ch e). (Soo w a s s e r la g e ru n g .)

M ittelw erte. aus jo drei Einzelversuchen.

7
Wochea

27
Wochen

3
Jahren Wochen

269
240
222
184
177
219
242
199

219

27
Wochea

309
313
274
270
263
257
274 
243
275

Jah r

274
351
310
263
300
299
365
317

310

3
Jahren
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und eine 230er StraBe, wiihrend eino 355er StraBo in lian 
ist. Dio orste Charge wurde am 30. September 1915 go- 
gossen. Die Haupterzeugung bestelit aus gewóhnliehem 
Handelseisen und Briickenbaumaterial. Die 560or 'JTrio- 
straBe hat drei Goriiste und wrird von einem 1200-PS- 
Motor dureh Seile angetriebon. Dio eine 400cr TriostraBo 
besitzt drei Goriiste und wird von einer 700-PS-CorliB- 
inasehinc, dieandore mit fiinf Geriisten von einem 800-PS- 
Motor angetriebon. Dio 230er StraBo hat drei Triogeriisto 
und zwoi Duogeriiste. Zum Antrieb dient eino 300-PS- 
CorliBmasehino. Die Gcbiludo bcstehen aus Eisenkon- 
struktion m it Eisenbetonfiillung. II. Illies.

Mikroskopische Untersuchungsergebnisse eines in Sand 
abgekuhlten Roheisenstabes.

(Hierzu Tafcl 8.)

Ein in Sand abgekiihlter Roheisenstab von 9 mm 0  
zeigte boi der milcroskopischen Prufung eine auffallende 
Gefiigeverteilung. Wic Abb. 1 auf Taf. 8 in 5faoher 
Vcrgr6Berimg bei sehrag einfallendem Licht erkennen 
liiBt, zcigt der gescliliffenc und mit alkoholischer Pikrin- 
sauro (4:100) geiitzte Quorschnitt des Stabes drei ziem- 
lich scharf getroimte Zonen:

1. eine helle Flacho, welche die Stabmitte ausfiillt,
2. eine dunkle, ringformigo Zwischenzone,
3. einen licllen Randsauin von wechselmler Breite.

Ueber das Gefiigo
diescr drei Zonen 
geben dio mikro- 

photographischcn 
Aufnahmen 3 bis 9 
auf Taf. 8 Auf- 
schluB; die Lage der 
im mikrophotogra- 
phischen Bilde fest- 
gehaltcnen Stellen 
ist in Abb. 2 ange- 
geben.

Abb. 3 gibt die 
Randstelle a in 60- 
facher VergroBenmg 
wicder, Abb. 4 eine 
cntsprechendo ŚteUe 
(c in Abb. 2) in 

300faeher VcrgroBcrung: Tempcrkoldo von Ferrit- um- 
goben, in perlitischer Grundmasso eingebettct. Die untere, 
hcllo Hiilftc der Abb. 3 gchort schon der Zwischenzone 
an, die weitcr unten besprochen wird. Abb. 5 stellt in 
GOfacher, Abb. 0 in 300facher YergroBerung die Stab
mitte — b in Abb. 2 — dar, ebenfalls schwarze Rnoten 
von Temperkohlo von weiBcn Ferrithofen umgeben in 
perlitischer Grundmasso eingelagert. Die Struktur der 
Zwischenzone — Stelle e und f in Abb. 2 — ist aus Abb. 7 
und 8 zu erkennen. Abb. 7, naeh dom Aetzen mit Pikrin- 
siiure erlialten, zeigt erhaben weiBe Zementitinseln in 
aufgerauhtcm Ferrit liegend, stellenweise noch Rcste von 
lamellarem Perlit und vereinzelte Tempcrkohleknoten. 
Abb. 8: nacli dem Kochen des polierten Schliffes in Na- 
triumpikrat erschoint sowolil der freic Zomentit wio 
auch der Zomentit im Perlit schwarz gefiirbt, wiihrend dio 
forritischo Grundmasso ungofiirbt bleibt.

Wie Abb. 9 zu erkennen gibt, bestelit zwischen 
tler kornigen Perlit-Zwisohenzono und dem tcinper- 
kohlehaltigen Rand kein allmaldicher Uebergang; beido 
Zonen sind vielmehr ziemlich scharf Yoneinander getrennt. 
Dasselbe ist zwischen Stabmitte und der Zwischenzone 
der Pall, so daB wegen der Gleichheit des Gefiiges von 
anderen mikrophotographischen Aufnahmen abgesehen 
werden konnte.

Vorliegende Gefiigccrscheinung — eine tcmperkohle- 
haltigo Mitte, die von einem anderen Gefiigo umgeben 
ist — deckt sich in etwa mit dem zuweileri in sehr langsam 
abgekiihltem, hochkohlenstoffhaltigem Stahl beobachtctcn 
,,Schwar?.bruch“. Bei diesem weist das die temperkohle-

haltige Mitte umgobendo Gcfiige aber dio unyerandert 
gebliebene Struktur des Ausgangsmatcrials auf, was bei 
Yorliegendem Roheisenstab nicht der Pall ist. Wie der 
mikroskopische Befund lehrt, ist von dom urspriingliclien 
Roheisen niclits mehr zu finden; vielmchr hat sich dieses 
zerlegt, eincstcils — Rand und Mitte — in Temperkohlo 
und Ferrit, und anderseits — Zwischenzone — in Zomentit 
und Ferrit. Zudem weist der vorliegende (Jucrschnitt 
einen temperkohlehaltigcn Rand auf — nicht nur eine 
temperkohlehaltige Mitte —, was bei dem gewShnlichen 
,,Schwarzbruch“ nicht der Fali ist.

Diese weitgeliendo Zersetzung des Roheisenstabes 
diirfte mit einer sehr langsamen Abktihlung, namcntlich 
oberhalb 700°, zusammenhiingen, die in ihrer Wirkung 
einem Ausgliihen gleichkommt. Jedenfalls werden auch 
chemisclie Einflusso — die Zusammensetzung des Roh- 
eisens sowie diejenige des Sandes — mitgesprochen haben.

Neunkirchen (Saar). J o h a n n a  W agner.

Gesellschaft von Freunden und Forderern der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Unlversitat zu Bonn, E.V.

Mitten im Kriego, walircnd wir von den sich stets. 
mehrenden Gegnern mit Yernichtung unseres Deutsch- 
tums bedroht werden, bildeto sich inBonn am 7. Juli d. J. 
eine Gesellscliaft, die es sich zur Aufgabe stellt, die wiihrend 
des Weltkrieges gewonnene Erkenntnis iiber die Bedeutung 
der samtliehen Wissensehaften — einen Unterschied von 
Natur- und Goisteswissonschaftcn kennt sio nicht — fiir 
die Fortschritte auf den Gebieten der LandwirLschaft, 
des Handels, des Gewerbes und der Industrie und fiir die 
Pflego der idealen Giiter der Nation in den Kreisen der 
Bevolkerung festzuhalten, zu vcrbreiten und zu vertiefea 
und dureh innige Zusammenarbeit von Vertretern der Uni- 
versitat mit den Organen und Mitgliedern der Gesellschaft 
die an ihr gepflegten Wissensehaften zu fordern. Dank 
der Zusammenarbeit eines vorbereitenden und cincs 
Bonner Ortsausschusses, dank vor allem aber der ziel- 
sicheren, unermiidlichen und staunenswerten Tatigkeit 
des Geheimrats Prof. Dr. Dr. e. h. C. D u isb c rg , Łevcr- 
kusen, gelang es in wenigen Wochen, dio Griindung der 
Gesellscliaft so vorzubcreiten, daB es ein Vergniigen war, 
dem raschen Vcrlauf ihrer Errichtung in der Aula der Uni- 
versitiit beizuwohnen.

Der dorzcitigo Rektor der Universitat, Magnifizcnz. 
Goh. Medizinalrac Dr. H. R ib b e r t ,  begriiBto — wirfolgcn 
hier einem Berichte der „Koln. Ztg.“ — ineiner warmheizi- 
gen Anspraeho dio zahlreiehen Teilnehmer, indem er zu- 
niiehst betonte, dio neue Gesellschaft wolle nicht etwa die 
HundertjahrfeierderHochschulc gliinzond begehen, sondern 
die Beziohungen der Uniyersitat zur Rheinprovinz fester 
knupfen, sie dureh rege Mitarbeit segensreich fiir dic Uni- 
versitiit und die Wissenschaft, dieProvinzund dasdeutscho 
Vaterland fordern und vor allem dieMittelgewahren, dieder 
Staat, wie sehr or auch dio Hoclischulen unterstiitze, nicht 
aufzubringcn yermoge. — Der Vorsitzcnde, Geheimrat Prof. 
Dr. Dr. e. h. C. D u isb o rg  fiihrte in gliinzender und fcsseln- 
der Rede aus, dio neue Gesellschaft sollo den Schaden, 
die der Kricg angeriehtet habe, wirksam begegnen, die 
Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Industrie, 
Handel und Landwirtschaft befruohten und don Zusammen- 
hang zwischen Lehrern und Scliiilern und den Mannern 
der Praxis festigen. Gerade der Kricg habe dio auBer- 
ordontlichen Yorteilo einer engen Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Praxis erhartet. So habe die Chemie cs- 
teilweise erst ermogliolit, den Krieg gegen die gewaltige 
Uebermacht unserer Feinde wirksam zu fuhren; sio werdo 
im Frieden dureh die im Kriego geschaffonen Erfindungen 
Milliarden, die sonst ins Ausland gingen, dem Inlande er- 
halton. Dureh erfolgreicho Bekampfung der Sohadlinge 
in der Landwirtschaft wurden gleichfalls Milliardenwerte 
gespart werden. Gezeichnet-seien bisher ohne jede Werbe- 
arbeit von den Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer 
& Komp. in Leverkusen 250 000 Jt, von Geheimrat Duis- 
berg in Leverkusen, Geheimrat Bayer in Elberfeld und
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Geheimrat v, Bóttinger in Arnsdorf je 50 000 JH, von 
Geheimrat Glaser in Heidelberg und Direktor Dr. Schmidt 
in Elbcrfold je 10 000 .((, ferner in dieser Versammlung 
selbst 80 000 M, zusammen also sohon eine halbe Million. 
(Lebhafter Beifall!)

In  den Venvaltungsrat wurden gewiihlt Graf Beissel 
yon Gymnioh, die Geheimrate Bayer (Elberfeld), Sr.>^ug. 
e. h. Beukenberg (Dortmund), Boker (Remseheid), ®r.*Qng. 
e. h. v. Bóttinger (SchloB Arnsdorf), e. h. Duisberg
(Leverkusen) (Vorsitzender), Baron Theodor v. Guilleaume 
(Koln), Dr. phil. e. h. Louis Ilagen (Koln) (Scliatzmeister), 
^Br.^lig. e. h. v. Oswald (Koblenz), ®r.»Qng. e. h. Weidt- 
man (Aachen), Landrat v. Grotę, dio Kommerzienrśite 
U)r.«Qltg. e. h. Reusch (Oberhausen), Dr. phil. e. h. Selig- 
mann (Koblenz) und Soennecken (Bonn), die General - 
direktoren ®r.'Qltg. e. h. Weinlig (Dillingen) und Vogler 
(Dortmund) sowie von der Uniyersitat die Geheimrate 
Ansehutz, Clemen, y. Franąuć, Kreusler, Landsberg, 
Ribbert (stellvertretender Vorsitzender), Rumpf, Scliulte, 
Steinmann, Zitelmann, die Professoren Esser, Pfennigs- 
dorf, Alex, Pfiiiger, und Wendelstadt.

Oberregierungsrat Dr. v. G al iiberbraehte die Gliick- 
wiinsehe des Oberpriisidenten, die der Landwirtschaft 
Dr. de W c e rth  von  V e tte lh o v e n , die des Handels 
Geheimrat 33r.*QiHg. e. h. V. W e id tm a n  aus Aachen, 
die der Industrie Abgeordneter Dr. W. B eu m er, der sich 
zugleich ais 100. Semester yorstellte, da er gerade vor 50 
Jaliren in dem schonen Bonn iinmatrikuliert worden sei.

Er wies zunachst darauf hin, daB die geldlichen An
forderungen, die an die Industrie des Westens in den letzten 
Jahren fiir allgemeine Zwecke gestellt wurden, ganz un- 
geheure seien. Der sonst willkommene Zug nach dem 
Westen habo sich teilweise zu einem Raubzuge ausge- 
wachson (Heiterkeit!), dessen Veranstalter der Mcinung 
seien, die Mittel der Industrie seien ungemessen und un- 
begronzt. Wio yerkehrt diese Meinung sei, beweise u. a. 
die Rheinische Gesellsehaft fiir wissenschaftliche For- 
schung, die m it sparsamen Mitteln eine erfreulicho Arbeit 
leiste. Hinzu komme, daB die deutsche Eisenindustrie 
jiingst in Dusseldorf beschlossen habe, eine A nstalt fiir 
Eisenforsehung ins Leben zu rufen, die auBerordentlich 
groBe Mittel erfordere. Das alles aber konne und werde 
die westliche Industrie, wie er zugleich im Namen des 
leider am Erscheinen yerhinderten Herrn Geheimrats 
Dr. Beukenberg orklaren konne, nicht abhalten, die neue 
Gesellsehaft wirksam zu fordern und nachhaltig zu unter - 
stiitzen. Ais jeweils hundertstes Semester der Alma m ater

Bonnensis wiederholo er dieser lieben alten, fast 99jalirigen 
Danie die naniens der Industrie abgegobene Versiehe- 
rung mit dem alten akademischen Wunsehe:-Quod fclix 
faustuinąue esse summum numen iubeat! .(Lebhafter 
Beifall!) — Namens der Stadt Bonn, die stets m it der 
Uniyersitiit dio besten Beziehungen untcrhalten habe, 
begluekwiinschte OberburgermeisterW. S p ir i tu s  die neue 
Gesellsehaft. — Ihnen allen danlcte der Vorsitzende, Ge
heimrat Dr. C. D u isb e rg , mit der Hoffnung, daB die 
neue Gesellsehaft die sehwierige Ueborgangswirtschaft 
nach dem Kriege erfolgreieh ci leichtern wrerde. E r schloB 
mit einem Hoch auf unsere Wehrkrafte auf dem Lande 
und in der Luft, auf und unter dem Wasser. Die U-Boot- 
waffe werde das Neryensystem Englands sicherlicli treffen. 
(Lebhafte Zustimmung!)

Au die Sitzung schloB sich ein Rundgang durch die 
Raume der Uniyersitat. Im Hórsaal des kunsthistorischen 
Instituts sprachen Geheimrat Dr. jur. E. L a n d sb e rg  iiber 
Industriereeht, Geheimrat Dr. M. Y erw o rn  iiber physio- 
logiselie Grundlagen geistiger Tiitigkeit, Geheimrat 
Dr. R. B ra u n s  iiber den EinfluB der Radiumstrahlen 
auf die Fiirbung yon Mineralien, Geheimrat Dr. P. C lem en 
iiber belgisehe und rheinische Kunst. Bei dem dann fol- 
genden Friihstiick im Konigshof wiinschte u. a. der Re- 
giorungsprasident Dr. C. B a ltz , Trier, enge Beziehungen 
zwischen der praktischen Volkswirtschaft und der Ver- 
waltung, Geheimrat Dr. E. Z ite lm a n n  dankte dem Vor- 
sitzenden fiir seine bisherige Tiitigkeit. Geheimrat Dr. C. 
D u isb e rg  antwortete mit einem Hoch auf die Uniyersitat 
Bonn und verlas herzliche Drahtwiinsche, u.' a. des Land- 
wirtschafts- und des Justizministers. Abgeordneter 
Dr. W. B eu m er widmete sein Glas der deutsehen Jugend, 
die, von so manchen fiir den HaB des Auslandes rnityer- 
antwortliehen W itzblattern herabgewiirdigt, im Kriege 
so wunderbar das Erbe Bismarcks walire und den Segen 
der Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft und der 
Praxis einst genicBen werde. Mit einem Hoch auf den 
Abgeordneten Dr. Beumer antworteto der Rektor des kom - 
menden 100. Studienjahres, Geheimrat Dr. F. M arx , indem 
er ausfiihrte, daB die mannigfaltige und fruohtbaro lang- 
jahrige Tiitigkeit des Genannten auch der Alma mater 
Bonnensis zugute gekommen sei, der er immer oin treuer, 
hochgeschatzter Sohn gewesen.

Nacli dem Essen wurden weitere wissenschaftliche 
Faclianstalten besichtigt und dadurch enge Beziehungen 
gekniipft, die der neuen Gesellsehaft zugute kommeu und 
fur beido Teile erfreuliche Friichte tragen werden.

Aus Fachvereinen.

G esellsehaft Deutscher Metallhutten- und 
Bergleute, E. V,

. Am Sonntag, den 1. Juli 1917, yormittags, fand im 
Hause des Vereines deutscher Ingenieure zu Berlin unter 
starker Beteiligung die diesjahrigo Hauptversaminlung 
der Gesellsehaft Deutscher Metallhutten- und Bergleute 
sta tt. Die Versammlung wurde geleitet von Bergrat 
Dr. K a r l  V ogelsang , Eisleben, ais Vorsitzendem des 
Verwaltungsrates. — Naoh BcgriiBung der ersehienenen 
Ehrengaste durch den Vers a m m 1 u ngs le i ter erstattete der 
Vorsitzende des Vorstandes, Bergwerksdirektor H. N ied- 
n e r , Tarnowitz (O.-S.), den Gesohafts- und Rechenschafts- 
bericht. Diesem ist zu entnehmen, daB sich trotz des 
Krieges die Mitgliederzahl der GeselLscliaft weiter bis auf 
845 gesteigert hat. Der Geschiiftsberioht gibt ferner 
Auskunft iiber das regelmaBige Weitererscheinen des 
Vereinsorganes der Gesellsehaft, iiber dereń Beteiligung 
an yerschiedenen Kriegsaufgaben sowie die sonstigo Tatig
keit des Ver uns im yergangenen Jahre, und bringt auBer- 
dem den Rechnungsbericht. — Die satzungsgemaB aus- 
scheidenden Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder 
wurden einstimmig wiedergewahlt.

Nach Erledigung der Tagesordnung erhielt Geli. 
Bergrat Prof. Dr. P. K ru sc h  das W ort zu seinem Vortrage 
Ueber das Sinken der unteren Bauwiirdigkeitsgrenze der 
Erze im Kriege infolge der hóheren Metallpreise und der 

Fortschritte unserer Technik.
Nach den Ausfuhrungen des Vortragendcn kann 

man zwei Gruppen nutzbarer Mineralien unterscheiden:
1. Im UeborfluB oder wenigstens in  sehr bedeutenden 

Mengen im Yerhiiltnis zur Gewinnung yorliandeno (Stein- 
kohle, Braunkohle, Salzc, Minetten, einige andero Eisen- 
erze, oberschlesische Zinkerze usw.). Hier sind lediglich 
Arbeiter- und Verkehrsverhiiltnisse maBgebend. Es zeigt 
sich kein Heruntergehen der unteren Bauwiirdigkeits- 
grenze, wohl aber findet man den im Krieg durehaus zu- 
lassigen Raubbau. — Bei einfachen Lagerungs- und Ge- 
winnungsyerhiiltnissen, wie z. B. den immer wichtiger 
werdenden Braunkohlentagebauen, oinigen Eisencrzen 
und einem Schwcfelkieslager, haben wir sogar erheb - 
licb e  S te ig o ru n g e n  und zum Teil eine Veryielfachung 
der iiblichen Durchschnittsgewinnung ohne w esen t-  
lich e  A en d e ru n g en  der Gehalte des Fordergutes.

Eine besondere Stellung nimmt der Kupferschiefer 
ein, bei dem trotz groBer Flachen m it gleiohmaBigen Ge-
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Abbildung* 4. Stelle c In Abb. 2, Randzone. Perlltlsche Abbildung 5.
Grundmasse, darin elngelagert von Ferrithofen umgebene Stelle b in Abb. 2, Stabmltte.

Temperkohle.

Rand

Abblldung^l. Quersclinitt des Stabes, gcUtzt mit alkoli. 
PIkrInsaure 4 :100.

Abbildung 3.
Stelle a In*Abb. 2, Randzone.
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ADDliaung
Stelle d in Abb. 2. Uebergang von dem temperkohle- 

haltigcn Rand zur Zwlschenzonc.

Abblidung 7,

Stelle e In Abb. 2. Zwischcnzone: Zementit iu Ferrit ein- 
gelagert; Reste von lamellarcm Perlit, einige Knoten von 

Temperkohle. Aetzmittel: alkoh. Pikrlnsiiure.

Abbildung 8.

Stelle f in Abb. 2. Zwischcnzone, Aetzmittel: Natrium* 
pikrat* Schwarze Einschlus***: Zementit; eiriige Knoteń 
von Temperkohle, Schwarze Lam ełlen: Zementit im Perlit. 

Welfle Grubdflache: Ferrit.

Abblldung 6.

Stelle b in Abb. 2, Stabmitte. Perlitische Orundmasse, 
darin  eingelagert von Ferrithofen umgebene Temperkohle.
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halten keine beliehigc Zunalimo in der Gewinnung ein- 
tra t wegen der fchlenden und unbedingt notwendig#n 
Facharbeiter.

2. Bei knappen Yorriiten dagegen ist das Sinken der 
Bauwurdigkeitsgrenzc vielfach nachzuweisen. Es wird 
ermoglicht a) durch hoherc Preise, b) durch die teehnischen 
Fortschritte.

Auf den EinfluB dor Preise einzugehen, lehnte der 
Redner aus naheliegendenGriindenab;sie muBten zum Teil 
den hoheren Unkoslcn angepaBt werden. Der Vortragende 
wird auf diese Frage naeh dem Kriege zuriiekkommen.

Im ganzen war man in der Lage, viele neuo Vor- 
kommen in Angriff zu nehmen.

(B e isp ie lc :)  Bei K upfererzgangen  ist m it 1 bis
1,2 % die untere Bauwurdigkeitsgrenzc bereits iiber- 
schritten. Altc Arbeitcn bei Oberstein haben gezeigt, daB 
die Alten schon bis zu dieser Grenze arbeiten konnten. — 
Bei K u p f e rs c h ie f  orzeigt sich die hiittenmiinnische Mog- 
lichkeit des Heruntcrgehens auf 0,7 bis 1 %  bei friihei'
2,5 %  im Durchschnitt. — Die metasomatischcn und gang- 
fórmigen B le i-Z inkerz-L agerstiitten  boten keine neuen 
Ergebnisse, wohl aber wurde nachgewiescn, daB Halden 
mit 2 bis 3 % Zink und 2 bis 3 % Blei bei Gegonwart 
von vjel Spat nicht mehr verarbeitungswert waren, da 
60%  Aufbereitungsverlusteeintraten. GroBe w eiB blei- 
haltige BuntsandsteinlagerstiiMen, die friiher ais unbau- 
wurdig galten, sind jctzt in Angriff genommen worden, 
obgleich man auf einen Abbauvcrlust von 40 bis 50 % 
gefaBt ist. — E ise n e rz e : Keine wesentliche Veranderung 
ist bei den Minettcn, dem Braun- und Spateisenstein ein- 
getreten; wohl aber wurde dor Raseneisenerzbcrgbau 
wesentlich gehoben; hier hat man Gut m it urspriinglich 
13 % Eisen und sandiger Lagerart yerarbeiten kónncn. 
Fiir hoherwertiges Eisen geeignetes phospliorarmes Rot- 
oisenerz ist auch trotz hoheren Ruekstandes sehr gcsucht, 
ja  man griff hier sogar zum Eiscnkiescl, der im groBen 
verwendet wird. — Ein weiterer Fortschritt ist die Ver- 
arbeitung von b a u x it is c h e n  E ise n e rz e n  zu Ferro- 
Aluminium. — Bei den E ise n -M a n g a n e rz e n  hat sich 
wenig geandert, dagegen kann man recht wenig machtige 
Gangehen reinen Manganerz.es jctzt ausnutzen. — A rsen  
und A n tim p n  zeigen keine Aenderungon. Merkwiirdig 
ist der verhaltnismaBig geringe Preis bei unreineren 
Antimonerzen. — Bei den doutschen platinyerdiichtigen 
Lagerstatten verschwinden die friiher so haufigen hohen 
Platingehalte mehr und mehr. Sicher nachgewiesen sind 
yon der Gcologischen Landesanstalt Gehalte m it 0,4 bis
0,6 %. — Fiir die Aluminiumherstellung werden jetzt 
auch B a u x ite  m it Gehalten yon einigen 40%  A120 3 
genommen. Neu sind die Versuche der Herstellung von 
Aluminium aus Ton. Dieses Vcrfahren diirfto uns in der 
Zukunft unabhiingig voin frcmdcn Bauxit machen. — 
Unter den Stahlveredelungsmetallen ist W o lfra m it be
sonders lehrreich. Hier gelang es, die friihere untere 
Grenze von 1 %, allerdings mit Hilfo wcitgchender Preis- 
untcrstUtzung, in einem Falle auf 0,06 % zu driicken. 
Durch dic umfangreiche Gewinnung aus alten Halden ist 
die Lage ganz anders wie in der Zeit yor dem Kriege. — 
Unser Grundstoff fiir die V anadinherstellung sind 
Schlaeken m it 0,7 % , die in beliebiger Menge zur Ver- 
fiigung stehen. Friiher yerarbeitete man Gut mit 2 
bis 0,4% . — Dic armeren C hrom erze  m it nur 24% Cr20 3 
werden von den Ferroehromhiitten heute gem genommen, 
wiihrend friiher 48- bis SOprozentiges Erz notwendig war. 
Von den N ick o le rzo n  koinmt in Deutschland Pimelit 
(Garnierit-Gruppe) vor. Die untere Grenze ist hier von 
rd. 2,5 auf rd. 1,5 gesunken. Der Gcologischen Landes
anstalt gelang es sogar, aus nickel- und kobalthaltigen 
Grubenwassern Nickel und Kobalt zu gewinnen. — Bei 
M o ly b d an  haben wir keine wichtigeren neueren Erfah- 
rungen; dagegen yerarbeiten wir S chw efe lk ies  mit 41 % 
mit Vorteil, wiihrend friiher 48- bis 52prozentige Kiese 
gefordert wurden. Dic neue Herstellung des Schwefels 
aus Gips oder Anhydrit diirfte uns ganz unabhiingig vom 
Auslando machen. — Unter den Nichterzen soli hier

P h o s p h a t  erwahnt worden. Wiilirend man friiher 80- 
und mehrprozentige Pliosphate in Deutschland bevorzugto, 
ist man jetzt in der Lago, 40- und 20prozentigo fiir die 
Landwirtschaft nutzbringend zu machen. — Es ist nicht 
anzunehmen, daB in der Zukunft die jctzigen unteren 
Bauwiirdigkeitsgrenzen immer aufrechterlialtcn werden. 
So werden wir kaum Eisenkiesel und Wolframit mit
0,00 %  yerwenden. Im ganzen ist aber ein wesentlieher 
Fortschritt zu yerzeiehnen, und der Bergbau und nament- 
lieli die kleinen Gruben liabcn eine bedeutendc Forderung 
erfahren, In einigen Fiillen besteht sogar die Aussicht, 
daB wir uns bei wichtigen Erzeugnissen vom Auslande 
unabhiingig machen werden.

Hierauf sprach Direktor H e n ry k  G o ld m an n  iiber 
Schwefelsauregewinnung aus Bleierzen.

Wio cr ausfiihrte, bot die Gewinnung yon Scliwcfel- 
siiure aus den Rostgasen von Bloierzen groBe Schwierig- 
keiten wegen des niedrigen Gelialtes der Gase an scliwef- 
liger Siiuro und infolge des Flugstaubgehaltes, der die 
Kontaktwirkung beeintriichtigt. Beide Sehwierigkeiten 
sind gelost, wie der Vortragende an Hand der Darstcllung 
der Betriebsyerhaltnisse auf der von ihm geleitetcn Blei- 
hiitte Binsfeldhammer der Rheinisch-Nassauischen Berg- 
werks- und Hutten-A.-G. in Stolberg zeigte. Dio Erze 
werden dort naeh dem Huntington-lIeberlein-Verfaliren 
in einem Drehofen zwecks Sinterns des Erzgutes und der 
Sulfatbildung yorgerostet, ein Yerfahren, von dem dio 
Ausbeute an Schwefel fiir die Gewinnung der Schwefcl- 
siiure in groBem MaBstabe abliangt. Das yorgerosteto 
Gut m it 5 bis 6 % Wassergehalt wird auf automatischen 
Dwight-Lloyd-v. Schlippenbach-Herden weiterbehandelt. 
Durch śiuBerst sinnreiclic Anordnung der Gasabzugsrohro 
trennt man in dieser v. Schlippenbachsclien Erfindung 
den rcichcn Gasstrom m it 4 bis 5 Vol.% scliwefliger Siiure 
yom armen Gasstrom m it nur 0,5 bis 0,7 Vol.%. Den 
ersteren yerwendet man zur Herstellung der Sehwefcl- 
siiure, der arme wird zur Esse gefiihrt. Dio reichen Gase 
enthaltcn 0,5 bis 0,1 g Blei im cbm, entspr.eehend 1 g bis
0,2 g Blcistaub. Von der Reinigung dieser winzigen Mengen 
Bleistaub hing die Durchfuhrbarkeit des Verfahrens ab; 
trotz groBer Sehwierigkeiten gelang es naeh droijśihriger 
unermiidlicher Arbeit der Rheinisch-Nassauischen Gcsell- 
schaft, die geniigende Reinheit der Gase zu erzielen, 
so daB die Kontaktanlage (soit 1914) oline Storung m it 
94 bis 95 %  Umsetzung arbeitet. — Die Aufgabe der wirt- 
schaftlichen Gewinnung von Sehwefelsiiure aus Bleierzen 
kann naeh dem Vortragenden ais gelost bezeichnet werden.

Ais letzter Redner ergriff 3>r.*Q;ng. E. H. S ch u lz  
das Wort zu seinem Vortrage
Ueber den gegenwartigen Stand und die Zukunftsaufgaben 

der Legierungskunde.
Naeh einer kurzeń Festlegung des Begriffes und der 

Einzelgebiete der Legierungskunde gab der Vortragen,'o 
einen allgemein gehaltencn Ueberblick iiber den jctzigen 
Stand der Legierungsforsohung. E r behandeltc die theo- 
retischen Grundlagcn dieses Gebietes, besprach kurz 
einige neuzeitliche planmiiBige Einzelforscliungen, z. B. 
der Aluminiumlegierungen,'Lagermetalle usw., behandelte 
oiniges aus der Herstellung der Legierungen, insbesondere 
eine neuere Arbeit iiber yergleicliende Untersuchungen 
mit yerschiedenen Oefenarten, und wies auf die Verwertung 
dor wissenschaftlichen Forschungen fiir das Schmelżen 
hin. Weiter erwiilmte der Vortragende die neueren Ar
beitcn iiber die Yerarbeitung der Metallo und Legierungen 
durch Walzen, Pressen usw. unter Betonung der gerado 
auf diesem Gebiet so wichtigen und erfreulicherweise 
stark einsetzenden wissenschaftlichen Untersuchungen 
iiber die inneren Yorgiinge bei jonen Arbeitsvorgangen. 
Den letzten Teil des Vortrages bildeto die Besprechung 
einiger neuer Sonderuntersueliungsverfahren fiir Ix;gie- 
rungen. — Bei jedem der behandelten Abschnitte wurden 
dio Aufgabcn betont, die sich der Legierungsforsohung 
in der Zukunft bieten, namentlieh auch im Hinblick auf
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die Erfahrungen des Kriegcs. l)er Vortragende, auf dessen 
Ausfiihrungen nooh niiher zurttckzukommen wir uns vor- 
behaltcn, schloB m it dom Wunsohe, daB die Gesellschaft 
Deutscher Metallhutten- und Bergleute auch in Zukunft 
wie soboli; bisher das Gebict der Legierungskunde beson
ders pflegon und daB hierfiir eine F o rs c h u n g s a n s ta lt ,

ahnlich der geplanten Eisenforsohungsanstalt1), ontste- 
hen mogę.

Am Tage vor der Mitgliedcrversammlung wurden in 
Vorstands- und Verwaltungsratssitzungen innere Ange- 
legenheiten der Gesellschaft beratcn.

!) Vgl. St. u. E. 1917, 28. Juni, S. 623.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

9. Juli 1917.
KI. 1 a, Gr. 9, A 29 076. Einrichtung zur Schlamm- 

gewinnung aus Kohlenwaschwassern. Actien-Gesellschaft 
der Dillinger Huttonwerke, Dillingen (Saar).

KI. 12 n, Gr. 9, S 42 784. Verfahren und Vorrichtung 
zur Regenerierung von Zinnchloridlosungcn. Siemens 
& Halske, Akt.-Ges., Siemensstadt b. Berlin.

KI. 18 a, Gr. 3, H 70 901. Verfahreh zur Gewin- 
nung von Roheisen. Friedrich Albert Hirz, Struthutten, 
Kr. Siegen.

KI. 18 b, Gr. 1, B 80 250. Ycrfahren zur Herstellung 
eines' Ersatzes fiir Holzkohlenrohęiscn. Rombacher 
Hutteńwerko, Jegor Isracl Bronn u. Wilhelm Schemmann, 
Rombach i. Lotlir.

KI. 18 o, Gr. 2, P  34 393. Gliihen von Wcrkzeugen 
mit scharfen Sclmeidcn. Adolf Pfretzschner, G. m. b. H., 
Pasing b. Miinchen.

KI. 31 a, Gr. 2, J  17 429. Doppelter Herdofen mit 
Vorwarmeschacht. Arnold Irinyi, Altralilstedt.

KI. 31 a, Gr. 3, B 83 210. Rostplatte m it Randaus- 
kerbungen fiir Gcblase-Ticgcl-Schmelzofen; Zus. z. Pat. 
285 998. Ernst Brabandt, Berlin, Wienerstr. 10.

KI. 31 a, Gr. 3, G 42 816. Mit Gas, fliissigem Brenn- 
stoff o. dgl. beheizter Tiegel- oder Muffelofen. Th. Gold- 
sohmidt, A.-G., Esscn-Ruhr.

KI. 31 o, Gr. 7, L 43 857. Kernstiitze, die aus einem 
einzigen Stiick kastenformig zusammengebogen ist. 
Christian Leuchter, Dusseldorf-Rath, Ratherkirchplatz 3.

KI. 48 a, Gr. 11, S 45 140. Verfahrcn zur Herstellung 
galvanischer Uoberzuge auf Blechen in yerschiedenen auf- 
einandcrfolgenden Metallsalzbadern. Hermann Sichel- 
schmidt, Brackwede.

KI. 48 b, Gr. 2, S 41 573. Vorrichtung zur Herstellung 
von Metalluberziigen auf MctallgcfiiBen, besonders Hohl 
gefiiBen, im Massenbetriebe, bei der das Gut nach dem 
Verlassen des Metallbades unmittelbar iiber dem Bado 
in wagerccliter Ebeno (um eine senkrechte Achse) herum- 
geschleudert werden kann. Scesener Blechwarcnfabrik 
F n tz  Ziicliner, Soesen a. H.

KI. 48 b, Gr. 6, B 80 921. Verfahren zum Yerzinken 
yon Metallgcgenstanden. Paul Behrent, Berlin, Maybach- 
ufer 29.

KI. 48 b, Gr. 6, K  62 736. Ycrfahren zum HeiByer- 
zinken von Eisengegenstanden nach Erhitzen der letzteren 
in fliissigem Blei. Friedrich Koster, Haram i. W., Wil- 
helmstr. 75 a.

K i| 48 c, Gr. 4, M 60 348. Beschickungsyorrichtung 
fiir Emaillierofen. Georg Malinkę, Dusseldorf, Cranach- 
straBe 21.

12. Ju li 1917.
KI. 12 e, Gr. 2, D 31 640. Desintegratorartige Vor- 

richtung zum Reinigen von Gasen. Dinglersehe Maschinen- 
fabrik A. G., Zweibriickcn, Pfalz.

KI. 18 a, Gr. 1, H  71 549. Verfahren zum Ent- 
schwefcln, Entzinken und Agglomerieren von Kiesab- 
briinden. Gustav Hentschel, Duisburg-Meiderich, El- 
sasserstr. 3.

L) Die Anmeldungen liegen von dem angogebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsioht und 
Einsprucherliebung im Patentamte zu B e rlin  aus.

KI. 18 b, Gr. 21. F  40 040. Verfahren zur Herstellung 
von rostsicherem Eisen. Ernst Fernholz, Berlin-Tcmpel- 
hof, Hohenzollernkorso 67.

KI. 19 a, Gr. 26, Sch 50 899. SchiencnstoBverbindung 
mit schraggcschnittencm und m it der darunterliegenden 
Keillasche durch SchweiBung yerbundenem Schiencnkopf; 
Zus. z. Pat. 299 290. Rudolf Schleef, Goslar.

KI. 24 b, Gr. 1, A 27 772. Luftzufulirungsvorrichtung 
fiir Trommelschieber von Oelfeucrungen. Actien-Gesell- 
sehaft „Wcser“, Bremer.

KI. 24 b, Gr. 7, A 27 855. Zerstaubungsdiise mit 
schraubenartig gewundenen Kaniilen fiir Oelfeucrungen. 
Actien-Gesellschaft „Weser“, Bremen.

KI. 24 f, Gr. 10, O 10 055. Treppenrost mit Stau- 
schieber, der den Feuerraum in zwoi Abschnitte unterteilt. 
Fa. F. L. Oschatz, Meerane i. Sa.

KI. 48 c, Gr. 3, Sch 49 234. Verfahrcn und Vorrioh- 
tung zum Randem von Emailbleohgescliirren. Edmund 
Schroder, Berlin, Belle-Alliancestr. 88.

KI. 48 c, Gr. 3, Sch 49 861. Vorrichtung zum Randern 
von Emailgeschirren; Zus. z. Anm. Sch 49 234. Edmund 
Schroder, Berlin, Belle-Alliancestr. 88.

KI. 48 d, Gr. 4, B 82 655. Verfahren zur TJnempfind- 
liclimachung von Eisen gegen dio Einwirkung organischer 
Stoffo saueren. Charakttrs, spcziell Pikriiwaure. Curt 
Bunge, W ittcn a. d. Ruhr, Ruhrstr. 33.

D eutsche Gebrauchsmusterelntragungen.
9. Ju li 1917.

KI. 12 b, Nr. 664 886. Rohren-Oefen fiir Labora- 
toriumszwecke. Fa. Franz Hugershoff, Lcipzig.

KI. 31 o, Nr. 664 985. Vorrichtung zum Kippen eines 
lose in einem Tragring sitzenden GefaBes. Deutsche 
Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.

KI. 31 c, Nr. 664 986. Modell-Einriehtung zur Her
stellung guBeiserner VersehluBschrauben auf Form- 
maschincn. EisengieBerei-Akt.-Ges. vormals Keyling
& Thomas, Berlin.

KI. 40 a, Nr. 664 976. Antriebsyorriehtung fiir 
Apparatc zur Verhuturig des Ansatzes in Agglomerior- 
ofen. Heinr. Stahler, Niederschelden i. Westf.

KI. 40 a, Nr. 664 977. Antriebsyorriehtung fiir den 
hśingcnd gelagerten Werkzeugtriigcrarm bei Vorrichtungcn 
zur Verhiitung des Sehlackenansatzes in Aggloinerier- 
ofen. Heinr. Stahler, Niederschelden i. Westf.

KI. 40 a, Nr. 664 981. Vorrichtung zur Verhiitung 
bzw. Beseitigung des Ansatzes in Drehófen mittels Hand- 
betrieb. Heinr. Stlihler, Niederschelden i. Westf.

D eutsche Relchspatente.
KI. 18 b, Nr. 297 411, vom 12. Mai 1916. Łusatz zu 

Nr. 290 309; vgl. St. u. E. 1916, S. 830. H e in ric h  
K o n ig  in  C rcfe ld . Verfahren zum Desozydieren von 
Flupeisen, Stahl oder Kup/er durch Behandlung im flussi- 
gen Zustande mit Gleichstrom.

Die dio chemische Arbeit yerrichtonde aus Kohlen- 
stoff bestohende Anodo taucht in das zu desoxydierendo 
Metallbad ein, die keine chemische Arbeit leistendo 
Kathode aus ICohlenstoff oder einem andern geeigneten 
Stoff kommt hingegen mit dem Bad nicht direkt in Be- 
riihrung, sondern befindet sich in solcher Entfernung 
dariiber, daB beim Stromiibergang ein Lichtbogcn ent- 
steht. Hierdurcli wird das Metallbad beheizt.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Yierteljahres-Marktbericht (April, Mai, Juni 1917)1).

II. 0BERSCHLES1EN. — A llgem cine  Lago. Die 
■allgomeine Gescliaftslage orhielt sich auch im Bericlits- 
viertcljahre auf dem giinstigen Stande dor vorhergehenden 
.Zeit. Die Entwioklung der Preise fur Fertigerzeugnisse 
wurde durch Eingriff des Staates auf fast allen Gcbieten 
hemmend becinfluBt, wogegen die Gestchungskosten 
infolge der immer wieder von neuem hervortrotenden 
Fordcrungen auf Lohnerhohungcn seitens der Arbeiter 
und der zunehmendęn Rohstoffproise dio aufsteigonde Rich- 
tung nicht verlieBen. Diese Verschiebung zwischen Ge- 
•stehungskosten einerseits und Erlosen anderseits ist auch 
in  den Berichtsmonaton immer mehr hervorgetreton und 
beroitote manche Schwierigkeiton. Dio Werke ycrsuchten 
durch eine Erhohung der Loistungsfiihigkeit der einzelnen 
Betriobe in dieser Hinsicht einen gowisson Ausgleich her- 
bcizufuhren, indessen waren diese Anstrcngungen nicht 
iibcrall von Erfolg bcgleitot. Nach wie vor war die 
oberschlesische Kohlen- und Eisenindustrie ausschlieBlicli 
auf die Herstellung von unmittolbarcm und mittelbarem 
Kriegsbedarf eingestellt. Der Versand wickclte sich in 
folge der giinstigen Wagengestcllung oline Schwierigkeiten 
ab. Dic Naehfrago vom neutralen Auslando blieb lebhaft 
und wurde den Vereinbarungcn gemaB im groBen und 
ganzen befriedigt.

K o h len . Den giinstigen Versandverhaltnissen en t
sprechend hob sich die Kohlcnfordcrung gegen das letzte 
Vierteljahr nicht unwesentlich. Infolge des starken Be
darfes der kricgswiehtigon Betriebe, Heercsstcllen, Gas- 
anstalten und Eisenbahnverwaltungen, die zur Ansamm- 
lung einiger Vorratc fiir die Herbst- und Wintermonate 
erhohtc Anforderungen stellten, wraren die Belieferungen 
-fiir don Hausbrand nur in geringem MaBe móglich, zumal 
da auch angesichts der von den kricgsamtlichen Kohlon- 
yerteilungsstellen angoordneten Lieferungsbeschrankungen 
zur Sicherstollung des Heeresbcdarfcs die Nachfrage nicht 
voll befriedigt werden konnte.

K oks. Der Koksmarkt lag auBcrordentlicli fest. 
Da seitens der zustiimligen Bcliorden iiber groBere Mengen 
fiir staatliclio und Heereszwocko verfiigt worden war, 
konnte dic Nachfrage nach Koks nur zum Teil godeckt 
werden.

E rze . Die Erzbescliaffung war im R.ahmen des not- 
wendigen Bedarfes moglich. Die Erzpreise gingen weiter 
bedeutend in dic Iiohe.

R o h e isen . Dic Leistungen der Hochofenwerkc 
liielten sieli auf der Hbhc des Yoryierteljahres. Die cr- 
zeugten Mengen vermochtcn indes nicht den yorliegenden 
Anforderungen zu genugen. In den Verkaufspreisen tra t 
tro tz der erhbhton Selbstkosten keine wesentliche Ver- 
iinderung ein.

F o rm e isen . Die schon im vorigon Vierteljahre 
stark  verminderto Erzeugung von Formeisen ging in den 
Berichtsmonaten noch weiter zuriick. Die Formeisen- 
herstellung beschriinkto sich ausschlicBlieh auf Befricdi- 
gung des unmittelbaren Heeresbedarfes und des dringenden 
Bedarfes der Fahrzeugbauanstalten. Dor sonstige Bcdarf 
muBte zuriickgestellt werden.

E ise n b a h n -O b e rb a u b e d a rf . Der Bcdarf der Eisen- 
bahnverwaltungen und der schlesischen Grubenzechen 
an Oberbaumitteln jeder Art wurde nach Moglichkeit 
gedeckt. Dariiber hinaus wurde auch der angeforderto 
Frontbedarf an bewegliehem und unbeweglichom Gleis- 
bedarf geliefert, wahrend der sonstige Bcdarf sich Ein- 
schrankungen gefallcn lassen muBte.

W alze iscn . Wio im verflosscnen, so stellto auch in 
diesem Viertcljalire dio Heeresverwaltung auBerordentlich 
starkę Anforderungen an die schlesischen Werke. Obwohl 
die bei Beginn des laufenden Monates auf den Werken yor
liegenden Abrufe den Arbeitsbedarf bis Jahresende deck-
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ten, war es zu Gunsten dor Heeresverwaltung dennoch er- 
forderlich, weitere Mengen, namentlich fiir den Eisonbahn- 
wagenbau, zu iibernehmen, so daB wahrend der Berichts- 
zeit die Arbeitsmenge sieli nicht unwescntlich erliohte. 
Der Privatbedarf konnte dementsprcchond nur ungeniigend 
berticksichtigŁ werden. Dic Nachfrage aus don neutralen 
Landem war andauernd lebhaft.

G robb lec lie . In  der starken Bcschiiftigung und 
dem dauernd sehr reichlichen Auftragseingange tra t auch 
im ycrflossenen Viertcljahre eine Aendorung nicht ein. 
Die Erzeugungsfiihigkeit der Werke ist noch fiir yiele 
Monate durch die yorliegenden Auftrage in Ansprucli ge- 
nomincn.

F c in b lec lie . In  Feinbleclien war dio Gescliaftslage 
dio glciohe wie in Grobblechen, Es bedurfte nach wie yor 
der angestreiigtestcn Tiitigkeit der Walzwerke, um den 
Anforderungen der yerschiedenen Abnehmerkrcisc nur 
einigermaBen geniigen zu konnen. Eine Erhohung der 
seit Januar d. .1. bestehenden Hóchstgrundpreise fand auch 
im Bcrichtsyierteljahre nicht statt.

R ó h ren . Die Gesehaftslage iinderte sich gegen das 
letzte Vierteljahr nur in bezug auf G a s ró h re n , fur Welche 
dic Lieferungsmoglichkeit ungunstiger geworden ist. Dio 
Werke waron namentlich in den groBeren Abmessungen 
auf yiele Monato hinaus bcsotzt, so daB neue Auftrage 
nur in beschranktem MaBe iibernommen werden konnten. 
Auch in S ie d o ro h re n  waron die Werke wreitcrhin fiir 
langero Zeit mit dringenden Auftriigen bescliiiftigt, so daB 
gleichfalls neuo Bestellungen lodiglich fiir besonders eiligen 
Kriegsbedarf unterzubringen waren.

D ra li t. Die Erzeugung der Drahtwerko blieb im 
zweiten Vierteljahre hinter derjenigen des ersten, ins- 
besondere durch die infolge der groBen Hitze herab- 
geminderte Leistungsfahigkeit der Arbeiter, ein wenig 
zuriick. Dio Ware wurde fast rostlos an die Hoeresver- 
waltung abgesctzt, so daB fiir den freien Handel nach 
wie vor nur kleine Mengen zur Verfiigung standen.

G ieB creien , M a sc liin e n fa b r ik e n  u n d  E ise n -  
b a u w e rk s t i i t tę j i .  Alle Betriebe waren uberreicli be- 
schaftigt, insbesondere mit dem starken Bcdarf fiir die 
laufende Instandhaltung der Gruben und Hiitten.

Stabeisen-Verband. — Die seit mehreren Jahren 
schwobendcn, wiederholt abgebroclienen und wiederauf- 
gonommenen Verhandlungon zu einem Verband der Stab 
eisonwerke haben am 13. Juli endlich doch zu einem E r
folg gef iihrt. Der Ernst der Zeit yerlangt diesen Zusammen- 
sohluB. Trotzdem waren auch jetzt noeli auBerordontliehe 
Schwierigkeiten zu iiberwinden, und es ist in erster Linio 
der ebenso zahen ais taktisch gewandten Leitung duroh 
Herrn Generaldirektor F r. M u lle r von den Stumm- 
schen Werken zu dankon, daB dio miiheyollen Yorarbeiten 
nicht umsonst gotan sind. Allerdings ist es nicht gelungen, 
den neucn Stabeisen-Yerband, der dem S ta h lw e rk s -  
V e rb an d e  angegliedert ist, in so straffer Form wie diesen 
selbst aufzubauen. Stabeisen ist eben handelsmaBig eine 
andere Ware wie Halbzeug, Formeisen und Schionen, wio 
sio der St-ahlwerks-Yerband auf den Markt bringt. Eine 
Zusammenfassung des Verkaufes von Stabeisen an einer 
Mittelstclle wiirdo so umfangreiche Einrichtungon er- 
fordern, wie sie im Kriege boi dem Mangel an geschulten 
Beamten schlechterdings nicht gcschaffen werden konnen. 
Dafiir ist in dem neuen Ycrtrage bestimmt worden, daB 
der Yerkauf der Verbandserzeugnisse zur Giiltigkeit der 
Genehmigung durch dic Gesellsehaft bedarf. Die Ver- 
pflichtung der Mitglieder, bei Tiitigung neuer Abschliisae 
ihren Abnehmern gegeniiber den \ rorbehalt zu machen, 
daB dic Wirksamkoit dor neuen Abschliisso yon der Ge
nehmigung durch die Gesellsehaft abhangig ist, bedeuteb 
fiir die Stabeisenwerke einen Verzioht auf ihro kauf- 
mannischc Selbstiindigkcit, der ihnen recht schwer ge
worden ist. Es ist denn bisher auch noch nicht gelungen,
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einige Werko zum B eitritt zu dem Stabeisen-Verband zu 
hewegen. Da ohnc sie die iibrigen aber sich nieht auf 
den Yertrag binden wollen, so ist jencn bis zum 15. August 
d. J. eine Frist fiir ihren B eitritt gcstellt worden. Erfolgt 
er bis dahin nieht, so ist der am 13. Juli unterzeichnetc 
Vertrag ungiiltig und damit. die Verbandsbildung fiir Stab- 
eisen wieder einmal gescheitert. Naohdem man bereits 
auf den B eitritt der sogenannten Edelstahlworke yerzich- 
ic t hat, wiire es zum Boston der deutschen Eisen- und 
Stahlindustrie dringend zu wiinschen, daB dic noeh auBen- 
stehenden Stabeisenwerke ihre Bedenken fallen lassen und 
ebenfalls ihren B eitritt erkliiren wurden. A udi fiir die 
Sicherstellung des Bedarfes der Reichs- und Staatsbehorden 
wiire das zu wiiiisohen, da es den Yerbandsmitgliedorn wie 
der Geschaftsfuhrung indem Vertrage zurbesondern Pflicht 
gemaeht ist, m it allen Mitteln darauf hinzuarbeiten, daB 
die von den Reichs- und Staatsbehorden benotigtcn 
Mengen Stabeisen zur Verfiigung gestellt werden. Man 
weiB, wclche Schwierigkeiten hierin heute zu iiberwinden 
sind. Es ist deshalb gewiB zu bcgriiBen, daB dic Stabeisen
werke m it ihrem neuen Vcrbandc sich nieht bloB die 
Regelung der Erzeugung, des Absatzes und der Preise 
fiir Stabeisen, einsohlieBlich Universaleisen und Band- 
eisen im Zollinlande ais Zweck gesetzt haben, sondern 
daB sie damit aueh im Sinne dor heute so wichtigen Siche- 
rung des Heeresbedarfes und alles dessen, was dam it 
unmittelbar oder mittelbar zusammenhangt, an ihrem 
Tcile mitzuwirken beabsichtigen.

Deutsche AbfluBrohr-Verkaufsstelle, G. m. b. H . —
Die G c ltu n g s d a u e r  des Gesellschaftsvcrtrages dieser 
Vcreinigung ist kiirzlioh bis zum 31. Dezcmber 1918 
y e r la n g e r t  worden.

United States Steel Corporation. — Naeh dem neuesten 
Ausweise des amerikanischen Stahltrustes betrug der 
ihm Torliegende A u f tr a g s b e s ta n d  zu Ende Jun i 1917 
rd. 11 505 700 t  (zu 1000 kg) gegen rd. 12 070 000 t  zu 
Ende Mai 1917 und 9 794 705 t  zu Ende Juni 1916. Wie 
lioch sich die jeweils yorliegenden Auftragsmcngen am

Monatsschlusse wiihrend dor letzten drei Jahre bezifferten 
ergibt sich aus nachstehender Uebersicht:

1916 1916 1917

31. Januar . . 4 316 548 8 049 531 11 657 639
28. Februar . . 4 416 897 8 706 069 11 761 924
31. Marz . . . 4 323 841 9 480 297 11 899 400* >
30. April . . . 4 228 840 9 986 824 12 358 000')
31. Mai . . . . 4 332 832 10 096 803 12 076 OOP1)
30. Juni . . . 4 753 048 9 794 705 11565 700 >)
31. Ju li . . . . 5 007 397 9 747 089 — .'
31. August . . 4 986 980 9 814 923 —
30. September . 5 402 700 9 574 945 —
31. Oktobor . ., 6 264 099 10 175 504 —
30. Nove.ni ber ,. 7 204 521 11 235 479 —
31. Dezember . 7 931 120 11 732 043 —

Gesetz iiber die Besteuerung des Personen- und Guter- 
verkehrs2). — Eine unter dem 4. Juli 1917 erlasseno 
Kaiserliclie V e ro rd n u n g  bestimmt auf Grund des § 34 
des vorgenannten Gesetzes folgendes:

§ 1. Dio dio Besteuerung des Gutoryerkehrs betreffen- 
den Vorschriftcn des Gesetzes vom 8. April 1917 iibor die 
Besteuerung des Personen- und Giiterverkohrs treten, 
soweit sich niclit aus § 34 dieses Gesetzes fiir dio im 
§ 11, Abs. 5, daselbst bozeichnoton Bcforderungsunternuh- 
mungen etwas anderes ergibt, fiir den óffentliehen Eistn- 
bahngiiteryerkehr mit dem 1. August 1917, im iibrigen 
m it dem 1. Oktobor 1917 in Kraft. — Die Vorschriften 
des § 15 des bezeichneten Gesetzes iiber dio Zulassung 
priyater Beforderungsunternehmungen zum Abrechnungs- 
yerfahren naeh § 14 des Gesetzes treten mit der Verkun- 
dung dieser Verordnung in Kraft.

§ 2. Ais GUtervcrkehr im Sinne dieser Verordnung 
gilt niclit der naeh den Siitzen des Gcpiicktarifs abge- 
fertigte Gepiickyerkchr.

x) Abgerundeto Ziffern.
2) Vgl. St. u. E. 1917, 8. Marz, S. 239/41.

V ereins - N achrichten.
Yerein deutscher Eisenhiittenleute.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Becker, Sr.-^ng. Leonhard, Direktor der Galyan. Mctall- 

Papier-Fabrik, A.-G., Berlin X 39, Gerichtstr. 2.
Hilgenstock, Daniel, Ingenieur, Bonn, Meckenheinier 

Aliee 05.
Kattjmann, Leo, Geschaftsfiihrer der Vereinigung West-

u. Siiddeutsoher Schrottrerbraucher, Dusseldorf, Achen- 
bachstr. 5.

Koch, Emil, Obcringenieur der Bismarckhiitte, Bismarck- 
hiitte, O.-S., Marxstr. 24.

Krieger, Alois, Walzwerksclief der Freistiidter Stalli- u. 
Eisenw., Frcistadt, Oesterr.-Sclil.

Mai, Bernhard, Walzw.-Betriebsingenieur der Deutsch- 
Luxcmb. Bergw.- u. Hiitten-A.-G., Abt. Dortm. Union, 
Dortmund, Burggrafenstr. 1.

Mclaun, Franz, Hiitteningenieur, Neubabelsberg, Berg- 
straBe 5.

Neu, Karl, Betriebsdirektor d. Fa. Gebr. Stumm, G. m.
b. H., Neunkirc hen-Saar.

Sauerbier, 31., Maschinening. u. Betriebschef der A.-G. 
Brcmerhiitte, Woidenau a. d. Sieg, Herrenfelderstr. 1.

Schrufl, Fritz, Ing., Direktor der Oberschl. Eisenind.,
A.-G. fiir Bergbau- u. Huttenbetrieb, Gleiwitz, O.-S., 
Friedrichstr. 9.

Schulte, 2t.«3ng. Willy, Betriebsleiter der Berlin-Borsig- 
walder Metallw., A.-G., Berlin-Reinickcndorf-West, An
tonie nstr. 1.

Tesch, Torsten An., Obcringenieur der Hellefors Bruks 
Aktiebolag, Hellefors, Schweden.

Vits, Emil, Prokurist d. Fa. Hugo Stinnes, G. m. b. H., 
Mulheim a. d. Ruhr.

Zsdlc, Yihtor, 3)ip{.*Qng., Stahlwerksing. der Bismaick- 
hiitte, Abt. Falvahutte, Schwientochlowitz, O.-S., 
Bergwerkstr. 13.

N oue M itg lio d e r.
Bauer, Adolf, Ingenieur der Gelscnk. Bergw.-A.-G., A bt. 

Fassoneisenwalzw., Soest i. W., Briiderstr. 42.
Beltz, Erich, Hcrausgeber der Deutschen Mctall-Industrie- 

Zoitung, Remsehoid, Neusoheiderstr. 00.
Bittner, S r.^^g - Friedrich Qustav, Betriebsingenieur, 

Neunkirchen-Saar, zurzeit im Felde, k. u. k. Oberleut- 
nant und Batteriefuhrer, Schwcres Feld-Art.-Reg. 17, 
Feldpost 440, Isonzofront.

Dtmdis, Dr. phil. Ernst, Chemiker, Coln, Am botan. 
Gartcn 34.

Killing, Erich, ®ipI.=Qn(j., Haspe i. W., Kolnerstr. 80.
Lenlz, Johannes, Hoeliofeningenieur, Knouttingon-Hutto

i. Lothr., Junggcscllonheim.
Oltenheimcr, Albert, Fabrikant, Coln, Kaiser-Wilhelm- 

Ring 1.
Pitsch, Carl, 55ipI.«QnG-> Herrenwyk i. Liibeckschen.
Piwowarski/, Eugen, S ip l.^ng ., Stahlw.-Betriebsing., 

Schwientochlowitz, O.-S., Apothekenstr. 4.
G o sto rb en .

Linlz, Oslcar, Ingenieur, Berlin. 29. 6. 1917.
Sleinham, Georg, Betriobschef, Hiisten. 4. 7. 1917.

A e lte r e  te o h n is o h e  Z e i t s c h r i f te n  u n d  W erk e  
b ittet man nieht einstampfen zu lassen, sondern der 

X  B i i e h e r e i  X 
dea  V e r e in s  d e u t s c h e r  E i s e n h i i t t e n l e u t e  

zur Verfugung zu stellen.


