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Die Durchstrahlung von Metallen mittels Róntgenstrahlen.
Von Dr. G. R e sp o n d e k  in Halensee-Berlin.

(Hierzu Tafel 9.)

1 11 der letzten Zeit liaben Yersuche von verschie- 
-*■ dener Seite gezeigt, daB die Durchliissigkeit der 
Metalle fiir Róntgenstrahlen ais relativ zu bezeiehnen 
ist*). Diese Frage ist meinerseits in dem Labora
torium der Siemens & Halske A.-G. einer eingehen- 
den Untersucliung unterzogen worden. Die Ergeb- 
nisse mochte ich —  oline auf die Einzelheiten der 
Anordnung und des Yerfahrens einzugehen — fiir 
die Kreiśe, fiir die sie yon Bedeutung sind, kurz 
■darlegen.

Die Durchstrahlung wurde m it der Coolidge-Rohre 
Torgenommen, dereń Róntgenstrahlen den raum- 
lichen Gegcństand auf die Ebeńe der photographi- 
■schen Platte abbilden. Die Eisenstiicke, die zur 
Durchstrahlung dienten, waren einzelnc Kreisstiicke 
Ton 10 cm Durclunesser und 10 bis 20 mm Dicke. 
E in Stiick besaB zylindrische Bohrimgen von 2, 1,5, 
1,0 und 0,7 mm Durclunesser in Richtung des Halb- 
messers. Ein anderes Stiick von 20 mm Durchmesser 
Iliatte unmittelbare Fehlstellen. Dic ktinstlichen 
Fehlstellen sind fiir dio prozentuale Schatzung der 
GroBenordnung der Fehler, bezogen auf die gesamte 

•durchstrahlte Schichtdieke, gewahlt. Der Ueber- 
gang zu dickeren Schichten wurde durch Aufein- 
:anderlegcn solcher einzclner Stiicke vorgenommen, 
•die vorher naturlich naeh Fehlstellen geprtift waren.

Aus besonderen Griinden war auch Blei in den 
Bereich der Untersuchungen hineingezogen. Eins 
t o n den Bleistiicken besaB zylindrische Bohrungęn 
von 1,0 bis 0,3 mm Durchmesser. Yon den beige-

‘) Vgl. St. u. E. 1910, 29. Juni, S. 036: „Metall- 
[priifung raittela Rontgenstralilen;“ 17. Aug., S. 805: 
„Fortschritto der Metallograpliie;“ 31. Aug., S. 849: 
X-Strahlen im Dienste der Materialprufung"; 1917, 
24. Mai, S. 594: „Fortscliritte der M«tallographie“ .

fiigten Abbildungen bezieht sich Abb. 1 auf Kupfer 
m it 28 mm Dicke. Die Fehlstellen sind hier nicht 
kiinstliehgeschaffen, sondern in dem Stiick enthalten. 
Abb. 2 gibt eine Durchstrahlung von Eisen mit 
38 mm, Abb. 3 von Eisen m it 45 mm und Abb. 4 
von Blei mit 5 mm Dicke.

Die Untersuchungen haben folgendes Haupt- 
ergebnis geliefsrt. Die Durchstrahlung yon Metallen 
mittels Róntgenstrahlen gibt iiber das Innere von 
Eisen bis 60 mm Dieke, bei Blei bis 5 mm Dicke ein- 
deutigen AufschluB. Die Siclierheit der Aufdeckung 
einer Fchlstelle betragt fiir Eisen yon 50 mm Dicke 
etwa 2 %. Sie steigt stark m it abnehmender Dicke 
und betragt fiir Eisen von 30 mm Dicke gegen 1% . 
Fiir Blei von 5 mm Dicke betragt sie 8 %. Sie steigt 
auch hier m it abnehmender Schichtdieke stark an 
und betragt fiir Blei von '3 ,5  mm Dicke etwa 3% . 
Die Beliclitungszeiten sind zwischen die Grenzeti 
1 bis 10 Minuten eingeschlossen. Auch fiir Eisen m it 
60 mm Dicke ist in kurzer Zeit ein klares, gutes 
Durchstrahliingsbild m it etw a 2 % Siclierheit zu 
erhalten. Fiir die beigegebenen Abb. 1 bis 4 sind 
die GroBen folgende:

Metali Dicke
mm

Fehlstells in % der durch- 
strahlteu Dicke

1. Kupfer . . . 28 alles scharf erkennbar
2. Eisen . . . . 38 1 %
3. Eisen . . . . 45 2 %
4. Blei . . . . 5 8 %

Das entwickelte Yerfahren hat den Yorzug rólliger 
Betriebssicherheit, und seine Durchfuhrung stellt 
keinerlei besondere Anforderungen an den Aus- 
ubenden. Die Yorteile, die sie fiir die praktischc 
Metalluntersuchung bietet, brauchen hier nicht be- 
sonders auseinandergesetzt zu werden.

X X X I.,, 93
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Lose Blatter aus der Geschichte des Eisens.
Von O tto  Y o g e l in Dusseldorf.

„Frage die vorigen Gesehlcchter, nnd merke 
auf das, was ihre Yater erforscht haben.“

(Bnch Hiob, 8, 8.)

V. Die Anfange der Metallographie.
(Fortsetzung von Seite 669.)

Rća u m u r  hat sich, w ic wir wissen, schr grofie Ver- 
dienste um die Durchfiilirung und Ausgestal- 

tung des T e m p e r g u B v e r fa lir e n s  erworben; er 
•hat dabei vor allem auch die Veranderungen griind- 
lich studiert, welche die GuBstucke durch den Gliih- 
prozeB erleiden1). S ie machen sich schon an der 
Oberflache der Stiickc bemerkbar: Die braunliche 
Farbę der rohen GuBstiickc geht bei fortgesetztem  
Gliihen allmahlich in eine kaffeebraune bis schwarz- 
liche iiber, und das urspriinglich harte Stuck liiBt sich 
nach E intritt des Farbenwechsels gut feilen. Auch in 
dem B r u c lia u s s c h e n  der m it einge- 
setzten Probestiibe zeigen sich m it dcm 
Fortschreiten des Gliihfrischens auffal- 
lende Veriinderungen. Zuniichst wieder 
in der Farbę: War der Bruch des GuB- 
stiickes urspriinglich weiB, so wird er 
weniger weiB; war er grau, so wird er 
braun und fast scliwarz; war er schwarz, 
so wird cr tiefschwarz. W eit wichtiger 
aber ais die Farbenanderung ist die 
V e r a n d e r u n g d e s  G efiig e s . DerweiBe 
GuB, der so dicht war, daB man keine 
Korner oder s e lb s t  m it  dem  M ik ro 
sk o p  katon einige Blattchen unterscheiden konnte 
(Fig, D in  Abb. 7), wirdlockcrer; rings um die Oberflache 
bemerkt. man einen Kranz, der aus Kornern zusammen- 
gesetzt ist (vgl. Fig. E). Allmahlich dehnen sich diese 
Korner aus und erstrccken sich bis in die Mitte (vgl. 
Fig. F ). W enn das ganze Innere bis zum Mittelpunkt 
kornig geworden ist, dann ist das GuBstiick weich  
geworden und lilBt sich iiberall dort feilen, wo es 
kornig geworden ist. Anfangs sind die Korner an den 
Stellen, die anfangen weich zu werden, nur zerstreut, 
sie sind voneinander getrennt; in dem .Mafie aber, 
wie das Gluhfrisclien yoranschreitet, vermehrt sich 
die Menge der Korner an allen Stellen und sie drangen 
sich mehr gegeneinander (ygl. Fig. G). D ie Farbę des 
so getemperten Gusses ist dunkler ais die des gewćihn- 
lichen Stahls, auch erblickt man darin vereinzelte 
t i e f  sc h w a r z e  K o rn er , d ie  s ic h  u n te r  dem  
M ik ro sk o p  a is  groB ere  H o lilr iiu m e  e r w e ise n .  
Fahrt mań m it dem Gliihprozefi fort, so tritt eine 
neue Erscheinung auf: ringsum erscheint ein heller, 
gliinzender Streifen, ganz wie bliitteriges Sclunied- 
eisen, und in der Tat ist er niehts anderes. Der gliin- 
zende helle Ring wird breiter, bis er zuletzt die ganze 
Flachę einnimmt. (Ygl. Fig. H  u. I.) Mit der Farbę

*) L’Art do convertir de fer forgó en aeier et l’art 
d ’adcueir le fer fondu, Paris 1722, S. 496 ff.

andert sich das G e fu g e , es wird blatterig, ganz wie 
gewisse Schmiedeisensorten. Mit der Farbę und dem 
Gefiige andern sich aber auch entsprecliend die Eigen
schaften des GuBeisens. Hat es durch den GliihprozeB 
das dunkle kornige Gefiige des gewohnlichen Stahls 
erlangt, dann zeigt es auch dessen Natur: erhitzt und 
rasch abgekiihlt, nim mt es Stahlharte an. Tritt das 
bliitterige Gefiige ein, so zeigt das so veninderte Me
tali die Eigenschaften von Schmiedeisen. War das 
Stiick dick , so konnen die drei Zustiinde neben- 
einander beobachtet werden: auBen weiches Eisen,

Abbildung 7.

Vcriinderung des 
Gefiiges beim 

Gliihfrischen nach 
Reaum ur.

innen noch unverandertes GuBeisen, dazwischen 
Stahl usw.

Einige Jahre nach Reaumurs Tode crschien unter 
dem Titel: „Kouvcl art d’adoucir le fer fondu“ 
eine Neubearbeitung1) seines Hauptwerkes. Es wird 
dort gesagt2): „Wir haben ais Eigcntiimlichkeit. 
nebenbei erwiihnt, daB der Bruch an manchen Stellen  
wie m it tief schwarzen Kornern besat ist, so daB unś 
das iibrige braun erscheint. Ich habe die Stiicke 
unter dcm Mikroskop betrachtet und dabei keine 
Korner mehr an diesen Stellen bemerkt; ich habe 
vielmehr gefunden, daB das, was ich ais schwarze 
Korner ansah, groBere Hijhlungen waren; die kleine
ren und enger beisammen stehenden Hohlungen ver- 
leihen unserem GuBeisen nur eine braune oder matte 
Farbung.“ Abb. 8 zeigt die Bruehfliiche eines der-

!) Paris 1762.
*; a. a. 0 „  S. 38.
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artigen GuBstiickes. In der Farbo gleieht sie der- 
jenigen mancher Scluniedeisen; die Mitte ist kornig 
und stahlartig. L L sind die erwahnten schwarzen 
Stellen in dem helleren Gruiide, die m it bloBem Auge 
betraehtet ais Korner erscheinen, sich u n te r  dem  
M ik ro sk o p  aber, w ie erwahnt, a is  H o h lr iiu m e  
e r w e ise n .

Aueh den Veriinderungen, welclie das G efiig e  
des w e ie h e n  E is e n s  d u rch  d as Z e m e n tie r e n  
erfiihrt, hat Rćaumur seine volle Beaehtung ge- 
sehenkt1), und ich bedaure nur, daB es der verfi'ig- 
bare Raum mir niclit gestattet, aueh liier naher 
darauf einzugehen. Ich will mich darauf beschranken, 
wenigstens das Gefiigebild (Abb. 9) eines gehar- 
teten Stahlstuckes wiederzugeben, wie es Rćaumur 
bei der YergroBerung unter einer Lupę erschien. 
Er bemerkt dazu: „In der Zone U— 1 ist das Gefiige 
ahnlich dem mancher Eisensorten, woraus man er- 
kennt, daB der Stahl sich von diesem weniger durch 
dic Form ais durch dic Kleinheit seiner Teilchen 
unterseheidet. In der Zone 2—3 sind keine Korner

Abbildung 8. Bruohflaehe mit schwarzen 
Stellen naeh Rćaumur.

zu  bemerken, woraus man aber keineswegs sfchlieBen 
darf, daB die Teilchen hier nieht ebenfalls die Gestalt 
von Blattern haben; man wiirde dieselben erst unter 
einem viel starkeren Mikroskop sehen. Der Teil 
3—4—T hat die Hartung nieht angenommen. —

Rćaumur, dessen 160. Todestag in diesem Spiit- 
herbst begangen werden kann, hatte m it seinen 
Leliren Selm ie gemacht. Vollig unter seinem EinfluB 
stand der beriihmtc schwedische Gelehrte E m a n u e l 
S w e d e n b o r g  (1688— 1772), der aber, w ie kurzlich 
noeh G raf Carl v. K lin c k o w str o e m , ganz zu- 
treffend. schrieb, „dem groBen Publikum leider nur 
ais der klassische V ision|r und ais Begriinder einer 
mystisch-religiosen Gemeinschaft, der Swedenborgia- 
ner, bekannt ist“2). Ais E is c n h i it t e n m a n n  hat 
ihn Professor Dr. L. B e c k  in seiner Geschichte des 
Eisens eingehend gewiirdigl3). Swedenborg unter- 
nahm wie sein- groBer Landsmann und Zeitgenosse 
C h r is to p h e r  P o lh e m  mehrere groBe Auslands-

') Vgl Reaumurs Hauptwerk, S. 205, 200, 215 u. ff.
2) Gescbicht-sbliitter fiir Technik, Industrie und Ge- 

werbe. Berlin 1910. Bd. 3. Heft 7/9, S. 207. G raf C arl 
v. K lin c k o w stro e m : Emanuel Swedenborg und das 
Elugproblcm.

3) a. a. 0 „  III . Bd., S. 16/21.

reisen, dic ihn naeh England, Holland, Frankreicb 
und aueh naeh Deutschland fuhrten, wo er sich m it 
groBem Eifer dem Studium des Berg- und Hiitten- 
wesens hingab. Er gewann dabei die Gunst des Her- 
zogs Ludwig Rudolf von BraunschWeig-Luneburg, 
des bekannten Forderers der Eisenindustrie1), der ihm 
jede Erleichterung 

verschaffte und siimt- 
liche Reisekosten bc- 
zahlte. Auf einer die
ser Studienrcisen lieB 
Swedenborg i n Leipzig 
sein groBcs dreibandi- 
ges Werk „Opera phi- 
losophica et minera- 
lia“ in Folio druk- 
ken2). Wahrend der 
crste Band Sweden- 
borgs Naturphiloso- 
phie enthalt, bildet 
der zweite, der vom  
E is e n  handelt, „den  
Niederschlagderprak- 
tischen Erfahrungen

Swedcnborgs im  
Eisenhuttenwesen und 
damit gleichzeitig das 
e r s t e  brauclibare 
Handbuch dcr.Eisen- 
huttenkundc1*3); der 
dritte Teil beschiiftigt 
sich m it dem fiir 
Sclrweden gleichfalls 
so wichtigen Kupfer.

Das 1734 unter dem 
Titel „Regnum sub- 
terraneum sive mine
rale de Ferro" er- Abbildung 9, Gefiigebild eines 
schienene Werk, das geharteten Stahlstiickes naeh 
in sehr eingehender Rćaumur.
Wcise die Herstellung
des Schmiedeisens und Stahls behandelt, wurde von  
dem korrespondierenden Mitgliede der Koniglichen  
Akademie der Wissenschaften in Paris, B o u c h u , aus 
dem Lateinisehen ins Franzosische ubersetzt und so 
ais IV. Abteilung der „Art des Forgcs et Fourneaux 
h fer“ vom M a rq u is  de C o u r tiv r o n  in Gemein
schaft m it B o u c h u  1762 in Paris afś besondere 
Unterabteilung der von der Pariser Akademie heraus- 
gcgebenen „Dćscriptions des Arts et Metiers“ ver- 
(iffentlicht4). Die Teile, die Swedenborg aus dem

!) Vgl. s t. n. E . 1891, Marz, S. 222.
2) Dresden u. Leipzig 1734.
3) Es is t eine ganz- wenig bekannte Tatsache, daB 

S w ed en b o rg  yorher schon (i. J. 1719) einen sehr aus- 
ftihrlichen Bericht in schwedisoher Sprache iiber die 
schwedischen Hoohofen verfafit hat, der d:n Titel ftihrt: 
„Beskrifning ofver Svenska Masugnar och theras B14s- 
ningar“ . Ich l.offe, auf diese wichtige Arbeit bei anderer 
Gelegcnheit zurdekkommen zu konnen

4) Die Uebersetzung umfaBt 198 Folioseiten m it neun 
Kupfertafeln.
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Rśaumurschen Werk geschopft hat, sind bei der fran- 
zósischen Uebersetzung weggelassen worden1), so daB 
wir uns m it diesem kurzeń Hinweisbegniigen konnen.

E in  weiterer treuer Schiller Reaumurs war sein 
Landsmann G a b r ie l J a r s 2), der in den Jahren 1757 
bis 1769 gro Be Reisen auf Staatskosten unternalmi 
„zur Untersuchung und Beobachtung der Yornehm- 
sten Eisen-, Stahl-, Blech- und Steinkohlen-'Werke 
in Deutschland, Schweden, Norwegen, England und 
Schottland". DasErgelmis dieser wełten Studienreisen 
wurde erst nach Jars’ Tode von seinem Brucler unter 
dem Titel „G. Jars: Yoyages mćtallurgigues, Lyon 
1774“, hcrausgegeben. GewisserniaBen ais Einleitung  
hat Jars seinem Werk eine „Dissertation iiber das 
Eisen und den Stalli1 L, aus dem Jahre 1769 stammend, 
vorangeśtellt. Das von den alteren Seliriftstellęrn 
hochgeseluitzte Reisewcrk wurde von dem Kgl. 
PreuBischen Oberbergrat D. Carl A b rah am  G er
h ard  ins Deutsche ubersetzt und m it zahlreichen 
Anmerknngen versehcn. Der erste Band dieser Ueber
setzung, auf die ich mich im folgenden noch haufiger 
beziehen werde, ist in Berlin im Jahrel777 erschienen.

J a r  s kommt in seiner „Dissertation11 immer wieder 
auf die Reaumurschen Untersuchungen zu sprechen. 
So sagt er3): „Die vortreffliclien Beobachtungen, die 
der Herr von Reaumur in seiner Kunst, das GuB- 
eisen weich zu machen, S. 498, 499, 500, gemacht hat, 
beweisen die dureh die bloBe Cementation stufen- 
weise erfolgte Y e r a n d e r u n g  im  G ew eb e  des 
G u B eisen s  . . .“ und an einer anderen Stelle4): 
„Der Herr von Rćaumur sagt S. 503: „Wir haben im 
Vorbeigehen ais etwas Besonderes angefiihrt, daB 
das Roheisen an gewissen Stellen mit sehr schwarzen 
Kornern besat zu sein scheint usw.11*). S. 33 lieiBt es: 
„Der unterscheidende Charakter eines Metalls be
steht in  der Geschmeidigkeit; so oft es sieli yon dieser 
wesentlicheń Eigeuschaft entfernt, so ist es entweder 
unrein, o d erse in e  z u ih m g e h o r ig e n T e i le  h a b en  
n ic h t  d ie  G e s ta lt ,  d ie  s ie  h a b e n  s o l le n . Das, 
was ich behaupte, ist dureh die Yersuche des Herrn 
Reaumur bewiesen, welclic ihm bei der mehreren 
oder wenigern Cementierung des Roheisens und des 
Sclimiedeisens die seh r  v e r s c h ie d e n e n  A b a n d e -  
r u n g en  d es G ew eb es  g e z e ig t  h a b en 9)."

Oberbergrat G erh a rd , der, wie schou erwahnt, 
das Jarssche Reisewerk bald nach dessen Erscheinen 
ins Deutsche iibersetzt hat, gesteht in einer seiner 
Anmerkungen7): „Das Eisen geliort, so wie alle 
iibrigen Metalle, unter diejenigen Korper, welche 
sowohl nach ihren B e s t a n d t e i le n ,  ais aueh nach 
dem G ew eb e  und nacli der Z u sa m m e n se tz u n g  
il ir e r  k le in e n  T e ile ,  n o c h  seh r  u n b e k a n n t  
s in d .“ —  Und an einer anderen Stelle (S. 614) sagt er:

1) Vgl. S. 120 der Uebersetzung.
2) Ueber J a r s  und seine Bedeutung fiir die Eisen- 

hiittenkunde vgl. Dr. L. B eck  a. a. O. I I I ;  S. 36.
3) S. 11/12 der deutschen Uebersetzung.
4) S. 29.
5) Vgl meine Bemerkunjcn auf S. 710.
*) An dieser Stelle sprichfc J a r s  aueh von dem

Gewebe" des Garkupfers, des Goldes und der Bronze.
A.1) S. 607.

„Was die e ig e n t l i c h e  F ig u r  der T e ile  d es E is e n s  
anbetrifft, so ist es mir sehr wahrscheinlich, daB dieses 
Metali eine b la t t e r ig e  T e x tu r  habe.“  Und er 
fiihrt dann wortlich fort:

„Es is t bekannt, daB ein fa se r ig e s  G ew ebe des • 
S ta b e is e n s , durchgehend ais ein Kennzeiohen eines 
sehr guten Eisens angesehen werde; besonders wenn dio 
Easern einen yollig- metallisch wreifien Glanz haben, und 
nicht etwa ins graue oder schwarze fallen. Betraohtet 
man eben diese Easern, besonders beim sehwedischen 
Eisen genauer, so wird man finden, daB es mehr oder 
weniger breito Streifen s:'nd, die aus k u te r Blatter be- 
stehen. Ueberdem ist bekannt, daB man sehr lulufig Stab- 
eisen findet, welches aus diinnen und feinen Blilttern be
steht, und nicht allein kalt und warm sehr gesehmeidig 
ist, sondern aueh, wenn es nochmals gesehmiedet wird, 
die gewohnlichen breiten Streifen erhiilt. Endlieh liabe ich 
noch einen Versueh gemaeht, der mich hierin vollig iiber- 
zeugt hat. Ich nahm 8 Lot Roheisen und ersuchte die 
Konigl. Porcellaindirektion, dieselben in einen porcellainen 
Tiegel, einen ganzen Brand liindurch in den Brennofen 
zu stellen, und darin erkalten zu lassen. Nachdem dies 
geschehen, so fand sich, da (3 das Roheisen m it einer sehr 
diinnen, dabei schwarzen, sehr vollkomtnenen glasigen 
Schlacke bedeckt war, unter welcher das Korn saB, das 
nur noch 4 Lot 85 Gran wog. Dieses Korn lieB sich feilen 
und hauen wie Stabeisen, und bestand aus lauter, ohne 
Y e rg ro B eru n g sg las  s ic h tb a re n  B li i t te rn ;  so, daB 
es die groBte Aelinlichkeit mit dem Wismut hatte.

Aus diesen Beobachtungen und Versuchen macho ich 
daher den SchluB, daB die b la t t r ig e  T e x tu r  dem  E isen  
e ig en  se i, und daB es dann den hoehsten Grad seiner 
bisher bekannten \ rolkommenheit habe, wenn dio kleinen 
Bliitter nieht einzeln liegen, sondern sich so nahe beruhren, 
daB sie fadenartige Streifen austnachen.

Dieser Gedanke wird um so wahrscheinlicher, wenn 
ich erwiige, daB ein Stabeisen, welches aus kleinen und 
diinnen Blattern besteiit, doch seiner Giite ohngoaclitet, 
noch haltbarer wird, wenn man dasselbe bloB einer 
SchweiBhitze aussetzt, und ihm dadurch ein faden- oder 
rielmehr streifenartiges Gewebo yersehafft.11

Im Jahre 1774 ersehien in den „Oekcnomischen 
Nachricliten der patriotischen Gesellschaft in Schle- 
sien111) ein Aufsatz, betitelt: „Yon den auBerlichen 
Kennzeichen des guten und schlechten Eisens11, den 
ich mir indessen bisher noch nicht zu beschaffen 
yermochte, so daB ich iiber seinen Inhalt zurzeit 
nichts zu sagen vermag; dagegen stammt aus dem 
besagten Jahre 1774 eine sehr beachtenswerte Arbeit 
des bedeutendsten sehwedischen Eisenhuttemnannes 
jener Zeit, S w en  R in m a n 2): „Vom Aetzen auf Eisen 
und Stahl11. Sic wurde in den Yerhandlungen der 
Koniglich Sehwedischen Akademie der Wissenscliaf- 
ten veroffentlicht und von dem Gottinger Professor 
A b ra h a m  G o t th e lf  K iis tn e r  ins Deutsche iiber- 
tragen3). R in m a n , der im Gegensatz zu Reaumur 
undSwedenborgals hervorragendsterPraktiker seiner 
Zeit galt, sagt darin4): „Bei genauen Untersuchungen 
von Eisen und Stahl habe ich aueh Gelegenheit ge- 
liabt, nachfolgende Umstande ausziunachen:

J) XI. Bd„ S. 407.
2) Ueber die Bedeutung R in m a n s  y>l. Dr. L. B eck 

I I I , S. 41/7.
3) Die Uebersetzung ersehien im 30. Band der „Konig

lich Sehwedischen Akademie der Wissensohaften, Abhand- 
lungen aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und 
Mechanik auf das Jahr 1774“. Aus dem Sehwedischen 
ubersetzt yon A b rah am  G o tth e lf  K iis tn e r , Leipzig 
1781, S. 3—14.

■*) a. a. O. S. 5.
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1. Welchc Eisen- und Stahlarten am starksten 
v o n  S a u r e n  a n g e g r if fe n  und aufgelost 
werden.

2. Was sich d a b e i fiir  A e n d e r u n g e n  in  T e x tu r  
u n d  F a rb c  an u n te r s c h ic d e n e n  A r te n  
w a h r n e h m e n  la s s e n .

3. Was fiir Arten angreifender Mittel am dienlieh- 
sten zu allerlei Aetzungen auf Eisen und Stahl 
gefunden werden.

Zur Untersuchung gelangten: Osemundeisen,
Oestcrbyeisen, gewohnlichcr Stahl, englischer GuB- 
stahl und ein kaltbruchiges Eisen m it feinen schwarzen 
Rissen. AuBerdem eine d a m a s z ie r te  S ta n g e , zu- 
sammengeschweiBt aus: gutem Norbergseisen, Brenn- 
stahl aus Dannemoraeisen, reinem Dannemoraeisen 
aus Oesterby, Rohstahl und weichem, zahem Ose
mundeisen.

Diese Stange wurde auf einer Seite p o lie r t  
und m it einem Ende in s ta r k e s  S c lie id e w a s s e r  
gestellt, das m it zwei Teilen gemeinen Wassers ver- 
diinnt war. Nachdem das Scheidewasser nach Ab- 
lauf einer Stunde seine meiste Wirkung getan hatte, 
und die Stange reingewaschen war, wurde die Wir
kung dieses Aetzmittels festgestellt.

Ferner wurde von Rinman untersucht, „was fiir 
Unterschiede stattfinden, wenn damasziertes Eisen  
m it a lle r le i  A e tz w a s se r n  g e a t z t  wurde.**

Da es sich im yorliegenden Falle um die a l t e s t e n  
mir bisher bekannten p la n m a B ig  d u r c h g e f i ih r te n  
A e tz p r o b e n  handelt, will ich das Ergebnis der Unter- 
suclmngen hier ihrem WortlauL nach folgen lassen:

a) S ta rk e s  S ch e id ew asse r a lle in  ward nur auf dio 
eine polirte Seite yorerwahnter damascirten Stango 
gestrichen. Es fing stark aufzuwallen an, und ta t 
innerhalb ein paar Minuten die Wirkung, daB, nach- 
dem dic Stange rein abgewaschen war, die Damas- 
eirung sich ganz deutlich m it ihren feinen, dunkel- 
grauen, grauen und lichtcrn, auch weiBen Adern 
zeigte, welchc gleichwolil ziemlich scharfe Kanten 
hatten, und nicht, wie mebrenteils geschielit, sich ge- 
lind in einander Yerliefen. Ais das Scheidewasser zu 
arbeiten anfing, merkte man, daB die Blasen zuerst 
aus den Stahlstreifen aufstiegcn, und daB diese zuerst 
angegriffen wurden, besonders der yom Brennstahle.

b) E in  T e il yon Torerwahntem S c h e id e w a sse r, mit 
zw ei T e ilen  W asse r yerdiinnt, machte eine behag- 
licherc Aetzung, und zeigte das dunklere und lichtere 
besser in einander yerlaufend. Ein Theil dieses Aetz- 
wassers war auf der Stange yertrocknet, das Damas- 
cirte bekam davon eine Einmischung yon braunen 
Adern, welches keine schlimme Wirkung that.

c) E in Wasser besteht aus
Rein W a s s e r ............................ 1 y2 Pfund.
K u p fc ry i tr io l.............................54 Lot.
A l a u n .........................................2 Lot.
K o c h sa lz .................................... 1 Lot.

Dieses ward ebenfalls auf diese Stange gestricheni 
aber es entdeokte das Damascirte nicht deutlich ge- 
nung, und kann nicht zuliingliche Wirkung thun, 
wofern nicht diese damascirte Arbeit ganzlich in 
dieses Aetzwasser gesenkt wird, und G—8 Stunden 
darinnen in einer gelinden Digestionswarme erhalten 
wird, aber da scheint die Damascirung desto besser 
zu werden.

d) Noch besser schien sie zu werden, wenn man zu  T or
e rw a h n te m  z u sa m m e n g e s e tz te n  A e tzw asse r

l / t T h e il S ch e id ew asse r th a t .  Hiermit wurden 
d ie  A d ern  so e n td e c k t ,  daB sie sich angenchm 
ineinander yerliefen, so daB dieses Aetzwasser m it 
Grunde yorhergehendem yorzuziehen schien.

e) A e tz w a sse r yon eb en  den  S a lz a r te n , abe  r in  
E ssig  a u fg e lo s t , t a t  zu  lan g sam e  W irk u n g , 
und z e ig te  n u r  d ie  M c rk w iird ig k c it , daB das 
g e fiilltc  K u p fe r  s ich  li ie ry o n  m eh r ais gew ohn- 
l i c h f e s t ,  b eso n d e rs  an  d ie  S ta h ls t r e i f e n  lc g te , 
welches fiir gewisse Kiinstler in anderer Absicht ein 
lehrreicher Unterrieht sein kann.
Unterschiedenc andere atzende Materien, ais Vi- 

t r io lg e is t ,  S a lz g e is t ,  und manche unter den schiek- 
lichsten Zusammensetzungen, die man in Kunstbiichern 
findet, sind yersucht worden, alle m it schlcchterer Wirkung 
ais Torbeschriebene."

Aus erzahlten wenigen, aber m it aller moglichen 
Aufmerksamkeit angestellten Versuchen, meint Rin
man, lassen sich folgende Schliisse ziehen:

„Ob man gleich findet, daB S ta h l  m e is te n s  
e tw a s  h e f t ig e r  y o n  S ch e id e w a sse r  a n g e g riffe n  
w ird , a is  E ise n , so bemerkt man doch, daB es seine 
K raft auf den Stahl gleichsam schneller yerliert, und 
danach ein Sediment absetzt, wodurch der Stahl be- 
deckt und des Aetzwassers Heftigkeit gelinder wird, 
auch gibt es dem Stahlc eine mehr oder weniger sohwarzo 
Oberflaelie, n ach d em  e r m eh r o d e r  w en ig e r h a r t  
i s t ,  so daB m an  e in ig e rm aB en  im  S ta n d e  i s t ,  
d ie H a r tę  des S ta h ls  y e rg le ic h u n g sw e ise  n ach  den  
G rad en  d e r  l ic h te r n  o d e r d u n k le rn  g ra u e n  E a rb e  
zu b e u r th e i le n , d ie  e r  beym  A e tz e n  an g en o m m en  
h a t. Dagegen legt sich dieses Sediment nicht ans Eisen, 
und so hat das Aetzwasser mehr Ereiheit, gleich darauf 
zu wirken, und daher scheint es zu riihren, daB E ise n  
so viel s t a r k e r  a n g e g r if fe n , und s c h n e lle r  a u f 
g e lo s t w ird , a is  S ta h l ,  sowohl yom Scheidewasser, ais 
yon allen Sauren, zumal wenn sie etwas lange darauf zu 
wirken Zeit haben. Daher scheint es auch zu kommen, 
daB E ise n  m eh r r o s te t  alB S ta h l ,  und daB man o f t  
f in d e t ,  daB d as U e b e rg e b lie b e n e  y o n  y e r ro s te te m  
E ise n  m e h re n tc i ls  d as  S ta h la r t ig e  i s t ,  welches der 
Verwandlung spiiter unterwiirfig wird. Ebenso kann man 
yom Eisen urtheilen, je weniger es angegriffen wird, und 
je mehr es sich zur grauen Earbe neigt, desto harter ist es, 
gegentheils aber, je schneller es aufgelost wird, je mehr 
es weich und blank ist, desto weicher ist es auch. Gleich- 
falls je mehr gleichformige WeiBe die Oberflache bekommt, 
und je weniger sich darauf yertiefte Eurchen oder erhobene 
dunklere Streifen zeigen, desto dichter und gleiehformig 
hart ist auch dieses Eisen. Das bezeugen alle diese Ver- 
suche, und so sehe ich, daB ich nicht felilen kann, wenn ich 
boy einer damascirten und neulich geatzten Arbeit alle 
Wellen und Adern, die sich etwas erhoht zsigen, und aseh- 
graue oder dunkle Farbę haben, fiir stahlartig crkliiro, die 
weiBern, etwas yertieften fur reines Eisen halte, wie die 
iibersandten kleinen damascirten Stiickchen zulanglich 
bezeugen. Gleichwohl scheinen einige Unterschiede hier- 
innen merklich, nachdem die Stahl und Eisensorten yon 
g u te r ,  ro t-  oder k a ltb r i ic h ig e r  A rt sind, und daś 
A e tz e n  in  W iirm e o d e r  K a lte  geschieht11 usw.

Rinman schlieBt seine Betrachtungen m it dem 
denkwiirdigen Satz: „ D ie  A e tz u n g  g ie b t  e in  
l e i c h t e s  M it te l ,  u n g le ic h e  E is e n -  u n d  S t a h l 
a r te n  zu  u n te r s c h e id e n , w a s ih r e  H a r tę ,  
D ic l i t e ,  u n d  g le ic h e  o d er  u n g le ic h e  in n e r e  
E ig e n s c h a f t e n  b e t r i f f t ;  m an  k a n n  a u ch  d a- 
d u rch  d ie  M a ter ien  k e n n e n  le r n e n , d ie  zum  
D a m a sc ir e n  a u s g e s u c h t  w e r d e n  m iis s e n , u nd  
d a ra u s  s c h lie B e n , in  w e ic h e r  O rd n u n g  s ie  an -  
e in a n d e r  zu  le g e n  s in d .“

(Fortsetzimg folgt.)
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Versuche mit Hochofenschlacke.
AusgeMhrfc iinK oniglichenM aterialprufungsam tzuB erlin-L ichterfelde W est in den Jahren 1911 bis 1 9 16 .

Berioht, crsta tte t im Auftrage der K o m m iss io n  f t lr  U n to rs u c h u n g  d e r  V o rw e n d b a rk e it vo n  H o o h o fen - 
so h la o k e  zu  B e to n z iv cck en  von Prof. H. B u re h a r tz ,  Standiger M itarboiter der Abteilung fiir Baumaterial- 

priifung, und Prof. O. B au o r, Stiindiger Mitarboiter der Abteilung fiir Metallographic.

(Fortsetzung von Seite 678.)

a) V e r h a lte n  der S c h la c k e  u n d  des B e to n s .

I n in ig e  der unter Wasser gelagerten Betonproben 
(fetter Miśchung) aus der von vornlierein ais 

verdachtig, d. h. zum Zerfall neigend bezeichneten 
Schlacke Pz weisen an den AuBenfiachen vereinzelte 
Stellen auf, an denen das Materiał der Schlacke, 
wahrscheinlich naeh vorherigem Zerfall, aufgeweicht 
war. Von ihnen abgesehen blieben samtliche ubrigen 
Proben bei der Misclmngen (fett und mager) sowohl 
bei Wasser- wie bei Luftlagerung auBcu unveriindcrt. 
Auch das Innere der Betonproben, das an allcn zer- 
driickten Wurfeln untersucht wurde, wies in keinem 
Fali irgendwelche Merkmale auf, die darauf liin- 
deuteten, daB etwa Schlackenstucke zerfallen oder 
zerrieselt waren oder getrieben hatten. Eine eigen- 
tumliche Erscheinung zeigte sich noch bei den Beton
proben magerer Miśchung aus Schlacke Pz. In 
diesen Proben hatten sich stellenweise kleine gelb- 
liche Kristalle gebildet, die nacli der chemischen 
Analyse ais sogenannte B u ch n ers-K rista lle1) an- 
zusprechen sind. Die KSrper der fetten Misclmng 
aus der gleichen Schlacke entkielten diese Kristalle 
nicht. Diese scheinen sich also im Beton nur bilden 
zu konnen, wenn geniigend Hohlraume vorhanden 
sind.

Die Betonkórper aus der Schlacke Bz, die gleich- 
falls ais „verdachtig“ angegeben war, waren ebenso 
w  die ubrigen Proben auBen wie innen unverandert 
geblieben.

Der gleiche Befund wie bei SiiBwasser- und Luft
lagerung ergab sich an den Betonproben, die im See
wasser gelagert hatten. An keinem dieser Korper 
waren Veritnderungen eingetreten, die auf Zerfall 
oder Treiben der Schlacke hinwiesen. Nur hatten  
sich im Iimern aller dieser Proben weiBe Nieder- 
schliige aus Magnesiumliydroxyd gebildet, dureh 
chemische Umsetzung des Kalkes im Zement bzw. 
in der Schlacke m it den Magnesiumsalzen des See- 
wassers entstanden.

Merkmale eines Angriffs des Betons dureh See
wasser waren.ebcnfalls nicht vorhanden.

Ł) Die Entstehung dieser Kristalle ist vermutlich 
auf eine Wechselwirkung zwischen Kalk und Schwefel 
zuriickzufuhren in Anbetracht des liohen Gehaltcs der 
Schlacke Pz an diesen beiden Stoffen. Die Kristalle sind 
eine Doppelrerbindung vori Kalk und Kalziumsulfid von 
der Formel 3 CaO . CaS3 14 H20  m it thcoretisch 28,8 %  Ca 
und 17,3% S (vgl. G m e lin -K ra u t , Handbuch der an- 
organischen Chemie. Heidelberg 1909, Bd. II, Abt. 2, 
S. 224.)

b) V e r h a lte n  der E is e n e in la g e n  (Abb. 1).

Die Eiseneinlagen in den Betonlcorpern der 
f e t t e n  Miśchung ( 1 : 2 : 3 )  waren bis auf einige 
an der Luft gelagerte Proben aus Schlacke Pz, in 
denen einzelne Eisen m it W alzhaut kleine Roststellen 
und schwarze Flecke zeigten, auBerlich unverandert 
geblieben und wiesen weder bei Luft- noch bei 
Wasserlagerung Rostbildung auf.

Anders verhielten sich dic Eiseneinlagen in den 
Korpern aus der m a g er  en  Misclmng ( 1 : 5 :  8). 
Hier erlitten namlich die Eisen in den Luftproben 
merkliche Rostbildung, weniger die unter Wasser 
gelagerten Proben. D ie Eisen in den Proben aus 
Schlacke F  und Pz waren bei Wasserlagerung sogar 
rostfrei geblieben.

Ein Untcrschied in dem Verhalten der Eisenein
lagen im Schlacken- und Kiesbeton war nicht erkenn
bar. Im Kiesbeton der mageren Misclmng zeigten 
sich die gleichen Rosterscheinungen wie im Sclilacken- 
beton; namentlich die Eisen in den Luftproben aus 
Kiesbeton waren sehr rostig.

D ie Eiseneinlagen in den Betonproben, die in 
S e e w a sse r  gelagert hatten, wiesen fast alle mehr oder 
weniger starkę Rostbildung auf.

Das Rosten ist in diesem Falle wahrscheinlich 
darauf zuriickzufiihren, daB der Beton aus der fiir 
die Seewasserversuche angewandten Misclmng von  
vornherein nicht geniigend dicht und daher das in ihm  
befindliche Eisen der Einwirkung der Luft (wiihrend 
der Lagerung an der Luft in den ersten Tagen und 
wiihrend des Versands) zuganglich war (s. S. 633).

Wie bereits oben bemerkt, war diese Miśchung 
weniger fett ais die zu den Hauptversuchen benutzte 
Misclmng 1 : 2 : 3 ,  so daB keine rostsichere Um- 
hiillung der Eisen in allen Fiillen gewahrleistet war.

Dieser Ausfall der Seewasserversuche hat die 
beteiligten Vereine veranlaBt, neue gleichartige 
Versuche, und zwar m it Beton aus der Misclmng 
1 : 2 : 3 ,  vornehmen zu lassen. D ie Ausfiihrung dieser 
Versuche ist in der Sitzung des Ausschusses zur 
Untersuchung der Verwendbarkeit von Hochofen
schlacke zu Betonzwecken am 21. Februar 1916 be- 
schlossen worden.

Die Yersuche, die sich auf drei Scklackenproben 
und zum Vergleich auf Rheinkiessand erstreckten, 
wurden im Juni 1916 begonnen.

Zur Zeit der Drucklegung dieses Berichtes lagen 
die Ergebnisse der Prufung der Betonproben, die 
vier Wochen und sechs Monate lang in Seewasser
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gelegen hatten, vor. Sie lassen sehon, w ie an 
dieser Stelle erw fhnt sei, den EinfluB der groBeren 
Dichte des Betons auf das Verhalten der darin ein- 
gebetteten Eiseneinlagen deutlich erkennen. In 
samtliehen Proben waren namlich die Eisen, und zwar 
sowohl die m it wie die olme W alzhaut, vollig rostfrei 
geblieben. In die Probelcórper eingelcgte, stark 
gerostete Eisen waren teils vollig, teils bis auf kleine 
noch rostig gebliebene Stellen entrostet. Die Ent- 
rostung der Eisen war in den Schlackenbetonproben 
weiter fortgesehritten ais in den Kiesbetonproben.

Ein EinfluB der Art der Zemente, ob Eisenport- 
landzement oder Portlandzement, auf den Grad der 
Rostbildung war nicht zu erkennen.

Irgcndwelche gesetzmśiBige Beziehungen zwischen 
chemischer Zusanmiensetzung der Schlącken und 
dem Rosten der Eiseneinlagen in dem Schlacken- 
beton scheinen nicht zu bestehen; denn in dem Grade 
der Rostung ist bei den Betonkorpern aus den ver- 
schiedenen Schlącken kein wesentlicher Unterschied 
erkennbar.

Allerdings haben die Eisen in dem mageren Beton 
aus zwei Schlącken (Pz und F) bei Wasserlagerung 
keine Spuren von Rostbildung gezeigt, wahrend 
die Eisen in dem gleiehen Beton aus den ubrigen 
Schlącken mehr oder weniger siohtbare Rostmerkmale 
(allerdings erlieblich weniger starkę ais bei den ent- 
sprechenden an der Luft gelagerten Korpern) auf- 
wiesen. Indessen kann dies abweichende Yerhalten 
nicht m it den chemischen Eigenschaften der beiden 
Schlącken im Zusammenhange stehen, sondern muB 
auf Zufillligkeiten (giinstige Dichtigkeitsverhiiltnisse 
des Betons) beruhen; denn gerade die beiden 
Schlącken unterscheiden sich in der Zusammen- 
setzung auBerordentlich voneinander (Schlacke Pz 
hat holien Kalk-, geringen Magnesia- und hohen 
Schwefelsiiure- (Gips-) Gehalt, Schlacke F dagegen ge
ringen Kalle-, hohen Magnesia- und geringen Schwe-. 
felsaure-( Gips-) Gehalt).

Allgemein liiBt sieli aus dem gesamten Befuud 
der Rostversuche schlieBon, daB das Rosten lcdig- 
lich eine Funktion der Dichtigkeitsvcrhśiltnisse des 
Betons, d. h. von dem Dichtigkeitsgrade der Um- 
nullung der Eiseneinlagen abhangig ist.

F. S c h lu B e r g e b n is .

1. D a s  Y e r h a lte n  v o n  H o c h o fe n s c h la c k e 1 
(G c f iig c v e r a n d e r u n g  —  Z e r r ie se ln  u n d  Zer- 
fa l le n )  s c h e in t ,  s o w e it  d ie  v o r l ie g e n d e n  V er- 
ś u c h s e r g e b n is s e  e in  U r te il  in  d ie s e r  H in s ic h t  
g e s t a t t e n ,  in  k e in e m  u r sa c l il ic h e n  Z u sam -  
m e n n a n g e  zu  s te h e n  m it  der c h e m isc h e n  Zu- 
ia m m e n s e tz u n g , so fe r n  der K a lk - un d  G ip s- 
g e h a lt  e in e  g e w is s e  H o h e  n ic h t  i ib e r s c h r e ite t .

D a s  Z e r r ie se ln  u n d  Z e r fa lle n  d iir f te  eher  
e in e  F o lg ę  p h y s ik a lis c h e r  U m la g e r u n g se r -  
S ch e in u n g e n  a is  c h e m isc h e r  Y o rg iln g e  s e in ,  
w a h ren d  d as A u ftr e te n  v o n  R is s e n , fa l ls  es 
s ic h  n ic h t  um  a u s g c s p r o c h e n e  T r e ib e r sc h e i-  
n u n g en  lia n d e lt ,  a h n lic li  w ie  b ei G e s te in e n

u n d  a n d eren  B a u s to f fe n  a u f E in w ir k u n g  der  
A tm o sp h a r ilie n  (W asser, F r o s t  usw .) zu r iick -  
z u filh r e n  s e in  d iir fte .

2. A u s H o c h o fe n s c h la c k e n , s o w e it  s ie  d ie  
E ig e n s c h a f te n  der v o r l'ieg en d  g e p r iif te n  a u f-  
w e is e n , liiB t s ic h  g u te r  u n d  u n te r  U m sta n d e n  
b e sse r e r  B e to n  (S ta m p f-  u n d  E is e n b e to n )  h er- 
s t e l le n  a is  a u s  K ie s m a te r ia l . A u ch  der aus  
z e r fa l le n d e r  S c h la c k e  b e r e it e t e  B e to n  h a t  
s ic h  a is  b r a u c h b a r  e r w ie se n .

8. In  B e to n  au s H o c h o fe n s c h la c k e  v e r h a lt  
s ic h  E ise n  eb e n so  w ie  in  K ie s b e to n . A u f das 
R o s te n  d es E is e n s  im  B e to n  h a t  d ie  S c h la c k e  
k c in e n  u n m itto lb a r e n  E in flu B .

Teil II .
Chemische und mikroskopisohe Untersuchungen.

Bearboitet von O. B auer.

Ziel der Untersuchung war, wenn moglich, 
chemische oder mikroskopische Unterscheidungs- 
merkmale zwischen bestłindiger und zum Zerrieseln 
neigender Schlacke zu finden. Fiir die Untersuchung 
wurden die in den Niederschriften iiber die Entnahme 
der Hochofenschlacken ais „Sonderproben" bezeich- 
neten Schlackenproben verwandt. Ueber Art und 
Herkunft der Proben sind in Źahlentafel 22 einige 
Angaben gemacht.

A. P r o b e n m a te r ia l  (S o n d erp ro b en ).

B. V e r w it te r u n g s v e r s u c h  (S o n d erp ro b en ).

Nach Eingang der Sonderproben im Anit wurden 
von mehreren Stiicken jeder Sorte fiir chemische
—  und mikroskopische —  Untersuchungen etwa 
walnuBgroBe Stiicke abgeschlagen. Sie wurden in 
Glasflaschen m it eingesehliffenen Stopfen im Ex- 
sikkator aufbewahrt. D ie ubrigen Proben wurden in 
offeuen Holzkasten auf dem Dache des Amtes der 
Einwirkung der Atmospharilien ausgesetzt.

Die Versuche begannen am 12. und 13. September 
1913. D ie seit dieser Zeit gemachten Beobachtungen 
sind in Źahlentafel 23 zusammengestellt.

Vergleicht man dic Angaben der betrefłenden 
Werke iiber das mutmaBliclie Verhalten der verschie- 
denen Schlącken (Źahlentafel 22) m it den Ergebnissen 
derVerwitterungsversuche (Źahlentafel 23), so ergibt 
sich eine gute Uebereinstimmung. Die von den 
Werken ais „zum  Z e r fa ll n e ig e n d “ bezeichneten 
Schlącken sind im Laufe der Beobachtuugszeit ent- 
weder zerfallen oder weisen RiBbildung auf, wahrend 
dic ais „ b e sta n d ig "  bezeichneten Schlącken selbst 
nach fast 2%jahriger Lagerung auf dem Dache des 
Amtes keine inerkbaren Veranderungen' erkennen 
lassen.

D a r a u s  w are  zu  s c h lie B e n , daB d ie  a u f den  
e in z e ln e n  W erk en  im  L a u fe  der Z e it  g e sa m -  
m e lte n  E r fa lir u n g e n  iib er  F a r b ę , B r u c h a u s-  
se h e n  u n d  s o n s t ig e  K e n n z e ic h e n  b e g in n e n d e n  
Z e r fa lls  m it  e in ig e r  S ic h e r l ie i t  d ie  U n te r -
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Zahlentafel 22. F u r  d ie  c h e m is c h e  und m ik r o s k o p is c h e  U n te r s u c l iu n g  v e r w e n d e te
H o c h o fe n s c h la c k e n -S o n d e r p r o b e n .

Bezeicbnung 
des Hiitten- 

werkes, yon dem 
die Schlacke 

herstam mt

Angaben iiber Art und Hcrkunft 
der Sonderproben 

(aus der Niedersebrlft Ober Entnahme 
der Hoehofensehlackcn)

Be-
zelcbnung:

der
Proben

Niihcre Angaben iiber die 
Proben

(ans der Niederschrift iiber Entnahme 
der Hochofenschlacken)

P
Horder

Eisenwerk
A.-G.

Phonix

Die Schlacke wird vom Werk bis an dio 
Schlackenbrechanlage in Wagen angeliefcrt, 
die zum Transport fliissiger Sclilacken ein- 
gerichtet sind, und in Form von Klótzen ab- 
gestiirzt. Die Entfemung zwischen dem 
Hiittenwerk und der Brechanlage betragt 

etwa 10 km.

Pz 1
Eine rotlich gefarbte Schlacke, gleich- 
mafiigen Aussehens, die noch Ansicht des 
Werkes wahrscheinlich zerfallen wird.

Pz 2 Sehr harte Schlacke, naeh Angabe der 
Arbeiter gut und nicht zerfallend.

Pz 3 Schlacke m it deutlieh sichtbaren, sauligen 
Kristallausscheidungen.

li
Vereinigtc 

Huttenwerkc 
Burbach- 

Eich- 
Diidelingcn, 
Abt, Burbach

Die Schlackenklotze werden von der Hiitte 
naeh der Schlackenbrechanlage gefahren, 

wo sie bereits erstarrt ankommen.

Bz 1 
Bz 2 
Bz 3 
Bz 4

Eine naeh Angabe des Werkes lan g sam  
zum  Z e rfa ll  n e ig en d o  Schlacke.

B 1 
B 2 
B 3 
B 4

Eine naeh Angabe des Werkes n ic h t  
zerfallendo Schlacke.

G
Gelsen- 

kirchener 
Bcrgwerks- 

A.-G. 
Abt. Esoh

Dio frischc Schlacke wird in grubenartigen 
Betten ausgegossęn und naeh dem Erkalten 
durch den Breclier gescliickt. Eines dieser 
gefulltcn Betten wurde zur Probeentnahme 
gewalilt. Die Slchlaoke zeigte an einer Stelle 

gelbe Fiirbung.

G g l 
Gg 2

Von der Oberflache des Bettes entnommene 
ge lbe  Scrlilaoke. Sie lieB sich leicht von 
der darunter befindlichen dunkleren 

Schlacke trennen.

G
„Halde, 

gesohioh- 
te t“

Proben von einer alten Hałdo entnommen, 
aus festen Stucken bestehend. Dunkle 

Schlacke.

G
„Halde,
Blocke“

Probe von einer alten Halde entnommen, 
von einem zerschlagenen Schlackcnklotz 

herriihrend. Dunkle Sclilacke.

G
„Halde,

klein-
stiickig,

gegossen"

Kleine, brbekligo Stuckchcn von der aus 
diinnen Sehichten ubergossener Sclilacke 

bestehenden Halde.

R
Rombachcr
Hiittenwerk

Die Schlacke wird in Form von crstarrten 
Klotzen auf die Gleise vor der Brecher- 
anlage gefahren, die Klotze werden neben 
die Gleise abgestiirzt und etwa 0 bis 8 Tage 
zur Beobaclitung liegen gelassen. Dic von 
Tornherein verdiiohtigen Schlackenklotze 
werden nicht vor die Brechanlage gebracht, 
sondern unmittelbar auf die einige Kilo- 

meter entfernte Halde gefahren.

R 1
R 2 
R 3 
R 4 
R 5

Stucke von der guten (nicht zum Zerfall 
neigenden) Schlacke.

IR z  1 
IR z  2 

II  Rz 3 
I I  Rz 4

Von zwei Blocken I und II von der zum 
Zerfall neigenden Sclilacke. Von beiden 
Blocken wurden nur groBere, noch nieht 

zerfallene Stucke ausgewiihlt.

J
Julienhutte

Die flussige Schlacke wird in Schlackcn- 
mulden aufgefangen und naeh etwa 30- bis 
36stiindigcr Abkuhlung in Form von er- 
starrten Schlackenkuchen auf die Halde ge- 
stiirzt. Die Sclilacke fallt bei der Gewinnung 
von Stahleisen mit etwa 2 bis 3 %  Mangan.

J 1 
J  2 
J  3 
J  4

Naeh Aussage der Werksvertreter nicht 
zerfallende Schlacke.

Jz  5
Dunkle Schlacke, naeh Aussage des 
Meisters unter dem EinfluB der Witterung 

zerrieselnd.

F
Falvahutte

Die frische Schlacke, die bei der Erzeugung 
von Martineisen I  (3,5 bis 4 %  Mangan) 
und II  (1 bis 2 %  Mangan) fallt, bleibt 
36 bis 40 Stunden in der eisernen GuBform 
stehen, und wird alsdann in Form von 
erstarrten Klotzen auf die Halde abgesturzt. 
Naeh etwa 30tagiger Abkuhlung wird sie 
gebrochen. Zerrieselnde Schlacke kommt 
naeh Angabe des Werksvertreters nur selten 
vor, ihre Menge soli nur etwa ' / ioo % der 

ganzen Schlackenerzeugung betragen.

F  1
F  2

Stucke von nicht zum Zerriesein 
neigender Schlacke.

Fz 3 Von einem Zerrieselung zeigenden, 
dunklen Schlackenldotz.
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Dr. G. R e s p o n d e k :  Die Durchstrahlung von Metallen mittels Rontgenstrahlen.

Abbildung 2. Eisen von 38 ram Dicke.Abbildung 1. Kupfer von 28 mm Dicke.

A lliidung  3. Eisen von 45 mm Dicke. Abbildung 4. Blei von 5 mm -Dicke.
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Zahlentafel 23. V e rw ittc ru n g sv c rsu c h e  m itH o c h o fe n sc h la c k e n  (S o n d erp ro b en ) au f dera D aeh e  des Am tcs.

Bezeichnung 
des HUtten- 
werkes, yon 

dem dic 
Schlacke 

herstammt

Be-
zeich-
nung
des

Sackes

AenCere Beschaffenheit der 

Proben za Beginn der Yersuche 

(13. und 1-1. September 1013)

Bcfund am 

12. Februar IOW

Bcfund am 

12. Februar 1015

Befund am 

23. Juni 1010

P

Pz 1

R o tl ic h e  S ch lack e ; die 
einzelnen etwa faustgroBen 
Stucke unterscheiden sich 
hinsichtlicli Farbę und Brucli- 
aussehen nicht wescntlich 
voneinander, e in ig e  S tu c k e  

w eisen  R isse  au f

Einige Stucke un- 
verandert, einige 

rissig, einige zu 
Sand und Pulver 

zerfallen

An einigen Stiicken 
keine Aenderungen 
bemerkbar, einige 
Stucke stark rissig, 
andere zu Sand und 

Pulver zerfallen

Wic friiher. Dort | 
wro bereits Risse ] 
vorhanden waren, 
schreiten sie allmah- 
lich weiter. An eini- | 
gen Stiicken keino 

Veriinderungen 
wahrnehmbar

Pz 2

G raue  S ch lack e ; zwischen 
den einzelnen Stiicken keine 

Unterscliicde hinsichtlieh 
Farbę und Brucliaussehen 

vorhanden

Acnderungen nicht 
bemerkbar

Aenderungen nicht 
bemerkbar

'
Aenderungen nicht 

bemerkbar

Pz 3 G rau c  S ch lack e ; imBrueh 
gleichmaBig nadlig

Bei zwei Stiicken 
Risse, sonst keine 
Veriinderungen be

merkbar

Wic am 
12. Februar 1914

Wie am 
12. Februar 1915

B

Bz 1

G raue  S ch lack e ; etwa */3 
der Schlacke war bei Ein- 
lieferung im Anit bereits 
zerrieselt. Fiir dio Verwit- 
terungsversuche wurden nur 
die noch nicht zerfailenen 

Stiicke vcrwendct

Keine deutliclien 
Acnderungen er- 

kennbar

Sieben Stucke zei- 
gen auf den naeh 
oben gelegencn Sei- 

ten Risse

Dic Risse hatten 
sich yerbreitert. 

Eigentlicher Zerfall : 
(Zerrieselung) war 

nicht eingetreten

Bz 2

G rauc  S ch lack e ; im Bruch 
gleichmaBig, keine zerriesel- 

ten Stucke rorhanden

Desgl. Drei Stucke haben 
Risse erhalten Desgl.

Bz 3 Desgl. Zwei Stucke haben 
Risse erhalten Desgl.

Bz 4 Ein Stiick wcist 
einige Risse auf

Wie am 
12. Februar 1914 Desgl.

B I 
B 2 
B 3 G raue  S ch lack e ; im Bruch 

gleichmaBig; einige Stucke 
dicht, andere stark poroś

Aenderungen nicht 
erkennbar

Acnderungen nicht 
erkennbar

Aenderungen nicht ; 
erkennbar

B 4

Ein Stiick ober- 
fliichlich brocklig 
und m it scliwachen 
Ausbliiliungen be- 

deckt

Einige Stucke 
weisen Risse auf

G

G gl
Gg2

G elbe S ch la c k e ; im Bruch 
gleichmaBig Desgl. Acnderungen nicht 

erkennbar
Aenderungen nicht 

erkennbar

G G rau e  S ch la c k e ; im Bruch 
gleichmaBig Desgl. Desgl. Desgl.

11

R 1
R 2 
R 3 
R 4 
R 5

G raue  S ch lack e ; groBe im 
Bruch gleichmaBige Stucke Desgl. Desgl. Desgl.

R

I Rz 1
G rau c  S ch lack e ; im Bruch 
gleichmaBig. Etwa 1/5 der 
Sehlackenprobe war bei Ein- 
lieferung im Anit zerfallen. 
Die noch nicht zerfailenen 
Stucke waren stark rissig und 
mulmig. Die Stiioke wurden 
fiir die Verwitterungsver- 

suclie yerwendet

Die mulmigen 
Stiicke wurden nacli 
einigen Rcgentagen 
wieder, durch zc- 
mentartige Verkit- 
tung derjłisse, fest

Wie am 
. 12. Februar 1914

Wie am 
12. Februar 1915

IR z  2

Bei zwei Stiicken 
wie bei I  Rz 1; sonst 
keine Veranderun- 

gen bemerkbar

Ein groBeres Stiick 
wcist zwei Risse 
auf, sonst keine 
Ver;inderungen be

merkbar

Wie am 
12. Februar 1915

XXXI..,, 94
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Zahlontafel 23 (Fortsotzung). V e rw itte ru n g s v e rs u c h e  m it H o c h o fe n sc h la e k e n  (S o n d e rp ro b en )
au f  dera D aeh c  des A m tcs.

Bezeiehnung 
des HUtten- 
werkes, von 

dem die 
Schlacke 

herstammfc

Be-
zeich-
nung
des

Sackes

AeuBerc Beschaffenheit der 

Proben zu BcgLnn der Tcrsuche 

(13. und 14. Septerabcr 1013)

Befund am 
12. Fobruar 1914

Befund am 
12. Februar 1915

Befund am 
23. Juni 1916

R

ITRz3 G raue  S ch lack e ; drei klei- 
nere und zwei gro Bero Stiicke

Dio zwei groBeren 
Stiicke sind auf den 
oberen Seiten stark 
rissig und beginnen 
zu zerfallen. Die 
drei kleinen Stiicke 
weisen keine Ver- 

iinderung auf

Der Zerfall der bei
den groBeren Stiicke 
schreitet langsam 
weiter. Die drei 
ldeineren Stiieko 
weisen keine Ver- 

iinderungen auf

Die Risse auf den 
groBeren Stiicken 

verbreitern sich

H Rz4
G rauo  S c h la c k e ; zwei 

groBerc Stiieke, im Bruch 
gleichmiiBig grau

Ein Stiiok weist auf 
der naeh oben ge- 
legenen Seite Bisse 

aiif

An dem einen Stiiok 
keine Veriinderun- 
gen erkennbar; das 
andero Stiick stark 
rissig und brooklig 

geworden

Bei dem rissigen 
Stiicke haben sich 
die Risse verbrei- 
tert, brockligo Teile 

sind abgefallen

J

j i

J  2 
J  3 
J  4

Die einzeinen Stiicke der 
Schlacken J  1 bis J  4 sind 
auBerlich sehr verschicden; 
cinige Stiicke sind gelblich, 
stark poroś und m it groBen, 
gelbeti Kristallgebilden dureh- 
setzt, andere sind grau, dicht 
und feinkristallinisoh, wieder 
andere dunkel und im Bruch 

m att

Aenderungen nicht 
erkennbar

Aenderungen nicht 
erkennbar

Aenderungen nicht 
erkennbar

Jz 5
D u n k le  S ch lack e ; teils 
grobnadliges, teils feinnadli- 

ges Bruchgefiige

Einige Stiieke wa
ren bereits nacli 
einem Monat zu 
Pulver zerfallen. 
andere waren stark 

rissig

Zerfall sclireitet 
langsam weiter

Zerfall sohroitet 
weiter

F

E l
F  2

Dio einzeinen Stiieke sind 
auBerlich sehr vcrschieden; 
cinige sind gelb und mit 
groBen tannenbaumformigen 
Kristallcn durclisetzt, andere 
sind grau und im Bruch fein- 
kristallinisch, wieder andero 
dunkel und im Bruch m att

Aenderungen nicht 
erkennbar

Aenderungen nicht 
erkennbar

Aenderungen nicht 
erkennbar

Fz 3
GroBerc und kleinere Stiicke, 
teils von rotlioher, teils von 

dunkler Farbę

Einige Stiicke wa
ren bereits naeh 
einem Monat zu 
Pnlver zerfallen, 
einge Stiioke stark 
rissig, einige un- 

veriindert

Zerfall schreitet 
nur langsam weiter

Wie ani 
12. Februar 1915

Zahlentafel 24, C h em iso h o  A n a ly s e  d e r  S o n d e rp ro b e n .
* Pz 1

o//O
Pz 3 
%

Gg 2 
%

I  Ez 1
%

I I  Ez 3 
%

J l
%

J  l
%

Jz 5 
%

Fz 3 
%  .

29,45 34,29 29,89 29,74 33,93 37,62 35,10 33,69
Tonerde . ........................................................ 11,25 12,01 16,09 18,08 17,61 10,31 7,67 7,04 8,01
Eison (ais Metali berec line t)...................... 4,55 0,51 0,67 0,57 0,45 0,14 0,23 2,93 2,21
Mangan (ais Metali berechno t).................. 4,38 2,63 2,22 0,05 1,89 2,20 1,83 2 42 1,90
K a l k ................................................................. 41,77 45,81 40.96 42,49 43,76 36,91 39,53 35,19 39,81
M a g n e s ia ........................................................ 4,69 4,63 2,64 4,74 4,44 12,88 9,30 12,29 10,98
Gesamtschwefel (ais S bereclinet) . . . l.S l 2,28 1.15 1,45 1,42 2,00 1,70 1.56 1,17
l)avon Sulfatscliwefei (ais S 0 3 bereclinet) 0,40 0,25 Spuren 0,16 0,30 0,17 0,1S 0,25 0,22
Phospliorsiiure (P „05) ................................... 1,17 0,36 0,08 0,04 0,11 0,026 0,007 0,27 0,16
G liih v e r lu s t .................................................... Naeh dem Gliihen zeigten sam tliche Proben Gewichtszunahmo
Spezifisehes Gowicht bei 18° C, bezogen 

auf Wasser t o ii 4 0 C .......................... 3,12 3,06

O00 2,89 3,00 2,76 2,84 2,98 3,09
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se h e id u n g  z w isc h e n  z e r fa l le n d e r  und  n ic h t  
z e r fa l le n d e r  S c h la c k e  g e s t a t t e n 1).

C. C h em isch e  U n te r su c h u n g  der S o n d e r 
p ro b en

(ausgefiihrt in Abt. 5 fiir allgemeine Chemie).
Fur die chemische Untersuchung wurden Stucke 

von den Proben Pz 1, Pz 3, Gg 2, IR z 1, IIR z 3, 
J 1, J  4, J o, Fz 3 herausgegriffen. Die Proben 
wurden gleich nach Eingang der Schlącken im Anit 
■eiitnommen und in Glasflaschen (m it eingeschliffencn 
Glasstopseln) aufbewahrt. Die Ergebnisse der Ana- 
lysen sind in Źahlentafel 24 zusammengestellt.

Die ausgefiihrten chemischen Analysen der zum 
Zerfall neigenden Schlącken (Pz 1, Pz 3, IRz 1, 
IIR z 3, Jz 5, Fz 3) und der nichtzerfallenden 
Schlącken (G g2, J 1, J 4) g e s t a t t e n  k e in e n  e in -  
d e u t ig e n  R iick sch lu B  au f ih r  Y e r h a lte n  b eim  
L agern . Zu dem gleichen unbefriedigendcn Ergeb
nis kommen auch G u ttm a n n 1) und E n d e ll2), 
die eine erheblich groBere Anzahl zerfallender und 
nicht zerfallender Schlącken analysiertcn.

D. G e f iig e u n te r su c h u n g
Die Gefugeuntersuchung erstreckt sich auf die 

Sonderproben: P z l ,  P z2 , P z 3, B z l ,  B I ,  G g2,

R l ,  R 2, IRz 1, IIRz 3, I I R z 4, J l ,  J z 5 , F I  
und Fz 3.

Zur Untersuchung gelangten Stucke, die un- 
mittelbar nach Einlieferung im  Amt abgeschlagen 
und in Glasflaschen (m it eingeschliffenen Glas
stopseln) aufbewahrt waren, ferner Stucke, die im 
Laufe der Verwitterungsversuche von den auf dem 
Dach des Amtes befindlichen Proben eritnommen 
wurden.

Vorwiegend wurden Planschliffe im auffallenden 
Licht, vereinzelt auch Diinnschliffe im durchfallenden 
Licht untersucht.

Von einer Namengebung der in den Schlącken 
auftretonden Gefiigebildner bzw. Kennzeichnung 
durch bereits eingefiihrte Bezeichnungen (Melilith, 
Gehlenith usw.) ist Abstand genommen, da die ver- 
wickelte und starken Schwankungen untenvorfene 
chemische Zusaminensetzung sowie der zweifellos 
keinem endgiiltigen Gleichgewicht entsprechende 
Zustand der Schlącken eine eindeutige Bezeichnung 
nicht ratlich erscheinen lieB. Wo erforderlich, sind 
in der nachfolgenden Beschreibung des Gefiigeauf- 
baues fur die einzelnen Gefugebestandteile Buch- 
staben a, b, c usw. gebraucht worden.

(SoliluQ folgt.)

l) Zu dem gleiolien Ergebnis kommt auch Dr. A. 
G u ttm a n n  in seinem „Berieht iiber dio Tiitigkeit der 
Priifungsanstalt des Vereins deutscher Eisenportland- 
zement-Werke im Jahre 1913“, cr schreibt: „1. Dio (yon 
den Werken) ais bestaudig bezeichneten 29 Schlącken 
haben sich bei einer Beobaclitungsdaucr von fast zwei 
Jahren uiwcrandert erhalten. 2. Bei den 20 zerkliiftcten 
Schlącken tra t nach kiirzerer oder liingerer Zeit geringe

Schlackcnmolilbildung auf. 3. Dio zerricselten 17 Schlącken 
zeigten bei der Lagerung weitero Sclbstfeinung. A lle 
W orke h a b e n  d em n ac h  iibor d ie  Q u a l i ta t  i l ir e r  
S ch ląck e n  e in  v o llig  z u tre f fe n d e s  U r te i l  ge- 
f i i l l t .“

2) Dr. K. E n d e ll:  Berieht Nr. 34 der Hochofenkoin- 
mission, Vorversuehe iiber die Frage des Zerfalls von 
Hoohofenschlaeken und Arbeitsplan der Hauptvorsuche.

Zuschriften an die Schriftleitung.
(Fiir dic In dieser Abteilung erscheincnden Ver6ffentlichungen ubernimmt die Schriftleitung keine Verantwortung.)

Ueber die Warmebilanz eines zum Einschmelzen von Ferromangan benutzten 
Nathusius-Ofens.

In dem oben genannten Aufsatz1) liiBt ®r.=3ttg. 
F. B it t n e r  bei der von ihm gegebenen Literatur- 
iibersicht die von W. S ch em m a n n  und mir ge- 
rnachte Mitteilung2) iiber das Arbeiten m it fltissigem 
Ferromanganzusatz uiierwiihnt, trotzdem wir die 
Urheber dieser Arbeitsweise sind und unserer Mit
teilung auch in 1-linsicht auf die Zeit der erfolgten 
Vcroffentlichung die Prioritat auf diesem Gebiete 
zusteht.

Wie aus unserer Veroffentlichung zu ersehen ist, 
■erfolgte die Einfuhrung des flussigen Ferromangan- 
zusatzes auf den Rombacher Huttenwerken bereits 
im Jahre 1906. Es ist ein nicht zu gering zu veran- 
schlagendes Verdienst der Rombacher Huttenwerke, 
sich zu den diesbezuglichen Yersuchen und zur Auf- 
stellung des ersten elektrischen Umschmelzofens ent- 
schlossen zu haben, ungeaclitet aller damals noch be-

1) St. u. E. 1917, 18. Jan., S. 49.
2) J . B ro u n  und W. S ch em m an n : „Das Uin- 

schmelzen ron Porromangan und das Desoxydieren m ittcli 
flUssigen Perromanganzusatzes." St, u. E. 1911, 24. Aus.,
S. 1375.

standenen Bedenken, den Thomasbetrieb durch 
Zwischenschaltung eines neuen, von der elektrischen 
Zentrale abhangigen Ofens noch verwickelter zu 
machen. Die Vorteile, dio m it lliissigem Ferromangan- 
zusatz erzielt werden konnen, wurden recht lange an- 
gefochten, und manche sehr schiitzenswertc Stalil- 
werker konnten durchaus nicht einselien, welchen 
Sinn es haben sollte, angesichts des groBen Wiirme- 
vorrats, der in einer fertiggeblasenen Konverter- 
charge aufgespeichert ist, nocli die paar Kilogramm 
Ferromangan vorher besonders zu sclmielzen. In- 
zwischen haben auch sie sich zu einer besseren Ein- 
siclit bekehren lassen und sind jetzt recht froli, daB 
sie noch vor dem Kriege sich m it einem Umschmelz- 
ofen versehen haben.

Auch auf die jetzt von 5)r.=3ng. Bittner hervor- 
gehobene Notwendigkeit, daB das (liissige Ferro- 
manganbad bis zu einem gewissen Grade zu iiber- 
hitzen ist, wird bereits in unserer Mitteilung ausdriick- 
lich hingewiesen, und zwar m it folgenden Worten: 
„Beim Sclmielzen yon Ferromangan geniigt es nam
lich nicht, dieses nur in den flussigen Zustand zu
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bringen, sondern es muB, falls es beim Desoxydieren  
voll zur Wirkung gcliińgen soli, móglichst hoch er- 
hitzt sein.“

Auf Grund unserer damaligen bereits rd. fiinf 
Jahre langen Erfahrungen gelangten wir zum SchluB, 
daB man durch den fliissigen Ferromanganzusatz 
etwa 35 % an Mangan erspart.

Die auf den Rombacher Hiittenwerken aus- 
gearbeitete Desosydation m it flussigem Ferro- 
mangan ist bereits vor dem Kriege von vielen  
Hiittenwerken Deutschlands unverandert iibernom- 
men worden.

In bezug auf die Ofeuart herrscht eine groBe 
Mannigfaltigkeit; wenn aueh fast alle bekannt ge- 
wordenen Ofenbauarten hierbei Anwendung ge- 
funden haben, so stellte es sich doch sehr bald heraus, 
daB die verschiedenen Ofenarten durchaus niclit in 
gleicher Weise sich fiir die Umschmelzzwccke eig- 
nen; bei mancher Ofenart betriigt der Stromver- 
brauch, die iSTetzverluste einbegriffen, G00 KWst 
oder noeh weniger fiir die Tomie umgeschmolzenen

Ferromangans; bei anderen wiederum kommt man, 
wie Bittner in seiner Arbeit m itteilt, kaum
m it 850 KWst hierftir aus..

Die durch den Krieg bedingten Betriebsande- 
rungen haben die Yorteile des fliissigen Ferromangan- 
zusatzes noeh hiiher zu bewerten gelehrt, so daB nieht 
nur weitere Hiittenwerke zu dem fliissigen Zusatz 
ubergegangen sind, sondern viele Hiittenwerke, die 
bereits einen Umsclmielzofen besaBen, diese Arbeits- 
weise so ausgedehnt haben, daB sie noeh einen zweiten  
Umsclmielzofen aufstellen muBten.

Der Einfiihrung des fliissigen Ferromanganzu- 
satzes kommt noeh insofern eine allgemeine techno- 
logische Bedeutung zu, ais sie dazu beigetragen hat 
und nocli beitragen wird, die Stahlwerker immer von  
neuem anstreben zu lassen, der fertigen Charge, 
gleichviel, ob es sich um Martin- oder Thomasbetrieb 
handelt, alle Zusatze naeh Moglichkeit in fliissiger 
Form zuzufiihren.

R o m b a c h , im Januar 1917.
J . Bronn.

Umschau.
Neuere Hochofen-Turbogeblase-Anlage.

Die N eu an lag e  vo n  H o c h o fe n -T u rb o g e b lą se n  
u n d  T u rb o g e n e ra to re n  d e r M iliom  an d  A skam  
H e m a ti te  I ro n  C o m p an y 1) verdient insofern Erwiih- 
nung, ais man verstanden hat, unter geringem Geldauf- 
wand und auf sehr gedrangtem. Platz eine verhaltnis- 
miiBig wirksame Gebliisegruppo yerbunden m it Kraft- 
werk zu schaffen. Wie es in englischen Hiittenwerken 
bis vor einigen Jahren iiblioh war, niitzte man die alte 
Maschinenanlage, dereń Geblilse zum Teil aus dem Jahre 
1865 stammten, bis zum auBersten ab, ehe man sich naoh 
Erneuerung und Verbesserung der yier dort vorhandenen 
Hoehófen sehlieBlich entschloB, reichlioh bemessene, neu- 
zeitige Geblasetnasehinen aufzustellen. Dio alte Anlage 
bestand aus zehn Kolbengeblasen und zugehorigen nieht 
weniger ais 34 Zweiflammrohrkesseln, die in zwei Gruppen 
getrennt standen, je eine an jedem Ende des Hochofen- 
werks.

Die Absicht, bestere Leistung und groBere Dampf- 
ersparnisse bei geringen Anlagekosten zu erzielen, gab An- 
laB dazu, die neuen Gebliise m it dem Kraftwerk vereint 
im mittleren Teil des Hochofenwerks in einem kleinen Ge- 
baude von 32 m Lange und 9,8 m Breite unterzubringen, 
mit einer nebenliegenden Kesselgruppe yon nur 5 Stirling- 
Kesseln von je 9000 kg stiindlieher Dampfleistung bei 
11 at Spannung und einigen 80° Ueberhitzung. Man 
wahlte die fur den yorliegenden Zweek billigsten Ma- 
sehinen und stellte drei Turbogebliise mit einer ange- 
saugten Windnienge yon je 850 cbm/min fiir 0,58 a t 
nonnale Pressung auf, dazu zwei Drehstrom-Turbogenera- 
toren yon je 500 KW Leistung.

Die Turbogeblase laufen m it einer Durohaehnitts- 
drehzahl von 2800, wahrend die Turbogeneratoren 
3000 Umdr/min machen. Die Turbinen der Turbogeblase 
brauchen fiir obengenannte Leistung rd. 1300 PS, bei 
einem Dampfyerbraueh yon 6,25 kg/PSst und 92,5 %  
Yakuum. Die zugehorige Dampfspannung betragt 10 at, 
die Ueberhitzung jedoch nur 45 °. Die Drehzahl der Ge- 
blase ist entsprechend dem yerlangten Winddruok ein- 
istellbar; er kann um 50 % gesteigert werden durch Er- 
hohung der Umdrehungszahl auf 3300 Umdr/min. Angc-

Vgl. The Iron and Coal Trades Reyiew 1917, 
łi. Jan,, S. 1/3.

saugt wird die Luft von beiden Seiten und durch je vier 
Stufen naeh dem in der Mitte liegenden Druckstutzen 
gepreBt. Infolgedessen ist das Geblase selbst yerhiiltnis- 
miiBig langgestreokt. Die zu den Turbinen gehorigen 
Kondensatoren sind ais Vielstrahlkondcnsatoren ausge- 
bildet; die zugehorigen Kreiselpumperi werden zum Teil 
durch D.-impfsehnellaufer, zum Teil durch Elektromotore n 
angetrieben. Auf Wiedergewinnung des Kondensates zu 
Speisezwecken seheint kein Wert gelegt zu sein, wonach 
anzunehmen ist, daB die Speisewasseryerhiiltnisse sehr 
gunstig liegen.

Da bei den yorliegenden Verhiiltnissen ein Turbo
geblase im Notfalle ausreiehend ist fiir drei Hochofen, 
zwei Turbogeblase jędoch das Hochofenwerk, bestehend 
aus yier Hochofen, leicht betreiben konnen, so besitzt 
die Anlage geniigende Reserye. Die Oefen diirften hoch- 
stens etwa 300 bis 400 t  Hśimatit herstellen.

Im ganzen maeht die Maschinenanlage bei aller Ge- 
drangtheit einen ubersiehtlichen Eindruck. Die Sieher- 
heit eines solchen Dampfgeblśise- und Dampfkraftbetriebss 
unter Voraussetzung giinstiger Speisewasseryerhaltnisse 
ist yerhaltnismiiBig groB. Die Anlage entsprioht in 
ihrer Zusammenstcllung dem yielfach bei industriellen 
Unternehmungen in England vertretenen Bestreben, 
selbst auf Kosten geringerer Wirtschaftliclikeit móglichst 
kleine Anlagewerte festzulegen, solange nieht die Be- 
triebsersparnisse einer hoherwertigen Anlage die geld- 
lichen Mehrlasten bedeutend iibertreffen.

O. Blauel.

Die Abschatzung des Kohlenstoffgehalts mit Hilfe 
des Mikroskops.

M. A. P o r te y in  stellt die verschiedenen Ursachen 
zusammen, die bei der Schiitzung des Kohlenstoffgehalts 
yon Stahl leicht zu Irrtiiniern fiihren konnen, -wenn sio 
nieht genugend Beriicksichtigung finden. Die Ausftihrun- 
gen diirften von Interesse sein, da dio Schiitzung des 
Kohlenstoffgehalts yerhaltnismaBig haufig in der an- 
gedeuteten Weise yorgenommen wird und die von Porteyin 
erwahnten Gesichtspunkte im allgemeinen zu wenig 
beachtet werden; yor allem aber sind die Erorterungen 
iiber den EinfluB der Fremdbestandteile, besonders des 
Mangans, beinerkenswert.

Eine ungleichmaBige Verteilung des Kohlenstoffs 
im Probestiick fiihrt dann zu fehlerhafter Schiitzung,
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wenn man sioh mit der Betrachtung eines besehriinkten 
Teiles der Schliffflache begniigt. Dieser EinfluB der un- 
gleichmiiBigen Verteilung des Kohlenstoffs wird aber 
leicht dadurch ausgeschaltet, daB man die Śohiiffflaehe 
unter sehwaeher VcrgroBerung und somit einen groBeren 
Teil derselben betraehtet.

Um bei einer streifenfórmigen Gofugeanordnung 7.u 
richtigen Wertcn zu gelangen, ist es crforderlich, sowold

bildes wurde der Kohlenstoffgehalt auf etwa 0,7 % ge- 
schiitzt, wiihrend dio ehemisehe Priifung nur 0,32 %  er- 
gab. Der Stahl enthieit 1,16%  Mn und 0,55%  Cr.

Aus den x\ngaben geht lierror, daB gewisse Bestand- 
teile im Stahl die Schiitzung des Kohlenstoffgehalts wert- 
los machen konnen. Da es unmóglieh ist, allen diesen 
Umstiinden in geniigender Weise Rechnung zu tragen, 
ist bei dor Feststellung des Kohlenstoffgehalts dureh
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Abbildung 8. Stahl m it 0,82 % O, 1,10 % Mn und 0,55 % Cr.

Sehatzung mit Hilfe des Mikroskops dio groBte Vorsicht 
erforderlich. R. Durrer

Priifstelle fiir Ersatzglieder.
Seitdem wir zuletzt iiber die dankenswerton Yeroffent- 

liehungen der Priifstellc berichten konnten1), hat diese 
vier weitere „Merkbliittcr" lierausgegeben.

In  dem ersten der neuen Bliitter, dem M e rk b la tt  
Nr, 8, behandeln K a r l  H a r tm a n n  und G. S e h le s in g e r  
„A rm am  p u tie r te  im H a n d w e rk , in  d e r  I n d u s tr i e  
u n d  L a n d w ir ts e h a f t1'. Was die Yerfasser hier dar- 
legen, bildet eine Einleitung und zugleieh eine allgemeine 
Uebersicht dessen, was in den spiiteren Merkblattern des 
niiheren in Anwendung auf Angehórige einzelner Berufe 
beschrieben wird. Zunachst heben dio Yerfasser hervor, 
daB die Bauart jedes Armersatzstiickes sieh der Besondcr- 
lieit der Arbeiten in den yersehiedenen Berufen anzu- 
passen hat, wenn es befriedigen soli. Zur vollen Aus
nutzung muB das Armgeriit yjelseitig einstellbar und zu- 
gleieh so beweglicli sein, daB es wahrend der Arbeit ein 
freies Sp'elen des Ansatzstiickes um eine oder mehrere 
Aehsen zulaBt. Ferner ist zu beriicksichtigen, daB es sich 
fiir den Arbeiter, dem ein Unter- oder gar ein Teil des 
Oberarmes fehlt — und dieser letzte Fali ist leider der sehr 
vicl haufigere — um gewerbsmaBige, also Dauerarbeit 
handelt, mit der er seinen Lebensunterhalt wirklicli selbst 
verdienen kann. Danach miissen die Bauarton der Er- 
satzarme so eingerichtet sein, daB sic ihrem Benutzer 
in der Industrie vor allen Dingen die Bedienung von 
Maschincn zur Massenherstcllung ermoglichen. AuBer- 
dem muB man unterscheiden, ob der Yerletzte den Er- 
satzarm nur ais Hilfsgerat braucht, um das Arbeitsstiick 
zu s tu tz e n ,  oder ob er es m it dem Ersatzarm wirklich 
f u h r t ,  wie z. B. bei Arbeiten am Sehraubstock. Ais 
a llg em e in e  G e s ic h ts p u n k te  bei der Priifung von 
Ersatzarmen fur Angehorjge der einzelnen Berufe stellen 
die Yerfasser eine Anzahl Satzc auf, dereń wesentlichsten 
Inhalt wir wie folgt wiedergeben:

1. Der Ohnhander, also ein Mann, dem bei de 
Hande fehlen, kann nur in iiuBerst seltenen Fallen bei 
der gewerblichen Arbeit mit einem im Yollbesitz seiner 
Glieder befindlichen in Wettbewerb treten. Yersucht

i) St. u. E 1917, 22. Marz, S. 288/9.
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einen Schliff in Richtung der Streifen ais aueh einen senk- 
recht dazu zu beobachten.

Bei der Besprechung des Einfiusses der freniden Be- 
standteilc, die don Hauptgegcnstand der Besprechung von 
Porterin bildet, auf die Sehatzung des Kohlenstoffgehalts 
sieht der Verfasser ab von den Sonderstahlen und bc- 
aehrankt sich auf die gewohnlichen Stiihle. Boi diesen iibt 
Tor allem der Mangangehalt einen einsohneidenden Ein-

x 200

fluB auf die dureh Sehatzung erhaltenen Werte fiir den 
Kohlenstoffgehalt aus, da das Verhiiltnis von Perlit zu 
Ferrit in holiem MaBe von ihm abhiingt.

Abb. I stellt das Schliffbild eines halbhartcn Stahles 
<lar, dessen Kohlenstoffgehalt auf etwa 0,6 %  geschatzt 
worden war, wiihrend dureh die chemiselie Analyse nur
0,42 %  nachgewiesen wurden. Der Mangangehalt betrug 
1,54%.

Abb. 2 gibt das Schliffbild eines Stahles wieder, 
dessen Kohlenstoffgehalt auf etwa 0,8 % geschatzt wurde, 
naoh der chemischen Analyse aber nur 0,52 % betrug. 
Der Mangangehalt belief sich auf 1,58 %.

Chrom scheint in gleichem Sinne zu wirken wie Man
gan, denn an Hand des in Abb. 3 dargestellten Schliff-

Abbildung 1. 0  und 1,54% Mn.

Abbildung 2. Stahl mit C und 1,58% Mn.
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er es, so bedarf er dazu einer ganz besonderen Ausrttstung, 
dio uber das, was oin E in h a n d e r  notig hat, weit hinaus- 
gcht, und das ist ais ein Ausnahmefall zu be trach ten. 
In  den naelistehenden Ausfiihrungen soli daher nur yon 
Arbeitsyerhaltnissen von E in h iin d e rn , also von 
Leuten, die noch e in e  gesunde Hand besitzen, ge- 
sprochen werden.

2. Der erhalten gebliebenen gesunden Hand fallt 
fast immer die H a u p ta r b e i t  zu; der Ersatzarm kann 
im allgemeinen nur H ilf s d ie n s te  leisten. Fehlt die 
rechte Hand, dann muB der Beschiidigte Linkser 
werden, d. h. er muB, falls er nioht yorher schon links- 
hilndig war, umlernen; der rechte Arm m it dem Ersatz- 
glied ubernimmt die bisherigen Hilfsdienste der linken 
Hand.

3. Es is t im allgemeinen ausgeschlossen, daB ein 
Armamputierter a lle  Arbeiten seines bisherigen oder 
des neu angelernten Berufes yerrichten kann. Es bc- 
stehen dabei groBe Unterschiede bei den yerscbiedenen 
Gewerben.

4. Die y o lle  L e is tu n g  eines gesunden Menschcn 
kann der Beschiidigte nur in sehr seltenen Fallen er- 
reichen. Am ungiinstigsten stelien sich Leute, die ein 
Gewerbe fiir sich alloin, also ohne weitero Hilfe aus- 
iiben, so der allcinstehende Handwerker. Wesentlich 
giinstigeT gestalten sich die Verbaltnisse, wenn auch 
nur ein Hclfer (Gehilfe oder Lehrling) yorhnnden ist. 
Dio groBte Leistung wird in  Betrieben m it w e it-  
g e h e n d e r  A rb e i t s te i lu n g  erzielt. Hier kann der 
Verletztc bei geeigneter Auswahl der Arbeit m it dem 
Gesunden in  erfolgreiehen Wettbcwerb treten und yollen 
Verd:enst crzielen.

5. Die Ansatzstiicke miissen schnell und m it mog- 
lichst wenig Griffen auswechselbar sein und sehr fest 
und sicher sitzen. Jede Befestigung durch Einsehrauben 
oder ahnliche Vorschliisse is t zeitraubend und daher 
zu yerwerfen.

6. Die Zalil der Ansatzstueke ist moglichst niedrig 
zu lmlten. ErfahrungsgemaB verursacht ihr Auswech- 
scln immer Zeitycrluste und wird naeh Moglichkcit 
unterlassen. Deslialb sind sie so auszugestalten, daB 
sie fiir moglichst viele Werkzeuge oder Arbeitsyorrich- 
tungen passen.

7. Es ist dahin zu streben, daB die Ansatzstueke 
naeh Mogliclikeit keine besonderen Einrichtungen an 
den Werkzeugen, zu dereń Betatigung sie dienen sollen, 
erfordern.

Im AnschluB an diese Grundsiitzo beschreiben die 
Verfasser ausreichend erprobte Ansatzstueke, die allen 
Borufen gemcinsam sind, doch miissen wir diescrhalb 
auf das Merkblatt selbst yerweisen.

Die folgenden Merkbliitter enthalten dann eingehende 
Darstellungen fiir die Anwendung von Ersatzannen durch 
Angehorige yerschiedener Bcrufe. Da es sich hiirbei zu- 
nachst um Handwerker handelt, die ais solehe in  der 
Eisenindustrie nicht unmittclbar ta tig  sind, so kónnen 
wir yon einer Wiedergabc des Inhaltes der Merkbliitter 
absehen, fiihren aber der Vollstandigkeit halber die Ueber- 
Bchriften der Merkbliitter nebst Yerfassern liier wie folgt 
auf:

M e r k b la t t  Nr. 9 b is  12. „Ueber armamputierte 
Handwerker'1. B erichterstatter: K a r l  H a r tm a n n  und
G. S ch le s in g e r. 1. Biicker. -— 2. Laekierer. — 3. Sattler-
— 4. Schuhmacher. — 5. Schneider. — 6. Stellmachcr 
(Wagenbautr). — 7. Tischler.

Die Merkbliitter selbst sind zu beziehen von der 
P r i i f s te l le  f i ir  E r s a tz g l ie d e r ,  Charlottenburg 2, 
Fraunhoferstr. 11/12.

Deutscher Hilfsbund fiir kriegsverletzte 
Offiziere, E. V.

Der Deutsche Hilfsbund fiir kriegsverletzte Offiziere, 
E . V. (Sitz der Geschaftsstelle in Berlin W 8, Leipziger 
StraBe 104) hat sich die Aufgabc gestellt, unter AusschluB 
jegliclien wirtschaftlichen Geschaftsbetriebes sich des 
Wohles der kriegsverletzten Offiziere anzunehmen und 
diesen insbesondere gceigneto Priyatstellen zu yerschaffen.

Die Zahl sololier Offiziere ist, solange der Krieg an- 
dauert, noch nicht abgeschlossen, und dio Frage wird 
naturgemiiB immer dringlicher, wie einerseits die Arbeits- 
kraft der um das Vaterland yerdienten Offiziere moglichst 
nutzbar gemacht und anderseits, wie fiir eine neue beruf- 
liche Laufbahn naeh ihrem Konnen und naeh ihren Fiihig- 
keiten am besten gesorgt werden kann.

Der Bund will nun die sich ihm anschlieBenden kriegs- 
yerletztcn Offiziere, die zum Berufswechsel gozwungen 
sind, moglichst schnell in einen neuen Beruf uberfiihren, 
und zwar in Uebereinstimmung m it den Berufsstandcn, 
in die man sie liberzuleiten beabsiclitigt. Durch Bcrufs- 
beratungsstellen — fur technische Berufe z. B. beim Verein 
deutscher Ingenicure — will er eine Auslese der Geeig- 
neten herbeifiihren und den Einzelnen durch praktische 
Rntschliige vor falschcn Entschliissen bewahren. Der 
Hilfsbund bietet zu diesem Zwecke besondere Ausbildungs- 
gelegenheiten, die den Kriegsverletzten z. B. durch vor- 
bereitende Lehrgange fiir die Reifeprufung allgemein 
weiterbilden oder beispielsweise durch kaufmannische 
Lehrgange fiir bestimmte Berufe theoretiscli yorbilden 
sollen. Seine Zwecke will der Bund in  engem AnschluB 
an das Wirtsehaftsleben erreiehen. Auch die Industrie 
wird seine Bcstrebungen in yoller Anerkennung ihrer Be- 
deutung, soweit es in ihren Kraften steht, fordem, und 
zwar auf folgender Grundlage:

Gegeniiber den kriegsverletzten Heeresangehorigen 
hat die Industrie natiirlich in erster Linie die Pflicht, die 
wieder aufzunehmen, die aus ihren Betrieben heraus ins 
Feld gezogen sind und erwarten diirfen, daB sie dort wieder 
tatig  sein konnen, wo sie yorher ihren Platz ausg fullt 
haben. Daneben wird aber zweifellos mancho Mogliehkeit 
bestehen, auch andere kriegsyerletzte Offiziere einzustcllcn, 
soweit sie hierfiir eine theoretische und praktische Fach- 
ausbildung und eine auf den bestimmten Beruf gerichtcte 
Bcfiihigung mitbringen. Dies ist naturgemiiB fiir dio 
Industrie unerlaBlich; aber auch fiir den Offizier wiirdo 
eine Tiitigkeit unbefriedigend bleiben, wenn es an dieser 
theoretischen und praktjschen Ausbildung mangelte und 
der Betreffendo erkennen miiBte, daB er seine Stelle nioht 
auszufiillen yerstande. Der Hilfsbund is t sich dieser Tat- 
sache bewuBt und legt deshalb groBes Gewicht auf eine 
Fachausbildung, die allein erst dem Offizier Befriedigung 
in der Arbeit und Aussicht auf Erfolg in Industrie und 
Handel gewahren kann.

Der V ere in  d e u ts c h e r  E is e n h ii t to n lo u te  wird 
in Gemeinschaft m it dom V ere in  zu r  W a h ru n g  d e r 
g em e in sam en  w ir ts c h a f t l ic h e n  In te r e s s e n  in  
R rhein land  u n d  W e s tfa le n  nun in Anerkennung der 
Zwecke des Hilfsbundes seine Bestrebungen wirksam 
unterstutzen.

Soweit die Ycreinsmitglieder dem Hilfsbund noch 
nicht angehoren, empfehlen wir ilinen, dem Bund'2 bei- 
zutreten und seine Bestrebungen zu fordem1). Schon 
jetzt hat eine ganze Reihe der Vereinswerko kriegsyer
letzte Offiziere eingestellt oder ihnen die Moglichkcit zur 
p ra k t is c h e n  Ausbildung gowahrt.

J) Die Satzungen des Hilfsbundes stellt die Geschiifts- 
fiihrung, Berlin W 8, Leipziger StraBe 104, gerne zur 
Yerfiigung,
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Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen1).

23. Ju li 1917.
KI. 12 r, Gr. 1, L 44 699. Verfahren zur trockenen 

Destillation, zum Schwelen und Vergasen von Kolilo 
beliebiger Herkunft. Theodor Limbcrg, Halle
a. d. S., Dorotliecnstr. 18.

KI. 421, Gr. 4, A 26 78S. Selbsttatig wirkender 
Gasanalysierapparat. Aktiebolaget Ingeniorsfirma Eritz 
Egnell, Stoekholm, Schwedcn.

26. Ju li 1917.
KI. 10 a, Gr. 17, B 83 283. Vorrichtung zum Loschen, 

Sieben und Verladen von Koks. August Blume, Homberg, 
Niederrhein.

KI. 10 a, Gr. 22, H 71 734. Verfahrcn zur Erzeugung 
gro Cer Mengen hochwertigen Destillationsgases in Kammer- 
ofen. Gebr. Hinselmann, Essen, Iluhr.

KI. 21 h, Gr. 11, R  44 094. Elektrodenlialter mit 
Wasserkiihlung fiir elektrischc Oefen. Rheinisch-West- 
fiilisches Elektrizitatswerk, A.-G., Esscn-Ruhr.

KI. 48 b, Gr. 4, P  35 161. Verfahren und Vorrich- 
tung zur Verstickung von Eisenteilen. Julius Pintsch 
Akt.-Ges., Borlin.

ojen mit mchreren Tiegeln zum Schmelzen von Mclallen 
und Lcgicrungen.

Der Ofen besitzt einen zentralen Brenner a, der von 
der Feuerung b mit Gas und dureh den iiber dem Bodei> 
des Raumcs c, der Bowohl zum Verteilcn des Heizgasesr 
ais auch zur Yorlaufigen Anfnahmo von Metali bei Tiegel- 
bruch. dient, ausmiindenden Kanał d m it in dem Re-

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
23. Ju li 1917.

KI. 31 c, Nr. 665 395. Kokille fiir den GranatenguB. 
Eisen- und Stahlwerk Mark, G. m. b. H., Wengern.

KI. 31 c, Nr. 665 396. Kokille fiir den GranatenguB. 
Eisen- und Stahlwerk Mark, G. m. b. H., Wengern.

Deutsche Reichspatente.
KI. 31 b, Nr. 293 869, vom 17. Oktober 1915. B a- 

d iseh e  M asc h in o n fa b r ik  u n d  E isen g ieB ere i vorm .
G. S ebo ld  un d  S ebo ld  & N cff in  D u rla c h , B aden .

Vorrichtung zum An- 
trieb der Abhebewr- 
richtung bei mtclia- 
nisch angetriebenen 
IłiUteljormmaschinen.

Von der Antrieb- 
welle a wird sowohl 
die Bewegung fiir das 
Riitteln ais auch fiir 
das Hebcn und Sen- 
ken dei Abhebcvor- 
richtung abgeleitet. 
Neben der Antrieb- 
seheibe b sitzt auf der 
nur in einer Richtung 
umlaufenden Welle a 
eine Reibseheibe c, 
die auf eine der zwi
schen Sehilden d ge
lagerten Reibrollen e 
oder f zu wirken ver- 
mag. Beide setzen 
ilirerseits dio Welle g, 
auf der ihre Schilde 
gelagert sind, in Be
wegung und treiben 
damit dio Abhebevor- 
richtung in der einen 
odoranderenRichtung 
an. Dic Stcucrung er- 
folgt dureh den Hand- 
hebel h.

KI. 31 a, Nr. 294 087, vom 28. Novcmber 1914. A xel 
H o rm an sen  in  K o p en h ag en . Rekuperatiwr Ticgel-

')  Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentam te zu B e rlin  aus.

kuperator e vorgewarmtor Luft versehen wird, die eine 
teilweise Verbrennung des Heizgases bewirkt. Dureh 
Kanale f wird dann weitere Verbrennungsluft zugeleitet. 
In dem Raum g stehen die zu erliitzenden Tiegel, dio von 
den Heizflammen gleichmaBig umspiilt werden, indem 
letztere dureh Oeffnungen h in einen Ringkanal i abge- 
zogen werden, von wo sio naeh Passieren des Staub- 
sammelraumes k in den Rckuperator e eintreten. Die Oeff- 
nung 1 zum Einsetzen und Herausnchmen der Schmelz- 
tiegel befindet sich in der Mitte der Ofendecke. m sind 
Kuhlkaniile.

KI. 49 f, Nr. 296 590, vom 15. Juni 1915. S ta h l 
w erk  O ek ing  A .-G . in  D u sse ld o rf . Stauch- wid 
Schmiedeinaschinc.

Die Leitsehiene b fiir die Druckrollen c k t  im Stauch- 
schlitten a verschiebbar angeordnet, um die Maschine 
auBer zum Stauchen und Schmieden auch noch fiir andere

Arbeiten, z. B. zum Ziehen und Biegen, benutzen zu 
konnen. Die Leitsehiene besitzt zwei Leitflśichen d und e, 
mittels welcher sie auf die das Oeffnen und SchlieBen 
der Matrize f bcwirkenden Kniehebel g, je naeh der Stel- 
lung der Leitsehiene b, einzuwirken vermag, so daB die 
GroBo des Stauchhubes fiir yerschiedene Arbeiten ver- 
schieden cingestellt werden kann.

KI. 7 a, Nr. 297 364, voni 11. September 1914. Zu
satz zu Nr. 254 977; vgl. St. u. E. 1913, S. 837. A k tie n -  
G e se lls c h a f t P e in c r  W a!zw crk , P e in e . Ver/ahren 
zum Ausicaken von Formtisen.

Naeh dem H auptpatent werden die Schenkel des 
Formeisens in zwei Universalgerusten abwechselnd auf- 
gebogen und geradegerichtet, wobei die Bearbeitung der 
Flanschenkanten im geradegerichteten Zustande erfolgt. 
GemiiB dem Zusatzpatcnt wird das Geraderiehten der 
abgebogenen Flanschen bei hochgefahrencn Hoiizontal- 
walzen dureh Vertikalwalzen ausgefiihrt, deren Hohe 
groBer ist ais die herzustellende Flanschenhochstbreite. 
Zur Bearbeitung der Flanschenkanten dureh die Hori- 
zontalwalzen werden die Yertikalwalzen zuriickgefahren.
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Statistisches.
Erzeugung der Stahl- und Walzwerke der Vereinigten 

Staaten in den Jahren 1915 und 19161).
Nach den vom Statistischen Bureau des „American 

Iron and Steel Institu te“ angestellten Erhebungcn2) ge- 
:staltcte sich die S t a h 1 o i z e u g u n g (Stahlblocke und Stahl- 
formgufi) in den Vereinigten Staaten wahrend dęr beiden 
letzten Jahre folgendermaBen:

birne yorgeblasen und dann im basischen Martinolen 
fertiggestellt wurden.

Die Erzeugung an S o n d e rs ta h l,  wie Vanadium-, 
Titan-, Ciurom-, Nickelstahl usw., war, getreunt nach 
Herstellungsverfahren, wie folgt:

Oeffenstand 11)15
t

1916
t

M artinstahl.................... 24 057 968 31 918 074
darunter: basiscli . , 22 665 665 30 090 525

h sau e r. . . 1 392 303 1 S27 549
Bessemerstahl . . . . 8 419 80S 11 235 984
Tiegelstahl ..................... 115 603 131 767
E le k tro s ta h l................ 70 523 171 621
Sonstiger Stahl . . . 1 551 614

Insgesamt 32 665 453 43 458 060

Vcrfahi en der Herstellung 
von Sonderstahl

.1915
t

1916
t

Basiscbes Martin-Verfabren . . 654 092 947 469
Saures ,, 271 631 225 762
B esscm er-V erfahren................ 41 769 91 739
Tiegel-Verfahren........................ 41 603 47 180
Elektr. u. versch. Verfahren . . 28 391 72 267

Insgesamtt 1 037 486 1 384 417

Unter den ais basisclier M artinstahl aufgefiihrten 
Mengen sind fiir 1915 2 216 089 t, fiir 1916 3 491 440 t 
Blocke und FormguB enthaltcri, dio nach dem D u p lex - 
■yerfahren hergestellt, also zuniichst in der Bessemer-

An W alz  we r k se rze  u g ni ss en  wurden dic weiter 
untm  in der groBeren Zusammenstellung aufgefiihrten 
Mengen hergestellt. Zum Schlusso geben wir aus der 
S tatistik  noch die Ziffern der Erzeugung ron  W eiB blech  
und yerzinkten B loohen  fiir die beiden Jahre wieder:

WeiBblech (einschl. Mattblech) 
Verzinkte B le c h e ....................

1915
t

1 072 855 
768 277

191G 
t

1 254 761 
670 028

1915 1916
Gegenstand Eisen

t
Siali]

t
zu-ammen

t
Elsea

t
Stahl

t
zudammen

t

— 2 239 470 2 239 470 2 900 190 2 900 190 !
Grob- und Fcinbleche............................ 20 577 6 154 360 6 174 937 13 516 7 559 728 7 573 244
N ag e lb le e lie ............................................ 5 064 27 376 32440 3 027 27 543 30 569
W alz d rah t................................................. 2 272 3 143 170 3 145 442 8S1 3 574 165 3 575 046
B aueisen.................................................... 1 88S 2 474 107 2 475 995 1 852 3 076 591 3 078 443
H andelseisen ............................................ 667 621 3 529 721 4 197 342 1 009 851 5 715 60S 6 725 459
B etoneiscn................................................ — 359 063 359 063 2 909 466 056 46S782 j
R ohrenstreifen ......................................... 266 393 2 069 862 2 336 255 361 132 2 613 3S5 2 974 517 !
Laschen u. sonst. Schiencnbefestigungs-

55 553 4SS 632 544 185 78 898 623 991 702 8S9 !
508 730 754 731 262 640 549 499 550 139 1

Spuiuhvande‘s e n .................................... — 24 410 24 410 —• 19 503 19 503
Eisenbahnschwellen................................. — 42 945 42 945 — 34 860 34 S69
Gewalzte Selimiedeblocke usw............... 579 660 375 660 954 558 2 047 658 2 04S215
Ilalbzeug zur A u s f u h r ........................ 1 251 570 166 571 417 — 520 683 520 683
Sonstige Walzwerkserzeugnisse . . . . 293 845 953 249 1 247 094 378 651 1 317 285 1 695 936

Insgesamt 1 315 551 23 467 660 24 783 211 1 851915 31 046 745 32 898 475

Kanadas Eisenindustrie Im Jahre 1916!).
Nach der Statistik des „American Iron and Steel 

Institute“ bezifferte sich die B o h c ise n e rz e u g u n g  K a
nadas im letzten Jahre, verglichen mit den Ziffern des 
Jahres 1915, wie fols>t:

is:r> i»;s
t t

Basisehes R o h e isen .......... 670 935 865 076
Bessemerrohcisen..............  13 933 12 776
GieBereirohe:'sen.............. 127 781 1S4 656
Sonstiges R o h e isen .......... 25 977 24 145

Insgesamt 838 626 1 086 653
Die S ta h le rz e u g u n g  (Stahlblocke und Stahlform- 

;guB) gestaltete sich in der gleichen Zeit folgendermaBen:
1915 1916

t t
M a r t in s ta h l ......................  898 892 1 265 416
B essem ers tah l.................. 22 881 11 143
■Sonstiger S tahl..................  5 586 30 534

Insgesamt 927 359 1 307 093
Die Herstellung der liauptsiichliclisten W alzw erks- 

•erzeugn isse  ergab folgende Mengen1):
Ł) Ygl. St. u. E. 1915, 16. Scpt., S. 961; 1916, 7. Sept., 

■S. S79.
5) The Iron and Coal Trades Review 1917, 6. Juli, 

S. 3; vgl. The Iron Age 1916, 13. Juli, S. 96.
4) The Iron and Coal Trades Reriew 1917, 6. Juli, 

S . 4. — Vgl. St. u. E. 1916, 6. April, S. 354.

1915 1916
t t

Schienen..................................... 213 108 82 801
Baueisen und W alzdraht . . 116 666 177 282
Grob-, Fein- u. Nagelbleche,

Handelseisen usw..................  333 997 719 148
Insgesamt 663 771 979 231

Spaniens (Eisen-)AuBenhandel in den Jahren 1915 und 1916.
Zur Ergiinzung der friiher schon mitgeteilten AuBen- 

handelsziffern Spaniens fiir Kohle5) und Erz6) geben wir 
naelistehend die Ergebnisse der spanischen Ein- und Aus- 
fuhr an Eisen wiihrcnd der beiden letzten Jahre7) wieder:

Gegenstand
Einfuhr Ausfuhr

1915 1916 1915 1916
t t t t

R o h e isen .................... 8 146 30 448 75 649 46 616
EisenguBwaren . . . 1 247 145S — —

Schienen, Stabeisen u.
B le c h e ..................... 1S 698 14 576 — —

Yerarbeitetes Eisen . — — 49 343 69 045
W eiB b lech ................ 1 486 11087 — —

4) Vgl. St. u. E. 1915, 9. Sept., S. 938.
5) St. u. E. 1917, 3. Mai, S. 435.
6) St. u. E. 1917, 19. April, S. 391.
7) Reyista Minera, Metalurgica y de Ingenieria 1917 

16. Febr., S. 94. — Vgl. St. u. E. 1915, 15. April, S. 404
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Wirtschaftliche Rundschau.
Ausfuhrungsbestimmungen zum Kohlensteuergesetz1).

Dic schon erwarteten Ausfuhrungsbestimmungen zum 
Kohlensteuergesetz vom S. April cl. J. sind ersohicnen 
und bringen wiohtigo neue Vorsehriften. Wir geben aus 
ihnen folgendes wieder:

Naeh § 3 des genannten Gesetzes ist zur E n tr ic h -  
tu n g  der Stouor yerpfliclitet, wer yon ihm im Inlande 
gewonnene Kohle oder PreBkohlen, dic er aus selbst- 
gewonnener Braunkohle herstellt, auf Grund ein':s Kauf- 
yertrages liefert oder sie sonst abgibt oder sie der Ver- 
wendung im cigenen Betriebe oder dem eigenen Verbraucho 
zufiihrt. Ferner is t zur Entrichtung der Steuer yerpflich- 
tet, wer Steinkohle, die ein anderer im Inlande gewonnen 
hat, aufbereitet oder wer von einem andern im Inlande 
gewonnene Braunkohle zu PreBkohlen yerarbeitet und 
dann auf Grund eines Kaufvertrages liefert. Die Aus- 
fuhrungsbestimmungen bemerken hierzu, daB das V er- 
w asehen  der von einem andern bezogenen Feinkohle 
zum Zwcckc der Verkokung nieht ais A u fb e re i tu n g  im 
Sinne des Gesetzes gilt. Ebensowenig gilt ais Aufbereitung, 
wenn jem and Kohle, die er yon der Grubo eines andern 
erworben und unter AbsehluB eines Paehtyertrages mit 
einem Verkehrsunternehmer bezogen hat, bearbeitet. 
Wird B ra u n k o h le  gepreBt, um hauptsachlicli zur Ge- 
winnung yon Oel, Fetten, Lack oder iihnlichen Erzeug- 
nissen oder yon Vorerzeugnissen hierzu yergast zu werden, 
so gilt diese Pressung nieht ais Aufbereitung oder Vcr- 
arbeitung zu PreBkohle. Zu yersteuern ist in  diesem Fali 
die zur Herstellung der PreBsteine yerwandte Rohkohle. 
Die Vergiinstigung wird nur gewiihrt, wenn die Pressung 
im eigenen Betriebe des Yerarbeiters oder durch einen 
D rittcn in einer besondern, nur der Herstellung des Be
darfes der Vergasungsanlage dienenden Anlage crfolgt. — 
Ferner bestimmt § 11 der Ausfulirnngsyerordnung, daB 
bituminose Braunkohle (Schieferkohle) von der Art des 
Messelner Vorkommens, soweit sie,zu Oelen oder iihnlichen 
Erzeugnissen in Verfahren yerarbeitet wird, bei denen 
keine auf dcm Rostc yerbrennbaren Riiokstandc ver- 
bleiben, yon  d e r S te u e r  b e f r e i t  ist. Im iibrigen kann 
fiir Stein- oder Braunkohle, die zu Oelen, Fetten, Wachs 
oder ahnliohen Erzeugnissen oder Vorerzeugnissen im 
Wege der Yergasung, der Verfliissigung oder der Aus- 
laugung oder in andern Yerfahren yerarbeitet wird, die auf 
die Erziclung einer groBtmoglichcn Ausbeutc an den yor- 
genannten Erzeugnissen gerichtet sind, SteuerermaBi- 
gung oder Steuerbefrciung gewiihrt werden. Diese Be- 
stimmung gilt nur fur solche Verfahren, die erst naeh 
dem 1. August 1914 im Inlande gewcrblich ausgenutzt 
worden sind oder werden sollen und die aus Riieksiehten 
der Volkswirtschaft oder der Landesverteidigung Forde- 
rung yerdienen. Die Steuererleiehtcrung wird in der Regel 
nieht gewiihrt fiir Betriebsstatten, in denen jiihrlich 
weniger ais 200 000 t  Rohbraunkohle oder weniger ais 
100 000 t  Braunkohlenprefisteine oder weniger ais 50 000 t 
Steinkohle zu den obenerwahnten Erzeugnissen yerarbeitet 
werden konnen. Der Versteuerung unterllcgen ferner 
nieht diejenigen Kohlenmengen, die zur A u fre c h te rh a l-  
tu n g  des e ig en e n  B e tr ie b e s  des Bergwork''S sowie der 
Aufbereitungsanlagen erforderlioh sind. Dazu zahlt aueh 
die Ausbesserung der jeweils yorhandenen Bctriebs- 
maschinen und Geriite, nieht aber ihre Herstellung. Bei 
der Herstellung yon Prefikohlen (Briketts oder NaB- 
prcBsteinen) aus Braunkohle erstreekt sich dic Steuer - 
befreiung aueh auf die sogenannte Feuerkohlc. Erzeugt 
der steuerpfliehtige Betrieb e le k tr is c h e  A rb e it ,  so- 
wohl fiir steuerfreie ais aueh fiir steuerpfliehtige Zweeke, 
so bleibt yon der in seinem Elektrizitiitswerke yerbrauch-

Vgl. St. u. E. 1917, 1. Marz, S. 215; 29. Marz, S. 298.

ten Kohle nur derjenige Teil steuerfrei, der naeh den Be- 
triebsausweisen des Elektrizitatswerkes dem Anteil der 
zu steuerfreien Zwccken abgegebenen Menge elektriseher 
Arbeit an der Gesamtabgabe entsprach. Werden die zur 
Aufrechterhaltung des Betriebes erforderlichen Kohlcn- 
mengen nieht von dem steuerpflichtigcn Betriebe selbst, 
sondern von einem D rittcn in elektrische Arbeit umgc- 
wandelt, so wird dem Steuerpflichtigcn fiir jede zu steuer
freien Zwecken bczogene Kilowattstunde die Steuer fiir 
eine entsprechende Kohlenmenge yergiitet.

Ais W e rt d e r  y e rk a u f  te n  K o h le  gilt der Verkaufs- 
preis ab Grube oder Verarbeitungsstcllc. Unter dem Ver- 
kaufspreise ist der Gesamtbctrag allcr fiir die gelieferte 
Kohle ycreinbarten Vcrgutungen zu yerstehen. Bei 
V e rk a u fe n  s y n d iz ie r te r  G ru b c n  an das Syndikat 
setzt sich der Verkaufspreis zusammen aus dem Abrech- 
nungspreise zwischen Grube und Syndikat zuziiglich allcr 
der Grube zu gewahrenden Naclwergutungen und abziig- 
lich allcr dem Syndikate yon der Grube zu leistenden 
Riickyergiitungen. In gleieher Weise ist bei V c rk a u fe n  
an  H a n d le r  der Yerkaufspreis maBgebend, der sich aus 
dem bei der Lieferung yercinbarten Yerkaufspreise zuziig- 
lich aller Nachyergiitungen errechnet. Nachyergiitung 
oder neben dem Verkaufspreis gcwahrto Yorteile sind mit 
ihrem yollen Betrage steuerpflichtig. Is t der Steuer- 
pflichtige unmittelbar oder m ittelbar am Gewinnc eines 
Wiederyerkiiufers betoiligt, so ist der Anteil des Steuer- 
pflichtigen am Reingewinne aus dem Wicderyerkaufe 
der Kohle, abziiglicli G %  des Anlagekapitals, m it dem der 
Abgcber der Kohle am Gesehaft des Wiederyerkiiufers be- 
teiligt ist, m it 20 % steuerpflichtig. Erstreekt sich dio 
Beteiligung am Gcschaftc des Wiederyerkaufers auf andere 
Gegenstiindc ais auf dio yom Steucrpflichtigen gelieferte 
Kohle, so is t der Abzug der Kapitalzinsen nur im Verhalt- 
nis des Rcingewinnes aus dieser Kohle zu demjenigen aus 
dem iibrigen Geschaftsbetriebe zulassig. Bestehen fiir 
eine Kolileńsorte yerschiedenc Verkaufspreise, so gilt ais 
W ert der der Verwendung im eigenen Betriebe oder dcm 
eigenen Verbrauche zugefiihrten Kolilen gleieher Sorte der 
niedrigste zur Zeit der Vcrwendung oder des Verbrauchs 
erzieltc Verkaufspreis. — Die aus dem  A u slan d e  e in - 
g eh en d e  K o h le  ist in dor Beschaffenheit steuerpflichtig, 
in der sie die Grenze des Kohlenstouergebietes ubersclirci- 
tet. Die Kolile jedoch, die Lokomotiyen beim Ueber- 
schreiten der Grenze aus dem Auslande ais Betriebsmittel 
m it sich fiihreu, bleibt steuerfrei. Beim Eingango yon 
Schiffen aus dem Auslande bleibt die Kohle, die ais Be
triebsmittel bis zum inliindischen Endpunkte der Reise 
wahrend der Dauer des Aufcnthaltes des Scliiffes im Hafen 
und bis zur Riickkehr des Schiffes in das Ausland erforder- 
lioh ist, und die Kohle, die bis zur Riickkehr des Schiffes 
in das Ausland nieht yon Bord gebracht wird, steuerfrei. 
Fiir dic Mengen, dic uber dio ais Betriebsmittel bis zum 
inliindischen Endpunkte der Reise und wahrend dc3 
Aufenthaltes im Hafen erforderlichen Kohlen hinausgehen, 
kann dio zustandige Steuerstelle Hinterlegung des Steuer- 
betrages oder sonstige SicherungsmaBnahmen bis zum 
Nachweisc der Wiedercinfuhr m it dem Schiffe yerlangen. 
Fiir dic FluBschiffahrt kann die oberste Landesfinanz- 
behorde Erleichterungen zulassen. Die Abgabe yon mit- 
gcfiihrter Kohle an Empfanger im Inlande ist nur m it  
Genehmigung der Steuerstelle am Abgabeort und naeh 
Versteuerung zuliissig.

Dio Ausfuhrungsbestimmungen umfassen auBerdem 
genaue Vorscliriften iiber dic Anmeldung der steucr- 
pflichtigen Kohlen und iiber den Geschiiftsgang bei den 
Behorden unter Beigabc zahlreicher Yordrucke.
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Verordnung uber Auskunftspflicht. — Naoh einer 
Bekanntmachung des Stcllvcrtreters des Reichskanzlers 
vom 12. Ju li 19171) hat der Bundesrat auf Grund des 
§ 3 des Gosctzes iiber die Ermachtigung des Bundesratcs 
zu wirtschaftliclien MaBnahmen usw. vom 4. August 1914 
folgende Verordmmg erlassen:

§ 1. Der Reicliskanzler, die Landeszentralbehorden 
und die von dcm Reicliskanzler oder den Łandeszcntral- 
behorden bestimmten Stellen sind bercchtigt, jederzeit 
Auskunft zu verlangon iiber wirtscliaftliche Verhiiltnisse, 
insbesondere iiber Vorrate sowio iiber Leistungen und 
Leistungsfahigkeit von Untemehmungen oder Betrieben.
— Die Auskunft kann duroh offentliclie Bekanntmachung 
oder dureh Anfrage bei den einzelnen zur Auskunft Ver- 
pflichteten erfordert werden.

§ 2. Zur Auskunft Yerpflichtet sind: 1. Pcrsonen, die 
Gegenstande, iiber die Auskunft yerlangf wird, in Gowahr- 
sam halx;n oder gehabt haben oder auf Licferung solelier 
Gegenstande Anspruch haben; 2. land wirtscliaftliche und 
gewerblicho Unternehmer; 3. offentlieh-rechtlichc Korper- 
Bcliaften und Verbandc.

§ 3. Die zustandigen Stellen (5 1 Satz 1) und die von 
ihnen Beauftragten sind befugt, zur Ermittlung richtiger 
Angabcn dio Gesehaftsbriefe und Geschaftsbiicher ein- 
zusehen sowie Betriebseinrichturigen und Riiume zu bc- 
sichtigcn und zu untersuehen, in denen Vorrate erzeugt, 
gelagert oder feilgehalten werden oder in denen Gegcn- 
stiinde zu Yermuten sind, iiber welclie Auskunft Yerlangt 
wird. — Die zustandigen Stellen sind ferner befugt, die 
Einrichtung und Eiihrung besonderer Lagcrbiioher vor- 
zuschreiben. — Will der Reicliskanzler oder eine von ihm 
bezeichnete Stello von der Befugnis des Satzes 1 gegen
iiber staatlichen Betrieben oder Einrichtungen Gebrauch 
nmchen, so is t dio zustiindige Landcszentralbehórde von 
den beabsichtigten MaBnahmen in Konntnis zu sotzen.

§ 4. Die von den zustandigen Stellen Beauftragten 
sind, Yorbehaltlich der dienstliehen Berichtcrstattung und 
der Anzeigo von Gesetzwidrigkeiten, verpfliclitet, iibor 
die Einrichtungen und Gcschaftsyerhaltnisse, die dureh 
ihre Tiitigkeit zu ihrer Konntnis kommen, Versohwiegen- 
hcit zu beobachten und sich der Mitteilung oder Venver- 
tung der Gescliiifts- oder Betriebsgchcimnis.se zu onthalten.
— Das Ergebnis der Auskiinfto oder Ermittlungen darf 
nicht zu steuerliehen Zwecken Yerwendet werden.

§ 5. Wer Yorsiitzlich die Auskunft, zu der er nach df n 
§§ 1, 2 verpfliehtet ist, nicht in der gesetzten Erist erteilt, 
oder wissentlich unrichtigc oder unyollstandigo Angaben 
maoht, oder wer yorsatzlicli der Vorschrift im § 3 Satz 1 
zuwider die Einsiclit in dio Gesehaftsbriefe oder Geschafts- 
biicher oder die Besichtigung oder Untersuchung der Bc- 
triebseinrichtungen oder Riiume verweigert, oder wer 
yorsatzlich die gem&B § 3 Satz 2 vorgeschriebcnen Lagcr- 
biioher einzurichton oder zu fiihren imterlaBt, wird mit 
Gefiingnis bis zu seehs Monaten und m it Geldstrafo bis 
zu 10 000 Jl oder m it einer dieser Strafen bestraft; aueh 
konnen Vorrate, dio Yerschwiegen worden sind, im Urteil 
ais dem Staate Yerfallen erkliirt worden, oline Unterscliied, 
ob sie dem Auskunftspfliehtigen gelioren oder nicht. —- 
Wer fahrliissig die Auskunft, zu der er gemiiB §§ 1, 2 
Yerpfliclitet ist, nicht in der gesetzten Erist crtoilt oder un- 
riclitige oder unvollstandige Angaben maclit, oder wer 
fahrlassig die gomiiB § 3 Satz 2 Yorgeschriebenen Lagcr- 
bueher einzurichton oder zu fiihren untorliiBt, wird mit 
Geldstrafo bis zu 3000 J l bestraft.

§ 6. Mit Gefiingnis bis zu einem Jahre und m it Gcld- 
strafe bis zu 15 000 Jl oder m it oiner dieser Strafen wird 
bestraft, wer den Yorschrifton des § 4 zuwider Ver- 
schwiegenheit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder 
Verwertung von Geschiifts- oder Betriebsgeheimnissen 
sich nicht enthii.lt. — Die Strafverfolgung tr it t  nur auf 
Antrag ein.

§ 7. Der Reicliskanzler erlaBt die Bestimmungen zur 
AusfUhrung dieser Yerordnung; soweit dor Reicliskanzler

1) Reichsgesetzblatt 1917, Nr. 128 (vom 14. Juli), 
S. 004.

solche Bestimmungen nicht erlaBt, konnen sio Yon dor 
Larideszentralbehorde erlassen werden.

§ 8. Die Verordnung tr it t  m it dom Tage der Ver- 
kiindung in Kraft. Sie tr it t  an die Stelle der-Verordnung 
iiber Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915 (RGB1. S. 54) 
in der Fassung der Bekanntmachungen vom 3. September
1915 (RGB1. S. 549) und vom 21. Oktobcr 1915 (RGB1. 
S. 084). — Der Reicliskanzler bestimmt, wann die Ver- 
ordnung, insbesondere hinsichtlich der §§ 4, 6, auBer 
K raft tritt.

Gesetz iiber die Besteuerung des Giiterverkehrs. —
Nach !j 7 Absatz 2 des Gesetzes Yom 8. April 1917, das 
am 1. August d. J. fiir den o ffo n tlic h o n  Eiscnbahn- 
gutcrverkehr in  K raft t r i t t1), ist dio Steuer, abgcsehen 
Yon den soitens des Bundesrat-s zugelassenen Ausnalimen, 
in die offentliclien Tarife einzurcchnen. In den vom 
Bundesrato hierzu gegebenen A u sf ii h r u ngs b es t  i m m u n - 
gen ist der Zeitpunkt der Einreehnung der Abgabe in 
die einzelnen Tarife den Eisenbahnen iiberlasson. Bis zur 
Neuausgabe der Tarifhcfte, in denen die um die Steuer 
erliohtcn Fraohtlatze onthalten sein werden, hat die 
Eisenbalin Abgabc-Einrcehnungstafeln zusammengestellt, 
die ausweisen, welcho Gebiihrensatze Yom 1. August ab 
im Verkehr innerhalb Deutschlands an Stelle der bisher 
daliin geltenden Gebiihrensatze anzuwenden sind. Dio 
vora genannten Tage ab zu bereehnenden Gebiihrensatze 
(Fracht cinsclilicBlich Vorkehrsstcuer) ergeben infolge der 
Abrundung nach oben durchweg einen hoheren Satz ais 
den gesetzlichen, d. i. 7 % des Beforderungspreises. Fiir 
diese Uebcrsclireitung mag dic rechtliche Grundlage ge- 
geben sein, aber zu einer so weitgehenden Abrundung liat 
eine rechnerische Notwcndigkeit keineswegs yorgelegen.

Dio Abgabo-Einreehnungstafeln sind dureh die fiir 
die Abgabe der Tarifo zustandigen Stellen zu beziehen.

Im Giitervcrkehr zwischen deutschen und ausliindi- 
schen Orten (internationaler Giiterverkehr) wird die Ab
gabe bis zur Einreehnung in die unmittclbaren Tarifo 
berechnct naeh dem Beforderungspreise, der erhoben 
werden wurde, w-enn das Gut von oder nach der auf dem 
kiirzesten Leitungswege liegenden Grenzstation zu be- 
fordern wfi.ro. Der Verkehr m it Luxemburg ist ebenfalls 
ais internationaler Giiterverkehr anzusehen. Zur Bcreeh- 
nung des Abgabenzusohlages im Verkelir m it dem Auslande 
ist von der Eisenbahnverwaltung eine hesondere Tafel 
herausgegeben, aus der dio Gebiihren fiir dio steuer- 
pflichtigen deutschen Strccken zu entnelimen sind. Zu 
jedem intcrnationalen Tarife erscheint auBerdem ein be
sonderer Anhang, der nahere Angaben iiber die Berech- 
nung der Abgabo enthalt.

Der Steuer unterliegen nicht nur alle Fraclitsatze, 
naeh denen dio Fracht unter Zugrundelegung des Ge- 
wiclites berechnct wird, also Kilomcterfrachtsatze, Sta- 
tionsfrachtsatze, Sehnittfrachtsatze, Zuschlags- und An- 
stoBfrachtsatze, Ueberfuhrgebiihrcn, sondern aueh alle 
auf andern Grundlagcn zu bereehnenden Gebiihren, wio 
Bahnhofsfrachten, Zechenbahn- und Hafenbalinfrachten, 
PriYatanscliluBgebiihren, Frachtzuschliige, Rangiergebuh- 
ren. Abgabefrei sind nur Gebiihren fiir bestimmte nicht 
unter den Begriff Beforderung fallende Nehenloistungen 
(Nobengebiihren). AuBerdem ist m it Rueksicht auf die 
sonstigo Steuerbelastung giinzlich Yon d e r  A bgabe be- 
f ro it  die Beforderung Yon S te in k o h le n , B ra u n k o lile n , 
K oks und P reB koh len .

Nebender Guterbeforderungsabgabe wird der F ra e lit-  
u rk u n d c n s te m p e l weiter erhoben. E r wird jedoeh vom
1. August ab fiir Frachtgut in W a g o n la d u n g en  von
1 Jl — bei einem Frachtbctrage yon nicht mchr ais 
25 Jl — auf 1,50 Jl, bei hoheren Frachtbetriigen von
2 Jl auf 3 Jl fiir jedo Frachturkunde erhoht. Bei der Be
forderung Yon Steinkohlen usw. erholien sich dic Stempel- 
betrage auf 2 Jl und 4 Jl.

Von der Eisenbahnycrwaltung sind noch weitere Aus- 
fuhrungsbestimmungen fiir die Erhebung der Verkeln-s- 
steuer und des Frachturkundenstempels zu erwarten.

») Vgl. St. u. E. 1917, 19. Ju li, S. 684.
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Ausnahmetarife fiir Eisen im Verkehr mit dem Aus- 
Iande. — Wie im Verkehr m it den neutralen Liindern, so 
sind nunmelir aueli die Ausnahmetarife fiir die Eisenaus- 
fuhr naeh Oesterreich gekiindigt, und zwar zum J. Oktober 
d. J. Zunachst werden davon betroffen der siiddeutsch- 
osterreiehische Verkehr und der Ausnahmetarif. fiir Me
talle und Metali waren von siiddeutschen Stationen naeh 
den bayeriscli-osterreichischen Grenzstationen Eger, Eran- 
zensbad usw. Uebergangsyerkchr. Es ist jedoeh damit zu 
reehnen, da 13 auch fur den Verkehr m it West-und Nord- 
deutsehland die gloichen Tarifandcrungen eintreten 
werden.

Rheinisch-Westfalisehes Kohlen-Syndikat zu Essen. —
Die ani 25. Juli 1917 abgehaltcne V ersam m lu n g  dor 
Z e c h e n b e s itz e r  billigte die Aenderungen der Satzungcn 
der Aktiengesellschaft Rheinisch-Westfalisehes Kohlen- 
Syndikat, die der demnachstigen Hauptversammlung 
zur BeschluBfassung unterbreitet werden sollen. AuBer 
einigen formlichen Aenderungen, die durch dio Erneuerung 
des Syndikates erforderlich geworden sind, soli in Zukunft 
das Gesehaftsjahr m it dem AbscliluBjahro (1. April bis 
31. Marz) zusammonfallen. Das Grundkapital der Aktien- 
gesellsehaft Rheinisch-Westfiilisches Kohlen-Syndikat wird 
von 2,4 Millionen Jl auf 7,5 Millionen Jt erliolit, um die 
seit yerschicdenen Jahrcn liinzugekommenen neuen Mit- 
glieder in ahnlicher AVeise wie die alteren im Ycrhiiltnis 
ihrer Bcteiligung innerlialb des Syndikates am Aktien- 
besitze zu beteiligen. — SchlieBlich wurde noch mitgeteilt, 
daB die G ew erk sch af t  J a k o b i  ais Ganzes an die G u te - 
lio ffn u n g s h ii t te  iibergegangen ist.

Kattowitzer Aetien-Gesellschaft fiir Bergbau und 
Eisenhiittenbetrieb, Kattowitz. — Wie dcm Berichte des 
Vorstandes iiber das am 31. Milrz 1917 abgesehlossene 
Gesehaftsjahr zu entnehmen ist, hat die Gesellsehaft in der 
Berichtszeit m it der gesamten doutschen Industrie alle 
ICrśifte angespannt, um dio Anforderungen, die der Krieg 
an dic Riistungsindustrie steilte, erfiillen zu helfen. Naeh 
den samtliehen Erzeugnissen des Unternehmens herrschte 
wahrend des ganzen Jahros lebhafteste Naehfrago. Der 
Betrieb der Gruben und Hiitten der Gesellsehaft paBte 
sich immer mehr den Kriegsverhaltnissen an und verlief 
ohne besondero Storungcn. Das Gesamtergcbnisder Werko 
erreiclito bei yermehrter Bclegschaft nahozu das des Yor- 
jahres, obwolil in allen Betrieben die Selbstkosten stiegen 
einmal infolge hoherer Rohstoffpreise, zum andern infolge 
erhcbliclier Aufbcsserung der Lohne, neben denen auch die 
friiher schon gewiihrten Teuerungszulagen erlioht wurden. 
Dic Ertragsrechnung weist auf der einen Seite auBer 
92 500,55 Jl Vortrag sowio 569 375,12 M Einnahmon an 
Zinsen und Yennittlungsgobuhren einen Betriobsgowinn 
von 9 289 040,37 Jl naeh, wahrend auf der anderen Seite 
559 838,42 Jl allgemeine Unkostcn, 299 652,50 Jl Scliuld- 
versclireibungszinsen und 2 500 000 Jl Absehreibungcn 
zu yerbuclien waren. Der somit yerbleibende Roinortrag 
von 0 591 431,12 Jl soli wie folgt yerwendet werden: 
120 000 Jl ais Gowinnanteil des Aufsichtsrates, 4 680000 Jl 
(S%) ais Gewinnausteil, S00 000 Jl zur Bildung eines Bau- 
und Erncuerungsscliatzes, 300 000 Jl fiir Arbeiter-Wohl- 
fahrtszweeke, 100 000 Jl fiir Kriegsfiirsorge, 50 000 Jl 
ais Beitrag zum Bau eines eyangclisclien Waisenliauses 
fiir don obersclilesischcn Industricbezirk, 400 000 Jl ais 
Rucketellung fiir Bcrgschadcn, 100 000 Jl desgleichen fiir 
Berufsgenossenschaftsbeitragc und endlich 41 431,12 Jl 
zum Yortrag auf neue Reelinung.

Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. in Baden 
(Schweiz). — Der Bericht des Yerwaltungsrates iiber das 
am 31. Marz 1917 abgelaufene letzte Gesehaftsjahr weist 
darauf hin, daB fiir die allgemeine Lago wahrend der Be
richtszeit dasselbe gelte, was der Bericht iiber das yorletzte 
Jahr ausgefiihrt habe. Dieser friihere Bericht, aus dem 
wir weitor unten die wichtigsten AbschluBziffern noch 
nachlriiglich yergleichsweise wiedergeben, hatte zum Aus- 
diuck gebracht, daB der auBerordentliclio Riickgang oder

yollstiindige Stillstand in der Herstellung yon Eriedens- 
ware in den kriegfiihrenden Landem der Gesellsehaft Auf- 
triige in jedem Umfange zugefiihrt habe, daB aber einmal 
es scliwer gewesen sei, die eigenen Verkaufspre:se mit den 
in dio Hohe schnellenden Rolistoffpreisen in Einklang zu 
bringen, zum andern die Beschaffung der Rolistoffo selbst 
sieli noch sehwieriger gestaltot und die Erzeugungsmoglicli- 
keit begrenzt habe. Solcho Vorhaltnisso haben, wie der 
jetzt yorliegende Bericht zu erkonnen gibt, zum Teil in 
nocli erlióhtem MaBe weiterbestanden. Zwar wurde der 
Aufbau der Societe Suisse de suryeillancc economiquo 
(S. S. S.) und ihrer Untei'83'ndikate wahrend des Jahres
1916 allmahlicli yoll entwickelt und durch iliro Vermitt- 
lung auch der RohstoffzufluB regelmaBiger. Dagegen 
brachte der Sommer 1916 auch einen groBen Riickgang 
in den Rohstofflieferungen aus Deutschland, und die aus 
diesem Umstande sich ergebenden internationalen Ver- 
handlungen benachteiligten wieder die Lieferungcn des 
S. S. S., so daB die ganze zwoito Halfte des Gesehiifts- 
jahres unter den Zufuhrschwierigkoiten zu leiden hatte, 
ein Zustand, der sich naeh der allgemeinen Lage noch mehr 
yerseliarfen diirfte und dessen hemmende Wirkung fiir 
die gesamte schwcizerische Wirtschaft sich noch gar nioht 
iiberselien liiBt. — Der AbsehluB der Gesellsehaft fiir 
1916/17, yerglichen m it den (in Klammern beigefiigten) 
Ziffern des Yorjahres, zeigt auf der einen Seite neben
99 478,70 (121 313,70) fr Yortrag einen Betriebsgcwinn 
von 6 247 926,72 (9 493 471,62) fr, sowio Einnalmien aus 
Mieten, Zinsen und Bcteiligungen i 11 Hohe von 1 973 986,04 
(1 747 157,29) fr; anderseita werden nachgewiesen:
2 569 428,74 (2 338 837,11) fr Abschreibungen, 1 249 502,30 
(4 551 021,34) fr allgemeine Unkosten, (217 756,35 fr Ver- 
sicherungsausgaben, 300 000 fr eidgenossisehe Kriegs- 
steuer), 357 482,95 (325 008,55) fr fiir Erneuerungen und
1 045 800 (905 000) fr Zinsen fiir Sehuldverschreibungen; 
yondendanach yerbleibenden 3 099 177,47 (2 663 719,26) fr 
Reingewinn sind 139 969,87 (94 240,56) fr an den Aufsichts- 
ra t zu yergiiten, wahrend je 200 000 fr der ordentlichen 
Rucklage und dem Arbeitcrunterstutzungsschatzo iiber- 
wiesen, 250 000 (250 000) fr zu Belohnungen benutzt, 
(300 000 fr dem Beamten-Ruhegehaltsschatze zugewendet),
2 240 000 (1 920 000) fr oder 7 (6) % Gewinnausteil aus- 
geschiittet und 69 207,60 (99 478,70) fr auf neue Rech- 
nung yorgetragen werden sollen.

Sociedad Altos Hornos de Vizcaya in Bilbao. — Dem 
in der Hauptyorsammlung yom 29. Mai d. J. yorgelegten 
Gesehiiftsberichte fiir 19161) ist zu entnehmen, daB die 
Gesellsehaft in der Berichtszeit einen Betriebsgcwinn 
yon 17 172 215,16 Pesctas erzielte (1 S22 476,06 Pesetas 
aus dem Grubenbetriebe und 15 349 739,10 Pesctas aus 
dem Verkaufe yon Hiittenerzougnisson sowio aus sonstigen 
Einnahmequellen). Dayon gehen ab fiir Tilgung von 
Selnddyerschreibungcn 295 000 Pesetas, fiir Absehrei- 
bungen 2 500 000 Pesetas, fiir Verzinsung von Schuldvor- 
schreibungen 191 850 Pesetas, fiir Zinsen usw. im Yerkelir 
mit der Bank 317 122,76 Pesetas, fiir allgemcino Un
kosten, Belohnungen, Unterstiitzungen und Wolilfahrts- 
ausgaben 100S 908,11 Pesetas, fiir Gewinnsteuer und 
Aktienstempcl 649 087,02 Pesetas und endlich zur Auf- 
fiillung der auBcrordentliehen Erneuerungsriicklage auf 
den Gesamtbetrag auf 2 000 000 Pesetas noch 796 728,52 
Pesetas. Von den somit ais Reinertrag yerbleibenden 
11413 518,75 Pesetas werden 1 141 351,87 Pesetas der 
freiwilligen Rucklage iiberwiesen, 913 081,50 Pesetas dem 
Yerwaltungsrate yergiitet, 4 912 500 Pesetas (15% ) ais 
Gewinnausteil yerwendet und 4 446 585,38 Pesetas zu- 
riickgestcllt. Wahrend des Beriehtsjahres wurden an- 
Eisonerz in den eigenen Gruben des Unternehmens 
227 996 t  gefordert, wahrend 332 514 t  hinzugekauft 
wurden. AuBerdem wurden gewonnen 328 144 t Hiitten- 
koks, 13 511 t  Teer, 4590 t  schwcfelsaurSs Ammoniak, 
274 308 t  Rohstahlblóckc, 29 364 t Schicnen, 32 916 t

*) Naeh der Reyista Minera, Metalurgica y de In- 
genieria 1917, S. Juni, S. 288/90.
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Bleche, 8901 t  Trager, 967 t  yerzinkte Bleche, 108 393 t 
Elach- und Breitcisen, 92 359 t  Stabeisen und -stalli, 
10 66S t  WeiBblech und 389 542 Stiick Eimer und Bade- 
wannen. Verkauft wurden wiihrend des gleichen Zeit- 
raumes 12 866 t  Tecr, 4463 t schwefclsaures Ammoniak,

47 305 t  Rohstahlblocke, 23 616 t  Sohienen, 7461 t  Trager, 
25 809 t  Bleche, 8834 t  Elach- und Breiteisen, 702 t  ver- 
zinktc Bleche, 84 113 t  Stabeisen- und -stahl, 11 934 t 
WeiBblcche und yorbearbeitctc Bleche und 360 708 Stiick 
Eimer und Badewannen.

Bucherschau.
M iil le r -P o u il le t s  Lehrbucli der Physik und Me

teorologie. 10., umgearb. und verm. Aufl. Hrsg. 
yon L e o p o ld  P fa u n d le r , (emerit.) Professor an 
der TJniversitat Graz. Unter Mit w. von Prof. 
Dr. O. L u m m er-B reslau  [u. a.]. Braunschweig: 
Friedr. Vieweg & Solin. 8 °.

Bd. 4 — Buch 5. K a u fm a n n , W a lte r ,  
A lfr e d  C oehn  und A lfr e d  N ip p o ld t :  Magnetis- 
nius und Elektrizrtat. Abt. 1/3. 1909— 1914.
(1492 S.)

Abt. 1. Mit 531 Abb. 1909. — (Abt. 2 /3  zus.) 
Abt. 2. Mit 412 Abb. 1912. —  Abt. 3. Mit 312 Abb.
u. 3 Taf. 1914.

Dor yierte und letzte Band der zclinten Aufiage des 
Werkes1), Magnetismus und Elektrizittit umfassend, ist 
trotz des Krieges zum AbschluB gebraclit. DaB hier gegen 
die letzte Aufiage vom Jahre 1888 ein ganz neues Work 
unter Kaufmanns Bearbeitung entstehen muBte, bedarf 
kaum der Hervorhebung, wenn man bedenkt, da 13 dic 
Hcrtzsehen Entdeckungen erst wcit naeh Herausgabe der 
neunten Aufiage soweit ausgebaut waren, daB sie die bis 
dahin recht miBtrauisch behandeltc Maxwcllsche Theorie 
zur Grundlagc unscrer Anschauungen fur diesen Teil 
der physikalisclien Wissenschaft emporhoben. Gleich- 
zeitig setzte eine ungemein rasch fortschreitende Sonder- 
forschung fiir dio einzeinen Gebiete ein, und so muB es 
gewiB begruBt werden, daB auch Fachgelehrte: Coehn 
(Gottingen) fiir die Elektrochemie und Nippoldt (Potsdam) 
fiir Erdmagnetismus und Erdelektrizitiit, also beide auf 
ihrem ureigensten Eorschungsfelde, in der neuen Aufiage 
zu Worte kom men.

Die theoretischcn Teile des Gesamtwerkes stellten an 
die Neubearbcitung ganz besondere Anforderungen. Naeh 
seiner althergebrachten Bestimmung ist das Miiller- 
Pouilletsche Lehrbucli fiir Łiebhaber der Wissenschaft 
bestimmt, die also auf der Grundlago ihrer hoheren Schul- 
bildung, nicht aber dureh Eachstudien, befiihigt sein 
sollen, aus ihm zu sehopfen. Die neuzeitliche Entwick
lung dieses Zwcigcs der Physik abor, nainentlich die oben 
schon hervorgehobenc Notwendigkeit, die Faraday- 
Maswollscher Anschauungen auszunutzen, verlangte die 
Vcrwendung der Eormelsprache dor hoheren Mathematik. 
Der Yerfasser hat den Weg des Ausglcichs der Gegensiitze 
gewahlt und hofft damit, die mathematiseh ungcsclmlten 
und die mathematiseh durehgebildeten Leser yersohnt 
zu haben. Wir hoffen jedoch mit ihm, daB bei der nachsten 
Ncuauflage dieser Behelf fortfallt; die mathematische 
Ausbildung unserer hoheren Schiilor ist schon jetzt fast 
durchweg so weit „aufgebcssert", daB die strengere Sprache 
der hoheren Analysis von ihnen verstanden wird.

Das groBe Forscliungsgebiet ist zerlegt in die fiinf 
Abschnitte: Stromleitung in Gasen, Elektronentheorie, 
Radioaktiyitiit, Erdmagnetismus und Erdelektrizitiit. 
Von erhohter Anzickungskraft diirften die beiden letzten 
und unter ihnen, weii ganz neu, wieder besonders das 
iiber Erdelektrizitiit sein. Beide sind gleichsam die Priif- 
steine auf den W ert der heutigen Elektronen-Vorstellungen 
im Weltall; sie setzen ein Yerstiindnis der gesamten, also 
auch der kosmischen Physik, voraus. Der Leser findet 
eine eintrehend unterrichtende Zusammenstellung -iiber

*) Wegen der friiheren Biinde vgl. St. u. E. 1910, 
28. Dez., S. 2218/9.

alle Eragcn dieser neuesten und anziehendsten Foi'schung 
und namentlich-auch eine Darstellung der wirklichcn An- 
wendung dor erdmagnetisehen Beobaehtungskunst. Wir 
sind iiberzeugt, daB dieso beiden SchluBteilo, die in d ie se r  
Eorm bisher sich kaum in ahnlicHen Werken finden, 
manchem eine besonders willkommene Gabe sein werden. 
Da eine sachliche Vorbereitung in den yorher schon er- 
schienenen Biinden des Werkes fehlt, sind das Rela- 
tivitiitsprinzip und die Quantontheorie nur gestreift; gar 
nicht boriihrt is t die Magnetonentheorio und das Ver- 
halten magnetischer Korper bei extremen Tempcraturen.

Prof. Cl. Iliilskótter.
Eerner sind der Schriftleitung zugegangen: 

A rsb o k , Statistisk, for Sverige. Fjarde drgdngcn, 1917. 
Utgiyen af K u n g l. S ta t i s t i s k a  C e n tra lb y ra n . 
(A n n u a iro  Statistique de la Sućdc. 4° annće, 1917. 
Publie par le B u re a u  C e n tra l  do S ta t is t i ą u e .)  
Stockholm: P. A. Norstedt & Soner 1917. (XI, 394 S.) 8°. 

D ic h m a n n , C a rl, Ingenieur-Chemiker: Der basische 
H crd o fen p ro zeB . Eine Studie. Mit 32 in den Text 
gedr. Fig. (Anastatischer Neudruck.) Berlin: Julius 
Springer 1917. (VII, 242, 10, 5 S.) 8°. 7 .«.

•K Das yerdienstiiche Werk, das wir bei seinem Er- 
scheinen im Jahre 1910 an dieser Stelle cingehend bc- 
sprochen liaben1), war kurz naeh Beginn des Krieges 
beim Verleger yergriffen. Da naeh dem Buche weiter 
dauernd gcfragt wurde, so hat sioh dio Vcrlagsbuch- 
liandlung entschlossen, einen anastatisehen (dureh Um- 
druck auf dem Stein oder der Zinkplattc hergestellten) 
Neudruck zu yeranstaltcn, der jetzt fertig yorliegt. Is t 
ein solcher Umdruck auch selten ganz so scharf wie 
der ursprungliche Buclidruck, so bildet er doch einen 
schatzenswerten und yollstiindig brauchbaren Ersatz 
fiir diesen und darf daher zur Anschaffung -—• ebenso 
wie die erste Ausgal>e des Werkes — den Fachlcutcn 
warm empfohlen werden. Der Preis ist der alto ge
blieben. tK

F e n d r ie li ,  A n to n : „W ir". Ein Hindcnburgbucli. Mit 
Buchsehmuek von W. P la n c k . S tu ttgart: Franckhschc 
Verlagshandlung 1917. (143 S.) 8° (16°). 1 .11.

•K Das Biichlein yerdient von Tauscndon und Aber- 
tausenden im deutschen Volko gelesen zu werden I 
Dieser eino Satz sei das Geleitwort, mit dem „Stahl und 
Eisen" ihm den Weg in die Hauser und Herzen der 
deutschen Eisenhiittenleute bahnen helfe. Si 

G ese tz  iiber die Sicherung der Kriegssteuer vom 9. April 
1917 und G ese tz  iiber die Erhebung eines Zuschlags 
zur Kriegssteuer vom 9. April 1917. Fiir den pralc- 
tischen Gebrauch erl. von Dr. jur. F r i tz  K o p p e , 
Rechtsanwalt und Syndikus, und Dr.- rer. poi. P a u l 
V a rn h a g c n , Berlin. Mit ausfuhrl. Anm., Beisp., 
Tarifen u. Sachreg. Berlin: Industricyerlag, Spaeth & 
Lindo, 1917. (153 S.) 8° (16°). Geb. 2,80 

H ilf s d ie n s t ,  Der vaterliindische. Erliiuterungen und 
Materialien zum G ese tzb  iiber den yaterliindisehen 
Hilfsdionst vom 5. Dezember 1916. Auf Veranlassung 
des Kriegsamtes hrsg. yon B u g en  S c h if fe r , Ober- 
Ycrwaltungsgerichtsrat, M. d. R. u. d. preuB. Abg -H., 
Leiter der Rechtsabteilung dos Kriegsamtes, und 
Dr. Jo h . J u n c k ,  Geh. Justizrat, Rechtsanwalt b. 
Reichsgerieht, Jl. d. R., Mitglied der Rechtsabteilung 
des Kriegsamtes. Berlin: Otto Licbmann 1917. (VIII, 
206 S.) 8°. K art. 3 JC.

>) St. u. E. 1910, 27. April, S, 722/3.


