
i m  W A H L  U i  E I S F W  - = £ -Gesdialtsfuhrer der -  |  1 W «4i J  |  I U  Geschaftsluhrer
flordwestlichen Gruppe | |  <jes Yereins deutscher
des Vereins deutsdier 

isen- und Stal 
industrieller

■ ■ .  - ^  ^  ■ ■■ * ■ i  ■ EisenhOttenleute.Eisen- und Stahl- ZEITSCHRIFT
FUR DAS DEUTSCHE EISENHUTTENWESEN.

Nr. 32. 9. August 1917. 37. Jahrgang.

Eisen und Kohle in Frankreichs Zukunftsabsichten.1)
Von F e r d in a n d  M oos iii Berlin.

I—<s ist bereits iiber ein Jahrzelmt her, daB die 
^  Entwicklung der deutschen Eisen- nnd Stahl
industrie in den Schriften des Auslandes eine lieryor- 
ragende Stellung einzunehmen begonnen hat. Kurze 
Zeit vor dcm Rriege hat W. M orton  F u lle r to n  ein 
Buch „Problcms of Power11 in England erscheinen 
lassen, in dem die Leistungen der Eisen- und Stahl
industrie ais die auBerlichc Grundlage der heutigen 
Staaten dargestellt werden, ais Gradniesser ihrer 
Macht. Von wenig Wohlwollen fiir Deutschland erf iillt, 
schreibt der Yerfasser: „Man hat berechnet, daB un- 
gefśihr gegen JNlitte des 20. Jahrhunderts die Erzlager 
in  Deutschland erschopft sein werden", und daB als- 
dann dic deutschen Eisen- und Stahlwcrke ihre 
Feucr ausloschen miiBten, wenn sic nicht andere 
Erzlager erwerben konnten. Der franzosisclie Volks- 
w irt E d. D r ia u lt  kniipft an diesen Gedanlcen fol- 
gende Bemerkungen: „Also auch ohne Krieg ist die 
Erzkrisis (in Deutschland) bevorstehend. Fiir den 
Augenblick gibt es fiir Deutschland nur einen un- 
besiegbaren Rebenbuhler: die Vereinigten Staa- 
ten .“ Die Gewinnung in beiden Landem betrug 
(in Millionen Tonnen): in denvcrcinieten inDeutsch-

Staaten land
S t a l l i ............................... 31 19
Roheisen . .......... .......... 24 17
K o h l e ............................... 450 191

Ans diesen Zahlen2) folgert Driault, daB Deutsch
land demniichst die Vereinigten Staaten ais „ttber- 
machtigen Nebenbuhler“ vor sich sehen wird.

Dem Bilde gibt er stiirkere Farben, indem er 
darauf zu sprechen kommt, in welcher Lage Deutsch
land ware, wenn ilnn die lothringischen Erze nicht

*) Freic Boarbeitung der Schrift do3 Verfassers „Die
f] anzosischen Absichlcn auf dem Gebiet der Industrien: 
Erz, Kohle, Eisen und Stahl ‘, hrsg. vom Deutsch-Fran- 
zosischen Wirtsehafts - Verein (Berlin W. 9, Kottbusor 
StraBe 28/9) 1917.

!) Nach der franzosischen Quelle sollon sich die 
Zahlen auf das Jahr 1913 bezichen, sio stammen aber 
zum Toil aus don Jahren 1911 und 1912; auch die 
iibrigen, im folgenden gegebcnen Zihlen erscheinen zum 
Teil nicht ganz einwandfrei, sio beruhon indossen auf 
den angofiihrten Sehrifton und konnen d iher in diesem 
Zusammonhange nicht berichligt werden.

Die SchrijUcitung.

XXX TI. „

zur Verfiigung stunden: Eine Lage, die herzustellcn 
Driault ais eines der wichtigsten Ziele dieses Iiriegcs 
bezeichnet. Er sagt: „Deutschland ist tatsiichlich 
arm an Erzen. Im Jahre 1913 forderte es 28 607 0 0 0 1, 
von denen 21135 0 0 0 1 aus dem einrerlcibten Lotli- 
ringen kamen. AuBerdem bezog es an 14 000 000 t, 
dayon schr viel aus Franzosiscii-Lotliringen . . . 
Demgegeniiber nennt Driault im Hiiiblick auf den 
Reichtum Frankreichs an Erz sowohl ais an Wasser- 
kraften (zur Erzeugung vonElektrizitat), indem er sich 
der Ausfiihrung von Morton Fullerton anschlieBt, 
Frankreich „das metallmiichtigste Yolk der W elt“ seit 
der Einfiihrung des Thomas-Gilchrist-Yerfahrens. 
„Allein dasBecken yonBriey hatte dieEisengewinnung 
Frankreichs einmal fast auf den ersten Platz gebracht. 
Im Jahre 1869 forderte Frankreich (einschlieBlich des 
Beckens von Diedenhofen) 3 460 0 0 0 1 Erz. Im Jahre 
1913 betrug die Erzgewinnung Frankreichs, ohne (den 
Bezirk von) Diedenhofen, 21714 0 0 0 1. Rechnet man 
die Fordcrung indem noch deutschen Lothringen hinzu, 
so ergibt sich eine Gesamtmenge von iiber 42 000 0001 
oder 14 000 000 t  melir ais die heutige Gesamt- 
forderung in Deutschland. . . . Schon lieute schickt 
Frankreich 8 229 000 t  Eisenerz ins Ausland, davon 
viel nach Deutschland. Dazu soli kommen die 
Ausbeute der bereits aufgeschlossenen Erzlager in 
der Normandie (Calvados und Manche), der Berg- 
werke in Tunis und Algier, der Ouenza-Gruben, der 
Gruben in Marokko und am Senegal, auf Madagaskar, 
in Sud-China nahe den StraBen, die nach Tonkin 
fiihren. Jedoch schon ' in Frankreich allein wurde 
man zu selir bedeutenden Forderzahlen gelangen, 
weim man die Grubengejechtsame, die erteilt worden 
sind, jedoch aus Bcrechnung oder andern Griinden 
nicht ausgeiibt werden, ver\verten wollte.“

Diese Ausfiihrungen Driaults zeigen den Weg, 
auf dcm die Gedanken und Pliine in Frankreich sich 
bewegen. Er ist jedoch nur e in e  Stimme in dem 
yortrefflich geleiteten Orchestcr, das sich in Frank
reich, England und den Yercinigten Staaten m it den 
Dingen beschiiftigt, die fiir die fernere Entwicklung 
der Eisen- und Stahlindustrie von Bedeutung sind. 
Deshalb gebe ich, einem ausdrucklichen Wunsche
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der SćKriftleitung folgend, aus der eingangs erwahn- 
ten, jiingst von mir veroSentlieliten groBeren Arbeit 
nachstehendes wieder:

Die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung 
naeh dem Kriege wird in Frankreich nieht nur von  
den Staatsmannern, sondern mit niclit minderem  
Eifer von den Industriellen erortert. Das volkswirt- 
sehaftliche Schrifttum wird bestandig durch Beitrage 
iiber die Art, w ie die Eisen- und Stahlindustrie Frank
reichs naeh dem Kriege gefiirdert werden kann
—  womoglicli auf Kosten Deutschlands — bereichert. 
Hier mogen die folgenden Arbeiten, die teils ais 
selbstiindige Schriften, teils ais Aufsatze in Zeit- 
schriften und Zeitungen erschienen sind, erwahnt 
werden: L. dc Launay in der „Revue des deux’ 
Mondcs" vom 15. Juni 1916, Max Hoschiller im 
,,Temps“, Maurice Alfassa in der Schrift „Le Fer et 
le Charbon lorraine" (Paris: Belin Frćres 1916), 
einige Yeroffcntlichungcn in der „Information11 und 
im „Echo de Paris", ferner die Schriften von Henry 
Beranger, Fernand Engerand, M. de Gouy, Yves' 
Guyot im „Journal des Economistes" u. a.

Der Ausgangspunlct fast aller dieser Erorterungen 
ist die Annahme, daB die Reiehslande an Frankreich 
fallen.

L. de L a u n a y  spricht in seinem Beitrage fur dic 
„Revue des deux’ Mondes", iiberschrieben „Le 
Problemc franco-allcmand de fer" folgenden Satz 
aus: „Wenn wir beziiglicli der Bergwerkc (in ElsaB- 
Lothringen) unnachgiebig bleiben, so sichern wir den 
Friedcn, denn wir verhindern dadurch einen neuen 
deutschen Angriff."

Ais M ax H o s c h il le r  im „Temps" die Auffassung 
vertrat, daB das Erzgebiet von Briey fiir Dcutschland 
nieht durchaus notwendig sei, erfuhr er von fast allen 
Seiten den lieftigsten Widerspruch.

M a u r ic e  A l f a s s a  shlieBt sich der Darstellung 
dc Launays an und gibt ihr noeh deutlicheren Aus- 
druck: Frankreich war, so fiihrtAlfassaaus, aucli vor 
dem Kriege eines der an Erz reichsten Liinder. Olme 
von den heute fast erschopften Gebieten der Mitte, den 
Erzlagern der Pyrenftcn, der Normandie, der Bretagne 
zu reden, dereń Erzforderung von jahrlich einer 
halben Million t  gestcigert werden wird, und oline 
Anreehnung unserer Bergwerke in Algier und vom  
Ouenza, ist zu beachten, daB unsere Erzlager im 
franzosischen Teilc Lothringens einen Yorrat von 
3 Milliarden t  darstellen. '

Die Yereinigung der Becken von Briey und Dieden- 
hofen wird Frankreich in den Besitz von mehr ais 
5 Milliarden t lothringischen Mineralerzes setzen. 
Angcnommen, daB die Erzforderung der W elt sich  
gegen das Jahr 1913 niclit vergroBert hat, so wurde 
Frankreich auf eine jahrliche Forderung von rd. 
40 Millionen t Erz kommen, wodurch es zur bedeu- 
tendsten Stellung auf dem Gebiete der Erzgewinnung 
in Europa gelangte. Nur die Vereinigten Staiiten 
fordem m it jahrlich 55 Millionen t  mehr, aber die 
neue Lage wiirde Frankreich alsdann erlauben, den 
Amerikanern naclizustreben.

Eine solche Lage wiirde der franzosischen In
dustrie unbeschriinkte Aussichten eroffnen und ihr 
einen groBartigen Aufschwung niclit nur ermoglichen, 
sondern sichern. Diese Erwartung grundet sich nieht 
auf den Erzreichtum an sich. Aber dieser strahlt 
andere Wirkungen aus, die in ihrer Gesamtheit un- 
vergleichbar sind: Erz bedeutet niclit allein GuB- 
eisen und Stahl, sondern es schafft alle Erzeugnisse 
der gemischten Industrien. Das Erz im Becken von  
Briey ergab fiir 3 t  Erz 90 fr Eisen, den Wert der 
Tonne Erz m it 5 fr angesetzt. Die aus dem Erz lier- 
gestellten Maschinen und Schiffe stellten einen W ert 
von 1500 fr f. d. t .  dar.

Hier wird, um die Aussichten der franzosischen  
Industrie bei Erfiillung ihrer Wiinsche deutlich dar- 
zustellen, auf das Beispiel Deutschlands hingewiesen: 
Deutschland, so heiBt es, fiilirte 7% Millionen t  
Maschinen und andere Eisen- und Stahlerzeugnisse' 
aus; darunter allein 2% Millionen t  nacli den Landem  
der heutigen Verbandsmachte.

Die Gewinnung der Erzlager in Lothringen wiirde 
Frankreich aber nieht nur den ungeheuren Vorteil 
der allseitigen und mannigfaltigsten Bclebung aller 
seiner Gcwerbe bringen, sondern See- und FluB- 
schiffahrt w ii r den Gewinn haben, weil Erz, Kohle' 
und Eisen die SchifTe m it Ladung versehen, dereń 
Mangel eine der Ursachen der tiickstandigen Ver- 
fassung der franzosischen Schiftalirt zur See und auf 
den Flussen ist.

Frankreichs Mangel an K o h l e n  fallt bei allen B e- 
reclmungen schwer ins Gewicht. Obgleich die Erz
forderung im Osten Frankreichs innerhalb der letzten  
25 Jahre von 3 y2 auf rd. 22 Millionen t stieg, allein  
im Becken von Briey von 2,2 auf 19 Millionen t, so 
hat Frankreich doch im Jahre 1913 nur 5 Millionen t  
Eisen und 4 400 000 t  Stahl hergestellt —  gegeniiber 
rd. 19 Millionen t  Eisen und ebensoviel Stahl in  
Deutschland.

Frankreichs Erzausfuhr ist so groB, weil es an  
Kohle felilt, um das Erz zu verhiitten. Fiir Kohle 
hangt Frankreich vom Auslande ab, da seine For
derung nur 41, sein Bedarf aber 62 Millionen t  jahr
lich betriigt.

Yor dem heutigen Zustande hat Frankreich Kohle- 
aus Deutschland bezogen und dorthin Erze geliefert. 
Diese Ausfuhr betrug im Jalire 1892 nur 54 000 t ;  
sie stieg auf 1400 000 t  im Jahre 1909 und au f 
3 811000 t  im Jahre 1913. Das Thomasverfahren. 
fiilirte also zu einer Art Abhangigkeit der deutschen. 
Industrie von den franzosischen Erzlagern. E ine  
andere Wirkung dieses Verhaltnisses war ein Zu- 
sammendrangen der deutschen Roheisenerzcugung in  
der Nahe der franzosischen Grenze.

In der franzosischen Darstellung erscheint der 
deutsche „Stahlwerks-Yerband" ais eine Begiinsti- 
gung der Werke in Westfalen gegeniiber jenen an der 
Saar, wo, schon iufolge der Ersparnisse an Versand„ 
die Industrie zu stets wachsender Entfaltung kam. 
Das franzosische Sclirifttum ist darin einig, daB das- 
Erz im Becken von Briey 60 bis 80 % der Herstellung:
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von Roheisen und Stahl deckt und daB es deshalb 
fiir die deutsche Industrie notwendig sei,die Forderung 
im Beeken von Briey sich zu sichern.

Darauf griindet sich auch die viclfach in Frank- 
reich auftretende Anschauung, wonach „ohne das 
Beeken von Briey Deutsehland nicht in der Lage 
wiire, diesen Krieg zu fuhren“. — Nur M a s IIo- 
S ch iller  tr itt dieser Darstellung offen entgegen. 
Er stellte im „Temps“ unter der Ueberschrift „Die 
Legende von Briey“ den andern Leitsatz auf: „Um  
ihren SchieBbedarf herzustellen, bediirfen die Deut- 
sehen keiner einzigen Tonne Erz aus dem Beeken 
von B riey.“ Unter den Vertretern der anderen Dar
stellung hat er damit jedoch einen Sturm von Ent- 
riistung erregt. Dagegen liiBt Iloschiller den hohen 
Wert des Beckens von Briey fiir die Entwicklung der 
deutschen Eisen- und Stahlindustrie in Friedenszeit 
gelten. Vor dem Kriege ging der gróBte Teil der Aus
fuhr nacli Deutsehland, das fast die Hiilfte der fran- 
zosischen Erzforderung beanspruchte und dessen 
Kiiufe noch weiter zunahmen.

Die franzosisehen Industriellen und Yolkswirte, 
die sich eingehend m it diesen Fragen beschaftigen, 
iiuBern dieMeinung, daB nacli dem Kriege derHaupt- 
strom der Ausfuhr sich wieder naeh Deutsehland  
wenden werde. Auf Grund ihrer bevorzugten An- 
nalime, daB Frankreich die deutschen Reichslande er- 
werben werde, stellen sie folgende Betrachtungen an:

Die Ausfuhr Frankreichs wird bedeutend steigen, 
denn Frankreich wiirde die verdoppelte Erzforderung 
innerhalb seiner Grenzen nicht selbst yerwenden 
konnen. Daraus wiirde sieh die Notwendigkeit er- 
geben, zu dem alten Brauch des Austausches von Erz 
gegen Kohle zuriickzukehren. Deutsehland wurde 
der Hauptabnehmer bleiben, denn die im Kriege m it 
Frankreich verbundeten Liinder waren nicht in der 
Lage, groBe. Ankiiufe in Frankreich zu maclien; 
ebensowenig dic neutralen Liinder.

Der letzte Punkt wird von den franzosisehen Be- 
urteilern ais „storend" bezeichnet. Er stellt sich 
ihnen ais „eine ernste Belastung der Zukunft“ dar. 
Denn „die Macht Deutschlands auf dem Eisen- und 
Stahlmarkt wiirde dureh eine solche Entwicklung 
wiederhcrgestellt, und damit erhielte es wieder die 
Macht zu angriffsweisem Yorgehen, von dem die Yer- 
biindeten dureh ihren Sieg befreit werden sollten11.

Bei der weiteren Erorterung dieses Pnnktes greift 
man auf das Verhaltnis zwischen der franzosisehen 
und der deutschen Industrie vor dem Kriege zuriick. 
Der Kern dieses Yerhaltnisses war „ A u s ta u se h  v o n  
E rz  g e g e n  K o h le “.

Es wird von den Franzosen zugestanden, daB 
der N utzen an diesem Verhaltnis angesichts des 
Mangels an Kohle fiir Frankreich groB und offenbar 
war. West fale n versah das lothringische Gebiet mit 
Kolilen und Koks zu billigeren Bedingungen ais das 
entfernte England seine Kolilen liefern konnte. Aueli 
andere wirtschaftliche und technische Erwiigungen 
kommen zugunsten des Verkehrs zwischen Frank
reich und Deutsehland in Betraeht.

Diejenigen jedoch, die eine Aenderung des Ver- 
haltnisses zwischen der deutschen und franzosisehen 
Industrie, und vor allem die Einverleibung Deutsch- 
Lothringens wollen, suchen nacli Beweggriindcn, um 
d ie s e  E r w iig u n g e n  u m z u s tiir z e n . Sie maclien 
geltend, daB es Mittel geben miisse, um englisehe 
Kohle zu annehmbaren Bedingungen zu beschaffen; 
auBerdem, so fiigen sie hinzu, sei es nicht erwiesen, 
daB die K o h le n la g e r  in  N o r d fr a n k r e ic h  nicht 
geniigen wurden, um den Franzosen die notigen 
Kolilen in Zukunft zu liefern. Der franzosische 
Osten miisse Mittel finden, um seinen Kohlenbedarf 
im franzosisehen Norden zu deeken.

Der deutsche Staudpunkt erfahrt eine knappe 
Darstellung: D e u ts e h la n d  nahm dengroBten Anteil 
an den franzosisehen Erzen, die Westfalen versahen, 
so daB schlieBlich von den Deutschen Erzlager nicht 
nur in Franzosisch-Lotliringen erworben wurden, 
sondern auch in der Normandie.

Die Erzforderung in Deutsch-Lothringen hat sich 
iiuBerst sclinell entwickelt: Im Jahre 1880 betrug 
sie 3, 1890 4%, 1900 7%, 1910 14 y2 und 1913 gar 
21 Miilionen t.

L. de L a u n a y  bereclinet, daB bei solcher Ent
wicklung Deutsehland die deutsch-lothringischen 
Lager in den Jahren 1945 bis 1950 erschopfen wiirde. 
Alsdann ware der Besitz der franzosisehen Erzlager 
fiir Deutsehland „eine Frage von Leben oder Tod“.

Die Beziehungen zwischen der deutschen Lidustrie 
und den franzosisehen Erzlagern bieten verschie- 
pene Entwieklungsstufen: Zu Anfang handelte es
sich um einfache Vcrkaul'svertnige. Alsdann kam der 
Ankauf von Erzbergwerken und Erzlagern. SchlieB
lich gelangte m an zu Abmachungen und Vertragen 
iiber g e m e in s c h a f t l ie h e n  B e s i t z  a n  E r z la g e r n  
in  F r a n k r e ic h  u n d  an  K o h le n w e r k e n  in  
W e stfa le n .

Dieses letzte Yerfahren wird auch von franzosi- 
schen Volkswirten ais ein groBer Y o r te i l  f iir  d ie  
f r a n z o s is e h e n  B e t e i l i g t e n  dargestellt: Diese 
waren dureh liohe Zoile und besonderc Abmachungen 
gegen das Eindringen des deutschen W ettbewerbes 
geschiitzt und konnten bei der Ausfuhr groBe Vor- 
teile aus der deutschen Einrichtung der Kartelle und 
A usfuhm rgiitungen ziehen, indem sie auf deutschem  
Gebiete Werke anlegten, die ihre Erzforderung auf
nahmen. E sm achtebei dieser Berechnung des Gewin- 
nes auf franzosischer Seite keinenUntersehied, objene 
in Deutsehland angelegten Werke selbstiindig betrieben 
wurden oder ob sie Aktienunternehmungen waren.

A lfa s sa  und andere erklaren, daB zahlreiehe 
F r a n z o se n  e in e n  g ro B en  A n te i l  an  d er  W ie -  
d er k e h r  der a lt e n  B e z ie h u n g e n  zu  D e u t s c h -  
la n d  n iih m e n , um so mehr, „ais ilir Vorteil ver- 
griiBert wiirde dureh die Aufliebung des Artikels 419 
des franz6sischen Strafgesetzbuchs, der sich gegen 
die Verbande und Vereine wendet, die zum Zweck, 
sich besondere Gewinne zu verschaffen (accapare- 
ment), gegrundet werden11 und die Beherrschung des 
inneren Jlarktes anstreben.
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Es ist klar ersichtlich, daB sieli der Kern der 
Agitation gegen diejenigen Personen und Zeitungen 
in Frankreich richtet, welche die Bedeutung des 
Beckens von Briey fiir die deutsclie Industrie ais 
uneriieblich, jedenfalls ais nicht entselieidend dar- 
stellen. Also aucli unter anderem gegen dic Leitsatze 
yon M as Hoschiller, die Stellungnahme des „Temps11 
und der „Information11, sowie einfluBreicher Zei
tungen, dic vor dem Kriegc das „Austauschvcrfaliren" 
gebilligt liaben.

In Yerbindung m it diesem Streite der Meinungen 
hat ein Aufsatz in Frankreich groBcs Aufsehen ge- 
macht, der am 22. Dezember 1915 in der „Informa- 
tion“ ersehien. Er gipfelt in der Forderung: „ W irt-  
s c h a f t l i c h e  S t a a t s f r e i h e i t  d e s  G e b ie te s  v o n  
D ie d e n h o f e n “. —  Wegen des Mangels an Kohle in 
Frankreich und zur Vcrhinderung einer Ueber- 
forderung von Erz sollen die Werke in Deutsch- 
Lothringen von dem franzosischen Markte ausge- 
sclialtet bleiben. Danach schlagt der Yerfasser fol- 
gendes vor:

„Deutscli-Lothringen soli eine besondere wirt- 
schaftlicheVerfassungerhalten, die das staatsrechtliehe 
Verhiiltnis desLandes zu Deutschland nicht andert: 
eine Ausnahmevcr\v<iltung fiir die Verzollung von  
Erz, Brennstoff, die Erzeugnisse der Eisen- und Stahl- 
industrie und fiir die Verfrachtung dieser Gegen
stande. “ Der Vorschlag beruht auf dem folgenden 
Gedankengang: W ennD cutsch-Lotliriiigenzu Frank
reich komnien sollte, so wurde cs der franzosischen  
Industrie im Osten schwer oder unmpglich sein, gegen  
die deutschen Werke im Becken von Diedenhofen 
anzukampfen, „denn Rochling, Stumm, Thyssen 
waren im Begriff, Kónige der franzosischen Eisen- 
und Śtahlindustrie zu werden". Um „diese Gefalir 
zu vcrmeiden“, hat man yorgesclilagen, dic deutschen 
Werke vom franzosischen Markte auszusćhalten und 
ilinen den bisher igen Zustand zu lassen: durcli ein 
besonderes Zoll- und Eisenbahn-Abkonunen. —  Es 
wiirde hinreichen, an je dem der elf Werke im Becken 
einen Zollbcamten anzustellen, also in Morchingen, 
Rombach, Maizićres, Hagcndingcn, Ucckingen, D ie
denhofen, Hayingen, Kneuttingcn, Rodingen, Oet- 
tingen, Audun le Tiche . .  . Die Ostbahngesellschaft 
brauchte nur die deutschen Tarife, wie sie vor dem 
Kriegc waren, auf einigen Kilometern der Strcckcn 
anzuwenden, die zwischen jenen Werken und der 
deutschen Grenze liegen . . .

Solclie Vorsclil;ige waren in der „Information" 
yon L. B a i l ly  gemacht worden. Sie erweckten 
jedocli in vielen Kreisen einen auBerordentlich 
heftigen Widcrspruch. F e r n a n d  E n g e r a n d , in 
Frankreich ais einer der besten Kenner der lothrin- 
gischen Industrie angesehen, w ill niclits davon wissen. 
Aucli der Prasident des angeselienen „Coinitć des For- 
ges“ (Vereinigung der Eisen- und Stahl i ndustri- 
ellcn Frankreiclis), L e o p o ld  P r a lo n , wendete sich  
in einer Zusclirift an das „Echo dc Paris" gegen jenen 
Vorschlag; er sagte: „Wir stellen die Rucksićht auf 
unsere Kórpersehaft auf eine Linie m it den hoheren

In1 eressen Frankreiclis.11 Darausergibtsich derScliluB, 
daB die maBgebenden Kreise der franzosischen Eiscn- 
und Śtahlindustrie von jenen Gedanken niclits wissen 
wollen, und weiter, man konnte folgern, daB sie aueh 
der Fortsetzung des vor dem Krieg —  wie dic fran
zosischen Sachyerstandigen selbst sagen —  den 
Franzosen groBen Vorteil bringenden „Austausches 
von Erz gegen Kohle" abgeneigt sind.

Dennoch zahlt dieses Austauschverfahren yiele 
Anhanger, die aucli in dem heiBen Dunstkreise des 
heutigen Meinungsstreites nicht sclieuen, ilire Ansicht 
zu sagen. Sie kniipfen jedocli eine Bedingung daran: 
„Das Austauschverfahren soli derartig geliandhabt 
werden, daB Frankreich von der Herrschaft der deut
schen Industrie befreit wird auf einem von einer 
Yersammlung der ycrbiindeten (Verbands-) Machte 
naher zu bestimmenden W eg.“ Der ScliluB dieser 
Ausfiihrungen ist, daB in Zukunft die franzosisclie 
Erzausfuhr naeh den Verbandslandcrn gelenkt werden 
soli: „England konnte ein bedeutender Abneluner 
werden, wenn cs seinen industriellen inneren Aufbau 
wie es die Umstiinde verlangen, verbessern will. 
Belgien hat ein groBes und dringendes Verlangen, 
denselben Wcg zu gehen und die Bandę m it Frank
reich enger zu kniipfen."

Alle franzosischen Bcobachter stimmen darin 
iiberein, daB Frankreich sich einschneidenden Neue- 
rungen auf- industriellcm Gebiete zuwenden muB, 
und licben hervor, daB die Mittel dazu vorhandcn sind.

Zu Beleuchtungszwecken verwendet man in 
Frankreich ungefahr 5 Millionen t  K o h le , die zur 
Gasherstellung gebrauclit werden. Diese ergeben, 
auBer der Herstellung von Nebenerzeugnissen nur 
zum Hausbrand vcrwendbarcn Koks von liiaBigem 
Wert und nicht leichtem Absatz. —  Man soli, so 
wird ausgefiihrt, sich den deutschen Yerfahren zu
wenden, wobei die Kohle zur Kokslicrstcllung ver- 
w endet wird, und das Gas ais Kebenerzeugnis er- 
scheint. Bisher sind nur wenige soleher Versuche 
in Frankreich gemacht worden. Man sollte sie aber 
namentlich in den groBen Stiidten yornelmien. Wenn 
dieses Verfahren zu allgemeincr Anwcndung gelangt, 
wurden 2 bis 3 Millionen t Kolilen zur Verl'iigung 
bleiben.

Kocli groBere Bedeutung legt man der Moglich- 
k e itzu , dic W a ss e r k r a fte  in F r a n k r e ic h  der In
dustrie dienstbar zu machen und durcli sie die Kohle 
zu ersetzeii. Die Wasserkriifte werden auf 5 Millionen 
P S  geschatzt bei niedrigem- Wasscrstande, dureh 
365 Tage im Jahre verffigbar. Wahrend der Halfte  
des Jahres wurden also bei mittlcrem Wasscrstande 
9 bis 10 Millionen P S  zur Yerfugung stehen. Die 
yereinigten BedurfnissevonIndustrie, Landwirtschaft, 
Eisenbahnen, Schiffahrt wurden nicht den vorliande- 
nen Reichtum an Wasserkraften erreiehen. Man hat 
60 Millionen Kilowattstunden berechnet. Mit ausgie- 
biger Anwcndung der Elektrizitat w ill man den jiihr- 
lichen Kohlcnbedarf Frankreichs auf die Halfte herab- 
setzen. Alit Aufwendung yon cincr Milliarde Kapitał fiir 
Elektrizitatsanlagen denkt man das Ziel zu erreiehen.
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Die Vermińderung der K o lile n -E in fu h r  wiire 
auch dcshalb anzustreben, w eil diese Verminderung 
giinstig auf die Wechselkurse wirken wurde: ein 
naeh dem Kriege sehr zu beachtendes Ziel.

D ie franzosische Industrie hatte einen Kohlen- 
bedarf von 19 Millionen t; der Bedarf der franzosi- 
sehen Eisenbahnen war 9 Millionen t.

GroBte W ichtigkeit wird —  begreiflicherweise —  
auch sonst in allen Erorterungen der Frage der 
K o h le n v e r so r g u n g  zugewiesen. AnEisenerz wurde 
Frankreich an der Hand dieser Berechnungen (dereń 
Grundlage hier natiirlich nicht behandelt zu werden 
braucht) besitzen: 19% Millionen t aus dem Becken 
von Briey und 21 Millionen t aus dem Bezirk von 
Diedenhofen. Naeh einer Berechnurig Alfassas wiirde 
man auf einen Bedarf an Kohle von 52 Millionen t 
kommen, wozu 49 Millionen t  fiir anderen Bedarf 
triiten, gemaB der Ergebnisse des Jalires 1913. Alles 
in allem waren demnach 101 Millionen t  Kohle fiir 
Frankreich erforderlich. Da die franzosische Fórde- 
rung nur 4 i  Millionen t liefert, so wurde sich unter 
den —  von den Franzosen gewunśchten — neuen Ver- 
haltnissen ein Fehlbetrag von 60 Millionen t  ergeben, 
gegeniiber den 21 Millionen t  vor dem Kriege. W ie  
d ie  fe h le n d e n  M en gcn  K o lile n  zu  b e sc h a ffe n  
s e ie n , is t  d ie  s c h w ie r ig e  F rage .

Kohle und Koks von der Ruhr herzuholen, wiirde 
gleichbedeutend sein m it der Wiederlierstellung 
des Verfahrens „Austausch von Erz fiir Kohle". 
Deutschland wiirde, wenn es seine Erzlager in 
Lothringen und an. der Saar verloren hatte, in 
Abhangigkcit von Schweden geraten, das schon vor 
Jahren seine Erzausfuhr m it Hindernissen umgeben 
wollte. Deutschland wiirde es vielleicht ablehnen, 
Frankreich m it Kohle und Koks zu versehen, wenn 
es dafiir keine entspreehende Gegenleistung erhielte. 
Einen ungefahren SchluB auf Deutsehlands Stellung 
konnte man aus seineni Verhalten in den neuerlichen 
deutsch-schweizerisclien wirtschaftlichen Verhand- 
lungen entnehmen.

Naeh allen diesen Erwiigungen kommen die fran- 
zósiselien Industriellen und Volkswirte beim heu- 
tigen Stande ihrer Vorschlage (die stets auf der 
Annahme des fiir sie gluekliehen Ergebnisses des 
Krieges beruhen) zu der Ansehauung, daB die Ein- 
verleibung des lothringisehen Erzgcbietes durch 
Frankreich „d ie  V e r h a ltn is s e  in  der E is e n -  
und  S ta l i l in d u s t r ie  E u r o p a s  v o n  G rund a u s  
a n d ern  mnB . . . Die sich daraus ergebende 
S c h w a c h u n g  D e u ts e h la n d s  a u f a lle n  G eb ie -  
te n  wiirde nainentlich Belgien und England zugute 
kommen. D ie  R e g ie r u n g e n  k o n n e n  s ic h  fo  r ta n  
n ic h t  m ehr a u f dem  v o r  dem  K r ieg e  a llg e m e in  
a n e r k a n n te n  S ta n d p u n k te  b e w e g e n , daB  
u n te r  a lle n  U m sta n d e n  und oh n e  s o n s t ig e  
E r w a g u n g e n  der b i l l ig s t e  M ark t a u fg e s u e h t  
w erd en  k an n . Im  iiu B ersten  F a li  d iir f te  m an  
s e lb s t  v o r  e in e r  so g e n a n n te n  ,u n w ir ts c h a ft -  
l i c h e n P o l i t ik 1 n io h t z u r i l e k w e ic h e n . . .  Frank
reich muR sich naeh dem Kriege zunachst daran-

geben, seine Kohlenlager im Norden besser auszu- 
beuten. Unter Umstanden muB zur Aenderung des 
Bergbaugesetzes vom 21. April 1810 geschritten 
w erden.“

Naeh Erwerb von Deutsch-Lothringen wollen 
die Franzosen die K o h le n fo r d c r u n g  an  der  
S a a r  v c r d o p p e ln ;  sie stellen diesen Gedanlcen m it 
in den Yordergrund ihrer Erorterungen und beinerken 
dabei, daB das Lager im Becken von Valenciennes 
von 105 000 ha 28 Millionen t  Kohle liefert, wahrend 
das Saarbeeken von 220 000 ha nur 17 Millionen t  
hergebe. Dic belgischen und hcllandischcn Kohlen- 
becken sowie die Lager bei Aachen und Maestricht 
sollen ebenfalls in irgendeiner Form unter franzosi- 
schen EinfluB kommen, auch „wenn von der Einver- 
leibung des linken Rheinufers abgesehen wird“. 
D ie . B e c k e n  der S a a r  u n d  d es w e s t l ic h e n  
R lie in s  (so driicken sich die franzosischen Volks- 
wirte aus) m iis s e n fu r  d en  K o h le n b e d a r f  F r a n k -  
r e ic h s  d ie n s tb a r  g e m a c h t  w erd en .

Vor dem Kriege betrug die Kohleneinfulir Frank- 
reichs rund 22 Millionen t, von denen 6 aus Dcutsch- 
land, 5 aus Belgien und 11 aus England kamen. 
Naeh dem Kriege miissen die Einfuhren aus Belgien 
und England gesteigert werden. Das belgisclie 
Becken von Kempen (Campine), wo franzosische 
Kohlenverbraucher groBen Anteil schon friiher be- 
saBen, wird an 5 Millionen t liefern konnen. Auch 
England mu 15 bedeutend mehr liefern ais vor 
dem Kriege. Vor allem s o l i  E n g la n d  d ie  f r a n 
z o s is c h e n  E is e n b a h n e n  im  W e s te n  v e r so r -  
gen . Auch im Nordosten sind, trotz der Ent- 
fernungen, vor dem Kriege Kohlen aus England fiir 
Indnstriezwecke bezogen worden. „ D ie se  E in r ic h -  
tu n g  muB a u s g e b a u t  w e r d e n , a u c h  w en n  
d a zu  b e so n d e r e  M aB n ah m en  n iit ig  w erd e n ,  
d ie  n ic h t  in  den  R a h m en  der w ir t s c h a f t l ic h e n  
A n se h a u u n g e n , w ie  s ie  v o r  dem  K r ie g e  b e 
s t a n d e n , p a s s e n .“

Ein Vorschlag w ill D iin k ir c h e n  zu m  S a m m e l-  
p la tz  der K o h le n e in fu lir  a u s  E n g la n d  machen. 
Es sollen besonders groBe Eisenbahnwagen gebaut 
und besonders billige Frachttarife fiir diesen Zweck 
eingefuhrt werden. Der Nordostkanal soli fertig- 
gestcllt werden, um den Verfrachtungen zu dienen. 
Die Regierung soli den Bau besclileunigen. —  Ein 
anderer Vorschlag bczieht sich auf den V e r sa n d  
m it  K a h n en  durch Sclilepper bis Paris. —  Auch der 
Y ersa n d  a u f dem  R h e in  soli fiir diese Zwecke ent- 
w ickelt werden.

Mit England konnten ferner besondere Abkommen 
getroffen werden, die sich auf den A u s ta u s c h  v o n  
f r a n z o s is c h e n  E r z e n  g e g e n  e n g l i s c h e  K o h le  
beziehen. Ferner konnte m it S c h w e d e n  vereinbart 
werden, „daB d ic  R e c h te , d ie  D e u t s c h e  a u f  
s c h w e d is c h e  E r z la g e r  er w o r b e n  h a b e n , d u rch  
f r a n z o s is c h e  A b n eh m er  a b g e lo s t  w erd en " . 
E in ahnliches Vcrfahrenkonnte in H o lla n d  beobach- 
tet werden, wo die Deutfclien Rechte auf hollandische 
Kohlenlager envorben haben. Der Grundsatz der
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„Ablosung11 durch franzosisclie Verbraucher wird 
auch hier empfolilen.

Nach Erfullung aller dieser Voraussetzungen 
wurde Frankreich alsdann jahrlich 100 Millionen t 
Kohle yerwenden. Seine Kohlcnbestande erscheinen 
in diesem Bilde wie folgt:

t
A lto  K o h le n la g e r  vor dem Kriege . . 41000 000
N euo L a g e r:

an der S a a r ..............................................  30 000 000
„westlioh vom Rhein“ .......................... 30 000 000
Einfulir aus England und Belgien . . 21 000 000

zusammen 122 000 000 
Durch zweokmaBige Verwendung der Kohle 

(bei Herstellung von Gas) zu erzielendo
E r s p a r n i s a o ......................................  3000000

Mindestschatzung der W a a se rk ra f te  . . 9 000 000
zusammen 134 000 000

Die letzte Zahl driickt die B e tr ie b s k r il f t e  (an 
Kohlen und Elektrizitilt) aus, auf die Frankreich 
bei einem nach franzosischen W unschen geordneten 
Friedensschlusse rechnet.

Die yorstehenden M itteilungen mogen den Lesern 
etw a so erscheinen, w ie den Befehlshabern der 
U-Boote das Sehrohr ihres Fahrzeugs die Vor- 
gilnge ringsum zusammenfaBt: ais ein knappes Bild, 
gerade geniigend, sic zurechtzuweisen.

In keinem Lande der W eit wird lieute so viel iiber 
Wirtschaftskunst und W irtschaft geredet und ge- 
schrieben wie in Frankreich. Dabei tritt ungemein 
viel Saclikenntnis —  auch Iiber Deutschland —  
zutage. Wenn einmal Verliandlungen kommen, 
so werden sie sicher nicht so einfach sein wie 1871 
in Yersailles und Frankfurt a. M.

Versuche mit Hochofenschlacke.
Ausgefuhrt im Koniglichen Materialpriifungsamt zu Berlin-Lichterfelde W est in den Jahren 1911 bis 1916.

Berioht, erstattet im Auftrage der K o m m iss io n  fu r  U n te rs u c h u n g  d e r  V e rw e n d b a rk e it  v o n  H o c h o fe n 
sc h la c k e  zu B e to n z w e c k e n  von Prof. H. B u re h a r tz ,  Standiger Mitarbeiter der Abteilung fiir Baumaterial- 

priifung, und Prof. O. B a u e r , Standiger Mitarbeiter der Abteilung fur Metallographie.
(SchluB von Seite 719. — Hierzu Tafel 10 und 11.)

I |a s  Ergebnis der mikroskopischen Untersuchung 
ist nachfolgend zusammengestellt.

E r g e b n is  d er m ik r o sk o p is c h e n  U n te r s u c h u n g  

der S c h lif fe .

Im nichtgeatzten Zustand zeigten alle untersuch- 
ten Schliffe helle bis weiB erscheinende Einspreng- 
linge a. Sie traten, teils in Form rundlichcr kleinerer 
oder groBcrer regellos verteilter Punkte und Flecke, 
teils in Form gut ausgebildeter tannenbaumfórmiger 
Kristallgebilde auf (ygl. die Abb. 6, 12, 31).

Bei Aetzung der Schliffe m it alkoholischer Salz- 
saure, wiisseriger Salzsiiure oder FluBsaure wurden 
die hcllen Einsprenglinge a, je nach der Stiirke des 
Aetzmittels und der Aetzdauer, mehr oder weniger 
schnell angegriffen und herausgelost. Yermutlich 
handelt es sich bei diesen weiBen Einsprenglingen 
um Kalk oder um einen kalkreicheu Bestandteil. Das 
eigentliche Kteingefiige der Hauptinasse trat erst 
bei der Aetzung deutlich hervor.

S c h la c k e  Pz 1 Abb. 6 (v =  350)1) zeigt das 
Aussehen der Schliffliiche vor dem Aetzen. Die beiden 
weiBen, rundlichen Flecken entsprechen den erwiilm- 
ten, yermutlich kalkreicheu Einsprenglingen a.

Nach dem Aetzen (Abb. 7, [v =  200]) zeigt 
das Kleingefuge in der Hauptsaclie eutektischen 
Aufbau. Das Eutektikum besteht aus einem heli 
erscheinenden, durch die angewendeten Aetzmittel 
nur schwer angreifbaren Bestandteil b und einem  
dunkel erscheinenden erheblich leichter angreifbarer

1) v  bedeutet die lineare VergroBerung, bei der die
Aufnahmo erfolgte. Wo nichts bemerkt ist, beziehen sich 
die photographisehen Aufnahmen der Gefugebilder stets 
auf P la n sc h liffe . (Aufnahmen im auffallenden Licht.)

Bestandteil c. Im Eutektikum liegen teils rundliche, 
teils unregelmaBig umgrenzte groBere Massen des 
Bestandteiles c. Von den auf dem Dach des Amtes 
stehenden Verwitterungsproben wurde ferner am  
28. Dezember 1914 je ein Schliff von einem Zerfall 
zeigenden und einem nicht zerfallenen Stiick ent- 
nommen. Zwischen beiden Proben bestehen keine 
wesentlichen Gefiigeyerschiedenheiten, auf die das 
yerschiedene Yerhalten hiitte zuriickgefuhrt werden 
konnen.

S c h la c k e  Pz 2: Nach Aetzung m it alkoholischer 
Salzsiiure scheint die Schlacke bei Beobachtung in 
schwacher YergroBerung aus hellen und dunklen 
einheitlichen Massen zu bestehen. Bei stiirkerer Ver- 
griiBerung losen sich die anscheinend einheitlichen 
hellen Massen in ein grob ausgebildetes Eutektikum  
auf, das aus einem dunklen, durch das Aetzmittel 
leicht angreifbaren und einem hellen nur schwer an
greifbaren Bestandteil gebildet wird.

Beide Bestandteile zeigten ahnliches Yerhalten 
wie die bei Schlacke Pz 1 beschriebenen Bestandteile b 
und c; sie sollen daher ebenfalls m it b und c bezeich- 
net werden.

Abb. 8 (y  =  100) zeigt das Kleingefuge nach 
Aetzung m it alkoholischer Salzsiiure. Der Gefiige- 
aufbau ist erheblich grobkristallinischer ais bei 
Schlacke Pz 1.

S c h la c k e  P z3 : Auf den frischen Bruchfliichen 
sind langgestreckte helle Nadeln und Siiulen zu er
kennen, die in einer dunkleren Grundmasse liegen. 
Siehe Abb. 9 (v  =  2).

Bei stiirkerer VergroBerung zeigt es sich, daB die 
Nadeln und Saulen eutektischen Aufbau haben. 
Das Eutektikum besteht, iilinlich wie bei Schlacke
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P z 1 und Pz 2, aus einem dunklen Bestandteil c 
und einem hellcn b. Rundliche Einsprenglinge des 
Bestandteiles c liegen im Eutektikum unregelm&Big 
verteilt. Siehe Abb. 10 (v =  100).

Wie Abb. 11 (v =  200) zeigt, ist auch die 
zwischen den Nadeln und Saulen liegende Grund- 
masse nicht einheitlich aufgebaut, sondern sie besteht 
aus verschiedenen Gefiigebildnern, in denen groBe, 
anscheinend harte Kristalle d iiberwiegen. Geringe 
Mengen eines Eutektikums sind ebenfalls erkennbar.

S c h la c k e  Bz 1: Auf dem ungeatzten Schliff*sind 
zahlreiche rundliche helle (vermutlich kalkreiche) 
Bestandteile a erkennbar. Siehe Abb. 12 (v =  350). 
Sie werden beim Aetzen, wie schon erwiilmt, leiclit 
herausgelóst. Abb. 13 (v =  100) zeigt das Kleingefuge 
nach schwacher Aetzung mit alkoholischer Salzsaure. 
Das Gefiige wrird aus groBen, durch das Aetzm ittel 
nur scliwer angreifbaren Kristallen bzw. Kristall- 
skeletten e gebildet, sie stoBen meist dicht aneinander 
und nehmen den gróBten Teil des Gesichtsfeldes ein, 
zwischen ihnen befindet sich eine durch die Aetz
m ittel leichter angreifbare Fiillmasse f.

Abb. 14 (v =  100) zeigt denselben Teil des 
Schliffes wie Abb. 13, jedoch nach starker Aetzung 
m it alkoholischer Salzsaure und FluBsaure. Die 
Kristalle bzw. Kristallskelette e sind fast gar nicht, 
■die Fullmasse f ist stark angegriffen.

S c h la c k e  B I :  Das Gefiige hat Aehnlichkeit 
m it dem Gefiige der Schlacke B z l ;  es besteht im 
-wesentlichen aus groBeren, quadratischen und saulen- 
formigen Kristallen e, die durch die Aetzmittel nur 
schw er angegriffen werden, und aus einer leichter 
angreifbaren Fullmasse f.

Abb. 15 (v =  100) zeigt das Gefiige nach Aetzung 
m it alkoholischer Salzsaure.— Im Vergleich m it dem 
Kleingefuge der Schlacke Bz 1 (Abb. 13) ist hier 
mehr Fiillmasse f vorhanden.

S c h la c k e  Gg 2: Die schon im Brach sehr gleich- 
milBig aussehende gelbe Schlacke zeigt auch durch- 
•weg gleichartig aufgebautes Kleingefuge. Es besteht 
aus erstlich ausgeschiedenen Kristallen g, die in 
■einer wohlausgebildeten eutektischen Grundmasse li 
•eingebettet liegen. Siehe Abb. 16 (v =  200).

S c h la c k e  R 1: Abb. 17 (v =  100) zeigt 
■das Kleingefuge nach Aetzung m it alkoholischer 
Salzsaure und FluBsiiurc. Es baut sich im wesent
lichen aus drei Gefiigebestandteilen auf, und zwar: 
Nach der Aetzung hellbleibende, von den Aetz- 
m itteln nur schwer angreifbare Kristalle i, groBe grau 
erscheinende Kristalle k, die vielfach quadratisch 
und saulenformig ausgebildet sind, und eine durch 
•die Aetzmittel leichter angreifbare Grundmasse e. 
Den gleichen Gefiigeaufbau zeigten alle untersuchten 
Stiicke der Schlacke B I .

S c h la c k e  R 2 : Die Mehrzahl der untersuchten 
Stiicke zeigte den gleichen Gefiigeaufbau wie 
Schlacke R 1. Vgl. Abb. 18 (v =  100), von der 
Schlacke R 2  aufgenommen, m it Abb. 17.

Finige Stiicke der Schlacke R 2  zeigten jedoch 
ein hiervon rollig abweichendes, an ein ternares

Eutektikum erinnerndes Gefiige. Siehe Abb. 19 
(v =  100).

Zwischen den einzelnen, auBerlich voneinander 
nicht zu unterscheidenden Stiicken der Schlacke R 2 
bestehen hiernach sehr betrachtliche Gefiigever- 
schiedenlieiten.

S c h la c k e  I R z l :  Das Kleingefuge besteht in 
der Hauptsache aus groBen quadratischen Kristal
len m, die durch die Aetzmittel nur schwer ange
griffen werden, und aus einer leichter angreifbaren 
Fiillmasse n. Siehe Abb. 20 (v =  200). Zwischen 
dem Gefiigeaufbau der Schlacken Bz 1, B I  und 
I Rz 1 besteht eine gewisse Aehnlichkeit.

S c h la c k e  II Rz 3 und II Rz 4: Beide Sclilacken- 
proben stammen von einem Błock (Zahlentafel 22), 
auf den ungeatzten Schliffen waren zahlreiche rund
liche Einsprenglinge des hellen, Yermutlich kallc- 
reichen Bestandteiles a rorhanden. Nach dem Aetzen 
zeigten beide Schlacken untereinander ahnliches Ge- 
fiige. Ygl. die Abb. 21 (v =  100) aus Schlacke I I R  3 
und Abb. 22 (v =  100) aus Schlacke II  Rz 4 auf
genommen. Das Gefiige besteht, ebenso wie bei 
Schlacke I Rz 1, aus hellen, schwer angreifbaren 
groBen Kristallen m und aus einer leichter angreif
baren, daher im Lichtbild dunkel erscheinenden 
Grundmasse n.

D ie Schliffe, von denen die Abb. 21 und 22 auf
genommen sind, stammen von den auf dem Daehe 
des Amtes aufgestellten Verwitterungsproben. Die 
Schliffe waren teils an rissigen und teilweise zerfal- 
lenen Stellen, teils an Stellen, die keinen beginnenden 
Zerfall erkennen lieBen, entnoimnen.

Es bestanden keine wesentlichen Gefiigeverschie- 
denheiten zwischen dem Gefiige der rissigen und teil
weise zerfallenen und der nicht zerfallenen Schlacke.

S c h la c k e  J 1: Die schon auBerlich sehr verschie- 
denen Stiicke (Zahlentafel 23) weisen auch hinsicht- 
licli des Gefiigeaufbaues groBe Unterschiede auf. 
Die g e łb e n  Stiicke, in denen schon m it unbewaff- 
netem Auge Kristalle zu erkennen waren, zeigen 
iiber die ganze Schlifflache regellos verteilt groBere 
meist viereckige oder prismatische Kristallgebilde o, 
die aus unzahligen Streifen oder Piinktchen gesetz- 
maBjg aufgebaut erscheinen. In der Mineralogie 
werden derartige Gebilde ais „mimetische11 Kristalle 
bezeichnet. In Abb. 23 (v =  40) ist ein mimetisches 
Kristallgebilde o aus einem Diinnschliff aufgenom
men, die feine Streifung ist deutlich erkennbar; 
Abb. 24 (v  =  200) ist ebenfalls aus einem Diinn- 
schliff vom Rand eines Kristalles aufgenommen; 
hier ist wieder der punktfórmige Aufbau vor- 
herrschend.

Haufig liegen zwischen den mimetischen Kristallen, 
in einer doppeltbrechenden Grundmasse eingebettet, 
stern- und tannenbaumformige Gebilde p, wie Abb. 25 
(v  =  140) zeigt; das Bild entstammt ebenfalls einem  
Diinnschliff.

Abb. 26 (v =  10) ist aus einem PlanschliS im 
auffallenden Licht aufgenommen. Die zwischen den 
mimetischen Kristallgebilden o befindliche Grund-
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masse wird von den angewendeten Aetzmitteln 
leicliter angegriffen ais die Kristalle o.

D ie g r a u e n  Schlackenstiicke zeigen das in  Abb. 27 
(v =  100) wicdergegebene Kleingefiige. GroBe, schwer 
angreifbare, weiBe Kristalle q liegen in einer durch 
die Aetzm ittel leichter angreifbaren Grunchnasse r. 
Das Gefiige ahnelt dem Gefiige der Schlacken B 1 
und 1 Hz 1.

Die d u n k le n  und im Bruch m att erscheinenden 
Schlackenstiicke zeigen einen, von dem Gefiige der 
gelben und grauen Stiieke reclit abweiclienden Ge- 
fiigeaufbau. Siehe Abb. 28 (v =  100).

In der heli erscheinenden Grundmasse liegen sich 
vielfach kreuzendc Nadeln s, ferner meist zu Gruppen 
vereinte, rundliche, durch das Aetzmittel leicht an
greifbare Bestandteile t und biischelformigc, eben- 
falls m it Nadeln durclisetzte Kristallgebilde u.

S c h la c k e  J z5 : Diese zum Zerfall neigende 
Sehlacke zeigt teils grobnadeliges, teils fein- 
nadeliges Bruchkorn. Abb. 29 (v =  100) gibt das 
Kleingefiige eines Stiickes m it feinnadeligem Bruch
korn wieder. Helle, nur seliwer angreifbare Nadeln v 
und kleinere Kristalltcilclien v' liegen in einer dunkler 
erscheinenden Grundmasse w, die bei starkerer Ver- 
groBerung teilweise einen eutektikumalmlichen Auf- 
bau aufweist.

Abb. 30 (v =  100) zeigt das Kleingefiige aus 
einem Stiick m it grobnadeligem Bruchkorn. Die 
Nadeln v sind erheblich grober ausgebildet ais in 
Abb. 29, die Grundmasse w  erscheint hier ziemlich 
einheitlich aufgcbaut.

S c h la c k e  F I :  Die einzelnen Schlackenstiicke 
sind auBęrlich reclit verschieden. Einige sind gelb 
und teils m it groben, tannenbaumformigen, teils mit 
sternfórmigen Kristallgebilden x durchsetzt, andere 
sind grau und fein kristallinisch, wieder andere dunkel 
und im Bruch matt.

Auf den ungeatztcn Schliffen der grauen und 
dunklen Stiieke waren tannenbaumformig angeord- 
nete weiBe (vermutlich kalkrciche) Bestandteile a 
erkennbar. Siehe Abb. 31 (v =  200). Das Klein- 
gefiige der grauen und dunklen Stiieke iilmelte 
dem Gefiige der Schlacke Jz 5.

Abb. 32 zeigt in fiinffacher VergroBerung einen 
Schliff von einem gelben Schlackenstuck. Die 
stern- und tannenbaumformigen Kristallgebilde x 
zeigen, ebenso wie die Kristalle o der gelben Schlacke 
J 1, streifen- und punktfórmigen Aulbau (mimetische 
Kristalle). Das Gefiige ist in Abb. 33 (v =  16) 
wiedergegeben. Vielfach liegen zwischen den Kristall- 
gebilden x noeh gróBere, weiBe, einheitlich aufgebaute 
Kristalle y. Siehe Abb. 34 (v =  40). Abb. 34 ist 
im durchfallenden Licht aus einem Diinnschliff auf- 
genommen.

S c h la c k e  Fz 3: Untersucht wurde ein noeh niclit 
zerfallenes Stiick sowie Teile eines Stuckes, das im 
Laufe der Zeit bereits zum groBten Teil zerfallen war. 
Zwischen beiden Stucken bestanden k e in e  wesent- 
lichen Gefiigeverschiedenheiten, auf die das ver- 
schiedene Yerhalten beim Verwitterungsversueh liatte

zuriickgefUhrt werden konnen. Abb. 35 (v =  200) 
zeigt das Kleingefiige, wie es fiir alle unter- 
suchten Stiieke dieser Schlacke kennzeichnend war. 
In einer gleiehmiiBig erscheinenden Grundmasse 
lagen langliehe Kristalle z eingebettet, daneben 
traten noeh kleine rundliche, weiBe Bestandteile a auf.

E . Z u sa m m e n s te l lu n g  der U n te r s u c h u n g s -  

er g e b n is se .

Rach ihrem Verhalten bei der Lagerung auf dem 
Daclie des Amtcs lassen sich die Schlacken in drei 
groBe Gruppen einordnen:

Gruppe I: Schlacken, dic im Laufe der Zeit rissig 
wurden und teilweise zu Pulver zer- 
fielen (zerrieselten);

Gruppe II: Schlacken, an denen im Laufe der Zeit 
nur RiBbildung (kein Zerrieseln) auf- 
getreten ist;

Gruppe III: Schlacken, an denen im Laufe der fast 
2%jahrigen Lagerung auf dem Daclie 
des Amtcs auBęrlich keine merkbaren 
Veriinderungen eingetreten sind.

In Zahlentafel 25 sind die Schlacken naeh obigen 
drei Gruppen zusammengestellt und die Ergebnisse 
der mikroskopischen Gefugeuntersuchung zusammen- 
fassend daneben gesehrieben.-

Die Angaben der betreffenden Werke iiber das 
vermutliche Verhalten der Schlacken bei der Lage
rung sind zum Yergleich m it angefulirt.

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

1. Weder aus der chemischen Zusammensctzung, 
noeh aus dem mikroskopischen Kleingefiige der unter- 
suchten Hocliofensehlacken haben sich eindeutige 
und allgemein gilltige Anhaltspunkte linden lassen, 
die eine zuverlassige Voraussage iiber das Yer
halten der verschiedenen Schlacken beim Lagern 
gestatteten.

Das Ergebnis erscheint um so unbefriedigender, 
ais anscheinend die Praxis innerhalb der einzelnen 
Betriebe m it einiger Sicherheit eine Unterscheidung 
zwischen zerfallender und niclit zerfallender Schlacke 
zu maehen imstande ist (vgl. die Angaben der ein
zelnen Werke in Zalilentafel 22 und 25).

2. Bei den im Amt beobachteten Zerfallserschei- 
nungen scheint es sich um zwei, ihrem Wesen nacli 
verschicdene Zerstorungsursachcn zu handeln.

a) Z e r r ie se lu n g : Zweifellos entspricht der Zu- 
stand der meisten im Betriebe fallenden Hocliofen- 
schlaeken k e in e m  endgiiltigen Gleichgewichtszu- 
stand, sondern einem je nacli den Erstarrungs- und 
Abkiihlungsverhaltnissen mehr oder weniger bestan- 
digen Zwischenzustand. Darauf deutet schon das 
vielfach sehr verschiedene Gefiige der verschiedenen 
Schlacken, trotz ahnlicher chemischer Zusammen- 
setziing, ferner das oft wecliselnde Gefiige innerhalb 
ein und derselben Schlacke hin; zudem wissen wir, 
daB ganz allgemein Kalziumsilikate in hohem MaBe
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H. B u r c h a r t z  und O . B aujer:  Yersuche mit Hochofenschlacke.

Abbildung 15. Schlacke B I .  l<ur schwach. geiitzt.

Abbildung 16. Schlacko Gg 2. Grundmassc h zeigt 
eutektischen Aufbau.

ADDiiaung 17. 
Schlacke R 1.

Abbildung 14. Schlacke Bz 1. Stark geUtzt.

AbbildungS18. Schlacke R  2. Abbildung 19. Schlacke R  2. TemUres Eutektikum .
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Abbildung 20. Schlacke I  BK 1.

X 100

Abbildung 21. Schlacke n  Bz 3.

X 40

X-200

Abbildung 24.
Schlacke J  1 (gelb), (DUnnsohlitf). Rand eines 

..  mimetiachen Kristalles.

X 140

Abbildung 25.
Schlacke J  1 (gelb), (DUnnschliff), p =  stemfórmiges Geblld^ 

zwischen den mimetischen Kristallen.



Abbildung 27. 
Schlacke J  1 (grau).

„STAHL UND E ISE N “ 1917, Nr. 32. Tafel 11

H. B u r c h a r t z  und O.  B a u e r :  Yersuche mit Hochofenschlacke.

Abbildung 28. Schlacke J  1 (dunkel). Abbildung 29. Schlacke J z 5 (feinnadliges Bruchkorn);

X 200

Abbildung 30. Schlacke J 2 5 (grobnadliges Bruchkorn). Abbildung 31. Schlacke F 1 (grau). Nicht geHtzt.

Abbild ung 26. Schlacko J  l  (gelb). Kristalle 0 in der leichter 
aogreifbarcn Grundmasse.

X 100

X 100
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Abbildung 32. Schlacke F  1 (gelb). Abbildung 33. Schlacke F  1 (gelb).

Abbildung 34. Schlacke F  1 (gelb), (DUnnschliff )
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Zahlentafel 25. Z u sam m o n sto llu n g  d e r  U n to rsu o h u n g se rg o b n isse . 
(Chemischo Zusammensetzung siehe Zahlentafel 24.)

Gruppe
Bezeichnung 

der Proben
K l e i n g e f i i g e

Angaben der Werke Uber 
das vermutliche VerhaKen 
beim Lagern der Schlacke

Pz 1 Vergleicht man das Kleingefiige dieser, von vier yerschie- 
denon Werken stammenden, zum Zerrieseln neigonden 
Schlackensorten untereinander (s. Abb. 6, 7, 20, 21, 22, 29, 
30, 35), so tr it t  ais auffallend hervor, daB jede Sorto, trotz 
gloichon physikalisohen Verlialteńs (Ncigung zum Zcr- 
rieseln), einen anderen kennzeichnendcn Getugeaufbau auf- 
weist, wahrend dio nur von einem Werk R stammenden 
yier Schlackenproben I Rz 1 bis I I  Rz 4 unter sich iihn- 
liehes Gefiige zeigen. Vergleicliende Gcfugeuntersuehungen 
an bereits stark zerfallenen Stucken urid noeh nieht zer- 
fallenen Stiicken dersclben Sehlacke haben keinen wesent- 
liehen Untersohied im.Gefiige erkennen lassen, auf den das 
yersohiedene Verhalten hiitte zuruokgefuhrt werdon konnen

Wird wahrsoheinlich 
zerfallen

I
Schlacken, die 
im Laufe der 

Zeit rissig 
wurden und

I R z l
I Rz 2

I I  Rz 3 
II  Rz 4

Zum Zerfall neigende 
Schlacke

teilwoise zu 
Pulver zerfielen 

(zerrieselten)
Jz 5

Unter dem EinfluB der 
Witterung zerriesolnd

Fz 3
Zerrieselung zeigende 

Sehlacke

11
Pz 3 Das, was fiir Gruppe I gesagt wurde, gilt im groBen und 

ganzen aueh fiir Gruppe II. Audi hier weist jede von je 
einem Werk stammende Schlackcnsorte einen anderen kenn- 
zeiohnenden Gefiigeaufbau auf, wahrend die nur von einem 
Werk B stammenden fiinf Schlackenproben Bz 1 bis Bz 4 
und B 4  unter sich gewisso Achnlichkeiten im Gefiige 
erkennen lassen (ygl. die Abb. 9, 10, 11, 12,13, 14). Ein Ver- 
gleicli zwischen Gruppe I  und Gruppe II  ist wegon der 
groBen Gefugeverschiedenheit der einzelnen Schladcen- 

sorten einer jeden Gruppe nieht durclifiihrbar

Keino Angaben

Schlacken, an 
denen im Laufe 

der Zeit nur 
RiBbildung 

(kein Zerrieseln)

Bz 1
Bz 2 
Bz 3 
Bz 4

Langsam zum Zerfall 
neigendo Scblacko

aufgetreten ist
B 4 Nieht zerfallende 

Schlacke

Pz 2 Desgl.

B 1
B 2 
B 3

Desgl.

XII
Schlacken, die 
im Laufo der 

2%jahrigen 
Lagerung sieli 

nieht wesentlich 
yeriindert liaben

G g l 
G r 2 

G
Dio yersehiedenen Schlacken der Gruppe III weisen sowohl 
unter sich wio aueh zum Teil innerhalb der von einem Werk 
stammenden Proben so groBe Versehiedenheiten im Klein- 
gefiigo auf (vgl. die Abb. 8, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 
20, 27, 28, 31, 32, 33, 34), daB von oinom ,,fu r  eino nieht 
z e rfa lle n d e  S ch lack e  k en n z c ic h n e n d e n  G efiige" 
nieht gut gesprochen werden kann. Aus demselben Grunde 
ist ein Vorgleich m it den Schlacken der Gruppen I  und II  

nieht durehfulirbar

Keine naheren 
Angaben

R 1 
R 2 
R 3 
R 4
R 5

Nieht zerfallende 
Sehlacke

.1 1
J  2 
J  3 
J  4

Desgl.

F I
F 2 Desgl.

zu Unterkiihlungserscheinungen1) neigen, es braucht 
nur an gewohnliches Glas erinnert zu werden, das 
ais unterkiihlte Fliissigkeit von groBer Zahfliissigkeit 
bei gewohnlicher Temperatur zu betracliten ist.

D ie  V erm u tu n g  l i e g t  n a h e , daB der Zer- 
r ie s e lu n g s y o r g a n g  m it  dem  in s t a b i le n  G le ic h -  
g e w ic h t  in  u r sa c h lic h e m  Z u sa m m en h a n g  
s t e l i t ,  w a h r s c h e in lic h  i s t  er d ie  F o lg ę  e in e r  
m it dcm  a llm a h lic h e n  U e b e r g a n g  in  e in e  b e- 
s t iin d ig e r e  E r sc h e in u n g s fo r m  v e r b u n d e n e n

x) Sielie aueh G u ttm a n n , Fufianmerkung S. 719. 
Er hat bei Untersuohungen von Diinnschliffcn zerkliiftetei 
Schlacken undeutliehe Kristallbildung und das Auftreten 
yon gelben Gcbilden, die nieht polarisieren, beobaehtet. 
Die erstero Ersoheinung fiihrt er auf Yerringerung der 
Visko3itiit durch Unterkiihlung zuriiek.

Y o lu m e n a n d e r u n g  e in e s  od er  m eh rerer  B e 
s t a n d t e i l e  der S c h la c k e 1).

AufschluB hieriłber wurden vermutlich Sclunclz- 
und Abkiihlungsversuche erbringen; also Vcrsuclie, 
dereń Hauptgewicht zunachst auf dic Erm ittlung 
der fiir das Zerriesęln maBgebcnden Warmebehand- 
lung (Geschwindigkeit der Erstarrung, Abkiihlung 
nacli der Erstarrung, EinfluB des Abschreckens, des

Zu der gleichen SchluBfolgerung kommt aueh 
Dr. K. E n d e ll in seinem Bericht ,,V o rv ersu eh e  iib e r 
dio F ra g e  des Z c rfa lls  von  H o o h o fen sch laek o n  
u n d  A rb e its p la n  dor H a u p tv e rs u e h o “, Hochofen- 
kommission Bericht Nr. 34. Endell sclireibt: „Aus allen 
Untersucliungen geht m it ziemlicher Sicherheit horror, 
daB der Zerfall der Hochofenseldacken durch die physi- 
kalisehe Umlagerung eines Gefiigebestandtciles des Meli- 
liths bzw. der Melilith-Misehkristalle bedingt ist. “

X X X II.a7 97
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Anlassens, Ermittlung etwaiger Umwandlungspunkte, 
EinfluB der Geschwindigkeit des Durchgangs durch 
die Umwandlungspunkte usw.) zu legen ware. Die 
mikroskopische Untersuehung des Kleingefiiges miiBte 
m it diesen Untersuchungen Hand in Hand gehen.

b) A u ftr e te n  v o n  R isse n : Diese Erscheinung 
ahnelt mehr den V e r w it te r u n g s e r s c h e in u n g e n ,  
wie sie an gewissen natiirlichen Gesteinen, die den 
Witterungseinfliisśen ausgesetzt sind, ebenfalls auf
treten. Feuchtigkeit und Frostwirluing spielen hierbei 
eine wichtige Rolle. Inwieweit die chemische Zu
sammensetzung auf die Verwitterung der Schlacke 
von EinfluB ist, miiBte durch chemische Analysen 
einer mogliclist groBen Anzahl ron  Schlacken, die 
teils zur Yerwitterung (Auftreten von Rissen) neigen, 
teils nicht verwittern, festgestellt werden.

Nach den Versuchen von Endell1) scheint ein 
steigender Gehalt an Tonerde, Magnesia, Eisenoxydul

und Manganoxydul im allgemeinen das Be.-iandig- 
bleiben der Schlacke zu begiinstigen.

Selbstverstiindlich konnen die Zerfallserschei- 
nungen a) und b) beim Lagern der Schlacken im 
Freien auch nebeneinander auftreten, in der Mehrzahl 
der Falle wird letzteres vermutlich der Fali sein.

3. Erst wenn die Fragen iiber die Ursache der Zer- 
fallserscheinungen der Hochofenschlacken einwandfrei 
beantwortet sind, wird es vermutlich auch gelingen, 
sichere und eindeutige mikroskopische Unterschei- 
dungsmerkmale zwischen zum Zerfall neigender und 
nicht zerfallender Schlacke zu finden.

Vermutlicli wurden die unter a erwahnten Yer
suche auch der Praxis wertvolle Fingerzeige fiir die 
zur Erzielung einer nicht zerrieselnden Schlacke vor- 
teilhaftesten Abkiihlungsverhaltnisse geben.

*) Sielie FuBanmerkung S. 737.

Deutsche Werbearbeit durch den Film.

I |a B  wir m it dem Ende des jetzt immer niiher 
der Entscheidung zutreibenden Weltkrieges 

unmittelbar in einen ebenso hartnackig und erbittert 
.gefiihrten jWiirtschaftskrieg eintreten werden, daran 
ist nicht mehr zu zweifeln. N ichts ware falscher, ais 
m it einem Achselzucken auf den Verlauf der verschie- 
denen W irtschaftskonferenzen und ahnlicher rein 
dekorativer Yeranstaltungen hinzuweisen und damit 
die ganze Frage abzutun. D ie praktischen MaB- 
nalunen, die vor allem von England und Amerika 
jetzt, da wir von der W elt abgeschnitten sind, amt- 
licher- und privaterseits in allergroBtem Umfange ge- 
troffen werden, um uns einen nicht wieder einbring- 
łichen Vorsprung abzugewinnen, lassen den Ernst 
des bevorstehenden Kampfes klar erkennen. Es ist 
fiir deutsche Begriffe geradezu erstaunlich, welche 
Summen England und seinc Yerbiindeten schon 
wahrend des Krieges ausgebsn, m it welcher Plan- 
maBigkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer sie ar- 
beiten, um zuerst die Spuren und das Andenken  
deutscher W irtschaftsbetatigung allenthalben in der 
W elt auszurotten und dann positiv  sich selbst an die 
Stelle der D eutschen zu setzen. Ob es sich um das 
britische Dominium, um RuBland, Siidamerika oder 
China handelt, tiberall ist englische Energie und 
englisches Kapitał in stiirkstem MaBe am Werke, 
eine groBziigige AuBcnhandelspropaganda zu treiben, 
gegen dereń Erfolge wir, sobald uns die Hande iiber- 
haupt erst einmal frei sind. schwer zu kampfęn haben 
werden.

Aber die MaBhahinen einer rein fachmannisch- 
kommerziellen AuBenhandelsforderung sind nicht 
das Einzige und vielleiclit bei weitem nicht das 
W ichtigste.

Ais Meister der politischen Technik hat England  
liingst die hervorragendc Bedeutung der o f f e n t -  
1 ic hen  M e in u n g  eines Yolkes fiir die Richtung seiner 
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen er-

kannt. Es hat —  vor allem auch wahrend dieses 
Krieges —  nicht an Millionen gespart, um sich in 
allen Teilen der W elt gefiigige PreBorgane zu  schalfen 
und durch sie eine Quelle der dauernden Beein- 
flussung zu gewinnen. Typisch sind die englischen 
Hetzbliitter im Stile eines Telegraaf, Liberał, Adcverul, 
oder der N ew  York Times, Japan Times u. a. Dazu  
kommt die unmittelbare Bemiihung um die Sym- 
pathien oder weuigstens die Stimmen der breiten 
Massen durch Anwendung entsprechender Summen, 
wie es besonders deutlich am italienisclien und ruinani- 
schen Beispiel wurde. Wir niogen uns dazu moralisch 
stellen wie wir wollen, England h a t  auf diese Weise 
groBe politische Siege davongetragen und liiBt gerade 
in diesen Tagen wieder in den neutralen Landern 
m it besonderem Nachdruck sein Gold rollen.

Neben dieser Bearbeitung der Yólker durch 
Zeitungen und unmittelbare Bestechung hat 
England —  und ahnlich auch seine Bundesgenossen 
Fraukreich und Amerika — beizeiten ein Werbemittel 
in den D ienst seiner Propaganda gestellt, das wie 
kaum ein anderes berufen ist, gerade die breiten 
Massen zu kodern: den F ilm . Mindestens ebenso 
w ichtig w ie die englisch-franzosische Hetzpresse ist 
der englisch-franzosische Hetzfilm geworden. Jahre 
vor dem Krieg haben sich unsere Auslandsreisenden 
bereits iiberzeugen miissen, w ie raffiniert m it solchen 
antideutschen Hetzfilms eine system atische Ver- 
blendung und Erregung der Volker gegen deutsches 
Wesen groBgezogen wurde. Dieser Hetzfilm war ein 
Gift, das allmahlich, aber immer nachdriicklicher 
wirksam wurde: Er hat an der politischen Einkreisung 
Deutschlands ebenso niitgewirkt wie am Entstehen  
der zu unserer Verwunderung je tz t tiberall in der 
W elt in Erscheinung tretenden Abneigung oder gar 
Feindschaft gegen die deutsche Kultur, die ja nur 
noch ais das niedertrachtige Zerrbild der „German 
K ultur11 im Sinne der Raemakerschen Zeichnuiigen
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dargestellt wurde. Die Yolker konnen uns und unsere 
Arbeit zum sehr groBen Teil gar nicht, aber sie 
glauben m it Inbrunst, was sie im englisch-fran- 
zosischen Film von uns sehon. Kein Wunder, 
wenn die geschaftstiiclitigen Englander sieli diese 
Art der praktischen Politik  viele Millionen kosten  
lassen.

Gleichzeitig dient ihnen aber der Film zur posi- 
tiven  Wirtschaftspropaganda und Gescliaftsreklame. 
Wie sehon die aucli in unseren Kinematographen- 
theatern gespielten Gesellschaftsdramen, wie die 
Landschaftsfilme oft in  franzosischen oder italieni- 
schen Badern spielen und damit dem Beschauer 
nebenbei die Schonheit der fremden Landschaft, 
die Eleganz des dortigen Lebens einpragen sollen, 
so haben unsere Gegner bereits vor Jahren den Film  
aucli unmittelbar ais Reklamemittel im Geschaftis- 
leben venvertet. Der Industriefilm wćr in England 
und Amerika liingst zum eindrucksvollen Werbemittel 
gem acht worden und fiihrte den glaubigen Siid- 
■amerikanern oder Chinesen die GroBartigkeit eng- 
lischer und amerikanischer Industrieanlagen, die 
Tiichtigkeit und Ueberlegenheit ilirer Arbeit vor. 
Geschaftsreisende wurden m it bewegliclion kleinen 
Kinematographen ausgeriistet und zeigten ihren 
Kunden nicht mehr bloBe Klischees oder gedruckte 
Prospekte, sondern die anznpreisenden Maschinen in 
yoller Tiitigkeit oder die sorgfaltige Art ihrer Her- 
stellung i n aller Anschaulichkeit.

Und w ir? Noch immer stehen bei uns weiteste 
Kreise dem Film grundsiitzlich, nicht bloB den be- 
stehenden Kinos, verstandnislos oder ablelinend 
gegeniiber. Man betrachtet das Kino immer noch ais 
rohes Vergniigungsmittel ungebildeter Massen und 
denkt nicht daran, welche gewaltige Werbekraft 
doch dem Film an sich innewohnen muB, da er 
uberall die Massen so yollig gewonnen hat. Erst der 
W eltkrieg hat aucli liier wieder eine bittere Lelire 
geben mussen, indem er uns die Friichte der jahre- 
langen systematischen Filmhetze unserer Feinde 
schmerzlich olTenbar werden lieB. Man muB es in 
aller Deutlichkeit immer wieder betonen, daB eben 
w egen seiner unmittelbaren Anschaulichkeit und 
•wegen seiner unendlich viel groBeren Yerbreitungs- 
moglichkeit dem Film eine w eit intensiyere Werbe
kraft eignet ais jedem gesprochenen oder gedruckten  
Wort, das doch immer erst in Anschauung umgesetzt 
werden muB.

Je liinger der Krieg dauert, desto nachlialtiger 
werden aucli die Wirkungen der Filmpropaganda 
unserer Feinde in politischer wie in wirtschaftlicher 
H insiclit sein. Man kann jetzt ungestort arbeiten 
und eine Saat legen, die sich nicht sobald wieder aus- 
rotten liiBt. Daher die Bewilligung immer groBerer 
Fonds, wie erst kiirzlicli die Ausrustung einer ge- 
jneinsamen Kinoexpedition nach Siidamerika yon 
England und Frankreich m it je 8 Millionen Mark 
bewies. (AuBerdem sind fiir allgemeine AuBenhanaels- 
forderung neuerdings wieder 200 Millionen Mark 
•ausgeworfen worden.)

Es wiire leichtsinnig, zu glauben, daB wir nach 
dem Kriege einfach bloB m it unserer Ware wieder 
auf dem W eltmarkt zu erscheinen brauehten und 
dank ihrer Giite und Preiswiirdigkeit nach wie vor 
Abnehnier finden werden. Zur Herstellung von Waren 
brauchen wir zunaclist Rohstoffe, und die mussen wir 
zum groBen Teil yom Auslande haben. Bei i lirem 
Bezuge werden wir die Folgen des englischen Ver- 
hetzungsfeldzuges genau so spiiren wie beim Absatz 
unserer Produktc. Und dann wird unsere Produktion  
m it solchen Lasten zu rechnen haben, daB unsere 
Preisgestellung durcliaus nieht mehr so konkurrenzlos 
sein wird wie ehedem. Wir werden uns daher aucli im  
Auslandsgeschaft der Propaganda und der Reklame 
im allergroBtcn Umfange bedienen mussen, um 
wieder Boden zu fassen. Erst mussen eimnal die 
wSlirend des Krieges eingewurzelten Vorurteile durcli 
eine angeinessene deutsche Kulturpropaganda be- 
seitigt werden, zugleicli aber hat eine groBziigige 
Wirtschaftspropaganda und Gescliaftsreklame ein- 
zusetzen. Und dabei wird der Film  eine groBe Rolle 
spielen.

Aueh in Deutscliland sind einige AnsMze zu einer 
Filmpropaganda bereits yorhanden. Einzelne groBere 
Firmen haben eigene Industriefilms seit Jahren. Der 
Verein Deutscher Eisen- und Stalil-Industrieller hat 
mehrere Jahre vor dem Kriege in einer yertraulichen  
Sitzung auf die Bestrebungen der Englander, Fran- 
zosen und Amerikaner hingewiesen. Amtlicherseits 
hat man den Gegnern den militarisch-politischen  
Propagandafilm abgelernt und dafiir eine besondere 
Stelle ins Leben gerufen. Aber es fehlte doch bisher 
an einer Zentralstelle, die die gesamte deutsche 
Kultur- und Wirtschafts-Filmpropaganda m it ge- 
nugenden Mitteln und in sachkundiger Weise durch- 
zufuhren und sowohl die Herstellung wie die Ver- 
breitung geeigneter Kultur-, Industrie- und Yerkehrs- 
films zu ubernehinen hatte. Nachdem zwischen den 
interessierten Kreisen lange V'orverhandlungen statt- 
gefunden hatten, kam endlich im Herbst 1916 unter 
Beteiligung fast aller maBgebenden Zentralorgani- 
sationen des deutschen W irtschaftslebens die Griin- 
dung der „ D e u ts c h e n  L ic h t b i ld - G e s e l l s c h a f t
E. V .“ zustande. Sie wird nun die nationale Aufgabe 
einer Filmpropaganda fiir deutsches W eseu und 
deutsche Arbeit im In- und Auslande auf sich nelimen 
und reclinet dabei auf die verstandnisvolle Forderung 
und Mitwirkung aller Kreise, vornehmlich der In
dustrie und der Verkehrsinteressenten (Stiidte, 
Biider), die ja  ein ganz besonderes Intercsse an der 
Wiedergewinnung des deutschen Ansehens in der 
W elt haben.

Gleichzeitig wird der D eutschen Lichtbild-Gesell
schaft die Aufgabe obliegen, die deutsche Kino- 
industrie, die bisher der fremdlandischen unter- 
legen war, zu fordern und fiir eine Belcbung und 
Reform der deutschen Kinoprogramme. dureh Schaf- 
fung interessanter belehrender Films auf technischem, 
wissenschaftlichem oder historischem Gebiete zu 
sorgen. Sie wird insbesondere aucli dem deutschen
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Volke erst einmal die Sćhonheit seiner Landschaften, 
den Reichtum seiner Geschichte und den Wert seiner 
wirtschaftliclien und kulturellen Leistungen zeigen 
und dadurch in lebensvoller W eise den nationalen  
Gedanken pflegen und fordern. Dureh Schaffung 
geeigneter IndustriefUms wird sie die GroBe und Neu- 
zeitliclikeit unserer Werksanlagen, dic Fortsćhritte 
unserer technischcn Einrichtungen und Fabrikations- 
prozesse, unsere Arbeiterschutzvorrichtungen, Wohn- 
kolonien u. a. im eigenen Volke und bei den andern 
bekanntmachen und auf diese Weise ebenso das viel- 
geschmahte Kino dureh richtige Ausnutzung seiner 
groBen W irkungsmoglichkeiten zu einer Stiitte 
reicher Belehrung und wiirdiger Unterhaltung des 
Volkes gestalten wie den feindlichen Hetzfilms an- 
schauliche Bilder unserer wirkliehen Zustande und 
Leistungen entgegensetzen. N icht deutsche H etz
films den feindlichen entgegenzusetzen, sondern Auf- 
klarung dureh wahrheitsgetreue Darstellungen deut
scher Art und deutschen Landes zu geben, ist das 
Ziel der Deutschen Lichtbild-Gesellsehaft. Auf diese 
Weise wird sie helfcn, die fehlende Kęnntnis von 
unserem eigentlichcn W esen in der W elt zu ver- 
breiten und unsererseits einen EinfluB auf die ver-

falschte offentliche Meinung der Volker zu gewinnen. 
Zwar setzt der Krieg ihrer Tatigkeit gewisse Schran- 
ken, aber auf dem Bałkan, in der Tiirkei und auch in 
Skandinavien hat dic Deutsche Lichtbild-Gesellschaft 
ilire Arbeit doch schon aufnehmen konnen. Naeh  
dem Kriege wird sich diese iiber den ganzen Erdball 
erstrecken.

Selbstverstiindlich erfolgt dic Durchfiihrung der 
bedeutungsvollen nationalen Aufgabe nicht in irgend- 
welchen Erwerbsabsichten. D ie Deutsche Lichtbild- 
Gesellschaft E . V. arbeitet auf durchaus gemein- 
nutziger Grundlage ohne Verfolg irgendwelcher 
Sonderinteressen und m it dem eirizigen Programm, 
beim Wiederaufbau der deutschen W eltwirtscliaft in 
tatkriiftiger Weise mitzuhelfen. Soli ihr das gelingen, 
dann braueht sic allerdings das Vertraucn und die 
eifrige Mitarbeit aller Kreise unseres Volkes, braueht 
sic vor allem die rasche, umfassende Unterstutzung  
der deutschen Industrie, damit fiir die Vorbereitung 
und die Einleitung ihrer groBen Friedensarbeit keine 
Zeit mehr verloren geht. Unsere G egnersind uns in 
der Vorbereitung des W irtschaftskampfes bereits w eit 
voraus; unser Lebensintcresse gebietet es, durcli cigene 
Schuld ihren Yorsprung nicht noch zu erweitern.

Umschau.
Schmieden, Pressen und Walzen.

Untenvirft man Stahl einer Formveriinderung bei 
hoher Temperatur, sei es unter dem Darnpfhammer oder 
der Presse oder dureh verschiedene Walzprozesse, so be- 
zeichnet man ihn schlechthin ais „Sclimiedestahl11; jedoch 
sind dio Verarbeitungsmethoden kcineswegs ais wirklich 
gleieliwertig zu betrachten, sic haben die Metallurgen nacli 
langcn Auseinandersetzungen iiber ihren relativcn Wert 
zu verschiedencn Annahmen und Anschauungen angeregt, 
ohne daB jedoch, wie G. C h a rp y  schreibt1), wirklich 
brauchbare und genauo SchluBfolgerungen dam it erreient 
worden waren. Und das liegt wahrscheinlich, zum groBten 
Teil wenigstens, daran, daB friiher die thcrmischc Bchand- 
lung und das Schmieden oft yerwechselt wurden sowohl 
in ihrer Anwendung ais in ihrer Wirkung, wiihrend man 
heute die thermischen Behandlungsweisen genau er- 
grundet hat, sie systematisch anwendet und ihren EinfluB 
richtig zu bewerten weiB, so daB man eine klare Vor- 
stellung auch iiber die praktische Bedeutung und Ein- 
wirkung des Schmiedeprozesses im einzeinen gewinnen 
konnto.

Bei der Prufung dieser sowohl fiir den Schmiedefach- 
mann ais auch fiir die Ausarbeitung von gewissen Łasten- 
heften (Qualitiitsyorscluiften) wichtigen Erage ist liiiufig 
darauf hingewiesen worden, daB gewisse mctallurgisclie 
Erzeugnisse nur mittels des Dampfhammers hergestellt 
werden konnten unter Ausschaltung der Presse und Walzo 
und umgekehrt, und daB auBordcm die zur Hcrstellung 
der Schmicdestiicke yerwendeten Blócke einer bis zu 
einem gewissen Werte gleichmaBigen Querschnittsvermin- 
derung unterworfen werden miiBten oder daB, wie man ge- 
wohnlich sagt, der „SchweiB“ - oder ,,Verdichtungskoeffi- 
zient“ oberhalb einer gegebenen Zalil liegen muB. Ob diese 
Vorschriften wirklich begriindet sind und ob sich diesclben 
auf unbestreitbare Beobachtungen aufbauen, soli im fol- 
genden nalier untersuclit werden. DaB sie nicht ohne Ein
fluB auf den Gestehungspreis (Selbstkostenpreis) und 
damit auf dio Produktionsmenge gcwisser Erzeugnisse 
sind, ist klar. Die Notwendigkeit, daB man eine bestiinmte
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Verdichtungsziffer bcrucksichtigen muB, fiihrt zur Ver- 
wendung von Blockcn von groBen Abmessungen, dio man 
dann auf den gewunschten Querschnitt bringt, und bedingt 
dadurch einen betraclitlichen Aufwand an mechanischer 
Kraft, Kohle, Arbeitslohnen und Zeit. Die Ausschaltung 
der stark und schnell wirkenden Walze verlangt die An
wendung von Hiimmern, die zehn- bis funfzehnmal weniger 
ergiebig sind und besonders kraftige und geschickte Ar- 
beiter erfordern, Arbcitsbedingungen, die besonders in 
Kriegszeiten zu einer hochst bedaucrlichen und yerlust- 
bringenden Energieyergeudung fiihrcn.'

Bei vielen Eisenbahnyerwaltungen ist z. B. ais Grund- 
satz aufgesteilt und ais unbedingt notwendig erachtet 
worden, je naeh der Art der Stiicke yorzuschreibcn, ob 
zu deren Hcrstellung der Hammer, die Presse oder die 
Walzo zu yerwenden ist. Ausgiebige Begriindungen fiir 
diese Vorschriften fehlen, es sclieint nur naeh den Lasten- 

, heften, daB man annimmt, daB der Dampfhammcr die 
besten Ergebnisse erzielt und das Walzwerlc fiir gcwohn- 
liche Erzeugnisse zu dienen habe. Eisenbahnachsen z. B. 
diirfen im allgemcinen nur m it dor Presse yorgeblockt und 
unter dem Hammer fertiggeschmiedet, nicht aber vor- 
gewalzt werden.

Andere Meinungcn (Ledcbur), dio im Gegensatz 
hierzu und zur Wickung des Dampfhammers das Schmieden 
unter der Presse fiir yorteilhafter halten, besagen, daB dor 
Bruch eines hammergeschmiedeten Blockes stets eino Ver- 
schiedenhcit des Korns an der Oberfliicho und im Kern 
zeigt, was bei preBgeschmiedcten nicht auftreten soli. 
Infolgo der Verringerung der Anzahl der Vorwiirmungen 
und der Arbeitsdauer, also yom wirtschaftlichcn Stand- 
punkto, wiire auch die Presse yorzuziehen, ebenso wie vom 
schmiedetechnischen, es sei denn, daB man beim Hammer- 
schmieden im Sattel oder auf dem Dorn durchschmiedet.

Eine andero Ansicht ist die, daB Schmieden und 
Walzen kaum yerschiedener Natur sind, wenn die Wirkung 
des einen oder des anderen nur darin besteht, dic Kristalli- 
sation zu yerineiden oder zu zerstóren; die diesbeziigliche 
Wirkung hangt zum groBen Teil von der Endtem peratur 
ab, und beide Prozesse konnen das Stiick zweekmiiBig 
yollenden bei der am besten geeigneten Temperatur.
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Versueho, die mit den bei der Herstellung der ICanonen 
und Artillerieausriistung verwendeten Materialien ange- 
stelit wurden, zeigen, daB ein groBer und ziemlich ver- 
brciteter Irrtum  festzustcllcn ist, der darin besteht, daB 
manche Metallurgcn glauben, daB die Wirkung des Walzens 
rein oberflaehlich soi, wahrend diejenigo des Hammera 
die tiefsten Schichton durchdringe, wie es auch mehr ais 
einmal von crsten Fachleuten behauptet, jedoch durch 
keine positiven Betrachtungen gestiitzt worden sei. Ein 
durch Walzcn umgeformtes Prisma muB ebenso betriicht- 
lich im Innern ais am Rando gestreckt und yerdiclitet 
werden (womit jedoch nicht gcsagt sei, daB die Entwick- 
lung dor elastischen Kriifte an allen Punkten die glcicho 
sei). Gerade beim Schmieden sind die Wirkungcn nur 
oberflaehlich. da der Hammer in bezug auf das Schmicdc- 
stiick zu klcin ist und man die fehlende Masse durch die 
Gesehwindigkeit zu ersetzen sucht. Man sieht das sehr 
gut am auBeren Endo, wo der Kern des Stiickes sich hercin- 
zieht, anstatt herauszutreten, wie es bei den statischen 
Driickon und auch unter dom Aufprall von geniigcnd 
schwcron Hammern der Fali ist.

Andere Betrachtungen konnen dcm Walzen gegen- 
iibcr dem Schmieden eino gewisso Ueborlegenhoit zu- 
erkennon, indem behauptet 
wird, daB bei der letzteren 
Operation dic FormyeriŁnde- 
rungen, selbst beischrstarken 
Apparaten, hauptsiiehlich ort- 
licher Natur seien. Betrachtet 
man irgendcinen Punkt des 
Blockcs, so zeigt sich, daB die 
aufeinanderfolgenden partiel- 
lon Driickc, die unter der 
Presse oder dem Hammer die 
Streckung eines Metallblocks 
ermoglichen, einen sehr ver- 
wickelten Weg beschreiben, 
der sich abwechselnd der 
Achse nahert und davon ent- 
fernt. Die ycrhaltnismaBige 
Verschiebung zweier benach- 
barter Punkte ist noch viel 
unregelmaBiger. Von der 
Gro Be der ortliclien Formyer- 
jinderungen kann man sich am 
besten durch Beobachtung 
des Schmicdens eines Biockes 
mit dem Hammer oder der 
Presse eine Vorstellung ma- 
chcn. Obwohleinegraphisoho 
Darstellung daron sich nur 
achwcr ermoglichen liiBt, hat 
M. M aitro  eine solche mit 
groBer Sorgfalt herzustcllen versucht, dereń hauptsachlich- 
sten Ergebnisse durch die Abb. 1 und 2 dargestóllt sind. 
Ein yiereckiger Błock (550 x  550 mm), bei dem auf zwei 
Flachen zelin glcichweit entfernte Korner angebracht 
worden waren, wurde unter der Presse auf eine Ab- 
messung 250 X 250 mm ausgeschmiedet. Das Stiick wurde 
sechsmal auf der ganzen Lange durchgeschiniedet, indom 
man den Błock, wio gewóhnlich, um 90° wenden lieB, 
Man wandto dann noch einen siebenten und aclitcn Gang 
an, um die Flachen zu schlichten. Abb. 1 zeigt beim Ver- 
gleieh der urspriinglichen Form des Blockoa zur Korner- 
vcrschiebung, daB die Formycranderungen von einem 
Punkt zum anderen und von einer Flachę zur andoren 
sehr ungleich sind. Diese Ungleiohheitcn sind haupt- 
siichlioh darauf zuruckzufiihren, daB die Streckung, be- 
zogen auf zwei Punkte, stark weehselt, jo nachdem ob 
diese Punkte glcichzeitig oder nacheinander von dem 
Hammer beriihrt wurden; also selbst bei einer so ein- 
fachen Operation, wie der Streckung, rutscht die Ver- 
dichtung betrachtlich von einer Sohieht des Materials zur 
anderen. Nach jedem Durchschmieden sind die auf
einanderfolgenden Lagen von vier auf einer Flachę be-

zeichneten Korncrn festgestellt und diese Abmessungen 
in Abb. 2 eingetragen worden. Die gekruinmten Linien 
geben annahernd dio von den Punkten A, B, C, D ver- 
folgton Woge von der Anfangs- bis zur Endstellung A', 
B', C', D ' an. Wenn auch zu einer klareren Vorstellung 
von diesen Verschiebungen eine zweite Projektion notig 
sein wiirde, so erkennt man dooh deutlich, daB dio Ent- 
fernung zweier Punkte nicht regelmaBig wiichst, sondern 
allmahlichcn VergroBorungcn und Verkleinerungen unter- 
worfen ist. Dasselbe zeigt sieh fiir alle Punkte des Metalls, 
ja fiir gewisso Punkte noch erheblich ausgepragter, ais 
dies durch die Abbildung dargestóllt ist. Das Materiał 
erleidet also eine lieihe von Ansdehnungcn und Zusammcn- 
pressungon odor eine Reiho von abweohselnden Biegungen, 
ahnlich wic bei dem gowóhnlioh angowendeten Mechanis- 
mus, der dazu dient, den Bruch eines zahen Korpers zu 
erzougen oder einen Eisoudraht zu zorreiBen. Irgend ein 
Metali, das einer solchen Behandlung unterworfen ist, 
wiirde schnell zu Bruch gehen. Stahl dagegen kann eino 
derartige Behandlung ohne viel Sehadon aushalten, yoraus- 
gesotzt, daB er auf einer gceigneten Temperatur gehalton 
wird. Sobald sich aber die Temperatur erniedrigt, ist er 
ernstlich yerdorben, und selbst unter den gunstigsten

Bedingungen wird man immer beobachten, daB ein kleiner 
lokaler Fehler sich yergroBert odor sich kleinc innere 
Risse in den am meisten bearbeiteten Scliichten bilden 
werdon. Es ist deshalb empfehlcnswert, einestcils die groBt- 
mogliche Schnelligkeit anzuwenden, um eine Abkiihlung 
des Biockes zu yermeiden — und deshalb scheint aueh die 
Presse dom Hammer ubcrlcgen zu sein —, und andernteils 
dic lokalen Formyeranderungen soyiel ais inoglieh zu ver- 
ringern und auszuglcichen, was unendlich leichter beim 
Walzen ais beim Schmieden ist. Im Verlauf dieser Form- 
yeranderungen bleibt eine Durchschnittslinic, die parallel 
zur Achso und im Innern des Blookes liegend gedacht ist, 
nicht gerade und zeigt nach und nach in ihren yerschiede- 
nen Punkten sehr scharfe Kriimmungen. Das Schmieden 
berichtigt also letzten Endes die auBeren Zeugelinien, aber 
nicht die inneren, die oft stark wellenformig bleiben. Dio 
mittleren Sehichten (Kernmaterial) des Biockes, doron Be- 
schaffenheit erheblich minderwertiger ist ais die der auBen- 
liegendon, riioken deshalb der Oberflaeho niihcr, ais wenn 
die Form des Biockes eine regelmaBige Veranderung er- 
fałiren hiitte. In  gobohrten Hohlkorpern z. B. wird man 
infolgedessen in gewissen Stellen sohlochte Metallteile be-

Abbildung 1. Auslcht eines ges^bmiedeten Biockes nach dem G. Gang.

Abbildung 2. Schema der aufeinanderfolgendea FormYcrłinderungen eines geschmiedeten Blocks.
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Zahlentafel 1. E rg e b n is so  von  Y c rsu e h e n  an  P ro b e s ti ib e n  vo n  gesehm  ie d e te n  o d e r  g ew a lz ten  B lo ck en ,

Zugproben
mit 13.S nim Durclimcsscr und 60 mm Kornerabstnnd, entnommen

Schlagproben 
mit Stiiben 24 x  9 mm Quer- 
schnłtt, i.ange 60 mm senkrecht 
zur Sireckrichtum?, freies Fall- 
gewicht 10 kg, Fallhohe 0,50 m x).Yersucbsproben in der StrfCkrichtuiiEj senkrecht zur Streckrichtuog

Eiaslizi-
tiitsgrenze
kc/qmm

Fi-stig-
keit

kp/qmm

Deh-
nunjf

%
d—dj

Etastizi-
łiitsgrenzo
kg/qmm

Festig
keit

ke7qnim

Deh-
nung-

%
d —d,

Anzahl 
der Schlttge ohne 
Bruchcrzeugung

Biegewinkel 

° C.

Rundgeschmiedet: 
1. Versuchsreihe 51,5 69,4 25 5,3 | 51,5

52,8
67,4
68,1

20
20

3.8
3.9

26
26

76
71

2, 54, S 72,0 26 5,7 { 55,5
54,8

70,7
70,1

16
18

2,1
4,1

26
26

75
77

Rundgeschmiedet:
1. Versuchsrcihc • 53,5 71,3 25 5,2 { 52.1

52.1
68,1
68,1

19
20

3,1
3,8

26
26

71
70

2. 55,5 72,7 26 5,6 ^ 54,2
55,5

70.1
70.1

20
20

3,9
4,3

26
26

72
75

Rundgewalzt:
1. Versuchsreihe 52,8 71,3 26 5,1 {

53,5
50,8

70,1
68,7

20
20

3,7
3,5

26
25

74
76

2. ,, 56,1 73,4 24 5,2 { 56,1
55,5

71,3
70,7

20
19

3,7
3,6

26
25

77
82

Rundgewalzt:
1. Versuchsreihe 54,2 72,3 26 {

52.8
54.8

6S,7
70,1

20
20

4.4
3.5

26
26

73
73

0 58,1 75,0 25 4,3 { 57,5
58,1

72,0
73,4

19
17

3,4
2,8

26
26

90
83

halten, die Schiehten des Blockes entstammen, die man 
durch das Bohren glaubte entfernen zu konnen. Abb. 3 
zeigt den Schnitt durch einen geschraiedeten Gewehr- 
lauf, bei dem diese Krummungslinien sehr deutlich zu 
sehen sind. Es ist unnotig darauf hinzuweisen, daB das 
Walzen diese unregelmiiBigen Fornueranderungen yoII- 
konunen vermeidet und hierin einen Vorteil darstellt 
gegeniiber dem Sehmieden m it dom Hammer oder der 
Presse, wenigstens fiir gewisse Spezialanwendungen.

A u9 Yorsteliendem erhellt hinsichtlich der Eigenschaf
ten dor metallurgischen Erzeugnisse usw., daB das Walzen,

Abbildung 3. Schnitt durch einen geschmiedetcn Gewchrlauf.

wenn es anwendbar ist, dem Sehmieden und fiir diese 
letztere Behandlung die Presse dem Hammer vorgezogen 
werden muB.

Tatsftchlich bleiben, wenn die Operationen bei 
normalen Temperaturen genau durchgefiihrt werden und 
naeh dem Sehmieden oder Walzen eine geeignete ther- 
mische Behandlung angewendet wird, die Unterschiede 
in den Ergebnissen von Zug- und Schlagproben von gleich- 
artig sowohl durch Sehmieden ais durch Walzen Yeriinder- 
ten Blocken sehr gering. Zahlentafel 1 gibt eine Zusammcn- 
stellung iiber diese Versuche wieder und reehtfertigt

*) Die Abnahmeversuche fiir Gcwehrlaufe, die sich auf 
Schlagproben unter denselben Bedingungen erstreeken, 
sind zur Geniige erfiillt, da jeder Stab 12 Schliige ohne 
Brueh ausgehalten hat.

diesen letzten SchluB. Sie enthiilt Ergebnisse iiber Liings- 
und Quer-, Zug- und Schlagversuche, dio an runden 
Stiiben von 175 mm 0  aus halbhartem Stahl gemacht 
wurden und Blocken von 1100 kg und 300x300 mm Quer- 
schnitt entstammen, die teils durch Sehmieden, teils durch 
Walzen hergestellt waren. Naeh dem Hiirten und Gliihen 
wurden die Stiibe an den auBeren Enden abgesehnitten. 
Die erziolten Resultate sind praktisch gleieh.

Dic Frage der Verdielitungsziffer und des Einflusses, 
den eine mehr oder weniger ausgepragte Streekung aul dio 
Eigenschaften des Stahls ausubt, ist bei den Yorliegenden 
Ansichten nicht beriihrt worden. Nur H ow e schreibt 
dariiber etwas. Da sich das geschmiedete Eisen urspriing- 
lich aus kleinen Teilchen zusammensetzt, dic kaum unter- 
einander zusammenhangen, oder naeh der Paketicrung 
nur ganzlieh unzusammenliangende Stabe vorstellen, is t 
es klar, daB die Bearbeitung, der man es unterwirft, ihm 
mehr Widerstandsfiihigkeit und Geschmeidigkeit geberb 
muB Diese Voraussetzung, die fiir das Eisen ziemlich ein- 
leuchtend ist, hat die Ueberzeugung entstehen lassen, daB. 
das gcsęhmolzene Metali in einer analogen Art und Weise 
verbessert werden miiBte. Wir suchen also die wirkliche 
Yerbesserung, die durch die meclianische Arbeit hervor- 
gerufen wird, dann ihre Theorie. Ein besonderer EinfluB 
des Knetens und Prcssens ist nicht vorhanden, er ist 
wenigstens, wenn er bestchen sollte, ohne relative' Be- 
deutung. Dio Wiirmeverarbeitung wiirde also genau so- 
wirken wie die Warmebehandlung, indem sie die Bildung 
der Kristallisation Yerhindert oder sie zerstort,

Eine andere Meinung besagt, daB der Schmied, ab- 
geschcn von der Sorge, die er darauf yerwendet, dio Un- 
reinigkeiten zu entfernen, und von der Geschicklichkeit, 
Oberflachenfalten zu yermeiden, kein anderes Ziel hat, ais 
ein Stiick von einer Form in die andere umzuwandeln von 
gegebener Gestalt und gegebenen Abmessungcn. Bcii 
dieser Arbeit ist der Arbeiter von keiner physischen Bc- 
trachtung gcleitet. Die ganze mechanische Bearbeitung 
von Metallen ist nur eine rein geometrische Frage. Dio 
Metallurgen mochten wohl anerkennen, daB das Sehmieden. 
keinen wissenschaftlichen Charakter angenommen hat und 
noch eine Kunst in den Hiindcn des Arbeiters ist. Weną 
es auch einigen Regeln unterworfen ist, so sind diese=
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Rcgeln jedoch nieht aufgezeiehnet, sie sind empirisch und 
nieht immer genau. Im allgemeinen glaubt man, daB ein 
Materiał um so besser sei, je mehr es geschmiedet wird, 
und daB man es niemals zu viel sehmiede. Diese An- 
nahmo trifft aber niclit zu. Um die Eigenschaften der 
Schmiedestucke zu erkennen und festzustellen, geniigt 
es also niclit, einen kleinen Stahlblock schnell auszu- 
schmieden und so einen kleinen Stab herzustellen, der 
sofort zu einem ZerreiBversueh in der Langsrichtung ge- 
braueht werden kann, sondern man soli mit einem ge- 
liiigend dicken Błock operieren, damit man aus diesem 
fertiggesebmiedeten Stiick ProbestiŁbe in den yersehiede- 
nen Richtungen und besonders in der Richtung der Dicke 
entnehmen kann. Dann wird man erkennen, wenn das 
Durclischmieden geniigend energisch geschah, daB die 
Eigenschaften, d. h. die Elastizitatsgrenze, die Wider- 
standsfiihigkeit, dio Yeriinderungen und die Bruohstellen 
stark mit der Lage der Probe wechseln; aueh kónnte man 
sich vergewissern, daB man bei den (Juerproben nieht 
immer gute Ergebnisse durch ubermaBiges Schmieden 
erzielt.

Es besteht also ein gewaltiger Gegensatz zwischen den 
Betrachtungen der Ingenieurc und der Herausgeber der 
Lastenhefte, dio bchaupten, daB fiir ein derartiges Erzeugnis 
der SchweiB-oderVerdichtungskoeffizientmindestens 3, fiir 
ein anderes 4, fiir wieder ein anderes 50 sein miisse, ohne 
sich jedoch in irgendeiner Weise damit zu beschaftigcn, 
diese Zahlen irgendwie zu rechtfertigen, oder einen MaB- 
stab fiir die Art und Weise zu finden iiber die Hohe der 
Beanspruehung des Stiickes im Dienst oder der Art, wie 
es beim Schmieden beanspruclit worden ist. Nur Versuche 
wurden genaue Angaben dariiber ergeben konnen. Solche 
Versuche Bind aber sehr schwer durehzufiihren, noeh 
sehwerer ist es, Metallproben vorzubereiten, w’elche unter 
sich nur durch die Verdiehtungsziff er verschieden sind, sonst 
aber in allen anderen Punktcn durehaus gleieh sein wurden. 
Wenn aber diese Schwierigkeit in bestimmter Form die 
UnzweekmaBigkeit des Verdichtens festzustellen ver- 
hindert, so verhindert sie gleichfalls, dereń ZweckmaBig- 
keit darzulegen. Vom praktisclicn Standpunkt kann man 
sich damit zufrieden geben, dio Ergebnisse zu vergleiehen 
von meclianischen Versuchen, die mit Stśiben angestellt 
werden, die in der Liings- und Querrichtung von zwei 
Schmiedeblocken von gleichen Abmessungen entnommen 
sind, dieselbe thermische Behandlung durchgemaoht 
haben und von zwei GuBblocken ein und derselben 
Schmelzung staminten, dereń Anfangsabmessungen ver- 
schieden waren. Alle Versuehe, die C h a rp y  hat durch- 
fiihren konnen, bestiitigen diese angcfiihrto Meinung.

Ais weiterer Beweis fiir diese Ansicht gilt die Fest- 
stellung, daB sowohl unter dem Hammer ais aueh unter 
der Presse bei verscbiedencn Punkten ein und desselben 
der Streckung ausgesetzten Blockes betrachtliche Unter- 
sehiede in der Verdichtung hcrvorgerufcn wurden. Bei 
vollkommen normalen und ublichen Schmiedebedingungen 
wurden in zwei benachbarten Teilen ein und desselben 
Blockes derartige Unterscliiede festgestellt, die vom ein- 
faclien zum dreifaehen gingen und in gewissen Fallen noeh 
viel ausgepriigter sein werden. Im Yersuch der Abb. 1 
bis 2 ist leicht zu sehen, daB die mittlere Verdichtungs- 
entfernung zwischen A und B 2,7 und zwischen B und C 
7,0 betragt. Es gibt also in einem Stahlblock, der eine 
mittlere Vcrdichtung von 4 erfahren hat, sehr hiiufig 
Stellen, fiir die diese Verdichtung kaum 2 oder 2,5 iiber- 
schritten hat. Wenn der Zahlenwert dieser Verdiclitung 
wirklich einen EinfluB hiitte, so konnte man in allen 
Sclimiedestucken lokale Ungleichartigkeiten feststellen, 
wclche bei praktischen Versuchen gliicklicherweise nie
mals in die Erscheinung treten.

Der EinfluB auf die Eigenschaften des Stahls beim 
angewendeten Schmiedcvorgang (Schmieden, Pressen oder 
Walzen) und des Verdichtungskoeffizienten ist noeh sehr 
wenig bekannt, aber sicherlich sehr gering und wird in 
vielen Fallen durch die nachfolgende thermische Behand
lung aufgehoben. Die diesbeziiglich aufgestellten Fabrika-

tionsbedingungen stellen also nur Vermutungen dar, und 
es wiire ratsamer, in jedem besonderen Falle festzustellen, 
ob die Schwierigkeiten und die gewissen und oft sehr 
schweren Unzutraglichkeiten, die sie herbeifuhren, nieht 
bei weitem dic problcniatischen Vorteile,' die man ihnen 
zuschreibt, aufwagen, bevor man ihnen Gesctzeskraft 
verleihen wiirde. C. Sutor.

Holzpfahl mit Eisenbetonaufsatz.
Beim Bau eines Hochofens spielt die Fundamentfrage 

eino hervorragende Rolle sowohl in tcchnischer ais aueh 
in finanzieller Hinsieht. In der Herbstversammlung des 
Iron and Steel Institute 19131) ia n d  diese Frage ein- 
gehende Erorterung duroh Besprechung der von der bel- 
gischen Gesellschaft „Pieux arniźes Frankignoul“ her- 
gestellten Frankignoul-Pfiihle. Die Frankignoul-Pfahle 
sind Betonpfahlc, die an Ort 
und Stelle im Boden erzeugt 
werden. Nacli den inderVer- 
sammlung des Iron and Steel 
Institute gemachten Anga
ben sind m it diesen Pfiihlen 
gute Erfahrungen gemacht 
worden.

Kurzlich ist ein yerfah
ren ausgearbeitet worden2)
(Heimbaeh), das sich auf die 
Verwendung des Holzpfahles 
in Verbindung mit Eisenbe
tonaufsatz grtindet, das a jeh  
yonseiten desHochófners Be- 
achtung verdicnt. Der Holz
pfahl wird so weit einge- 
rammt, bis er noeh etwa 1 m 
aus dem Wasser oder Boden 
herausragt, um dann mit 
einem Eisen- bzw. Stahlrohr- Abbildung 1. Holzpfahl m it 
aufsatz yersehen zu werden EUenbctciiaufsatz Dach 
(Abb. 1). Um eine feste und Paten t Heimbaeh.
dichtc Verbindung zwischen
Pfabl und Rohrstiick zu erhalten, wird ein ICeilring (Abb. 1' 
u. 2) in den Pfahl eingetrieben, wodurch der Pfahlkopf 
konisch aulgetrieben wird. Dio radialfórmigen Ansatze

Abbildung 2. Heimbach-Keilring.

dienenzur Verminderung von strahlenformigen Risscn. Um 
eine Zerstorung beim Eintreibcn des Keilringes zu ver- 
hindern, wird der Rohraufsatz mit einem eisernen Ring 
umspannt. Es bestehen auBer den genannten noeh ver- 
schiedene Verfahren zur Verbindung von Pfahl- und R ohr-

!) Vgl. St. u. E. 1913, 23. Okt„ S. 1788/9.
2) Schweiz. Bauz. 1917, 17. Marz, S. 125/7.

KeifonsaTze

•& 'sen rtn g  

■Hol2p fa h l



744 Stalil und Eisen. Patenibericht. 37. Jahrg. Nr. 32.

aufsatz; ein ahnliches Verfahren kann auch zur Verbin- 
dung von zwei Pfiihlen untcrcinander Verwendung finden.

Nachdcm Holzpfahl und Rohraufsatz gemeinsam auf 
bestimmte Tiefe eingerammt sind, wird die Armierung in 
den Tom Rohraufsatz gebildcten Hohlraum durch Aus- 
gieCen desselben m it Portlandżement eingefiihrt.

Das skizzierte Yerfahren woist yerschiedene Vor- 
teile auf. Dio Pfahlo konnen m it jeder gewohnlichen 
Eammc in den Boden eingetrieben werden, wahrend bei 
Eisenhetonpfahlen eine besondere Rammo erforderlich ist. 
Hierdurch verringern sich auch die Kosten des Bau- 
geriistes, besonders auf moorigem Boden, ganz wesentlich. 
Die Arbeit kann ununterbrochen durchgefuhrt werden, 
Nebcnarbeiten sind nicht erforderlich.

Wiihrend bei der Verwendung von Betonpfiihlen in 
Moorwiissern der Beton durch dio verschiedenen Siiuren 
angegriffen wird, ist dieses beim Heimbaclischen yer
fahren nicht der Fali. Das Holz wird an und fiir sieli nicht 
•angegriffen, und die Verbindung zwischen Pfahl und Auf
satz ist derart dicht, daB Fliissigkeit nicht eindringt. 
Praktisehc Versucho haben gezeigt, daB nach langerem, 
■ruhigem Verweilen des Pfaliles nach der Einrammung dio 
Reibung und damit die Triigfahigkcit der Holzpfahle im 
-weiclien Boden crheblich zunimmt; der Holzpfahl ver- 
wachst sozusagen m it seiner Umgcbung.

Bisher gab es im Wasserbau nur den Eisenbeton- 
und den Holzpfahl. Der aus dem Wasser herausragende 
Teil des Holzpfahles unterlag, besondere bei wechselndom 
"Wasserstand, stot-s in yerhaltnismaBig kurzer Zeit der 
Kerstorung. Durch die Heimbachscho Bauart ist dieser 
Uebelstand beseitigt, dabei soli sio gleichzeitig um min- 
destens 30 %  billiger sein ais die Eiseiibetonpfiihle. Die 
genannten Vorzuge des Holzpfahles m it Eisenbetona^ifsatz 
lassen es zwcckmaBig erscheinen, seino Verwendungsm6g- 
lichkeit auch bei der Fundainentierung der Hochofen zu 
•priilen, zumal Hochofen wenn moglich in der Nalie von 
Wasscrtransportwegen und bei hohem Grundwasserspiegel 
angelegt werden und somit liiiufig einen wasserhaltigcn 
Boden aufweisen. Ii. Durrcr.

Zur Leim-Bewirtschaftung.
Mit dom 1. August 1917 treten dic unter dem 15. Juli

1917 im Reichsgesetzblatt 1917, Nr. 132, yeroffcntliehten 
nouen Ausfuhrungsbestimmungen zur Verordnung iiber 
den Verkehr m it Loim vom 14. Septomber 1916 in Kraft. 
Danach miissen die am 1. August 1917 vorhandcnen Vor- 
rato tierischen Loims, soweit sio eine Gesamtmengc von 
50 kg iiborsteigen, spiitestens bis 10. August d. J. beim 
K ric g sa u ssc h u B  fu r  E r s a t z f u t t e r ,  G. m. b. H., 
Berlin W 35, Liitzowstr. 33/36, angemeldet werden. Dio 
Unterlassung der Meldepflicht ist unter Strafe gestellt.

Dio Anzoige hat unter Bonutzung der vom Kriegs- 
aussohuB ausgegebenen Vordrucke zu erfolgen. Be- 
s ta n d s a n m o ld e v o rd ru e k e  sind bei allen Handels- 
kammern, Handwerkskammern und Faehorganisationcn 
sowio boi dem genannten KricgsausschuB fiir Ersatzfuttcr 
erlialtlich. Sie werden auf Anfordern sofort geliofort.

Leimyerbraueher, dic iliren B e d a rf  noch nicht 
angemoldet haben, miissen dieso Anmeldung s o fo r t  
naohholon. B e d a r fs a n m o ld c fo rm u la re  sind fiir den 
Masohinenbau, dio Metallverarbeitung, Elektrotechnik, 
Lokomotivbau, Schiffbau, Niihmaschinen usw. beim 
V e re in  d e u ts c h e r  M a s c h in e n b a u -A n s ta l te n , Char- 
lottenburg 2, Hardenbergstr. 3, fiir die Eisen- und Stahl- 
gioBeroien ebendaselbst, fiir den Bergbau und die Hiitten- 
industrie beim V ore in  d e u ts c h e r  E is e n h i i t te n le u te ,  
Dusseldorf 74, Breite Str. 27, und fiir O b e rsc h le s ie n  
bei dor O b o rsc h le s iso h e n  M o ta llb o ra tu n g s -  u n d  
V e r te i lu n g s s te l le ,  Kattowitz, O. S., Wilhclmplatz 12, 
zu haben.

Falls iiber die Zugohorigkeit zur oinen oder anderen 
Gruppo Zweifel horrschen, wende man sich unm ittclbar 
an den KricgsausschuB fiir Ersatzfuttcr. Eine d o p p o lto  
Anmeldung des Bedarfes boi der einen u n d  anderen 
Organisation ist unter allen Umstandcn zu y e rm e id en . 
Der Bezug von Loim erfolgt kiinftighin gegen Bezugs- 
schein durch Vermittlang der pbengcnanntcn Fachorgani- 
sation.

Patentbericht.
Deutsche .Patentanmeldungen1).

30. Juli 1917.
KI. 12 c, Gr. 2, T 19 966. Desintegratorartige Vor- 

riehtung zum Reinigen, Kiihlen und Misehen von Gasen. 
Hans Eduard Theisen, Miinchen, Elisabethstr. 34.

KI. 49 b, Gr. 16, H 71 940. Maschine zum Zerkleinern 
-von Metallspanen. Irna Frieda Hiihnel, Chemnitz, Briihl 14.

2. August 1917.
KI. 4 c, Gr. 5, F  41 057. Durch Saug- oder Druckluft 

gesteuerto Absperrvorrichtung fiir Gasleitungen. Martlia 
Fischer geb. Methlow, und dereń minderjahrige Kinder 
Elli, Getrud u. Alfred Fischer, Berlin, Mirbachstr. 18.

KI. 18 b, Gr. 16, G 45 064. Ycrfaliren zur Verbren- 
:nung des Phospliors vor dem Kohlonstoff beim Thomas- 
prozefi. Dr. W. Gontermann, Siegen, Sandstr. 80.

KI. 18 b, Gr. 20, St. 20 770. Yerfahren zur H er
stellung yon sehr kohlenstoffarmcm Ferro-Chrom. Stahl- 
werke Rich. Lindenberg, A.-G., Remsoheid-Hastcn.

KI. 24 f, Gr. 15, SI 60 639. Schuttel-Treppenrost 
ii ir  die Zufiihrung des Brennstoffes zum Wanderrost. 
Otto Max Muller u. Franz Ziirn, Gelsenkirchen.

KI. 31 c, Gr. 17, S 45 128. Yerfahren zur Herstellung 
von Verbi\ndguBstucken aus Kupfer u. dgl. und Eisen 
oder Stahl m it kupforfreien Randem ; Zus. z. Anm. 
S. 40 623. Hugo Seidler, Berlin-Dahlem, Gustav-Meyer- 
Str.?..

KI. 48 b, Gr. 10, C 26 173. Verfaliren zur Herstellung 
von Ueberziigen auf Metallen, insbesondere auf Eisen, 
Kupfer und Messing. Chemische Fabrik auf Actien (yorni. 
E. Schcring), Berlin.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
30. Ju li 1917.

KI. 1 b, Nr. 665 652. Vorrichtung zur magnetisclien 
Ausscheidung von Eisen oder eiscnhaltigen Stoffen aus 
Fliissigkeiten und Gemengen. Gustay W. -Meyer, Zwiokau
i. Sa.

Deutsche Reichspatente.
KI. 7 b, Nr. 296 308, vom 20. Oktober 1914. C. H eck- 

m an n , A.-G., in  D u isb u rg . Jłohrslrangpresse mit rel<4iv 
zum Prepsłempcl rerschiebbarem Prepdorn.

Der ProBdorn a  wird mittels zwischen dem Prefi- 
stempel b und dem Dorn eingebauter Gotriobe (Hebel c, d)

l ) Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
.•an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsiclit und 
Einsprucherhebung im Patentam tc zu B e r lin  aus.

durch den PreBstempel selbst bewcgt. Da das freie Ende 
des Hebels c, d am Rahmen der Presse angeleńkt ist, so 
wird der Dorn beim Vorwandern des PreBstempels b 
eine beschleunigte Yorwartsbewegung ausfiihren.
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Statistisches.
AuBenhandel Norwegens von 1914 bis 1916.

Naoh Mitteilungen der „Iron and Coal Trades Re- 
yiew1*1) gestaltete sich der AuBenhandel Norwegens an 
Kohle, Koks, Erz und Erzeugnisscn der Eisenindustrie 
wiihrend der letztcn drei Jahre folgendermaBen:

Gcgenstand 1914
t

1915
t

1916
t

E in fu h r :  
R o h e isen ........................ 32 200 39 700 34 800
Stab- und Bandeisen. . 45 000 64 900 60 200
Grob- und Feinbleche . 41 100 71 500 55 400
Bleohe, yerzinnt, ver- 

zinkt usw..................... 34 000 41 200 29 300
Rader und Achsen . . 3 900 2 600 5 500
Winkel- und T-Eisen, 

Schiffswinkelhaken usw. 30 500 48 300 29 500
Rohren, gegossen, ge- 

zogen usw...................... 19 000 22 600 22 200
D raht (oline Drahtseile, 

-netze u s w .) ................ 17 500 20 400 14 700
A usf u h r:

F erro siliz ium ................ 6 144 9 308 24 789
Eiscnerz und Eisenerz- 
b r ik e t t s ........................

'
467 800 425 900 414 700

Eisennśigel u. -stifte . . 3 804 5 777 4 694
Schwefel- u. Kupferkics 360 200 466 800 251 800
R o h z in k ......................... 16517 22 617 28 150
A lum in ium .................... 2 942 2 883 4 270

Erzeugung der Stahl- und Walzwerke der Vereinigten 
Staaten in den Jahren 1915 und 1916.

In Erganzung der jiingst2) an dieser Stelle yeroffent- 
liehten Ziffern iiber dio S ta h le rz e u g u n g  der Vereinigten 
Staaten wiihrend dor Jahre 1915 und 1916 tragen wir nach 
„The Iron Trade Review“3) nooh nach, daB sioh die 
Gesamtmengen auf S ta h lb lo c k e  und S tah lfo rm g u B  
fokendermafien verteilt haben:

>) 1917, 13. Juli, S. 37.
2) St. u. E. 1917, 2. Aug., S. 724. — Vg). St. u. E. 

1917. 29. Marz, S. 31S.
3) 1917, 31. Mai, S. 1199.

Gegenstond 1®1̂ 1916
t

S ta h lb lo c k e ............................
S tah lfo rm guB ........................

31 784 760 
880 693

42 064 348 
1393 712

Gesamt-Stahlerzeugung 32 665 453 43 458 060

Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten.
Ueber die Leistungen der Koks- und Authrazithoch- 

ofen der Vereinigten Staaten im M ai 1917, yerglichen 
mit dem yorhergehenden Monat1), gibt folgende Zusammen- 
stellung2) AufschluB:

April 1917 Mai 1917 
t  t

1. Gesamterzeugung........................  3 372 926 3 469 536
Darunter Ferromangan und

Spiegeleisen............................  39 911 39 700
Arbeitstagl. Erzeugung . . . 112 431 111 921

2. Anteil der Stahlwerksgesellschaf-
ten ....................................   2 420 9323) 2 471237
Darunter Ferromangan und

Spiegeleisen............................  35 879 '*)
am 30. April am 31. Mai

3. Zahl der Hoehofen ................  425 425
Davon im F e u e r ....................  335?) 340

Roheisenerzeugung Indiens (1914 bis) 1916.
Nach dem Statistischen Berichto der „Iron, Steel 

and Allied Trades Federation“ fiir 1916 gestaltete sich 
die Roheisenerzeugung Britisch-Indiens im genannten 
Jahre, yerglichen m it den beiden Vorjahren, folgender- 
maBen:

i
GieBerei-Roheisen..................................... 129 971
Basisches R o h e isen ................................  117 862
S p iegele isen ............................................  1 873
GuBeisen ęrster Schm elzung................  792
Roheisen insgesamt i. J. 1916 . . . .  250 498

dass. i. J. 1915 ........................... 274 347
dass. i. J . 1914 ........................... 238 482

*) Vgl. St. u. E. 1917, 28. Juni, S. 621.
2) The Iron Trado Rcyiew 1917, 7. Juni, S. 1223.
3) Berichticte Ziffer.
4) Angabe fehlt in der Quelle.

Wirtschaftliche Rundschau.
Zur Lage der EisengieBereien. — Naoh dem „Reichs- 

Arbeitsblatt*'1) waren dio EisengieBereien W e std o u tso h - 
la n d s  im J u n i  1917 ebonso gut, toiiweise besser bcschiif- 
tig t ais im Mai 1917 und im gleichen Monate des Vorjahres. 
Fast uberall mufite m it Ueberstundon und aueh Sonn- 
tags gearbeitet werden. Aus M itte l-  und N o rd w e s t-  
d eu tB ch lan d  wird von demselben giinstigen Gesehiifts- 
gango wic im Vormonate berichtot; im Verglcieh zum Vor- 
jahre tra t eine Besserung ein. Aus S ao h sen  wird, wio 
im Vormonate, eine befriedigende Geschiiftslage gemeldet; 
gegeniiber dem Vorjahre war ein teils besserer, teils 
scblechterer Gcschiiftsgang zu yerzoiohnen. In  S o liles ien  
und S iid d e u ts c h la n d  war die Lage ebonso gut wie im 
Vormonate, wiihrend im Vergleich zum Vorjahro eino 
nicht unwesentliche Besserung zu bemerken war. Aus fast 
allen Bezirken wurden zum Teil nicht unerhebliche Lohn- 
erhóhunaen gemeldet.

Besteuerung des olfentlichen Eisenbahn-Giiterverkehrs.
— Aus den von der E is e n b a h n y e rw a l tu n g  erlassenen

Ł) 1917, 27. Juli, S. 527.

Dienstyorschrifton, die gleichzeitig eine zusammenlassende 
Uebcrsicht iiber dic neuen Bestimmungen1) enthalten, ist 
noch folgendes yon allgemeiner Bedeutung:

Die Beforderung von Giitern auf der Eisenbahn inner- 
halb des Reichsgebictes unterliegt einer in die Roichskasse 
flieBenden Abgabe von 7 %  des Beforderungspreises. Zur 
Zahlung der Abgabe ist yerpflichtet, wer den Beforderungs- 
preis zu entrichten hat. Eine Abgabe in gleicher Hohe 
wird im Verkchr mit dem Auslande und im Verkehr 
vom Auslande zum Auslande dureh das deutsche Reichs- 
gebiet yon dem auf das deutsche Gebiet entfallenden 
Teile des Beforderungspreises erhoben. Wie die Abgabe 
zu berechnen ist, wenn Strecken deutscher Eisenbahn- 
yerwaltungen auslandische Staatsgebiete beriihren oder 
durchschneiden, oder wie im umgekehrten Falle zu ver- 
fahren ist, oder wie in besonderon Fallen die Abgaben- 
erliebung von den allgemeinen Grundsatzen abweicht, 
ist dureh besondere Bestimmungen fur jeden Fali gc- 
regelt. Wiewcit neben der Verkehrssteuer der F rach t-

J) Vgl. St. u. E. 1917, 19. Juli, S. 684; 2.'Aug., S. 726.

X X X II.,, 98
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urkundenstempel orhoben wird, richtet sich naeh den 
Vorsckriften des Frachturkundenstcmpelgesetzes vom 
17. Jun i 1916. — Abgabepflichtigsind auch dio auf Grund 
des Militartarifes zu befórdernden Sendungen. — Die naeh 
den Abgabeeinreohnungstafeln fiir Frachten bereehneten 
Betrage werden naeh den fiir die Fraehtberechnung gelten- 
den Grundsatzen abgerundet. Im internationalen Verkehr, 
bei PriyatanschluBgebuhren und inandernFallen, in denen 
der neue Gebuhrensatz nicht aus den Einreehnungstafeln 
zu ermitteln ist, ist die Abgabe yon 7 %  besonders auszu- 
rechnen und bei Fraclitbetriigen oder Gebiihren von nicht 
mehr ais 1 Jl auf volle 5 Pf., boi hoheren Fraohtbetragen 
oder Gebiihren auf yollo 10 Pf. naeh oben abzurunden. 
Die Fraoht cinschlieBlich dor Abgabe wird lediglieh ais 
„Fracht" in den Fraclitbrief eingcstellt. Soweit die Abgabe 
in dio Tarifsiitzo eingereohnet ist, entfallt eine besondere 
Berechnung dor Abgabe. Der FrachtnachlaB fiir Aus
nutzung des Ladegewichtes der Wagen und andere festo 
Frachtnachlasse werden in der bisherigen Hohe von der 
um die Abgabe erhohten Fracht abgezogen.

Ausnahmetarif fiir Eisenerz und Manganerz aus dem 
besetzten franzosisehen Mlnettegebiet (Beeken von Briey 
und Longwy) naeh deutschen Hochofenstationen. — Am 
1. August 1917 ist ein neuer Ausnahmetarif fiir Eisenerz 
und Manganerz aus dom besetzten franzosisehen Minette- 
gebiet (Beeken von Briey und Longwy) naeh doutschen 
Iloohofen- und Rheinhafenstationen in K raft getreten, 
dureh den der gleiolinamige Tarif vom 23. Noyember 
19141) aufgehoben wird. In  die deutschen Schnittsatze 
ist die Verkelirssteuor eingereohnet.

United States Steel Corporation. — Nacli dem jiingst 
yeroffentlichten A usw eise  des nordamorikaniseken Stahl- 
trustes fiir das zweite Vierteljahr 1917 betrugen (in run- 
den Ziffern)dieEinnalimcn90 580 000 $ gegen 113120000 S 
im Vierteljahre zuvor2), 81 126 000 S im zweiten Viertel- 
jahre 1916 und 27 950 000 S im gleichen Zeitraumo des 
Jahres 1915. Auf die einzeinen Monate verteilten sich 
diese Einnahmen wie folgt:

1917 1916 1915 1917
s s s s

April 28520000 25424000 7286000 Jan. 36074000
30775000 27555000 9321000 Febr. 33416000
31285000 28147000 11343000 Marz 43630000

Mai
Juni

90580000 81126000 27950000

J) Vgl. St. u. E. 1914, 3. Dez., S. 1803; 1' 
S. 1866: 1917, 19. April, S. 391.

-) Vgl. St. u. E. 1917, 3. Mai, S 436.

Dez.,

Stammaktien wieder l 1/., % , wie bishor, sowie wieder 
ein besondorer Austeil von 3 S (wic im vorhergohcnden 
Vierteljahro). Zur Auszahlung des Austeils auf dio Vor- 
zugsaktien sind hiernaeh wieder 6 304 919 $, und auf 
dio Stammaktien 21 602 856 $ erforderlieh.

Naeh Abzug dieser Betrage Terbleibt ein UeberschuB 
von 40 966 000 $ gegen 69 836 000 $ im ersten Vicrtel 
des laufenden Jahres, 47 964 535 $ im Vierteljahro 1916 
und 8 267 645 $ ebenso 1915.

Aus RuBlands Eisenindustrie. — Einen Anhalt, wie 
sioh seit Beginn dieses Jahres bis einschl. des Monats 
Mai dio Lage in der russischen Eisenindustrie gestaltet 
hat, gibt eine yon der „Torg. Prom. Gazeta1*1) yeroffent- 
lichto Statistik der Itoheisenerzeugung in den drei Haupt- 
bezirken. Danack wurden erzeugt

„  . . Januar Felłruar Marz April Mai
Bnlrk t t t t t 

SiidruBland 212 301 159 885 164 636 204 242 231285
Ural . 
Moskau

72 562 
14 367

70 270 
9 550

75 954 
13 677

68 092 
12 481

77494
14119

zus. 299 230 239 705 254 267 284 S15 322 898

113120000
Danach ist also zum ersten Małe seit langerer Zeit wieder 
ein Ruckgang in den Einnahmen des Stahltrustes einge- 
treten. Seit dem ersten Vierteljahre 1915 hatten sich soine 
Einnahmen, standig und stark von Yierteljakr zu Viertel- 
jahr steigend, naeh oben bowegt. Von 12,4 Millionen $ 
im ersten Viorteljahre 1915 waren sie so auf 113,1 Millionen $ 
im ersten Yiertel des laufenden Jahres angesehwollen, 
eine Stufe, von der sie jetzt wieder um fast 23 Millionen $ 
gesunken sind. Sie bleiben damit allerdings noch ganz 
erheblich iiber den Ergebnissen der entsprechcnden Ab- 
schnitte der drei yorhergehonden Jahro. Immerhin ist 
der Ruckgang, fiir den zunackst eine Erkliirung noeh 
nicht vorliegt, bemerkenswert. Den stiirksten Einnahme- 
ausfall hat unter den drei Monaten des Beriehtsvierteljahres 
der Monat April gebracht, wiihrend die beiden folgenden 
Monate! wieder eine kleine Steigerung aufzuweisen haben, 
jedoch ohne daB einer von ihnen die Ziffern in den Monaten 
desVorvierteljahres zu erreiehenvermocht hatte. DerRein- 
gewinnfur das zweite Yierteljalir stellt sich naeh Abzug der 
Abschreibungen, der Aufwendungcnfur Erneuerungen und 
der Zuwendungen an die Tilgungsbestiinde auf 74425000 S 
gegen 103 330 000 S im vorhergchenden Vierteljalire, 
71 3S0 222 $ im zweiten Yierteljahre 1916 und 20 311 584 $ 
im zweiten Viertcljahre 1915.

Auf dio Vorzugsaktien wurde der iibliche Viortel- 
jahresgewinnausteil yon 1% % erfiliirt und auf die

Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshutte in Rosenberg 
(Oberpfalz). — Wie der Boricht des Vorstandes iiber das 
Geschaftsjahr 1916/17 mitteilt, war wiihrond der Beriohts- 
zeit dio Beschaftigung aller Werke des Untornehmens gut. 
Der Eingang yon Auftragen in den vom Stahlwerks- 
Verbande yertriebenen Erzeugnissen und den sogenannten 
B-Produkten war auch infolge der erhohten Nachfrage 
naeh Kriegsmitteln fiir die Heeresyerwaltung so zahlreieh 
und so dringend, daB nur der notwendigste Bedarf bei 
liingeren Lieferzeiten befriedigt werden konnte. Der 
Nachfrage entsprechend stiegen die Preise weiter. Trotz 
ungewohnlich groBer Schwicrigkeiten in der Besohaffung 
von Koks und Kolilen war es jedoch móglich, dio E r
zeugung noeh etwas zu steigern. Siimtlicho Botriebsstoffo 
erfuhren eino auBorgcwohnliche Preissteigerung und waren 
nur sehr schwer in benotigtem Umfange zu erlialten. 
Die Arbeitersohaft muBte weiter dureh Kriegsgefangene, 
Frauen und jugendliche Arbeiter ergiinzt werden; dio 
Lohne stiegen erheblich dureh Gewahrung erneuter 
Teuerungszulagen. Die Erlóspreise sowohl fiir die Verbands- 
ware ais auch fiir die sonstigen, nicht syndizierten Erzeug
nisse besserten sich zwar, dagegen erfuhren die Selbst- 
kosten unter dcm Einflusse der yorbeschriebenen Verhśilt- 
nisse eine ganz betraelitliche Erholiung. Trotzdem 
iibertrifft der Gesamtgcwinn den des Vorjalires um 
3 536 741,12 Jl. Wie sich dio Geldverhaltnisso des Unter- 
nelimens im ubrigen gestalteten, zeigt dio naehfolgende 
Uebersicht. — Ueber die einzeinen Berg- und Hiittenworke

in J t 1913/14 1914/15 1915/16 1916/17

Aktienkapital . . 15 236 000 23 440 000 23 440 000! 23 440 000
6 207 000 5 866 000 5 513 000 j 5143 000

RUcklage . . . . 2 615 030 2 966 364 3 361422 3 746 796
Al I gem. Betriebs- 

rlicklage und Til-
gunKKJcbatz. . . 4 483 941 4 483 941 4 483 941 4 483 941

Yerschied. RUcklagen 7 532 763 7 612 288 7 714186 7 781 814
Kassen u. StUtungen 1427 987 1512 764 1 192 098 1 522 196
Gruben- und Werks- 

besitz:
in Bayern . , . 10 650 794 30 624 817 9 550 270 7 489 484
,, TłiUringen . . . 371 679 389 337 43S193 391 771
„  Sachsen t . . 631 487 615 233 520 393 348 119
„  1'reuflen . . . 20 850183 26 203 603 24 286 762 18 313 227

Gliiubigcr . . . . 282 547 1 263 888 991 706 992 427
Schuldner . . . . 2 608 680 2 231141 2 783 545 3 866 901
Bankguthaben . . 1 085 6-18 2 569 554 4 687 865 5 904199
Wertpapiero, ohne 

die der Kassen und
Stiftungen . . . 4 693 913 4 932 889 5197135 11050 316

Abschreibungen . . 4 078 094 3172 389 4 234 833 7 526 835
R e i n g e w i n n  e in -

4 268118so h l. Y o r t r a g  . 3 513 330 3 950 594 3 853 729
Gewinnausteil . . 2 477 698 2 566 680 2 812 800 2 812 800

„  % . • 19,6 12 12 12

1) Ausg. v. 10 Juli 1917.
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ist zu berichtcn, daB bei der K o h lc n z e e h e  M ax im ilian  
■bei Hamm i. W. die unterirdischen Wasserzufliisso sich 
nicht iindcrtcn, so daB der in friiheren Geschaftsberichten 
beschriebene Zustand immer noch besteht. Yon den zur 
Verfugung stehcnden und entbehrlichcn Maschinen, Mo- 
torcn und sonstigen Vorraten, dio zum Teil auch seitcns 
der Heeresverwaltung bzw. der Kriegsamter besclilag- 
■nahmt wurden, konnten bei giinstigen Preisen Verkaufo 
im Werte von 1 058 583,40 Jl getatigt werden. Der Erlos 
wurde der Anlagerechnung gutgesclirieben. Auf den 
sonstigen Gruben und Hiittcnwerken wurden eine Anzahl 
Neuanlagen auśgefiihrt, so z. B. AufschluB- und Vorrich- 
tungsarbeiten auf den Thiiringer Gruben, Vollendungs- 
arbciten auf dem Hochofenwerke in Rosenberg u. a. m. 
Insgesamt wurden fiir Neubauten und Brwcrbungcn 
102 752,42 Jl verauagabt.

Stellawerk-Aktiengesellschaft vormals Wilisch & Co., 
Homberg (Niederrhein). — Nach dem Berielite des Vor- 
■standes brachte das Jah r 1910 eine sclu rege Nachfrage

nach den Erzeugnissen des Unternehmens, der leider nur 
in  dem MaBe der vorhandenen und noch erhiiltlichen Ar- 
beitskriifto. geniigt werden konnte. Auch machte es cr- 
heblicho Schwicrigkeitcn, dio notigen Rohstoffe herbei- 
zusehaffen. Verkelirsstockungen und Kohlenmangcl 
traten  hinzu. So stiegen die Selbstkosten bestiindig, 
aber auch dic Vcrkaufspreise konnten erhóht werden. 
Der Rohgewinn betriigt nach Abzug samtlieher allge- 
meinen Unkosten 1 119 648,01 J l;  hiervon gehen fiir 
Zinsen auf Schuldverschrcibungen und Hypotheken 
92 980 Jl ab, wahrend fiir Abschreibungen 328 550,03 Jl 
orforderlich sind. Yon den vcrbleibenden 698117,38 Jl 
sollen 175 000 M der Sondcrriicklage, 250 000 Jl dcm Er- 
ncucrungsbestande und 168 617,38 Jl der Riicklago zur 
Wiedereinstcllung der Betriebc auf die Fricdensarbeit zu- 
gcwiesen, 4500 Jl an den Aufsichtsrafc yergiitet und
100 000 Jl (10 %) ais Gewinnausteil venvendet werden; 
dor Gcwinnyortrag des letzten Jahres bleibt alsdann mit 
1648,39 Jl bestehen.

Bticherschau.
iDie N a tu r w is s e n s c h a f te n  und ihre Anwen- 

dungen. Eine allgemeine Naturkunde fiir jeder- 
mann, unter Mitarbeit von Dr. W. B e r n d t  [u. a.] 
hrsg. von Dr. C urt T h e s in g . Leipzig: Verlag 
„Naturwissenschaften11, G. m. b. Ii. 4 °.

Bd. 1. G r a e tz , Dr. L e o , o. o. Professor der 
Physik a. d. Universitat Munchen: Die P h y s ik .  
Mit 385 teils farbigen Abb. im Text und 15 farbigen 
und sehwarzen Taf. Mit einer Einfiihrung in das 
gesamte Werk von Gelieimrat Professor Dr. W il
h e lm  O stw a ld . 1917. (X X X I, 569 S.) 16 M , 
geb. 18 JL

Es ist ein groB angelegtes Unternehmen, das unter 
■dem Titel „Die Naturwissenschaften und ihro Anwen- 
<lungen“ zu erscheinen begonnenhat. ‘Insiebenstattlichen 
Biindon sollen die Physik, dio Chemio, dio Astronomio 
und Geophysik, dio Mineralogie, Petrographie und Geo
logie, die allgemeine Biologie und Zoologie und die Botanik 
behandelt werden, und die Namen heryorragender Mit- 
■arbeiter ycrbiirgen dio Gediegenheit sowohl der gesamten 
Anlage ais auch der einzelnen Teile. Das Werk wendet 
sich weniger an die besonderen Fachleute ais an die Natur- 
wissenschafter im allgemeinen und an den groBcn Kreis 
der Gebildeten, die sich fiir die Naturgesetze und Natur- 
yorgiingo interessieren.

Professor G ra e tz  hat in dem yorliegenden ersten 
(bislier allein crsehicncnen) Bandę, der Physik, ein Meister- 
werk gemcinfaBlich-wissensehaitlicher Darstellung gc- 
■schaffcn. Mit der gróBten Einfachheit der Behandlung 
seines Gegenstandes und der clcgantesten Leichtigkeit 
der Schilderung ist dio exaktestc Wissensehaftlichkeit 
yerbunden. Ohne inathem atischo Hilfsmittel, aber unter- 
stu tzt durch zahlreiche Abbildungen und Tafeln, werden 
nicht nur die allgemeinen und Einzel-Ergcbnisse der Phy
sik in mustergiiltigcr Weise bis zu ihren jiingsten Fort- 
schrittcn wiedergegeben, sondern auch dio mannigfachsten 
Anwendungen physikaliseher Grundleluen finden liier 
ihren Platz. Unter den vicr Hauptiiberscluiften „Dio 
materiellen Korper", „Die Elektronen“, „Die StralUungs- 
erseheinungen und dor Actlier", „Strahlen, Elektrohen 
und Materie" ist das Gcsamtgebiet der Physik in iiber- 
sicht licher Art gegliedert. Es ist.yollig iiberflUssig, einzelno 
Abschnitte besonders heryorzuheben; das ganzc Buch 
ist in allen Teilen aiisgezeielinet, und es ist nur zu wiinschen, 
d a3 es eine mogliclist groBo Vorbreitung finden moclite.

Ais Einleitung zu dem ganzen Wrrke behandelt in 
■demselben Bandę am Anfang W ilhelm  O stw ald  auf 
•etwa einem Dutzend Seiten das System der Wissenschaften 
■und dio Stcllung, welehe dio Naturwissenschaften darin 
leinnehmen. 11'. II‘rz.

W e tt ic h , H a n s , 2 it;l.’Qitfl.: Die M a sc h in e  in der 
Karikatur. Ein Buch zum Sicge der Technik. 
(Mit 260 Abb.) Berlin: Verlag der „Lustigcn 
Blatter" (Dr. Evsler & Co.), G. m. b. H., 1916. 
(216 S.) 8 °. 3,50 JL

Mit feinem Ver8tandnis sind in dem Buche Wettichs 
zahlreicho Beispielo aus der einschliigigen Weltliteratur 
von den Zeiten des Mittelalters bis zur Gegenwart ausge- 
sucht. Viele alto Bekannto aus der „ Jugend“, den „Fliegcn- 
den“, den „Lustigen Blattern“, don „Mcggendorfor“ , 
dem „Kladderadatsch" tauchen hier au f; Bilder aus dcm 
„Punch“, „Sketch", „Life“, aus Granyilles „U n autro 
mondc“, Kleys Skizzenbuchern, dem „Wiener Figaro", 
aus Herberta Ingenieur-Enzyklopiidie; aus alten und 
neuoren Kupferstichen und Steindrucken ist der Stoff 
zusammengetragen. Auch die Radierung liiitte die Aus- 
lese des Verfassers bereichern konnen. Auffallend ist, 
daB Wettich bei der ;,Maschinenkarikatur in der Industrie- 
anzeige" nicht aus dem amerikanischen Bercich des Plakat- 
und Anzeigenwesens geschopft hat, das ihm manchen 
bezeichnenden Beitrag geliefert hiitte. Indcsaen handelt 
es sich bei der Arbeit des Verfassers keincswegs um eino 
trockene Aufziihlung yon Boispielen; dio Begleitwortc 
bieten wcrtyolle geachichtliche Aufschliisso und geistyollo 
Auslassungon iiber das Weaen des Spottbildes; ais Tecli- 
niker empfindet man doppelt freudig dio ernsthafto, er- 
folgreiclie Vertiefung eines Ingenieurs in diesea Sonder- 
gebiet der Kunstbetrachtung. Allo Grundbestandteilo 
des Spottbildes, das Aneinanderzwingcn der entlegensten 
Gedankcn, das Grillen- und Possenhafte, die Spottlust, 
dio Uebertreibung, die ulłcrapanntcn Purzelbiiume tech- 
nisch folgerichtigen Denkens misehen sich im bunten 
Wirbel. Yon allen Maschinenarten bilden dic Dampf- 
maschine, die Muhle, Schraube, Presse, Walze, Schcre, 
Pumpe, dor Hebel, der Fernspreclier, das Fahrrad, der 
Kraftwagen und namentlich die Eisenbahn den Gegen* 
stand des Ausdrucksbediirfnisses. Es fehlt nur noch der 
Panzerkraftwagen, der m it Sichcrheit demniichst auf der 
BildflŁclie erscheint oder schon crschienen ist und in der 
yon Wettich erwahnten, ais Truggebilde yerspotteten, sich 
selbst die Schienen legenden Wtistenbahn seinen Ahnen er
kennt. Dic bildende Kunst und die Staatskunst, S taat und 
Kirchc, Gesetz und Recht, Mann und Weib, Yerkehr und 
Technik, Gesittung und Bildung, Sitto und Sittlichkeit 
ist irgendwic m it der Maschine verquickt und wird ver- 
ulkt, yerspottet, yerhohnt, yerzerrt und bewitzeit. Nicht 
alles ist streng genommen Spottbild, oft hat der Witz 
oder das Launige des Wortlautes das Ucbergewicht iiber 
dio Zeichnung, die Maschine selbst wird nebensiichlich, 
und to  der Geist fehlt, entschiidigt oft die reiue Lustig- 
keit des Bildes. Dieso Empfindung wird einem m. E.
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ofter bei dem englischen Spottbild, iiberhaupt im onglisohen 
W itzblatt aufgedrangt; der spróde, anspruchslose geistige 
Inhalt wird durch den allerdings aufierordentliehen bild- 
liohen Ausdruck des Lachcrlichen ersetzt. Eesselnd ist eś 
auch, die yerstandesmiiBige und seelisehe Verschiedenheit 
der Volker in Wettiehs Sammelwerk zu verfolgen. Der 
letzte Absehnitt, „Mascliine in der K uńst“ , gehort streng 
genommen nicht ins Gebiet des Spottbildes. Aber Wettich 
liat insofern recht, daB viele neuzeitliebe, meist gómalte 
Bilder von Maschineń oder Fabriken durch ihre aus tech- 
nischem Unverstiindnis erklarlichen Fehler, Verzerrungcn, 
perspektiyischen Unmoglichkeiten dem Kenner laclicrlich 
und damit spottbildartig yorkommen. An Hoehofen habe 
ich solche Verzeiehnungen haufiger beobachtet. Entweder 
sind die Winderhitzer viel groBer oder kleiner, ais dio Per- 
spektiye es gestattet, oder dio Hoehofen sind so behandelt 
oder yerschwinden ganz yon der Bildflaehe; die Kamine 
sind ins UnmiiBige gesteigert, Walzen, Oefen, Seilbabnen, 
Dampfhiimmer u. a. sind bis zur Unmóglichkeit entstellt, 
tcclinisch unklar oder falsch. Jedenfalls zeigen nach dem 
Vorantritt Menzels Kley, Balusehek, Kampf, Bracht
u. a„ daB man richtig zeichnen kann, unbeschadet der 
kiinstlerischeii Aufgabe. UnbewuBt liefort uns Wettich 
in seinen textlichcn Ausfiihrungen manchmal sozusagen 
Spottbilder olane Bilder, z. B. bei der Sehildorung yerletzter 
franzosisoher Eitelkeit bei dem Kraftwagenrennen 1914 
um den GroBen Preis von Frankreicli; auch das gleich 
darauffolgende Gedicht Ostinis „Uebers Auteln . . 
hilngt ein Spottbild an das andere, die einfach nach einer 
Versinnlichung durcks Bild schreien; darin iibertrifft ihn 
allerdings Wolzogen m it seinem yon Wettich leider nicht 
erwiihnten vPlatz da“, das dichterisch wcrtyoller und so 
ansehaulieh ist, daB jeder Vers eigentlioh sich in der Eiii- 
bilduńgskraft von selbst zu einem wirklichcn Spottbildo 
ergiinzt. Auch dieses Buch Wettiehs ist „ein frohliches 
Bueh“, das jodem Techniker manche yergniigte und dabei 
lehrreiche Stunde beroiten wird. E. Leber.

Ferner sind der Schriftlcitung zugegangen:
A b en d e , Technische, im Z e n t r a i in s t i tu t  fiir Erziehung 

und Unterricht. Berlin (KochśtraBe 68/71): Ernst 
Siegfried M ittler & Solin. 8 °.

H. 2. K a ra m e re r , Geh. Regierungsrat Prof., und 
Prof. $r.«3itg. S o h le s in g e r: M asch ine  und Werk- 
zeug. Mit 1 Abb. 1917. (24 S.) 0,50 Jl.

(Inhalt: S. 3/10: Die Notwendigkeit der Maschinen- 
arbeit. Von K am m ero r. — S. 11/24: Der EinfluB des 
Werkzeuges auf Leben und Kultur. Von S ch le3 inger.)

II. 6. F ra n z , W., Geh. Regierungsrat Prof., Char- 
lottenburg: W erko  der Technik im Landschaftsbild. 
Mit 21 Abb. (auf Beil.) 1917. (21 S.) 0,75 Jl.

E p p le r ,  Dr. A lfred : Der D ia m a n t im dcutschen Ge- 
werbe und auf dem Wcltmarkt. Mit zahlr. Abb. nach. 
Zeichnungen y o n F e rd in a n d E p p le r .  (T itelund Satz- 
anordnung yon W ilhelm  P o e tte r .)  Crefeld: Gustav 
Hohns 1917. (84 S.) 8°. Geb. 6 .11. 

F o rs c h u n g s a rb e i te n  auf dem Gebiete des Ingenieur- 
wesens. Hrsg. yom V ere in  d e u ts c h e r  In g e n ie u re . 
Schriftlcitung: D. M eyer und M. S o y ffe rt. Berlin: 
Selbstyerlag des Vereines deutsoher Ingenioure —  
Julius Springer i. Komm. 4°.

H. 193 u. 194. S e lile s in g e r, 2>r.'3ng. G eorg:. 
Die P a ss u n g c n  im Maschinenbau. (Erw. Neudruck. 
der im Jahro 1904 ais Heft 18 der „Forschungsarbeiten" 
erschienenen Arbeit des Verfassers. Mit 101 Abb. ) 1917. 
(90 S.) 2 J l, fflr Lehrer und Schiller tcclmischer Scliulen, 
1 Jl.

SachB e, Dr. R u d o lf , Professor an der Oeffentlichen 
Handelslehranstalt dor Dresdener Kaufmannschaft:. 
Chemiseho T echno log ie . Grundlagen, Arbeitsver- 
fahren und Erzeugnisse der ehemisehen Technik. 
KurzgefaBtes Lehrbuch fiir Handels-, Gewerbe- und. 
andere Schulen wie zum Selbstunterriclit. Unter Mitw. 
zahlr. Fachleute bearb. 2. Aufl. Mit 96 Textabb. 
Leipzig u. Berlin: B. G. Teubner 1917. (VIII, 182 S.)'S “. 
Geb. 3,60 Jl.

U n te rs u e h u n g e n , Kricgswirtschaftliche, aus dem In s ti- 
tu t fiir Seeyerkehr und Weltwirtschaft an der Universi- 
ta t Kiel. Hrsg. von Professor Dr. B e rn h a rd  H arm s. 
Jena: Gustav Fischer. 8 °.

H. 10. A r ta u d , A rien , Prasident der Handels- 
kammer Marseille: B e r ic h t iiber dio dringende N ot- 
wondigkeit, in den deutschen und osterreichisch-un- 
garischen Absatzgebieten FuB zu fassen, nebst Angabe 
einiger Mittel, unseren Export naoh dort zu erweitern. 
Uebers. im Institu t fiir Seeverkehr und Weltwirtschaft 
in Kiel (von M a rg a re te  F ronzl). 1916. (2 BI.,'27 S.)
0,60 Jl.

H. 11. L a n d a u e r , Dr. K a r l ,  Assistcnt am Kgl. 
Institu t fiir Seeyerkehr und Weltwirtschaft in Kiel: 
L i t e r a tu r  zur Frage der deutsch-osterreichisch-un- 
garischen Wirtsohaftsannaherung. 1916. (VI, 63 S.)-
1,50 Jl.

H. 12. T o n n ie s , Dr. F e rd in a n d , Prof., Geheimer 
Regierungsrat: Die niederlandiselie U e b e rse e -T ru s t-  
G e se llsc h a ft <  Nederlandsoho Oyerzee Trust Maat- 
sehappij ^>. 1916. (2 BI., 34 S.) 0,60 Jl. 

W e rth e im e r , Dr. L u d w ig , Justizrat, Reehtsanwalt in. 
Frankfurt a. M .: Das V e r tr a g s -K r ie g s re c h t  dos In- 
und Auslandes. S tu ttgart: Ferdinand Enke 1917. 
(76 S.) 8°. 2,40 J l.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Aenderungen in der Mitgliederliste.
Gunlher, Dr. techn. e. h. Georg, Generaldirektor der 

Oesterr. Berg- u. Hiittenwerks-Ges., Wien I, Oester- 
reich, Dr. Karl-Lueger-Platz 2.

Langhofj, Willielm, Ingenieur, Bochum, H attinger Str. 23.
Moll, Bernhard, ®ipl.>Qng., Uerdingen a. Rhcin, Garten- 

Str. 12.
Schilling, Julius, Obcringenieur des Eisenw. Gebr. Arndt, 

Berlin NW 21, Dortmunder Str. 11.
Schróder, Dr. Georg, Kgl. Gewerberat, Coln, Hansaring 23.

N eue  M itg lied o r.
Foihr, Dr. phil. K arlF ricdr.^ipl.Ąnęi., Professor, Diroktor 

des StiŁdfc. Friedriohs-Polytechnikums, Cotheni. Anhalt.
Horbach, Gustav, Inh. d. Fa. Horbach & Schmitz, Cóln- 

Berlin. Cbln, Kaiser-Fricdrich-Ufer 45.
Kerz, Hermann, Fcuerungsingenieur, Hannoyer, Andreae- 

Str. 2 a.

Koehler, Walther, Ingenieur, Duisburg, Kolonie-Str. 157. 
Kromę, Heinrich, Betriebsingenieur im Stahlw. d e r 

Friedriehshiitte, Abt. Carl Stein, Wehbach a. d. Sieg. 
Kuiaschnik, Emanuel, ©ipl.-Qug. - Chemiker, Gewerk- 
■ schaft Deutscher Kaiser, Hamborn a. Rhein, Kasino- 

Str. 2.
Thill, Arthur, Cliefchemiker der Eisen- u. Stahlw. Stein- 

fort, A.-G., Steinfort, Luxemburg.

G es to rb en .
Fliigge, Johannes, Ziyilingenieur, Dusseldorf. 15. 7. 1917*. 
Friedlaender-Fuld, Fritz von, Geh. Kommerzienrat, Berlin. 

16. 7. 1917.
Geriau, B„ Kgl. B aurat, Dusseldorf. 2. 8. 1917. 
Hilgenslock, Eugen, Hiittendirektor, Riesa. 27. 7. 1917. 
Kunz, Iłudolf, Oberingenieur, Mullieim-Ruhr-Styrum.

15. 7. 1917.
Oertgen, Carl, Duisburg. 19. 7. 1917.
Scherhag, Josef, Oberingenieur, Gróssenbaum. 31. 7. 1917 
Stolle, Oberbiirgermeister, KonigshOtte. 17. 1. 1917.


