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Ueber Industrierecht.
Yon Geli. Justizrat Professor Dr. E r n s t  L a n d sb e r g 1) in Bonn.

K eine wissenschaftliche Aufgabe kann geistig 
anregender und praktiSch fOrderlichersein, ais 

die, Gegensatze der Entwicklung miteinander zu ver- 
gleichen, um sie zu uberwindeń. D a s  R e c h t  ist 
eine von Grund aus nationale Angelegenheit, naeh der 
Entstehung aus dem Volksgeiste und aus der Ge- 
setzgebung jeden Landes, nacli der Handhabung 
durch staatliche Gerichte; die R e c h t s w is s e n s c h a f t  
hat diese nationale Seite des Rechts gerade im 
19. Jahrhundert- besonders betont, hat sich in diesem 
Zeicheu ais „historische- Schule“ namentlicli in  
Deutschland maBgebend entwickelt und jeden ihrer 
Zweige an eine yolksniaBig-gcschichtliche Grundlage 
gebunden; so g ilt uns noch heute wesentlich die 
Pflege des Handelsrechts ais eine Aufgabe des ger- 
manistischen Rechtsforschers, ais ein Zweig der 
„Germanistik“ im juristischen Sinn dieses Wortes. 
Demgegeniiber: was ist internationaler weltum- 
spannend, ais das moderne Rechtsleben in Handel 
und Industrie? Wie wirken da die entferntesten  
Liinder beziehungsstark aufeinander ein! N icht nur 
in den einzelnen Erscheinungen des praktischen 
Lebens, in  einzelnen Geschaften und Unterneh-

I) Aus einem Vortrage, gehalten bei Gelegenheit der 
GrQndungs-Versammhing der „Gesellsehaft von Ercunden 
und Fordcrem der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-TJni- 
yersitat zu Bonn, e. V.“ , am 7. Ju li 1917. E s ist uns 
eine besondere Freude, dureh Veroffentlichung dieser 
Darlegungen den Gedanken fordern zu konnen, der der 
neuen Gesellsehaft vorschivebt, die wissenschaftliche 
Forschuhg der Universitat mit dem praktischen Leben 
in  nahere Beruhrung zu bringen. Vgl. hierzu St. n E. 
1917, 19. Juli, S. 679/80. Die Schriftleitung.

mungen, sondern auch in der Anpassung der ganzen 
Art von Geschaftsfiihrung und Organisation anein- 
ander, w ie findet da ein fortlaufender Ausgleicli statt, 
wie durch induktiv-elektrische Strome verm ittelt! 
Diese Gegensatze nun zwischen den Anspruchen des 
modernen Lebens in  Handel und Industrie einer- 
seits und dem altbefestigten wissenschaftlichen Be- 
triebe anderseits g ilt cs zu erkennen und zu iiber- 
winden. Es gilt, nichts von der festen Verankerung 
im nationalen Rechtsgefuhl und in  wissenschaft- 
liclier Methodik preiszugeben und doch dem welt- 
umspaimenden Reichtum des Stoffes gerecht zu 
werden —  wie die Volkswirtschaftslehre der uns 
jungst entrissene Meister, Schmollcr, diesen Weg 
sclion langst gefiilirt hat. E s gilt, die Materialien 
von iiberallher zu sammeln und sie im Geiste deut
scher W issenschaft zu yerarbeiten; es gilt, dabei ge- 
waltigen neuen Problemen gerecht zu werden, ohne 
Kleinlichkeit, dem Bedurfnisse geniigend, aber doch 
ohne Vergewaltigung der Rechtsform und des Rechts- 
gedankens. Es g ilt, dafiir neue Mittel und Wege zu 
offnen.

Wir stehen m itten im Ringen m it diesen Pro
blemen. D a ist z. B. das juristische Weltwunder des 
T a r ifv e r tr a g e s . Wic ist seine Gultigkeit zu er- 
kliiren? Wic kommt eine Verabredung zwischen  
zwei Verbanden dazu, Recht zu setzen fiir den Ar- 
beitsvertrag zweier Einzelner, geschlossen zwischen 
dem einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, viel- 
leicht ohne Riicksicht auf den Tarifyęrtrag, vielleicht 
selbst ohne daB der Arbeitnehmer auch nur von der 
Existenz eines solchen Kcnntnis hatte ? W ieweit ist
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diese Rechtssetzung dennoch fiir den Einzelnen ver- 
bindlich, yiclleicht selbst „unabdingbar11, so daB sie 
sogar „autom atisch11 an die Stelle entgegengesetzter 
Yerabredungen tr itt?  Wie weit erstreckt sieli der 
Kreis der ,,Vertragsuntenvorfenen“ ? Wer ist bei 
Yertragsbruch schadenersatzpfliclitig und wie ist 
der Schaden schatzbafe? Soli zur Durchftihnmg 
solcher Anspruchc eine Art von Sclbstexekution 
den Beteiligten erraoglicht werden ? Handelt es sich 
da iiberhaupt noch um Vertrag und nicht vielmehr 
um Reclitsbildung, und welches ware dann die An- 
erkennung verdieuende Rechtsquclle? D ie einen 
ziehen zur Erklarung das alte Institut der „Auto
nomie11 heran, wie sie friiher Innungen, Zunlten, Ge- 
schle|Htsverbanden, Stadten zustand. Andere (so 
jiingst Altmeister von Gierke) stellen ab auf die 
soziale Natur des deutschen Vertragsrechts im Gegen- 
satze zu der individualistischen romischen Anschau- 
ung, die eben darum heute iiberwunden ware. Wieder 
andere (z. B. zuletzt ein bewahrter Sonderforscher 
auf diesem Gebiete, Sinzheimer) meinen, ausfijhr- 
liche und verwickelte Sondcrgesetzentwiirfe zur Be- 
waltigung der Aufgabe aufstellen und empfehlen zu 
miissen, wahrend ein letzter, geistreicher Bearbeiter 
der Materie, ein Schweizer (Roman Boos) ausfiihrt, 
man konne vollkommen m it den beiden Artikeln aus- 
kommen, die das Schweizerische Obligationenrecht 
dem „Gesamtarbeitsvertrage“ widmet. Eine ge- 
wolmheitsrechtliche Losung habe ich selbst vcrsucht. 
Aber gewiB ist das letzte, erlosende Wort noch weit 
entfernt davon, gesprochen zu sein.

Oder denken Sie, meine Herren, an das Problem  
des sogenannten gemischt-wirtschaftlichen Betriebes, 
bei dem Staatsmittel und Privatkapital zu einem ein- 
heitlichen Unternehmen verbunden werden sollen. 
Daraus soli Yerbindung bciderseitiger Vorzuge, der 
staatlichen strengen Aufsichtsfiihrung und Zucht 
und des privatwirtschaftlichen Unternehmungsgeistes 
hervorgehen. Eine Zeitlang glaubte man deshalb, 
damit eine Art von Idealeinrichtung gefunden zu  
haben. Heute fangt man ernsthaft zu zweifeln an, 
ob nicht die Yerbindung vielmehr, statt die beider- 
seitigen Vorziige zu sainmeln, bloB eine Yereinigung 
der beiderseitigen Nachteile unter Yerlust aller Vor- 
teile bedeutet. Aber wie dcm auch wirtschaftlich 
sein mag, jedenfalls haben wir tatsachlich eine Reihe 
solcher Betriebc groBten MaBstabes, nicht nur in den 
verschiedenen, der Kriegsnot entsprossenen Kriegs- 
betriebs- und Krieg.sbewtschaftungs-Gesellschaft en, 
sondern auch in manchen mehr auf die Dauer ange- 
legten Jballen und Formen. JDa sind also nicht bloB 
nationalokonoihische und politische Erwagungen am 
Platze, da ist auch die juristische Konstruktion zu 
untersuchen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden 
sich die alten Formen hier unzureichend erweisen* man 
wird ganz andersartig vorgehen miissen. Und man 
httte sich, dabei, w ie in diesem Augenblicke des W elt- 
.krieges, der uns so ganz vom Ausląnd abschneidet, 
naheliegend, nur an unsere Yerhaltnisse zu denken! 
Ueberall haben ahnliche Umstiinde ahnliche Erschei-

nungen gezeitigt, selbst in dem Stannnlande des 
Individualismus, in England, vollends in den Ueber- 
wachungs-Gesellschaften der neutralen Staaten. Wer 
in  diesen Dingen m it zureichendem Induktions- 
material arbeiten will, der wird nach dem Frieden 
moglichst die Neuschopfungen der N ot in Kriegs- 
zeiten und in Ucbergangszeiten aus der ganzen Welt 
eingehend zu studieren und vergleichcnd heranzu- 
holen haben. Dann beginnt erst die eigentlich rechts- 
schopferische, wissenschaftlich aufbauende Arbeit. 
Wie schrumpfen hiergegen die bis jetzt finanziell 
bedeutsamsten Aufgaben des bisherigen Handels- 
rechts, die borsen- und aktienrcchtlichen Probleme 
zusammen! Und doch sind bekanntlich auch diese 
noch w eit dąyon entfernt, heute schon bewaltigt 
zu sein, fortlaufend kommt es da noch zu Zusammen- 
stoBcn zwischen der Theorie und den Bedurfnissen 
desLebens, das sowohl nach Unterdruckung vonMiB- 
brauchen wic nachfreierBahn fiir dieTiichtigen auch 
hier geradczu schreit. Von diesen altbekannten Bil- 
dungen fiihrt uns dann aber wieder eine gerade 
StraBe durch die Provinz der Syndikate, Trustc und 
Holding-Gesellschaften in das Reich der internatio- 
nalen Rechtsvergleichung zuruck.

Wie neuartig dieses Reich ist, dafiir diirfte schon 
bezeichnend sein, daB die alten Namen nicht mehr 
recht geniigen. Wie anders ldingt selbst dasselbe 
Wort „Handel*1 in der Verbindung „Handel und 
Gewerbe11 ais in der Verbindung „Handel und 
Industrie11! Bei dem iiblichen Ausdruck „Gewerbe- 
recht11 denkt man unwillkiirlicli an das kleine, 
wackere, altyaterische Gewerbe, an Handwerk und 
W erkstatte, nicht an heutige groBgewerbliche Riesen- 
anlagen. Das iibliche „Handelsrecht11 behandelt vor 
allem die elementaren handelsrechtlichen Dinge, die 
Grundbegriffe des Handelsgesetzbuchcs. Das, was 
mir hier vorschwebt, wird man daher besser „rechts- 
vergleichendes Handelsrecht und Industrierecht11 
heiBen oder „Industrierecht11 schlechtweg, unter 
Indenkaufnalnne des fest eingebiirgerten, ausschlag- 
gebenden Frcmdwortes „Industrie11. Dieses Indtistrie- 
recht wird dann aber nicht nur wissenschaftlich be
handelt werden miissen, sondern auch wieder, nach 
dem typisch forderlichen Verbindungsgrundsatze 
deutscher Universitaten, an ihnen gelehrt werden 
miissen, schon damit der Studierende, der spater 
an die Spitze deutscher groBindustrieller Unter- 
nehmungen und Handelshauser zu treten berufen ist, 
eine erste, oft maBgebende wissenschaftliche Grund- 
legung dafiir m it hinausnehme von der Hochschule 
in das praktische Leben.

Freilich iiber das, was jeder Zivil- oder Straf- 
richter alltiiglich zu handhaben berufen ist, mag das 
w eit hinausfiihren, es wiirde sich an einen engeren 
Kreis Hiiherstrebendcr vorzuglich wenden. Darum 
diirfte auch kaum ein Bediirfnis dafiir an allen, 
ja nicht einmal an den meisten deutschen Universi- 
taten bestehen, fiir die groBere Menge wird der be- 
wahrte knappe Lelirgang des Handelsrechts aus- 
reichen, den jeder Germanist ais solcher nebenbei
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zu ubernehmen imstande zu sein pflegt. Dafiir
—  aber freilich aucli unter den jetzigen knappen Yer- 
haltnisśen nur dafiir — wird der Staat nach wie vor 
sorgen dureh Lehrauftriige im hergebrachten Eahmen. 
A b e r  h ier  in  B o n n , in  der U n iv e r s i t a t  d er  
R h e i n p r o v i n z ,  muB me h r  g e l e i s t e t  we r d e n !  
Hier wird, nach dem aueh sonst bewahrten neueren 
Gruiidsatze der Spezialisierung, ein besonderes In- 
■dustrierecht, wenn irgendwo, am Platze sein! Hier 
darf man sich nicht darauf verlassen, daB gluckliclie 
"Wendung wieder Maniier herfuhren wird, die, fiir 
einen viel weiteren Studienkreis berufen, gerade den 
praktisch wichtigen handels- und industrierecht- 
lichen Problemen ein auBcrgewohnliches Interesse 
und Verstandnis entgegenbringen werden, wie wir 
solche Manner vor einiger Zeit in Endemann, bis vor 
kurzem in Cosack gehabt haben! Sow eit.m an von  
einer dureh diese beiden Rechtslehrer begriiiideten 
Ueberlieferung reden kann, muB dereń Fortfiihrung 
fiir die Zukunft dauernd sichergestellt und festgelegt 
werden. Heute kann kaum mehr erwarfet werden, 
daB ein eigentlicher Germanist, ein Reehtshistoriker 
im  engeren Sinne, der etwa aueh noch sonstige 
Hauptfacher vertreten muB1), sich jenen neuen Pro
blemen und Stoffen mit ihren ganz andersartigen An- 
forderungen und Methoden. erfolgreich widnie. Dazu  
gehoren, selbst abgesehen von Arbeitskraft und Zeit, 
ganz andero Neigungen, Denkgewohnheiten und Yor- 
stellungen. Die stiirkste Kraft des bedeutendsten

Ł) So las man dieser Tage in den B lattem , daB ein 
an eine mittlere preuBisohe Fakultat berufener Herr dort 
„Romisches und Deutsohes Privatrecht einschlieBlich Han- 
dels- und Wechselrecht“ ais Lehrauftrag erhalten sollel

Mannes, auf unser rechtsvergleichendes Handelsrecht 
und Industrierecht vereinigt und durcli reichstes, 
von allUberall her zusammenstromendes Materiał ge- 
nahrt, wurde gerade ausreichen, das zu leisten, was 
die Universitat des Rheinlandes dem Rheinlande, die
sem industriellenHerzenDcutselilauds, leisten muB — 
und aucli leisten kann, wenn Handel und Industrie 
dafiir ihrcrseits ein Herz bewahren. Dann wird aucli 
schlieBlich das eintreten, worauf ich fiir die Leistungs- 
fahigkeit eines solchen hier zu schaffenden Lehrstuh- 
les das Hauptgewicht legen moclite: nami ich, daB 
sein Inhaber in fortlaufender engster, personlicher 
Beziehung, in einem wahrhaften Vertrauensverhalt- 
nisse stehen mogę zu den leitenden Mannern unseres 
GroBhandels und unserer Industrie, so daB erfort- 
wahrend die Hand am Pulse der Zeit haben konne 
und ihr dadurch, in  Gesundlieits- und Krankheits- 
erscheinungen, immer zu folgen yennoge, oline wissen- 
schaftliclie Ruhe und Sicherheit zu verlieren. Gerade 
dafiir erachte ich die heute vollzogene Grundung ais 
besonders segensreich, daB sie eine solche standige 
Yermittlung personlicher und sachlicher Beziehungen, 
einen standigęn Austauscli von Erfahrurigen, Fragen 
und Anregurigen, Losungsversuchen und Einwftrfen 
zwischen den fiihrenden Kopfen der Praxis und 
Universitatskreisen anbalmt und hoffentlich sicher- 
stellt. Nur so wird sieli aueh das letzte, wichtigste, 
hocliste Ziel erreiehen lassen, zu dessen Forderung 
wir uns heute hier zusammengefunden haben: daB 
in immer stśirkerem MaBc unsere wissenschaftliche 
Kraft aus dem praldischen Leben befruchtet und 
dadurch wieder ihrerseits in den Stand gesetzt werde, 
zum praktischen Leben groBziigig mitzuwirken.

Lose Blatter aus der Geschichte des Eisens.
Yon Ot t o  Y o g e l in Diisseldorf.

„Die Geschichte der Wissenschaft ist die 
"Wlssenschaft selbst.“ , , „

g i (Goethe.)

VI. Die Anfange der Metallographie.
(Fortsetzung von Seite 713.)

I n den siebziger Jahren des 18. Jalirluinderts 
wurde vou franzosischen Gelehrten die K r i s t a l l -  

g e s t a l t  d e s  E i s e n s  sohon eingehend erortert. 
So veroffentlichte G u y t o n  de M o r v e a u  in den 
„Observations sur Physiąue, sur 1’Histoire Naturelle 
et sur les Arts1'1) im Novemberheft des Jahres 1776 
einen langeren Aufsatz iiber die K r i s t a l l i s a t i o n  
d es  E is e n s . Er weist darin zunachst auf die Unter
suchungen von Ma c ą u e r  und B a u m e  iiber die 
Kristallisation des Silbers und Kupfers hin*) und

>) Paris, 1776, 8. Bd„ S. 348/53.
!) Aueh J a r s  hat bereits in seiner Dissertation auf 

diese Arbeiten hingedeutet, indem er (a. a. O. S. 33) 
sagt: „AUe Metalle sowohl ais alle ubrigen Korper in der 
Natur, wenn sie rein und gleichartig sind, suchen, wenn sie 
geschmolzen worden, und man liiBt sie erkalten, eine

fiilirt dann fort: „Aber ais ich  die vorliegende Arbeit 
unternahm, kannte ich keinen Autor, der uber die- 
jenige des Eisens geschrieben hiitte. Ich habe seit- 
lier nur zwei Stellen gefunden, wo ihrer Erwiihnung 
getan wird; die erste, von S w e d e n b o r g 1) erwalint, 
w eist nur auf dieBemerkung von Z a n ic l ie l lu s 2) hin, 
daB das gesclimolzene und erkaltete Eisen kleine
re g u la re  G e s ta l t  anzunehmen. Die Herren M a cąu e r 
und B au m e haben zusammen diese Beobachtung bei 
dem Silber angestellt, der letztere hat eben dieses bei 
a lle n  M e ta lle n  und Halbmetallen beobachtet."

l) S w ed en b o rg : Observation sur le fer, S. 182. Die 
betreffende Stelle lautet: „ Z a n ic h e llu s  dit, que le fer 
fondu e t refroidi, montre de petites particules pyramidales
i  quatre cótes, dont il a donnś la figurę."

*) Wer dieser Zanichellus war, das konnte ich bisher 
nicht feststellen.



16. August 1917. Lose Bldtter nus der Oeschichtc des Eisens. Stahl und Eisen. 753

vierseitige pyramidale Partikelchen zeigt. Der Ver- 
fasser der zweiten Stelle ist der A b b ć  M o n n e t , der 
i n einer Abhandlung iiber die Yulkane der Auvergne 
das Eisen unter die Metalle reclinet, die, wie Silber 
und Antim on, beim Erkalten eine besondere Gestalt 
annehmen1). D e  M o r v e a u  liat bei seinen Schmelz- 
versuclien mehrfach Eisen in ICristallform erhalten 
und solches aueh in zwei Abbildungen dargestellt, 
und zwar sowohl in naturlichem Zustand ais aueh bei 
VergroBerung unter der Lupe.

Daraufhin erschien im folgenden Miirzheft des 
„Journal de Physique“s) eine geharnischte Entgęg- 
nung aus der Feder Grignons, von C a d e t  eingesandt, 
in weleher darauf hingewiesen wird, daB G r i g n o n  
mindestens 15 Jahre fruher ais de M o r v e a u  der 
Akademie der Wissenschaften vier Tafeln m it Ab
bildungen von Eisenkristallen vorgelegt hatte, die 
sowohl aus weiBem ais aueh aus grauem Roheisen 
stammten. Drei dieser Tafeln waren einer Abhand
lung von Grignon, betitelt „Mćtamorphoses du fer 
et les crystallisations mćtalliques dans le feu“s) 
beigegeben. D ie vierte 
Tafel bildet die Talel 
X III  einer Arbeit des 
genannten Forsehers:
„Memoire surles cry
stallisations mćtal- 
liques, pyriteuses et 
vitreuses artficielles, 
formćes pai lem oyen  
d u feu “ (S. 476), des
selben Bandes, den 
Grignon der „Aca- 
demie de D ijon“ am 
27. Marz des Jahres 
1776 vorgelegt hatte.
Cadet weist ferner auf 
den wesentliclien Ur.* 
terschied hin, der in den Abbildungen von Morveau 
und Grignon liegt: wahrend die ersteren nur kleine, 
ungestaltete Zeichnungen, nur unvollkommene An- 
deutungen bilden, hat Grignon seine Bilder naeh den 
in seiner Sammlung aufbewahrten Originalstflcken 
angefertigt und auf den Tafeln I, II, III  und X III  
seiner „Memoires de Physique sur l ’art de fabriquer 
le fer“, die m it Einwilligung der Akademie derWissen- 
schaften im Jahre 1775 bei Delalain gedruckt wurden, 
wiedergegeben. Seine Kristallgestalten von weiBem 
und grauem Roheisen, von einem Eisenregulus, ja  
selbst von Kupfer, stellen vollkommene, isolierte und 
in Gruppen vereinigte Kristalle dar, „die einen 
Gegenstand der Bewunderung der Gelehrten seiner 
Zeit bildeten“. Grignon hat der „Academie des 
Sciences'1 seine erste Arbeit iiber die „Crystallisations 
m śtalliques“ bereits im Jahre 1761 vorgelegt und 
somit lange vor de Mo r v e a u .  — Gleich im folgenden 
Monat antwortete G r i g n o n  auf die erwahnten

') Vgl. Journal de Physik, Ju li 1774.
2) Paris 1777, S. 224/6.
3) Der Akademie im Jahre 1761 rorgelegt.

Angrilfe in einer langeren Zuschrift an den Heraus- 
geber des „Journal de PhysiqueU1), in vYelclier er 
auf die grundsatzlichen Unterschiede in der Natur 
der von iluij und von Morveau abgebildeten Kristall- 
bildungen hinwies. —  Da ich schon bei einer ande- 
ren Gelegenheit die erwahnten Kristallgestalten in 
unserer Zeitschrift kurz besprochen habe2), kann ich 
mich darauf beschranken, der Vollstandigkcit balber 
daś betreffende Bild hier nochmals zum Abdruck zu  
bringen (Abb. 10). —

Im Jahre 1782 erschien in Stockholm unter dem 
anspruchslosen Titcl: „Fiirsok till Jiirnets Historia 
med Tillampning fiir Slogder och Handtwerk" ein 
zweibandiges Werk von S v e n  R in m a n , von dem 
schon bald darauf (1785) J o h a n n  G o t t l i e b  Ge o r g i  
aus St. Petersburg eine — allerdings nieht gerade 
mustergiiltige — deutsche Uebersetzung in Berlin 
herausgab. Eine w eit bessere Yerdeutscliung er
schien spater (1814/15) in Liegnitz unter dem 
TiteJ: „ S v e n  R i n m a n ,  die Geschichte des Eisens 
m it Anwendung fiir Kunstler und Handwerker11.

Sie entstam m te der gewandten Feder Dr. f l  J, B. 
K a r s te n s .3) Um jedes MiBverstandnisauszuschalten, 
w ill ich gleich bemerken, daB das Rinmansche Werk 
nieht eine „Geschichte des E isens11 in dem land- 
laufigen Sinne ist, sondern'eher das, was wir jetzt 
ein Handbuch der Eiscnhuttenkunde nennen wurden.

■Rinman, dessen Aetzproben wir bereits auf S. 712 
erwahnt haben, wendet natiirlicherweise aueh in 
diesem Werke der P r i i f u n g  d e s  E is e n s  seine be- 
sondere Aufmerksamkeit zu. Ich fiihre im folgenden 
die betreffenden Stellen naeh der Karstenschen 
Uebersetzung m it einigen kleinen Kiirzungen an.

„W enn man die Oberllache des E isens m it einer 
scharfen Feile durch parallele gleichformige Striehe 
reiniget. so zeigt es sich bald, oblichtere oder dunklere, 
blankę oder m atte Rander und Fleeken sichtbar 
werden. Ist dies der Fali, so ist das Eisen von u n -

[) Journal de Phvsique. Paris. Bd. IX. April 1777, 
S. 303/5.

2) Vgl. St. u. E. 1909, 24. Nov., S. 1874,
3) Im Folgenden is t diese Karstensche Uebersetzung

stets ais Rinnian-KRrsten angęfuhrt.

Abbildung 10. Eisenkristalle naeh Grignon (1775).
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g l® ich em  Ko r n  und aus weicherem und hiirterem 
Metali zusammengesetzt. Naeh der Oberfliichen- 
hartuńg und naeh dem F e i n p o l i e r e n  m i t  P o l i e r -  
p u l v e r n  w e r d e n  d a n n  m e h r e r e  f e i n e  s c h w a r z e  
R i t z e n ,  P u n k t e  o d e r  R iin d e r  zu m  V o r s c h e i n  
k o m m e n ,  w o r a u s  m a n  s e h e n  k a n n ,  ob das  
E i s e n  m e h r  o d e r  w e n ig e r  d ic l i t  w a r 1*1).

Ferner sehreibt Rinman:
„ A u c h  d u r c h  s a u r e ,  s c h a r f e  u n d  a t z e n d e  

W a sser  k a n n  m a n  das  rc i ne  E i s e n  s e hr  d e u t -  
l i c h  e r k e n n e n .  Je w e i c h e r  das Eisen ist, desto 
silberfarbener oder weiBer, und umgekehrt, je 
h a r te r  es ist, desto dunkelgrauer und schwiirzer wird 
seine Obcrfliiche durch das Aetzen und Beizen zum  
Vorschein kommen. Ist die weiBe Farbę gleichfbrmig 
und hat sie keine schwarzen Stellen, so ist das Eisen  
von einer g l e i c h f o r m i g  g u t e n  B e s c h a f f e n h e i t ;  
leuchten aber dunklere Riinder, Punkte oder Flecken 
hervor, so kann man siclier schlieBen, daB diese 
Stellen aus harterem Eisen bestehen. Zeigt sich das 
Eisen auf dem Bruch ais glanzende, gleichsam  
schattierte Korner, so pdegt es gewohnlich k a l t -  
b r i i c h i g  o de r  r oh zu sein, wenigstens an den 
Stellen, wo solche glanzende Riinder und Flecken  
zum Yorschein kommen. D ie i n n e r e n  F e h l e r  u n d  
E i g e n s c h a f t e n  de s  E i s e n s  l a s s e n  s i c h  d a h e r  
d u r c h  d as  b l o Be  A e t z e n  m i t  s c h w a c h e m  
S c h e i d e w a s s e r  a u f  s e i n e r  Ob e r f l i i c h e  a u f -  
f i n d e n .  Am besten bedient man sich hierzu des 
weiter unten zu beschreibendcn Aetzwassers, in 
welches das zu  probierende Eisen, entweder ganz 
und gar, oder nur m it einem Ende, eine oder zwei 
Stunden lang bei einer gelinden Digerierwiirme 
hineingestellt wird, bis sich das im Aetzwasser be- 
findliche Kupfer stark auf dem Eisen niedergeschlagen 
hat, worauf man es, wenn es nicht vou selbst abfallt, 
m it reinem Wasser abspult oder abbiirstet. D ie  
O b e r f l a c h e  w i r d  d a d u r c h  u b e r a l l  r e i n  u n d  
b l a n k ,  u nd  m a n  k a n n  d a n n  a u s  d e n  a n g e -  
z e i g t e n  U n t e r s c h i e d e n  der  B’a r b e n  a u f  d ie  
m e h r e r e  o d e r  m i n d e r e  G l e i c h f o r m i g k e i t  des  
E i s e n s  s c h l ie B e n 1'2).

An einer anderen Stelle3) heiBt es:
„ D i e s  B e i z e n  m i t  v e r d u n n t e m  S c h e i d e 

w a s s e r  o d e r  K ó n i g s w a s s e r  tragt nicht allein  
zur groBeren Vervollkommnung der damascierten 
Schmiedearbeiten bei, sondern g e w a h r t  a u c h  
n o c h  d e n  N u t z e n ,  daB m a n  d a d u r c h  di e  in .n ere  
B e s c h a f f e n h e i t  a l l e r  E i s e n -  u n d  S t a h l a r b e i -  
t e n  g e n a u e r  k e n n e n  l e r n e n  k a n n ,  indem das 
weichste Eisen bekanntlich am starksten angegriffen 
wird, und beim Aetzen die weiBeste silberblanke 
Farbę erhalt. Mit dem zunehmenden-Grad der Hartę 
und Festigkeit wird die Farbę immer dunkler und 
geht von der weiBesten blanken Farbę in ein m attes 
Silbergrau, Lichtgrau, Dunkelgrau und Schwarz- 
grau iiber, bis die Farbę beim hiirtesten Stahl end-

x) R in m a n -K a r s te n ,  Bd. I, S. 488.
2) R in m a n -K a r s te n ,  I. Bd., S. 491.
3) R in m a n -K a rs te n , II. Bd., -6. 434.

lich  schwarz wird. Ganz gleichartiges Eisen oder 
Stalli haben- eine vóllig gleiche Farbę; ungleicli- 
artiges Eisen und Stahl geben hellere und dunklere 
und mehr oder weniger tief eingeiitzte Riinder. 
E r h o h t e  P u n k te la s se n  sogenannte Ki e s e l l c o r n e r  
befiirchten, und eine sehr glanzende blankę Farbę 
deutet auf kalkbriichiges oder auf rohes Eisen. Der 
Lange naeh fortlaufende feine scharfe Streifen sind 
ein Beweis von zahem Eisen. Undichte Stellen geben 
sich durch schwarze Streifen zu erkennen u. s. f. 
Sorgfiiltige Eisen- und Stahlarbeiter solltcn sich 
daher von allen Eisen- und Stahlarbeiten, welche sie 
zu yerarbeiten haben, eine S a m m l u n g  v o n  ge -  
b e i z t e n  P r o b e s c h e i b e n  anschaffen, um daraus 
die B e s c h a f f e n h e i t  i h r e s  M a t e r i a l s  b e u r t e i l e n  
z u  k o n n e n ;  nur muB man die sehr bekannte Erfah- 
rung, daB eine und dieselbe Stange Eisen an ver- 
schiedenen Stellen von ungleicher Beschaffenheit ist, 
nicht iibersehen.“ —

Eine seinerzeit sehr geschiiU te, heute aber 
schon recht selten gewordene cisenhuttenm annische 
Schrift des ausgehenden 18. Jahrhundcrts ist der 
„Versuch iiber das vorteilliaft3ste Ausschmelzen des 
Roheisens1'1); ihr Verfasser war der bohmische 
Industrielle J o a c h i m  Gr af  v o n  S t e r n b e r g .  Das 
Biichlein enlhalt mehr ais sein Titel besagt. Fiir uns 
komml vornehmlich der § 14 in Frage, der von der 
„Beschaffenheit des gesclranedeten Eisans" handelt2). 
Der Herr Graf iiuBert sich dariiber wie folgt:

„D iessr Gegenstand erfordert eine genaue Er- 
forschun^, besonders in Riicksicht seiner Dehnbar- 
keit, seiner sproden Eigenschaft und der so mannig- 
faltigen Abstufung, die bei dieser Kaufmannsware so 
oft yorkommt. H i e r z u  mu B y o r z i i g l i c l i  a u f  di e  
i n n e r e  F o r m  der  m e t a l l i s c h e n  T e i l e  gesehen 
werden.

1. Je gleichformiger die einzelnen Bestandteile 
sind, desto zusammenhiingender werden sie sein.

2. Je mehr die einzelnen Teile in eine gerade Rich- 
tung gebracht werden konnen, desto fester schlieBen 
sie sich aneinander.

3. Das Eisen, bevor es zurgriiBten Yollkommenheit 
gebracht is t , bestelit aus ei ner m e i s t  e n s u n g l e i c h e n  
C r i s t a l l i s a t i o n .  Noch nie kam mir ein Stiick  
geschmiedetes Eisen von einem Zoll im Durchschnitt 
vor, wo ich nicht am  f r i s c h e n  B r u c h e  d u r c h  e i n  
g u t e s  Y e r g r ó B e r u n g s g l a s ,  U n g l e i c h h e i t e n  i n  
der  C r i s t a l l i s a t i o n  b e m e r k t  l i a t t e ,  welches mir 
beim Kupfer, Blei und Zinn, viel weniger bei den 
edlen Metallen bemerkbar war.

4. Je grober und verschiedener diese Cristalli
sation ist, desto geringer ist ihre Verbindung.

5. Man bemerkt bei allen sproden Eisengattungen, 
daB die Fliichen der Eisencristalle, durch Zwischen- 
raume, auch durch eine verworrene Lage dieser 
Cristallisation unter sich getrennt sind.

6. Man bemerkt bei z ii lie n  u n d  d e h n b a r e n  
E i s e n  eine o r d e n t l i c h e  u n d  k l e i n e r e  C r i s t a l l i -

>) Prag 1795.
‘) a. a. O., S. 17.
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s a t i o n ;  die Flachen passen vollkoinmen aneinander 
und schlieBen sieli in allen W inkeln. Diese Gattung 
Eisen wird, durcli das viele Biegen, vielmehr zer- 
rissen ais gebroelien, welchcs aus den faserigten und 
ungleicli hervorstehenden Teilen des Eisens am Bruch 
zu sehen is t .“

Im letzten Jahre des 18. Jahrhunderts veroffent- 
lichte W. A. T i e m a n i i  seine „Bemerkungen und 
Versuche iiber das Eisen"1). Er sagt darin1): „DaB 
die Pasern im Bruehe eines geschmeidigen Eisens 
mechanische "Wirkungen des Ilammers oder des 
Drahtzuges sind, erliellt daraus: 1. so oft man fadiges 
Eisen lieiB m acht und so w eit erweielit, daB seine 
Teilchcn der Wirkung nachzugeben scheincn, durcli 
welche sie gewissermaBen K r y s t a l l g e s t a l t  an- 
nelimen, so verlieren sich die Fasern, ohne daB das 
Eisen von seinen ubrigen Eigensehaften etwas ver- 
liert; 2. delint man es liun dureh die gleichen M ittel 
wieder, so zeigt es wieder Fasern im Bruche; sie ge- 
horen also nicht zu seinem W esen.11

Tieman gedenkt auf S. 42 auch der Zementations- 
yersuclie von B  c r t  h o ll e t  und Mo n g e 3), diegefunden  
haben, „daB die Veranderungen, welche das Stab
eisen erleidet, wenn es zu Stahl wird, allein der Wir
kung der Kohle und von keinem luftartigen Wesen, 
welohes die H itze daraus treibt, kommęń", und „daB 
das W esen der Kohle selbst, indem es sich m it dem 
Metalle verbindet, sein Gewicht vermelirt, seine 
Farbę in frischem Bruche andert, den s c h w a r z e n  
F l e c k e n ,  d e n  di e  S a u r e n  a u f  s e i n e r  Obe r -  
f l a c h e  m a c h e n ,  verursacht, es schmelzbarer und an 
freier Luft verbrennlicher m acht“ .

Zwei Jahfe naeh den „Bemerkungen und Ver- 
ńuchen tiber das E isen“ gab W. A. T i e m a n n  seine 
„System atischc Eisenliiittenkunde m it Anwendung 
der neuen chemischen Theorie“ heraus1). E s bildete 
das erste brauchbare Handbuch unseres Faches, das 
in deutscher Spraclie erschienen war. Im § 356s) 
bchandelt der Yerfasser die „Naliere Bestimmung des 
Bruches11. Er sagt:

„Man hat auch geschmeidig Eisen, wclches ent- 
weder ganz kornig, oder faserigt und kornig zugleich, 
oder bliitterigt ist. Das bloB kornige kann entweder 
grob- oder groBkornig sein. Das m eiste Eisen ist 
indes nur sclieinbar kornigt; b e t r a c h t e t  m a n  es  
durc l i  e i n  V e r g r o B e r u n g s g l a s ,  so zeigt es sich 
meistens in einem b l a t t e r i c h t e n  G e w e b e ,  w odie  
Blatter sehr yerwirrt durcheinander liegen. So bald  
das Eisen nicht faserigt oder fadenhaft ist, so machen 
■es die Menge spiegelnder Flachen, und der starkę 
Glanz, auBerordantlieh schwierig, die Art des eigent- 
lichen Gewebes bestimm t anzugebcn.“

Tiemann kennt also sowohl die A n w e n d u n g  
d e s  V e r g r o B e r u n g s g l a s e s  zur Gefiigeunter-

')  Braunschweig 1799.
2) S. 54.
3) „Ueber das Eisen in seinen Tcrschiedenen metalli- 

aohen Zustanden“ (Aead. des Sciences 1786, S. 204; 
C rc ll : Cheraische Annalen 1794, I.)

*) Niirnberg 1801.
‘) S. 407.

sucliung ais auch das A e t z e n  m i t  S a u r e n ,  das er 
an mehreren Stellen in  seiner Eisenliiittenkunde er- 
walmt, so S. 409 bei dsn „Kennzeichen des besten 
geschmeidigen E isens1' —  es muB „dureh Aetzen 
in Sauren eine silberweiBe Farbę bekommen11; ferner 
S. 411: „Die Sauren lassen auf dem R o h e i s e n  einen 
schwarzen Fleck zuriick11 und S. 413: „Salzsaure 
liiBt auf p o l i e r t e m  k a l t b r i i e h i g e n  E i s e n  einen  
schwarzen Fleck zuriick11, endlicli S. 417: „In Sauren 
ist der S t a h l  schwerer auflosbar ais Eisen. Sch»vefel- 
und Salpetersaure lassen einen schwarzlichen Fleck  
darauf zuriick.11 —

DaB die S t a h l p r o b e  m i t  S a l p e t e r s a u r e  
i u jener Zeit sehr beliebt war, geht auch aus folgender 
Stelle, die den „Annalen der Physik111) entnommen ist, 
hervor. Sie entstam m t einem damals yielbesprochenen 
Aufsatz des schon oben genannten G u y t o n  des  
M o r v e a u  iiber: „Versuche m ittels des Diamanten  
das geschmeidige E isen in GuBstalil zu verwandeln.“ 
Die Arbeit war urspriinglich in den „Annales de 
Chimie“s) erschienen und ist mehrfach iibersetzt 
worden3). E s heiBt dort:

,,DaB ubrigens das Eisen sich wirklich in  Stahl 
verwandelt hatte, daran liiBt sich nicht zweifeln. 
Denn ais man die geschmolzene Masse an einer Stelle 
a u f  e i n e r  S t e i n s c h l e i f m i i h l e  s c l i l i f f ,  und 
e i ne n Tr o p f e n  s c l i w a c h e r S a l p e t e r s a u r e  d a r a u f  
b r a c h t e ,  entstand auf der Stelle e in  d u n k e l g r a u e r  
F l e c k ,  yollkommen dem ahnlich, der sich auf dem 
englischen GuBstahle, und auf dem GuBstahle nacli 
C l o u e f s  Methode4) verfertigt, zeigt. Bei dieser, 
s c h o n  l i in g s t  v o n  R i n m a n  a n g e g e b e n e n  P r o b e  
wird der Fleck im GuBstahle, ob er gleioh sehr merk- 
bar ist, doch minder dunkel ais in  cementirtem Stalli. 
Vielleicht, daB dieses von dem verschiedenen Grade 
der Oxydierung des in ihnen befindlichen KohlenstoHs 
herruhrt.11

Aehnliche Angaben finden sich auch sonst noch 
mehrfach in der Fachliteratur aus damaliger Zeit, so 
z. B. im „jSTeucn allgemeinen Journal der Chemie11, 
herausgegeben von A. F. Gehlen, II. Bd., Berlin 1804, 
S. 683/4, wo iiber die Schmelzvcrsuche des „Biirgers11 
Co l l e t  D e s c o t i l s  berichtet*) und gesagt wird, daB 
das erhaltene Eisen „sich sehr gut schmieden lieB, hin- 
gegen keine Ilarte annalim11, und daB „Salpetersaure 
darauf keinen dunkleren Fleck ais gewohnlich lier- 
vorbrachte.“ Und nun noch ein F ali aus Gilberts 
Annalen der Physik8), wo nacli dem Journal de 
Physique7) iiber ein von Mo s s i e r  in der Auvergne

1) Annalen der Physik von Ludwig Wilhelm Gilbert.
III. Bd. Halle 1800, S. 70.

2) T. 31, S. 328/36.
3) Eine weniger gute Bearbeitung findet sich z. B. 

in Crells Chemischen Annalen 1800, I. Bd., S. 433/6.
*) Ueber die Versuche von C lo u e t zur GuBstahl- 

bereitung vgl. D r.L .B eck : Geschiohte des Eisens. IV.Bd.,
S. 21/3. T ie m a n n , der diese Versuche wiederholt hat, 
fand, daB die erwarteten Ergebnisse nicht immer einfreffen.

5) Naeh den Annales des Arta et Manufactures,
Paris X I, Nr. 39, T. X III , S. 125/9.

8) Halle 1806, Bd. 24, S. 301/9.
1805, Mai, S. 340 ff.
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schreibt: „Das Eisen iibertrifft den geharteten Stahl 
an Hartę, da die besten Feilen es kaum anzugreifen 
vennogen. Der Bruch ist derselbe, wie der des

Abbildung 12. Gefuge des Mctcoreisens 
von Lenarto nach C. v. Sehreibers (um 1810).

kunstlichen Stalils. Es scheint minder oxydierbar 
durch Luft und Wasser, ais der kunstliclie Stahl zu 
sein. An e i n e r  S t e i n s c h l e i f m a s c l i i n e  n i i n m t  
e s  e i n e  s e h r  l e b h a f t c  P o l i t u r  a n ,  und es zeigt 
eine ausnehmende Dichtigkeit. E in Tropfen S a l -

gefundenes, im  Zustande des Stahles befindliches 
g e d i e g e n e s  E i s e n  berichtet wird. Der Verfasser 
des betreffenden Aufsatzes, G o d o n - S a i n t - M e m i n ,

Abbildung 11. Gefuge des Agramer Meteoreisens mit 
Widmannstattensehen Figuren nach C. y . Sehreibers (1808).

p e t e r s i i u r e  e r z e u g t  auf der Oberflache dessel- 
ben einen s c h w a r z e ń  F l e c k . “ —

Dies war der Stand der „M etallographie1* an der 
Wende des 18. Jahrhunderts! Man war in der Lage, 
m it Hilfe des Mikroskops einen naheren Einblick  
in das Bruchgefiige der Met alle zuerlangen, und hatte 
auch schon gelernt, durch Yerwendung geeigneter 
A etzm ittel gewisse Unterschiedc in der Zusammen- 
setzung und Beschaffenheit des Eisens nachzuweisen, 
allein es fehlte noch an einer passenden Grundlage 
fiir s y s t e m a t i s c h e  U n t e r s u e h u n g e n .  Der An- 
stoB zu diesen sollte sich indessen bald finden; 
der Himmel selbst bot den AnlaB dazu!

Es war ant 22. Mai des Jahres 1808, ais gegen 6 Uhr 
morgens in dem Orte Stannern bei Iglau in Miihren 
ein furchtbarer Steinregen niederging, der in seiner 
Eigenart lebhaft an den Steinfall zu 1’Aigle im 
Departement Orne in  der Normandie (am 26. April 
1803; wo 2000 bis 3000 Stiick fielen) erinnerte. 
Wahrend eines plotzlich eingetretenen Nebels horten

viele auf dem Wege nach der Kirche begriffene 
Landleute einen heftigen, dem Kanonendonner alin- 
lichen Knall, dem mehrere schwachere Schlage und 
dann ein Rollen, Brausen und Pfeifen in der Luft 
folgten, das ungefahr acht Minuten anliielt. Wahrend 
dieses Getoses fielen in und um Stannern, in einem  
Umkreise yon drei Stunden, viele Steine herab: 
einige schlugen tief in die Erde ein, andere streiften 
iiber die Oberflache derselben fort. Alle diese Steine 
fand man nocli warm1). Unmittelbar nach dem Be- 
kanntwerden diesss ganz eigenartigen Ereignisses 
wurden die Herren Dr. Carl  v o n  S e h r e i b e r s ,  
Direktor des Wiener Hof-M ineialienkabinetts, und 

1 o i s v o n W i d m a n n s t  ;it te  n , Direktor des damali- 
gen k. k. Fabriks-Produkten-Kabinetts, ais kaiserliche 
Kommissare zur Untersuchung von W ien abgeordnet, 
und sie bestatigten, daB in der Tat „100 bis 200 Steine 
von y2 Lot bis 12 Pfd. Gewicht und yon ziem lich  
gleicher Beschaffenheit vom Himmel gefallen waren“ . 
„Wahrscheinlich is t aucli diesem Steinfalle", meint

1) F e rd in a n d  S ieg m u n d : Untergegangene Welten. 
Wien 1877, S. 752.

"  Abbildung 13. Gefuge einer geiitzten Eisenmasso 
aus Mexiko naoh C. v. Sehreibers (1810).
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Abbildung 14. Gefuge der Eisenmasse von Elbogen in Bohmen m it Widmannstattenschen Figuren;
nach einem Naturselbstdruck (1813).

eisens durch Herm  v. W idm annstatten1) gelegentlich  
beim Polieren einiger Meteorsteinmassen zu ver- 
danken.“

Ich habe in meiner Darstellung absichtlich 
etwas weiter ausgeholt, weil die Entdeckung

l ) Direktor der Kaiserlichen Porzr-llanfabrik in Wicn. 
X X X I1I.J7

erkannt wird. So schreibt Dr. Cec i l  H.  D e s c h  in 
der Einleitung zu seiner schon erwahnten „Metallo- 
graphie"1): „The microscopical examination of frac- 
tured surfaces is of very lim ited application, and is 
unsuitable for system atic study. The way towards

*) London 1910. (Der Verfasser h a t seinen Dr. phil. 
in Wiirzburg gemacht.)

100

S i e g m u n d ,  „die Begrilndung der beriihmten Wiener 
Meteoriten-Sammlung durch Herrn v. Schreibers, 
sowie die Entdeckung der eigentumlichen Zeiclinun- 
gen auf polierten und geatzten Fliichen des Meteor-

der sogenannten „W idmannstattenschen Figuren" 
ohne Zweifel einen Markstein allerersten Kanges 
in dem Eutwicklungsgange der Metallographie bildet, 
was auch von allen Forschern gern und willig an-
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a better m ethod was opened by the discovery of 
W idm anstatten in 1808 tlia t certain meteorites 
when cut and polislied develop a distinct and 
charaeteristic structure on being etched w itli acids 
■or oxidized by heating in air. W idmanstfttten’s 
iigurcs being visible w itliout magnification, thc pro- 
cess was not extended to m etals having a morc m i
nutę structure, and metallograpliy made no further 
progress for m any ycars.“ Und Dr. E . P f a n n  schrieb  
erst kiirzlicli in seiner sehonen Arbeit iiber den inneren 
Gefugebau der nieteorisehen N ickeleisen1): „Ais im 
Jahre 1808 A l o i s  v o n  W i d m a n n s t a t t e n  (Wien) 

a u f einem P lattchen des bei Agram (ITraschina) ge- 
fallenen Meteoreisens, dureh Anlauffarben (spiiter 
dureh Aetzung) zum ersten Małe, die wunderbaren 
Zeichnungen der m it freiem Auge erkennbaren 
Strukturelemente beobachtete, war damit nicht nur 
der Ausgaugspunkt fiir das Studium des inneren 
Aufbaues der Metcoreisen gegeben, sondern aucli 
der Grundstein zur m a k r o s k o p i s c h e n  Me t a l l o -  
g r a p h i e  gclegt, welche fiir S o r b y  die Anregung zur 
Begriindung der Metallographic auf Grund der 
mikrographischen Analyse war, insbesondere der Me- 
tallographie der technischen Eisenlegierungen.“

So sehr beide Yerfasser die Bedeutung der Wid- 
m annstattenschen Untersuchungen fiir die Metallo- 
graphie anerkennen, so bezweifie ich doch, daB sie 
den betreffenden Bericht im  U r t e x t  gelesen  
haben, w eil sie sonst zu etwas anderen Ergebnissen  
gekommen waren, und da sich wohl die meisten  
Metallographen in der gleichen Lage befinden mogen  
wie die beiden angefiihrten, so w ill ich im folgenden, 
aus den Quellen selbst schopfend, etwas naher auf 
den Gcgenstand eingehen.2)

Direktor von W idm annstatten selbst hat, soviel 
ich weiB, nichts iiber seine Untersuchungen veroffent- 
licht, dies ist vielmehr von Dr. Carl  v o n  S c h r e i b e r s  
in seinem sehonen Tafelwerk: „Beitrage zur Ge
schichte und Kenntnis meteorischer Stein- und 
Metallroassen"3) geschehen. Er schreibt dort auf
S. 1: „Im  Jahre 1808 wurde, sow eit es olme Becin- 
trachtigung der Form und Ansicht der Masie4) ge-

*) Internationale Zeitschrift fiir .Metallographic 1917,
Miirz, S. G6.

3) lia n  vgl. dazu aueh meine friihere Arbeit: „Me- 
teoreisen und seine Beziehungen zum kiinstlichen Eisen“ . 
St. u. E. 1896, 15. Juni. S- 442/8; 1. Juli. S. 491/6; 
15. Juli, S. 536/40.

3) Wien 1820.
4) Es handelt sioh um das gediegene Eisen, welches 

am 26. Mai 1751 bei dom Dorfe H ra s c h in a  in der Agramer 
Gespannschaft in Kroatien aus der Luft gefallcn war.

schehen konnte, ein groBeres Stiick von etw a 20 Lot 
abgesagt1), um zu technischen Versuchen zu dieneri, 
die Herr Direktor von W idm annstatten auf meine 
Veranlassung yornehmen wollte, und welche zu merk- 
wiirdigen Resultaten und insbesondere zur hoclist 
interessanten E n t d e c k u n g  des  k r y s t a l l i n i s c h e n  
Ge f i i g e s ,  welches diesen Massen, wo nicht aus- 
schlieBlich, doch vorzugsweise eigentumlich und 
fiir dieselben charakteristisch zu sein scheint 
fiihrten. D ie dureh Absiigung jenes Stiickes an 
der Masse erhaltene Flachę wurde m it  S a l p e t e r -  
s i lure  g e i i t z t ,  um jenes Gefiige2) oberflachlich dar- 
zustellen und die Entdeckung zu bewahren; von dem 
U sberrest des abgesiigten Stiickes wurden kleine 
Abschnitte nach London, Paris und Karlem mit- 
gete ilt.“

C. v . S c h r e i b e r s  hat seinem oben erwahnten 
Werke eine Reilie yon Kupfertafeln beigegeben. 
Die vorstehende Abb. 11 ist die Naehbildung einer 
auf Tafel 8 gegebenen, „m it moglichster Genauigkeit 
aus freier Hand lithographiscli nach der Natur 
kopierten Darstellung eines geiitzten Plattchens von 
der Agramer Eisenm asse". Abb. 12 zeigt eine ge- 
iitzte P latte von der Eisenmasse von Lćnarto, und 
Abb. 13 ist die Darstellung einer ebenso geiitzten  
Flachę an einem Stiick m exikanischen Meteoreiśen; 
Abb. 14 aber zeigt die geiitzte Eisenmasse von Elbogen 
in Bohmen in etw as verkleinerter Form. Die Original- 
platte ist etw a 19 cm breit und 2 1 1/ 2 cm hoch; sie 
wurde, was dabei besonders zu beachten ist, in Form  
e in e s N a tu r se lb s td r u c k e sh e r g e s te llt ,  d . h . das ge -  
iitzte Stiick wurde unm ittelbar ais Klisehee benutzt. 
Nach diesem in dem Schreiberschen Tafelwerk ver- 
o ffen tlich ten  Abdruck ist unsere Abb. 14 photogra- 
phisch verkleinert wiedergegeben. (Forts. folgt.)

1) Dio ganze Masse wog 71 Pfd. Wiener Kommerzial- 
gewioht.

2) H a id in g o r , der iiber den Fali des Agramer Eisens 
in  den Sitzungsberichten dor mathematiseh-naturwissen- 
schaftlichen Klasse der K. Akademie der Wissensohaften 
zu Wien 1859, Bd. XXXV, berichtet hat, bemerkt boi 
dieser Gelegenheit, da(3 W id m a n n s ta t te n  auf die er- 
wahnten eigontumliohen Figuren aufmerksam geworden 
sei, „ais er die W irk u n g  des A n la u fe n s  im Feuer 
untersuehte". Ais namlich die Farbę der Hauptmasse 
von Stroligelb in  Brandgeld, Violett und Blau iiberge- 
gangen war, blieben noch regelmaBig ins Dreieck gostellte 
Gruppen paralleler strohgelber Linien siehtbar, die blauen 
und vioJetten Zwisohenraume etwa l/i  bis l/2 Linie breit, 
die strohgelben Linien etwa von dem vierten bis seeliston 
Teil der Breite. E r s t  n a c h  d ie s e r  W a h rn o h tn u n g  
m a c h te  e r  d ie  A e tz v e rsu o h o  m it  S a lp e te rs i iu re . 
(Vgl. F ra n z  v o n  K o b e ll: Geschichte der Mineralogie. 
Munchen 1864, S. 637.)

Umschau.
Erprobter Weg zur Kohlenersparnis.

In  dieser Zeitschrift1) gibt F ra n z  T o rk a r ,  Rombach, 
ais praktisch erprobtes Mittel zur Erzielung des oben 
genannten Zweckes die Anwcndung von zwei in  einem 
gewissen Abstande hintereinander eingebauten Essen-

Ł) 1917, 26. Ju li, S. 696/7.

schiebern an. Seine Ausfiihrungen mochtc ich dureh fol- 
gende Bemerkungen ergiinzen.

Natiirlich ist es zu allen Zeiten und heute erst recht 
fiir den Hiittenmann gebotene Pflicht, auf iiuCerste 
Sparsamkeit in der Wiirmewirtschaft seiner Oefen zu 
sehen. Die Yerwendung zweier Essenschiebcr zur Ver- 
minderung der sehadlichen Saugwirkung des Essenzuges
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■wahrend der langeren Bctriebsunterbreckungen ist wobl 
■bei vielen Oefen moglich und muB natiirlich auch einen 
besseren Eriolg erzielen ais der stets mangelhafte AbschluB 
•dureh nur einen Sehieber. Indessen ist wohl ofters die 
Anbringung eines zweiten Kaminsehiebers durch ortliclie 
Verhiiltnisse ersehwert, wenn z. B. auch noch ein besou- 
•deres Bockgeriist fiir das Hoehziehen und Herablassen 
■des Schiebers aufgestellt werden muB.

Eine andere einfache und yollkommen sicher wirkende 
Einrichtung zur vollstłindigcn Aufhebung der Essen- 
aaugwirkung auf den Ofen ist eine ara bestcn m it Zarge 
und Deckel (nicht dureh eine blofle Abdcckplattc) abge- 
schlossenc Oeffnung im Abzugskanal zwischen Kamin- 
schieber und Schornsteinsaulc. Wird niimlich nach dem 
Abstellen des Ofens und nach dem Herablassen des Essen- 
schiebers der Deckel von dieser Oeffnung abgehoben, 
so kann der Kamin durch sie aus naclister Niihe AuBenluft 
ansaugen, und scine Einwirkung auf den entfernter 
liegenden Ofen fallt giinzlich fort; der Ofen blast zu don 
Tiiren aus. Da nun wahrend der yorhergegangenen Betriebs- 
zeit reichlich viel Warnie im Schornsteinkanal, im Schorn- 
steinfundament und in der Sohornsteinsiiulc aufgespeicliert 
ist, kommt eine Abkilhlung des Kamins durch die ein- 
gesaugte kalte AuBenluft, auch wenn sie liingere Zeit an- 
dauert, kaum in Betracht; yielmehr ist gleich wieder 
ein lebhafter Esscnzug wirksam, wenn dic Oeffnung im 
Sohornsteinkanal dureh den aufgelcgten Deckel wieder 
geschlossen und hierdureh sowie durch das Hoelizielien 
des Kaminsehiebers der heiB gebliebene Ofen m it 
der Esse yerbunden wird. Bei vielen Ofenanlagen ist 
iibrigens unmittelbar am Schornsteinfundament eine 
Einsteigoffnung zum Befahren des Essenkanals yorge- 
sehen; dieso kann in der Weise, wie oben ausgefiihrt, 
recht gut fiir den genannten Zweck benutzt werden.

Diese Vorrichtung — eino im Abzugskanal yorge- 
sehene, yerschlieBbare Oeffnung — liabe ich m it einem 
AbschluByentil des Gaszuleitungskanals bei Kegeneratiy<j 
feuerungen in der Weise yerbunden, daB dadurch die 
schiidliche Saugwirkung des Essenzuges auf Gaskanal 
und Ofen wahrend des Gasumstellens aufgelioben und dabei 
zugleieh da3 sogenannte Riickstromgas yerbrannt wird, 
wodurch noch die hierbei entwickelte Wiirmemenge dem 
Ofen zugute kommt. (Ais „Regeneratorofen, D. R. P. 
Nr. 160011, ist mir dieseVereinigung am 19. September 
1903 patentiert worden; indessen ist das Patent jetzt ver- 
fallen.) leli habe seinerzeit einen 15-t-Martinofen mit 
Forter-Ventil in solcher Weise eingerichtet; die nacli- 
stehenden Angaben mogen AufsehluB iiber den Wert 
dieser Neuerung geben.

Die Gesamtkosten fiir die Umanderung des Ofens 
in einem osterreichischen Stahlwerke beliefen sich damals 
(im Jahre 1904) auf 900 M. Die errechnete Kohlenerspar- 
nis betragt mindestens 2 %, auf 100 kg Stahl bezogen, 
d. h. damals 30 t  Gaskohlen zu 10,70 Ji =  32,10 Jl 
monatlich, so daB sich der Umbau in drei Monaten reich
lich bezahlt machte. Eine genaue Feststellung der cr- 
sparten Kolilenmenge lieB sich dort nicht ermogliclien, 
da  zu gleicher Zeit nooh zwei andere Martinofen an die- 
selbe Gascrzeugeranlago und an deaselben Gassammel- 
kanal angeschlossen waren. Indessen schloB die Vorrich- 
tung einorseits den Gaszuleitungskanal so sicher ab, daB 
wahrend des Umstellens dem Kamin keinerlei Rauch 
entstromte, und daB zugleieh an den anderen Oefen die 
Flamme zu den Tiiren herausschlug, wenn die Gasrege- 
lungsyentile nicht lierabgedrelit wurden; ein Beweis, 
daB durch die vermindcrte Gasentnahme aus dom Haupt- 
kanal der Gasdruck dort erheblich anstiog. Anderseits 
war die Saugwirkung der Esse auf den Ofen yollstiindig 
aufgehoben, und zugleieh wurde das in dem Kanał und 
in der Kammer der einen Seite stehende Riickstromgas 
m it der Wirkung yerbrannt, daB der Ofen wahrend des 
Umstellens stark ausblies, wahrend er fruher ohne dio 
Vorrichtung kalte AuBenluft durch die Tiiren und die 
sonstigen undichten Stellen im Ofenmauerwerk lebhaft 
eingesaugt liatte.

Der Einbau der Vorrichtung am Ofen selbst kann nach 
der Fertigstellung der erforderlichen Apparatur in der 
W erkstatt leielit in etwa zwei Tagen durchgefiihrt werden. 
Zudem ist sie so einfach, daB ein Versagen kaum zu be- 
fiirehten is t; und selbst wenn sie einmal nicht funktio- 
nieren sollte, so iibt dies doch auf den Ofengang kcinen 
storenden EinfluB aus, da dann noch immer nach der alten 

. Weise umgestellt werden kann.
Brieg, Bez. Breslau. Alfred Thomas,

Żmlingenleur.

Ueber die Struktur von Metalluberziigen, die nach 
dem Metallspritzverfahren hergestellt sind.

(HItrzu Tafel 12.)

Obwohl das Schoopsche Metallspritzverfahren erst 
wonige Jahre in Gebrauch ist, h a t es sieli doch schon ein 
umfangreiclies Anwondungsgobiot errungen. AuBer ver- 
schiedenon anderen Metallcn laBt sieli aueh Aluminium 
m it Hilfe des Schoopsclien Yorfahrens zur Ilerstollung 
oines Ueberzuges yerwenden, was bislier durch andere 
Methodcn nicht gelungen ist. Dic zu uberziehendon Korper 
beschriinken sich nicht nur auf Metalle, yiclmelir ist os 
gelungen, auch nichtmetallischo Stoffe, wio Holz, Pappo, 
Papier u. a., m it Metalluberziigen zu yersehen. Ueber dio 
Struktur diesor Mctalliiberziigo hat H an s  A rn o ld 1) 
sehr bemerkonswerto Untersuchungen angestellt. Um zu- 
naclist die Mctallteilchen selbst einer naheren Priifung zu 
unterziehen, wurde Metali in einen yon der Spritze etwa
2 m cntferntcn m it Wasser gefiillten Eimer gespritzt. Ein 
Metallteilchen onthaltender Tropfen wurde der mikro- 
skopischen Priifung unterzogen. Abb. 1 stellt ein der- 
artiges Teilchon in 250fachor VergroBerung dar. Deut- 
lioh ist der Schwanz zu erkennon, der sich beim AbreiBen 
des Metalltropfens vom D raht hildet. Das Teilclien weist 
eine charakteristisoh dendritischo Struktur auf. Bei 
gleichor Einstellung der Spritzpistolo schwankte dio 
GroBo dor oinzelnon Teile zwischen 0,01 und 0,15 mm.

In  Abb. 2 ist der Schliff eines in Richtung des Metall- 
strahles geschnittcnon Eiseniiberzugs in 250facher Ver- 
groBerung wiedergegoben. Die Aetzung gescliah m it Hilfo 
von alkoholischer Natronlauge. Das Schliffbild ist yon 
Wellenlinicn durchzogon, die im gro Ben und ganzen den- 
selbon Verlauf aufweisen. Dio Kuryen scheincn ein 
Charakteristikum fur durch Spritzon hergestellto Metall- 
sohicliten zu sein. Arnold erkliirt sich das Zustande- 
komnien der Kuryen folgendermaBcn: Beim Auftreffen 
der Motallteilchen werden dieso infolge der in iknen auf- 
gespoicherten kinetischen Energio, begunstigt durch die 
donselbon nooh innewohnendc Warnie, plattgedriickt 
und lagern sich ais Scheibon, die sich haufig an den Enden 
yerjungen, neben- und iibereinander, dio kurzo Achse 
parallel der Spritzrichtung.

Abb. 3 zoigt einen dureh dreimaliges Spritzen her- 
gestellton Aluminiumuberzug mit bsdeutend mehr Kuryen. 
Links unton befindot sich ein Teilclien des Ueberzugs- 
inetalles in eine Einkerbung des zu iibcrzielienden Me- 
talles oingezwiingt. Seino horizontalo Breito ergibt sich 
an Hand einer Mcssung und unter Boriicksichtigung der 
VergroBerung zu otwa 0.01 mm. seinc mittlere Hohe zu 
etwa 0,03 mm, wolche Abmessungen unter Berucksicliti- 
gung der Plattenform des Teilchons einon Rauminhalt or- 
geben, dor mit dom der die Pistole yorlasscnden Teilchen 
ubereinstimmt (ygl. oben angegebene GrenzmaBe fiir die 
Teilchen). Allerdings liegt der Rautninlialt naher der 
unteren Grenze, was aber in dor groBen WahrscheinUch- 
keit begriindot ist, daB die Scheiben nicht mit ihrem 
groBten Querschnitt im Schliffbild orsclieinen. Verfolgt 
man dio weiteren Schichten, so ergibt sich, daB dio ein- 
zelnen Kurvcn nie sehr weit oinander parallel laufen, 
sondern daB sie aufeinander zulaufen und somit Gebilde 
umschlieBon, die dem Querschnitt von Platten entsprechen,

L) Zeitsehrift fiir anorganische und allgemeine Chemie 
1917, 15. Marz, S. 87/72.
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die gegon die Riinder zu sich verjiingon. Dieso von den 
Kurven umschlossenen Flaehen sind zwar ungleich groB, 
entspreohend der yersohiedenen GroBe der einzelnen aus 
der Pistole kommenden Teilchen und ihrer yerscliiedenen 
Orientierung zur Schlifffliiche, ihre Inhalte liegen aber 
unterhalb derjenigen Grenzen, die dor angegebenen 
Masimalgrofie der Teilchen entsprechen. Das parallel 
zur Auftreffrichtung der Teilchen liegendo Schliffbild 
weist dem naeh nichts anderes aut ais eine Anhiiufung dor 
plattgedriickten Korperchcn. Einen weiteren Belog fiir 
diese Annahme biotet Abb. 4, die eine Schlifffliiche senk
recht zur Spritzrichtung darstellt und Figuren aufweist, 
die den senkrecht zur Abplattungsrichtung liegenden 
Querschnitten der Scheiben. entsprechen.

Abb. 5 stellt einen Kupferiiberzug auf Eisen in 
500facher VergroBerung dar. Es is t dcutlich zu erkennen, 
wie in den einzelnen Querschnittsfiguren Gleitlinien vor- 
handen sind, dio senkrecht zur Deformationsrichtung ver- 
laufen.

Es geht ohne weiteres hervor, daB die Metallographie 
ein gutes Hilfsmittel zur Untersuehung von Ueberziigen 
und gegebenenfalls auch zur Identifiziorung von Ueber- 
ziigen unbekannter Herkunft darstellt.

Arnold fiihrt zum ScliluB seiner Ausfiihrungen ein 
bemerkenswertes Beispiol einer derartigen Untersuehung 
eines Ueborzuges an. Es lag ein Eisenblech m it einem gut 
haftenden, diehten Aluminiunnfberzug von 0,05 mm 
Starkę vor. Dio metallographischo Untersuehung lieferte 
das in Abb. 6 wiedorgogebeno Schliffbild, das unverkenn- 
bar auf die Entstohung des Ueberzuges durch Spritzen 
hinweist. Die auftrotendon Querschnittsformen sind aber 
erheblich platter ais bei don iibrigen SoUliffbildern, was 
eine Kaltboreitung durch Walzen naeh Herstellung des 
Ueberzuges anzeigt. Um weitere Schlusso auf Grund der 
Sehliffbikler zu ziehen, ist selbstredend noch ein umfang- 
reiclies Yersuchsmaterial erforderlich. j{ Durrer.

Ein (echnischer Literatur-Kalender.
Zu Anfang des Jalircs 1918 soli im Verlage yoh- 

R. Oldenbourg, Miinelien und Berlin, ein Kalender er- 
seheinen, der die technisch-schriftstellerischo Arbeit- 
lebender Schriftsteller des deutschen Sprachgebietea 
nachweisen soli, nachdem Kiirschners bekannter Deut
scher Literatur-Kalender die Technik so gut wie gar nicht- 
beriicksichtigt.

Der Rahmen ist so abgesteokt, daB allos, was gemein- 
hin unter Technik verstanden wird, Beriicksichtigung 
finden soli; dariiber hinaus nur die allernachsten Grenz- 
gebiete, soweit sie fiir die sehriftstellernden technischen 
Kreise Bedeutung liaben, also etwa der Kreis, den unsere 
Technischen Hochsehulen mit Ausnalune der allgemein- 
bildenden Fśicher umsebreiben. Die Aufnahmen sollen 
sieh in erster Linie auf die eigenen Angaben der Verfasser 
grunden. Es sollen nicht nur die Schriftsteller in  Betracht 
kommen, dic selbstiindige Schriften yeroffentlicht haben, 
sondern auch solehe, dio fiir Zeitschriften schroiben, zwar 
nicht unter Aufzahlung der von ihnon verfaBten Aufsatze,. 
wohl aber unter Angabe ihres sehriftstellcrischen Fach- 
gebietes. Es wird dann moglich sein, die auf demselben 
Gebiet tiitigen Verfasser zusammenzustellen.

Da moglichste Yollstandigkeit im Sinne aller Beteilig- 
ten liegt, werden die Verfasser und Herausgeber von 
technischen Werkcn, Zeitschriften und Zeitschriftenbei- 
triigen deutscher Sprache um Zusendung ihrer Ansehrift 
an die Schriftleitung des Kalenders (Dr. Paul Otto, 
Berlin W 57, Bulowstr. 74) gebeten, daniit ihnen der 
Fragebogen zugesandt wird.

Wir sind iiberzeugt, daB das Unternehmen in den 
1‘iehtigen Handen liogt und der Kalender bei allseitiger 
Unterstutzung ein schatzenswertes Nachschlagebuch wer
den kann. Aus diesem Grunde móchten wir die Bitte des 
Herausgebers den sehriftstellernden Eisenhiittenleuten zur 
Beachtung besonders empfehlen. Die Schrijtleitung.

Aus Fachyereinen.
Institution of Mechanical Engineers.
Am 17. November 1916 fand in London eine ordont- 

liche Versammlung dieses Vereines unter dem Vorsitz 
des Prasidenten Dr. W. C. U nw in  sta tt, auf der 
naeh Erledigung der geschaftlichen Yerhandlungen der 
von Dr. T. E. S ta n to n  und R. G. B a ts o n  yerfaBte 
Bericht der Untersuehungskommission fur Hartepriifungen1) 
yon ersterem yorgelegt wurde. Diese yon der Institution 
of Mechanical Engineers im Jahre 1914 eingesetztc Kom- 
mission, dio aus den Mitgliedern: W. C. U n w in , Vor- 
sitzonder, Archibald B a r r ,  Sir Robert A. H a d f ie ld ,
H. R. S a n k e y , T. E. S ta n to n  und A. E. H. T u t to n  
bestand, hatte dio Aufgabe, „iiber ein Hartepriifungsyer- 
fahren fiir gehartete Weil- und Spurzapfen zu berichten“, 
da Sehwierigkeiten bei der Festlegung eines HartemaBes 
bcispiolsweise bei Lagern fiir schnelldrehende und stark 
belastete Wellen oder Zapfen aufgetreten waren.

Eine vom Yorsitzendon ausgearbeitete Z u sam m en - 
s te l lu n g  d e r  g e b r iiu c h lic h e n  „ H iir te p ro b e n “ in 
weitestem Sinne ergab, daB man die Hartepriifungsyer- 
fahren einteilen kann in:

1. V orschloiB - o d e r R itz v o r fa l i r e n , bei denen 
Teilchen des Stoffes, dessen H arta bestimmt'werden soli, 
yon seiner Oberflache abgetrennt worden durch gleitondo 
Beriihrung m it irgendeinem anderen Stoffe, dessen ent- 
sprechender Widorstand so hoch ist, daB seine Oberflache 
hierboi nicht beeintraehtigt wird.

2. E in d r in g u n g s v o rf a h ro n , boi denen die Obor- 
fliiche des zu prufenden Stoffes durch den Druck einer 
Kugel, oines Kegels oder einer Messerschneide aus liartem 
Stahl eine bleibende Formanderung erfahrt.

i) Vgl. Engineering 1916, 8. Dez., S. 549/51, 556/8; 
Iron and Coal Trades Review 1916, 8. Dez., S. 696/7.

Wenn jedes dieser Verfahren ein MaB fiir die gleieho 
bestimmte Eigenschaft des Stoffes wiire, dio ihn ebenso 
kennzeichneto wio beispielsweise seine Elastizitat, so 
miiBtc das Verhaltnis der Ergobnisse irgend zweier dieser 
Verfahron das gleiche fiir jeden zu priifenden Stoff 
sein. Vergleicho z-nisohen den Ergebnissen der verschio- 
denon Priifungsverfahren bildeten den Gegenstand 
mehrerer in den lctzten Jahren ver6ffentliehten Unter
suchungen. Aus den allgemeinen SchluBfolgerungen, 
die Professor T u rn e r1) in seinem vor dem Iron and Steel 
Institute im Jahre 1909 erstatteten Bericht iiber ,,Harto" 
zog, schien horvorzugehen, daB bei verhiiltnismaBig 
reinen Metallen im gegosseneu oder normalen Zustande 
die Torschiedonon Yerfaluen anniihernd iibereinstimmen; 
falls jedoeh dio Htirte durch thermische oder mechanische 
Behandlung hervorgerufen wird, ein Vergleicli zwischen 
den Ergebnissen der yerscliiedenen Verfaliren nicht mog
lich ist. Der Mangel an Ueboreinstimmung unter den ver- 
sebiedenen Hartepriifungsyerfahren UiBt sich durch fol- 
gende Betrachtung orlautern. Durch irgendeine sogonannto 
Harteprobo soli derjenige Widerstand gemessen werden, 
den der zu priifende Korper gegen eine komplexe Kraft- 
yerteilung auf seiner teilweise deformierten oder zerstor- 
ton Oberflache ausiibt. Der W ert dieses Widerstandes 
hangt nun nicht yon den Materialkonstanton, wie z. B. 
der FlieBgrenze, Zug- und Scherfestigkeit ab, sondern 
yon den mittelbaren Spannungen, dereń N atur und ge- 
nauo Yerteilung unbęliannt ist, und dereń Verhaltnis zu 
den Spannungskonstanten des Stoffes fiir das gleiche Ver- 
fahren nicht konstant sein wird. Wenn man deshalb 
einen solchen Widerstand ohne nahero Kennzcichnung 
ais „Hiirte" des Stoffes sclilcchthin bezeiclmet, so bedoutet 
dieses genau so wenig eine bestimmte Eigenschaft des

■) Vgl. St. u. E. 1909, 26. Mai, S. 799/800.
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Zalilentafel 1. Z u sa m m e n a te llu n g  d e r  V e rau ch se rg eb n isse .

Materiał

Warmebehandlung Brlnellsche Il&rtezahl Bklerodkopbarte

Ver»chleiB
YerschlclC-
festigkeU

Abschreck-
tem peratur

°C

Au«gluhtemperatnr 

0 C

Urspriing-
llehe

Oborfliiche

Abgenulztc
Oberflache

Urspriing-
Ilche

Oberflache
Abgenutzte
Oberflache

1 850 0 in  Oel Nicht angelassen 720 — 98 108 55 18
Chrom- o 8500 „ „ 200 720 — 98 113 52 19

• 3 8500 „ „ 300 605 605 90 101 62 16
4 8500 „ „ 400 565 565 86 90 69 14,6

stahl 5 850 0 „ „ 500 453 455 77 80 80 12,5 i
l o 85 0 “ „ „ 600 420 420 67 71 71 14

Mangan- f  I — — 219 230 . 34 71 33 30
stahl \ I I — Wio geschmiedot 277 284 44 78 37 27

Stoffes, ais es dio „Festigkeit" eines Stahlstiickes von be
stim mten Ahmessungen ist. Is t die Art, dor Betrag und 
die Verteilung der Spannung bekannt, so laBt sieli der 
W ert dieses Widerstandcs horechnen (z. B. Zugfestigkeit). 
Bei der Harteprobe ist dieses infolge der unbekannten 
SpannungsgroBe und -verteilung nicht moglicli.

Zur Bestimmung der Iliirte eines Stoffes sind meistens 
Eindringungsverfahren (Kugeldruckprobo nach Brinoll 
odor Shoresches Skleroskop) in Anwendung. Sie geben 
bei zilhen Stoffen niitzliche Aufschliissc, liefern jedoch 
bei sehr harten Stoffen weniger befriedigcnde Ergebnisse. 
Viele Ingenieure pflegen diese durch ciii Eindringungs- 
Terfahren geracssono Harto ais eine bcstimmte Material- 
eigenschaft und ais ein MaB des Widerstandos dieses 
Materials gegen Abnutzung irgendwelclier Art, die es 
beim Gebrauch erleiden kann, anzusehen. S a n ite r  
hat jedoch gezeigt, daB der Widerstand gegen Abnutzung 
oder dio YerschleiBfestigkeit be.ispielsweise bei Zapfen

Zur B e s tim m u n g  d e r  A b n u tz u n g  bei ro lle n -  
d e r  B e a n sp ru c h u n g  dicnte der in Abb. 1 schomatisch 
wiedergegobenc, von Dr. S ta n to n  m it einigen Aende- 
rungen versehene Apparat von S a n ite r . Die in einem 
mit hoher Umlaufgeschwindigkeit sich drehendcn Eutter 
befestigte Probe tragt einen geharteten Stahlring, der 
durch ein Gcwicht belastet ist und ungefahr doppelt so 
gro Ben inneron Durchmesser wie die Probe besitzt. 
Der VerselileiB wird durch das Rollen des Stahlrings 
auf der Oberflache der Probe hervorgerufen. Bei der 
zu don Versuclien benutzten Priifungsmaschinc betrug 
dio Winkelgeschwindigkeit 2200 Uml. i. d. min, der Durch
messer der Probe 25 mm, der Ringdurclimesser 38 mm, 
dio Ringbreite 6,4 mm und das Belastungsgewiclit 186 kg. 
Ais „V ersclileiB “ wurde die Vorringejung des Durch- 
messers in Vicooo Zoll (=  0,00254 mm) nach 200 000 Uni- 
drcliungen der Probe gewahlt. Da es wiiiischenswert er- 
schien, den Widerstand gegen Abnutzung ebenfalls durch 

eino GroBe auszudriieken, wurde ais „V er- 
sc h le iB fo s tig k e it"  derobigem it lOOOmulti- 
plizierte rcziproke Wert des VerschleiBes an- 
genommen.

I- -fy/n rfe/

Abbildung 1. Itollende YerschleiBprobe nach dem Yerfahren 
Sanlłer-Stanton.
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Abbildung 2. Yergleieh zwischen VersehleiB 
bel rollcnder Beanspruchung und Brlnellscher 

H&rtezahl.

nicht unmittelbar von der nach dem Eindringungsver- 
faliren gemessenen Hiirte abhiiiigt. In  vielen Fallen, 
n ie  z. B. bei der Bestimmung der'H arto  von Mangan- 
stahlschionen, ist nach Sir Robert H a d f ie ld  dio An
wendung einer Eindringungsprobe in hochstem MaBe 
irrefiihrend; bei gewolinlichen Kolilcnstoffstahlcn hin- 
gegen stimmen die Ergebnisse der Eindringungs- und 
VerschleiBprobc ziemlich nahe iiberein (S an ite r) .

Dio Kommission eraclitete es deshalb fur angezeigt, 
der Frago der Yerschlei Bfestigkeit eines Stoffes bei rol- 
lender und gleitender Beanspruchung, insbesondere fiir 
don Fali trockener Flachen, ihre Aufinerksamkeit zu 
widmen, Verfahron zu ihrer Bestimmung auszuarbeiten 
und sio mit der nach anderen Verfahren gemessenen Hilrte 
an Stoffen zu vorgleichon, die wecliselnde Zusammen- 
sotzung besaBen sowie die verscliiedenste therinische 
und mechanischo Behandlung erfahren liatten. Ueber die 
dem Berichte zugrunde liegenden, im National Physical 
Labcratory ausgefulirtcn Yersuche und dereń Ergebnisse 
:soi folgendes mitgeteilt:

Die zu den Versuchen benutzten Materialien waren 
seclis Chromnickelstahle mit 0,7 % C, dio eino verschie- 
dene Warmebehandlung erfahren hatton, und zwei Proben 
aus Hadfieldscliem Manganstahl. Die Stahlo besaBen fol
gende Zusammensetzung:

c Si Mn Cr
% % % % %

0,7 — — 2,0 2.5
1,36 0,36 13,10 — —

Geharteter Stahl 
Manganstahl

Die Ergebnisse der Versuche iiber rollenden Ver- 
schleiB dieser Stilhle sind in Zalilentafel 1 zusammen- 
gestollt, dio ebenfalls Warmebehandlung. sowie Brinell- 
und Skleroskopharte der Oberflaclien vor und nach der 
Abnutzung erkennen liiBt. Abb. 2 gibt die Versuchs- 
ergebnisse graphiseli wieder. Die Brinellschen Kugel- 
druckproben wurden m it einer Kugel von 10 mm Durch
messer, auf welche man eine Druckkraft von 3000 kg 
wahrend 30 Sekunden ausiibte, vorgenommcn. Aus 
Zahlentafel 1 und Abb. 2 geht hervor, daB fiir den gleichen
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Stoff die rollende YerschleiBfestigkeit der Kugeldruck- 
hiirte ungefiihr proportional ist, was m it dem Befunde 
von S a n i te r  iiboreinstimmt. Es treton jedoch haufig 
Fiillo ein, in denen eino bedeutendo Abweiehung yon 
dieser angenaherton Bozieliung stattfindet. Den iiufierst 
hohen W ert des Vorhiiltnisses der rollenden VorschlciB- 
festigkeit zur Kugeldruckhiirte bei Manganstahlen deutet 
H a d f ie ld  dahin, daB man bei dor Messung der rollenden 
VerschleiBfestigkeit tatśaohlich. den Widerstand gegen 
Formanderung des bereits deformierten Manganstahls 
miBt, der bekanntlich hoch ist. Zahlentafel 1 zeigt, daB 
bei Manganstahlen dio Skleroskopharto der abgenutzten 
Flachę praktiseh doppelt so groB wio diejenigo der ur- 
spriinglichen Fliiehe ist, diejenigo gehiirtetor Cliromnickel- 
stiihlo hingegen nur um 4 bis 15%  zunimmt.

Was den praktisehon W ert des Vorfahrens betrifft, 
so kann es ais leichtes und schnelles Mittel dazu dienen, 
die relatiye Abnutzung boi hoher rollender Beanspruehung, 
beispielsweiso den VerschleiB yon Stahlschienen, yorher- 
zusagen, wenn man zur Vormeidung des Auftretens leich- 
ter Sehwingungen, dio den VerselileiB erhohen, auf eine 
genaue Zentrierung der Drehachse der Probe und hiiufige 
Ernouerung und Einstellung des Ringes an einer Probe 
eines Normalmatorials sorgfiiltigst aehtet. .

Es ist fiir diese rollondo VersehleiBproho kennzeich- 
nend, daB eine diinno Oberfliichensehicht infolgo Ueber-

'efiorMesloęerfiiffer
iDre/racteet/es/M es/uc/rs

'Dreftacfrse ćes 
gehar/efen Icrgerfi/fters

Be/osfurrgsęemc/jt 
Abbildung 3. Gleltende VersclileiCprobe (schematiache Skizze).

sehreitung der FlieBgrenzo eino Formanderung orfahrt, 
wolohe von dor Belastung und dom Durohmessor des 
Ringes abhiingt, Dieso deformierto Sehieht wird nun ab- 
genutzt, wobei bostiindig kleino Teilchen wieder in das. 
Materiał hineingepreBt werden und endlich ais groBero 
Teilchen abfallen. Man miBt also in Wirklichkeit die Vor- 
schleiBfestigkoit des deformierten Materials.

Es erschien wahrsclieinlich, daB dio Ergebnisse 
dieser rollenden Verschlciflprobo nur in den Fallen 
anwendbar sind, bei denen ein hoher Druck und eine 
sehr geringo relativo Bewogung der Flachen auftritt, sie 
sich jedoch nieht auf solehe Fiillo anwenden lieBen, bei 
denen dio Abnutzung unter yerhaltnismaBig geringem 
Druck und groBon Betragen yon Relatiybewegung der 
Flachen stattfindet. In  letzterem Falle tr itt keine der 
FlieBgrenzo entsprochende dauernde Formanderung ein, 
und die Gleitung lost dio kleinen Stoffteilchen oline Vor- 
zerrung der benachbarton Teilchen ab. Dieser Fali tr itt 
bei der Abnutzung von W erkstattlehren, gehiirteten 
Zapfen, Zapfenlagern usw. ein. Es wurde deslialb weiter- 
hin ycrsucht, eine VerschleiBprobe zu erfinden, die in 
don Fiillen, bei denen dio relative Bowegung der Ober- 
fliichen bedeutend war, angowandt werden kónnto. Dio 
endgiiltige Losung war folgendc: Der VerschlciBring (mit 
dom innerenDurehmesserD) wurde mittels einer elastischen 
Oldliamschen Kupplung (Abb. 3 und 4) m it dem F utter der- 
art yerbunden, daB sowohl der Ring ais aueh dio Probo 
(mit dom Durohmessor d) in dor gleichen Zeit eine Um- 
drehung yollziehen, indom die Beriihrungslinic beider 
ihro relatiye Lago zur Maschfno unverandert bcibehiilt. 
Auf dieso Weise strcichen bei einer Umdrehung ir D mm 
dor Ringoberf lacho undicd mm der Oberfiacho dor Probo an 
der Beriihrungslinie yoriibor, so daB die Gleitungsstrecke

des Ringes und der Oberfiacho der Probe ~ (D—d) mm 
je Umdrehung betragt. Einigo Vorversuche, dio mit 
Yorschiedenon Gleitungsbetragcn bei einer Belastung 
yon 186 kg ausgefiihrt wurden, ergaben, daB bis zu 
einem Betrago der Gleitstreeke yon 6,4 mm in einer 
Umdrehung die Kupplung befriedigend arbeitete, daB 
jedocli iiber diesen Betrag hinaus die Ncigung zum Mit- 
nehmen bestand. - Die Vorsueho wurden infolgedessen 
bei diesem Werte der Gleitung ausgefiihrt und dio Ergeb
nisse waren sehr befriedigend. Falls jedoch das Priifungs- 
yerfahren m it den Verhiiltnissen bei der Abnutzung von 
Werlczeugon, Lehren, Zapfen usw. yergleichbar sein 
sollte, war es notwendig, ein Wiedereindriicken dor durch 
dio Abnutzung losgelósten Teilchen zu yormeiden, was 
dadurch erreicht wurde, daB man oinen starken PreBluft- 
strahl wiihrond des Versuches auf das Probostiick blies, 
wodurch glcichzeitig eino Tempcraturerhóhung des letz- 
teren yormieden wurde.

Fiir dieso VerschloiBprobe, wolohe passond a ls ,,g le i- 
te n d o  V ersch lo iB p ro b e“ bozciehnet werden kann, is t

Abbildung: 4. Eiuzelhcit aus Abb. 3.

es kennzeichnend, daB der urspriingliche Zustand der 
abzuuutzendon Fliiehe walirend des Versuches erhalten 
bleibt. Geringo Ausnahmen hioryon wurden an fiinf 
Manganstahlen festgestellt, bei denon die Skleroskopharto 
der abgenutzten Oberfliiche durchschnittlich 7,5 % groBer 
ais diejenigo der urspriinglichen Oberfiacho war. Dieso 
Wirkung is t  jedoch in Anbetracht der ausgesprochenen 
Empfindlichkeit dieser Stahle, unter Druek an Hiirto zu- 
zunelimen, yerstiindlich, worauf beroits bei dor rollenden 
Verschlcifiprobo hingewieson wurdo, wo die H artezahl 
durch dio Rollwirkung praktiseh yordoppelt wurdo.

Insbesondero orwiesen sich dio Ergebnisse dieses 
Verfahrens zu einem Vergleioh mit der Kugeldruckhśirto 
ais geeignet. Eine Reilio der yerschicdensten Stoffe,.
u. a. aueh einigo Stahlproben, die zur Herstellung yon 
Lehren dienen, wurden diesor Priifung unterworfen. Die 
Belastung des VersohleiBringes, der zur Ausfiihrung dieser 
Vorsucho diente, betrug ebenso wie bei den Proben rol
lenden VersehleiBes 186 kg. Durch dio Versuche wurden 
bestimmt:

1. Dio Brinellsche Hartezahl und Skleroskopharto 
der Oberfiacho im urspriinglichen und abgenutzten Zu- 
stande.

2. Der „VerschleiB“ ausgedriickt ais Dicke der abge
nutzten Oberfliichensehicht in 1/i0oo Zoll (=  0,0254 mm), 
fiir eine Gleitstreeke yon 1000 FuB ( ~  305 m).

3. Dio „relative gleitende VorsehleiBfestigkeit“ ate 
reziproker W ert des unter 2 angefiihrten YerschleiBes.

4. Verhiiltms der Brinellschen Hartezahl zur Sklero- 
skophiirte. Die Ergebnisse dieser Bostimmungen ent- 
sprechen nahezu der allgomeinen Annahme, daB dio durch 
6 geteiltc Brinellsche Hartezahl ungefiihr gloich der Sklero- 
skopharte ist. Naeh don yorliegenden Proben nimmt dieses.
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Zahlentafel 2.

Brlnellsche

Hartezalil

Hohe gleltcnde Vcr- 
schleififeitlgkelt

Nledrlgc gieitendc 
YiTschlelDfcstigkeit

Probe Nr.
(In

Klammcru
Brinell-
Hilrlc)

■

YersclilelB-

festigkeit

Próba Nr. 
(In

Klammern
Brinell-
Hiirtc)

VerschlclB-

fcstigkcit

165— 175 22 (175) 63 29 (165) 36
190—206 20 (206) 80 19 (190) 38
226—228 26 (226) 67 34 (22S) 7
228—235 14 (235) 91 8 (228) 26

: 255—271 25 (271) 200 24 (255) 4 bis 10
330—332 16 (330) 500 28 (332) 24
346—36+ 11 (346) 200 23 (364) 36

b) Der Widerstand deformiorter Stoffe gegen Form- 
iindorung (oder „Deformationshiirte“ ) ist ira allgemeinen 
groBer ais derjenige, der bei der ersten bleibenden Form- 
iinderung an dera gleichen undeformierten Stoffo auftritt 
(oder „natiirliche H arte“ ). E r ist bis zu einom unbestimm- 
ten Betrage in dem Ausdruek „Hiirte11 enthaltcn.

o) Aus diesom Grundo kann der Hartę eines Stoffes 
in diesem allgemeinon Sinne kein eindeutigor Wert zu- 
gosehrieben werden, sondern sie liiBt sieh riur dureh eino 
yollstiindigo Spannungs-Formanderungskurve ausdriiokcn.

d) Die „natiirlicho Hiirto“ kann dureh dio Bestim
mung der FlieBgrenzo gomessen werden, doch ist dieses 
bei zillien Stoffen, wio z. B. Pech, nicht moglich.

e) Es scheint kein befriedigendes Verfahrcn zur Be
stimmung der „Deformationsharte“ zu bestehen, d. h. 
des Widerstandes gegen Formanderung eines praktisch 
bis zum hochsten Grade deformierten Stoffes. Dio Ritz-

Verhaltnis allmilhlich yon 5,5 fiir sehr weiches Materiał 
bis etwa 8 fiir Materialion mit iiber 700 Brinell-Einhciten 
zu, doch geniigt die Anzahl der an sehr hartem Materiał 
ausgefiilirten Proben kaum, um einen bestimmten SchluB 
iiber die GroBcniindorung dieses Verhiiltnisses m it steigen- 
der Hiirte zu ziehen, und es erscheint wiinschenswert, 
diese Beziehung weiterliin zu priifen.

5. Dio Beziehung zwischen der gleitenden YersehleiB- 
festigkeit und dor Brinollsóhen Hartezahl geht aus Zahlen
tafel 2 horror, die dio hochsten und niedrigsten Werto 
der gleitenden VersclileiBfestigkeit fiir Stoffe mit unge- 
fahr gleichor Brinellschen Hartezahl angibt. Bei Sonder- 
stahlon sind die Schwankungon der VorsehleiBfestigkeit 
sehr bedeutend; gewohnlicho Kohlonstoffstahle zeigon 
sio in viel geringerom MaBe. Boi letzteron zeigt eine hoho 
Brinellscho Hilrtczahl im allgomeinen eine hohe gloitondo 
yerschleiBfestigkeit an, doch bestehen auch Ausnahmen 
von dieser Regel.

Es wird darauf hingewiosen, daB insbesondero Proben 
von ICohlonstoffstahlen, dio dureh das W ild -B a rf ie ld -  
V e rfa liro n 1) gehiirtot worden waren, trotz Teilangriffs 
eino auBerordentlich hohe VersolileiBfestigkoit zeigten, 
wie aus Abb. 5 hervorgeht. Dieses nieht niiher beschriebeno 
Verfahren bowirkt sowohl eine Zunahme der Hiirte ais 
auch der Ziihigkoit des Stahles und hierauf beruht dio 
hohere VerschleiBfestigkeit. Ferner wird der Stoff dureh 
das Wild-Barfield-Verfahren nicht nur auf der Oberflache, 
sondern dureh und dureh gleichmiiBig gehartet. Das Ver- 
fahren hat Yorzugswoise boi Schraubenlehren verschie- 
denster Herkunft gleichmiiBige und zuvorlśissigo Ergeb- 
nisso geliefert. Boi seiner Anwendung tritt, wie ange- 
stellto Vorsuche des National Physieal Laboratory er- 
geben, keine merkliehe Aendorung der Abmessungen und 
keine Bildung Yon Gluhspan ein, so daB ein nachtriig-' 
lichos Schloifen und Polieren unnotig wird und eine ur- 
spriinglich richtige Lehro naeh dem Hiirten gleich richtig 
bleibt. Das Verfaliren ist forner bei Gowohrlaufen mit 
Erfolg angewendet worden.

Dio allgemeinen Ergebnisse der Untersuchung zeigon 
klar, daB die Brinellschen Hartezahlen einer Auswahl 
der Ycrscluedenartigsten Stiihle kein sicheres Mittel ist, 
ihre YerschleiBfestigkeit vorlicrzusagen. Dieses Ergebnis 
stimmt allgemein m it don von R o b in , N n sb a u m e r 
und S a n ito r  mit Hilfo anderer Verfahren erhaltonen 
Werten iiborein, auf wclcho in der vom Prasidonton ver- 
faBten Anmerkung zum Boricht hingewiesen wird.

Sir Robert H a d f ie ld ’) faBt den Stand der Aut- 
fassungen iiber Harto in folgcnden Siitzen zusammen:

a) Was man im allgemeinen unter Hiirte Y e r s t e h t  

ist ein unbcstimmter Ausdruek, der keine spezifischo 
Eigenschaft darstollt, sondorn den „Widerstand gegen 
Formanderung11.

1) Vgl. Iron and Coal Trades Review 1917, 2. Febr.,
S. 129.

2) Vgl. auch: The American Drop Forger, 1917, 
Jan., S. 11/12.
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Abbildung 5. Yerglelch zwischen der g le itenden  
Ver»chlelfiffstig:kelt und der Brinellschen Hartezahl 
von Terschiedenen n ae h  dem "Wlld-Barfleld-Yer- 

fahren gehiirteten Stahl.

yerfaliren ermóglicken es, einen Vergleieli zwischen dieser' 
molir oder wreniger bestimmten Eigenschaft anzustellen,, 
aber goben keine Zahlenworte.

f) Andere Hartepriifungsverfahren messen den, 
Widerstand des in verschiodenen Teilen in Yersehiedenem 
MaBo deformiorton Stoffes, und man kann deshalb nicht. 
erwarten, daB sie sowohl untoreinander ubereinstimmen, 
ais auch einen wahren Zahlenwert fiir die Harto ergeben.

g) Bei sproden Stoffen, bei denen nur goringe oder 
keine Formanderung moglich ist, tr it t  dieso bei der Do- 
formationshiirte erwiihntc Schwierigkeit nicht auf. Ander- 
seits laBt sich bei ihnen ohno RiB kein Eindruck hervor- 
rufen, und dio Eindringungsverfahren Yersagen in ihrem 
Falle.

Dr. A. E. H. T u t to n  definiert die Hartę eines festen 
Stoffes ais den Widerstand, den eino glatto Oberflache 
des Stoffes gegen Abnutzung biotet. E r ist ong mit der 
Kohiision Y e r k n i i p f t .  Is t der feste Stoff kristallisiert, so 
andert sieh die Harto etwas mit der Richtung innerhalb des 
Kristalles, da die Kohasion in einem Kristall im allge
meinen in Yorschiedenen Rielitungen ungleich ist; bei- 
spielsweise ist die Harto in der Spaltrichtung stets niedriger 
ais senkroeht hierzu.
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Dio an den Bericht sich anselilieBonde Aussprache 
wurde von S ir  R o b e r t  H a d f ie ld  eroffnet. Er wies zu- 
nachst auf die praktisch wiehtige und sehr eigontiiinliche 
Eigensohaft des Manganstahls hin, infolge einer ober- 
flachlichen Formanderung eine Hartezunalime zu er- 
fahren. Wahrend namlieh Manganstahl im urspriing- 
liehen Zustando sehr zahe ist und eino Harto von nur 
etwa 200 Brinell-Einheiten aufweist, steigt seine Hartę 
beim Gebrauch auf 300 bis 500 Einhciton. Eino Verande- 
rung des Gcfiiges konnte jedoeh milcroskopisch nicht fest- 
gestellt werden. H a d f ie ld  lonkte ferner dio Aufmerk- 
samkeit auf die aus Zahlentafel 1 hervorgehendo Tatsache, 
daB etwas angelassener Stahl barter ais unbehandelter 
Stalli ist, was wohl auf irgendeine geringe Aenderung 
des Gefiigeaufbaus zuriickzufuhren sein dtirfte. Bei 
dieser Gelegenhcit betonte Rcdner unsere geringe Itennt- 
nis geliartoter Stoffe und ihrer Eigenschaften. Insbeson- 
dore bediirfte dio Untersuchung hoher Hiirtegrade (600 
bis 800 Brinell-Einhoiton und hoher) noch der Klilrung. 
E r wiire gem bereit, einen Preis, ontwedor einen Geld- 
botrag oder eino Modaillo fiir die Ausarbeitung oines Ver- 
fahrens zur genauon Bestimmung der groBten Hiirtegrade 
zu stiften. Nach einer Besprechung der jotzt hauptsach- 
lich angewendeten Harteprufungsverfahren zeigte er den 
besonders zur Mossung der Sprunghiirto sehr diinnor 
Stoffo geeigneten PellinBchen Apparat vor und borich- 
tete iibor eigene Messungen dor Skleroskophiirte, die er 
an den verschiedensten Mineralien von der Hartę des Talks 
bis zu derjenigen des Korunds ausgefiihrt habe.

E. jfl. S a n ite r  bemerkto ais naehster Redner, daB 
dio vom Beriohterstattor festgestellten Unterschiede 
zwischen dem S tan to n sch en  und seinen eigenen Ver- 
suchen dureh verschiedcne Ringbreite bewirkt werden und 
infolgedossen auf Vcrschiedonheit des Druckes beruhen 
diirften. Die Breite des VerschloiBringes betrug namlieh 
bei S ta n to n  6,4 mm, bei S a n ite r  hingegen 19 mm. 
Ferner soi, wie Berichterstattcr bereits hervorgehoben 
habe, dio Ausschaltung jeglicher Schwingungen bei der 
Maseliino iiuBerst wichtig. In  Zahlentafcl 1 betragt die 
Brinellsehe Hiirtezahl von Probo 6 nur 420; sio zeigt je- 
doch goringeren VerschleiB ais Probe 5 mit einer Brinell- 
harto von 453. Redner habe iihnliehe Ergebnisse bei 
seinen Yersuchen gehabt. Aueh or schlieBt sich der von 
S ta n to n  und H a d f ie ld  geauBerten Erklarung der liohen 
VorschleiBfestigkeit des Manganstahls an. SchlieBlieh 
wies S a n ite r  auf den Mangel an Uebereinstimmung 
hin, der nach den berichteten Versuchen zwischen der 
Brinelischen und Shoreschen Probo sowie der gleitenden

Abnutzung besteht. Nach ihm sei es notwondig, die 
Eigenschaften, welche die VerschleiBfestigkeit bedingen, 
niiher zu definieren. Dies soi zunachst der Widerstand 
gegen Formanderung, wie ihn dio Brinellsehe Probo liefert, 
zweitens die dureh die Formiinderung hervorgerufene 
Harto (wio beispielsweiso bei den Manganstahlen) und 
drittens dio dureh eine Schlagprobe (z. B. Charpysclie 
Probo) geniessone Zahigkeit. Redner hiilt es fiir wahr- 
scheinlich, daB eine Verbindung dieser Proben ahnliclie 
niitzlicho Aulsohliisse wie dio gogenwartigon VersclileiB- 
proben geben wurde, und regt dcslialb an, die Ergebnisse 
dureh Sclilagversucho zu vervollstandigen.

G. A. M ain  spraoh von der Schwierigkeit, dio Hartę 
sehr harten Stahls mittels des Brinellverfahrens infolge 
Formiinderung derKugel zu mossen, und ompfiohlt in dem 
Falle, wo die anderen Verfaliren vorsagen, die Anwcndung 
der Ritzverfahren.

G. A. B a r r e t t  war dor Moinung, daB bei dor Her
stellung von Kugel- und Rollenlagern die Hiirte der Ober- 
flaohe dor Laufrinne von groBer Wichtigkcit sei, und be- 
sclirieb ein Harteprufungsverfahren, nach welehem tiig- 
licli viele tausend Stiick gepriift igferden. Es besteht in 
der Anwendung eines genau rechtwinklig abgosehliffenon 
Stabes aus gohiirtotem Kohlenstoffstahl, der beim Laufen 
iiber die zu untersuchondo Stahloberflache unter goringom 
Druck dio geringsto dureh Abschrecken odor Ungloicli- 
miiBigkeiten des Stalds horvorgorufone Hiirte nachzu- 
weisen gestattet. Dieses Verfahron, das bisher nur bei 
mittloren Hartcgradon angewandt wurde, ersehien Red
ner aueh zur Messung der hoohsten Hiirtegrade aussichts- 
reioh. Rodnor zeigte einigo mittels dieses Verfahrons 
gepriifte Ringe vor sowio eine Rollenlaufrinno, die eine 
Last von 6 t  ausgehalten hatte. A. P. T r o t t e r  sclilug 
ais Prufverfahren eine Abiinderung dor Ritzprobo vor, 
bei dcm durcli einen Stahldrillbohrer m it flachom Ende 
(von etwa 0,5 bis 0,8 mm Durchmesser) in Verbindung 
m it einem trockcnen odor feuchten pulverformigen Stoffe 
unter einem bestimmten Druck und bei einor bestimmten 
Geschwindigkeit ein Eindruck auf der Oberflaehe her- 
Yorgerufen wird.

Dr. U nw in  macht fiir den Mangel an Ueborein- 
stimmung der Ergebnisse des Brinelischen Kugeldruck- 
vorfahrens und dos Skleroskopverfalirens dio boi der Aus- 
fiilirung auftretcnden Fehlerąuellen vorantwortlich. Er 
zielit vor, einen etwas abgestumpften Kegel anzuwenden 
und die E indrucktiefe auf optischeni Woge zu messen. 
Mit einem SchluBwort von Dr. T. E. S ta n to n  nahm die 
Aussprache ihr Ende. 3)ipI.>Qng. Franz Goerens.

Patentbericht.
D euu ch e Patentanm cldungen1).

6. August 1917.
KI 7 a, Gr. 15, K  63 876. Yorrichtung zum Still- 

eetzen von Walzwerken. Fried. Krupp Akt.-Ges., Gruson- 
"werk, Magdeburg-Buekau.

KI. 12 i, Gr. 31, F  41 568. Yerfahren zur Gewinnung 
von Ya nad i n aus Tonen. Dr. K urt Flegel, Berlin, Wiirz- 
burgerstr. 21.

KI. 18 b, Gr. 15, U 6073. Beschickungsvorriehtung 
fiir Vorw'iirm- oder. Jlartinofen. ®ip(. Q;,g. Paul Uellner, 
Antwerpen.

KI. 31 a, Gr. 3, D 33 417. Kippbarer Schmelz- und 
GieBofen; Zus. z. Pat. 298 134. Arnold Derigs, Bergweg 4, 
und Alfred Heinz, Mittlerer Hasenpfad 5, Frankfurt a. M.

KI. 31 b, Gr. 1, A 27 825. Wendeplattenformmaschine. 
Friedrich Aeschbach, Aarau, Schweiz.

KI. 31 c, Gr. 1, II  69 416. Yerfahren und Vorrichtung 
zum GieBen dichter Metallkorper. Christian Hiilsmeyer, 
Diisseldorf-Grafenberg, Richtweg 11.

') Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fiir jedermann zur Einsieht und 
Einspnieherhebung im Patentainte zu B e rlin  aus.

9. August 1917.
KI. 12 e, Gr. 2, K  55 060. Einrichtung zum elek- 

trisehen Ausscheiden von scliwebenden Tcilchen aus Gasen. 
Georg A. Krause, Munehen, Steinsdorfstr. 21.

KI. 12 r, Gr. 1, IC 63 519. Yerfahren zur Destillation 
von Generatorteer und ahnlichen schwierig destillier- 
baren Fliissigkeiten; Zus. z. Anm. K  63 062. F. W. 
Klever, Coln, Brandenburgerstr. 6.

KI. 26 a, Gr. 5, G 44 789. Verfahren zur Erzeugung 
von Leucht- und Wassergas i n der namlichen wagerechten 
Retorto. Sipl.-^ng. Ernst Goffin, Frankfurt a. M.-Heddern- 
lieim, Sandelmiilile 2. ,|

KI. 49 g, Gr. 6, Sch 46 736. Verfalircn zur Herstellung 
von Eisenbahnwagenradern. Rudolf Sehwartz, Wien.

KI. 81 e, Gr. 25, Sch 51 196. Koksverladevorrichtung. 
Wilhelm Schondeling, Essen, Ruhr, Hansahaus.

KI. SI e, Gr. 36, P 34 861. Abzugsrorriehtung an 
Silos fiir stiickiges Gut. Fa. G. Polysius, Dessau.

D eutsche Gebrauchsmustereintragungen.
6. August 1917.

KI. 24 f, Nr. 665 946. Vorrichtung zum Verfeuern 
von Brennstoff auf Hohlroststaben mit zwischen Stufen- 
platten hindurchtretender PreBluft. P. L. Meurs-Gerken, 
Haarlem, Holland.



„STAH L UND E IS E N “ 1917, Nr. 33. Tafel I 2.

R. D u r r e r :  Ueber die Struktur von Metalluberziigen, die nach dem Metall-
spritzverfahren hergestellt sind.

X 250

Abbildung 3. 

Aluminium auf Eisen.

Abbildung 2.

flcsprłtztes Eisen. Qucrschnitt. Geiitzt mit alkohol. NaOTT.

X 5C0

Abbildung 5.
Kupfer auf Eisen. Geiitzt m it Eupferammoniumclilorid.

Abbildung i .

Aluminium-Teilchen. 0,09 mm 0 .  Draht von 1,0 mm (j).

X 440
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und Fertigfabrikaten im genannten Zeitraumo, Yerglichen 
m it dem Vorjahre, sowie iiber die wichtigsten Oefen wieder: 

S ta h l:
Vorgew. Blóeke, Kniippel u. Pla- 1915 1910

tinen zum Verkauf: t t
Bessemer, saures Verfahren 134 030 288 643

„ basisches „ 196 111 247 315
Martin, saures „ 311 389 838 578

basisches „ 317 112 601 788
Eeinblech- u. WeiBblechbrammen 

Bessemer-Yerfahren . .

E le k tro s ta h lo fe n  im J a h r e  1916 (u. 1915).

. . 165 876
M artin -Y erfah ren ................  1 378 014

151 187 
1 141 343

Insgesamt Halbzeug 2 502 532 3 268 854

Schienen aus Bessemerstahl 
„ „ Martinstahl. .
„ leichte .................
„ fiir StraBenbalinen

Schwellcn und Laschen . . 
Grob- u. Feinbleche, nicht unter

7 ’s"  stark ........................
Feinbleche unter */»'' stark 

(einschl. Bleche z. Yerzinken
u. Y c rz in n en )................

Winkel-, T- u. U-Eisen .
T r i ig c r .....................................
H an d e lse isen ........................
Bandeisen und Rolirenstreifen
W alzdraht................................
Radreifen und Achsen . . . 
GescliweiBte Rohren . . . .
Nahtlose B o h r e n ................
Schm iedestiicke....................
G u B stiick e ............................
Sonstige Erzeugnisse . . . .

237 119 
142 026 
62 222 
12 178 
69 268

132 441 
67 719 
75 521 

1 395 
39 513

1178 S92 1 171 839

1389 458 793 076
774 920 769 893
349 115 351 437
543 055 531 923
178 853 1S9 399
172 275 206 974
63 605 4S 321

106 124 112 991
64 735 66 617

119 992 356 886
179 904 191 688
783 317 2 582 955

Insgesamt Fertigerzeugnissc 6 427 058 7 690 588
Soliw eiB eisen:

1915 1916

Stabeisen .................................... 558 082 535 076
F o rm e is e n ................................ 122 709 119 824
Schm iedestiicke........................ 8 004 6 415
Bleche nicht unter ‘/a" stark . 30 859 16 540
Bleche unter stark . . . 41 085 38 535
Bandeisen und Bolirenstreifen 138 168 151 404
B o h ren ........................................ 111 922 89 086
W a lz d r a h t ................................ 2 956 1 245
S c h ie n e n .................................... 85 149
Sonstige Erzeugnisse................ 18 296 10 453
Insgesamt Fertigerzeugnissc 1 032 166 968 727

S ta h l-  u. P u d d e lo fe n  im  J a h r e  1916 (u. 1915).

Im Aufler Zusammen

Betrieb Betrieb im Jahre 
1918

dagegen
1915

Saure Konverter . . 
Basische „

57
15

23
9

80
24

71
26

Zusammen 72 32 104 97

Saure Martinofen . . 
Basische „ . .

349i/2
153

82 y, 
26

432
179

414
178

Zusammen 502 y. 108 y, 611 592

Puddelofen zasammen 1013 614 1627 1590

B auart Zahl
Lei-

stung
t

Baunrt Zahl
Lei-

stung
t

Heroult . . . 32 1531/2 R e n n e rfe l t  . . 5 8“ -,
A.-B. Elektro- Snyder . . . 4

metal Lud- Stassano . . 3
vika . . . 22 601/2 Stobie . . . 2 1 *)

Greaves-Et- Frick . . . . 1 I
chell . . . 20 ‘) Sonstige . . . 2 J

.
Gesaintzahl im Jahre 1916 91

}> ł ł 45

AuBenhandel der Sehweiz.
W ir haben friiher an dieser Stelle nach den Jalircs- 

berichten des Y ere in s sc h w e iz e r isc h e r  M aseh inen- 
I n d u s t r i e l l e r  Angaben iiber den AuBenhandel der 
Sehweiz yeroffentlicht2). Leider weichen die einsclilagigen 
Statistiken, die wir in dem letzten jener Berichte, dem fiir 
das Jah r 1916, finden, in ihrer Form wesentlieh von den 
alteren Aufstellungen ab, so daB ein Yergleich der Posten 
aus den verschiedenen Jahren nicht melir durchfiihrbar 
ist. Trotzdcm, und obwohl die letztjahrige S tatistik  nur 
die ersten drei Jahresviertel beriicksichtigt, glauben wir, 
die Ziffern in der jetzt gewiihlten Anordnung wie folgt 
wiedergeben zu sollen:

Die Erzeugung von W eiB blech und  v e rz in k tc m  
B leeh , die in den obigen Zahlen mit enthalten ist, stellte 
sich wie folgt: 1915 1916

Verzinkte Bleche einschl. Weil- t t
b lech ........................................  357 218 133 814

W eiB b lech ........................ ...  . 613 040 586 016
Insgesamt; 970 258 719 830

Gegenstand
1916 

1./3. Yier 
teljahr

1915 ' 1911 1913

E in fu h r
(Rohstoffe) iu 1000 Tonnen

Steinkohlcn . . 1 300,2 1 868,9 1 697,2 1 969,4
628,3 588,9 451,4 439,4

Briketts . . . 579,2 852,2 956,8 968,5
Roheisen u. Roh-

stahl . . . . 82,7 128,6 95,4 122,8
Rund-, Flach- u.

Quadrateisen 78,0 ■ 53,S 31,6 54,1
Formeisen . . 31,3 35,0 39,9 56,1
Eisenblech:

dekapiert . . 7,3 9,0 7,8 10,2
verzinnt, ver-

bleit . . . 14,0 21,1 20,7 19,6
sonstiges . . 19.4 24,4 17,6 28,6

Gezogenes Eisen 3,4 4,7 3,7 4,6
A usfu lir in Tonnen

Masehinen . . 49 955,4 42 953,2 40 502,1 53 471,6
Kraftwagen . . 3 073,5 4 745,5 2 241,1 2 171,4

Frankreichs AuBenhandel in Kohlen von 1914 bis 1916.
Nach amtlichen Mitteilungen gcstaltete sieh, wie 

The Iron and Coal Trades Review3) meldet, der AuBen
handel Frankreichs in K o h len , K oks und B r ik e t ts  
wahrend der letzten drei Jahre wie folgt:

Gegenstand
Einfuhr Ausfuhr

1914
t

1915
t*

1916
t

1914
t

1915
t

1916
t

Kohlen . . . 
Koks . . . .  
B riketts . . .

15430258
1457931
749060

19067738
224917
400920

18774742
790991
648100

701661
105438
106333

143971 
3217S 
62418

184051
17996
24870

')  Angabe fehlt.
2) Vgl. St. u. E. 1915, 15. Juli, S. 737.
3) The Iron and Coal Trades Review 1917, IS. Mai. 

S. 574.
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Abbildung 5fi.
Nr. 2. 15 st boi 900° gegliilit. Geiitzt. A u (JonAbbildung 51. Nr. 1. 15 st bei 900“ gegliilit. Ungoiitzt. InnenAbbildung 47. Nr. 7. Geiitzt. Mitte. Abbildung 54. Nr. 2. 15 st boi 900° gegliilit. Ungoiitzt. Auflen,Abbildung 49. Nr. 8. Ungeatzt. Mitte.

Abbildung 57.
Nr. 2. 15 st bei 900" gegliilit. Geiitzt.Abbildung 55. Nr. 2. 15 »t boi 900° gegluht. Ungeiitzt. Innen,

Abbildung 53.
Nr. 1. 15 st bei 900" gegluht. Geatzt. Innen,

Abbildung 52.
Nr. 1. 15 st bei 900" gegluht. Geiitzt. Auflen

Abbildung 48. Nr. 8, Anlieferungszustand. InnenAbbildung 50. Nr. 1. 15 st boi 900“ gegluht. Ungoiitzt, Auflen.
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Frankreichs AuBenhandel an Eisen und Stahl 
im Jahre 19161).

Nach einer in The Iron and Coal Trades Reviews) 
ersehienenen, auf Grund amtlicher Angaben gemachten 
Zusammenstellung bezifferte sich Frankreichs AuBen
handel an Eisen und Stahl wahrend des letzten Jahres, 
yerglichen m it den Ergebnissen des Yorjahres, folgcnder- 
maBen:

Gcgenstand
Einfulir Ausfuhr

1916
t

1915
t

1916
t

1915
t

Roheisen (einschl. 
Spiegeleisen) 612 463 166 397 11303 1 615

Ferromangan . 5 497 6 985 1578 2 504
Ferrosilizium . 2 712 1332 1043 3 837
Sonstige Eisen- 

legierungen . 859 376 3 532 5 450
Stahlblocke . . 14 169 200 167 13
Stahlhalbzeug . 1510073 567 012 19 233 8 536
Werkzeugstahl 4 706 1 573 91 101
Sonderstiihle . 2 647 1 044 164 10
Wal/.draht . . 80 205 65 051 — —
Bandeisen . . 12 207 5 130 628 796
Plattcnu.Bleche 277 580 S3 138 1 566 1 512
WeiBblech, ver- 

zinktc Bleche 
usw............... 80 620 68 340 1 180 874

Draht . . . . 77 783 46 267 2 375 1 336
Schienen . . . 137 153 40 659 1449 2 299
Riider und Rad- 

reifen . . . 12 292 5 492 470 445
Achscn . . . . 911 1028 131 214
Sclirott. . . . 65 023 18 146 120 273 125 185
Maschinen und 

Masehinenteile 240 781 100 988 28 012 15 282
Werkzeuge und 

Gerate . . . 4 736 3 086 2 039 1480
Drahtgewebe u. 
gelochte Bleche 1277 108 615 454

MaschinenguB . 7 995 3 179 2 443 2 640
PoterieguB . . 1002 251 391 775
Emaili. GuBwaren 1474 1 469 168 147
HartguB. . . . 2 306 845 56 3
OfenguBu.Rost- 

stabe . . . . 1 645 1 293 469 508
Eisenwaren . . 36 460 49 820 3 276 3 445
Waggonbeschlag- 

teile . . . . 3 130 355 91 75
Anker, Kabel, 

Kettcn . . . 80 566 25 996 3 096 975
Schlosserarbcit. 180 67 OSO 650
Niigel, Stiftc, 

Nieten usw. . 35 126 10 713 4 725 5 685
Róhren . . . . 45 700 21 231 1 113 895
Eisenbahnwagen 54 685 5 638 752 503

') Vgl. St. u. E. 1916, 28. Dez., S. 1264. — Daselbst 
muB es in der Ueberschrift heiBen „im Jahre 1915“
(anstatt 1916). __  _ _ _ _ _ _ _

s) 1917, 18. Mai, S. 574. — Yerschiedene der Zahlen 
fur 1915 weichen von den im yorigen Jahre fiir den 
gleichen Zeitraum durch die englische Zcitschrift wieder- 
gegebenen Ziffern etwas ab und scheinen nachtraglich 
berichtigt worden zu sein.

RuBlands Eisenindustrie 1915 und 19161).
Der „Torg. Prom. Gazeta"2) entnehmen wir eine

Reihe Ziffern, die aus der Hauptstatistik der russischen 
Eisenindustriellcn fur die Jahre 1915 und 1916 zusammen- 
gestellt sind und zum Verglcich die Ergebnisse des Jahres 
1913, des letzten Friedensjahres, bringen.

Danach betrug die Roheisenerzeugung RuBlands3) 
1916 1915 1913

t t fc
insgesam t................ 3 798 000 3 690 300 4 634 900

davoń im Bezirk:
SudruBland . . . . 2  885 300 2 744 300 3 107 700
U r a l ........................  753 800 823 500 913 400
M oskau....................  158 800 121 200 193 600

Die Gesamterzeugung an Roheisen zeigt also fiir das 
Jahr 1916, in dem durchschnittlich 114 Hoehofen im 
Feuer standen, gegenuberden Ergebnissen des Jahres 1915 
mit 120 Hoehofen eine Zunahme um 2,9% ; sie hat in- 
dessen weder die bisher hochstc Leistung, niimlich die des 
Jahres 1913, noch auch die Ziffern von 1914 und 1912 
erreicht.

An E isen - und S tah lh a lb zeu g  wurden erzcugt3) 
1910 1915 1913

t t t
insgesamt................ 4 273 300 4 116 100 4 917 800

Auch hier ist, ahnlich wio bei der Roheisenerzeugung, 
fiir 1916 eine Steigerung wahrnehmbar, und zwar macht 
sie 3,8 %  aus; dagegen ist die Erzeugung im Vcrgleich 
zu der des Jahres 1913 um 13,1 % zuriickgeblicben.

Dio Erzeugung an E isen - und S ta h lfe r t ig fa b r i-
lcaten erreichtc3) ma 191D 1913

i t t
insgesamt................ 3 372 000 3 266 700 4 038 500

dayon im Bezirk:
SudruBland . . . .  2134 400 2 059 000
U r a l ........................ 671 400 658 400
Moskau.................... 180 300 183 200 4.
W o łg a .................... 148 500 153 500
NordruBland u. balt.

Proyinzen. . . .  237 400 212400
In einzelnen hat dio Herstellung von. Handelseisen 
im Jahre 1916, yerglichen mit dem Yorjahre, auf Kosten 
der Erzeugung von Tragem, Schienen, U-Eisen, Blechen 
usw. zugenommen; ebenso hat die Erzeugung yon Walz- 
draht und Uniyersaleisen einen kleinen Aufschwung er
fahren. Der Riickgang in der Herstellung wahrend des 
letzten Jahres gegenttber dem yorletzten betragt bei 
Tragem 46,1 %, boi Schienen 34 % und bei Dachbleehen 
43,9 %.

Die Z ahl der A rb e ite r in der russischen Eisen
industrie erreichte

Sm Bfziik 1916 1915
S udruB land ................ 137 038 105 984

179 211 140 366
M o sk au ........................ 41 650 35 717

25 474 20 178
KordruBl. u. balt. Prov. 44 129 41 605

Auffallend ist, wenn man die Arbeiterzahl mit den 
Erzeugungsziffem yerglcicht, das Sinken der Arbeits- 
leistung: der im Jahre 1916 im Ycrhaltnis zum Vorjahre 
um 3,3 % gesteigerten Erzeugung steht eine um 24,3 % 
groBere Zahl yon Arbeitcrn gegeniiber.

‘) Vgl. St. u. E. 1915, 28. Okt., S. 1115.
!) Ausg. v. 1. Juli 1917.
3) Umgerechnet nach 1000 Pud in Tonnen, also in ab- 

gerundeten Ziffern.
4) Einzelangaben fehlen.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Ausnahmetarife fiir Schwelelkiesabbrande und man- H iim a titro h e ise n  fiir  sch m ied b aren  

ganhaltige Eisenschlacken mit einem Mindeatgóhalt von GuB. (101G kg)
8 % Mangan zum Hoohofenbetriebe. Mit Giiltigkeit seit a) Hochstpreise fiir bisher fre ie  Ware:] ab  W erk

dem 20. Julid. J. aind diese Stoffe ausdemKriegsausnahme- GieBereiroheisen............................................... £  8.—/—
tarif 2 IV t  entfernt und den Ausnahmetarifen fiir Eisen- GieBereiroheisen nach gcwiihrleisteter Ana-
erz usw. iiberwiesen. Hierdurch sind nicht unerhebliche iyS e .................................................... 8. 5/—
FraehterhShungen eingetreten. GuBeisen erster Schmelzung:

Giitemrkehr. — Das Kriegsarat macht darauf auf- '^ e*n,Su^ aller Art . . . . . .............Z'MM
merksam, daB jede unrollkommene A u snu tzung  des MittelguB, wciB u. grau mehert . . .  . „  7. oj—•
L adegew ieh tes der G u tcrw agen  oine unwirtschaft- >> _ 80® !- BES°haftenheit . „ 6.1//6
liche Inanspruchnahmc der Betriebsmittel der Eisenbahn GroBe GuBstiicke aller A r t ........................, 6.1//b
bedeutot und zu Zeiten lebhaftcn Verkehrs den Wagen- Alle dieso Proiso vcrstehen sich einschlioBlich der Ver-
mangelaufsempfindlichste vorsoharft. Es wurden dadurch gutung an Handelsvertreter oder einschl. des Handler-
mehr Wagen gebraucht, ais an sich zur Giitcrbewcgung gewinnes, der 5 s f. d. ton nicht ubersteigen darf. Uebor
notig waren. Erst jetzt soi wieder festgestollt worden, daB Gesuche, Sonderroheisen von auBergewóhnlicher Be-
trotż aller Hinweise der biirgerlichen und militarisohen schaffenheit zu Ausnahmopreisen zu verkaufen, hat der
Eisenbahndienststellen immer noch Wagen von 15, 30, Leitor der Stahlerzeugung in jedem Einzelfalle zu befinden.
35 und mehr Tonnen haufig mit nur 10, 20 und 30 t be- Cleveland-Roheisen, basisch........................ £  4.17/6
laden wurden, so daB es naho lage, zu ZwangsmaB- Siid-Staffordshire-, Shrop3hire- u. Wor-
nahm en  iiberzugehen , wenn sich dio Verhaltnisse cestershiro-Roheisen, b a s i s c h ................„4.17/6
nicht durchgreifend bessom wurden Auftraggeber und Absohlibse absr TOrgcnannton Kriegsbedarf, die vor
Lieferer m uBtenHandm Hand arbeiten, dam,t die kriegs- dem der neuen Preisfc3tsetzu (17. Ju li 1917) ge.
wirtschaftliche Ycrkehraforderung dor yollen Ausnutzung w°ordcn sind, werden durch diese nicht b3riihrt.
des Ladegewichts m og lichst bis zur an g csch n e- b
benen  T ra g fa h ig k s it des W agens allgemein zur b) Hoohatpreis-Aenderungen:
Geltung komme. Cleveland-Rohoisen N B l 4.16/6

Hochstpreise fiir Roheisen in England. — Im April sonstiger A r t ................,4.12/6
1916 waren, wie wir an dieser Stelle1) mitgeteilt hatten, Sud-Staffordshire, Shropshire- u. Worcester-
in England Hochstpreiso fiir gewisse Roheisenarten fest- shire-Roheisen: ^
gesetzt worden. Versohiedene dieser Preise waren dann Puddelroheisen, Marko „Part Min3 . . „ o. /
schon bald noch weiter erhoht worden2) und haben in- GieBereiroheisen, Marko „Part Min i . ,, 5. 2./6.
zwischen sich erneuto Steigerungen gefallen lassen miissen. Diese Preise haben Giiltigkeit mit W irkunj vom 2. April
Am 17. vor. Mts. hat nun-*) das Ministerium fiir SchieB- 1917. In allen genannten Bszirken darf bei H artguB
bedarf den Kreis der Roheisenarten, die den Hochstpreisen ein Aufschlag von 1 s f. d. ton auf alle Hochstpreiso fur
unterworfen sind, erweitert und fur das schon fruher m it basisches Roheisen berechnet werden.
solohen Preisen belcgte Roheisen neue Preise bestimmt. \y;0 der „Ironmonger" nooh bernerkt, soli die hohere
Diese Hochstpreise geben wir wio folgt wieder: Proisbewortung fiir basisches Roheisen gegeniiber der fiir
------------------- GieBerei- und Puddelroheisen dio Roheisenerzouger ver-

') St. u. E. 1916, 20. April, S. 401. anlassen, ihre Hochofen auf basisches Roheisen umzu-
s) St. u. E. 1916, 3. Aug., S. 762; 14. Sept., S. 906. stellen, da der Bedarf an solchem nie groBer gewesen sei,
3) Nach The Ironmonger 1917, 21. Juli, S. 53/4. ais gerade augenblicklich.

Yereins-Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Fiir die VerelnsbUoherei sind elngegangen:
(Die Einsender voa Geachenken sind mit einem * bezeichnet.) 

A b h an d lu n g en  der Deutschen Bunsen-Gesellschaft fiir 
angowandte physikalische Chemie. Hrsg. im Auftrage 
der Gesellschaft von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. N ernst. 
Halle a. d. Saale: W. Knapp. 8

Nr. 8. M essungen elektroraotorisober Krafte gal- 
vanischer Ketten mit wiisserigen Elektiolyten. Ge- 
sammelt u. bearb. im Auftrage der Deutsohen Bunsen- 
Gesellsohaft von F rie d ric h  A uerbaoh. Erg.-Heft 1. 
1915. (X, 60 S.)

Gesohiif ts -B e r ic h t [des] Wiirttembergischcfn] Re- 
visions-Verein[s]* iiber das Vereinsjahr 1916. S tu tt
gart 1917: Carl Griininger. (40 S.) 8°.

Vom J a h r g  a n g  1 9 1 5  der

Zeitschriftenschau
von „Stahl und Eisen" sind noch Abdrucke vorhanden und konnen, solange der Vorrat reicht, vom 
„V erlag Stahleiseo m. b. H .“, Diisseldorf 74, Breite StraBe 27 , zum Preise von je  4 M  bezogen werden.

Auch nimmt der genannte Verlag schon jetzt Bestellungen auf den J a h r g a n g  1 9 1 6  der „ Z e it -  
s c h r i f t e n s c h a u u, dem wiederum die beiden halbj&hrlichen Inhaltsverzeichnisse von „Stahl und E isen“
1916 angeheftet werden sollen, zum Preise von 4 M  fiir das Exemplar entgegen; diese neue Ausgabe 
der Zeitschriftenschau wird demnachst erscheinen.

In b e id e n  Fallen ist anzugeben, ob die d o p p e ls e i t ig  oder die e in s e i t i g  bedruckte (fur Kartei- 
zwecke bestimmte) Ausgabe geliefert werden soli.

S c h r i f  t l e i t u n g  v o n  „ S t a h l  u n d  E i s e n 11.
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