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FlieB g ren ze . Aueh hier wurde wiederum eine 
Gruppeneinteilung vorgenoinmen; die erste 

Gruppe liegt in dem Temperaturgebiet von 900 bis 
1100 die zweite in dem Temperaturgebiet von 750 bis 
8 5 0 0 und die dritte bei Temperaturen unterhalb 700 °.

Die Schaubilder 17 und 21 zeigen die Abhangig
keit der FlieBgrenze von der Temperatur bei konstant 
gehaltener Verdrangung fiir die beiden Materialien 
Ńr. 1 und 2. Sie sinkt von den hohen, bei niedrigen

Nr. 1 weist in diesem Temperaturbereich fast gleich- 
bleibende Werte fiir alle Yerdrangungen auf, Ma
teriał Nr. 2, bei dem die Qucrschnittsverringerung 
viel groBer ist, liiBt eine leicht ansteigende Tendenz 
der Kurven erkennen.

Ganz anders liegen die Verhiiltnisse bei den Kur- 
ven der Gruppe 2 (Abb. 19 und 23), also in dem Tem
peraturgebiet von 700 bis 900 Hier treten erheb- 
łiche Yeranderungen der FlieBgrenze auf. Kennzeich-

Material 1. Bruchlast in Abhangigkeit von der Temperatur 
bei yerschiedener Yerdrangung.

Abhangigkeit vcn der Verdrangung bei 
Temperaturen zwischen 650 und 1100°.

Temperaturen durch Walzen erzielten Werten zu- 
niiclist — mit x\usnahme der zur Yerdrangung von
0 % gehGrenden FlieBgrenze — stark ab. Bei einer 
Yerdrangung von 20 % und dariiber sinkt die FlieB- 
grenze viel rascher ais bei geringeren Yerdrangungen 
und erreicht bei etwa 80 0 0 ein starkes Minimum, um 
dann auf ein Masiinum bei 900 0 zu steigen. Ober- 
halb 9 0 0 0 rerlaufen alle Kurven im Durchschnitt 
amuihernd parallel zueinander, eine schwache Ab- 
nalune aufweisend.

Bei denjenigen Kurven, welche die FlieBgrenze 
in Abhangigkeit von der Yerdrangung bei konstanter 
Temperatur veranschaulichen, treten, wie bereits 
oben erwalmt, drei charakteristisch ausgepragte 
Gruppen auf. In dem Gebiet von 900 bis 1100 0 
(Abb. 18 und 22) ruft das Walzen nur geringe Yer- 
iinderungen in der FlieBgrenze hervor. Materiał 
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Temperatur 
Abbildung 27. Materiał 2.

Bruchlast in Abhangigkeit ron  der Temperatur 
bei verschiedener Verdrangung.
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Abbildung 28.
Bruchlast in Abhangigkeit von der Verdrangung bei Tempe

raturen zwisohen 550 und 1100°.

Abbildung 31. Materiał 1. Dehnung in 
Abhangigkeit von der Verdrangung bei 

Temperaturen zwischen 700 und 900°.
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Abbildung 29.
Materia! 1. Dehnung in Abhangigkeit von der Temperatur 

bci verschiedener VerdranguDg.

yer(/raręung/n%
Abbiłdung 32. Materiał 1. Dehnung in 
Abhangigkeit von der Verdriingung bei 

Temperaturen bis 700°.

Abbildung 30. Materiał 1.
Dolmung in Abhangigkeit von der Verdrangung 

bei Temperaturen zwischen 900 und 1100°.

nend ist ein rasches Steigen der Werte bei geringer 
Yerdrangung mit darauffolgendem starken Fallen. 
Die Kurven fur die Temperatur von 7000 bilden aller

dings bei beiden Materialien einen Uebergang und 
sind elier zur Gruppe 3 ais zur Gruppe 2 zu zahlen.

Die Gruppe 3, die sich auf den Temperaturbereich 
unter 700 0 bezieht (Abb. 20 und 24), weist eine Zu
nahme der FlieBgrenze mit wachsender Verdrangung 
auf, wie dies bei kaltbearbeitetcn Materialien im all- 
gemcinen beobachtet wird. Bei hoheren Werten fiir 
dic Yerdrangung scheint allerdings wieder ein Ab- 
fallen einzutreten, wie dies aueh bei den beiden zu 
7000 gehorenden Kurven der Abb. 19 und 23 zu er- 
kennen war.

Die B ru ch g ren ze  weist ein entsprechendes Yer- 
halten wie die FlieBgrenze auf, das allerdings nicht 
so deutlich wie bei dieser in die Erscheinung tritt. In 
den Abb. 25 und 27, welche die Bruchgrenze in Ab
hangigkeit von der Temperatur bei konstanter Yer
drangung darstellen, sieht man wiederum ein Fallen 
der Kurve von 550 bzw. 60 0 0 auf 900 °, das bei den 
Kuryen fiir die hohen Yerdrangungen durcli ein
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Minimum bei etwa 8 0 0 0 unterbrochen wird. Ober- 
halb 9 0 0 0 lauft das Kurvenbtindel fast liorizontal.

Auch die Kurvęn, welche die Abhangigkeit der 
Bruchgrenze von der Yerdrangung wiedergeben, 
zeigen ganz ahnlichen Yerlauf wie die der FiieBgrenze 
und lassen sich in dieselben Gruppen einteilen. Da viele 
der Kurven ganz gleichen Verlauf hatten, sind in Abb. 26 
und 28 nur einige typische Beispiele aufgezeichnet.

Bemerkenswert sind die Schwankungen in den 
Schaulinien fiir die Dehnung bei der ersten Gruppe. 
Hochstwalirscheinlich entsprechen sie jedoch keinem 
tatsiłchlichen Maximum oder Minimum, sondern sind 
die Folgę irgendwelcher Aufrauhungcn oder Un- 
ebenheiten auf der Oberflache der Walzstabe. Dies 
diirfte besonders fur die Minima zutreffen. Die 
geringen, durch eingewalzten Zunder hemrgerufenen
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Abbildung 33. Materiał 2.
Dehnung in Abhangigkeit yon der Temperatur 

bei yersehiedener Verdrangung.

Deh nu n g .  Wie aus den Abb. 29 bis 30 ersicht- 
lich ist, verhalt sich die Dehnung umgekehrt wie die 
FiieBgrenze. Auffallend ist das Maximum, das bei 
samtlichen Kurven bei etwa 9 0 0 0 auftritt. Unab- 
liangig von der Verdrangung ergibt die Behandlung 
bei 900° die besten Werte. Bei Materiał Nr. 1 liegt das 
Maximum ziemlich genaubei 900°; bei Materiał Nr. 2 
ist es iiber den Bereich von 900 bis 1000° verteilt.
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Abbildung 35. Materiał 2.
Dehnung in Abhangigkeit von der Yerdrangung 

bei Temperaturen zwischen 700 und 900°.
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Abbildung 34.
Dehnung in Abhangigkeit yon der Yerdrangung

bei Temperaturen zwischen 900 und 1100 °.

Oberhalb 9 0 0 0 findet wiederum eine starkę Ab- 
nahme der Dehnung statt, und zwar noch stśirker ais 
die Abnahme der FiieBgrenze in demselben Gebiet.

Die Kurven, welche die Veranderung der Dehnung 
mit steigender Yerdrangung bei konstanter Tem
peratur darstellen, weisen durchweg gerade das um- 
gekehrte Yerhalten auf wie diejenigen der FiieBgrenze, 
so daB auch hier dieselbe Gruppeneinteilung vorge- 
nommen werden kann.

bilden kiinstliche Einschniirungen 
und yermindern die dem Bruch vorausgehende Deh
nung des .Materials.

C. Gefiigcuntersućhung.
Obgleich die vorliegende Arbeit in erster Linie 

eine Ermittlung der Festigkeitseigenschaften und 
nicht ein Studium des Gefiiges bezweckt, hat letzteres 
jedoch so viel Bemerkenswertes zutage gefordert und 

so sehr zur Aufkl&rung und Erlauterung 
der Yerhiiltnisse beigetragen, daB hier in 
kurzeń Umrissen die Hauptbefunde der 
Gefugeuntersuchung wiedergegeben sein 
mogen.

Die beiden Ausgangsmaterialien be- 
saBen die in nachstehender Źahlentafel 
wiedergegebenen Uniwandlungspunkte.

Die Abb. 1 bis 4 zeigen das Ge
fuge der Materialien im Anlieferungs- 
zustande. Beide weisen am Bandę eine 
entkohlte Zone auf.

Die Aetzung mittels Kupferammo- 
niumchlorid ergab bei Materiał Nr. 1 
nur eine schwache Seigerungszone in der

Quer-
schnłtt

Z osam m ensetzung Umwand-
rlal 0 Si | Mn | T s

lungs-
temperatur

Nr. mm 
\ ----------- % % 1 % 1 % 0//o ■A-i | A 3

•_>() x 30 0,08' 0,13 0.38 0,063  ̂ 0,03d| 700“ 890° 
j 2 10X30 0,08 0,10 0.38 0.072! 0,040 095° 885° :

Mitte des Stiickes, die jedoch mit breiten, parallel zur 
Walzrichtung rerlaufenden Einschliissen mehr oder 
weniger durehsetzt war (Abb. 37 bis 39). Diese bestan-
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den hauptsiichlich aus Schlacke und Schwefelmangan 
und erwiesen sich in vielen Fallen unter starker Vergros- 
serung ais identisch m it den „ghost lines“ von Law1).

Materiał Nr. 2 zeigte dagegen viel weniger 
Schlackeneinschlusse, jedoch in der jNlitto eine deut- 
licher ausgepriigte Seigerungszone. Um von einer 
moglichst feinen Struktur auszugehen, wurden samt
liche Stilbe einer normalisierenden Yorbehandlung 
unterworfen, indem sie auf 9 5 0 0 erhitzt und in Wasser 
abgeschreckt wurden.

Die hierdurch gewonnenen Materialien besaBen 
folgende Eigenschaften:

FlieB Bruch Deh Schlftg-
Materiał Koragro Ge grenze

kg/qmm
grenze

kg/qmm
nung

%
fcstigkelt

m/kg
1 u n te r h a lb 37 50 rd. 15 38
2 400 [j.2 41 52 14 42

Den Gefiigeauf- 
baudes abgeschreck- 
ten Materials zeigen 
die Abb. 5 und 6. 
Durch das Abschrek- 
ken entsteht ein ver- 
worrenes Gefuge mit 
iiuBerst unregelma- 
Big entwickelten fei- 
nen Kornern, die 
haken- und zacken- 
artig in- und durch- 
einandergreifen.

Die Wirkung einer 
alleinigen Wiinnebc- 
handlung auf dieses 
Gefuge von 7000 ab 
zeigt die Abb. 40, 
welche die Korn
groBe der ungewalz- 
ten, bei yerschiede- 
nen Temperaturen 
gegluhten Proben 
E rst bei 700 0 wird 

die verworrene Abschreckstruktur aufgehoben; die 
Korner bekommen wieder eine regclmiiBigere poly- 
gonale Gestalt.

Merkwiirdig ist die Tatsache, daB, wShrend die 
KorngroBe von Rand und Mitte nach dem Normali- 
sieren und nach dem Gliihen bis auf Temperaturen 
von 900° vollstandig gleichmaBig ist, der Rand der 
Stabe oberhalb 9 0 3 0 ein viel groberes Korn aufweist 
ais die Mitte. Diese Erscheinung ist nicht vollig auf- 
geklart; bei so diinnen Proben und so langsamer Er- 
hitzung miiBte die g&nze Masse der Stabe die gleiche 
Temperatur angenommen haben. Der hiihere I\oh- 
lenstoffgehalt der Mitte mag das an diesen Stellen  
auftretende feinere Korn begiinstigt haben, da be- 
kanntlich dic Eisen-Kohlenstoft-Legierungen hoheren 
Kohlenstoffgehaltes immer ein feineres Korn besitzen 
ais weicheres FluBeisen. Eine viel starkere Rolle 
spielt aber hochstwahrscheinlich die thermisch-

') S au v eu r: The Metallography of Iron an i Steel, 
Absehnitt VI, S. 10/11.
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Abbildung 3G. Materiał 2 .
Dehnung in Abhangigkeit von
dor Verdrangung bei Tempe-

raturen bis 700°.

de> Materials Nr. 1 darstellt.

mechanische Behandlung wahrend des voraufge- 
gangencn Walzprozesses, dereń Wirkungen durch das 
Normalisicren und Erhitzen oberhalb A3 nicht auf
gehoben worden sind. Diese Erscheinung ist fiir vor- 
liegende Untersuchung von groBer Wichtigkeit, weil 
mehrere Falle eines groben Kornes am Kande bei 
Temperaturen oberhalb 903 0 beobachtet wurden, die 
zu erheblicher Sprodigkeit des betreffenden- Stabes 
gefUlirt haben, und weil man bisher ziemlich allge- 
mein der Ansicht zu sein pllegte, daB eine Erhitzung 
auf Temperaturen etwas oberhalb 9 0 0 0 alle Spuren 
vorheriger besonderer Gefiigcanordnung aufhebt.

Unentbehrlich fiir das Yerstandnis der bei dieser Ar
beit auftretenden Kristallisationsverhaltnisse sind die 
in derkiirzlich veroffentlichten Arbeit vonC. Chappell1) 
angefiihrten Versuchsergebnisse bzw. SchluBfolgerun- 
gen, die im folgenden kurz wiedergegeben seien.

1. Plastische Beanspruchung praktisch jeden 
Grades ruft Ruckkristallisation des Eisens beim Aus- 
gluhen unterhalb A3 hervor.

2. Der RiiekkristallisationsprozeB besteht in einer 
Kornverfeinerung mit darauffolgendem Waclisen.
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Abbildung 40.
Materiał 1. KorngroBo der nicht 
gewalzten Proben in Abhangigkeit 

yon der Temperatur.

Das ]\JaB, in dem Verfeinerung stattfindet, ist pro- 
portional dem Grade der plastischen Deformation.

3. Die endgiiltige KristallgroBe nach dem Aus- 
gliihen von deformiertem Eisen kann ais die Resul- 
tante dieser zwei entgegengesetzt gerichteten Be- 
strebungen angesehen werden; sie waclist innerhalb 
gewisser Grenzen regelmiiBig mit abnehmendem De- 
formationsgrad.

4. Die Ruckkristallisationstemperatur sinkt mit 
steigendem Deformationsgrad. Bei geniigend langer 
Zeit ist die Ruckkristallisation bei 700 bis 750 0 zum 
groBten Teil vollendet; sie beginnt schon bei 350°.

5. Plastische Deformation von praktisch kohlen- 
stofffreiem Eisen ruft bei allen Temperaturen bis 
etwa 9 0 0 0 eine Ruckkristallisation und Entwicklung 
groBer Kristalle horror.

Ais zweitet' Gesichtspunkt zur Erklarung der ver- 
schiedenen Wirkung der Bearbeitung auf Rand und

')  C. C happell: Dio RiickkristolUsation von defor- 
miertem Eisen. Ferrum 1915, Oktober, S. 6/16; No- 
yember. S. 17/20.
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Mitte des Stabes koramt die Tiefe des Eindringens 
der Walzarbeit in das Arbeitsstuck in Betracht. Bei 
den 10 mm dicken Proben des Materials Nr. 2 be- 
deutet 1 mm Hohenverringerung, prozentual ausge- 
driickt, eine doppelt s o ' starkę Abnahme wie eine 
gleiche Hohenverringerung bei den 20 mm dieken 
Proben des Materials Nr. 1. Das dunne Materiał 
ist alśo bei den vorgenommenen Verdrangungen 
melir durchgearbeitet ais das dicke. Die Abb. 41 
bis 43 zeigen im Langsschnitt drei Stabe, bei denen 
der Walzvorgang plotzlich unterbrochen wurde und 
das Eindringen des Arbeitsdruckes durch nachtrag- 
lich entwickeltes grobes Korn deutlich gezeigt wird. 
Die * den Abb. 41 und 42 entsprechenden Stabe 
wurden kalt gewalzt, und zwar mit gleicher HOhen- 
Yerringerung. Durch dreistundiges Erhitzen bei 
7500 wurde sodann das grobe Korn entwickelt. Wie 
ersichtlich, hat eine Verdrangung von 2 mm (20 %) 
bei dem dtinnen Sttick geniigt, um eine sich iiber

Abbildung 44.
Materiał 1. Komgroflo in Abhangigkeit von der 

Verdrangung bei 1100°.

den ganzen Querschnitt erstreckende Formverandc- 
rung zu erzeugen; bei der dickeren Probe ist bei 
gleicher Verdrangung nur eine bis auf geringe Tiefe 
eingedrungene fllaterialverarbeitung erfolgt. Der der 
Abb. 43 entsprechende Stab 14 hat bei 80 0 0 (dies 
ware bei Raumteinperatur nicht moglich gewesen) 
etwa 5 mm Hohenverringerung (25 %) erlahren und 
wurde darauf bei 800° gegliiht. Die groBe Ver- 
drangung hat hier ausgereicht, um eine Materialver- 
iinderung durch die ganze 3Iasse hervorzurufen.

Die "Wirkung der Walzarbeit auf das Gefiige ist 
je nach der Temperatur verschieden; auch hier 
lassen sich wiederum drei Hauptbereiche unter- 
scheiden, die m it denjenigen der Schlagfestigkeits- 
bzw. ZerreiBfestigkeitswerten ubereinstimmen:

1. oberhalb 900 °,
2. zwischen 700 und 900°,
3. unterhalb 700 °.
Die Wirkung des Walzens oberhalb 9 0 0 0 macht 

sich, wie die Abb: 44 bis 46 zeigen, in einer Form-

verfeinerung geltend. Aus diesen Schaubildern geht 
hervor, daB das grobe Gefuge, das bei 11000 entsteht, 
durch Walzen bei geniigender Yerdrangung voll- 
standig beseitigt werden kann. Bei den tieferliegenden 
Temperaturcn spielt diese Wirkung fur die Qualitat 
keine so wichtigo Rolle, da die Kornvergroberung, 
wie aus Abb. 45 ersichtlich ist, hauptsiichlich ober
halb 10500 einsetzt. Bei 95 0 0 hat die Yerdrangung 
keine Kornverfeinerung zustande gebracht (Abb. 46), 
was den Beweis dafiir liefert, daB ein durch Erhitzung

KorngroDo in Abhangigkeit [von der Ver- 
driingung bei 1050 °.

oberhalb A3 gewonnenes feines Korn durch Walzen 
nicht weiter verfeinert werden kann.
| Obgleich die Kornzahlen sorgfaltigst nach ein 
und derselben Methode iiber den ganzen SchliH 
ermittelt wurden, so sind sie doch nicht ais absolute 
GroBen anzusehen, da an verschiedenen Stellen des- 
selben Schliffes die Zahl der Korner yoneinander ab- 
weicht. Dieser Umstand ruhrt von der vorauf- 
gegangenen Walzbchandlung des Stabes sowie von

KorngroBo in Abhangigkeit von der 
Verdrangung bei 950°.

Seigerungen und wabrscheinlich auch ortlichen 
Phosphoranreicherungen her. Der oben besprochene 
Bereich oberhalb 9 0 0 0 ist deshalb von besonderem 
lnteresse, weil diese Temperaturen fur die Praxis 
hauptsfichlich in Fragc kommen.

Der zweite Bereich, der das Temperaturgebiet 
von 700 bis 9 0 0 0 umfaBt, wird charaktcrisiert durch 
die infolge des Zusammenwirkens der hier tatigen 
Einflusse eintrctende Vergroberung des GefDges. 
Diese Einflusse sind in der Hauptsache folgende:

XXXVIII. a7 115
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Temperatur der Probe, Warmeinhalt, Masse, Abkttli- 
lungsverhaltnisse (Strahlung, Zeit), Grad der płasti- 
schen Beanspruchung (d. h. hier Yerdrangung).

Die Kornvcrgroberung ist lediglich ais die Folgę 
einer Ruckkristallisation aufzufassen, die durch den 
betrachtlichen Warmeinhalt, den die Probe nach dem 
"Walzen noch besitzt, eintritt. Der Umfang der Ruck
kristallisation hangt ab von der GroBe der Bean
spruchung, von der Temperatur der Probe und von 
der Abkiihlungsgeschwindigkeit. Dic auf diese Weise 
erfolgende Entwicklung groBer Kristalle ist von be- 
sondereni Interesse bei Materiał Nr. 1, bei der infolge 
der griiBeren Masse der Probe einerseits keine so 
durchdringende Bearbcitung stattgefunden hat wie 
bei Materiał Nr. 2, anderseits die Abkiihlungsgesch win- 
digkeit eine geringere ist. Die Abb. 47 bis 52 zeigen 
unter vicrfacher VergroBerung den Beginn und das 
Fortschreiten der Entwicklung groBer Kristalle bei 
Materiał Nr. 1. Der ganze Vorgang ist nach geniigend 
kraftiger Aetzung mit bloBem Auge auf den Schliff- 
flachen zu ycrfolgen.

Abb. 47 zeigt das Gefuge eines ungewalzten 
Stabes,' der lediglich zum Yergleich angcfiihrt ist. 
Schon bei 900° treten die ersten Anzeichen der 
Ruckkristallisation auf (Abb. 48): auf den Flachen 
der Proben mit nur geringer Yerdrangung zeigen sich 
grobkornige Streifen. Diese Streifen haben aber, 
wie die Erfahrung gezeigt hat, keine weitere schlechte 
Wirkung auf die mechanischen Eigenschaften des 
Materials, wenigstens solange sie in der Langsrichtung 
auftreten.

Abb. 49 zeigt die erste Stufe der Kornentwicklung; 
die Schliffflache ist iibersat m it unterbrochenen 
Reihen grober Korner. Sie erscheinen dem Auge 
ais schwarze Piinktchen und haben anscheinend 
wenig EinfluB auf die Festigkeit des Materials. Dieser 
Typ tritt bei 850, 800 und 70 0 0 nach geringer Yer
drangung auf.

Nach starker Verdrangung flndet eine Verbin- 
dung und Erweiterung der unterbrochenen Streifen 
statt, wie aus den Abb. 50 und 51 herrorgeht. Die 
nun breiten Streifen dehncn sich aus und nchmen 
allmahlich die ganze Schliffflache ein, wobei aber der 
Rand zunachst am meisten becinfluBt wird. Ein der- 
artigcs Gefuge, wie es in Abb. 52 wiedergegcben ist, 
bedingt eine niedrige FiieBgrenze und meist eine 
niedrige Schlagfestigkeit fur das Materiał. Dic pl8tz- 
liche Abnahme der Kerbzahigkeit, die fiir den Tem- 
peraturbereich 1 kennzcichnend ist, fiillt mit einer 
bei steigender Verdrangung auftrctenden Kornver- 
grobcrung auffałlend zusammen.

Bei Materiał Nr. 2 sind die Yerdrangungen dop- 
pclt so groB, und, da die Proben in dem Falle sehr 
dunn sind, so tritt ein viel rascherer Warmeverlust ein. 
Die Streifenbildung fehlt hier ganz; das Materiał wird 
sofort durch die ganze Masse vergrobert, wobei aber der 
Rand immer merkłich grobkorniger ist ais die Mitte.

Diese Yergroberuug tritt plotzlich aul und fiillt 
mit der plotzlichen Abnahme der FiieBgrenze zu
sammen (Abb. 23, 53 und 54).

Hierdurch ist auch eine Erklarung fiir die mit der 
Temperatur stetig zunehmende kritische Verdrangung 
gegeben, die eine starkę Abnahme der Schlagfestig
keit bei Materiał 1 verursacht. Die Erscheinung ist 
auf Satz 4 auf S. 852 zurOckzufiihren: „Die lliick- 
kristallisationstemperatur sinkt m it steigendem De- 
formationsgrad.“ Bei einer niedrigen Temperatur 
muB also eine starkere Verdrangung stattfinden, da
m it Aufłockerung des Gefiiges eintreten kann.

Der dritte Bereich, welcher einen Uebergang zum 
Bereich 2 biklet, liegt unterhalb 700°. Bei dieser 
Temperatur ist noch genug Warnic in der Probe vor- 
handen, um wenigstens ein gewisses „Anlassen“ des 
Gefiiges zu verursachen, wodurch dic FiieBgrenze des 
Materials nach der ersten Verdrangung nicht wesent- 
lich weiter steigt. Allerdings gilt dies mehr fiir 
Materiał Nr. 1 ais fiir Materiał Nr. 2, bei dem die 
Bearbeitungsgrade hoher sind und infolgedessen 
die Abkuhlung rascher vcrlauft.

Im dritten Bereich erfolgt keine Aufłockerung 
des Gefiiges durcli Entwicklung eines groben Komes. 
Die Temperatur und der Wiirmeinhalt reichen hierzu 
nicht aus. Die Aenderung der mechanischen Eigen
schaften, besonders der FiieBgrenze, entspricht der- 
jenigen eines kaltbearbeitcten Materials, bei dem die 
FiieBgrenze mit zunehmender Bearbcitung standig 
wachst. Immerhin hat, wie das mikroskopische Ge
fuge zeigt, die Temperatur die Wirkung, daB die 
Korner lange nicht so gestreekt sind wie bei dem bei 
Zimmertemperatur gcwalzten Materiał.

Ais untere Grenze fiir eine bei den in dieser Arbeit 
vorgenommenen Vcrdrangungen stattfindende Ruck
kristallisation mit Kornvergroberung durch Eigen- 
warme konnte 7000 gelten. Somit liiBt sich diese 
Temperatur in gewissem Sinne ais obere Grenze fiir 
die Kaltbearbeitung durcli Walzen bezeichnen.

D. EinfluB der Temperatur und Yerdrangung auf die 
in der Kalte gemessenen Enddicken des Walzstabes

bei konstantem Hohenabstand der Walzen.
Ueber den EinfluB des Walzens auf die End- 

abmessungen des Stabes bei dem Materiał Nr. 1 und 2 
geben die Zahlcntafeln 3 und 4 AufschluB.

Die angewendeten Verdrangungen, die durch 
sorgfaltige Einstellung des Walzenabstandcs nach 
Angaben einer Skala geregelt wurden, betrugen zum 
grijBten Teil ganze, in einigen Fallen auch halbe Milli- 
meter. Eine Nachprufung der in der Kalte nach dem 
Walzen und nach Abklopfen des Zunders gemessenen 
Dicken zeigte, daB dieselben von den entsprechenden 
Walzenabstanden in sehr auffallender Weise ab- 
wichen. Die Betriige dieser Abweichungen sind in 
Źahlentafel 5 zusammengestellt und graphisch in den 
Abb. 55 und 56 aufgetragcn.

Aus den Kurven ersieht man, daB die Abweichun
gen auf beiden Seiten der Nullinie liegen, d. h. inancli- 

’mał positiv, manchmal negativ sind, und daB ein 
kritischer Punkt scharf hervortritt, der bei Materia! 
Nr. 1 bei 1000 °, bei Materiał Nr. 2 bei 10500 liegt. 
Oberhalb dieser kritischen Temperatur fallen die
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Zahlentafel 3 uiid 4. E i n f l u B  d e s  W a l z e n s  a u f  d i o  E n d a b m e s s u n g e n  d e s  S t a b e  s.
Zahlentafel 3. Materiał Nr. 1.

Temperatur
Hliiffclcgt Y e r d r & n g u u g

Hohe Ureitc l nm 2  mm 3 nitn 4 mm

1 1 0 0 19,92 30,0 19,05 30,0 18,04 30,2 17,08 30,7 16,00 31,4
0 1050 19,93 30,0 19,10 30.0 18.12 30,2 17,14 30,7 10.23 31.2
a 1 0 0 0 . 2 0 , 1 0 30,2 19,13 30,0 18,05 30,3 17,27 30,6 16,33 31,4
2 950 19,93 30,1 18,73 29,9 17,75 30,1 16,80 30,7 15,72 31,3

900 2 0 , 0 0 29,9 18,50 30,2 17,51 30,4 16,08 31,0 15,70 31,5
X 850 19,93 29,8 18,45 29,9 17,58 30,5 10,55 30,8 15,58 31,4
o 800 20,05 29,8 18,47 30,2 17,60 30,6 1 0 , 0 0 31,0 15,60 31,0
a 750 19,93 30,0 18,53 30,3 17,60 30,4 10,07 31,0 15,62 31,7
£ 700 2 0 , 1 0 29,9 18,67 30,1 17,73 30,5 10,80 30,8 15,77 31,8ou 050 20,05 29,8 18,72 30,2 17,77 30,4 16,84 30.7 — —
P-ł 600 2 0 , 0 0 29,9 18,80 30,2 17,80 30,2 — — — —

550 20,10 30,1 18,92 30,2 17,87 30,4 — — — —

Zimmer 20,00 — 19,13 — 18,38 — — — — —

Zalilentafel 4. Materiał Nr. 2.

1100 9,77 29,9 9,08 30,2 8,04 30,9 7,40 31,5 0,50 32,3
- 1050 9,81 30,1 9,12 30,2 8,20 30,8 7,19 31,4 0,53 32,2
£ 1000 9,70 30,4 8,70 30,4 7,78 31,2 ' 0,94 31,9 6,13 32,7
o 950 9,75 30,3 8,51 30,8 7,67 31,4 6,83 32,1 5,82 33,0
n 900 9,77 29,8 8,38 30,0 7,55 31,3 6,76 31,8 5,97 33,0
X 850 9,50 — 8,57 29,8 7,60 31,1 0,77 31,5 —

32,9o 800 9,82 30,3 8,55 30,0 7,08 30,5 6,88 32,1 6,03
c 750 9,82 30,3 8,58 30,6 7,00 31,0 6,90 31,0 — —
o-2 700 9,87 29,9 8,03 30,4 7,05 31,0 6,97 31,9 — —
OU 650 9,77 30,2 8,77 30,2 7,70 31,0 — — — —
Ph 600 9,90 30,3 S,80 30,6 S,00 30,8 — — — —

550 — — '— — — — — — — —

Dicken groBer aus ais dem Abstand der Walzen 
eigentlich entsprechen sollte; unterhalb derselben be
sitzen die Stabe eine viel geringere Dicke ais der 
Walzenabstand und die Yerkiirzung des Materials

durch Abkiihlung zusammen hatten bewirken konnen. 
Wie aus den Kurvcn ersichtlich ist, liegt bei Materiał 
Nr. 1 ein Maximum bei 8 5 0 0 fiir alle Verdrangungen; 
bei Materiał Nr. 2 liegt das entsprechende Maximum 
5 0 0 hoher. Yon diesen Maxima sinken die Kurven 
mit abnehmender Temperatur und niihern sich wieder 
der Nullinie. Bei einem kaltgewalzten Stabe von

Materiał Nr. 1 liegen die Abweichungen schon unter
halb der Nullinie.

Auffallend ist die Tatsache, daB m it zunehmender 
Verdrangung die Abweichungen unterhalb der kriti- 

schen Temperatur stetig abnebinen (bei 
40 % Verdrangung ist die Nullinie fast 
erreicht); oberhalb dieser Temperatur 
dagegen nehmen sie zu, so daB die 
Kurven, ohne ilire Gestalt zu veriin- 
dern, nurtiefer heruntergertickt werden.

Eine geniigende Erklarung fiir diese 
Erscheinung konnte bis jetzt noch nicht 
gefunden werden. Moglich ist, daB die 
Biickkristallisation hierbei eine Rolle 
spielt.

Z u sa m m en fa ssu n g .

Es wurden zwei Materialien gleicher 
Zusammensetzung (kohlenstoffarmes 
FluBeisen) bei Temperaturen zwischen 
550 und 11000 in Abstanden von je 50 0 
auf yerschiedene Dicken in offenen 
Streckkalibern in einem Stich ausge- 

walzt. Materiał Nr. 1 besaB eine yerhaltnismaBig 
starkę Anfangsdicke (20 mm) und erhielt Quer- 
schnittsverminderungen (Verdrangungen) bis zu etwa 
35 %. Materia! Nr. 2 besaB nur die halbe Dicke 
(10 mm) und erlitt Drucke bis 60 %.

Die fertiggewalzten Stabe wrurden auf Schlag
festigkeit, ZerreiBfestigkeit, FlieBgrenze und Dehnung
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Abbildung 65.
Materiał 1. Abweichung dor tatsachliohen durch Messung 
der Probendicko in der Kalt© ermittelten Vordriingungen 
von denjenigen, dio den Schraubeneinstellungazahlen ent

sprechen.
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Zalilentafel 5.

Temperatur

Abweichung der an den Proben tatsUchHch cemessenen Dickoa 
Ton der Schraubcnelnstetlnngszahl.

1
mm

O
mm

3
mm

4
mm

1100 0,95 — 0,05 1,96 — 0,04 2,92 — 0,08 4,00 000
g 1050 0,90 — 0,10 1,88 — 0,12 2,86 — 0,14 3,77 — 0,23
s 1000 0,87 — 0,13 1,95 — 0,05 2,73 — 0,27 3,67 — 0,33
o 950 1,27 +  0,27 2,25 +  0,25 3,20 +  0,20 4,2S +  0,2Sco 900 1,50 +  0,50 2,49 +  0,49 3,32 +  0,32 4,30 +  0,30
X 850 1,55 +  0,55 2,42 +  0,42 3,45 +  0,45 4,42 +  0,42
o04 800 1,53 +  0,53 2,50 +  0,50 3,40 +  0,40 4,40 +  0,40
C 750 1,47 +  0,47 2,40 +  0,40 3,33 +  0,33 4,38 +  0,38
£ 700 1,33 +  0,33 2,27 +  0,27 3,20 +  0,20 4,23 +  0,23
Ou 650 1,2S +  0,2S 2,23 +  0,23 3,16 +  0,16 — —

600 1,20 +  0,20 2,20 +  0,20 — — — —
550 1,08 +  0,0S 2,13 +  0,13 — — — —

G 1100 0,92 — 0,0S 1,96 — 0,04 2,60 — 0,40 3,50 — 0,50C
£ 1050 0,8S — 0,12 1,80 — 0,20 2,81 — 0,19 3,47 — 0,47
o 1000 1,24 +  0,24 2 22 +  0,22 3,06 +  0,06 3,S7 — 0,13
co 950 1,49 +  0,49 2^33 +  0,33 3,17 +  0,17 4,18 +  0,18
X 900 1,62 +  0,62 2,45 +  0,45 3,24 +  0,24 4,03 +  0,03
o 850 1,43 +  0,43 2,40 +  0,40 3,23 +  0,23 — —
c 800 1,45 +  0,45 2,38 +  0,38 3,12 +  0,12 — —
J5 750 1,42 +  0.42 2,40 +  0,40 3,10 +  0,10 — —
£ 700 1,37 +  0,37 2,35 +  0,35 3,03 +  0,03 — —P-l 650 1,23 +  0,23 2,30 +  0,30 — — — —

600 1,20 +  0,20 2,00 0,00 — — — —

untersucht. Die Ergebnisse dieser Versuclie lasscn 
sich wie folgt zusammenfassen:

1. Der Zustand des Materials wird durch die 
Schlagfestigkeit und FlieBgrenze am besten cliarak- 
terisiert. Bezuglich der Schlagfestigkeit und der 
FlieBgrenze lassen sich bei Materiał Kr. 1, bezuglich 
der FlieBgrenze bei Materiał Nr. 2 und bezuglich des

Abbildung 56.
Materiał 2. Abweichung der tatsachlichen durch 
Messung der Probendicke in der Kalte ermittelten 

Yerdrangungen von denjenigen, die den 
Schraubeneinstellungszahlen entsprechen.

Gefuges bei beiden Materialien folgende drei Tem- 
peraturbereiche deutlich unterscheiden:

Bereich 1: oberhalb A„
Bereich 2: zwischen At und A„
Bereich 3: unterhalb At.

2. Materiał Nr. 1 erreicht durch Erhitzen oberhalb 
A „ je nach dem Grade der TJeberhitzung, eine sehr 
hohe Sprodigkeit, die indes durch genugende Yer
drangung yollstandig beseitigt werden kann.

lin  Bereich 2 steigt die 
Schlagfestigkeitbis zu einer 
gewissen „kritischen11 Yer
drangung, wTonachsie rasch 
sinkt.

Im Bereich 3 nimmt die 
Schlagfestigkeit stetig mit 
der Bearbeitung ab.

Materiał 2 weist uber- 
haupt keine absolut nie- 
drigen Schlagfestigkeits- 
werte auf. Zunehmende 
Bearbeitung (Yerdrangung) 
hat aber in allen drei Be- 
reichen eine Verminderung 
der Kerbziihigkeit zur
Folgę.

Beide Materialien weisen 
fur alle Verdr;ingungen 
Maximalwrerte bei den 
Temperaturen Aj und A3 
auf.

3. Die F l i e B g r e n z e  
verhalt sich bei beiden 
Materialien gleich.

Im Bereich 1 weist sie eine geringe Zunahme mit 
steigender Bearbeitung auf. Im Bereich 2 kommen 
auBerst starkę Schwankungen vor, und zwar zu- 
nachst ein rasches Steigen mit dem Bearbeitungs- 
grad, darauf bei der „kritischen11 Verdrangung eine 
plótzliche Abnahme, wobei auBerordentlich niedrige 
Werte fur die FlieBgrenze auftreten. Im Bereich 3 
steigt die FlieBgrenze wie bei kaltbearbeiteten 
Materialien andauernd m it der Arbeit und erreicht 
auBerst hohe Werte.

Die hochsten Werte fur die FlieBgrenze kommen 
bei den niedrigen Temperaturen vor; sie nehmen 
bis zu 900° rasch ab. Die niedrigsten Werte weisen 
diejenigen Stabe auf, die bei 1100° gewalzt wurden.

4. Die B ru ch g ren ze  folgt unverkennbar, doch 
in viel weniger empfindlicher Weise, den Verande- 
rungen der FlieBgrenze. Im Bereich 1 bleibt sie 
konstant; im Bereich 2 treten die fur die FlieB
grenze charakteristischen Zu- und Abnahmen fur 
die Bruchgrenze in vermindertem MaBe auf. Im 
Bereich 3 steigt sie stetig.

5. Die D eh n u n g  zeigt im allgemeinen das um- 
gekehrte Verhalten wie die FlieBgrenze. Sie ist im 
Bereich 1 fast konstant; im Bereich 2 sinkt sie zu- 
nachst mit steigender Verdrangung bis zu einer 
„kritischen“ Yerdrangung, um von dort auf ihren 
urspriinglichen Wert wieder zu steigen. Durch Be
arbeitung im Bereich 3 sinkt sie stetig. Auffallend 
ist die Tatsache, daB die maximale Dehnung fur alle 
Bearbeitungsgrade in der Nahe von A , liegt.

6. Die Hauptveranderungen des Gefu ges  sind 
folgende: im Bereich 1 eine Kornverfeinerung; im 
Bereich 2 anfanglich Recken der Kórner bis zu 
einer gewissen „kritischen11 Kombination von De- 
formation und Temperatur, bei welcher Entwicklung
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eines groben ICornes eintritt. Im Bereich 3 Recken 
(cigentlich Kaltrecken) der Kórner und Spuren einer 
beginnenden Riickkristallisation, die in einzelnen 
Fallen sich mikioskopisch nachweisen lieB.

Die Ergebnisse vorliegender Untersuchung 
zeigen, daB es noch weiterer umfassender yer
suche bedarf, um die in Angriff genommene Frage 
Yollstandig zu klaren.

Die Aufhebung von Lieferungsvertragen dureh die Kriegs- 
yerordnungen.

Yon Justizrat Dr. L u d w i g  F u l d  in Hainz.

I c mehr wir uns dem Abschlusse des gewaltigen 
J  V5lkerriiigcns nahern, um soerheblichere Wichtig- 
keit beansprucht fur groBe Kreise der Industrie und 
des Handels die Frage, ob dic dureh verschicdene 
Kriegsverordnungen vcrfugtc Aufhebung der Liefe- 
rungsvertrage, die vor dem Likrafttreten jener Yer- 
ordnungen abgeschlossen wurden, ais endgultig oder 
nur ais auf die Dauer des Krieges beschrankt anzu- 
sehen ist. Die Bedeutung der Fragć ist klar und be
darf weder fiir die Kreise der Lidustrie noch aueh 
fiir dic des Handels einer niiheren Darlcgung. Ware 
die SchluBfrage zu bejahen, so wurden mit dem Tage, 
mit dem die betreffenden Yerordnungen auBer Kraft 
gesetzt werden, die friiheren VertrSge ohr.e v eiteres 
wieder in Kraft treten, wenn und soweit nicht, was 
in dem zweiten Teil dieser Betrachtung zu erfirtern 
ist, aus allgemeinrechtlichen Erwiigungeh, also ohne 
Riicksicht auf die Auslegung der betreffenden Be- 
stimmung der einschlagigen Verordnungen, das Ge- 
genteil anzunehmen ist. Ist dagegen die in der 
Yerordnung ausgesprochene Aufhebung der fruher 
abgeschlossenen Yertrage endgultig, so sind die 
Yertragsparteien nach dem AuBerkrafttreten der 
Verordnung Yollstandig frei. und keine von ilmen 
kann sich auf die fruheren Vereinbarungen stutzen. 
Ein fur groBe Teile der Industrie sehr wichtiges 
Beispiel fiir die Aufhebung derartiger Yertrage 
bildet die Verordnung von 1915, welche die vor 
ihrem ErlaB iiber S c h w e f e l s a u r c l i e f e r u n g e n  ge- 
tatigten Vertrage aufhebt. Es hieBe aber die Frage 
nicht erschopfend wurdigen, wolltc man meinen, daB 
sic nur dic Parteien anginge, die die Yertrage ab
geschlossen haben; vielmehr ist aueh die Allgemein- 
heit daran beteiligt. Wichtige Fragen der Ueber- 
gangswirtschaft, insbesondere solche, die mit der 
Regelung der Eohstoffeinfulir und der Yerhutung 
einer wilden Preissteigerung auf dem Markte dureh 
gegenseitiges Ueberbieten zusamn:enhangen, werden 
dadurch mit beeinfluBt. Sind die fruheren Liefe- 
rungsvertrage yollstandig aufgehobcn, so hat aueh 
die Rcichsregierung fur dic von ihr ais notwen- 
dig erachtete planvolle Ordnung der Rohstoffein- 
fuhr freie Hand, wahrend sie im andern Falle dureh 
die Riicksicht auf die bestehenden vertraglichen Yer- 
pflichtungen immerhin bis zu einem gcwissen Grade 
in ihrer EntschlicBungsfreiheit gehenimt ist.

Aus dem Wortlaute der einschlagigen Bestimmun
gen muB nun zunachst geschlossen werden, daB die 
Ansicht, die ein AuBerkrafttreten der Yertrage nur

wahrend des Krieges annimmt, nicht bogriindet 
ist. Der Bundesrat erklart, daB die vor einem be
stimmten Tage abgeschlossenen Yertrage bestimm
ten Inhaltes mit dem Ablauf eines bestimmten Tages 
„auBer Kraft tretcn“. Der Bcgriff „AuBerkraft- 
treten“ enthalt regelmaBig die e n d g u l t i g c  Be- 
seitigung der 'Wirksamkeit einer Anordnung oder 
einer Yereinbarung. Wenn es in einem Gesetzc 
heiBt, daB sein Inhalt mit Ablauf eines bestimmten 
Tags auBer Kraft tritt, so ist hiermit gesagt, daB nach 
Ablauf dieses Tags das Gesetz keincrlei rechtliche 
Bedeutung mehr hat, seine Wirksamkeit vielmehr 
erloschcn ist. Nicht anders rerhalt es sich mit der 
Bedeutung des Bcgriffes in den zahlreichen Kriegs- 
Yerordnuiigen. Wenn hier bostinunt wird, diiB der 
Bundesrat oder der Reicliskanzler die eine oder 
anderc Anordnung auBer lvraft setzt, so Yerliert 
mit cjj?m dabei anzugebenden Tage die Gesamtheit 
der Anordnung ihre Wirksamkeit. Hieruber hat 
wohl schwerlich jemals ein Zwcifel bestanden, und 
es kann aueh ein solcher mcht bestehen. Diese Be- 
deutung des Begrifles „AuBer Kraft treten” stelit 
fest; daraus kann man schlieBen, daB, gleiclm el in 
welchem Gesetzc oder in welcher Yerordnung der 
Bogriff gebraucht wird, die Gesetzgebung oder die 
von der gesetzgebenden Gewalt beauftragte Yerord- 
nungfgewalt ihm die gleichc Bedeutung zugemessen 
habe. Eine solche Yern uturg mag in einem be
stimmten Falle nicht zutreffen; aber dies kann nur 
dann angenommen werden, wenn unzweideutigc 
Griinde diese Abweichung von der Regel stutzen. 
Es braucht zwar nicht ausdrucklich bestinmit zu 
werden, daB das AuBerkrafttreten nur eine zeitlich 
beschr5nkte Bedeutung haben soli; anderseits aber 
muB entschieden yerlangt werden, daB in vollstan- 
dig zweifelfreier Weise der daliin gerichtetc Wille 
der Gesetzgebung oder der Yerordnungsgewalt fest- 
steht. In den einsclilagigcn Yerordnungen ist nun 
niclits enthalten, aus dem ein Abweichen von der 
Regel zu entnehmen ware. DaB der Wortlaut in 
dieser Hinsicht nicht zu einer Stutze der gegentei- 
ligen Auffassung venvertet werden kann, wird nicht 
bestritten und ergibt sich sehon aus der Tatsache, 
daB im andern Falle die Streitfrage nicht entstanden 
ware. Aber aucli in den Erwagungen, die die Reichs- 
regierung zu derartig einschneidenden EingrifTcn in 
die Privat\virtscliaft gefiihrt halx'n, laBt sich kein 
Umstand feststellen, der mit zwirgender Kraft fiir 
die Auslegung im Sinne der zeitlich beschrSnktcn
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Aufhebung sprechen wiirdo. Welcher wirtschaft- 
lichen oder wirtscliaftlich - politischen Lage sali 
sich dic Reichsregierung bei ErlaB der Verordnungen 
gegeniiber? Zur Versorgung sowohl des Hccrcs und 
der M arinę, ais auch der heimischen Volkswirt- 
schaft muBte dieses und jenes Erzcugnis gemein- 
wirtschaftlich und einheitlicli erzeugt und verteilt 
werden. Ueber dieses Erzeugnis bestanden aber 
zwischen Erzeugcrn und Abnehmern zjililreiche zum 
Teil langlristige Lieferungsvertrage die sofort auBer 
Kraft gesetzt werden muBten, da im andern Falle 
selbstverstiindlich die Durclifiihrung der gemein- 
wirtschaftlichen Regelung nicht moglich gewesen 
ware. Wic sich die Verordnungsgewalt sagen muBte 
und sich auch wohl gesagt hat, muBte dieser Eingriff 
in die Privatrechtc, der nur mit unabweislichen 
Staatsnotwendigkeiten gercchtfcrtigt werden konnte, 
das, was den Inhalt des Yertrages zur Zeit seines 
Abschlusses bildete, derart Yerschieben, daB von 
einem „selbsttiitigen11 erneuten Inkrafttreten nach 
Aufhebung der gemcinwirtschaftliclien Ordnung keine 
Rede mehr sein konne, daB dann viclmehr die Ver- 
tragspartcien durch die Anordnung freie Hand cr- 
halten sollten, neuc Ycreinbarungcn mitcinander 
abzuschlieBen, die der vollstandig verandertcn wirt- 
schaftlichen Sachlagc Rechnung tragen. Somit starkt 
diese Erwagung die aus dem Wortlaut der Verordnung 
sich ergebende Auffassung, daB die beziiglichen 
Lieferungsvertrage e n d g i i l t i g  aufgehoben sind.

f . Ein solches Ergebnis wird aber auch gcstiitzt 
durch die allgemeinen rechtlichen Erwiigungen, daB 
die Vertragsverpflichtung aufgehoben wird, wenn sic 
auf die Dauer des Krieges von dem Leistungsver- 
pflichteten ohne sein Verschulden unmoglich erfullt 
werden kann. Bekanntlich hat die Rechtsiibung in 
wescntlicher Uebcreinstinunung mit der Rechtslehre 
sich im Kriege dahin entwickelt, daB die Unmdg- 
lichkeit der Erfiillung wahrend des Krieges ais dau- 
ernd anzusehen ist, weil infolge der langen Daucr des 
Krieges die Verhiiltnisse sich in solch einschneiden- 
der Weise verandert haben, daB die Erfiillung des 
Vertrags nach  dem Kriege etwas ganz anderes be- 
deuten wiirde, ais die Parteien urspriinglich verein- 
bart haben. Es sei in dieser Hinsicht u. a. auf die 
yerschiedenen Urteile vcrwiesen, die Plum in der 
„Juristischen Wochcnschrift'1 1916, S. 1361 u. 1365 
angcfiihrt hat, sowie auf dic jiingste Entscheidung 
des Reichsgerichts zu dieser Frage vom 27. Marz 1917, 
in der „Juristischen Wochcnschrift11 1917, S. 715, 
auf die Entscheidung des Hanseatischen Oberlandes- 
gerichts in der „Leipziger Zeitschrift ’ 1917, Kr. 14,
S. 351, u. a. a. O. Wenn nunmehr der Bundesrat auf 
Grund der i hm durch das sogenannte Ermachti- 
gungsgesctz vom 4. August 1914 iibertragencn Befug- 
nis eine gemeinwirtschaftliche Ordnung fiir die Hcr- 
stellung und den Yertrieb eines bcstimrntcn Erzcug-

nisses schafft und zur DurcMiihrung dieser MaB- 
nahme bestimmt, daB die Lieferungsvertrage zwischen 
den Erzeugcrn und Abnehmern mit einem bestimin- 
ten Tage auBer Kraft treten, so ist hierniit fiir die 
Erzeuger des betreffenden Gegenstandes, d. h. fi ir. 
die;'enigen, die auf Grund des aufgehobcnen Ver- 
trąces zur Licferung verpflichtet waren, die UnmOg- 
lichkcit gegeben, dieser Plicht nachzukommen. Sie 
wiirden sich schwerer Strafc ausgesetzt haben, wenn 
sie ohne Riicksicht auf den Inhalt der Verordnung 
die lieferungsberechtigte Vcrtragspartei durch Liefe- 
rung entsprechend dem Vertrage befriedigt hatten. 
Die Unmoglichkeit ist selbstverstandlich nicht von 
ihnen ycrschuldet; sie dauert nun schon Jalirc, und 
die wirtschaftlichen Verhaltnisse haben sich in diesen 
Jahren so verandcrt, daB die Lcistung nach der Auf
hebung der einschlagigen Verordnung und der durch 
sie geschailenen gemeinwirtschaftlichen Einrich- 
tungen etwas ganz anderes bedeuten wiirde. Die 
Lieferung nach dieser Aufhebung kann nicht mehr 
ais eine sinngcmaBe Erfiillung des urspriinglichen 
Vertragcs angesehen werden. Eine Ausfiihrung in 
dieser IDnsicht ist weder fiir den Erzeuger noch fiir 
den Handler erforderlich; es darf aber, da oben auf 
die Verordnung iiber die private Schwefelwirtschaft 
hingewiesen wurde, auch darauf aufmerksam. ge- 
macht werden, daB dic Einfuhr der fiir die Herstellung 
von Schwefelsaure erforderlichen auslandischen Kiese 
nicht nur w ah re n d  des Krieges unmoglich ist, son
dern auch n a ch  dem Kriege nur zu auBerordentlich 
gesteigerten Prcisen und Prachtsatzen moglich sein 
wird. Yon einer sinngemaBen Erfiillung des Vertrages 
zu den urspriinglich vereinbartcn Preisen und Bedin- 
gungen wiirde also unter dem Gcsichtspunkte von 
Treu und Glaubcn nicht mehr gesprochcn werden 
konnen. Wie lange die gemeinwirtschaftliche Ord
nung noch dauert, wissen wir nicht. DaB sie nicht 
sofort mit dem Tage aufgehoben werden wird, an dem 
der vorlaufige Friedensvertrag unterzeichnet wird, 
ist sicher. Unter allen Umstandcn hat sich daher 
die Leistungsunmoglichkeit auf einen so langen Zeit- 
raum erstreckt, daB im Hinblick auf die feststchen- 
den Rechtsgrundsatze die zeitweilige Unmoglichkeit 
dauernd geworden ist. Somit gelangt man auch von 
diesem Boden aus zu dem E r g e b n i s ,  daB die  e in 
s c h l a g ig e n  Ver tr age  c n d g u l t i g  au fg eh o b en  
sind.  Dies diirfte auch dem Nutzen wie der uber- 
wiegenden Ansicht der Erzeuger der betreffenden 
Ware entsprechen. Die Streitfrage wurde im Falle 
eines Rechtsstreites durch dic Gerichte zu entschei- 
den sein, und es spricht die allergróBte Wahr- 
schcinlichkeit dafiir, daB die Entscheidung im Sinnc 
der vorstehenden Ausfiihrungen ergehen wird. D as  
R e i c h s a m t  des  Inn cr n ,  de s sen  A n s i c h t  fiir 
die Ge r i ch te  a l l e r d in gs  n i c h t  b e s t im m e n d  
ist ,  v e r t r i t t  die g l e i c h e  Au f fa s sung .
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Umschau.
Die Tatigkeit der amerlkanlschen Krlegsindustrie.
Schr bemerkenswcrte Mitteilungen iiber die auBer- 

ordentiioh rege Tatigkeit der amerikaniscben Kriero- 
industrie bringt' Ingenieur W. K aem raerer in der neue
sten Nummer der Z e itso h r if t  des V ereines d eu t-  
soher In g e n ie u rc 1). Der Berioht stiitzt sieli auf Ver- 
offentlichungen, dio in den neuesten hier eingetroffenen 
amerikanisehen teohnisohen Zeitsohriften enthalten sind; 
er gibt ein ansehauliohes Bild yon der iiberaus regen Kriegs - 
tatigkeit, die bei dcm groBten Teil der amerikanisohen 
Industrie eingesetzt hat, und zcigt damit zugleioh, daB, 
entgegen manohen anderen Auffasaungen, dio Vercinigten 
Staaten mit ihren gewaltigen Mitteln voll fiir den Krieg 
riisten und liamentlioh in teclinischer Beziehung alle 
Krafte auf diesen Punkt einstellen. Zugleioh geht aber 
dkraus heryor, daB bereits jetzt auoh in Amerika viele 
Sohwierigkeiten eintreten, die ungunstig auf dio gestellte 
Aufgabe einwirken, und daB es auoh den Vereinigten 
Staaten trotz der yorhandenen Vorbilder bei den Ver- 
biindeten nicht erspart bleibt, alle jeno Kinderkrank- 
heiten durchzumaohen, die mit einer plotzlioh einsctzenden 
Gewalt-Organisation unweigerlich yerbunden sind. Vor 
allem boreitet die Arbeiterfrage auch driiben groBe 
Sohwierigkeiten. Dio Regicrung in Washington hat es 
abgelchnt, sich in Arboiterfragen einzumisohen, so daB 
die groBen Industriebetriebe auf sich selber angewiesen 
sind und namentlioh die Scbiffbauwerkstiitten, sowohl 
die alteren, aber jetzt yergroBertcn, ais auch die in der 
Entstebung begrifienen mit groBem Arbeitermangel zu 
kiimpfen haben. Der Mangel an geschulten Sohiffbauern 
ist bereits beute so stark, daB bei einzelnen Firm en etwa 
33 % der erforderliohen Arbciter fehlen. Es komrat hinzu, 
daB trotz der angebotenen hoheren Bezablungen fiir 
Ueberstunden dio meisten Arbciter nur soyiel arbeiten, 
um genug fiir ibreu Lebensuntcrhalt zu verdienen. Dio 
Fabrikleiter wollten sieli daduroh hclfen, daB sie fiir Ueber
stunden und fiir Sonntagsarbcit besonders hobe Liihne aus- 
setztep. Dieses Vorgehen wird jedoob, ahnlich wio auch in 
cnglischen Werkstatten, dadurch zum Teil wieder hinfallig 
gcmaeht, daB vicIo Arbciter an Sonntagen fiir die er- 
lióhten Lohne arbeiten und statt dessen an einigen Woohen- 
tagen, wo der gewohnlichc Lohn gezahlt wird, feicm.

Viclfaoh geht ferner aus den Berichten der techniseben 
Zeitsohriften heryor, daB man sioh sclbst in Regierungs- 
kreisen nioht yon der amerikaniscben Suoht nach Ueber- 
treibung hat freimachen konnen, so daB viele Piano und 
Vorscblago manohmal etwaa fabelhaft anmuten.

Im Vordergrund des Intcresses in Amerika steht 
namentlieb die S c h if fb a u in d u s tr io , die sioh teilweiso 
yor ganz noue Aufgaben gestellt sieht. Man wird sich 
crinnern, daB zwischen dem General Goethals, der yon 
der.Regierung zum Leiter fiir den Bau der Handelsflotto 
bestimmt war, dio ais GegcnmaBregel fiir den Untersee- 
bootkrieg gedacht ist, und dem Vorsitzenden des Schiff- 
bauausscbusses Dcnman ein heftiger Strcit iiber dio Frago, 
ob man holzerno oder eiserno Sohiffo fiir den betreffenden 
Zweek bauen solle, entstanden war. Eine Zeitlang sehien 
es, ais ob Goethals mit seiner Forderung eisemer Sohiffo 
durchdringen werde; jedooh bereits im Juli spitzto sich 
der Streit, unteretutzt yon der teohnisohen Presse, wieder 
derartig zu, daB Priisident Wilson kurzerhand sowohl 
Goethals wio Denman ihrer Aomter enthob und den 
Admirał Capps, einen bekannten Sohiffbauer, an die Stelle 
yon Goethals und iiurley an die Stelle yon Denman setzto. 
Man sobcint sioh in der Schiffbaufrago nunmehr dahin 
geeinigt zu haben, daB vomehmlich eiserne Schif fc, daneben 
aber auch einigc Holzbauten fcrtiggestellt werden sollen.

Fiir diesen Zweok werden yon der Regicrung zwei 
Werften, eine in der Nahe yon Pbiladelphia und eine in 
•der Nabe yon New York bei Newark, erriohtet. Auf diesen 
Werften sollen zunaebst 400 stahlerne Sohiffo wiihrend 
dor naohsten 18 Monato odor zwei Jahro erbaut werden.

•) 16. Sept., S. 773/4.

Es wird angenommen, daB etwa 6 bis 8 Monato bis 
zum Stapellauf dor ersten Sohiffo auf diesen Rcj.ie.rung”- 
werften erforderlich sind. Die weiteren Bautcn Lofft man 
dann sobnellcr ausfuhrcn zu konnen, so daB monatiieb 
Sohiffo von zusannnen ra. 100 000 Brutto-Registertons 
fcrtiggestellt werden konnen. Ucber dio GroBo dieser 
Schiffe sind bisher yersobiedenartigo Angabcn gemacht 
worden. Nach den neuesten amerikanisohen Quellen 
(vom Ende Juli d. J.) sollen 200 dieser Sohiffo je 5000 
Brutto-Registertons und 200 je 7500 Brutto-Register
tons inessen. Dio Bautcn werden ungefahr jo zur Hiilfte 
den yorgenannten Werften in Auftrag gegeben.

AuBor auf diesen Regierungswerften wird die Scliiff- 
bautiitigkeit auoh auf den bereita yorhandenen Priyat- 
werften aufa auBerste besclileunigt.

AuBerdem ist hooh der Ncubau einer groBen Anzahl 
yon andern Werften durch Priyatfirmcn geplant, die 
siob bereits jetzt stark um dio yon dor Regierung zu ver- 
gebenden Neubauauftriigo bemiihen, cin Vorgehcn, das 
aber bisher keine allzugroBe Gegenliebo zu finden schcint. 
Die Hauptrichtlinio fiir diese Pliine bildet dio Herstellung 
yon Einheitssohiffen bis etwa 7500 Brutto-Registertons, 
die zur Frachtbeforderung nach Europa in Dienst gestellt 
werden sollen. Es ist erstaunlich, welehc gewaltigen Geld- 
summen fiir all dieso beabsiohtigton Unternehmungen 
bereits auf dem Papier zur Verfiigung gestellt worden sind.

Von den neu erriebteten oder nooh geplantcn Werften 
wird in den amerikanisohen Zeitschriften allerdings selber 
gesagt, man sollto nioht gar zu groBo Hoffnung hegen, 
daB diese Betriebe bereits im ersten Jahre eine groBe 
Erzeugung aufwcisen werden, da heuto dio Schwierig- 
keiten in der Beschaffung dor Werfteinrichtungen auBer- 
ordentlioh groB sind.

Wcloho Firmen den Bau der Masehinen fiir dio bereita 
in Angriff genommenen zahlreichen Neubauten uber- 
nommen haben, wird in den Berichten nicht gesagt. Ein- 
zelno Werften, wie Cramp & Sons, sind ja yor dem Kriege 
auch bereits ais Sohiffsmaschmenfabriken bekannt ge- 
worden, dooh laBt sioh kaum denken, daB yon den iibrigen, 
friilier weniger genannten Finnen, wie auoh yon den neu 
erriohtctcn Werften der Bau der Antriebs- und Hilfs- 
maschinen in groBerom Umfange bereits jetzt in Angriff 
genommen werden kann.

Eino ganz erstaunlioho Mitteilung wird ferner iiber 
die Versorgung de3 amerikanisohen Heeres mit F eld - 
gesohiitzen  gemaobt. Da, wie offen zugegeben wird, 
die amerikanisohen Fabriken sich auf keinerlei Erfahrungen 
bei der Herstellung dieser wesentliohen Heeresbcstandtoile 
stiitzen konnen, bat das amerikanisohe Kricgsministeriuin 
sich notgedrungen entsohlossen, dio Ausriistung des 
Heeres mit leichten Feldgeschiitzen, namentlioh yon 
7,5 cm Kaliber und yon 15,5 cm-Morsem, bei franzosisohen 
Firmer zu bestellen. Auffallend ist femer die Feststcllung, 
daB dio franzosisohen Fabriken derartig umfassend ein- 
gerichtet sind, daB sie heuto in der Lage sind, diese immer- 
hin groBo Aufgabe neben ihren BOnstigen Arbeiten fiir 
dio cigene Landesverteidigung ubernehmoi zu konnen. 
Diese Ńachricht ist um so yerwundorlicher, ais namentlioh 
im ersten Kriegsjahre die Vereinigtcn Staaten in bo be- 
deutendein Umfange fiir die Herstellung yon Kriegsgerat, 
insbesondere yon Gesohossen, fiir die uns feindlichen 
Machte tiitig gowesen sind.

Inzwischen hat der amerikanisohe Senat ein Gesetz 
angenommen, das die Schaffung eines F lieg e rk o rp s  
yon 100 000 Mann in Aussicht nimmt,-und hierfiir eine 
Summc yon 640 Mili. $ zur Verfiigung gestellt. Es sollen 
22 000 Flugzeugo und 40 000 Masehinengewehre fiir ihre 
Bewaffnung hergcstellt werden. AuBerdem tritt die Summę 
nooh fiir die Errichtung yon eigenen Regierungswerkstatten 
zum Bau von Flugzeugen und Zubehor ein. lin laufenden 
Jahre sollen bereits 3500 Flugzeuge fertig werden, dio 
jedooh hauptsacblich zur Ausbildung der Flieger dienen 
werden, wofiir yornehmlich englische und franzosisohe 
Krafte yersebrieben sind.
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Sehr bedeutend sind aueh die Summen, die fur die 
Licferung yon M oto rfah rzeu g en  fiir Heereszwecko 
bereitgestellt sind. Fiir 10 C50 Untergestelle ist eino 
Summę von rd. 33 Mili. $ bewilligt worden.

Fiir dio Durohfiihrung der amerikanisohen Kriegs- 
yorbereitungen maobt auBer den anfangs genannten 
Schwierigkeiten aueh der Zustand der amerikanisohen 
Eisenbahnen den leitenden Stellen grofio Sorgo. Ernsto 
Befiirchtungcn iiber dereń Leistungsfahigkeit sind bereits 
laut geworden, und namentlioh soli es an genugenden 
Raumen mangeln, um das fiir die Kriegsfubrung erforder- 
lioho Materiał bereitzustellen. Man ist yon der Grundlago 
ausgegangen, daB fiir jeden Soldaten des amerikanisohen 
Hecrcs, das iiber den Ozean befordert werden soli, 5*/2 t 
Ausriistung erforderlieh sind, imd es laBt sioh leicht aus- 
reohnen, welche gewaltigen Mengcn demgemaB an ver- 
haltnismaBig wenigen Orten fiir die Abbefórderung bereit
gestellt werden miissen. Fiir welobe Zeit diese Ausriistung 
gilt und weieher Art sie ist, ist in den yorliegenden Quellen 
nioht gesagt; anzunehmen ist, daB darunter der gesamte 
Bestand eines Armeckorps nebst yollstandigem Zubebor 
fiir eino bestimmte Zeit zu yerstehen ist. Es kommt 
hinzu, daB aueh die Lebensmittelverhaltnisse in den Ver- 
einigten Staaten bei weitem nioht zufriedenstellend sind, 
und daB sioh ferner boi der Herbeischaffung und Unter- 
bringung yon Lebensmitteln fiir dio Beyolkerung der 
zahlreiohen amerikanisohen GroBstiidto bereits groBe 
MiBstande ergeben haben, so daB die Zukunft aueh dem 
amerikanisohen Volko dio schweren Priifungen, dio mit 
der Kriegfiihrung naeh heutigem MaBstabc yerbunden 
sind, nioht ersparen wird.

Explosion im Hochofenbetrieb.
Schon yerschiedcntlich ist in dieser Zeitschrift1) 

iiber Explosionen im Hochofenbetrieb gesprochen wor
den; im AnschluB daran soi ein ahnlicher Fali erwahnt, 
der ebenfalls auf dio Bildung yon Knallgas im Gestell 
wahrend eines Stillstandes zuruckzufiihren ist, jedooh 
unter anderen Umstanden stattfand.

Auf einer Naobtschicht wahrend einer Fliegermeldung 
yerbrannte an einem Hochofen yon 250 t  Tagesleistung 
und aoht Formen dio Form 6 duroh Abspringen des Zu- 
leitungssehlauches. Ungefahr eine Viertelstunde naoh Still- 
setzen des Ofens erfolgten in Unterbreehungen yon 
etwa 5 Minuten Esplosionon aus den Brillenoffnungen. 
Unmittelbar naoh der ersten Explosion wurde festgestellt, 
daB ein Einsaugen yon kalter Luft duroh die Brillen
offnungen in den Ofen oder ein Uebertreten yon Ofengasen 
in die Diisen und Windleitungen ausgeschlossen war.

Bei der zweiten Explosion erkannte man an der auf 
den starken Knall folgenden blaulichweiBen Stichflamme, 
gaB es sioh um eine Knallgasentziindung handelto. Ein 
Eindringen yon Wasser in die yerbrannte Form war aus- 
geschlossen, da, ■wie oben erwahnt, der Zuleitungsschlauoh 
abgesprungen war. Dagegen war unterlassen worden, 
das Kiihlwasser fiir das Gestell und dio offenen, groBen 
yiereckigen eisernen Formkuhlkasten abzusperren, was 
nachtraglioh geschah. Diese MaBregel wird im allgemeinen 
bei Stillstanden angewendet, um eine allzustarke Abkiih- 
lmig wahrend derselben zu yermeiden. Im yorliegenden 
Falle waro dieses Verfaliren doppelt wiinsohenswert ge- 
wesen, da einer der Kasten im unteren Teil groBe Risse 
aufwies. Die yierto Explosion erfolgto noeh mit unyer- 
minderter K raft aus allen Brillenoffnungen, wahrend sich 
die letzten beiden nur nooh schwaoh bemerkbar maohten. 
Genaues Nachsehen ergab, daB keine der Formen leck war.

Augenscheinlich sind die Explosioncn auf ein Ein
dringen yon Wasser durch dio erwahnten Kastenrisse 
zuruckzufiihren, ermSgłicht duroh das Fehlen des inneren 
Ofendruckes. Diese Ansieht wird durch das Nachlassen 
dor Heftigkeit der Explosionen naoh erfolgter Abstellung 
des Gestell- und Fomikastenkiihlwassers untcrstiitzt.

Sipt.-^ng. Robert Neuman.
') St. u. E. 1917, 18. Jan., S. 62/3; 5. April, S. 338.

Eine einfache Gaspumpe.
Die Heizwertbestimmung in Gason, dio unter geringem 

Druck gegeniiber der Atmosphiire eino Lcitung duroh- 
flieBen, maoht an Ort und Stelle Sohwierigkciten. Ver- 
suoht man beispielsweise, Generatorga-s ungereinigt durch 
den Gasmcsser zu sohicken und im Junkers’schen Kalori- 
moter zu yerbrennen, so yerachmutzt Uhr, Leitung und 
Brenner. Ein gleiohmaBiges Brennen ist unmoglich, ganz 
abgcsehcn davon, daB die mityerbrennenden RuBteilchen 
(dio gleiohe Menge wio an der Verwendungsstelle wird dooh 
nieht yerbrannt werden) die Werte schwankend beein- 
flussen. Versucht man aber, das Gas yorher durch Watte 
o. dgl. zu reinigen, so wird der Druck, der sonst v olle cht 
nooh eben zum Trciben des Messers und zur Erzeugung 
einer g niigenden Flammo geniigt hatte, hierfiir nieht 
mehr reichen.

Deshalb sei im folgenden kurz eine Gaspumpe be- 
sohrieben, dio leicht und billig herzustellcn ist, die geniigend 
Kraft hat, das Gas aueh durch dichtes Materiał hindurch- 
zuziehen und hierdurch ganz yon RuB u. dgl. zu befreien, 
und dio imstando ist, hinterher einen fast beliebig hohen 
Druck zu erzeugen.

Zur Herstellung einer solchen Pumpe bedarf es zweier 
gewohnlioher Fahrradpumpcn und auBerdem zweier Leder- 
soheiben aus zwei ge- 
nau ebensolchen Pum- 
pen, d. h. derselben 
Scheiben, wic sio in 
den Pum pen enlhal- 
ten sind. Wahrend 
jeweils die eino der 
Scheiben m itderkon- 
kayen Seite, wic ge
wohnlich, naeh unten 
aufgesetzt wird, ist 
die zweito dariiber, 
mit dieser naeh oben 

gerichtet, aufge- 
schraubt. Beide sind 
duroh dio iiblichcn 
runden Metallscheibcn 
getrennt, alles mog- 
hchst dieht zusam- 
men, um das Ansau- 
gen selbst von Spuren 
yon Luft zu yermei
den. Die beiden Pum- 
pen werden mit den Abbtldang i. aupmpe.
durch Blecho o. dgL
yerbundenen Griffen gegeneinander"auf einem Brett be- 
festigt, das in der Mitte einen Ausschnitt tragt, so daB die 
Griffe beim Pumpen leicht zu umfassen sind.

Beido Pumpen wirken also duroh die beiden Soheibcn 
sowohl ais Druck- wie auoh ais Zugpumpo; wenn die eine 
ausbUist, zieht dio andere an und umgekehrt.

Auf dem Brett sind auBerdem seitlich yier Ventile 
angebraeht. Diese sind einfache Bunsenycntile (Schlauoh 
mit Schnitt auf Rohrohen), dio in Glaschen, wio man sie 
z. B. bei der Filtration bei der Zuokerbestimmung u. dgl. 
benutzt, eingeschlossen sind. Sie sind, je zwei auf beiden 
Seiten der Pumpe, so angeordnet, daB das jeweils zu- 
sammengedriickte Gas beider Pumpen durch ein T-Stiick 
auf der einen Seite in der Mitte des Brettes abgeblasen 
wird und nioht zur andern (Saug-) Seite gedriickt werden 
kann, und andereeits das Gas durch beide Pumpen jeweils 
auf dieser andern Seite durch ein T-Stiiok angesaugt, 
aber nieht fortgedriickt werden kann.

Das Gas wird yor E intritt in dio Pumpe durch ein 
Stiiek weiteres Glasrohr, das mit Drahtnctz und Watto 
gefiillt und an beiden Enden mit durchbohrten Gummi- 
stopfen geschlossen ist, filtriert. Hinter der Pumpe kann 
es in eino Flasoho von etwa sechs Liter Inhalt geleitet 
und beispielsweise stets so gepumpt werden, daB duroh- 
schnittlich ein Druck yon rd. 160 mm W. S. er-
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halten bleibt, wenn es, durch einen mit Quetschhahn ver- 
sehenen Sohlaueh weitergeleitet, so reguliert ist, daB es 
in die Gasuhr mit etwa 60 mm Druck eintritt. StoBe 
haben sioh alsdann nicht mehr bemerkbar gemaoht.

Dio Pumpenanordnung kann aber auch zu anderen 
ais den genannten kalorimetrischen Zweoken verwendot 
werden, beispielsweise zum Ansaugcn von Gas aus den 
Ziigen einer Feuerung zweoks Analyso. In diesem Falle 
wird man zweckmaBig statt der Flasohe ein T-Stiick an- 
schalten, an dessen einem Sohenkel die Analysenproben 
entnommen werden, an dessen anderm nochmals ein

Bunsenvontil angebraoht ist, durch das die Gase fort- 
gesetzt weggepumpt werden konnen, das jedooh, selbst in 
Augenblicken, wo nioht gepumpt wird, den Zutritt yon 
Luft yerhindert.

Die Gestaltung des Ganzen geht aus Abb. 1 heryor.
Da mittlerweile ein groBer Mangcl an Guramisoblaueh 

eingetreten ist, diirfte cs unter Umstanden zweckmaBiger 
sein, dio sonst einfaoheren Schlauohyerbindungen duroh 
SclUiffo zu ersetzen oder die Glasrohren teilweiso zu- 
sammcnzusohmelzcn. ' Dr. O. Schtimacher.

Aus Fachyereinen
The Institution of Mechanical Engineers.

(Schlufl to n  Seite 845.)

H. n . A shdow n, Newcastle-on-Tyne, berichtete 
uber dio

Warmebehandlung von Stahlschmiedestucken.
Ueber die Warmebehandlung von Stahlen ist schon 

so yiel gesagt und geschrieben worden, daB nach Ansicht 
eines Laien eigentlich der hochste Grad der Vervollkomm- 
nung nach jeder Kichtung hin eiTcicht sein muBte. Und 
dennoch geht aus angestellten Versuchen und gelegentlich 
gemachtcn Beobachtungen augenschpinlich heryor, daB 
trotz unserer weit yorgeschrittenen Kenntnissc auf diesem 
Gebiet noch manches der Klarung bedarf. Ashdown hat 
sich 25 Jahre lang praktisch mit der Erforsehung, Her
stellung und Behandlung von Stahlen beschiiftigt und 
tcilt die wahrend dieser Tiitigkeit gcsammelten Erfahrun- 
gen mit.

Ein Schmiedestiick, das bei hoher Temperatur fertig- 
gemacht worden ist, oder Teile desselben, die auf Schmiede- 
hitze erwiirmt wurden und nachher nur geiingo oder keine

Eigenschaften eines solchen Materialcs lassen bekanntlich 
sehr zu wiinschen ubrig. Durch geeignete Warmebehand
lung solcher Stiicko ist eino hedeutende Vcrbesscrung 
sowohl der Struktur wie der Eigenschaften zu erzielen. 
Aber nicht nur an achweren, sondern auch an relatiy 
kleinen Schmicdestucken sind die crwalinten Beobachtun
gen zu machen. Eine besondere Art schwercr Bolzen 
beispielsweise wird in der Weise hergcstellt, daB Stiicke 
Rundstahl in ilirer ganzen Lange auf Schmiedetemperatur 
erhitzt und Teile des Stabes zur Bildung des Bolzen- 
kopfes ausgebrcitet werden. Nachher werden diese 
Schmiedestucke bei 677° normalisiert. Werden solche 
Bolzen einer Schlagprobc unterworfen, so springt oft der 
Kopf ab. Der Grund hierfiir ist leicht zu verstehen, wenn 
man untcrsucht, was beim Schmieden eintrat. Nur der 
Teil, der den Kopf bildet, hat Bearbeitung erfahren, und 
an der Stelle, wo Kopf und Schaft einander grenzen, sind 
zwei yollstiindig yerschiedene Strukturcn yorhanden. Bei

x on

Abbildung: 6 .
Gefugeaussehen eines nngegluhten Stahlęusscs.Abbildung 5. Yerschmieden einer SchifT*welle.

Bearbeitung erfuhren, behalten beim Abkiihlen ein sehr 
grobes Gefuge bei. Um diesen Punkt deutlicher zu kenn- 
zeichnen, greift Ashdown ais Beispiel eine Schiffswelle 
heraus (Abb. 5), die er zwei Schmiedeoperationen unter- 
wirft. An dem Kniippel A ist die in B gezeigte Bearbeitung 
auszufuhren. Der Teil Bj wird bei der ersten Ifitze fertig; 
um jedoch den Teil Ba fiir dio weitere Schmiedearbeit zu 
erhitzen, muB auch ein Teil von Bi in den Ofen cingefiihrt 
werden. Dieser Teil wird naturlich wahrend einer langercn 
Dauer der Sclimiedehitze ausgesetzt und erhalt an- 
schlieBend nur geringe oder keine Bearbeitung. Die Gefuge- 
besehaffenheit dieses Teiles einer solchen Welle gleicht 
der eines ungegliihten Stahlgusscs. Das Aussehen eines 
solchen Gefuges ist aus Abb. 6 ersichtlich. Ein boser Fali 
dieser Art kam Ashdown vor einiger Zeit zur Kenntnis. 
Das in Frage koinmende Schmiedestiick war eino doppelte 
Zwischenwclle, die wahrend des Drehens auf der Bank 
durchbrach. An dor Bruchstelle angestellte metallo- 
graphisobe Untersuehungen lieBen ein iibcrhitztes, grob- 
kristallinisches Gefuge erkennen. Die mechanischen

xxxvm.!7

der Schlagprobe bricht das Stuck dann an dieser Stelle 
dureh. Erhalten solehe Schmiedcstuckc jedoch eine 
geeignete Warmebehandlung, so wird ein einheitlich 
gleiches Gefiige erlanjt, und das Abspringen der Kopfe 
bei Anstellung yon Schlagproben wird yerschwinden. M

Es ist eino mehr oder minder allgemein yerbreitete 
Ansicht, daB Schmicde- oder PreBstucke, die bei hoher 
Temperatur fertiggemacht worden sind, bei der Abkiih- 
lung eine feinkornige Gefugebesclmffenheit wicdererlangen. 
Die3es ist yollstandig unzutreffend. Will man dio besto 
normale Gefiigebcschaffenheit erhalten, so muB man dio 
Temperatur solcher Schmiedestucke zunachst unterhalb 
der des Umwandlungspunktos sinken lassen und muB 
dann dio Stucke auf eine Temperatur wenig oberhalb der 
des kritischen Punktes erhitzen und sie anschlieBend 
moglichst an der Luft abkuhlen lassen.

In Bezug auf hohe Gliih- und Hartetemperaturen ist 
allgemein bekannt, daB, sobald dio Umwandlungstempera- 
tur des besonderen unter Betrachtung stehenden Stahles 
in zulassigen Grenzen uberschritten ist, eine Yerfeinerung
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des Gefiiges cinsetzt, und auch daB, praktisch gesprochen, 
die groBte Harto des Stahles durch Abschreckcn von dieser 
Temperatur erhalten wird. Weitcrhin ist auch bekannt, 
daB, wenn die zulassigen Grenzen dieser Temperatur iiber- 
schritten werden, sich die grobe Struktur wieder ent- 
wickclt, und zwar entwickclt sich dieso in AbhŁngigkcit 
von der Zeit u rd  der Hohe der Temperatur. Ein hoohsb 
wichtigcr, oft ubersehener Punkt ist dic yerhaltnismaBig 
lange Zeit, die erfordcrlich ist, um groBe oder mehrere 
Stucke auf diese erhohten Temperaturen zu bringen. 
Nicht nur gehen wiihrend dieser unnutz verbrachten Zeit 
Brennstoff und Arbeit yerloren, sondern dio Schmiede- 
stucko werden dabci auch sehr schnell verdorbcn. Es wiiro 
interessant, dio Griinde zu erfahren, warum einigo groBe 
Werke solch lioho Temperaturen ais Abschreektempera- 
turen nehmen. Ashdown hat nie hohere Temperaturen 
ais 843° fiir notig befunden und hat stets gute Ergcbnisse 
■damit erziclt.

Auf dio zuweilen mangelhafte Bcobachtung wahrend 
des Gliihens ist schon hingowiesen worden. Ashdown 
kommt in scinen weiteren Ausfiihrungen nochmals auf 
diesen Punkt zuriick. Wiihrend des langsamen Warm- 
werdens der Scbmicdestuckc im Gliihofen werden natiirlich 
die kleineren oder yorstchenden Querschnitto viol eher 
warm ab  dio groBercn oder niedcrgepreBten Teile. Nimmfc 
man bcispielswciso an, daB dio vorgesohriebcne Temperatur 
870° ist, so ist es leicht zu vcrstehen, daB die kleinen 
(Juerschnittc dieso Warnio in kurzer Zeit erlangt haben, 
daB die groBeren Querschnitto hingegen zur Errcichung 
dieser glcichcn Temperatur eino yiel liingere Zeit ge- 
brauchen. Dio kleineren Querschnitts werden inzwischen 
hochst ubcrmiiBig erbitzt. Solcho Punkte wio diese sind 
oft die Ursachcn auftrotcndcr Femer und werden un- 
gliioklicherweiss hiiufig iibersehen. Hier wird.ein guter 
Ofenarbeiter unschatzbar. Ashdown halt es fiir sehr prak
tisch und zwcckmiiBig, dio Schmiedestiicko zunachst 
durch und durch auf eino Temperatur gerade unterhalb 
des kritischen Punktcs zu erhitzon, eino Temperatur, bei 
der ein liingeres Erhitzen den Stiicken nichts schadet, 
und dann dio Stiickc im ganzen naeh und naeh auf dio 
yorgcschriebene Temperatur zu bringen.

Fiir die Temperaturangabe sind Pyrometer von 
groBem Wcrto, in Ilanden unerfahrener oder glcichgiiltiger 
Leute wirken sie jedoch eher schadlich ais niitzlich. Und 
was die aufzeichnendon Pyrometer anbetrifft, so legt Ash
down auf diese wenig Wert, wenn nicht damit eine sorg- 
fiiltigo Beobachtung des Ofens yorbunden ist. Dio AuJf- 
zeiebnung gibt nur dio Temperatur der Fliioho an, in der 
das Pyrometer gelegen ist. In groBen Oefen konnen aber 
schon in geringer Entfcmung von dieser Stelle gro Be 
Temperaturuntcrschiede herrschen. Der groBte Wcrt 
eines selbstaufzeichnenden Pyrometers ist naeh Ansicht 
Ashdowns die moralische Wirkung, die es auf den 
Ofenarbeitcr ausiibt; cs veranlaBt ilin, mehr wio sonst 
auf sein Feuer zu achten.

Das Gliihcn in Sand wurde, so ist cs Ashdowns Mei- 
nung, bald yerschwinden, wenn die Tatsacho allgcmcin 
yorwortot wiirde, daB Schmiedestiicko, dio durch eine 
richtigo Warmebehandlung cin feinkornigea Gefiige er
halten und schnell abkiihlen, allgemein bessere mccha- 
nische und physikalischo Proben ergoben. Unstrcitig ist 
cs zuweilen yorteilhaft, Schmiedestucke, die aus Stahl 
m it einer Art selbsthartender F.igepsohaften hergcstcllt 
sind, in Sand zu gra beri, um sie fiir die Bearbeitung weich 
zu machen. In solehen Fiillcn muB man darauf achten, 
daB die Stiicke yollstiindig bedeokt sind, bevor dio Tem
peratur derselbcn unterhalb der des kritisclicn Punktes 
gefallen ist; fiir yerhaltnismaBig kleine Stiicko sollte 
warmer Sand yenvendet werden.

Auf die GleichmaBigkeit der Temperatur des Stiickes 
beim Gluhen und Abschrccken sollte mehr Gewicht gelcgt 
werden. UebermiiBiges Erhitzen der Schmiedestiicko vor 
dem Abschreckcn ruft nicht nur eine schleohte Gefiigo- 
bcschaffenhcit hervor, sondern macht auch das Abschreck- 
mittel warm und bewirkt somit eine yerhaltnismaBig

langsame Abkuhlung des Schmicdestiickes durch sein 
kritisches Temperaturg^bict, was eine teilweiso Ab- 
scheidung des Ferrits cintrcton liiBt. Es muB allgemein 
eingeriiumt werden, daB, jo schncllcr ein Schmiedestuck 
durch das kritische Temperaturgebiet hindurch abgckiihlt 
werden kann, um so besser seine Gefiigebcschaffcnheit 
und folglich seine physikalisehen Eigenschaften sein 
werden.

Was das Ahscbreckmittcl anbetrifft, so gibt Ashdown 
zu, daB durch Abschreckcn in Wasser hervorragende Er- 
gobnisso erziclt werden konnen und daB auch d ij Gefiige- 
beschaffenheit naeh dieser Behandlung nichts zu wiinschcn 
iibrig liiBt. Seine Meinung geht dahin, daB diese Absehrcok- 
art in anderen Landom in Anwendung ist. Von ihm unter- 
suchto Stucke, dic diese Behandlung erfahren hatten, 
zeitigten sowohl mechanisch wio metallographisch hochst 
lobenswerte Ergcbnisso. Dio gleichen Abschreckmittcl 
passen nicht fiir schwero und loichte Stucke; die Wahl 
muB auf Grund der gesammelten Erfahrungcn des jc- 
weiligen Herstcllers getroffen werden.

Dic oft zu findendo Angabe, daB die feinkornigen 
Gcfugebeschalfenheiten und heryorragonden Versuchs- 
proben, dio bei Laboratoriumsyersuchcn erhalten werden, 
bei der Behandlung yon Massen in den Betrieben nicht 
zu crlangen sind, trifft naeh Ashdown nicht zu. Bei sorg- 
faltiger Ófenkontrolle und ricbtiger Regelung der Warme- 
bohandlung sind seiner Ansicht naeh im Betriebe gleich 
gute Ergcbnisso zu crzielcn. Zum Beweis fiihrt cr in 
Abb. 7a dic Gefiigebeschaffeiiheit eines iiber 30 t  schwercn 
Schmicdestuckcs vor, das vor dem Abschreckcn einer 
langcren, kriittigen Ueberhitzung unterworfen wurde. Das 
Stiick erhielt nachhcr eine yerfeinernde Behandlung, 
wurdo wieder abgcschreckt und angelassen u rd  zeigte das 
in Abb. 7b wiedorgegebene iiuBerst feinkornigo Gefiige- 
aussehen. Ein riel feineres Gefiige kann kaum im Labora
torium mit einem 2ó-mm-Rundstab erziclt werden.

Hiirtcadern werden in Stahlsehinicdestiicken, wio all- 
gomcin bekannt ist, durch die Gogenwart nichtmetallischer 
Einschliisse heryorgerufon. Die Entfcmung dieser Hartę- 
adern durch irgendeino Wiirmcbehandlung ist praktisch 
unmoglich. Wohl kann nacli Ashdowns Erfahrungen die 
GroBo diesor Adern yermindort worden, aber dio hierzu 
crforderliche Warmebehandlung ist sowohl drastisch ais 
kostspielig, und womoglich stellt sich das bohandolte 
Materiał ais wenig besser ais das Ausgangsmaterial heraus. 
Hier bietot sich noch cin weites Untersuchungsfeld. Das 
Vorhandensein dieser Hiirteadcrn ist nicht zu untor- 
Bcliatzen, und es bedarf keinor Frage, daB cin aderfreier 
Stahl von yiel besserer Qualitiit ist. Jedenfalls ist Vor- 
bougung immer besser ais Regcnerierung, und cs ist dcm 
Stahlwerkcr sehr gut moglicli, Błocko von 100 t  Stiick- 
gcwicht zu gicBcn, deren groBeror Teil yollstiindig frei 
yon Hartcadern ist.

Der groBo Wcrt richtiger und sorgfaltiger Warme- 
behandlung schcint yielerwórts noch nicht hinreichend 
erkannt /.u sein. Wenn dic Tatsacho sich allgemein vor- 
gegenwartigt haben wird, daB aus dcm besten Stahl her- 
gestellte Schmiedestucke durch entweder ungcniigendes Er- 
wiirmen oder Ueberhitzen hoffnungslos yerdorben werden, 
und daB die unter Betrachtung stehenden Schmiedestucke 
groBe Worte darstcllen, so wird auch dieses Gcbiet mehr 
Beaohtung finden und mehr ais Wissenschaft denn ais 
rohes Handwcrk betrieben werden.

Die den bciden Vortriigen sich anschlieBendo Aus- 
sprache wurde von Sir Robert H ad fie ld  eroffnet. Be
zuglich groBer Sclimiedeatucko hat dieser bekannte 
Forscher allerdings keine personliehen Erfahrungcn auf- 
zuweisen, wohl boziiglich kleiner Stucke. E r halt ebenfalls 
die stiindige Beobachtung der Temperatur der Schmiede
stucke sowohl im Gliihofen wie bei der nacliherigen Ope- 
ration mittels optischer und anderer Pyrometer fur ganz 
entschieden notwendig. Die Temperaturen miissen seiner 
Ansicht naeh unbedingt standig gemessen werden, und 
zwar nicht nur die drr Oefen, sondern bei groBen Schmiode- 
stuckcn auch dio der Stiickc selbst. Wenn dies gemacht
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Abbildung 7 a. Abbildung 7b.
Abbildung 7, Gefuge eines 30-t-Schmledestuekes. ElniluO des Abselireckens und Anlusens, 
a. Vor dcm Abscbrecken kriifllg uberbitzt. b. Yor dem Abscbrecken Terfelnert und normal erhitzt.

wiirdo und der Stalli Yon cntsprecliender Qualitiit sei, 
konnen seines Erachtens nur geringe oder keine Storungcn 
auftreten. Es sei besonders bei hiirtcrcn Stahlen hochst 
unrateam, kalte Blocke in warme Oefen einzusetzen; die 
Temperatur des Ofens und des Blockes muBte zusammen 
gesteigert worden, um so eine langsamo undgleichmaBigo 
Warmebehandlung gcwiB zu machen. Auch 
die Abkuhlung der Schmiedestiicke sollte 
sorgfaltig iibcrwacht und beaufsiehtigt 
werden. Es sei, mit Ausnahme bei sehr 
weichem Stahl, gefahrlich, Schmiedestiicke 
zu nehmen und sio im Freien oder olino 
besondere Bcachtung abkiihlcn zu lassen.
GeproBto Granatenhiillcn beispielsweiso 
sollte man, anstatt sio auf einen Haufen 
zu werfen, zu 15 bis 20 Stiick auf einem 
Fordcrwagen abkiihlen lassen. Die Hiillen 
muBten, wio aus Abb. 8 ersiclitlich, auf 
diesem Wagen in der Weise angebracht 
sein, daB sie sich gegenseitig nicht bcriihr- 
ten. Die Abkuhlung sei in diesem Falle 
eine cinheitlich gleiche, und an so abgo- 
kiihlteu Stiicken angestellto Untersucliun- 
gcn lieBen, soweit wie er unterrichtet sei, 
eine hochst einwandfreio Materialbeschaf- 
fenheit erkennen. — Dr. W. R o sen h a in  
schreibt den Onterschied zwischen LaboratoriumsYcr- 
suchen und Betriebsbehandlungen den yersohiedenen 
Abkiihlungsgeschwindigkeiten zu. Ein Stahlstab von 
25 mm Durohmesser konne sogar im Wasser abgeschreckt 
werden, ohne daB erśprange; schleohto Ergebnisse wurde 
man jedoch erhalten, wenn man ein Stahlschmiedestuck 
von i m Durchmesser gleicli schnell abkiihlen wollte.

Woiterhin warnt dieser For- 
scherdaYor, StahllangereZeit 
auf Tomperatureu untorhalb 
der der kritischen Punkte, 
d. i. zwischen 000 und 700°, zu 
erhitzen. Die mechanischen 
Eigensohaften des Stahles 
hingen ja allerdings in erster 
Linio Yon der rclativen Vcr- 
tcilung Yon Perlit und Ferrit 
ab, aber das innerc Gefuge 
des Perlits sei cbenfalls von 
gro Ber Bedeutung, und dieso 
innerj Struktur konne durch 
Behandlung bciTemperaturen 
untorhalb 700° vollstandig 
zugrundo gerichtct werden. 
An Hand einiger Lichtbilder 
worden die Ausfuhrungen 
niiher beleuchtet, — Dr. W.
H. 11 a t  f i c 1 d ist d er Mcinung, 
daBder Bearbeitungsgrad von 

Schmicdcstucken sehlecht 
zahlenmii Big ausgedriickt wer
den konne, AuBer dem Ver- 

hiiltnis des Blockąucrschnittcs zum (Juorschnitt dos ferti- 
gen Arbeitsstuckcs habe bcispiclsweisc auch dio Tempe
ratur, bei der eino Stahlmasse gesebmiedet wiirde, einen 
groBcn EinfluB auf dic endgiiltigen mechanischen Eigcn- 
schaftcn des Stahles. Weiterhin fiihrt Hatfield aus, daB 
die von Ashdown wiedergegebenen Lichtbilder seines Er-

AbbJldang 8. Abkiihlen von gepreflten Granatenhullen.

achtens nicht imincr dasTGcfugo eines stark iiborhitzten 
Stahles wiedergiiben; solcbe Gefugeausschen wurden 
haufig auch in Stahlen angetroffen, die nicht iibcrhitzt 
worden waren. Die von Rosenhain beziiglich des Gliihens 
bei Temperaturen untorhalb des kritischen Punktes ge- 
machten AeuBerungen scheinen ihm wenig einleuohtend 
und wenig gerechtfertigt. A. Sladcler.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen’).

10. Septcmber 1017.
KI. 12 i, Gr. 25, S 45 115. Verfahren zur besseren 

Ausnutzung Yon Kiesabbranden. K urt Sacht-
lebcn, Mcggcn-Lenne i. Westf.

KI. 12 i, Gr. 31, F 41 701. Vcrfahren und Vorrichtimg 
zur Gewinnung Yon Vanadin aus Tonen; Zus. z. Anm. 
F 41 568. Dr. K urt Flegel, Berlin, Wiirzburgerstr. 21.

*) Dic Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
an wahrend zweier Monate fur jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B erlin  aus.

KI. 12 r, Gr. 1, E 21 948. Entgasungsrctortc fiir Gas- 
erzeuger mit zentralem Absaugerohr fiir die Schwelerzeug- 
nisse. Ehrliardt & Sehmer, G. m. b. H., Saarbrucken.

KI. 18 a, Gr. 6, B 82 729. Bcgichtungseinrichtung 
fiir Hochofon mit Kiibelbegichtung. Fritz Belger, Gcrle- 
bogk, Kr. Kothen.

KI. 31 c, Gr. 11, G 44 412. GieBform zur Herstellung 
eines dichten Gusses mittels Pressung; Zus. z. Anm. 
G 43 899. Friederike Gramss, MetallgieBerei, Charlotten- 
burg.

13. Septomber 1917.
KI. 35 b, Gr. 8, A 26 050. Einrichtung an elek

trischen Arbsitsmaschinen, die abweohselnd al3 Motor
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und Generator arbeiten. Allgeracino Elektrizitats-Ge- 
sellschaft, Berlin.

KI. 42 e, Gr. 25, P  34 170. Vorriohtung zur Mes-
sung stromender Gasmengen. Julius Pintsoh, Akt.-Ges., 
Berlin.

KI. 42 e, Gr. 25, P 35 230. Vorrichtung zur Mes-
sung stromender Gasmengen. Zus. z. Anm. P. 34 170. 
Julius Pintsch, Akt.-Ges., Berlin.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
10. Septcmber 1917.

KI. 10 a, Nr. 667 785. Vorrichtung zum Ausdriickcn 
des Kokses aus Kammerofen zur Erzeugung von Gas und 
Koks. Heinrich Koppers, Esscn-Ruhr, Moltkestr. 29.

KI. 21 h, Nr. 667 771. Elektrodenhalter fur clek-
trisohe Oefen. Gesellschaft fiir Elektrostahlanlagcn 
m. b. H., Siemensstadt b. Berlin, und Fritz Kostka, 
Berlin-Wilmersdorf, Joachim-Friedrich-Str. 34.

KI. 21 h, Nr. 66*7 799. Elektrodenhalter fiir elek- 
trisohe Oefen. Bcrlin-AnhaltischoMaschinenbau-Akt.-Gcs., 
Berlin.

Deutsche Reichspatente.
KI. 7 a, Nr. 295 862, vom 26. Februar 1915. S am uel 

E n d e rs  D ie so h e r in  P i t ts b u rg h , V. St. A. Verfahren 
und Vorrichtung zur Berstdlung von Iiohren aus Rohr- 
luppen.

Bci den bekannten Schriigwalzyerfahren, bei denen 
dio Rohrluppen von Arbeitsfliichen behandelt werden, 
dereń Drehachso einen spitzen Winkel mit der Luppen- 
acliso bildet, findet ein FlieBen des Metallcs umgekchrt 
zur Lange des Eingriffes statt, so daB das FlieBen fast 
ausschlieBlich in der Umfangsrichtung erfolgt, aber in

der Richtung parallel zur Aohso unbedeutend ist. Hier- 
durch ist das Metali einer starken Bcanspruchung unter- 
worfen. Ferner findet eine Yerdrangung des Metalles 
entgegen der Voischubricbtung statt, die eino Verdickung 
oder Erweiterung hinter den Walzen erzeugt. Die Rohr- 
luppo erhalt hierbei einen ovalen oder unregclmaBigen 
Querschnitt, der aueh an dem fertigen Rohr noch fiihlbar 
ist. Dieser Ucbelstand soli dadurch behoben werden, 
daB vor dem Beriihrungsbereich der unter einem spitzen 
Winkel zur Achso der Rohrluppc a liegenden Walzkorper b 
ein konzentrisch zur Luppenachse gedrehter Ring o 
angeordnet ist, dessen Innendurchmesscr etwas groBer 
ais dor AuBendurchmesser der Rohrluppo ist.

KI. 19 a, Nr. 296 036, vom 15. Oktobcr 1913. G eorgs- 
M arien -B orgw erks- und H iit te n v e re in  A kt.-G es. 
in  O snabriiok . Querschwelle fiir in einer Richtung be- 
jahrene Eisenbahngleise.

Die Vorderwand b der Querschwello a ist gekiirzt, 
dio Hinterwand o entsprechend verlangert, wodureh dio 

die unteren Schwellenkanten 
verbindende Ebene in der 
Weise schriig angeordnet ist, 
daB sie annahernd winkel- 
recht zu der Mittelkraft der 
auf die Schwelle wirkenden 
auBeren KriŁfte steht. Hier- 

durch sol] dio Widcrstandskraft der Schwelle gegen den 
dureh don fahrenden Zug erzeugten wagerechten Schub 
yergróBcrt werden.

KI. 18 b, Nr. 296 014, vom 8. Juli 1914. S ta h l-  
work T hyssen  A kt.-G es. in  H agend ingon , L o th r. 
Fahrbare Vorrichtung zum Entfernen von Ansatzcn und 
Baren an Konvertennundungen, bei uiclcher ein mil Stófiel 
amgerusteler Druckzylinder mittels Zugbdnder an den 
Konvertcr angelenkt ist.

an dem Stander d und an dem DruckstUok e sitzenden 
Leisten f gestiitzt werden. Der infolge Durchbiegung der 
Walzen bewirkten Schragstellung der Zapfen a konnen die 
Biichsen c dureh Pendeln um die Leisten f ohno weiteres 
folgen.

KI. 24 e, Nr. 296 335,
yom 27. Mai 1915. B e r
lin  - A n h a ltiso h e  Ma- 
sch in o n b au -A k t.- Ges. 
in  B erlin . Rostloser 
Schaehtgaserzeuger mit 
seitlich unterhalb des 
Aschensacke-s liegendem 
WasserabschluP und mit 
Asehenfórderwalze.

Die Aschenaustrage- 
walzo a, die bisher dio 
Brennstoffsaulo trug, ist 
am Ausgango eines wage
rechten Kanals b zwi
schen Aschensack o und 
WasserabschluB d ange
ordnet. Sió fordert die 

ihr duich eino schrilge Wand des Aschensacks o zugefiihr- 
ten Ycrbrennungsruckstande unmittelbar in den Wasser
abschluB d.

Der den StoBel a bewegendo Druokzylindor b wird 
beim Entfernen der Ansatze an der Konverterinundung 
mit dem Konvcrtermantcl unmittelbar dureh Zugbandor o 
Terbunden, so daB samtliche Druckkraftc yom Kon- 
ycrtermantel aufgenommen worden und das Auftreten 
von Kippmomenten ausgeschlossen ist.

KI. 7 a, Nr. 2S6 178, vom 25. Marz 1914. $ipl.»3ng. 
C arl S ch iirm ann  in  D usseldorf. Drucklager fiir 
Mctallwalzwerke, Kalander o. dgl.

Dio Zapfen a der Walzen b steoken in Buohsen c, 
die pendelnd von den schmalen, halbkreisfórmigen und
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Statistisches.
Berebau- und Hiittenerzeugnisse Oesterrelchs im Jahre 1914-.

Wcnngleich wir fiir einzclnc Gegenstandc dea uster- 
reiohisohen Bergbaubetriebes, insbesonderc Kohlen, nioht 
nur die Ergebnisse des Jahres 1914, sondern aueh schon die

der beiden folgenden Jahre an dieser Stelle yeroffentlicht 
haben1), fehlte doeh bisher noeh die zusammenfassende 
amtliehe Statistik fiir 1914. Sic liegt jetzt yor2) und be- 
riohtigt einige der friiberen Zahlen. Wir geben daraus 
nachstehende Angaben ■wieder71):

GegeDSt-and

Anzahl der Unternehmungcn 
bzw. Anlagcn Anzahl 

der Arbciter4)
Gewtnnung In Tonnen Gesamtwert In Kronen

Uberhaupt lm Betrieb

1914 1013 191-1 1913 1914 1913 1914 1913 1014 1013

Eisencrz . . . . 151 148 22 23 4 819 6 270 2 281 251 3 039 324 21 575 897 28 886 641
Manganerz . . . 12 12 2 2 162 162 13 808 16 540 153 686 193 902
Wolframerz . . 1 1 1 1 27 27 56 52 130 221 96 410
Steinkohle . . . 305 301 122 122 68 154 71 015 15 546 455 16 459 8S9 173 616 159 172 334 415
Braunkohle . . 647 641 181 185 50 657 55 194 23 580 738 27 378 332 135 166 163 149 472 143
Steinkohlenkoks 15 16 15 16 4 434 4 490 2 200 107 2 561 778 40 127 045 47 798 817
Braunkohlenkoks 2 2 2 2 6 254 1 877 37 004 22 452 267 583 j
Steinkohlenbrik. 5 6 4 4 91 81 193 497 196 141 2 926 191 2 994 816
Braunkohlenbrik. 6 6 6 6 262 280 229 055 249 760 2 412 449 2 640 470
Frischereiroheisen 1 145 174 1 4S4 431 99 796 926 117 843 828
GieBerciroheisen *) 207 392 9) 273 433 22 199 034 25 613 899
Roheisen iiber- 

haupt . . . . 21 26 12 13 4 714 5 627 1 352 566 1 757 864 121 995 960 143 457 727

An Hochofen standen im Bcriohtsjahre 26 (30) 
■wahrend 996 (1457) Woohen im Feuer; 12 (10) waren 
auCer Betrieb. Von der gesamten Rohcisencrzeugung 
und den aus dem Vorjahre yerbliebenen Lagerbestanden

J) Vgl. St. u. E. 1915, 11. Febr., S. 177/8; 1916,
10. Febr., S. 152; 1917, 29. Marz, S. 318.

2) Statistik des Bergbaues in Oesterreieh fiir das 
Jahr 1914. Lfg. 1: Hic Bergwerksproduktion. Sonder- 
-heft der Zeitschrift „Bergbau und Hiitte" (ausgegeben 
mit H. 12 des Jges. 1917 der Zeitschrift). Wien: K  K. 
Hof- und Staatsdruckerei.

wurde der weitaus iiberwiegende Teil im Inlande verar- 
beitet, nur 96 630 t  wurden ausgefiihrt. Von den vcr- 
hutteten Erzen waren 1 878 331 (2 541 631) t  oder 74,21 
(68,76) % aus dem Inlande und 652 700 (1 154 954) t  oder 
25,79 (31,24) % aus dem Auslande.

3) Vgl. St. u. E. 1914, 26. Nov„ S. 1777.
4) Ohne Aufseher.
s) Darunter 1452 t  GuBware erster Schmclzung 

im Werte von 254 411 K.
•) Darunter 3738 t  GuBware erster Schmclzung im 

Werte von 627 287 K.

Wirtschaftliche Rundschau.
United States Steel Corporation. — Naeh dem neueston 

Ausweise des amerikanisohen Stahltrustes betrug der i hm 
vorliegende A u ftra g sb e s ta n d  zu E n d e  Au g u s t  1917 
rd. 10 573 500 t  (zu 1000 kg) gegen rd. 11017 500 t zu 
Ende Juli 1917 und 9 814 923 t zu Ende August 1916. 
Wie' hooh sioh die jeweils yorliegenden Auftragsmengen 
ara Monatsschlusse wahrend der letztcn drei Jahro be- 
zifferten, ergibt sich aus nachstehcnder Ucbersioht:

1916 1910 1917
t t t

31. Januar . . 4 316 548 8 049 531 11 657 639
28. Februar . 4 416 897 8 706 069 11 761 924
31. Marz . . . 4 323 841 9 480 297 11 899 030
30. April . . . 4 228 840 9 986 824 12 358 0001)
31. Mai . . . 4 332 832 10 096 803 12 076 0001)
30. Juni . . . 4 753 048 9 794 705 11 565 7001)
31. Juli . . . 5 007 397 9 747 089 11 017 5001)
31. August . . 4 986 980 9 814 923 10 573 5001)
30. September 5 402 700 9 574 945 —
31. Oktober. . 6 264 099 10 175 504 —•
30. Noyembor 7 204 521 11 235 479 —
31. Dezember . 7 931 120 11 732 043 —

Am 31. August 1917 zeigte der Auftragsbestand somit 
einen weiteren Riickgang um rd. 444 000 t  im Vergleich 
zu dem dea Vormonates, wahrend am 31. Juli ein Riick- 
gang um rd. 548 200 t  gegeniiber der Ziffer vom 30. Juni

’) Abgerundete Ziffem.

eingetreten war. Im Vergleich zur cntspreohcnden Vor- 
jahrszeit umfaBte der Auftragsbestand yom 31. August 
1917 immer noeh ein Mehr yon rd. 758 600 t.

Aktien-Gesellschaft Meggener Walzwerk, Meggen 
(Westfalen). — Naeh dem Berichte des Yorstandes iiber 
das Geschaftsjahr 1916/17 war die Nachfrage naeh den 
Erzeugnissen des Unternehmcns fiir Heeresbedarf so 
stark und dringend, daB den Anforderungcn bei weitem 
nioht geniigt werden konnte und sehr lange Lieferfristen 
in Anapruoh genommen werden muBten. GroBo Schwie
rigkeiten yerursacbte die Hcrbeiaehaffung der notigen 
Rohstoffe, die zu manoherlei Storungen dea Betriebes 
fiilirte. Von der neuerbauten Verzinkcrcianlage konnte 
nur das Wellbleohwalzwerk in Betrieb genommen werden, 
nioht aber aueh dio eigentliohe Verzinkerei, und zwar 
wegen dea groBen Bedarfes der Hecrcsverwaltung in 
schwarzen Blechen. Der RechnungsabschluB ergibt bei 
121 320,25 M. Vortrag und 1 526 553,02 M Betricbs- 
iibcrschuB auf der einen, 739 300,83 M Geaohaftsunkosten 
(einschl. Kriegssteucrriicklage) und 194 978,90 .K Ab- 
sohreibungen auf der anderen Seite einen Rcingcwinn 
yon 713 593,54 M zu folgender Verwendung: 50 000 Jl 
Zuweisung an den Vcrfugungabestand, 20 000 M des- 
glciohen an die Arbciter - Unterstiitzungs - Riicklage, 
30 000 .ft fiir KriegswolUfahrta- und gcmeinnutzige Zweeke, 
35 000 Jt Zuwendung an die Nationalstiftung fiir dio 
Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen, 62 419,70 JC
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Vergiitung an Aufsichtsrat, Vorstand und Angestellto, 
225 000 Jl (15% ) Gewinnausteil uiul 150 000 .K (100 .K 
auf jedo Aktie) besondero Vorgutung an dio Aktien- 
besitzer sowio cndlioh 141 173,84 Jl Vortrag auf neuo 
Kccluiung.

Bergbau- und HtiUen-Aktien-Geselischaft Friedrichs- 
hUtte zu Herdorf. — Nacb dcm Bericlito des Vorstandcs 
iiber das Gesohiiftsjalir 1916/17 bot dieses Arbcit in Fiillo 
zur Deckung desraittel und uimiittelbarcn Kriegsbedarfes. 
Auoh dio Werke der Gcsellsoliaft hatton vollauf zu tun 
und wurden vicl nichr haben leisten konnen, wenn sio 
nioht andauernd an Brennstoffmangel zu leiden gehabt 
hiitten. Um seinen Erzbedarf fiir das Hoohofenwerk 
noch weiter zu siohern, yergroBertc das Unternehmen 
seinen Beaitz an Eisenstein-Grubenfeldern und kaufto zu 
seinen 157 Kuxen Pfannonberger Einigkeit 102 Kuso 
aus Yorhandenen Mitteln fiir rd. 1 435 500 Jl hinzu. Dio 
bereits im Jahre 1913 bogonnenen gróBercn Neuanlagen 
konnten ;wegen der Sohwierigkeiten, die Baustoffe zu bo- 
sohaffen, auoh in der Borichtszeit nioht fcrtiggestellt 
werden; verausgabt wurden fiir dieso Anlagcn wiihrend 
des Jahrcs, ebenfalls aus Gesohaftsmitteln, 690 000 Jl. 
AuBerdem wurden dio der Gcsellsoliaft vor liingeren 
Jahren von einigen AktiongroBbesitzem zur Verfugung 
gestellten Gelder zuriiokbezahlt. — Der AbschluB weist 
neben 2 050 140,73 Jl Gćwinnvortrag eincn UebersohuB 
von 5 993 309,21 M auf; an allgcnicinen Unkosten, 
Steuern und Kriegsliilfen waren 550 995,56 Jl sowio an 
Kapitalzinsen44780,05Jt aufzuwcndenund dem Aufsiohts- 
rate 12 000 Jl zu yergiitcn, ferner wurden 848 693,67 .ft 
auf den Bergwerksbesitz und dio Hiittenanlagen abgc- 
sohrieben, 50 000 .11 der Unterstutzungskas.se und300 000 Jl 
der Ruhegehaltakasse iiberwicsen, 1 172 134,27 Jl fiir 
den Erneuerungsbcstand, 4000 Jl fiir Zinsbogen- und 
1 776 000 .(t fiir Kriegsgewinnsteuer zuruckgestcllt, wiih- 
rend yon den alsdann yerbleibonden 3 284 846,39 Jl zu- 
niiolist dio ycrtrags- und satzungsmiiBigen Gewinnanteilo 
in it 85 085,25 M bestritten, sodami 1 000 000 .(( (25%) 
ais Gewinnaustcil ausgcsohuttet und endlieh 2 199 761,14 Jl 
auf neuo Reehnung yorgetragen werden solleu.

Rhelnlsche Stahlwerke zu Duisburg-Melderioh. —
Wio aus Berlin gemeldet wird, haben dio Rheinisohea 
Stahlwerko den Zusohlag auf den 20*/2 Millionen Jl 
Nennwert umfassenden bisherigen franzosisohen Bcsitz 
an Aktien des S to in k o h len b erg w o rk s F r i o d r i o h .  
H oinrioh , A.-G. in Lintfort (Kr. Mors), orhalton. Da- 
m it geht das Bergwcrk auf dio Rhcinisohen Stahlwerko 
iiber, dio mit dieser noucn Erwerbung ihren linlcsrhoini- 
sohen Bergworksbesitz weiter bedoutend yermchren1). Das 
Stcinkohlenborgwcrk Friedrich Heinrioh, das im Jahro 
1906 mit franzosischem Kapitał gegriindet worden war,, 
gehort dem neuen Kohlen-Syndikato mit einor Bcteili- 
gung von 1 250 000 t  Kohlon und 450 000 t  Koks an. 
Die Gcsellsoliaft hat ihro Vorriohtungsarbeiten so vor- 
bereitet, daB naoh FriedenssehluB oino Erhohung der 
Forderung binnen kurzer Zoit yorgenommen werden kann. 
Dio Liąuidation des franzosisohen Antoiles war im Juli 
d. J. angeordnet worden.

Friedrich Thomśe, Aktlen-Gesellschaft, Werdohl. — 
Wio der Goschiiftsberiolit hervorhcbt, war das Jahr 
1916/17 fur das Werk angesiohts des gowaltigen Be- 
darfes dor Heeresverwaltung eine Zeit angespanntester 
Tatigkeit. Trotz allcr Sohwierigkeiten konnto dio Er- 
zeugung nioht unwesentlioh erhoht werden; dieso Zu- 
nahmo fand ihren Ausdruck in einem Gesamtumschlago 
von 4 011 778,50 Jl. Dio Jahresrcchnung sohlicBt bei 
19 018,68 Jl Vortrag mit einem Rohertrago yon 
922 728,28 J l ; fiir Ilandlungsunkostcn usw. sind hieryon 
175 144,43 .U zu kurzeń. Der dann verbleibendo Ucber- 
schuB von 747 583,85 .(( soli wio folgt yerwendet werden r 
127 184,52 M zu Absohreibungcn, 33 156,13 Jl fiir dio 
gesetzliebo Riioklage, 46 031,96 Jl zu Belohnungen und 
Gcwinnantcilcn, 31 450,03 .K fiir den Biirgsohaftssoliatz, 
9000 Jl fur Zinsbogcnstouer, 120 000 .tt fiir Kriegsgewinn
steuer, jo 25 000 Jl fiir den Arbeitonmtcrstutzungsbestand, 
fiir den Wohlfahrtssohatz und fiir dio besondere Riioklage, 
240 000 M (20 %) ais Gcwinnausteil mul 65 761,21 Jl 
zum Yortrag auf neuo Rcohnung.

>) Vgl. St. u. E. 1917, 10. Mai, S. 462; 31. Mai, S. 535.

Bucherschau.
Das W i r t s c l i a f t B l e b e n  der TUrkci, Beitriige 

zur W eltw irtscliaft und Staatenkunde. Hrsg. 
im Auftrage der Deutselien Vorderasien-Ge- 
sellscbaft von Prlvatdozent Dr. jur. et pliil. 
] I u g o  G r o t l i e .  Berlin: Georg Reiiner. 8°.

Bd. 1. F r e c h ,  F .,P rofessor, G eh.Bergrat, 
P iivatdozent Ingenieur A. II ii n i g ,  dipl. agr. 
Saatzucht,-Inspektor A. S a c k :  Die G r u n d -  
1 a g e  n tiirkischcr W irtschaftsyerjiingung. (Mit
1 Kartę.) l ‘JIG. (X V I, 184 Ś.) 6 J t.

Die politisoho Entwicklung bringt es mit sioh, daB 
yon allen auBereuropiiischon Landorn besondere der nahe, 
islamisobo Osten Gogenstand weltwirtsohaftlicher Er- 
wartungen und wissensohaftlicher Arbcit in Doutschland 
ist. Der groBte Teil der Tatkraft und Forsohungslust, 
der friiher neben der Tiirkei dem iibrigon Asien und den 
anderen Erdteilen gehort hat, richtet sioh wenigstens vor- 
liiufig mit gesammeltor Starko fast aussohlieBlich auf 
Yorderasien. Mit dem FleiBe, dor Griindlichkeit, dem 
Reform- und Organisationseifcr, dio Mcrkniale des deut- 
sehen Wesons und der deutsohen Wissensohaft sind, 
werden yon zahlrcichon Stellen aus dieso Lander durch- 
forsoht, Freilich ist mit dieser Riihrigkeit auch dio Gefahr 
entstanden, daB zu yielcs ^leiohzeitig in Angriff genommen 
wird, unter Kraft- und Zcitversohwendung melirero Ver- 
einigungen und Forecherkreise ohno hinrcichcndcn, ar- 
beitsteiligen Zusammcnhang nebeneinander das gleicho 
anstreben, und daB yor lauter Anrcgungen, Grundungen

und Entwiirfen dem Gegenstande allcr dieser Bemiihungen, 
dor TUrkci, ein leichtcs Gruseln ankommt. Vicllcicht be- 
miihen sioh jetzt allzu vielo wohlwollende, eifrige und 
kenntnisroiclio Refonnatoren um dio „tiirkischo Wirt- 
sohaftsyorjungung“ (wio bezcichnenderweiso dor Titel 
zum ersten Bandę des hier anzuzeigenden Werkes lautet, 
obwohl eigentlich der wesentlioho Inhalt des Buches 
damit gar nioht getroffen wird).

Unter den Vercinigungen, die neben anderen nicht 
minder wiehtigen Gruppon yorwiogend dio Erkonntnis 
des nahen Ostens fordorn, scien nur genannt die Deutaeh- 
Asiatisoho Gcsellsoliaft, der Kreis des Arehivs fiir Wirt- 
schaftsforsohung im Orient und die Deutsęho Vordcrasicn- 
GeselUohaft. Forseher wio E. Jiickli, Reinhard Jungo, 
Hugo Grotho u. a. haben mit groBer Arbeitsfreudigkeit 
dio Organisation, dio Saminlung und Herausgabo yon ent- 
sprechenden Veroffentlichungen iibernommen. In  we- 
nigen Jahren entsteht hier eino fast iiberreicho Stoff- 
anhiiufung, dio wir bald der Fiillo der wissensohaftliohcn 
Untersuchungen werden yergleichen konnen, die dio 
Briten iiber ihr hauptsaohliobes koloniales EinfluBgebiet, 
Ostindien, gcschaffen haben. Gcrado oin sololier Ver- 
gleich mit dem umfangrciohen neuen Solirifttumo iiber 
Indien in cnglisclier Spraohe lehrt aber, daB dio deutsoho 
Forschung und Wirtsohaftsbcsohroibung, wenn sie nur 
einheitlioh genug yorgeht, gut daran tut, sich zu bemiihcn, 
der wirtschaftlicbcn i’raxis und Vorwaltung in der Tiirkei 
den Weg zu bahnen. Nur wiiro yielleioht hier und da aus 
staatsmannisehen Griinden cino groBero Zuriickhaltung 
bei Neuerungsyorscliliigen angcbracht, deren theoretisoho 
Fassung ja ziemiich billig ist.



20. September 1917. Biicherschau. Stahl utul Eisen. 867

Hugo Grothes Bomiihungon reiohen iiber dio Anfiingo 
des Krieges zuriiok. Bereit-s im Jaliro 1905 wurdo dio 
Dcutsoho Vordcrasicn-Gcscllsohaft gegrfindet, dereń Vor- 
sitzendor er ist. Von seinen „Beitragen zur Kenntnis des 
Orients" sind seit 1901 droizelin Biłndo ersehicnen zu- 
gleioh mit oiner Beiho andercr Ver6ffentliohungen seiner 
GcseUsohaft, dio inForm yon Abhandlungen, Zeitschriftcn, 
Flugsohriften und Sondcrheften alle dem Vcrstaudnisso 
fiir dio Tiirkei dienen sollen.

Im Herbstc 1916 ist nun der vorliegendo orsto Band 
der neuen Sammlung „Das Wirtschaftslebcn der Tiirkei“ 
herausgcgebon worden, dereń Plan — wic es in einer An- 
incrkung zumVorworto hciBt — gcfaCt wurde, „eho andcro 
ahnlichc Untomehmungen gescliahcn oder bekannt 
wurden". Fiir dio niielisten Biindo ist boreits oino statt- 
lielio Beiho von Stoffen und Verfossorn angekiindigt.

Der orsto Band cnthalt droi Beitriigo iiber Bergbau 
und Landwirtschaft der Tiirkei, niimlicli eino yorwiogcnd 
geologisoho Abhandlung des Geh. Borgrats F. Frooh 
iiber „Mineralsohiitzo und Bergbau in der asiatiachon 
Tiirkei", danaoh vom Priyatdozenten Ingenieur A. H iinig 
„Statistischo Daten und Tabollen iiber die Minen (!) der 
Tiirkei" und sohlieBlioh einen Aufsatz dea Saatzucht- 
inspektora A. Saok iiber „Ackerbau und Viehzuolit“.

Die Arbeit Freolis ist eino knappo, gut goordnoto 
Skizzo iiber dio wichtigeren Mineralvorkonimen und 
ihren Gohalt an Erzen, Nicliterzcn, Erdol und Kohlen, 
dio zwar dom Faelunanno kaum etwas Neues bringen wird, 
aber ais iibersiohtliche ersto Einfiihrung empfolilen wordon 
kann. Allerdings bediirfen diese Angabcn, wenn sio dem 
Praktikor dienen sollen, sehr der Ergiinzung nach der 
wirtsohaftliohcn Seito iibor Abbauwiirdigkeit und Er- 
tragsfiihigkeit.

Haniga Zahlcnreihen konnen sohon bessere Handhabcn 
gewahren, will man sioh iiber dio Aussiohten bergbau- 
lieher Untcrnehmungen ein Urteil bildjn; freilioh atiitzt sich 
der Verfasser nur auf IConsulatsbcriohto. Wie weit die an- 
gefiihrten Zahlen boi den tiirkisohen Verhiiltnis3en wirk- 
lich zuverlassig sind, mufl daliingestellt blciben.

Saoka Skizzo ist recht frisch und anschaulich jt,o- 
schrieben. E r sohildert dio Hauptzweigo der tiirkisohen 
Landwirtschaft lebhaft, muB sioh freilich dabei sehr auf 
fremdo Urtoilo stiitzen und manchcs Altbekannte wieder- 
holen. An wohlgemeinton Besserungsvorschliigen gebrieht 
es ihm nicht, wobei er sich dio Sacho insofern etwas leicht 
macht, ais er seino Anregungen den Erfahrungen der 
heimischen Landwirtschaft Deutsehlands entnimmt und 
in der Hauptsache den Tiirkon ompfiehlt, cs gerado bo zu 
machen. Fur eine rechtc Nachpriifung, wic weit sich das 
doutscho Beispiel auf Kleinasien und Mesopotamien iibsr- 
tragen laBt, scheint cs ihm an unmittelbarcr Kenntnis 
der dortigen Verhiiltnisso zu fehlen.

An wirtschaftswissenschaftlicher Vertiefung sebeint 
mir der yorliogendo ersto Band hinter cinigcn anderen yer-' 
wandten Untcrnohmungen, besonders den bisherigen 
Vereuchen des Archiys fiir Wirtschaftsforschung im Orient, 
zuriiokzustehen. Indessen wird man dio weitere Folgo 
yon Bandcn abwarten miissen, ehe mau ein sioheres Urteil 
fallt. Dio Bemiiliungen Grothes, die, wio gesagt, nicht 
erst yon heute und gestem stammen, und dio dahin zieleń, 
durch yielscitigo und anregendo Behandlung der zahl- 
reioheo Fragen orientalischer Wirtschaft immer wieder 
yon neuem unsero Aufmerksamkeit und Tatenlust auf 
Yordcrasien zu lenken, yerdicnen dankbaro Beaobtung und 
rego Unterstiitzung. jr „ W iat.

M ee s i n an n ,  P ., Syndikus, Geschitftsfiihrer des 
Mlttelrhelnlschen Fabrikanten-Vereins, Mainz, 
Hauptraann d. L . : D er K r i e g s a u s g a n g  und 
die deutsche Industrie. Mainz: Mitteirheini- 
scher Fabrikanten-Yerein 1917.  (30 S.) 8°.

Eino yornehmo Ruhe, eine klaro Spracho und eino 
kraftvollo doutscho Gesinnung zeichnen dieses klcine

Buoh aus, dem wir oino Verbroitung nicht allein in in- 
dustriellen, sondern in den weitesten Kreisen unseres 
Volkes wiinschen. Unter Darlcgung aller in Betracht 
komnieilden Verhiiltnisao warnt der Vorfasser mit Bccht 
vor einem Verzicht auf Machtorweitorung und goiBelt 
dio Redowendung dor Reiehstagsmehrheit yon oinem 
Frieden, „der una dio volle Freihcit und Entwicklungs- 
moglichkoit siohern soll“ . Er fordort yon diesen Herron 
mit guten Griinden, doch einmal zu sagen, wio sio sieh 
oino ungehinderto Entwicklung Deutsehlands ohno Macht- 
zuwaohs yorstollen, wenn das Land unter der Riesenlast 
der Kriegskoaten, der Vorpfliohtungcn gegen Kriogsteil- 
nehmer und dereń Hinterbliebone, der Kosten fiir den 
Aufbau seiner z.Tatorten Besitztiimer im In- und Aus- 
lando front. Sie sollen sagen, wio daboi gleichzoitig 
fiir dio Arbeiter guto Lolino und nouo sozialo Lasten 
aufgobracht werdon sollen und wio man sich dio Wieder- 
heratollung des Absatzes naoh dem Auslando denkt; 
sio sollen sagen, womit wir den Krodit im Auslando er- 
langen sollen, don wir doch fiir dieso Ausfuhr unbedingt 
gebrauchen. Krodit lioiBt Vcrtrauon. Yertrauon aber 
wird im Auslando nur erworben durch Sicherheiton greif- 
barer Art, wio sie dor Besitz von neuen Werten mit 
sich bringt, und durch den Glauben an dio Fiihigkeit 
des geldsuchsnden Volkcs, sich in yerhaltnismaflig rascher 
Zeit wieder emporzuarbeiten. Dio Voraussotzung hierfCir 
besteht abor in politiacher Macht, nicht in papicrenen 
Vertragcn. Zu solchom Vorzioht wiiro nur Veranlassung 
unter dem unorbittlichen Zwang yon Tatsaohen. Soleho 
Tatsaohen liogen z. Z. aber nicht bei uns, sondern in 
hohem Grado boi unseren Feinden vor.

Ein fernerer Wert des Buohes liegt in den scharf- 
sinnigon Ausfiihrungon iiber das Demokratisieren, dio 
Parlamentarisierung und den yerderbliohon Luxus der 
Stroitigkeiton im Innern, wiihrond der Feind don Brand 
an unser Haus legt. Und ondlioh birgt es einen Schatz 
yolkswirtschaftlichcn Stoffes in sich, dor zur Beurteilung 
unserer Lago vor, unter und nach dom Kriege trefflicho 
Dienste leistot. Darum ist cs lehrreich und genuflyoll, 
dem yerdionten Vollcswirt in seinen Darlegungsn zu 
folgon, die nicht ohno nachhaltigen Eindruck auf allo 
bloiben werden, dio sich mit ihnon besehaftigen.

Dr. H\ Beumer.
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A b liandlungeo  aus dem Institut lur MetaUhiitten- 

wesen und Elektrometallurgie der Koniglichen Tech- 
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Knapp. 4
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11. 2. T h łlg e s , $r.-Slig. Eduard: Ncuartigo 

Herstellung von Ferro-Niekelauskupferarmensulfidi- 
sohen Nickelerzen. — F a y e , 3)r.>Q[ng. F ra n ts ,  Berg- 
ingenieur: Titan und Stickstoff. — D ro ibho lz , 
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5)t-'3ing. L .: Beitrag zum Studium der Aluminium-, 
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hohen Temperaturen und gegen chemische EinflUase.
— (Mit 46 Abb. u. 1 farb. Taf.) 1916. (1 BI., 
70 S.) 6,40

A ndróe , W. L .: Dio S ta t ik  des Eisenbaucs. Mit 810 
Abb. u. 1 Taf. Miinchen u. Berlin: R. Oldcnbourg 1917. 
(X, 521 S.) 8 Geb. 20 

H am rael, Ludw ig, Zivil-Ingenieur, gerichtlicli beeidig- 
ter Saohverstandiger: W c rk s ta ttw in k o  fur den prak
tischen Maschinenbau, zusammengestellt fiir In- 
duatrielle, Techniker, Werlcmeister, Sohlossor, Mon- 
teure, Maschinistcn u. dgl. 2., verm. Aufl. Mit 104 Abb. 
Frankfurt a. M.: Selbstvcrlag des Vcrfassors 1917. 
(VIII, 143 S.) 8°. In Leinen geb. 4 Jl.

H ofer, H ans, E d le r yon I lo im h a lt , Dr. inont. h. c .: 
Dio V erw erfungon (Paraklaso, Exokinetischo Spal- 
ten). Fiir Geologcn, Bergingenieuro und Geographen.
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Mit 95 Abb. Braunschwoig: Eriedr. Vieweg & Sohn 
1917. (XII, 128 &) 8°. 5,60 H.

J i ip tn e r  v. J o n s to r f f ,  II., k. k. Hofrat und o. o. Pro- 
fessor an der K. K. Techn. Hochschule in Wien: Das 
E ise n h u tte n w e se n . Eino Uebersioht seiner Ent- 
wicklung sowio soiner kulturellen und wirtsohaftlichen 
Bedeutung. Mit 127 Abb. 2. Aufl., verm. duroh das 
Kapitel: Der Weltkrieg und das Eisenhuttenwesen. 
Leipzig: Akadomisoho Verlagsgesellsohaft m. b. H.
1917. (X II, 246 S.) 8°. 7,50 Jl, gob. 9 M.

K rio g sv o rso h rif te n  auf dem Gebioto des gcwerbliohon 
Rechtsachutzes. Zusammengest. u. mit Erl. versehon 
von R. L u t te r ,  Geh. Rogierungsrat im Kaisorliobcn 
Patentamt. Berlin: J. Guttentag, Verlagsbuchhand- 
lung.^G. m. b. II., 1917. (04 S.) 8°. 2

M eyorheim , H ugo: Auf Grund jeder Buchfiihrung: 
Ohne Inventur, Ohno KontenabschluB, Ohno die Ge- 
heimzahlen des Vermogens und Ohne Kenntnisse in 
der Buchhaltung don Gesohafta-Gewinn oder -Verlust 
und Lagerbestand sofort zu ermittelnl Eino Anleitung 
sowohl fiir dic leitenden Manncr kaufmannischer und 
industrieller Betriebe, ais aueh fiir jeden andern Ge- 
werbetreibenden, um sich vor Enttauschungen iiber 
den Geschiiftsorfolg sohiitzen und notigenfalls beizeiten 
MaBregcln treffen zu konnen. Berlin (NO 43): Berlincr 
Yerlagsbuohhandlung, Reinhold Klinger, 1917. (10 S.) 
8°. 1 Jl.

S te in m a n n -B u c h e r , A rn o ld : Englands N iedergang . 
Mit 17 Schaubildern. Berlin: Leonhard SimionNf. 1917. 
(3 BI., 270 S.) 8°. 5 Jl.
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Abbildung 2. Ungefitzt. Gebiet am oberen Ramie. Abbildung 3. Ungciitzt. Gebiet aus der Mitte.

Abbildung 9. Ungeatzt. Gesunder Teil. Grftphitvertcl'ung. Abbildung 17. Ge&tzt. Stark angefreasoner Teil. Mitte. 
Dio Graphitlmncllnn aińd dureli dio SŁurn verbreitert worden

Abbildung 15.
Goatzt. Gesunder Teil. Innen.

Abbildung 13. Geatzt. Gesunder Teil. AuBen,Abbildung 11. Ungeatzt. Gesunder Teil,

Abbildung 4. Ungeatzt. 
Gebiet am unteren Rande.

Abbildung 5-„,M i* 'Pikrinsaure geatzt 
Gebiet am oberen Rande.

Abbildung 18. Geatzt. Stark angofrofsener Teil. InnenAbbildung 16. Geatzt. Stark angefressener Teil. AuBen,Abbildung 14. Geatzt. Gesunder Teil. Mitte.Abbildung 12. Ungeiitzt. Stark angefressener Teil.Abbildung 6. Mit Pikrins&ure geiitzt. 
Gebiet aus der Mitte.

Abbildung 7. Mit Pikrins&ure geatzt, 
Gebiet am unteren Rande.

Abbildung 10. Ungeatzt. Stark angefressener Teil. Graphitverteilung. Riise.
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Abbildung 31. Nr. 3. Ungeatzt. AuOon,
Abbildung 26. Nr. 2. Ungeatzt. AuBon,

Abbildung 21. Nr. 1. Ungeiitzt. AuBen.Abbildung 10 Nr. I. Anlieferungszustaml. Abbildung 24. Nr 2. Anlieferang»zuBtand. Abbildung 29. Nr. 3 Anlieferungazustand.
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Abbildung 22. Nr. 1. Ge&Ut. Innen.
Abbildung 23. Nr. 1. Geatzt. AuBen.\bbiUlung 20. Nr. 1. Ungeatzt. Innen. Abbildung 30. Nr. 3. Ungeiitzt. Jnnon,Abbildung 28. Nr. 2. Geatzt. AuBen.Abbildung 27. Nr. 2.Geatzt. Innen.Abbildung 25. Ungeatzt. Innen.

Abbildung 32. Nr. 3, Geatzt. Innen. Abbildung 33. Nr. 3. Geatzt AuBen.

„STAIfL UND E ISE N U 1917, Nr. 39 .

m

R. D u r r e r :  Die praktische Anwendung der Metallographie in der Eisen- und StahlgieBerei, Tafel 19.


