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Die Ursache einer unvermuteten Gasflaschen-Explosion.
Von Professor C arl B r isk e r  in Leoben.

(Hierzu Tafel 29.)

Am 23. Mai 1917 sollte ein Knallgasgeblase zum  
Abschmelzen erkalteter Roheisenansatze bei 

einer Abstichausbesserung des Hochofens I\Tr. X IV  
in Yordernberg verwendet werden. Die zuerst an- 
geschlossene Wasserstoffflasche m it ' der Fiillungs- 
nummcr 1012 erwies sich ais leer und wurde gegei. 
die frisch gefiillte Flasche 1613 ausgetauscht. Man 
hatte gerade den neuen AnsohluB beendet, ais im 
Augenblicke des Oeflnens der Flasche und des Ver- 
suches, das austretende Wasserstoffgas zu entziinden, 
eine Explosion erfolgłe.

Ihre Wirluingen waren verhangnisvoll. D ie drei 
bei den Flaschen beschaftigten Arbeiter wurden auf 
der Stelle getntet und weitere drei in der Kalie 
steliende Arbeiter schjtfer verletzt. D er Luftdruck  
deckte den groBten Teil des Ziegeldaches der GieB- 
lialle ab und zertrummertc die Fenster dieses Raumes 
und der benachbarten Gcbiiude. Abb. 1 zeigt den 
Rest der zertriimmerten Wasserstoftflasche naeh der 
Explosion. Eins von diesen kleineren Sprcngstiickcn 
wurde spater 100 m  w eit auf einer Wiese gefunden.

Auf Abb. 2 ist die Sauerstoffflasche zu selien, 
die bei der Explosion etwa 10 m w eit fortgeschleu- 
dert und von einem Sprengstiick der Wasserstoff- 
flasche glatt durchschlagen wurde.

Die an Ort und Stelle vorgcnominenen Fest- 
stellungen ergaben, daB der verwendete Brenner 
samt den Zuleitungsschlauchen vollkommen in Ord- 
nung und unverletzt war. Aus den Resten der zer- 
sprungenen Gasflasche 1613 konnte erm ittelt werden, 
daB sie zum ersten Małe am 23. Juni 1906 m it 190 at 
Druck gepriift worden war, also ein Alter von etwa 
elf Jahren hatte und fiir einen hochsten Fiillungs- 
druck von 125 at beśtimm t war, da bei der Druck-

probe eine um 50 % hohere Pressung vorgeschrieben 
ist. D ie letzte der ałle fiinf Jahre zu wiederholenden 
Druckproben der Flasche hatte am 20. Marz 1913 
stattgefunden. D ie Flasche besaB einen lichten Durch- 
messer von 21 cm und war 1,5 m lang.

Da auf Grund der Erhebungen auBere Einfliisse, 
wie"StoBe oder eine Erwarmung der Flasche, nieht 
angenommen werden konnten, war die Ursache'der 
E xplosion  entweder in einer Verunreinigung des 
W asserstoff es mit Saucrstoff, also im Vorhanden- 
sein  eines explosiblen Gemisches zu suclicn, die im 
Falle einer elektrolytischen Herstellung des Wasser- 
stoffes immerhin moglich gewesen ware, oder sic lag 
in einem Materialfehler der Flasche selbst.

Um sich iiber den vermutlichen Gasinhalt de) 
zersprungenen Flasche 1613 zu unterrichten, wurde 
der in der Flasche der vorangegangenen Fiillung 
Kr. 1632 noeh entlialtene Gasrest untersucht. Die 
gasanalytische Priifung, die Professor R. J e lle r  
im Laboratorium der Montanistischen Hochschule 
in Leoben vornahm, ergab das Yorhandensein nur 
ganz unbedeutender Mcngen von Sauerstoff, dafiir 
aber dic Anwesenheit von 1,5 % Kohlenoxyd, 
so daB crsichtlich wurde, daB der Wasserstoff gar 
niclit auf elektrolytischcm W ege erzeugt worden sein 
konnte. D ie erste MutmaBung, daB ein explosibles 
Gemisch dic Ursache der Explosion gewesen sei, 
wurde also hinfiillig.
f.- Dagegen lieferte die Materialuntersuchung, die 
in? dankenswertester W eise m it auBercrdentlicher 
Griindlichkeit in den Yersuchsanstalten des Hiitten- 
werkes Donawitz der Oesterreichisclien Alpinen Mon- 
tangesellschaft durch Chefchcmiker Hans A u g u s t in  
Yofgenonunen wurde, derartige Ergebnisse, daB
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durch sie der vollstandige Bcweie erbracht -werden stiicken|der Flasche zeigten jedoch, daB die Wand-
konnte, daB die Ursache der Explosion in einer starken der einen Langshalftc bedeutend groBer
fe h le r h a f te n  H e r s te l lu n g  dei Flaschegelegen war. waren ais die der [anderen, und zwar schwank-

ten  sie, an Querschnitten 
in der Mitte der Flasche 
gemessen, zwischen 7,7 
mm und 5,2 mm. Diese 
Ungleichheit in der 
Wandstarke ist auf die 
ungenaue Herstellung dei 
Flasche beim Zichen zu- 
riickzufiihren, und zwar 
erfolgte die Fuhrung des 
Dornes in der Presse 
nicht genau zentrisch; 
sondern es trat eine seit- 
liche Abweichung ein, die 
auf der einen Seite eine 
Stoffanhauiung bis auf
7,7 mm, auf der entgegen- 
gesetzten Seite jedoch 
eine Stoffyerdrangung bis 
auf 5,2 mm bewirkte.

Abgesehen von dem 
schlidlichen EinfluB, den 

Abbildung 1. R est der W asserstoffflasche naoh der Explosion. dieser exzentrische Quer-
schnitt anundfiir sich auf

Vorschriften iiber die Herstellung und Beschaffen- die gesamten' Beanspruchungsvcrhaltnisse iiberhaupt
heit dieser Gasflaschen bestehen in Oesterreich1) hat, erfiihre selbst bei zentrischer Verschwiichung
nur in den Bestimmungen des Eisenbahn-Betriebs- der Wandstarke auf 5,2 mm die Materialbean-
reglements vom 11. November 1909, erganzt durch spruchung eine Erhóhung auf 40 kg/qm m statt der
eine Verordnung des Eisenbahnministeriums vom gestatteten 30 kg/qmm.
20. Januar 1914. Sie besagen der
Hauptsache nach, daB bei Flaschen von  
hochstens 21 cm innerem Durchmessei 
und von hochstens 2 m Lange die
Wandstiirken so bemessen sein miissen, 
daB ihre schwachste Stelle bei der 
Druckprobe nicht iiber 30 kg/qmm be- 
ansprucht wird. „Dabei muB die aus 
der sehwachsten Stelle der Wandung 
und dem Probedruck zu berechnende 
Materialbeanspruchung mindestens um 
ein Drittel unter der Streckgrenze
liegen, dic aus Probestreifen der fer- 
tigen Blaschen durch ZerreiBversuche 
festgestellt wird. Unzulassig ist Mate
ria], dessen Streckgrenze hoher ais 
45 kg/qm m liegt, oder dessen Deh
nung bei 100 mm ZerreiBlange weniger 
ais 12 mm betragt. Ais Streckgrenze 
gilt im Zweifelsfall eine bleibende 
Langcnveranderung des Probestabes Abbildung 2. Fortgeechleuderte Sauerstoffflasche.

von iiber 0,002 der urspriinglichen
Lange. D ie Wandstarke der Flasche darf nicht Zu dieser ungewollten Verkleinerung der Wand-
weniger ais 3 mm betragen." starkę trat jedoch, wie aus den Abb. 3 bis 5 zu er-

Nach diesen Vorschriften angestellte Berech- sehen ist, eine weitere Schwachung des Stoffes durch
aungen fordern im vorliegenden Falle eine Wand- Ueberanstrengung beim Pressen hinzu.
jt&rke von 7 mm. Die Slessungen an den Bruch- Abb. 3 zeigt bei etwa 21/ sfacher Yergrflfierung mit 

l) In DeutaoUland bestehen die gleiohen Vorsohrlften. aller 1)cutlichkeit an einer 5,5 mm starken Stelle
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I II
% %

III
%

IV
%

K ohlenstoff . . 0,24 ; 0,24 0,24 0,24
Mangan . . . 1,17 i 1,15 1,15 1,17
Silizium . . . 0,23 0,23 0,23 0,23
Phosphor . . . 0,070 0,068 0,071 0,072
Schwefel . . . 0,043 0,041 0,040 0,042
K upfer . . . . 0,12 0,11 0,11 0,12

der Flasehe jene kennzeichnenden Risse, die auf ein 
Ueberbeanspruchen des Materiales beim Ziehen ent- 
standen sind. Aus Abb, 4 und 5 mit den zugehórigen

1 I | II i i i i lv V

Liingsproben Querproben

F estigkeit . . kg/qm m  
Streckgrenze . ,,
D e h n u n g .................. %
Q uerschnitts verm ind e- 

rung ...........................

i 55,3 | 53,3 
I 33,6 | 33,1

25.0 I 26,0

5 3 .0 1 59,3

55,5
34.1 
26,0

48.2

57,4
44,3
15,0

34,9

58,4
49,9
16,0

33,0

/Die Liingsbiegeprobe lieB sich, ohne anzureiBen, 
um 1 8 0 0 auf die einfache Stabdicke zusammen- 
biegen.

Die Querbiegeprobe zeigtę bei einei Biegung 
urn 1 8 0 0 auf die dreifache Stabdicke Haarrisse, bei 
der weiteren Biegung auf die zweifache Stabdicke 
einen deutlichen AnriB.

Unter den Bruchstiicken aus dem d iin n en  T e il 
der Flasehe befanden sich zwei, die sich zur Ent- 
nahine von ZerreiBproben eigneten, und zwar 
Probe V I m it 5,8 mm und Probe VII m it 5,2 mm 
Dicke.

Die Ergebnisse dieser Proben, gleichfalls bei einer 
MeBliinge von 100 m, waren:

Andere Beiinengungen, wie Chrom, Nickel usw., 
waren in den Proben nicht enthalten. Oertliche An- 
haufungen von Kohlenstoff, Phosphor und Schwefel 
(Seigerungen) konnten nicht festgestellt werden. 
Unter dem Mikroskop zeigte das FluBeisen kleine, 
unbedeutende Schłackeneinschliisse.

"VI VII
Dlcke der Probe 5,8 ram 5,2 ram

F e s t i g k e i t .................. kg/qm m 59,2 68,0
Streckgrenze . . . .  „ 55,2 63,0
D ehnung ...........................  % 12,5 7,0
Q uerschnittsyerm inderung % 44,2 36,3

Quersclmitten ist bei ebeusolcher YergroBerung 
deutlich das Eindringen der Zielirisse an der A u B en -  
s e i t e  der Flasehe zu erkennen, wodurch eine weitere 
Verringerimg der Wandstarke eintrat.

Die Abb. 6 bis 8 lassen die Art des Bruches bei 
der Explosion erkennen. Abb. 6 ist die AuBcnfliiche, 
Abb. 7 die Innenflache und Abb. 8 der Quersclmitt 
einer W andstelle mit 5,2 mm Dicke. Samtliche Bilder 
sind m it etwa 2 7 2facher VcrgroBerung aufgenommen; 
sie zeigen, wic die Bruchfliichen nacli den Ver- 
schwiichungen dureh die Zielirisse verlaufen, und wic 
der Bruch selbst unter der Einwirkung einer Liings- 
und einer Querspannung, somit naeh der Resultie- 
renden beider nicht radial, sondern schrag zum  
Durchmesser der Flasehe erfolgte (Abb. 8).

Zur c h e m is c h e n  U n te r s u c h u n g  des FluB- 
eisens wurden vier Proben genommen und zwar 
Probe I aus dem Kopfc, Probe II  aus einem 7,7 mm 
starken Stiick aus der Mitte der Flasehe, Probe III  
ebenda aus einer 5,2 mm dicken Stelle und Probe IV  
aus dcm Boden der Flasehe.

Die Zusammensetzung war die folgende:

Die chemische Untersuchung ergab also, daB das yer
wendete FluBeisen von gleichmiiBig guter Beschaffen- 
heit war. Von besonderem Interesse sind die Ergeb-

nisse d e r F e s t ig k e it s -  
p r iifu n g . Dem groB- 
ten zur Verfiigung ge- 
standeneu Stiicke wur
den, elwa aus der Mitte 
der Flasehe, funf Zer- 
reiBproben entnommen 
und zwar drei Proben 
nebeneinander der Lan
ge naeh (Liingsproben I 
bis III) und anschlie- 
fiend an diese zwei Pro
ben der Quere naeh 
( Querproben IV und V). 
Ueberdies wurde aus 
liesem Stiick noch je 
eine Langs- und Quer- 
biegeprobe hergestellt. 
Die Dicke dieser Pro
ben war:

Probe 1 . 7,3 mm 
„ I I . 7,7 „  Die Langsbiegeprobe w ar 7,3 mm diok

IV . 7*2 ”  ” Querbicgeprobe „  7,4 „  „
V 7 1

iDie Ergebnisse dieser Proben aus dem d ic k e n  
T e il der Gasflasclie sind folgende (die vorgeschrie- 
bene MeBliinge betrug 100 mm):
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Eine neben der ZerreiBprobe VI entnommene 
Liingsbiegeprobe zeigte bei einer Biegung urn 180 0 
auf die einfache Stabdieke einen ĄnriB. Bcmerkt 
sei, daB die Stiieke, aus denen die Proben VI ur.d VII 
stammen, leicht gebogen waren und vor Entnahme 
der Pioben mit Hilfe einer kydraulischen Presse in 
kaltem Zustande vorsichtig geradegerichtet wurden. 
rr] Wiihrend also die Proben aus dem dicken Teil 
derFlaschcnwand den Bedingungen vollkommen ent- 
spreclien, zeigen jenc aus dem diinnereh Teile eine 
Steigerung der Streckgrenze bis nalie an die ZerreiB- 
testigkeit, so daB sie ais siclierer Beweis dafiir gelten 
konnen, daB das FluBeisen bei der Herstellung der 
Flasclie aueh bereits stark abgekiihlt war, also eine 
A rtK altbeaibeitung erfuhr und somit sprode wurde.:

rFiir die m e ta llo g r a p h is c h e  U n te r s u c h u n g  
wurden vier Proben entnommen, und zwar aus einem
7,7 mm dicken Stiick je eine Liings- und eine Quer- 
probe, und ebenso aus einem 5,3 mm dicken Teile.

■Nachdem das Gefiige im Liclitbilde festgehalten 
worden war, wurden diese Proben bci 9 0 0 0 gegluht 
und langsam abkiihlen gelassen und neuerlich unter- 
sucht. Das Gefiige der Langsprobcn im ungegliihten 
und gegl ii hten Zustande ist in Abb. 9 bis 12 wiederge- 
geben, und zwar zeigt Abb. 9 eine Liingsprobe 7,7 mm  
nicht gegluht, Abb. 10 dieselbe gegluht, Abb. 11 eine 
Liingsprobe 5,3 mm nicht gegliiht, Abb. 12 dieselbe 
Probe gegliiht bei lOOfacher VergroBerung.

(Diese Kleingefiigeuntersuchung liiBt die Annahme 
zu, daB die Gas flasclie naeh der Fertigstellung gar 
nicht oder nicht richtig ausgegliiht wurde; denn dic 
bei den Liingsproben (Abb. 9 und 11) deutlich sicht- 
bare Streekung hiitte bei gutem  Ausgliihen behoben 
werden und das Gefiige das Aussehen der Abb. 10 
und 12 annehmen mussen.

DaB bei einer derartigen Beschaffenheit der 
Flasclie die alle fiinf Jahre wiederholten Druck- 
proben den Zustand der Flasclie nicht verbcsscrt 
haben, liegt auf der Hand. DaB die Flasclie bci den 
Druckproben selbst nicht schoń zersprang, ist ver- 
wunderlich, denn ihr Zustand war vom Anbeginn 
an ein solclier, daB ein Zerspringen unter dem Ein- 
flusse selbst unsclieinbarer und uniibersehbarer 
Ursachen jederzeit zu gewiirtigen war.

Ein ahnlicher Fali der Explosion einer AVasser- 
stoilflasche ist von Danlos und Frćmont in der Zeit
schrift Le Gćnie Civil 1909, S. 407, beschrieben 
worden. Nach einem Auszuge aus dieser Arbeit1)

’) St. u. K. 1900, 30. Ju ri, S. 995.

Hochstpreise fur
Von Assessor K a r l

I.

ja s  tagliche Leben beschert uns heute recht 
haufig den ErlaB neuer Verordnungen, in 

denen Hochstpreise fiir die VerauBerung und Er- 
werbung dieser oder jener Gegenstiindc festgesetzt 
werden. Es handelt sich in der Regel um Verord-

„expIodierte die fiir 175 at bestimmte Wasserstoff- 
flasche wahrend des Aufschraubens eines Manometers 
bei einem Druck von 150 at. Das Materiał der Flasche 
hatte genigende Festigkeit, war jedoch sprode und 
zeigte betrachtlicho Seigerungen. Ferner war die 
Wandstśirke der Flasche ungloichmaBig11.

Es kann wohl allgemein ausgesprochen werden, 
daB die hier nachgewiesenen Fehler in der Her
stellung die Ursaclie vieler Explosionen derartiger 
Gasflaschen sein diirften.

Ais Nutzanwendung dieser Ergebnisse ist fest- 
zustellen, daB die bestehenden Vorschriften fiir die 
Herstellung und Priifung dieser Flasehen ais durch
aus mangel haft zu bezeichncn sind. Vor allem ist 
die Druckprobe fiir sich allein hochst unvollkommen, 
da sie selbst so arge Fehlerhaftigkeit, wie sie der 
vorliegende Fali behandelt, keineswegs an den Tag 
egte. Viel wichtiger ware eine Priifung der Be- 

Jśchaffenhcit der Innen- und AuBenflache, ferner 
der GleichmaBigkeit der Wandstiirke und vor allem  
des konzentrischen Querschnittes, da ja nur bei 
diesem die vorausgesetzten Beanspruchungen Gel- 
tung haben, ein unrunder Querschnitt der Flasche 
jedochdievenvickeltstenSpannungenhervorruft. Alle 
diese Feststellungen konnten leicht erfolgen, bevor 
der Flaschenhals bei der Herstellunggeschlossen wird.

Zu bemangeln ist ferner das iibliche Einschlagen 
der Fiillungsnummern und der Priifungsstempel am 
oberen Teile der kalten Flasche. Ob es zwęckmaBig 
ist, der Ermittlung der Wandstśirke aueh bei gro  Ben  
Flasehen —  offenbar nur aus dem Grunde der Ge- 
wichtseraparung —  eine zulassige Beanspruchung 
von 30 kg/qm m zugrunde zu legen, sei dahingestellt. 
Jedenfalls sind diese Flasehen mit einem Gewichte 
von rd. 50 kg fiir die Handhabung dureh e in e  Person 
bereits unbcquein und StoBe und Sehlage beim Ver- 
laden nicht mel.r zu vermeiden. Ob das Alter der 
verwendetc-n Flasehen aus Sicherheitsgriinden zu 
beschninken sei, ware bei Auistellung gesetzlicher 
Priifungsvorschriiten gleichfalls zu erwagen.

Jedenfalls erscheint es dringend notwendig, diesen 
hochst gefilhrliehen Apparaten mehr Aufmerksam- 
keit ais bisher zu schenken. Geschiihe dies, so ware 
es wohl ausgeschlossen, daB eine derartige „Aus- 
schuB“flasche wie die vorliegende in Verwendung 
genommen w e-den konnte. Der Gedanke, daB noch 
andere ahnliehe Flasehen im Yerkehr sind, hat bei 
den schreckiichen Folgen des beschriebenen Un- 
gliicksfaUes etwas Unheiroliches an sich.

Eisen und Stahl.
D it t m a r  in Berlin..

nungen, dic sich auf das G e se tz  b etr . H iic h s t-  
p r e is c  v o m  4. A u g u s t  1914 (RGB1. 1914, S. 339) 
griinden. Das Gesetz sali in seiner ursprunglichen 
Fassung vor, daB nur fiir Gegenstande des taglichen  
Bedarfes, insbesondere fiir Nahrungs- und Futter- 
m ittel aller Art, sowie fiir rohe Naturerzeugnisse,
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Heiz- und Lcuchtstolle, Hochstpreise von den Landes- 
zentralbehordcn oder den von ihnen bestimmten 
Behorden erlassen werden konnen. D ie Neufassung 
und erneute Bekanntmachung des Gesetzes am 17. D e
zember 1914 (RGB1. 1914, S. 516) entha.lt zugieich 
eine Erweiterung: Dem § 1 wurde ein zweiter Absatz 
hinzugefiigt, wonach der Bundesrat bestin men 
krnn daB aueh fiir andere Gegenstande Hochst
preise festgesetzt werden. Von dieser Befugnis 
hat der Bundesrat nacli vielerlei Riehtungen Ge
brauch gemacht.

Was die allgemeine Rcchtsnatur des bezeichneten  
Hochstpreisgesetzes und der entsprechenden Bundes- 
ratsverordnungen betrifft, so dienen sie dcm Schutze 
des Verordnungsrechtes bestimmter Landesbehorden 
auf einem bestimmten Gebiete. Sio sind daher rein 
Yolkswirtschaftlich-politischer Natur.

Es gibt aber im deutschen Rechtsleben zur Zeit 
des Kriegszustandes noeh zwei weitere Wege, auf 
denen Hochstpreisverordnungcn erlassen werden 
konnen. Sie nehmen beide ihren Ausgang von dem 
G e s e tz  iib er  d en  B e la g e r u n g s z u s ta n d  v o m
4. J u n i 1851, zu dessen § 9 Ziffer b in dcm Gesetz vom  
11. Dezember 1915 (R G B 1.1915, S. 813) eine Ergiin- 
zung der Strafvorschriften vorgenommen worden ist,

Naeh § 4 dieses Gesetzes, das, obwohl urspriing- 
lich preuBisches Landesgcsetz, auf Grund des Art. 68 
der Reichsvcrfassung Reichsgesetz geworden ist 
und Reichsrccht enthalt, gcht m it der Erklarung des 
Belagerungszustandes die vo)lziehende Gewalt an 
den Militarbefehlshaber iiber. Kraft ausdriicklicher 
Bestimmung haben Zivilvcrwaltungs- und Gemeinde- 
behorden den Anordnungcn und Auftragen der Militar
befehlshaber Folgę zu leisten.

Dam it ist zwcifellos gesagt, daB dcm Militar
befehlshaber die gesamte gesctzausfiihrende und 
rechtschaffendc Verwaltung in alleiniger, hochster 
und letzter Instanz zusteht, Es steht ihm vollig frei, 
die vollziehcnde Gewalt auszuiiben oder den be- 
stehenden Behorden die Weiterfiihrung der Geschafte 
zu liberlassen. Darin ist die selbstiindige Berechti- 
gung des Militiirbefchlshabers inbegriffen, auf jeg- 
lichem Gebiete, auf dem er cs fur erforderlich hiilt, 
und aus welchem Grunde es aueh immer sei, im Ver- 
ordnungswege Hochstpreise festzusetzen. Verschie- 
dener Auffassung begegnete zu Anfang des Krieges 
nur der Begriff des Militiirbefehlshabers. Das Reiclis- 
gericht hat aber in mehrfachen Entscheidungen, so 
des III. Senates am 14. Januar 1915 (vgl. Entseh. 
d. RG. in Str. Bd. 49 S. 6), des IV. Senates am 8. Ok
tober 1915 (vgl. Leipziger Zeitschrift 1915 S. 1584 
Ziffer 4) usw.endgiiltigentschieden,daB dievollziehende 
Gewalt nur auf solche Bcfehlshaber ubergelien 
konne, die nacli den Bestimmungen des Belagerungs- 
zustandsgesetzes selbst zur Erklarung des Belage
rungszustandes berechtigt seien. Dies sind lediglich die 
Kommandierenden Generale fiir den Bezirk ihrer 
Armeekorps und die Festungskommandanten (vgl. 
§ 1 des Gesetzes iiber den Belagerungszustand). 
In ihren Hiłnden soli daher die gesamte vollziehende

und militarische Gewalt im Sinne des genannten 
Gesetzes vereinigt sein.

Die dritte Moglichkeit, HOehstpreise zu erlassen, 
ist ebenfalls dem Militarbefehlshaber zugesprochen, 
ist aber viel enger umgrenzt und an bestinunte 
Yoraussetzungen gebunden. Sie beruht auf dem 
bekannten § 9 Ziffer b des genannten Gesetzes, 
wonach bestraft wird, „w er in  e in e m  in  B e la g e 
r u n g s z u s ta n d  e r k la r te n  O rte o d er  D is t r ik t e  
e in  b e i E r k la r u n g  d es B e la g e r u n g s z u s ta n d e s  
o d er  w a h r e n d  d e s s e lb e n  v o m  M il ita r b e fe h ls -  
h a b er  im  I n t e r e s s e  der o f f e n t l ic h e n  S ic h e r -  
l ie it  e r la s s e n e s  V e r b o t i ib e r t r i t t  o d er  zu  
so lc h e r  U e b e r tr e tu n g  a u ffo r d e r t  od er  an - 
r e iz t .“ Allerdings spricht der § 9 b niclit von einer 
Uebertragung des Verordnungsrechtes, sondern er 
erscheint in seiner Fassung lediglich ais ein Straf- 
gesetz, das fiir die Uebertretung von Verbotcn be- 
stimmte Strafen vorsieht, Daher wird aucli vielfach 
in.der Literatur(vgl. Pelargus in der Leipz. Zeitschrift 
1915 S. 1185 ff.; Kitzinger in der Zeitschrift fiir 
die ges. Strafr. Bd. 36 S. 770 ff.) die Ansicht ver- 
treten, daB der § 9 b lediglich gleich anderen Blankett- 
strafgesetzen eine durch Hinzutreten entsprechender 
anderweitiger Vorschriften zu erganzende Straf- 
bestimmung sei. Diese Auslegung hat zweifellos 
schwerwiegendc Grunde fiir sich und scheint ange- 
sichts der Fassung des Gesetzes sowie der Tatsache, 
daB, ais es abgefaBt wurde, Verbote im Interesse der 
offentlichen Sicherheit keine Neuheit waren, das 
Richtige zu treffen. Aber die Praxis des heutigen 
Krieges hat gelehrt, daB diese Auffassimg zu eng 
ist und dem Zweeke des Kriegszustandes niclit ent
spricht, D ie Militarbefehlshaber haben wiederholt 
die Grenzen einer lediglich vollzichcnden Gewalt 
iiberschritten und hiiufig solche diese Grenzen tiber- 
schreitenden Anordnungen auf § 9 b des Gesetzes 
iiber den Belagerungszustand gestiitzt. Diese Praxis 
ist von der Rechtsprechung und iiberwiegend aueh 
in der Literatur gebilligt worden. Es ist aus dem 
§ 9 b ein neues, neben dem Recht des Militśirbefehls- 
liabers ais Inhabers der vollziehenden Gewalt nacli 
§ 4 bestchendes, iiber dieses Recht hinausgehendes 
und seliarf von ihm zu trennendes Verordnungsrecht 
entwickelt und auf diese Weise dem Militarbefehls
haber auBer der vollziehcnden Gewalt a u f dem  
G e b ie te  d er o f f e n t l i c h e n  S ic h e r h e it  d ie  g e -  
s e t z g e b e n d e  G e w a lt  eingeraumt worden. Das 
Verordnungsrecht erstreekt sich auf alle Gebiete 
des privaten und offentlichen Lebens; es findet seine 
Schranken erst an der Verfassung und den darin 
gewalirleisteten Grundrechten. Dies hat insbesondere 
das Reichsgericht fortgesetzt sowolil fiir den § 9 b 
ais aueh ftir den diesem vollig entsprechenden Art. 4, 
Ziffer 2, des bayerischen Gesetzes iiber den Kriegs- 
zustand (vgl. Entscli. d. RG. in Str. Bd. 49 S. 89, 
S. 161; Leipz. Zeitschr. 1915 S. 973 Ziffer 10; 
Recht 1915 S. 401; Leipz. Zeitschr. 1916 S. 50 
Ziffer 4) und das Bayerische Oberste Landesgericht 
(vgl. Jur. W ochenschrift 1915 S. 1450) ausgesprochen.
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Die Y o r a u s s e tz u n g e n  d es V e r o r d n u n g s-  
r e c h tc s  a u s  § 9 b sind (vgl. Entsch. d. RG. vom
1. Juli 1915: Leipz. Zeitschr. 1915 S. 1236 Ziffer 18):

1. ErlaB bei Erklarung des Kricgszustandes oder 
wahrend desselben;

2. ErlaB im Interesse der offentliohen Sicher- 
heit;

3. ErlaB durch den MilitJirbefehlsliaber.

Die zuerst genannte Bedingung ist zurzeit je- 
weils vorhanden. Die Verordnung muB aber auch 
im Interesse der offentlielien Sicherheit erlassen sein. 
Der B e g r if f  d er f i f fe n t lic h e n  S ic h e r h e it  ist 
nicht nur in der Literatur, sondern auch von den 
Gerichten verschiedcn ausgelegt worden, und zwar 
in einem engeren und einem weiteren Sinne. So hat 
das Landgericht in Altona in einer Entscheidung 
vom 10. November 1914 in der Festsetzung yon 
Hochstpreisen keine Verordnung im Interesse der 
offentlielien Sicherheit, sondern im Interesse der 
allgemeinen Wohlfahrt gesehen. Ein nicht gedruck- 
tes Urteil eines auBerorJentliclien Kriegsgerichtes 
hat die offentliche Sicherheit auf die m il i ta r is c h e  
Sicherheit des Reiches beschrankt, die wirtschaft- 
liche Sicherheit ausgeschlossen und darin eiklart, 
daB wirtschaft] iche MaBnahmen zur Sicherung des 
Reiches durcli das bereits zu  Anfang erwiihnte Gesetz 
vom 4. August 1914 dem Bundesrate vorbehalten 
se'en. Diese einengende Auslegung entspricht aber 
nicht dem Zwecke des Gesetzes, das sowohl den 
Schutz des Einzelnen gegen rechtswidrige Angriffe 
ais auch dariiber hinaus die Sicherheit des Staates 
gegeniiber dem feindiichen Angrilf und zur Fórderung 
der eigenen kriegerischen MaBnahmen im Auge hat. 
(Vgl. Bayerisches Oberstes Landesgericht vom 
28. Januar 1915: Juristische Wochcnschrift 1915 
S. 1210.) Daher hat das Reichsgcricht mit Recht 
dem Begriff der offcntlichen Sicherheit eine sehr 
weitgehende Auslegung gegeben: Die offentliche 
Sicherheit unifaBt einmal die militarische und 
politische Sicherheit, sodann aber ganz allgemein 
die Sicherung der Biirger vor Gefahren und Beun- 
ruhigungen jeder Art. Zu beriicksichtigen ist dabei 
auch dic Zeit, in der das Vcrbot ergeht. E in Vcrbot, 
das in Friedenszeiten lediglich andere Zwecke er- 
fii llen kann, birgt in Rriegszeiten ohne weiteres auch 
den Zweck eines Schutzes der offentlielien Sicherheit 
in sich. Die Zwcckbestimmung braucht keine aus- 
sclilieBliche zu sein; sie kann mit anderen Zwecken, 
insbesondero den Zwccken des Schutzes der offent- 
lichen Ruhe und Ordmuig, in Yerbindung treten. 
(Vgl. Entsch. d. RG. in Str. Bd. 49 S. 91; Recht 
1915 S. 345/6 Nr. 551 u. 508.).

Wir schlieBen uns dieser weitgehenden Auslegung 
ohne weiteres an, da dadurch auch eine Zusammen- 
fassung fiir gewisse MaBnahmen getroffen worden 
ist, wie sie nur vermittels der Behandlung durch 
militarische Befehlshaber in der Zeit des jetzigen 
Kriegszustandes erreicht werden kann. Es ist auch 
zu beriicksichtigen, daB wohl mcist die Yerbote,

auch wenn sic zunachst scheinbar andere Zwecke vcr- 
folgen, letzten Endes auf die Siclierung des Reiches 
in militarischer oder politischcr Hinsicht hinauslaufen. 
In den Entscheidungen des Rcichsgerichts vom  
20. und 23. September 1915 (vgl. Leipziger Zeit- 
schrift 1915 S. 1509 Zifier 3 und S. 1585 Ziffer 9) 
ist insbesondero ausgesprochen, daB die Festsetzung 
von Hochstpreisen zwar zunachst eine wirtschaft- 
lichc MaBnahme darstelle, aber, indem sie die Ver- 
sorgung des deutschen Volkes, und zwar sowohl die 
der Zivilbevolkcrung ais auch die des Heeres be- 
zwecke, iiber das wirtschaftliche Interesse hinausgehe; 
denn eine Gefiihrdung der wirtschaftlichen Lage 
der Bevolkerung und des Heeres wiirde die allge- 
meine wirtschaftliche Lage, die heute die aus- 
schlaggebende ist, unbedingt beeinflussen. Die F est
setzung von Hochstpreisen diene daher auch dcm 
Interesse der offentlielien Sicherheit. Infastdem selben  
Wortlaute spricht sich das Bayerische Oberste Landes
gericht in einem Urteil. vom 18. November 1915 aus.

Dritte Voraussctzung zum ErlaB einer Hóchst- 
preisverordnung ist der E rlaB  d u rch  d en  M ili-  
ta r b e fe h lsh a b e r . Der Begriff des Milititrbefehls- 
habers ist derselbe, wie oben zu § 4 des Gesetzes aus- 
gefii hrt worden ist. D a der § 9 keinen Zusatz hat, kann  
die Verordnung daher nur yon, dem in § 1 des Ge
setzes iiber den Bclagerungszustand genannten  
Kommandierenden General eines Armeekorps bzw. 
einem Festungskommandanten ausgehen. Der Fas- 
sung des § 9 b und dem Mangel einer entsprechen- 
den Bestimmung im Gesetz entspricht es, daB der 
Mihtarbefehlshaber nicht berechtigt ist, sein Ver- 
ordnungsrecht aus § 9 b allgemein oder im einzelnen 
Falle einer anderen Person oder Behorde zu iiber- 
tragen. So hat das Reichsgericht fortgesetzt ent- 
schieden (vgl. Leipz. Zeitschr. 1915 S. 1510 Ziffer 4; 
S. 1592 Ziffer 3; Entsch. d. RG. in Str. Bd. 49 S. 282; 
Leipz. Zeitschr. 1916 S. 164 Ziffer 4; Recht 1916 
S. 76 Nr. 102; Literatur: Conrad in der Leipz. 
Zeitschr. 1915 S. 472; Siebert in der Str. Z. 1915 
S. 104). H ierinliegt der wesentlicheUnterschiedgegen- 
uber § 4 des Gesetzes iiber den Bclagerungszustand: 
Der Militarbcfehlshaber ist nicht in der Lage, einer 
Zivil- oder untergeordneten Militarbehorde m it all- 
gemeiner Anweisung aufzugeben, Yerbote zu er- 
lassen. Geschieht dies, so gcnieBen die so erlassenen 
Verbote nicht den S tn fsch u tz  des § 9 b (vgl. Entsch. 
des RG. vom 1. Juli 1915 in der Leipz. Zeitschr. 
1915 S. 1238 Ziffer 21; vom 8. Juli 1915 in Recht 
1915 S. 556 Nr. 976).

Gleichzeitig am 26. Juni 1917 ist fiir die Be- 
zirke samtlicher stellvertretenden Generalkommandos 
eine gleichlautende Bekanntmachung iiber H o c h s t -  
p r e is e  f iir  E is e n  u n d  S ta lli-  erlassen worden. 
Wiire dies nicht allerorten zu genau der gleichen 
Zeit erfolgt, so wiire die Moglichkeit nicht ausge
schlossen gewesen, daB Verkaufe zustandc kommen, 
bei denen der Yerkaufer in dem Bezirk eines Gencral- 
koinmandos ansassig ist, fiir den die Hochstpreise 
bereits in Kraft getreten .waren, wahrend fiir den
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Wohnort des Kiiufers dic Hóchstpreise nicht fest- 
gesetzt -waren. Oder es hiitte auch der umgekehrte 
Fali eintreten konnen. Die Frage geht dahin, ob in 
diesen Fiillen der Verkauf an die in dem Bezirk 
e in e s  Vcrtragsteils geltenden Hóchstpreise gebunden 
ist. Auch diese Frage hat anfanglićh zu Zweifeln 
AnlaB gegeben. Vc-schicdentlich ist von Gerichten 
entschieden worden, daB H ó c h s tp r e is e  a llg e -  
m e in  G e ltu n g  h a b en  fiir  a lle  in  dem  B e 
z ir k  W o h n e n d c n , ohne Unterschied, wo und 
wohin sie die Ware verkaufen.

Der I. Senat des Reiehsgcrichts hat sich da- 
gegen bereits in einem Urteil vom 12. Juli 1915 
(vgl. Jur. Wochenschrift 1915 S. 1445) zu der An- 
sicht bekannt, die Festsetzung von Hochstpreisen 
fiir einen Bezirk begriinde die Verpflichtung, die 
Ware nicht zu hoheren Preisen abzugeben, cinerlei 
ob der Kaufer innerhalb oder auBerhalb des Bezirkes 
seinen Wohnsitz liabe. Von dieser Grundauffassung 
ist derselbe Senat in Entscheidungen vom 1. Mai 
und 21. Sept. 1916 (vgl. Lcipz. Zeitschr. 1916 S. 1014 
und 1434) abgewichen, indem er dahin entschied, 
daB maBgebend sein soli nicht der Ort des Vertrags- 
schlusses, den dic Beteiligten sogar nacli Belieben 
wahlen konnen, auch nicht schlechthin der gesetz- 
liche’ Erfiillungsort,. sondern der davon moglicher- 
wcisc verschiedene Ort der Ablieferung, d. h. also 
der W ohnsitz des Kiiufers, der Ort, ąn dem die Ware 
aus der Hand des Vcrkiiufers in die des Kiiufers iiber- 
gehen soli, der Kaufer sie zu iibernehmen hat (vgl. 
auch Baycrischcs Oberstes Landesgericht in der 
Jur. 'Wochenschrift 1917 S. 113). In einem Urteil 
vom 18. Januar 1917 liiBt der I. Senat von dieser 
Auffassung ab und kchrt ausdriicklich zu seiner ersten 
Ansicht zuriick: Die fiir einen Bezirk giilligc Hochst- 
preisfestsetzung kann nur die Waren treffen, die 
an der Gestaltung der wirtschaftlichen Verhiiltnisse 
des Bezirks Anteil haben; und das sind nur diejenigen, 
welehe sich in dem bczeiclmeten Bezirk befanden. 
Anderseits muB sie aber auch a l le  diese Waren 
treffen, wenn sie ihren Zweck erreichen soli. Deshalb 
kann nicht maBgebend sein, wo der Kaufvertrag 
geschlossen wird, sondern wo s ic h  d ie  W are  
b e f in d e t ,  von avo sie geliefert wird, und das ist 
reg e lm a B ig  der Ort, ari dcm der Verkiiufer seinen 
Wohnsitz oder seine Handelsniederlassung hat. 
Diese Stellungnahme ist sehr zu begriiBen; denn 
wollte man den Ablieferungsort fiir maBgebend cr- 
kliiren, so ware es fiir den Kaufer ein leichtes, die 
Hochstpreisbestimmung dadurch zu umgeheń, daB 
er sich dic Waren naeh seinem Wohnort abliefern 
liiBt; niemand wiirde sich die Ware dann noch im 
Bezirk des Yerkiiufers abliefern lassen. Ebenso ware 
eine Hochstpreisiiberschreitung ausgesclilossen, wenn 
im Ablieferungsbezirke keine Hóchstpreise bestiin- 
den. Gerade dieśe Folgerung macht die Unhaltbar- 
keit der Stellungnahme des I. Senates in  seinen E nt
scheidungen vom 1. Mai .und 21. September 1916 
klar; sie hat den Senat denn auch zur Aufgabe seiner 
Meinung veranlaBt. Fiir die oben gestellte Frage 
ergibt s ch daher ais maBgebende Richtlinie, daB

die Entscheidung nur von Fali zu Fali an Hand der 
Tatsache, wo die den Gegenstand der Lieferung bil- 
dende Ware sich befindet, getroffen werden kann.

Von Bedeutung ist ferner die Entscheidung 
dariiber, inwieweit eine Hoęhstpreisverordnung vom  
Zeitpunkt ihres Erlasses ab a u f la u fe n d e  V er- 
tr a g e  E in w ir k u n g  hat. Konnen noch naeh dem 
Inkrafttreten der Verordnung vorher geschlossene 
Yertriige zu den alten Preisen erfiillt werden? DaB 
die Verordnung sieli selbst riickwirkende Kraft bei- 
legen kann, ist unbestreitbar. Die Gesetzgebung 
hat teilweise diesen Weg verfolgt. Doch geht es 
zu weit, aus der Hochstpreisgesetzgebung etwa eine 
allgemeine, die Huckwirkung fordernde Absicht 
abzuleiten. Naeh allgemeinen Reehtsgrundsatzen 
wirkt die Verordnung viclmehr auf schwebende Ge- 
schiifte nicht olme weitercs.ein. Das fiihrt allerdings 
fiir das Gebiet der Hoclistpreise yielfach zu liochst 
unbilligen, das Interesse vieler Beteiligten, wie das 
gesunde Reclitsempfinden verletzenden Ergebnissen. 
Besonders der mirider kapitalkriiftige Hiindler — der 
ais Kaufer auftritt —  muB schwer darunter leiden, 
wenn er seinem Verkiiufcr gegeniiber an die alten, 
hoheren Vertragspreise gebunden bleibt, wiihrend 
er bei der WeiteryerauBerung den Rahnien der 
Hóchstpreise nicht iiberschreiten darf. Diesen Er- 
wagungen hat die Bundesratsverordnung vom
11. November 1915 (RGB1. 1915 S. 758) Rechnung 
getragen und ein Uebergangsrecht gcschaffen., aber 
nur fiir bestimmt bezeichnete Yertriige auf Liefe- 
rnng von ńamentlich genannten Gegenstiinden des 
taglichen Bcdarfes, zu denen spaterhin einige andere 
hinzugetreten sind (vgl. z. B. RGB1. 1916 S. 426). 
Vertriigc iiber Lieferung anderer Gcgenstiinde ais 
der dort gedachten fallen nicht in das Gebiet der 
erwiihnten Verordnung, und ihre Bestininnmgen 
konnen auf Vcrtrage iiber Lieferung anderer Erzeug
nisse keine Anwendung linden, wenn auch fiir diese 
Ilandelsgegenstiinde Hoehstpreisc festgcsetzt worden 
sind. Zu solchen Gegenstiinden gehoren u. a. Eisen  
und Stahl und die daraus hergestellten Erzeugnisse. 
B ti diesen Waren richtet es sich naeh den eingangs 
dieses Absatzes genannten allgemeinen Bestim- 
mungen des Biirgerlichen Rechtes, inwiefern die 
Einfiilirung der Hóchstpreise auf laufende Yertriige 
einwirkt. Daraus ergibt sich, daB die H ó c h s tp r e is e  
sc h w e b e n d e  G c s c h a fte  n ic h t  b e e in f lu s s e n ,  
sofern die Verordnung hieriiber nicht selbst Be
stimmung getroffen hat. Der Kaufer ist mangels 
abweichender Abrede an den ihm von dem Ver- 
kiiufer zugestandencn Mchrpreis gebunden, und der 
Verkitufer ihn zu ycrlangen berechtigt. Die yor der 
Hochstpreisgesetzgebung abgeschlossenen Vertriige 
konnen noch zu den alten Yertragspreisen ausge- 
liefert werden.

Sollen Gesetze und Vcrordnungen im biirgcr- 
lichen Leben Gcsetzeskraft erlangen, so ist die V er- 
o f f e n t l ic h u n g  in bestimmter' Form erforderlieh. 
Fiir Reichsgesetze usw. erfolgt sie entsprechend 
Artikel 2 der Reichsverfassung im Reichsgcsetzblatt; 
fiir die Yeroffentlichung von Landesgesetzen sind
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in den einzelnen Bundesstaaten ebenfalls bestimmte 
Organe geschaffen. Die Notwendigkeit der Ver- 
offentlićhung von Verordnungen, die auf Grund 
des § 9 b des Gesetzes uber den Belagerungszustand 
erlassen worden sind, an und fiir sich entspricht 
gleichmaBigcr Rechtsprecliung (vgl. z. B. Recht 
1915 S. 5 i7  Nr. 845). An eine Form ist sie aber 
nieht gebunden. E s folgt dies aus dem Grundsatze, 
daB das Yerordnungsrecht des Militiirbefchlshabers 
unmitteibar dem Gesetze entspringt, und aus der 
Tatsache, daB das Gesetz iiber den Belagerungs
zustand selbst nichts von Formvorschriften erwahnt. 
Daher nimmt die Rechtsprechung einm iitig an, daB 
jede Art der Bekanntmachung gcniigt, die geeignet 
ist, das Vcrbot zur Kenntnis .derjcnigcn zu bringen, 
an die es sich richtet (ygl. z. B. Leipz. Zeitschr. 1915 
S. 758 Ziffer 3; S. 848 Z ilfer l u. 2; Deutsche Jur.- 
Zeitung 1915 S. 227). Es geniigt also Anschlag an 
offentlichen Platzen, Ver6flentlichung in der ge- 
lcsensten Zeitung des Bezirkes, aueh in deren redak- 
tionellem Teil. D ie Verordmmg braucht aueh niclit 
in jeder einzelnen Gcmeinde des Bezirkes besonders 
bekanntgemacht zu werden, es geniigt die einmalige 
allgemeine Bekanntmachung.

Moglich ist es daher, daB den VertragschlieBenden 
zur Zeit des Vertragsschlusses die Fcstsetzung von 
Hiichstpreisen nocli nieht bekannt geworden ist. 
Anderseits werden hier und da in Vertriigen die be- 
kannten H o c h s tp r e is e  absichtlich ii b c r s c h r it te n  
und hijhere Preise vereinbart. SchlieBlich erfolgen 
derlei Verletzungen nieht einmal stets aus Fahr- 
lassigkeit, denn dic Ausrechnung des Hoclistpreises 
ist im einzelnen Falle z. B. wegen Bcrcclmung der 
Aufprcise, Verpackung usw. keineswegs leicht und 
gibt des ofteren zu Zweifcln AnlaB. Hat das Reichs- 
gcricht docli schon am 11. Marz 1917 (vgl. Leipz. 
Zeitschr. 1917 S. 791 Nr. 2) entschieden, daB eine 
Ueberschreitung des Hoclistpreises selbst dann vor- 
liege, wemi ais Entgelt fiir Lieferung einer Ware 
der Hóchstpreis und daneben ein Geldbetrag ge- 
zahlt wird, der vom Verkaufer naeh eigener Bcstim- 
mung unter Kricgsvcrwundete verteilt werden soli. 
Abgesehcn von der strafrechtlichen Seite miiBte 
bei derartigem VerstoB gegen das Hóehstpreisgesetz, 
wollte man nacli biirgerlichem Reclit entsclieiden, 
nacli § 134 des Biirgerlichen Gesetzbuches die volle 
Nichtigkeit des ganzen Geschaftes cintreten. Aber 
wic schon einerseits § 134 BGB. vorsieht, daB 
diese N ichtigkeit niclit eintritt, „wenn sich aus dem 
verletzten Gesetz ein anderes ergibt“ , so hat das 
Reiclisgericht abweichend von einem Urteil des 
Kammergerichts (vgl. Jur. Wochenschrift 1916 
S. 1021 Ziffer 9) entschieden, daB cs offenbarer 
Gesetzeswille ist, „darauf hinzuwirken, daB die 
verfiigbaren Vorratc gegen Preise, die sich innerhalb 
der gesetzten Grenzen halten, in den Vcrkehr kom- 
men, die unter Ueberschreitung der Hochstpreise 
gcschlossenen Yerkaufe daher aufrechtzuerhalten 
sind und die Preise nur auf das erlaubte MaB herab- 
gesetzt werden miissen" (vgl. Entsch. d. RG. Bd. 88 
S. 250/4). Die Abrede wird daher nur zu dem Teil

ungiiltig, der den Hóchstpreis iibersteigt; im iibrigen 
behalt das Geschaft Bestand. Der hóhere Vertiags- 
preis sinkt nur auf den Hóchstpreis zuruck. Von 
Interesse ist hier der Standpunkt des osterreichischen 
Obersten Gcrichtshofes, der sich gegenteilig ent
schieden hat und in mehreren Entscheidungen sich 
unter Berufung auf eine dem § 134 BGB. ent- 
sprechcnde, glcichlautende Bestimmung des oster- 
rcic! ischen biirgerlichen R<chtes dahin aussprach, 
daB Vertriige, in denen die Hochstpreise iiberschritten 
sind, ais vóllig nichtig zu betrachten sind. Der 
Standpunkt des deutschen Reichsgerichtes vcrdient 
jedoch den Vorzug; denn die Hóchstpreisfestsetzung 
ist nur ais Mittel zu dem Zweck zu betrachten, den 
Vcrbrauchcm Ware zu erschwinglichen Preisen zu  
verschaffen. Daher ist ja aueh die Ziuiiekhaltung 
der unter Hóchstpreis gestellten Waren vcrboten; 
aueh besteht die staatliche Befugnis, sic gegen den 
W illen des Berechtigten hochstpreisgcmaB zum Ver- 
kauf zu bringen. Somit fordert der Gesetzeszweck 
die Erhaltung der Vertrage, soweit sie mit der Ver- 
ordnung in Einklang zu bringen sind; das ist aber 
moglich, da die liohere Preisabrede dem gesetzlichen 
Rahmen ohne weiteres anzupassen ist. Die klare 
Stellungnalune unseres hochsten Gerichtshofes hat 
einer vorherrschenden Beunruhigung des Gescluifts- 
lebens abgeholfen; das Gesetz und die Verordnungen 
sprechen sich bisher iiber diese biirgerlich-rechtliche 
Folgę niclit aus.

Zum SchluB der rechtlichen Betrachtungen 
mogę nocli folgendes Erwahnung finden, was die 
s t r a fr e c h t l ic h e  Seite des Gesetzes angeht. Sie 
spricht davon, daB „keine hoheren Preise gefordert 
oder gezahlt werden11 durfen ais die vorgesehenen. 
Bestraft wird, „wer die Anordnungen iibertritt 
oder zur Uebertretung auffordert oder anreizt“. 
D am it ist gesagt, daB schon das Fordem oder An- 
nehmcn von hoheren Preisen ein vollendetes Ver- 
gehen darstellt. Das Ueberschreiten der Hoclist- 
preise setzt keinen VertragsabschluB voraus, sondern 
ist eine einseitige, einem anderen gegeniiber vorzu- 
nchmende Handlung (vgl. Entsch. d. RG. vom  
8. Mai 1916: Jur. Wochenschrift 1910 S. 1131 
Nr. 23). Ebenso strafbar ist der Kaufer, der einen 
den Hóchstpreis iibersteigenden Kaufpreis bewilligt 
oder anbietet, mag er fiir eigene oder fiir fremde 
Rechnung kaufen. Diese gleiche Behandlung beider 
Teile ist niclit nur nacli dem W ortlaute der Ver- 
ordnung, sondern aueh innerlich berechtigt; denn 
der Kaufer, der fiir eine Ware mehr bietet oder be
w illigt ais den Hóchstpreis, trSgt in gleiehein MaBe 
dazu bei, die Ware zu  yerteuern und sic dem all- 
gemeinen Yerkchr zu angemessenen Preisen zu ent- 
ziehen, w ie der den Hóchstpreis uberschreitende 
V erkaufer(vgl. Entsch. d. R G ..vom  20. April 1917).

II.

Wie bereits erwahnt, ist am 26. Juni 1917. von  
samtlichen Generalkommandos fiir  die einzelnen 
Bezirke derselben eine im W ortlaut sich deckende 
B e k a n n tm a c h u n g  erlassen worden, die H o c h s t -

X L IX .„ , 149
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p r e is e  f i ir  E is e n  u n d  S ta h l  festsetzt und z. B. 
fur den Bereich des Oberkommandos in den Marken 
folgendermaBen lautet:

„Auf Grund des § 9 b des Gesetzes iiber den Be- 
lagerungszustand voin 4. Juni 1851 (G S. 1851, 
S. 451 ff.) in Yerbindung m it dem Gesetzc vom  
U . Dezember 1915 (RGBI. 1915 S. 813), betreffend 
Abiinderung- des Gesetzes iiber den Belagerungs- 
zustand, in B ayem  auf Grund des Artilcels 4, 
Ziffer 2, des Gesetzes iiber den Kriegszustand vom  
5. Novembcr 1912 in  Verbindung m it dem Gesetz 
yom 4. Dezember 1915 zur Abiinderung des Ge
setzes iiber den Kriegszustand, wird voxn Ober- 
kommando in  den Marken nachstehendes bekannt 
gem acht:

a) F iir Roheisen, Rohstahl, Halbzeug und Erzeug- 
nisso aus Eisen und Stahl, gewalzt oder gezogen, 
diirfen keine hoheren Preise gefordert oder ge- 
zahlt werden, ais die vom Deutschen Stahlbund 
in einer von der Rriegs-RohstofT-Abteilung des 
Kriegsministeriums genehmigten Preisliste je- 
weils festgesetzten Preise.

b) D ie jeweils giiltige Preisliste liegt beim Beauf
tragten des Kriegsministeriums beim Deutschen  
Stahlbund auf; an diesen sind aueh alle diese 
Vcrordnung betreffenden Anfragen zu richten.

Mit Gefiingnis bis zu einem Jahre wird be
straft, wer die vorstehenden Anordnungen iiber- 
tr itt oder zur Uebertretung auffordert oder an- 
reizt; beim Vorliegen mildemder Umstiindc kann 
auf Haft oder Geldstrafo bis zu fiinfzehnhundert 
Mark erkannt werden."

D iese Bekanntmachung entspricht den im ersten 
Abschnitt bezeichneten gesetzlichen Formerforder- 
nissen. Materielles Recht enthalt, abgesehen von 
der Strafandrohung, nur der unter dem Buchstaben a) 
angefiihrte Satz. Danach bildet die Grundlage der 
Hochstpreise fiir Eisen und Stahl eine vom Deut
schen Stahlbund aufgestellte Preisliste.

In der Eisenindustrie hatte nach Ablauf des 
Jahres 1914 ein Steigen der Preise fiir Roheisen-, 
Halbzeug- und Walzwerksfabrikate eingesetzt. In 
der Tagespresse wurde darauf von Anfang an auf- 
merksam gemacht m it der Wirkung, daB sehon im 
Jahre 1915 allgemcin eine behordliche Regelung der 
Preisbildung auf dem Eisen- und Stahlmarkte ge
fordert wurde. Dabei beriicksichtigte man nicht in 
Yollem Umfange die Veranlassung zu den einzelnen 
Preiserhohungen, die vor allem in dem starken An- 
steigen der Herstellungskosten zu suchen war und 
ist. D ie Regierung suchte erstmalig im Laufe des 
Jahres 191G EinfluB auf die Preisgestaltung zu ge- 
winnen, indem sie gegen beabsiehtigte Preiserhohun
gen Einspruch erhob. Weitere Verhandlungen, die 
yor allem von der Kriegs-Rohstof!-Abteilung des 
Kriegsministeriums veranlaBt wurden, fiihrten als- 
dann dazu, daB im Auftrage und unter Genehmigung 
der genannten militarischen Behorde der Deutsche 
Stahlbund in Dusseldorf gegriindet wurde und im

Januar 1917 eine Preisliste fiir Walzwerkscrzeug- 
nisse herausgab. D ie Preise sollten naeh dem Willen 
der Behorde allen Inlandsverkiiufen zugrunde ge- 
legt werden und insbesondere fiir die Abnahme von  
Lieferungen dureh die militarischen Besehaffungs- 
stellen maBgebend sein. D ie behordlichen Kaufer 
waren selbstverstand'.ich in der Lage. durchzusetzen, 
daB dic festgesetzten Preise eingehalten und n cht 
iiberschritten wurden; aber fiir die iibrigen Inlands- 
verkaufc war dies nicht moglich, da der Preisliste 
des Deutschen Stahlbundes, obwohl sie von der 
Kriegs-Rohstoff-Abteilung genehmigt war, d e Eigen- 
schaft einer m it Gesetzeskraft ausgestatteten Hochst- 
preisverordnung fehlte. Um daher eine einheitliche 
Handhabung fiir alle Inlandsverkaufe herbeizu- 
fiihren, wurde von den militarischen Behorden auf 
dem ihnen zustehenden Wege dic zwingende yer
ordnung erlassen, die sich nicht nur auf Walzwerks- 
erzeugnisse, sondern aueh auf Roheisen und Roh
stahl bezieht. D ie Hochstpreise gelten sinngemaB 
nur fiir die in der grundlegenden Preisliste genannten  
Erzeugnisse, nicht aber fiir andere, z. B. GieBerei- 
erzeugnisse.

D ie Preisliste, die vom Beauftragten des Kriegs
ministeriums beim Deutschen Stahlbunde bezogen 
werden kann, zerfiillt in zwei Teile, in denen einer- 
seits Erzeugerpreise, anderseits Handlerpre se fest- 
gesetzt sind. Fiir die unmittelbaren Verkaufe der 
Werke gelten die Preise grundsatzlich ab Liefer- 
werk bzw. m it den in der Listę angegebenen beson- 
deren Frachtgrundlagen. Eigens hervorgehoben zu 
werden verdient die Bestimmung, daB fiir Materiał, 
das von dem Besteller nach der Vcrarbeitung nach- 
weisbar in das Ausland weitergeliefert werden soli, 
angemessene Aufschlage zu den Listenpreisen ge
fordert und gezahlt werden diirfen. Dabei hciBt 
es ausdriicklich: „Hieriiber ist von Fali zu  Fali 
Verstandigung m it den Bestellern zu treffen.11 Dem  
Handel werden allgemeine Zuschlage zugebilligt, 
dereń Hohe verschieden ist, je nach der Lieferung 
unmittelbar vom Werk an den Verbraucher oder bei 
LagerverkiiuFen. D ie Hiindlerzuschlage und Weiter- 
verkaufspreise sind Endpreise fiir den Yerbraucher. 
Sie schlieBen den N utzen fiir den Zwischenhandel 
bei vorkommenden Yerkaufen dureh diesen bzw. 
an diesen im allgemeinen ein. D ie Preise fiir die ver- 
schiedenen Sorten Roheisen sind verschieden be- 
messen nach fiinf Gebieten, die sich auf einer be
stimm ten Frachtgrundlage aufbauen. Es schlieBen 
sich an die Preise fiir Rohstahl. In einer militarischen 
Zwecken cntsprechenden Untcrteilung folgen „die 
Halbzeug-Erzeugnisse und die gewalzten oder ge- 
zogencn, aus Eisen und Stahl bestehenden Erzeug
nisse1', niimlich alle Arten von Blechen, verzinktem  
Bandeisen, Draht, Federstahl, StahlguB, SchweiB- 
eisen und Rohren.

Die Preise sind nicht derart feststehend, daB er- 
hebliche Erhohungen der Selbstkosten der Her- 
steller nicht bcriicksichtigt werden. Allmonatlich 
wird eine Erganzung zu  der erstmaligen Preisliste
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vom  Juli 1917 herausgegeben, in  der jeweils zuge- 
lassene ziffernmaBige Preiserhohungen vermerkt sind. 
Auf die laufenden Vertrage haben diese keinen Ein
fluB; der Yerkaufer ist nur bereehtigt, den im Kauf- 
abschlusse genannten Preis zu  verlangen, wenn nicht 
der Kaufer den hoheren Preis nachtriiglich bewilligt.

Durch die Festsetzung dieser Hochstpreise haben 
die militarischen Behorden yersucht, die Preis- 
entwieklung fiir dic Erzeugnisse der GroBeisen- 
industrie in geregelte Bahnen zu lenken. Sie sind 
dabei von der Hoffnung m it beeinlluBt worden, daB 
die Festsetzung der Preise fiir Roherzeugnisse iluen  
wohltatigen EinfluB auf die Preisbildung fiir die 
Fertigerzeugnisse ausiiben werde.

In diesem Zusaimnenhange sei eines vielbe- 
sprochenen Urteils des Reichsgeriehts vom 7. D e
zember 1916 Erwahnung • getan, wonach die -fest- 
gesetzten H o c h s tp r e is e  a u c h  f i ir  d en  A u s-  
fu h r v e r k e h r  zu beachten sind. Dagegen ist fol- 
gendes zu  betonen:

Das Gesetz yom  4. August 1914 regelt den ErlaB 
von Hóchstpreisverordnungen, ausdriicklich aber 
nur „fiir die Dauer des gegenwartigen Krieges*1. D ie 
zw eite Grundlage fiir derartige Verordnungen ist 
das Gesetz iiber den Belagerungszustand. Beide 
dienen grundsiitzlich und entsprechend ihrer Ent- 
stehung und Fassung dem Schutze des Inlanders 
und der Aufrechterhaltung der offentliohen Sichcr- 
heit im  Interesse des Reiches. Gesetzliche Verord- 
nungen zur Preisbildung sollen daher urspriinglich 
den unerwarteten und auBergewohnlichen Um- 
standen des entfesselten Weltkriegea Rechnung 
tragen. Es lieB sich im August 1914 und es IaBt 
sich auch heute noch gar nicht iibersehen, w ie lange 
der Kriegszustand dauern wird. Hochstpreisfest- 
setzungen entspringen infolgedessen der richtigen 
SchluBfolgerung, daB bei der fast volligen SchlieBung 
der Grenzen, der Unterbindung jeglicher Einfuhr 
alsbald die Naclifrage nach solchen Erzeugnissen 
ins Ungemessenc sich steigern wiirde, bei denen wir 
bisher in groBcrem MaBstabe auf die Einfuhr aus 
dem Auslande zur Deckung des inlandischen Be- 
darfes angewiesen waren. D ie Vorriite und Erzcug- 
nisse des Inlandcs bcdiirfen daher wirtscliaftlichster 
Venvaltung. Auf den ersten Blick galt dies vor allem  
fiir Gegenstande des tiiglichen Lebens, m it zuneh- 
mender Dauer des Krieges auch fiir andere Waren. 
Es gilt zudem, den Verbraucher vor denjenigen auf- 
reizenden Strómungen zu schiitzen, die zu seinem  
Nachteil aus den gegebenen Verhaltnissen durch 
ungemessene Preissteigerung ihren naturgcmaBen 
N utzen zu zielien suchen.

Beruhen die ersten Hochstpreisfestsetzungcn auf 
der vorausschauenden Fiirsorge der Behorden, so 
sind die spateren Bekanntmachungen regelmaBig 
auf Anregungen des inlandischen Handels und der 
inlandischen Verbraucher zuriickzufiihren, die zutage 
getretene MiBstande der Oeffentlichkeit unterbreitet 
haben. Ist man derartigen Forderungen nachge- 
kommen, so hat sich der Staat hierzu im Interesse

der inlandischen Verbraucher und der inlandischen 
Volkswirtschaft herbeigelassen. Er hat dabei aber 
keinerlei Veranlassung genonunen, auch. die aus- 
landischen Verbraucher und die auslandlschc Volks- 
wirtschaft in gleicher Weise gegen Ausschreitungen 
der Preisbildung zu schiitzen.

Wenn also schon aus rechtlichen Griinden unter 
Beriicksichtigung der Motive zu den grund- 
legenden Gesetzen das oben bezcchnete Urteil, 
das eigenartigerweise fortgesetzter Rechtsprechung 
unseres hochsten Gerichtshof. s entspricht, unhalt- 
bar erscheint, so widerspricht es jedenfalls auch 
vaterliindischer Wirtschaftspolitik. Zudcm liegen 
die Verhiiltnisse im Auslande vielfach ganz anders 
ais bei uns. Ein Preis, der in Dcutschland ais Hiichst- 
preis angemessen ist, kann fur die Ausfuhr nach dem 
einen oder anderen Lande ganz gut zu niedrig sein. 
MiiBte der Ausfuhrhandel auch fiir die Ausfuhr mit 
den fiir das Inland gelfenden Preisbeschrankungen 
rechnen, so wiirde seine Tiitigkeit zweife los eine Ein- 
schriinkung erfahren, was docli allein schon im 
Interesse der deutschen Wahrung vermieden werden 
muB.

Es wiirde zur Beruhigung der am Ausfuhrhandel 
beteiligtcn Kreise beitragen, wenn das Reichsgcricht 
seinen abwegigen Standpunkt aufgeben wiirde. Wir 
jedenfalls stehen auf dem Standpunkt, daB fiir  d ie  
A u sfu h r  d ie  H 5 c h s tp r e is e  k e in e  G i i l t ig k e it  
h a b en . In Frage kommt hierbei lediglich neben 
unseren Verbiindetcn und den besetzten Gebicten 
das neutrale Aus'and, da eine unmittelbare Ausfuhr 
nach dem feindlichen Auslande unter den gegen- 
wartigen Verhaltnissen ausgeschlossen ist.

Bei der Ausfuhr von Eisen und Stahl konnte 
es allenfalls einem Zweifel begegnen, ob L u x e m -  
b u rg  zum neutralen Auslande oder zum Inlande 
gehort. Es dem Inlande zuzurechnen, ist deshalb 
nicht unbcgriindet, weil wir m it diesem Staate aufs 
engste wirtschaftiich und zollpolitisch vereinigt sind 
und so von einer eigentlichen Ausfuhr iiber deutsche 
Zollgrenzen keine Rede sein kann. Man muB aber 
von folgendem ausgehen:

D ie Ausfuhr von Eisen und Stahl ist zuerst teil- 
weise, dann seit dcm 28. September 1916 durchweg 
verboten worden und von einer von Fali zu Fali 
behordlich erteilten Ausfuhrbewilligung abhangig. 
Anfanglich wurde bestimmt, daB zur Ausfuhr nach 
Luxemburg eine Ausfuhrbewilligung nicht erforder
lich sei. Man beriicksichtigte einerseits den geringen 
Umfang und die kleine Einwoknerzahl dieses Lande3 
und die infolgedessen nicht umfangreiche Bean- 
spruchung des inlandischen Marktes zur Deckung 
luxemburgischer Bediirfnisse, anderseits aus politi- 
schen Griinden die vollige Unterbindung jeglichen 
sonstigen Zufuhrweges imd die damit verbundene 
sittliche Yerpllichtung des Deutschen Reiches zur 
Unterstiitzung Luxemburgs. Seit den letzten Mo- 
naten, in denen sich die Versorgung des deutschen 
Marktes immer schwieriger gestaltet, ist fiir be- 
stim m te Erzeugnisse aus Eisen und Stahl auch zur
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Ausfuhr naeh Lusemburg eine Ausfuhrbewilligung 
vorgeschriebcn. Wird also Luxemburg im Ausfuhr- 
ver ahren ais Ausland behandelt, so liegt auch kein 
Grund vor, es bei der Preisbildung nicht dem Aus- 
lande gleichzustellen. Abgcsehen davon widersprieht 
der Grundgedanke jeder Hóchstpreisverordnung der 
Behandlung Luxemburgs ais Inland: Der Schutz 
des inlandischen Verbrauchers und der inlandischen 
Volkswirtschaft bedingt nicht den Schutz des 
luxcmburgischen Verbrauchers vor einer hoheren 
Preisbildung. Luxemburg ist ais Ausland zu be- 
handeln. D ie Hochstpreisverordnung fiir Eisen 
und Stahl hat fur Verk;iufe naeh diesem Landc 
wie naeh dem ubrigen Auslande keine Gesctzeskraft. 
N icht anders verhalt es sich bei Verkaufen von  
Luxemburg naeh Deutsehland. Wir haben oben ge- 
sehen, daB fiir die Giiltigkeit von Hochstpreisen

regelmaBig der Ort ausschlaggebend ist, wo sich die 
AYare. befindet. In Luxemburg besteht aber keine 
Verordnung, wie sie bei uns erlassen ist. Also selbst 
dann, wenn der Vcrkauf luxcmburgischer Erzeug
nisse von Dusseldorf aus erfolgt, finden die deutschen 
Hóchstpreise keine Anwendung. Anderseits ist 
Luxemburg auch in diesem Falle aus allgemeinen 
Gesichtspunkten ais Ausland zu behandeln.

Fiir aus dem Ausland bezogenes Materiał diirfen 
also Preise bezahlt werden, die die Hóchstpreise 
iiberschreiten. Wird nachweislich aus dem Auslande 
eingefii hrtes Materiał im Inlande w eitem rk au ft, so 
bestimm t die Preisliste ausdriicklich, daB auch hier 
die Hóchstpreise keine Anwendung finden. Der Vcr- 
kaufer darf aber keinen hoheren Aufschlag auf die 
von ihm bezahlten Preise vornchmen, ais er allgemein 
fiir Handler bei Inlandsverkaufen vorgesehen ist.

Umschau.
V e rw en d u n g  v o n  K o k s  a n  S te lle  v o n  S te in k o h le .

Ueber dio Verwendung von Koks s ta t t  Steinkolilo 
wurdo in diesor Zeitsehrift vorschiedcntlicli boriohtot. 
In  Erganzung hierzu soi aus einem V ortrag, den der Ver- 
fassor auf der W interversam m lung des Vereins der Gas-, 
Elcktru.ita.ts- und W asserfachm anner Rheinlands und 
W estfalens hielt, und in  dem yersucht wurde, eino Ueber- 
sicht iiber das bisher auf diesem Gebiet Erreichto zu 
geben, folgendes m itgcte ilt:

Alle bisher bekannt gewordenen Feuerungen zur 
Verheizung von reinem Koks auf W anderrosten arbeiten

Abbildunę 1. K o k sv o rfeu e ru D £ ~ v o n  Stelnmuller-Gummcrsbach,

naoh dem Grundsatze, dafi der Koks in  einem Yorraum, 
der den K ohlentriehter ersetzt, zur E ntziindung gebracht 
wird, bevor ihn der W anderrost in den Verbrennungsraum 
des Kessels abfiihrt. Die Ausfiihrungsfortnen von B e la n i  
und S i l le r  & J a m a r t  sind schon beschrieben worden1). 
Erwahnensw ert wiire noch dio B au art von S te in m i i l le r -  
Gummersbach (Abb. 1). H ierbei is t besonders bemerkens- 
wert die A rt der Brennstoffzufiihrung. Beim Fiillen findet 
eine Trennung der groberen und kleineren Koksstiieke in 
der A rt s ta tt , daB die groBeron Stiieko auf den Schriigrost 
und dann unm ittelbar auf den W anderrost selbst gelangen, 
wahrend die feineren K oksteile auf die groben Stiieko 
zu liegen konimen. Es soli h ierdurch vermieden werden, 
daB sieh der Schriigrost zusetzt, auch w ird der R ostdurch- 
fall yerringert. Dio Verbrennung in der Vorfeuerung wird 
ahnlich wie bei der Belanisehen Ausfuhrung so geleitet, 
daB die Verbrennungsga.se yon dem Schriigrost aus naeh

')  St. u. E. 1915, 19. Aug., S. 847/52.

oben ziehen und dureh Sehlitzo in den Gewolben in das 
Innere des Kessels abgezogcn werden. Auf einen Schieber 
zur Einstellung der Koksschicht auf dem W anderrost 
is t yerzichtet worden. Der Sohriigrost selbst laBt sich 
ebenfalls wio bei neueren Ausfiihrungen von Siller & Ja m art 
dureh einfache Handgriffe leicht naoh auBen aufklappen, 
so daB bei Betriebsstorungen die in  der Vorfeuerung be- 
findliche gliiliende Brcnnstoffmasso schnellstens entlcert 
werden kann.

Allzu grusiger Koks liiBt sich in diesen Feuerungen 
naeh den bisherigen Erfahrungen nicht m it Vorteil ver-
heizen. Die dahin gehenden Versuche haben ergeben,

daB die Kcsselleistungcn und die Brennstoff-
ausnutzung zuriickgchen. Es kann dies nicht
w eiter wundernehmen, da  die Erfahrungen, die 
m it Steinkohle beziiglicli des yorschiedenen 
Verhaltens auf dom W anderrost, jo nachdem 
in welcher Form  sie zur Verwendung kom mt, 
sinngemaB auch auf Koks iibertragen werden 
mussen. Ebenso wie bei einer NuBkohle ein 
geringer Grusgehalt die Kesselleistung n icht 
yerringert, is t auch bei Koks der sich beim 
Brechen in  einem geeigneten Brecher bil- 
dende Grus ohne Einwirkung auf die Brenn- 
geschw indigkeit, da  er zum groBen Teile 
schon in der Vorfeuerung selbst yerzehrt 
w ird und daher nur in geringen Mengen 
auf den R ost gelangt. Mit besonders grusi- 
gem Koks lassen sich jedoch ebensowenig 
wie m it Forderkohle hohe Dam pfleistungen 
erzielen.

Das fiir andero grusigo Brennstoffo bekannte M ittel 
muB dann auch bei Koks Anwendung finden, wenn solehe 
Kesselleistungen yerlangt werden. Ueber U nterw ind
feuerungen ist vor der H auptyersam m lung der Vereini- 
gung der Elektrizitiitswerko im Jah re  1914 eingehend be- 
rich te t worden. W anderrostfouerungen m it Unterw ind 
befanden sich bis dah in  noch in den Anfangen ihrer E n t
wicklung, wirklicho Betriebseifahrungen von langerer 
D auer lagen noch n icht vor. An yersohiedenen Stellen 
sollen sich seitdem  solehe Feuerungen jedoch im Dauer- 
betrieb bewiilirt haben, so daB ich anregen móchte, 
hier nacli dem E inbau  von Kolcsyorfeuerungen auch Ver- 
suche m it grusigem Koks yorzunehmen. D er W anderrost 
h a t  ais solcher groBe Vorzuge und daher besonders in den 
elektrischen Zentralen so ziemlich alle anderen Feuerungs- 
arten  yerdriingt. Die Hochleistungskessel sind m it ihrem 
bedeutenden Kohlenyerbrauch geradezu auf den mecha- 
nischen R ost m it groBen Verbrennungsflaehen angewiesen. 
Ob er fiir Koks die geeignetste Feuerung darstellt, schein t
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Z ahlen tafel 1. V e r d a m p f u n g s v e r a u c h  a u f  d e m  E l e k t r i z i t i i t s w e r k  , ,S ilę l-W e 8t “  m i t  d o r  E v a p o r a t o r -  

S c l i r a g r o s t - F o u e r u n g .  2. A pril 1917. 1. Verauoh m it ICoksgrua,

Zeit
von: bis: Kokagrus Kohle

Gchre-K esael (W asserrohr) H e iz f la c h o ............................ qm 294 Uhr ks;
B ,o s t f la c h o .................................................................................... »» 7,5
D auer dea V e r s u c h c s ............................................................ m in 512 930 — 956 919
G esam t-B ren n sto ffy erb rau ch :

ICoksgrus 8841 kg un d  Kohle 555 k g ................... kg 9 396 956_1025 885
Koksgrus ................................................................. .... ti 8 841
K o h l e ............................................................................... 555')

10-5— 11^0G csam t - Speisc wasser ver b r a u c h .......................................... 42 000 919 ---
M ittlero D a m p fs p a n n u n g ........................................................ a t 12,OS
T em p era tu r dea (iberh itzten  D a m p f e s ............................ °C 2S2 1145 1. A b sch lackperiodo

„ „  Speisewaasers vor dem  E konom iser 17,20
„ „  „  h in te r  dem  E konom iser 67,05 1 1 « — 102S 933„  der Abgaso am  S c h i e b e r ............................ ,, 251,3
„  ,, ,, vor dem  E konom iser . . . ,, 157,0
„  „  „  h in te r  dem  E konom iser . . 128,4 1223—  115 937 ---

M ittlcrer C O .-G ehalt der Gaso am  Schieber . . . . % 9,88
CO,- 4- O -G chalt der Gaso am  Sohieber . . 20,07 135 ickperiodeM ittlero ZugstiLrko tiber dem  R o s t ........................m m  W S 7 ( 5 - 9 ) 2. Abschlr

,, ,, am  K e ss c ls c h ie b e r ................... ....... tf 10 — 1 1 — 280
,, „  h in te r  dem  E konom iser . . „ 

G elialt an  Asche u n d  S c h l a c k e n .....................................
H 19,3 (17— 22' 1 15— 300 989 —
kg
n
*f

2676(28 ,5% )
B ren n sto ffv erb rau eh  fiir 1 S t u n d o .................................

,, „  1 „  u. 1 qm R ostflache
1 101 

146
300— 3 « 927 —

D am pferzeugung fiir 1 S t u n d e .......................................... fi 4 922
„ „  1 ,, u. 1 qm  Heizfliiche . 16,74 3. A bschlackperiodo

B ru tto -V erdam pfung  1 kg B rennstoff erzeugt D am pf . . 4,46 - ■ 275
N otto-D am pf, bezogen auf 0/100 0 ................................... . . 4,85 340—  500 925G esam tw iirm e fu r 1 kg H eiBdam pf einsehl. Ekonom iser W E 963
H eizw ert dea K oksgruses bzw. der K o h l e ................... 4647bzw.617l
N utzeffek t dea Keaaels pinaohl. E konom iser . . . . O//o 65,39 500— 542 1407 —
S o h o rn s tn in v e r lu a t...................................................................... łl 10,00
R e s t v e r l u s t e ............................................................................... 24,01M

8841D am pfverb rauch  fiir das Geblaso 170,5 kg . . . . 3,58 555

B em erkung: N aeh der 1. A bschlackperiodo um  1115 w urde m it Koksg rus angefeuert.
„  „  2 . „  „  125 tt „  K ohle 280 kg angefeuert.
„  „  3. „  „  4 « »» >» 275 „

(185 =  280 kg K ohle.) (4«  = 275 kg K ohle.)

m ir zweifelhaft. Die Koks- 
vorfeuerung muB meines Er- 
aehtena ais ein H illsnnttel 
angesehen werden, das die tu r 
Kohle bestehenden Einrieh- 
tungen auoh fiir dio Ver- 
heizung von atiiokigem Koks 
und, sofern sie m it Unter- 
wind betrieben werden kon
nen, vielleieht auoh fiir grusi- 
gen Koks geeignet maeht. 
Neuerdings haben jedoch 
Elektrizitatsw erke, die auf 
die Verfeucrung eines solohen 
Brennstoffs angewiesen sind, 
einen anderen Weg einge- 
sohlagen; sie haben auf den 
ganzen W anderrost verzich- 
te t  und ihn  durch dio seit 
langcm bekannte W i 11 o n - 
F e u e r u n g  ersetzt. Abb. 2 
zeigt einen solchen Kessel, 
wie er seit M onaten auf Ber- 
liner E lekti izitiitswerken zur

*) D iese 555 kg Kohle 
w urden bei der 2. un d  3. 
A bschlackperiodo zum  An- 
feuern  verw endet.

Z ahlentafel 2. V o r d a m p f u n g a v e r s u c h e  e in e s  s u d d o u t a c h e n  W e r k e s  b e i  

F l a m m r o h r k e s s e l n  m i t  H a n d f e u e r u n g  im  F r t t h j a h r  1915.

Heizfliiche des Verf*uchskcssels . . . 250 qm
Rostflache des Vcrsuch«kcssel« . . . 3,9 „

D auer der V e r s u c h c ............................................... 9,66 9,0
M asch.-K ohlo Koks (K indsk. 

zerklopffc)
„  yerheizt im  g a n z e n ........................ kg 2760 2000
„  „  in  der S tundo . . . . 285 222
„  „  i. d. S td . au f 1 qm  R ostfl. ,, 57 45,4

R u ck stan d e  im  ganzen ...................................... 360 280
„  in %  dea verheizten  B rennstoffs 0/ 11,5 8,9

Spcisewasser v e rdam pft im  ganzen . . . . kg 23 900 17 600
„  in der S tu n d e  ............................ 2470 1956
„  in  der S tundo  au f 1 qm  Heizfl. 9,9 7,8

S p e ia e w a s s e r te m p e ra tu r ...................................... °c 12 11,5
D am pfiibcrd ruek  .................................................... a t 5,54 5,4
K ohlensjiuregehalt der R auchgaae am  R aueh-

sch ieb er...................................................................... % — 8,0
R au ch g astem p era tu r am  R auchsch ieber . . °c — 241
Z ugstarko am  R a u c h s c h ie b e r ............................ m m — 15,5

B ru tto -Y e rd a m p fu n g ............................................... 8,66 8,8
N etto -Y erdam pfung , bezogen auf D am pf von 100 0

u n d  Speisew asser von 0 0 ............................ 8,79 8,94
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Zufriedenheit arbeitet. Aueh in hie«iper Gcgend bauen 
versohiedene W erke ihre W anderrostkessci auf diese 
W eise um.

Von den Anfang April durchgefiihrten Versuchen 
auf dem W erk „Siidw est" in  Berlin-Schoneberg diirften
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die m it Koksgrus erzielten Ergebnisse interessieren 
(Zahlentafel 1).

E in wunder P u nk t an diesen Feuerungen ist das Ab- 
sehlaeken, besonders wenn es sich um gróBere Kessel 
handelt wie in  yorliegendem Falle, in dem die Rosto 
etwa 2 l/ 2 m lang sind. Um die Abschlackarbeit zu er- 
leichtern, ist zwisohen dem Rostende uud der riickwiiitigen 
Feuerungswand ein Zwischenraum von c-twa 500 mm frei-

gelassen, der naeh un ten  zu duroh einen aus gewohn- 
liehen R oststaben gebildeton P lanrost abgeschlossen wird. 
Bei der Inbetriebsetzung wird dieser Zwischenraum soweit 
m it Schlacke ausgefiillt, daB dio Fortsetzung der W ilton- 
Rostfliiohe eino Schiackendeeke bildet. Beim Absohlaekon 

des Feuers wird von dem llilfsrost 
so viel Schlacke entfern t, ais dem 
Abbrand cntspricht. Das daduich  
entstehendo Loch an  der Feuer- 
briicke wird dann dureb die frisch 
gebildete Schlacke wieder aufgefullt 
und bleib t dort bis zum niichsten 
Abschlacken liegen, wobei die brenn- 
baren  Bestandteile in der Schlacke 
Gelegenbeit finden, Yollstandig aus- 
zubrennen. D a die Feuerung m it 
einem Dampf-Luft-Gemisch aibei- 
te t, kann sich die Schlacke aueh 
bei Biennstoffcn m it leicht flicBen- 
der Asehe nur sohwer auf dem R ost 
festsetzen. Zur E rleichterung der 
A rbeit des HerunterstoBens der 
Schlacke und des Verteilens dea 
Brennstoffs auf dem R ost is t die 
Iiostflache um einen gewissen W in
kel geoeigt zur H orizontaleu ange
ordnet. Die Sehrage rich tet sich 
nach der A rt des verwendeten B renn
stoffs und w ird yon Fali zu Fali 
bestim m t.

Zur Bedienung des Kesseis 
waren zwei Arbeiter notig, die 
reiclilich zu tu n  hatten . Es kamen 
demnach bei dor erzielten Leistung 
yon 17 kg Dam pf auf das Q uadrat- 
m eter Heizfliiche je Stundo 175 qm 
Heizflacho auf einen Arbeiter. 
Neuerdings wird der Brennstoff 
selbsttiltig dureh T richter vor die 
Tiir gebracht, so daB fur die Kessel- 
heizer das Einsehaufeln des Brenn- 
stoffes fo rtfa llt und n u r noch die 
Verteilung des Brennstoffes iiber 
den ganzen R ost ubrigbleibt. Bei 
der hierdurch erzielten Arbeitser- 
lcichterung soli es moglich gewor- 

sein, daB zwei Heizer noch 
Kessel ais von 350 qm Heiz- 
bei annehm baren D am pf. 

leistunsen bedienen.
DaB tro tz  eines Unterschieds 

im  H eizwert zwischen Kesselkohle 
und einwandfreiem Koks m it letz- 
terem  gleiche Dam pfleistungen au3 
den in friihoren Ausfiihrungen dar- 
gelegten Griinden zu erzielen sind, 
h a t der praktischo B etiieb  an  yer
schiedenen Stellen bewiesen. Ais 
ein Beispiel sei angefiihrt, daB eine 
staatliche Behorde allererster Be
deutung bei ihren Probeversuehen 
m it Koks fa st dieselbe Verdamp- 
fungsziffer festatellte, dio sie zur 
Abnahm e von Steinkohle zur Be- 
dingung m acht. W eiter seien in 
der Zahlentafcl 2 die Ergebnisse 
von Versuchen bekanntgegeben, die 

ein W erk in  Siiddentschland in Flamm rohrkesseln m it 
Handfcuerung im F riih jahr 1915 festgestellt hat.

D ab ji ist zu bemerken, daB der Kohlensiiuregehalt 
bei Koks verhaltoismiiBig gering is t und wohl m it Leicli- 
tigkcit hoher hiitte gehalten werden konnen. Bei 12%  C 0a 
s ta tt  8 %  wiirde die Verdampfungsziffer 9,3 betragen
habou, also gegeniiber der erzielten um 4 %  hoher ge
wesen sein. (Schlufl folgt.)
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Abbildung Za a . Sb. 
VUk03ltHte9pindel mit 

Verblndung3stUok.Abbildung 1. Yerauchsanordnunę.

den des auBeren m it b, die gemeinsame Lange der beiden 
Zylinder m it 1 und die W inkelgcschwindigkeit des m it kon- 
a tan ter Geschwindigkeit um laufenden auBeren Zylinders

a* • b*
m it (o, so besteh t folgende G leichung: K  =  4 r. 7) 1 —---- —

• (u. Dio TJntersuohungen zeigten, daB bei yorgleiohenden 
Versuohen nach dcm  boschriebsnen Verfahren dio Beoin- 
flussung des K raftepaares durch die E nden der Zylinder 
yom achliissigt worden darf.

Zur E rh itzung  wurde ein Kohlewiderstandsofen 
benutzt, ahnlich dem von Z. J e f f r i e s 3). Dio Hitzezone 
besitz t eine Lange von 150 mm und einen Durehm esser 
von 75 mm. Zur Verm eidung e iner O xydation is t der 
Ofen durch oinen konzentrisch angeordneten zylindrischen 
B lee lm an te l von 350 mm 0  und 460 inm Lange luftd icht 
gem acht. Die Strom zuf uhrung erfolgt durch wasser- 
gekiihlte Zuleitungen und Graphit-E lektroden. Bei einer 
H ochstleistung von 5 KVV kann die Spannung zwischen 
40 und 100 Volt bsliobig eingestellt werden. W egen wei- 
tere rE inzelheiten  sei auf das Original und auf die genannto 
A bhandlung von Jeffries yerwiesen.

*) A M ethod for Measuring the Vipcosity of Blast- 
Furnace Slag a t Hi 'h  Tem peratures. B ureau of Mines. 
Technical Paper 157, 1916.

*) S itzungsbericht Akad. Wiss., W ien, Bd. 83, 
18S1, S. 588.

3) Met. and Chem. Eng. 1914, Marz, S. 154/7.

D ie  V is k o s ita t d e r  H o c h o fe n sc h la ck e n .

U eber dio ersten  system atischen Versucho zur Be- 
stim m ung der V iskositat von Hochofenschlacke innerhalb 
eines yerhaltnismaBig groBen T em pera tageb ie tes ist 
kurzlich ein ausfiihrlicher Bericht erschienen *). Die A r
beiten  sind  von A. L. F e i ld  in P ittsburg  im Bureau of 
Mines ausgefiihrt worden und bilden nach Angabe des 
Verfassers dio E inleitung zu einer Reihe von Beitragen 
yon F. H. W iI lc o x  und dem Vcrfasser zur Theorie dor 
m etallurgischen Prozessc.

Zur Ausfiihrung der Versucho zur Bestim m ung der 
Viskositiit diento in abgeanderter Form  das Vcrfahron 
yon M a rg u le s  !). Zwei konzentrische Zylinder sind yerti- 
kal aufgestallt; der auBere is t drehbar, dor innero fest- 
stehend. Del Raum  zwischen don beiden Zylindorn wird 
yon der zu untersuchenden Flussigkeit ausgefiillt. Durch 
D rehung des auBeren Zylinders wird ein  von der GróBo 
der V iskositat abhangiges K raftepaar K  auf den ruhen- 
don Zylinder ausgeiibt. Bezeichnet m an die Viskositiit 
m it >), den 'Durehmesser des inneren Zylinders m it a,

Abb. 1 zeigt die Vorsuchsanordnung. Eino konzen
trisch  gelagerte Stahlwelle yon 19 mm 0 ,  m it deren Hilf» 
der zylindrischo, die Schlacke enthaltende Tiogel in Drehun- 
gon yersetzt wird, fiihrt duroh eino Stopfbuchse in den 
Ofen und endet wenig iiber dem Boden des Ofens. Am 
oberon Ende besitzt sio eine Ausbohrung zur Aufnalim# 
eines Rohres aus M arquardtscher Masse, das bis zur 
H itzezone om porfulirt. Das R ohr trag t auf seinem oberen 
Ende den erw ahnten Tiegol aus Acheson-Graphit (Abb. 2).

Die aus G raphit hergestellto „V iskositatsspindel“ 
(Abb. 3 a) befindet sich m it ihrom untoren, dickeroo 
Teil a  im Tiogel; dieser diokero 
Teil d ien t ais innorer, feststohen- 
der Zylinder, von dom oben die
Redo war. An don diinneron
Spindelteil b sohlieBt sioh ein 
Gewinde, m it dessen Hilfe die 
„V iskositatsspindel“ m it dem Ver- 
bindungsstuok o (Abb. 3 b) ver- 
schraubt wird. Das Vorbindungs- 
stiick o ist m it Hilfe einer Muffo d 

m it einem Zwischen- 
stiick z (Abb. 4)
yerbundon. Dieses

hangt an einem Stahl- 
band von 0,15 mm 
Starko und 1,65 mm 
B reite. Wegen des 
yerhaltnismaBig ho
hen spezifischen Ge- 
wichtes der Solilaeke 
wurdo am Zwischon- 
stuok z ein  Gewicht 
g yon 200 g befostigt.
Źur E rhohung der 
D am pfung und zur 
Vormeidung der Vi- 
brationon des gosam- 
ten  aufgehangten Sy
stem s wurde das Gc- 
wioht g m it Hilfe von 
zwei Armen a  m it den 
Flugeln f yersehen, 
die in Oel tauohen.
Am oberen Endo des ■*= 
Zwischenstiickes z is t 
ein Spiegel s ange- 0 
bracht, dessen Vor-

iOm
drehung, die in der Abbildung i. AufliingeTOrrichtiingr. 
iiblichen W eise durch
Fernrohrab!e3ung bestim m t w ird, zur Feststellung der 
GróBe des K raftepaares K  dient.

Abbildung 2. 
Tieeel m it 

Welle.
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Z ahlen tafel 1. V is k o s i to . t  in  A b h a n g i g k e i t  v o n  
d e r  T e m p e r a t u r .

Ylskoaltiit der Schlacke Nr.:

Tempe
ratur 1 2 3 4 6 6 7 8

1275 ___ ___ ___ 1400 2600 ___ ___ ___

1300 — — 1700 1000 1500 — 1900 —

1325 — — 10G0 820 1080 2000 1100 3000
1350 2G00 — 800 680 800 740 840 1S00
1375 1150 — 640 540 620 560 640 1220
1400 750 3000 510 460 500 480 510 1000
1425 540 580 420 400 420 410 440 820
1450 410 4S0 350 350 350 360 380 680
1475 320 415 300 310 290 300 320 580
1500 230 380 260 280 250 250 280 480
1525 160 340 225 250 230 200 240 400
1550 — 290 — 220 205 — — 340
1575 310

Z ah len tafe l 3. B e o b a c h te t o  W e r te  f i i r  d io  Y is -  
k o s i t a t  in  A b h a n g i g k e i t  v o n  d e r  T e m p e r a t u r  

b o i  S c h la c k e  N r. 3.

Erhitzung AbkUhluDg')

Tempe
ratu r Yiskosltilt

Tempe
ra tu r Viskosititt

Tempe
ra tu r Yiskosltilt

1382 605 1292 1940 1382 Gil
1410 513 1297 1707 1387 524
1415 460 1302 1505 1425 446
1425 442 1312 1319 1440 375
— — 1322 1074 1466 323

1463 320 1337 922 1470 304
— — 1350 805 1488 285

1473 291 1359 728 1525 228
1510 255 1368 689 — —

Zur Tomporaturmessung wurdo oin optisohes Pyro- 
m eter vorwendet. Dieses is t in dor Vortikalachse des 
System s aufgebaut, so daB unm ittclbar dio Oberfiacho der

gofullt und die Schlacko niedorgeschmolzen ist, w ird dor 
Tiogel m it Hilfo eines E lektrom otors d e ra rt in Drehung 
versetzt, daB soino Um laufzahl etw a 1 sek—1 betragt. 
W ahrend der weiteren Erhitzung, deren Geschwindigkeit 
auf 2 bis 5 0 jo Minutę oi lgcstellt wird, w ird dio Ablenkung 
des Spiegcls in A bhangigkeit von der T em peratur abgcloson.

Z ahlen tafel 2. Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  S o l i la o k e n  in  % .

Schlacke
Nr. SiO, Al, O, Fe, O, FeO Fe Ti O, CaO JlgO HnO CaS Alkalicn Feuch-

tigkelt Insęesamt

1 18,30 35,30 0,00 0,47 0,05 0,58 31,24 9,69 0,35 4,07 0,50 0,02 100,57
0 31,54 14,79 0,00 0,07 0,22 0,29 47,65 1,80 0,21 3,56 — 0,10 100,23
3 33,67 26, G2 0,00 0,2S 0,51 0,28 26,67 6,43 0,33 4,86 — 0,12 99,77
4 34,27 13,78 0,00 0,07 0,2S 0,56 41,30 6,39 0,55 3,35 — 0,04 100,59
5 35,76 13,3G>) — — . — — 42,11 3,94 0,49 3,70 — — 99,36
6 36,04 12,101) — — — — 42,04 4,03 0,35 3,92 — — 98,48
7 37,18 11,46 0,00 0,31 0,11 0,52 25,33 19,58 2,21 3,51 — 0,04 100,25
8 43,56 9,48 0,00 0,21 0,38 0,19 40,18 2,08 0,21 2,75 0,50 0,05 99,59
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Abbildung 5. YlskosItUt und Fluldltiit 

der Schlacke Nr. 1 łn AbhłLnglgkelt Ton 
der Temperatur.

fe m p e r o /c s r  
Abbildung C. Ylskoaitiit} und FIuiditHt 
der Schlacke Nr. 3 in ibh iing igkcit yon 

der Temperatur.

asa WT m  im  ma m  rsso
/em pem /ur  

Abbildung 7. Yiskositat und Fluldll&t 
der Scklacke Kr. 6 ln Abhangigkeit yon 

der Temperatur.

kann, zu welchem Zweck das Gewicht g (Abb. 4) m it zwei 
Aussclinitten versehon ist.

Die erste Bedingung yor Inbetriebnahm o des Appa- 
ra tes ist eine genauo Zentrierung des Tiogels und der 
Yiskositatsspindel m itsam t den anschlieBenden Teilen. 
Nachdem der Tiegel m it feingekóm ter Schlacke (175 g)

abkiihlt, und  dio Beobaohtung in glcicher Weiso fort- 
gesetzt. Die Ergebnisse der m it ach t Schlacken ange- 
stellten  Yersucho sind in  Zahlentafel 1 zusam m engcstellt.

*) Die T em peraturen boi der Abkiihlung sind  in um- 
gekehrter Reihenfolge angegebon, um oinon leichten Ver- 
gleioh m it don der E rhitzung entsprechenden W erten zu 
ermóglichon.
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Dio Zusammensetzung der Schlacken zeigt die Zahlon- 
tafe l 2.

Ais E inlioit fur die V iskositat wurde diejenige von 
W asser bei 20 0 zugrunde gelegt, die das lOOfaclie der 
om-g-sek-Einhcit ist. Die angegebenen D aten  sind aus den 
wirklich beobachteten W erten bereohnet worden, auf 
welclio Weiso g ib t Vcrfasser nioht an. Dio beobachteten 
W erte sind  fiir Sclilacko Nr. 3 in  Zahlentafel 3 boi Er- 
h itzung und Abkiihlung angogeben.

Abb. 5 bis S geben graphiscli die Versuehsergebnisse 
m it don Schlacken 1, 3, 6 und 8 wieder, und  zwar is t auBer 
der K urve fiir dio Viskositiit auch dio K urvc fiir die Fluidi- 
tiit (F lu id it i it=  V iskositat—J) in  A bhangigkeit von der 
T em peratur aufgezeiclinet.

Legt m an eine durchschnittliehe Tom- ^^00 
pe ra tu r dor Hoohofonsolilacko von 15000 
zugrunde, so erg ib t sieli fiir Hochofen- 
solilacko bcim Yerlassen des Schlackon-

selben ais Ziindsteinę der allbckannton Benzinfeuerzeugo 
to Iks t  iim lich gem acht h a t, ist ihre Pyrophoritiit, d h. 
ihre Eigenschaft, bei leiehtem R itzcn kriiltige, zur Ziin- 
dung leicht brennbarer Gase geeignete Funkengarben ab- 
zugeben. D a das Zustandsdiagram m  der Cer-Eisen-Legio- 
rungen bis vor kurzem noch nioht ausgearbeitet worden war, 
so wuBte m an nicht, woraus die Ziindsteine cigentlich bo- 
stehen, und fiir die Pyrophoritiit sowohl wio fiir andere 
Eigenschaften is t daher die K ćnntnis des Zustands- 
diagiam m s yon grundlegender Bedeutung. Eingehonde 
Untersuchungen hieriiber stellte  letzth in  R u d o l f  Y ogel1) 
an. Die ccrreichen Legierungen m it 85 bis 100 %  Ce 
erhiclt Vogel durch E intragen von B lum endraht in ge- 
schmolzenes Cer bei 1200°, die eisenreichcn m it 25 bis
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Abbildung 8. Tlskositat und FluidltHt 
der Schlacke Nr. 8 in Abhangigkeit 

von der Temperatur.
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Abbildung 9.
K nrren gleicher YiskosItSt fUr die yerechledenen Schlacken.

stiohos eino m ittlere V iskositat von 300. U n te r diesen 
Umstiindon is t dem nach die Hochofenschlacke diinn- 
fliissiger ais Rizinusol aber diokfliissiger ais Oliyenol 
boi Raumtern peratur.

Vom B erichtersta tter is t aus don Angaben der Zahlen- 
tafel 1 ein Schaubild (Abb. 9) gezeiołmet worden, das an- 
gibt, boi welchcn T em peraturen die yerschiedenon 
Sohlacken dieselbo Viskositiit besitzen. Die Vergleiclis- 
tom peraturen  sind zu 3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 750, 
500 und 2 5 0 0 gewiihlt worden. Die durch punk tie rte  
Gerado gobildeten P unk te  sind durch E x trapo lation  er
halten.

Dio u n ter don genannten Versuchsbedingungen abge- 
kiihlton Schlackonkuohen weisen ein durchaus homogen- 
kristallines Gefiige auf; auch u n ter dom Mikroskop 
konnte kein Untcrscliied zwischen den einzelnen Teilon 
dos Q uerschnittes festgestellt werden. Diese Tatsache ist 
sehr bemerkenswert, und es wiire yon grofiem Interesse, 
wenn w eitere Versucho in  dieser H insicht ausgefiihrt 
wurden, um festzustellen, welche Abkuhlungsgeschwin- 
digkeit gerade noch ausroicht, um eino K ristallisation 
der Schlacke zu ermogliehen. Zweifcllos wurden derartige 
Arbeiten auch zur Erforschung des Zerfalls bestim m ter 
Hochofensohlackcn beitragen. Ii. Durrcr.

F o r ts c h r i t te  d e r  M e ta llo g ra p h ie .
(April bis Ju n i 1917.)

1. D ie  K o n s t i t u t i o n  d e s  E is e n s  u n d  B e in er 
L e g ie r u n g e n .

Die in teressanteste und gleichzeitig technisch wich- 
tigsteE igenschaft der C e r - E i s e n - L e g ie r u n g e n ,  die die-

X U X .ir

0 %  Ce um gekehrt durch  E intragen eines einzigen Cer- 
Btiickes von dem erforderlichcn Gcwiclit in gcschmolzencs 
FluBeisen m it n u r 0,07 %  C. W ahrend die Herstellung 
der cerreicberen Legierungen verhśUtnismaBig einfach. 
von s ta tte n  ging, gestaltete  sich dic der hochschmelzenden 
eisenreicheren erheblich schwieriger. Die Hauptschwicrig- 
kcit, das Cer bei einer Tem peratur yon 1000° in das ge- 
schmolzene Eisen schnell und yollstandig hineinzubringen, 
ohne daB es sich yorber entzundete, konnte in der Weise 
einigermaBen iiberwunden werden, daB das Cer, welcheB 
imm er nur aus einem einzigen Stiick bestand, an einem 
E isendraht befestigt und, nachdem der zum Schutz des 
Eisens gegen Oxydation dienendo Stickstoffstrom  ab- 
gestellt worden w ar, moglichst schnell in dem fliissigen 
Eisen un terge tauch t wurde. Jede  der ungefiihr 20 g  
schweren Schmelzungen wurde nach Bestim m ung der 
Abkiihlungskurve angescbliffen und  mikroskopisch auf 
die GleichmaBigkeit der K onzcntration  gepriift, wobei 
sich zeigte, daB die gleichmaBige Durchm ischung der 
M etalle beim Zusammenschmelzen sich m eist n icht yon 
selbst yollzieht, sondern durch wirksames R iihren im 
Falle der cerrcichen Legierungen und wiederboltes Um- 
schmelzen des um gekehrt eingesetzten Regulus herbci- 
gefiihrt werden muB. Die schaubildliche Darstellung der 
beobachteten T em peraturen der Zustandsiindcrungen, dio 
sich beim Abkiiblen der Cer-Eisen-Legierungen zwischen 
1500° und Z im m ertem peratur yollzichen, ergibt das in 
Abb. 1 wiedergegobene Zustandsdiagram m  genannter 
Legierungen. Dassclbe zeigt zuniichst, daB Cer und Eisen

*) Z. f. anorg. u . allgem. Chemie 1917, 15. M arz, 
S. 25/49.
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im liussigen Zustando in allen Verhaltnissen m ischbar 
sind und daB ein Zusatz von Cer zum Eisen auf die Tem
pera tu r des Beginns der K ristallisation naeh MaBgabe 
der K uryenaste  A B C D  durehweg erniedrigend w irkt. 
E ine kleine Erhohung dieser T em peratur D  E  infolge 
prim arer Ausscheidung Yon Cer t r i t t  erst ein, wenn der 
C ergehalt der Legierungen 95 % , dio K onzenti ation des 
b e i635“ sich ausscheidendenE utektikum sD , iibersehreitet. 
Wie weiter aus dem Diagram m  ersichtlicb, ist im festen 
Zustande Eisen in Cer n icht merklich loslich, wohl aber 
um gekehrt und der Regel entsprechend das Cer in dem 
viel hoher schmelzenden Eisen. F u r das m agnetische Ver- 
halten, dio H artę , O sydationsfahigkeit und Pyrophoritat 
der Cer-Eiscn-Legierungen bildet ihr ziemlich kom plizierter 
Aufbau dio Grundlage. D a alle Cer-Eisen-Legierungen, aua- 
genommen die eisenreichen m it 85 bis 100 %  Fe, aus 
m ehreren K onstituen ten  bestehen, so is t ih r Verhalten 
das Ergebnis des Zusammenwirkons der betreffenden 
Bestandteile. Dio kraftigo und leicht erregbaro Pyro-

1ffOO 

1SOO

two

'JO O  

1 4 0 0  

1100 

1000

V.
5 900

J 600

^ 700 
£
K

500

V0O

300

EOO

lO O

O

A

4
Jc

—  r....
fimeteei / I

Sc/fme/ze /

ds
Af/s

♦i i / 
cMr/sfo/Ze / 
. ... j ___1 L

l»j

/ oes&ftate^unmoę. V
7r-A//sc/>Ar/jf0//ć \ 
* Ceifei6jnrT7atjnefj\

H
i/

/
c S ?/ime/ze

i
/

Cee fe<
1isc/fAę* Cćj

V /
<Sch,7 * Cefcj

"

4 \ nr.
Lj i ■

r
S

jnffS
a-Mi

7f?etłsićrbcre ? !
§:
rVi

Ceft 770y/7 scM nsfa/
♦|

/e

§ 1 +> 1 ^  .'e/rMt/m/Ce *Cefej>} ̂ ; Ce^rej

$ l ! ‘
; i
1 1

I :! CefeJmagsie&fuf 
: i • l i

M  i
?o e o  j o co poio 1 Jo_

Ce fet
fteir/C/ittnroz».n*c fc 

AbbłlduDg 1. Zustandsdlagram nrder Cer-Eisen-Legierungen."!

p h o ru a t der in der Praxis verwandto n Cer-Eisen-Legierun- 
gen m it etw a 70 %  Co beruh t beispielsweise auf ibrem  
gleichzeitigen G ehalt an h a rten  K ristalliten  der pyrophoren 
Ćer-Eisen-Verbindungen und woiehem, leicht entziindlichcm 
Cer, und die Verbrennung der beim R itzen  abreiflenden 
Teilchen kom m t in der Weiso zustande, daB sich infolge 
d e r durch  Zerquetscliung gleiehzeitig erzeugten Reibungs- 
wiirmo und  feinen Yerteilung e rst das Cer und ais Folgę 
hiervon auch die Verbindungen, zu deren Verbrennung es 
einer hoheren T em peratur bedarf, entziinden. Die Pyro
p h orita t der Cerlegierungen, insbesondere der Cer-Eisen- 
Legierungen, sowie die praktisch wichtige leich teE rregbar- 
ke it der P y ro p h o rita t bei gleichzeitiger m óglicbster H alt- 
barkeit der Legierungen an der L u ft s te llt sich auf G rand 
d e r gem achten Ausfiihrungen d a r ais das Ergebnis des 
Zusammenwirkons verschiedener, sich gegenseitig be- 
dingender im d erganzender Fak toren , die in der H aupt- 
sacho in den m etallographischen Verhśiltmssen der Legie- 
rungen begriindet Bind.

Die aus dem W eltenraum  zur Erdo gefallenen Eisen- 
massen, Meteoreisen genannt, haben von jcher die groBte 
A ufm erksainkcit auf sich gelenkt. Die W issenschaften 
haben diese N aturerscbeinungen zu einem Spczialstudium

erhoben, und Astronomen, Geologen, Mineralogcn, Chcmiker 
und zu le tzt M etallographen haben uns iiber das Wesen 
der Meteoreisen AufklŚrungen von hochstem Interesse 
gegeben; aber die Seltenheit der Objektc sowie der Um- 
stand , daB die gefundenen Meteoreisen ais wertvollo 
Stiickc Terschiedenen Museen und Sammlungen ein- 
Yerleibt werden, haben naturgemaB n u r einem Yer- 
baltnismaBig beschrankten Forseherkreis eingehendo 
Untersuchungen ermoglicht und dieso auch nu r wieder 
in bezug auf einzelne zur Yerfiigung gestandene Stiicke. 
U nd doch ist gerade bei don Meterooisen eino ein- 
dringliche Forschung, naeh welcher R ichtung sich 
auch dieselbe erstrecken m ag, in hohem MaBe von 
der Zabl der Studienobjekte abhiingig. .N euero ein- 
gehende U ntersuchungen i ib e r  d e n  in n e r e n  G e fiig e - 
a u f b a u  d e r  m e te o r i s c h o n  N ic k e le is e n  vero£fentlieht 
E. P f a n n 1), dem das A rbeitsm aterial hierzu aus der 
reichhaltigen und wertyollcn M cteoritensam mlung des 
k. u. k. Hofmuseums zu Wien zur Verfiigung gestellt 
wurde. Meteoreisen bestehen bekanntlich zum iiber- 
wiegenden Teile aus natUrlichen Legierungen der Ele- 
m ente Eisen und Nickel in Yerschiedenen Mischungs- 
Y erhaltnissen. E ntsprechend ih re r  chemischen Zusammen
setzung naeh den aus don UmwandlungsYorgangen wiih
rend der Abkuhlung resultierenden struk turcllen  E nd- 
produkten konnen die m eteonsehen Nickeleisen folgender- 
maBen eingeteilt werden:

L
II.

III.
IV.

Nlckelgehalt 
bis 6 %  

7 „ 8 %
18 „  2 7 %  

iiber 27 %

Strukturelamente
K am azit
K am azit +  Plesait 
T aenit -J- Plessit - 
Taenit.

K am azit (Balkeneisen) sind die nickelarm en B estandteile, 
dio sich auf den Schliffbildfcrn balkenartig  darstellen, 
T aen it (Bandeisen) die nickelreichen, die wio schmale 
B ander dio nickelarm en Balkon einsaumen. Das Go- 
menge von K am azit und T aen it, das die Zwischenraume 
ausfiillt, heiBt Plessit (Fiilleisen). F iir dio Beurtei- 
lung der meteorischon Nickeleisen ist naoh Pfann  der 
innere Gcfiigeaufbau dorselben bzw. das gcgenseitige 
Verhiiltnis der drei S trukturelem ente K am azit, T aenit 
und Plessit maBgebcnd. H insichtlich des Gesamtiiber- 
blickes bilden dio Sattigungskonzentrationen der beiden 
S trukturelem ente  K am azit und T aenit sowio die Kon- 
zentration  des eutektoiden Zerfallsproduktes (Plessit) 
die Grandpfeiler, zwischen denen sich alle Meteoreisen, 
allein auf G rand der mikrograpbischen Analyse ihres Ge- 
fiiges, system atisch einreihen lassen. D er Nickelgehalt 
des K am azits wurde duroh Pfann  bei 6 biB 7 % , der des 
Taenits bei etw a 27 % , die K onzentration des eutektoiden 
Plessits zwischen 17 und 18 %  Ni festgestellt. Ais End- 
produkte  der UmwandlungsYorgiinge zeigt jedes dieser 
Strukturelem ente verschiedenartiges Vorkommen. Von 
groBter W iehtigkeit is t dio Untorsohcidung der Yerschiede- 
nen auBercn Erscheinungsform en des K am azits, T aenits 
und  Plessits im Sohliffbilde, und es sind folgendo fiir die 
B eurteilung der Meteoreisen maBgebende A rten  des 
A uftretens ais typisch anzusehen. K am azit kom m t zu- 
niichst ais prim ares K ristallisationsprodukt Yor und 
alleiniger B estandtcil dor Meteoreisen, deren N ickel-' 
gehalt u n te r  6 %  liegt (hesaedrisches Eisen), dann ais 
Segregat, ein oktaedrisch gelagertes Balkensystem  bildend, 
bei Meteoreisen m it iiber 7 %  Ni (oktaedrischcs Eisen), 
fernerhin ais zweites Segregat, ais B estandtcil der Fuli- 
substanz des oktaedrischen Eisens, ein parallel gelagertes 
und m ikrooktaedrisches Balkensystem  innerhalb der 
groBen K am azit-Segregate bildend, und endlich ais Be- 
s tand te il deB eutektoiden Plessits, wo der K am azit en t
weder ein inniges Gemenge m it dem T aenit bildet oder 
in Lamellen neben Taenitlam ellen eingelagert crscheint. 
T aenit t r i t t  auf ais prim ares K ristallisationsprodukt in 
Meteoreisen m it m ehr ais 27 %  Ni (bisher kein BeispM

!) In t. Z. f. Metallogr. 1917, Marz, S. 62/8].
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bekannt), oder ais Segregat bei Eisen zwischen 1S bis 
27 %  Ni (bisher nu r im „San  Cristobal“ -Eisen), oder ais 
P ro d u k t der Einformungsyorgiinge, aus dera Plessit dureh 
Entziehung der K am azitpartikeln  seitens der K am azit- 
Segregate entstanden (in dieser Form  bildet der T aen it 
die schm alen, den K am azit einsaum enden B ander der 
W idm anstiittenschen Struk turen  oktac-drischen Eisens), 
oder endlich ais B estandteil des eutektoiden Plessits in 
gleichen Erscheinungsform en wie fiir K am azit erwahnt. 
Der P lessit kom m t vor ais n icht eutektoide Fiillsubstanz 
oktaedrischen Eisens (zweite Segregation des K am azits) 
aus parallel gelagerten, m akroskopischen K am azitbalken 
m it dazwischenliegenden Taenitstreifen bestehend oder 
cin m ikrooktaedrisehes, m it Tacnitriindern versehenes 
Kam azitbalkensystem  bildend, oder ais eutektoider 
Plessit, das eine Mai ein dichtes Gemenge von K am azit 
und T aenit, o ft m it durchschim m em der oktaedrischer 
Orientierung, die Fiillsubstanz des oktaedrischen Eisens 
bildend, das andere Mai m it ausgepragtcn E utckto id- 
stru k tu ren  in plessitreichem Eisen und im „San-C ristobal“ - 
EiBen. Eine erschopfende Bosprechung der beobaehteten 
m annigfaltigen Erscheinungsformen des Plessits ais Fiill- 
substanz oktaedrischen Eisens ste llt Pfann in Aussicht.

G. M a s in g 1) berichtc t u b e r  d ie  D a r s t e l l u n g  d e r  
E ig e n s e h a f t e n  in  Z w e is to f f s y s te m e n .  Das Studium  
der Abhangigkeit einer E igenschaft von dem Gelmlt an 
beiden Kom ponenten is t der W eg, der von der Forschung 
beschritten worden ist, um die Zusammenhiinge zwischen 
dieser E igenschaft und der K onstitu tion  der Legierungen 
festzustellen. In  vielen Fiillen h a t er zu groBen Erfolgen 
gefiihrt. An H and yon graphischen Darstellungen, den 
D iagram men, h a t m an den Zusammenliang zwisohen der 
K onstitu tion  und der G estalt der E igensehaftskurven er- 
kan n t und  verm oeht, in vielen Fiillen dieso Eigenschaft 
zum weiteren Studium  der K onstitu tion  zu yerwenden. 
Es sei hier an die elektrisebo Leitfiihigkeit erinnert. Es 
is t jedoch nicht zu yerkennen, daB der oben angedeutete 
Weg in seiner AUgemeinheit nooh unbestim m t ist. Zur 
D arstellung der Abhangigkeit einer E igenschaft von der 
Zusammensetzung handelt es sioh vor allen Dingen um 
die W ahl der E igenschaft, die ais unabhangigo Variable 
dio Zusammensetzung bestim m en soli. Ferner is t die 
Frage aufzuwerfen, in welcher G estalt dio untersuchto 
E igenschaft ais Funktion  der Zusammensetzung dar- 
zustellen ist. Man konnte die Eigenschaft selbst, ihren 
reziproken W ert oder sonst irgendeine eindeutig be
stim m to m athem atische Funktion  dieser Eigenschaft 
dazu  wahlen, und es is t k lar, daB dadurch die Form  der 
crhaltenon Abhangigkeitskurye becinfluBt werden wiirde. 
Obgleich dio VerhŚItnisso m eistens so einfach liegen, daB 
d ie W ahl der am besten geeigneten Variablen selbsttiitig 
in zweckmiiBiger Weise erfolgt, kom m t es anderseits bis 
in dio neueste Zeit vor, daB in weniger durchsichtigen 
Fiillen dureh  kritiklose und willkiirlicbe A rt der W ahl 
d e r V ariablen K uryen der eigenartigsten Gestalt- erhalten 
werden, aus denen dann willkiirlicho Schliissc gezogen 
worden. Masing h a lt es deshalb fiir angebracht, die D a r
ste llung  von Eigensehaften in Zweistoffsystemen kurz 
system atisoh zu erortern. D a es hierbei ausschliefilieh 
iiblich ist, sich der graphischen D arstellung zu bedienen, 
so wird die E rorte rung  im AnsehluB an diese durchgefiihrt. 
Beziiglieh Einzelheiten der angcstellten B etrachtungen, 
deren  W iedergabe an  dieser Stelle zu weit fiihren wiirde, 
yerweisen wir auf die Quelle.

2. E in f lu B  d e r  W a r m e b e h a n d lu n g . '
F. C. L a n g e n b e r g 2) weist in einer die M e ta l lo "  

g r a p h ie  d e r  S e h n e l ld r e h s t i ih le  uberschriebenen A r
beit darau f hin, daB es n icht B rauch ist, dio gleiche H iirte- 
tem poratu r fiir alle Werkzeuge desselben Stahles zu vor- 
wenden. Man lau ft nam lich Gefahr, daB beispielsweise 
kom plizierto F raser m it spitzen W inkeln bei einer zu hohen

T em peratur reifion und springen; boi solohen Stiickcn 
yerw endet m an aus diesem Grundo gem e eino niedrigero 
T em peratur. W eitere wiehtigo Punkte  boi der Warmo- 
behandlung der Schnelldrehstahlo sind naeh den Aua- 
fiihrungen Langenbergs dann dor EinfluB dor Zeit, dio 
die Stiihle auf H iirtc tem peratur gchalten werdon, und daa 
naehfolgende Anlassen gehiirtetor W erkzeuge aus Schnell- 
drehstabl. Die Zeit, die der S tahl auf H iirtetom peratur 
gehalten wird, ist augenscheinlich von wesontlieher Be
deutung, weil dio K ornvcrgroberung hóchstwahrschein- 
lich ebenso wie die Losung der komplexen K arbide eins 
Funktion  der Zeit ist.

3. Y e rs c h io d e n c s ,  A llg e m e in e s ,  V e r f a h r e n  u n d  
A p p a r a to .

Auf den W e r t  d o r  M c ta l lo g r a p l i i e  f i i r  d io  I n 
d u s t r i e  wird in einer im Iron  Trade Rcyiew1) ersohicne- 
nen Vcroffentlichung hingewiesen. Die- A rbeit bringt 
keine neuen Gesichtspunkte, sondern bcsehaftigt sich in 
allgemeinen Zugen m it bekannten Leistungen und An- 
wendungsmoglichkciten der Mctallograpliie. E in naherea 
Eingehen eriibrigt sioh.

Im  H erbst 1911 w aren au t dem K lostergut Daberkow, 
K r. Demmin in Vorpommern, B ruchstucke von a lten  
bronzenen H ornem , sogenannten „L uren“ , das sind Blas- 
horner aus der jiingercn Bronzczeit, gofunden worden. 
Von O. B a u e r  und O. V o g e l2) wurden im Kgl. Material- 
prufungsam t zu Liohterfeldo m o ta l lo g r a p h is c h e  G e- 
f i ig e u n tc r s u c h u n g e n  an einigen Bruchstucken von 
diesen y o r g e s o h io h t l i c h e n  B r o n z e f u n d s tu c k e n  aus- 
gcfiihrt, um, wenn moglich, einen A nhalt iiber dio Technik 
der Hcrstellung dor Luren zu gewinnen. Die U nter- 
suchungen ergaben, daB dic drei Tcile (zwei R ohre und ein 
Ringband), aus denen das crste R ohrstuck zusammen- 
gesetzt w ar, dureh GieBen horgestcllt sind, und zwar 
sind die beiden R ohre gesondert gegossen und dann duroh 
das R ingband m itcinander yorbunden worden. Die Ver- 
bindung der R ohre dureh  das R ingband h a t n icht dureh 
L oten  sta ttgefunden, sondern das R ingband is t aller 
W ahrschcinliehkeit naeh dureh ein Umgiefiyerfahren 
hergestellt. Das zweite Rohretiick is t ebenfalls gegossen. 
Lotung oder m echanische N achbehandlung h a t nioht 
stattgefunden. Die zahlreichen sulfidiseben Einschliisso 
an diesem Bruchstuck deuten auf die Vcrwendung schwefcl- 
haltiger E rze bei der Hcrstellung der Bronzt;. W eiterhin 
untereuchte Bronzestabchen, die aus m ehreren Schlitzen 
oder E inschnitten  an den Lurenrohron berausgestofleu 
wurden, lieBcn das kennzciehnende Gefiige gegossener 
Bronze m it zahlreichen nichtm etallischen (oxydisehen 
und sulfidiseben) Einsehliisscn erkennen. Irgcnd ctwaa 
Genaueres iiber den Zwcck, dem diese Stiibchen gedient 
haben, licB sich aus der U ntersuchung nicht ableiten; 
es is t moglich, daB es sich um K crnstiitzen handelt.

Gute Ergebnisse beim A e tz e n  y o n  M e ss in g  u n d  
S t a h l 3) wurden m it einer Abdeckungsschicht, dio aus 
gleichen Teilen Bienenwachs, weiBem Pech und Asphalt 
besteht, erzielt. Die einzeinen B cstandteile werdon ge- 
schmolzen und hierauf gu t gcriihrt, dam it die Miśchung 
m ogliehst gleichformig wird. Vor dem Gcbrauch wird 
die U nterlage warm gem acht und iiber dio śitzende Flacha 
gleiclimiiBig aufgetragen. I s t  die U nterlage wieder ab- 
gelcuhlt, so wird sie von den Stcllen, dic geatzt werden 
sollen, en tfern t und hierauf dio Aetzflussigkeit aufgetragen. 
H a t dio Aetzflussigkeit gu t gegriffcn, was durohweg naeh 
einigen M inuten der Fali ist, so w ird dio Saure dureh 
E intauchon des Arbeitsstiickes in warmes W asser wieder 
en tfern t. D ureh Abwischen m it einem in Benzin oder 
Gasolin angefeuehteten Lappen wird dio Oberflache des 
Arbeitsstiickes von den noch etw a anhaftenden Waohs- 
teilchen gereinigt. Um gute Aetzwirkungcn zu  erzielen,

!) In t. Z. f. Metallogr. 1917, Marz, S. 82/9. 
») I r . Tr. Rev. 1917, 29. Miirz, S. 728/9.

Ł) 1917, 22. Marz, S. 673.
2) M itt. M aterialpr.-A m t 1916, H eft 4/5, S. 291/6.
a) Centralbl. d. H. u. W. 1917, H eft 9, S. 128.
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miissen die ArBeicsotiicke vor dcin Aulbringen der U nter- 
lago einor guten  Kemigung unterzogen werden.

Prof. D r. B o t  te  h e r 1), JLeipzig, besprach in einem 
V ortrag auf der Tagung der Deutschen Bunsengescllscbaft 
im Dezember 1916 d io  H e r s t e l l u n g  f a d c n f o r m ig c r  
K r i s t a l ł e  aus Wol ram  f i i r  G l i in la m p e n . Nach den 
bisuer b kanr.ten Verfahren bildet bci der Herstellung 
von W olframfiiden oder -drakten  pulverformiges, sehr 
fein  vertc!ltes W olfram  das Ausgangsmnterial. Entw eder 
wird dieses dureh einen H am m errorgang bei hoher 
T em peratur zu kleinen K lum pen YerschweiCt und dann 
dureh Walz- und Ziehvorgange in die D rahtform  iiber- 
gef iihrt, oder das m it einem B indem ittel yersetzto W olfram - 
pulver wird u n ter bohem D ruck aus Diiscn zu feinen 
Fiiden ausgespritzt, die dann einem Sintcrungsvorgang 
ausgesetzt werden. In  beiden Fallen entstchćn Driihte 
oder MctallfiŁdon, in denen M olckularkristalle von W olfram 
in m ehr oder m inder unrcgelmaCiger Anordnung iiber- 
und  nebeneinander gelagert sind. Den Endcrzeugnisscn 
wird dadurch ein ungleichformiges Gefiigo gegeben, das 
sich bei der in der Gliihlampe erzcugtcn hohen Tem peratur 
m it der Zeit andert, indem Um lagerungen bzw. Riick- 
bildungen von Kristallcn au ftre tcn , wodurcli dic Festig
ke it des D rahtes s ta rk  beeinfluBt wird. D erartigc Driihte 
Rind n u r an einigen Stellen bicgsam, an anderen dagegen 
auBerst briichig. Das neue Yerfahren besteht nun darin , 
M etallfaden oder -driihte aus W olfram  m it einem ge- 
ringen Zusatz \o r. Thoroxyd herzustellcn, dio weder gc- 
zogen, gewalzt, geham m ert, noch gepreBt sind, und doch 
die Festigkeit besten Stahldrahtes besitzen. Es berulit 
darauf, sehr lange und auBerst diinne K ristalłe  aus W olfram 
zu erzeugen, die sich ycrmoge ih rer vollig einheitlichen 
S tru k tu r ganz anders verhalten  ais D riihte oder Fiiden 
aus Wolfram, die in einem Zieh-, Walz- oder Sinter- 
Yorgang erzcugt wurden. Aehnlich wic m an einen Salz- 
kristall in einer gesiittigten Salzlosung waclisen lassen 
kann, kann ein W olfram kristall aus W olfram pulvcr 
u n te r  Zusatz Yon Thorium oxyd in feinster Verteilung 
erzeugt werden. E s wird hierzu das Ausgangsmatcrial 
in  Form  einer Emulsion aus D iam antdiiscn in Fiiden von 
etw a 0,02 bis 1 mm Dicke und beliebiger Liingo gespritzt. 
Dieso Fiiden werden u n ter schroffcm Anstieg der Tem 
p e ra tu r duroh eino Erhitzungszono m it 2400 bis 2600° 
gcfiihrt, und zwar m it einer Gesehwindigkeit, die etwas 
geringer is t ais die Kristallisationsgeschwindigkeit des 
W olframs. Hierbei en ts teh t ein einziger auBerordentlich 
langgestrcckter K ristall, was dureh  m ikrophotographische 
D arstellung an H and  von Scbliffen einwandfrci nach- 
gcwiesen ist. Diese KristaUdriihte, dio ohne jedc weitere 
B earbeitung in den Gliiblampen zur Verwendung ge- 
langen, sind bei niederen Tem peraturen weicher ais gc- 
zogeno W olframdriihtc, bei hohen Tem peraturen dagegen 
s ta rr , was sie fiir Leuchtkorpcr besonders geeignet m acht. 
Sio haben eine Zugfestigkeit Yon 164 kg/qm m  und eine 
so groBe Geschmeidigkeit, daB m an m it ihnen einen 
K noten schiirzen oder sie k a lt um  dio feinste Nadcl 
wickcln kann.

In  letz ter Zeit ist des ofteren iiber Untersuchungen 
von M aterialien fiir den Kriegsbedarf, insbesondere von 
M etallen, berichtct worden. Bei diesen Untersuchungen 
spielt die M ikrophotographie eino H auptrolle, und vicl- 
fach ist m an der Ansicht, daB dazu besonders kostspieligo 
A pparato erforderlich sind. DaB dem n icht so ist, daB 
m ik r o p h o to g r a p h is c h e  M a te r i a lu n t e r s u c h u n g e n  
selbst m it  e in f a c h e n  A p p a r a t e n  anzustellen sind, 
dariiber m acht F r i t z  H a n s e n 2) nahere Angaben. Die 
H auptsacbe is t ein gutes Mikroskop m it leistungsfabiger 
Optik. W as die K am era anbetrifft, so kann jede gute,

solid gebaute Reisekam era benutzt werden, am zweck- 
miiBigsten eino solche m it m oglichst langem Auszug. 
W ird jedoch weniger W ert auf starko VergroBerung 
gelegt, so kann aueh jede andere s tab d  gebaute K am era, 
sei es nun Spiegelreflex- oder K lappkam era, verwendot 
werden. Verschicdenc brauchbare A pparatcanordnungen, 
beispielsweise die eines umlegbaren Mikroskops in Ver- 
bindung m it einer Rcisekam era und des gleichen Mikro- 
Bkops in  Verbindung m it einer K lappkam era, werden an 
H and von Abbildungcn eingehend beschrieben.

Bei dem stcigenden Mangel an P la tin  und dem ver- 
m ehrten B edarf an Tcm pcraturm cBgeraten ist cs erforder
lich geworden, Yielfach t h e r m o e le k t r i s c h c  P y ro -  
m e te r  o h n e  P l a t i n 1) zu verwcnden und die P latin- 
Therm oelemente nu r d o rt zu benutzen, wo sic durchaus 
notwendig und unersetzbar sind. Die Zahl dieser Fiitlo 
is t aber n icht so groB. F iir T em peraturen bis 1100° 
bilden die Therm oelem entc aus unedlen Metallcn einen 
Yollkom m en ausreichenden E rsatz . Sind dio Tem peraturen 
n icht hoher ais 550°, so kom m t m an m it Therm oelem enten 
aus K upfcr-K onstantan  Yollstandig aus. Sie haben sieb 
besonders in Dam pfkesselbetricben bci Tem peratur- 
messungen an gesiittigtem  und iibcrhitztem  D am pf, aber 
aueh beim Messen Yon AnlaBtem peraturen und in  ahn- 
lichen Fallen  bestens bew ahrt. F iir T em peraturen bi* 
900° bedient m an sich der E lcm ente aus E isen-K onstantan. 
In  Hiirtercien, Yerzinkungsanlagcn, ZinkgieBereien und 
fiir Tem peraturm essungen im Fuclis der Dampfkessel- 
fcuermigen wird m an sich in der Kegel dam it behelfen 
konnen; aueh beim Gliihen von Messingteilen geniigen 
sic Yielfach allen Anfordcrungen. F iir alle Tem peraturen, 
dic iiber 900° liegen, wird neuerdings ein Therm oelem ent 
aus Nickel-Nickelchrom -Draht empfohlen, das sich bis 
e tw a 1100° ais unbedingt zuvcrliissig und lia ltbar er- 
wiesen ha t. Dieses E lem ent ist deshalb bei fast allen 
GluUverfahrcn, fiir Tem peraturm essungen am HeiBwind, 
fiir Fcuerungen aller A rt m it W inderlutzung u. a. m. ais 
yollstandigcr E rsa tz  fiir die bisher yerwendeten P latin- 
elem cnte brauchbar. Auf diese Weise sind etw a in  80 %  
aller Fiille die Platin-Thcrm oclem ente dureh solcho aus 
unedlen M ctallen ersetzbar. Aber aueh in den iibrigen 
Fallen ist m an n ich t unbedingt auf P la tin  angewiesen. 
I s t  cs moglich, die Stelle, dereń T em peratur gemessen 
werden soli, m it cinem F ernrohr anzuvisieren, z. B. wenn 
es sich um Metallschmclzcn handelt, oder wenn die Ofen- 
bzw. Feuerungsanlage m it entsprechcndcn Schauóffnun- 
gen Yersehen ist, so kann m an Yorteilhaft das optische 
Pyrom cter nach Ilo lborn  und K urlbaum  benutzen. In  
der neuen und vcrbesserten Form , in der es die Siemens
& Halske Akt.-Ges. seit einiger Zeit herstellt, ermoglicht 
cs aueh weniger geiibtcn L euten , sehr genaue T em peratur
messungen dam it yorzunehmen. A. Stadeler.

AuBerdem wurden in dieser Zeitschrift noch be- 
sprochen bzw. kamen zur Veroffentlichung folgende Auf- 
satze:

Dr. J . P. A re n d :  M etallograpliische Forschungen im 
GieBereiwesen. St. u. E . 1917, 26. April, S. 393/9. G e o rg e  
K . B u rg e s s  und H. S c o t t :  Thermoelektrischc Messung 
der kritischen P unkte  von reinem  Eisen. St. u . E. 1917, 
12. April, S. 360/1. B . B. S o s m a n  und H. E . M e rv in : Das 
System  Kalk-Eisenoxyd. S t. u . E . 1917, 12. April, S. 359.
H . M. H o w e  und A. G. L e v y :  Beitrage zur K enntnis 
des Perlits. S t. u . E . 1917, 12. April, S. 361. G e o rg e
F. C o m sto c k : Seigerungen in  Stahlscliienen. St. u. E.
1917, 17. Mai, S. 479/80. J o h a n n a  W a g n e r :  Beitrag 
zu r K enntnis des Gefiigcs eines gepreBten FluBcisens m it
0,52 %  Phosphor. S t. u. E . 1917, 10. Mai, S. 456/7.

ł) E. T. Z. 1917, 26. April, S. 234/5.
*) Centralbl. d. H. u. W. 1917, H eft 8, S. 113/4.

!) E. T. Z. 1917, 29. Marz, S. 180/1; Chem.-Zg. 1917,
4. April, S. 288.
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Aus Fachvereinen.
Verein deutscher Ingenieure.

Die diesjiihrigc H a u p tv o r s a m m lu n g  des Vereins 
deu tscher Ingenieure fand ara Sonnahend, den 24. Nov.
1917, in der Aula der Technischen Hochschule in Char- 
lo ttenburg  s ta tt .  In  seiner Eroffnungsanspraclic bofaBto 
sich der ersto Vorsitzende, R eichsrat Dr. phil. ®r.<$ng. 
v. R io p p o l,  m it Fragen der

z u k u n f t ig e n  G e s ta ltu n g  u n s e re s  W ir ts c h a f ts le b e n s .

Dio Tragsiiulcn unseres ganzen Volkslebens sind Welir- 
stand , N ahrstand und Stand dor K opfarbeiter; diese 
drei S tande sind eng m itoinander verbunden und 
stiitzen  sieh gogenseitig. D er W chrstand is t dabei 
das gosamto wehrtiiehtigo Volk; der w ahre deutsche 
„M iiitarism us“ ist cin starkes Gcmeinschaftsgefiihl. —  
In  de r Uebcrzeugung, daB Deutsehland militariach 
nicht niederzuringen ist, h a t E ngland den ICrieg auf 
das w irtschaftliche Gebiet iibortragon. Hiorgegen war 
Deutsehland m angelhaft geriistet. Das Militiir erroichto 
auf diesem Gebioto n icht dio gleichen Erfolge wio 
an den Fronton. Die Ursaclio ist in  e rster Linio die 
re in  m ilitarischo Erziehung unserer Offiziere. F iir dio 
Zukunft sind daher Aenderungon notwendig: Durch- 
dringung unserer M ilitiirorganisation m it technisch-wirt- 
schaftlichom  Geist, besser noch DurchfUhrung aller tech- 
niscli-wirtschaftlichen Kriegsaufgaben u n ter sachverstan- 
d iger Leitung. Dafiir koramon vor allem Ingenieure in 
F rage; der Verein deutscher Ingenieure h a t bereits Sehritte 
in  dieser R ichtung getan. —  Dio Technik sollte auch 
sonst den ihr gebiihrenden P la tz  e rhalten ; die Ingenieure 
abor solltcn sich auch im óffentlichen Leben botiitigen. 
Dio Grunde, warum dies bisher nicht gescliehen ist, 
werden daręelegt. W eiter wird nachgowicsen, daB der 
Ingenicurberuf wegon der ihm boi allem Schaffon oigen- 
tiim lichen Betonung des W irkungsgrades besondero Eig- 
nung fiir eino Betiitigung in  dor nachsten Zukunft vor- 
leiht, da  unser ganzes W irtschaftsleben u n ter dera Gesetz 
des W irkungsgrades —  d. h. moglichst groBen Erfolg 
bei moglichst kleinom Aufwand :— stelien wird. Ura so 
hohe Ziele zu orreichen, ist cs abor auch notwendig, daB 
dio Ingenieure u n ter sich oin'g sind und sich nicht wegen 
Titel- und Standesfragen ontzweien. D er V ortrag schloB 
m it einem warmen Aufruf zur Ausdehiiung und Bofesti- 
gung nationaler Gesinnung.

D ann folgten die Vortriige, dio sich m it dor Aus
nutzung der IColile, ais der zurzeit dringendsten Frage 
fiir die Industrie , beschiiftigten und an denen eine groBe 
Zahl geladener Giisto teilnalimon.

Den einlcitenden V ortrag iiber den 
H a u sb ra n d

hielt Professor D r. B r a b b e e  von der Technischen Hoch- 
schule in C harlottenburg. E r  schaltete die Kohlenfragen 
der Je tz tze it —  m it denen sich boreits geniigend Dienst- 
stellen befassen —  aus und wandto seine B etrachtungen 
weiter reichenden Aufgaben, niinilich der Kolilenwirt- 
schaft der Zukunft, zu. E r betonte, daB Deutsehland 
bei der jetzigcn Kohlenforderung wohl noch 1000 Jah re, 
E ngland dagegen nu r 000 und Frankreich 500 Jah re  
ausreichen werden, daB aber Deutsehland von den rd. 
550 000 qkm Kohlenfelder der Erdo nu r rd . 15 000 be
sitzt, wahrend dio Union und China je 200 000 qktn ihr 
Eigen nennon.

D er V ortragendc ging dann naher auf die Kohlen
w irtschaft im H ausbrand ein, wobei er einigo sehr inter- 
cssanto Versuehsarbeiten erw ahnte, dio in  der ihm unter- 
stehenden Priifansta lt fiir Heiz- und Liiftungsanlagen 
durcligefiihrt worden sind. E r wies nach, daB vicio unserer 
Herdfeuerungcn sehr verbesserungsfahig erscheinen und 
daB so mancho der auf den M arkt gebracliten „Kohlen- 
sparer" Tollig wortlos seien. E r erwahnte ferner, daB

manclier Ofen wohl einen guten  W irkungsgrad der Vor- 
brennung aufwciso, aber dennoch sein Zimmer ka lt lasse, 
was insbesondere bei Eckófon oft ointreto. Der Vor- 
tragende widraete sich dann in langcrer Ausfiilirung der 
Zentralhcizung und m es auch liier auf eino Roihe von 
MaBnahmen hin, die zu einor B rennstoffersparnis bei 
dieser H eizart fiihren. E r errcchneto, daB boi stra lfo r 
Verfolgung aller heute ais riclitig erkannten Grundsatze 
im H ausbrand m indestens 25 % , d . i. rd . 8 Millionen t  
Kohle jahrlich, e rsp art werden konnten, was oinem durch- 
schnittlichen W ort von 120 Millionen Jl entspricht. Von 
ganz besondorem Interesso waren dio M itteilungen hin- 
sichtlich dor Abwarmevorwertung. D er R edner fiihrte 
aus, daB bei einem von ihm angcregten Um bau oines 
Bcrliner Gcschaftshauses schon im ersten  Jah re  11 500 J l  
Bctriebsersparnisso erzielt worden seien. U nter einor 
groBeren Zahl ahnlicher Anlagen bob er hervor, daB es 
ihm durch weitgehende Ausnutzung der Abwarmo ge
lungen sei, bei einer Arboitersicdclung m ehr ais 40 000 X  
jahrlich =  2000 t  K ohle zu sparen. E r fiihrte  in diesem 
Zusammenhang aus, daB heute jahrlich rd . 60 000 Jlilliar- 
don W E ( =  rd . 12 Millionen t  Kohle oder 200 Millionen J l ) 
durch N ichtausnutzung de r Abwiirmo yerloren gehen, 
wobei er hervorhob, daB es freilich unm oglich sei, allo 
diese Abwarm e nutzbringend zu vcrwerten. Im m crhin 
fo rdert er, angesiclits der auf diesem Gebiet unleugbar 
Torhandenen Vcrschleuderung von Nationalverraogen, 
eino gcsetzlicho Regelung de r sehwicrigen Verhaltnisse. 
Scliliefllich wandto sich de r Vortragendo dor Vorgasung 
der Kohle zu und erw ahnte, daB wir aus den sogenannten 
N ebenprodukten eine groBo Mongo w ertvollstor Stoffe 
erhalten, von denen nur einigo wenigo hier aufgefiihrt 
werden sollen, z. B. Am moniak zur H erstellung kiinst- 
lichen Diingors und S tickstoffs, Benzol ais fliissigon 
Brennstoff, Toluol zur Sprengstoffhcrstollung, Teerol ais 
T reibm ittel fiir Motoren, iiber 2000 Anilin- und Alizarin- 
farben, d ie Deutsehlands W elthcrrschaft in  der Farben- 
industrio  begriindet haben, ferner Aspirin, Pyram idon, 
Salizyl, Sacoharin, Lysol, kiinstlioho R iechstoffe, Bowlon- 
zusiitzo usw. D er R edner sprach dio Uebcrzeugung aus, 
daB in der Z ukunft dio Vcrbronnung der Kohlo m ehr 
noch ais bisher durch dio Vorgasung ersetzt werden miisso, 
und schloB seino Ausfuhrungen m it B etrachtungen iiber 
den EinfluB dieser Verhaltnissc auf den H ausbrand  und 
das Siodelungsweson.

D aran  scldoB sich der zweito Vortrag:
D ie W ir ts c h a f tl ic h k e it  v o n  N e b e n p ro d u k te n a n la g c n  

fiir  K ra f tw e rk e  

von Professor Dr. K l in g c n b e r g ,  Berlin.
W ir worden denselben spa ter seinom vollon W ort- 

lau t nach in unserer Zeitschrift zum A bdruck bringen.
In  einem sich anschlieBenden d r itten  V ortrag bc- 

handolte Oberingenieur R. L in d ,  S tu ttg a rt, dio
K o h le n w ir ts c h a f t  in  d e n  D a m p fk e sse lb e trie b en , 

die in Beziehung zu unseren Kohlensehiitzen deshalb von 
Bedeutung ist, weil ein erlieblicher Teil der jiilirlieh ge- 
forderten  Kohlo fiir dic unm ittelbare Fcuerung von 
Dampfkesseln vcrbrauclit w ird. Am Endo des Jahres 
1913 w ar dio Zahl der Dam pfkessel im  Deutschen Reicho 
etw a 170 900, von welchen etw a 70 %  in PreuBen und 
in den drei Ilanscstad ten , etw a 9 %  in B ayern m it Pfalz,
8,3 %  in Sachsen und etw a 3 %  in W iirttem borg und dio 
iibrigen in  den anderen B undesstaaten aufgestellt sind. 
D er gesamto Verbrauch an Stein- und Braunkohle be
tru g  im Jah re  1913 etw as iiber 250% Millionen t ,  von 
denen etw a rd . 60 Millionen t  oder etw a 24 %  fiir den 
Dam pfkesselbetriob verbraucht wurden, die einem W erte 
am Verwendungsort von etw a I Milliardo J i  entspreclien. 
Soli dio K ohlenwirtschaft behufs sicherer Erzielung einer 
nennenswerten Yerminderung des Kohlenverbrauches dor
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Dampfkesselbetriebc industrieller U ntem ehm ungen groB- 
ziigig g e sta lte t worden, so miissen die dafiir zur Ver- 
fiigung stehenden M ittel sowohl im grofien wie auoh im 
kleinen MaBstabe planmaB.g angewendet worden. Hin- 
sichtlioh der Vorwendung dos Dam pfes konnen die Be
triebe in drei Gruppen zusamm engefaBt werden. Die 
eine Gruppo erzeugt don D am pf nur fiir den Botrieb von 
Danipfm aschinen, wobei dio im Abdam pf der Maschinen 
enthaltono W arnio verloren geh t; eine andere Gruppo 
benotigt den D am pf fiir K ra ft- und W iirmeerzeugung, 
welche dam it dio M o'lichkelt haben, die Abwarme der 
Dam pfniaschine fur W arenherstellung zu verw erten; die 
d r itte  Gruppo brauoht Dam pf n u r fiir W iirmeerzeugung, 
abor nicht zur ICrafterzeugung, in denen also ICraft ge- 
wonnen worden konnto.

Ais MaBnahmen, d ie Kohlenw irtsehaft hinsiehtlioh 
des Vorbrauohes an Kossolkohlo gunstiger zu gestalten, 
kommen in  dor H auptsache in  B etrach t fiir Betriebe, 
welche nur K ra ft bonotigon, Versorgung dorselben m it 
billigom Strom  durch Erstellung von Ueborlandwerken 
durch geeignet zusamniengesetzto Organe, wenn angezeigt, 
un ter Mitwirkung der Behorden un ter Heranziohung dor 
verfiigbaren W assorkriifte, dio gebotencnfalls m it hydrau- 
lischen oder elektrischen Akkum ulierungsanlagen zu ver- 
binden sind. AuBerdem kamo noch in  B etrach t dio Ver- 
einigung von Betrieben, von donen der oino nur K ra ft, 
dor andere abor in dor H auptsacho nur Dam pfwarm o be- 
notigt. AuBer den MaBnahmen im groBen w urden dio 
MaBnahmen im kleinen besprochen, m it weichen bei der 
Erzeugung, Fortlo .tung und Verwondung dos Dampfes 
oin w .rtschaftl.eh gunstiger Kolilonverbrauch orzielt 
werden kann. Richtigo Bemessung der Dampfkessel- 
anlage, insbesondero der Fouorungen, Fiihrung oines 
geordneton Fouerungsbetriebes, Vorwortung dor Ab- 
wiirmo von Dampfkcsseln und nioht zuletzt auch dio 
Horanb Idung und Fortb ildung von borufsmaBigen Kessol- 
wiirtorn, sowio tagl.cho zuverlas.iigo E rm ittlung des 
K ohlenvorbrauches sind Notwendigkoiten zur Erreichung 
des Zielos. Auch dor Fortloitung des Dam pfes nach den

Verwendungsstollon muB, um Verlusto an D am pf und 
dam it an Kohlo zu  yermeidon, m ehr ais bisher Boachtung 
geschenkt werdon. Kleinero und m ittle re  Unternehm en, 
dio auf D am pfbetrieb angewiosen sind, imiBtcn vorzugs- 
węise Koks, PreBkohle, Fein- und Sohlammkohlo zur 
Heizung der Kossel verwendcn. Bevor oin Kessel an- 
gelegt w ird, sollte von den zustiindigen Organen gepriift 
werden, ob dio Aufstellung des Kessels notwendig ist, 
ob an  Stello dessolben K ra ft bezogen oder die K ra ft durch 
Oelmaschinen oder Gasmaschinon orzeugt worden kann, 
um n icht n u r an  Rohkolile zu sparon, sondern auch die 
teilweiso unangenehmen Erscheinungen, dio jeder Kessel- 
betriob m it sioh bringt, zu vormoiden. Die notwendigen 
Kosselbotriobo sollten nioht n u r regelmiiBig iiberwacht 
werden zur Erzielung oinor hohon Botriobssicherheit, 
sondorn auoh zur Sicherstollung oinor groBen Betriebs- 
w irtschaftlichkoit.

An dor zweckmaBigon Durchfiihrung der M ittel zur 
Sicherung einer gunstigon K ohlenw irtsehaft h a t der Ver- 
ein deutschor Ingenieure ais solcher und ein groBor Teil 
seiner M itglieder bereits m itgow irkt; es soi liior n u r an 
dio Preisausschreiben, betreffend dio Dampfkesselfeue- 
rungen zur Erziolung einer moglichst rauohfreien Ver- 
bronnung hingewieson. Mogo dor Vorein doutscher In- 
geniouro auch woitorliin dio Losung dieser Aufgabe, 
notigenfalls untor Boreitstellung dor erforderlichen M ittel, 
fordem , in  Erfiillung seines Zweckes: Zusammcnwirkcn 
der deutschen Technik zum W ohle der gesam ten v a te r- 
landischon Industrie.

Am N aohm ittag fanden dann fiir die M itglieder des 
Veroins im Voroinshause, Som m orstr. 4a, dio g c s c h i i f t -  
l i c h e n  V o r h a n d lu n g o n  s ta tt .  Der Geschaftsbcricht 
des Vercinsdirektors zeigte, daB tro tz  allseitig Bchwerster 
B elastung dooh oino roge Vereinstatigkeit im abgelaufonon 
Jah re  gehcrrsoht h a t und daB der Verein nicht n u r seino 
eigenen Arbeiten gefordort, sondern auoh eino groBo Zahl 
von Kriogsarboiten m it besondorom Erfolg ausgefuhrt hat.

Zum Vorsitzonden w urde G enoraldiroktor K a r l  
R e i n h a r d t ,  D ortm und, gowiihlt.

Patentbericht.
Deutsche Patentanmeldungen*;.

26. Novem ber 1917.

KI, 18 b, Gr, 13, Q 1017. Verfahren zur Erzeugung 
hoohprozentigor Phosphatschlacko von hoher Z itrat- 
loslichkoit boi dor Stahlgewinnung im basischen Hord- 
ofen; Z u r . z . P at. 301 839. B. Qucling, Saarbrucken.

KI. 18 b, Gr. 13, Q 1019. Vorfahron zur Erzeugung 
hochprozentiger Phosphatschlacko aus Roheisen m it 
hohem Schwefelgehalt bei der Gewinnung von FluBeisen 
oder S tah l; Zus. z. P a t. 301 839. B. Queling, Saarbrucken.

29. Novembor 1917.

KI. 1 a, Gr. 22, L  45 035. Vorrichtung zum E nt- 
stauben von Erzen, Feinkohlo u. dgl. Reinhold Laudien, 
Ludwigsdorf, K r. Neurode.

KI. 10 a, Gr. 17, G 43 192. Koksofenanlage m it einer 
maschinellen Losch- und Vorladevorrichtung. Zus. z. Pat. 
286 689. Goworkschaft S c h a lk c  E isenhutte, Maschinen- 
fabrik  u. EisengieBerei, Gelsenkirchen-Schalko.

KI. 18 a , Gr. 6, B 84 059. A ntrieb fiir den Be-
schickungstisch fiir Hochofen. W ilhelm Briigmann,
W interbcrg i. W estf., Hubertushof.

KI. 48 o, Gr. 4, P  34 957. K iihlraum  an einer Gliih- 
und Em aillierofenbattorie. F ranz  Pliimor, Brieg, Bez. 
Breslau.

') Die Anmoldungen liegen von dem angogebenen Tago 
an wahrend zweier M onato fiir jederm ann zu r Einsicht und 
Einsprucherhebung im P aten tam te  zu B o r l in  aus.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

20. Novem ber 1917.-

KI. 18 c, Nr. 671 691. Gasgliih- und H arteofen. 
Pau l Theodor PaBlor, LoBnitz, Ebg.

KI. 31 c, Nr. 671 569. K ernstiitze, deren Metall- 
iiborzug aus einer sehr diinnen, m it dem E isenkem  durch 
Legierung erzeugten rostschutzbestandigen M etallschicht 
besteht. „M etallatom “, G. m. b. H ., Berlin-Terapelhof.

Deutsche Reichspatente.Ji

KI. la ,  Nr. 296 063, vom 26. Ju n i 1915. K u r t
O e s te r r e io h e r  in  F e u e r b a c h .  Zentrifugalschleuder,

bei der das Schleudergut, ins- 
besondere Fcinkohlc, zum  Ent- 
wassem gegen Drehschieber 
gescldcuderl wird.

Zwischen den Drehsohie- 
bern a und dem rotierenden 
Schiebergchause b  is t so viel 
Zwischenraum gelassen, daB 
das W asser hierdurch infolge 
der Sohlouderwirkung aus- 
zu tre ten  vem iag. Sowohl 
das W asser ais auch das ent- 

wiisserto G ut verlassen nacheinander durch gemeinsamo 
Oeffnungon o dio Zentrifuge und  werden fiir sich auf- 
gefangen und abgefiihrt.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Ausnahm etarif 7 fiir Eisenerz usw. zum Hochofen

betrieb. —  Dio Konigliehe Eisenbahndirektion Berlin 
m acht bekannt, dafi eisenhaltige Abbriinde aus gebrauch- 
te r  Gasreinigungsmasso ais Abfalle, eisenhaltige, der che- 
raischen Industrie  u n ter den A usnahm etarif 7 fiir Eisen- 
erze fallen.

Georgs-Marien-Bergwerks- und Hiitten-Vereln, Aktien- 
Gesellschaft, Osnabruck. —  Dem vom Vorstande erstat- 
teten  Beriohte iibor das Geschaftsjahr 1916/17 ist zu 
entnehm en, daB das Unternehm en in der Berichtszeit 
un ter Anspannung allor ICriŁfto bei w eiter erheblich stoi- 
genden Selb3tkosten m it daran  gearbeitet ha t, tro tz  man- 
oherlei durch den Krieg bedingten Schwierigkeiten, jedoch 
ohno eigentliche Storungen im Betriebe, den m ittełbaren  
und unm ittelbaren  Heoresbedarf —  daru n te r nieht 
zulotzt dic Anforderungon der Eisonbahnverwaltungen —  
sichorzustellen. Dio an frem do Abnehm er abgesetzten 
Erzeugnisse aller W erksabteilungen h a tten  einen W ort 
von 77 686 261 J l;  danebon botrug die W ertsum m o der 
Lieferungen der einzelnen Abteilungen untereinander 
15 877 301 J l. Auf den W erken des Voreins wurden ins
gesam t 8369 miinnlicke und 773 weibliche A rbeitskrafte 
beschaftigt, am Schlusse des Geschiiftsjahres waren es 
8525 bzw. 770. Dio Ausgaben fiir Arbeiterzwecke stellten  
sich auf 823 908,68 J l ; auBerdem w urden fiir Unter- 
stiitzungon an Angehorigo der im Felde stehenden Beam ten 
und A rbeiter noeh 405 727,43 Jl aufgowendet. An Staats- 
und Gomeindeabgabon w urden 364 840,62 Jl gezahlt. 
Wio der Boricht fernor in allen E inzelheiten m itteilt, 
wurdo im Berichtsjahro der schon von langer H and  vor- 
bereitote P lan, dio V o r r e c h t s a k t i e n  in  Aktien ohne Vor- 
recht u m z u w a n d o ln ,  m it dom Ergebnis ausgefiihrt, daB 
das A ktlenkapital sich nunm ehr einheitlich aus gleich- 
artigon A ktien zusammonsetzt. Uebor das geldliche E r
gebnis unterrich to t die folgondo Aufstellung:

In ,K 1913/14 1914/15 | 1915/16 1916/17

A ktlenkapital. . . 18 500 000 18 500 000 18 500 000 18 500 000
Stummaktion . . 12 298 000 12 298 000 12 298 000 _
Vorzugsaktien . . 6 202 000 6 202 000 6 202 000 —

Anleihen . . . . 17 328 060 16 727 351 10 132 110 15 918 079

V o rtrag ..................... 801 374 811100 811 900 808 503
Betclebegewinn . . 7 423 361 6 289 468 9 965 663 16 573 553
Allcem. Unkosten, 

Ziusen usw. . . . 2 489 120 1 555 424 1 735 890 2 161 794
Aufwend. f. Instand- 

haitung der Werke 894 160 738 730 938 014 814 936
Abschreibungen . . 2 480 741 2 442193 3 612 698 7 064 095
KrlegaunteretUtzgen. — — 460 766 405 727
Kuraverl. a. Wertpap. — —. 136187 20 852
RUjklagen f. Werka- 

erneuerungen, Neu- 
bauteo usw. . . 500 000 3 200 000

Reingewinn . . . 1 559 340 1 553 120 2 082108 2 906 319
R e ln g e w ln n  e in -  

s c h l. Y o r t r a g  . . 2 360 714 2 364 220 2 894 008 3 714 852
RUcklacre z. Einzieh. 

der yorzugsaktien 620 200 620 200 620 200
RUckl. f. Wohlfahrts- 

zwecke, Wehrbei- 
trag  usw.................. 400 000 500 000

Zur E rrich tunu  einer 
,,AugU9t-HaarmaLn- 
Ged&chtnisstlftunR“  
(U n terstiitzung  von 
W erksangehbrigen) 500 000

KripgsrUcklnge . . 550 000 550 000 — —
Vergilt. an Vorstand 

und Aufsichtsrat . 7 291 10 000 16 265 58 421
Gewinnausteil . . 372 120 372 120 1 049 010 1 850 000

,, % Stamm-
a k tie n .....................

Gewinnausteil % Yor- 
zugs^ktlen . . . 

Y o rtrag .....................

0

6
811100

0

6
811 900

5

7
808 503

} 10 
806 431

Hochfelder W alzwerk, Aktien-Verein zu Duisburg. — 
Nachdem  das Unternehm en —  wie an dieser Stelle noeh

nachzutragen ist —  schon fiir das Ja h r  1915/16 yon 
einer otwas besseron Besobaftigung ais im Vorjahre h a tte  
beriehten konnen, stellt der letz te  Geschiiftsberioht fest, 
daB das W ork im Geschiiftsjahro 1916/17 sehr sta rk  
beschaftigt war, daQ aber die Leistungsfahigkeit zeit- 
weise infolgo yerspate te r Anlieferung der notigen R oh
stoffe n ieht voll ausgenutzt werden konnto. Aueh 
U m satz und Gowinn stellten sioh giinstiger. D er Roh- 
gewinn betrug, neben 10 709,02 (im Vorjahre 11 111,26) Jl  
Yortrag, 109 010,77 (86 680,86) J l;  fiir allgemeine Un- 
kosten waren 34 564,38 (32 344,77) J l  abzusetzon, 
wahrend 10 500 (10 578,33) J l  abgesclirieben w urden; 
es bleibt som it einRoinerlos von74  655,41 (54 869,02) Jl 
zu folgender V erw endung: Gewinnanteil des A ufsichtsrates 
und Vergutungen 2500 (2500) J l,  K riegsunterstiitzungen 
2500 (3500) M , Kriegssteuerriieklage 10 000 (0) J l,  
20 (18) %  Gowinnausteil =  42 400 (38 160) J l, 5 (0) %  
Sonderyergiitung =  10 600 (0) J l,  V ortrag auf neue 
Rechnung 6 655,41 (10 709,02) J l.

Kattowitzer Actien-Gesellschaft fiir Bergbau und 
Eisenhiittenbetrieb, Kattowitz. —  Wio von zuverlassiger 
Seite m itgeteilt w ird, h a t dio Gesellschaft dio 1000 K use  
d e r K o h le n g o w c r k s o h a f t  G ra f  R e n a r d  erworben. Die 
Kuxe sind dor Gesellsohaft yom Zwangsliąuidator der 
bislier in franzosischem Besitz gewescnen Gewerkschaft 
zugeschlagen wordon. Dio Gesellschaft wird im Zusam- 
menhange hierm it ihr zurzeit 39 Millionen J l  betragendos 
A k t i e n k a p i t a l  o rh ó b o n .

Stahlwerke BrUninghaus, A.-G., Werdohl i. W. —
Naeh dom Berichte des Vorstandcs nahm  der W eltkrieg 
m it seinen ins R iesenhafte gewachsonen Bediirfnisson im 
Gesohiiftsjahre 1916/17 m ehr noeh ais in der vorauf- 
gegangenen Zeit die Erzeugnisse des U ntem ehm ens in 
Anspruoh. E s gelang dabei, dank der Pflichttreuo dor 
Beam ten und A rbeiter sowio der U nterstiitzung durch 
die Behorden, auf den drei W erken der Gesellschaft den 
Betrieb im wesentlichen ohno allzugroBo Storungen auf- 
rechtzuerlialten. Das Gewinnergebnis auf G rund des 
In te r o 8 s e n g e m o in s o h a f t s - V e r t r a g o s  m it den R o m - 
b a c h e r  H i i t t e n w e r k e n  ste llt sich wie folgt: AusschlieB- 
lich des yorjahrigcn Gewinnvortrages von 98 626,49 Jl 
sehlieBt die Jahresrechnung m it einem Betriebsiiberschusso 
von 1 363 886,62 J l.  Naeh Abzug der Ausgaben fiir H and- 
lungsunkosten usw., Stouern, sozialo und Kriegs-Lasten, 
die auf 574 857,42 .& stiegen, ergibt sich ein Rohgewinn 
yon 789 029,20 J l,  und naeh Abschreibungen von 
348 326,98 M  sowio naeh Abzug von 26 570 J l  Gewinn- 
anteilen ein Jahresreinerlos von 414 132,22 J l,  so daB ein
schlieBlich des yorgenannten Vortrages 512 758,71 J l  ver- 
fiigbar sind, doren Vcrwendung wie folgt yorgeschlagen 
wird: zur Sonderriicklage 58 000 J l,  1 5 %  Gewinnausteil 
auf 2 375 000 J l  =  356 250 J l,  V ortrag  auf neue R ech
nung 98508,71 .ft.

Stahlwerke Rieh. Lindenberg, Aktiengesellschaft zu 
Remscheid-Hasten. — Dio am  26. Noyem bcr 1917 ab- 
gehaltene a u B e r o r d c n t l i e h e H a u p ty o r s a m m lu n g  be- 
sChloB die E r h ó h u n g  d e s  A k t i e n k a p i ta l s  um eine auf 
4 Millionen Jl  durch Ausgabo neuer, am Gowinn vom
1. Ju li 1917 ab teilnehm ender Aktien. Dio neuen Aktien 
werden zum Nennworto yon einer Bankengruppe iiber- 
nommen m it de r Verpflichtung, den Aktioniiren das 
Bezugsrooht im V crhaltnis von 3 zu 1 zum gleichen K ursę 
einzuraumen. Siimtlicho Kosten, aueh die der zukiinftigen 
Borsoneinfiihrung dieser Aktien, tra g t  die Gesellsohaft. 
D er Bezugspreis wird den beziehenden Aktioniiren von 
der Gesellsohaft zur Verfiigung gestellt. Aktionare, welcho 
die jungon A ktien n ieht boziehen wollen, erhalten 333,35 Jl 
fiir jode a lte  Aktio in bar. F iir die Ausgabe der neuen 
Aktien (oinschl. der Kostendeckung) waren s. Z t. 1,2 Millio-
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non J l  des letztjahrigen Reingewinnes zuriickgestellt 
worden1).

M agnesit-Industrie, Aktiengesellschaft,' Budapest. —
Wie der .in der. letzten H auptversam m lung dor Gesell
schaft e rs ta tte te  Bericht2) des Vorstandes ausfiihrt, ist 
es dem Unternehm en tro tz  der erschwerenden W irkungen 
des Krieges im Jah re  1916 gelungen, die Wcrko in N yustya 
und K o b in y a  ohno langere Unterbrechung im Gange zu 
halten  und dank der verbessortcn Betriebseinriehtungen 
die Erzeugung nicht unwesontlieh zu erhohon. Dio Erlos- 
rechnung zeigt noben 10 679,67 K  V ortrag oine Roli- 
em nahm e von 2 686 943,03 IC fiir verkaufto W aren sowio 
7843 K  Zinsen- und M ietertragnis, wahrend die Betriebs- 
auslagen 2 115 362,92 K, dio allgemeinen Unkosten usw. 
24S 767,61 K  und die Abschreibungen 100 000 K  boan- 
spruchten. Von den som it verbliebenen 241 335,17 K  Rein
gewinn w urden 21 626 Iv der Riicklage und 25 000 K  dom 
W ertverm indorungsbestando zugcschrioben, 11 765,09 Jt 
dor D irektion ais Gewinnantoil vergutot, 160 000 K  (5 % ) 
ais Gewinn an dio Aktienbesitzer vertcilt, 12 000 K  dom 
Sohatze zur Untorstiitzung von Boamton dor Gesellschaft 
uberwiesen und dio ubrigen 10 944,08 K  auf neue Rech- 
nunjr vorgetragen.

J) Vgl. St. u. E . 1917, 4. Okt., S. 915.
2) Vcispiitot boi dor Schriftleitung oingegangen.

Ungarische Staatliche Eisenwerke, Budapest. —  Aus
dem Tom Kgl. Ungarischon Finalizm misterium  vcróffent- 
lichten Borichte uber die Ergebnisse des Betriebcs in den 
staatliehen Eisenwerkon wiihrend des Reehnungsjahres 
1916/17 geh t hcrvor, daB tro tz  hóherer Arbeitorzahl dio 
Erzeugung im allgemeinen h intor der des Vorjahrcs zuriick- 
geblieben ist, wenn auch oinzelnc Ziffcrn sich gunstiger 
gestalteton. Dio Gowinn- und Verlustrcchnung zeigt auf 
der einen Seito 753 082,75 K  Pacht- und M iotertriige, 
454 366,27 K  Zins- und sonstigo Vorwaltungscinnahmen 
sowie 67 492 375,26 K  Betriobseinnahm en aus Lieferungen 
an dio Staatsbahnon, 45 266 266,40 K  aus Lieferungen an 
ausliindische und 22 146 280,70 IC aus Lieferungen an 
inliindischo Bcsteller. Andorseits bcanspruehten die 
Personal -und sozialen Lasten usw. 6 854 168,40 K , die 
allgemeinen Unkosten 1 318 020,40 K , dio offentlichen 
L asten 419 717,63 K  sowio dio Botriobs- und sonstigen 
Ausgaben (oinschl. der dureh  den K rieg bedingten be
sonderen Poston) 111 486 692,85 K. Dio W erke erzielton 
dem nach einen Reingewinn von 16 030 521,90 K . Das 
vom Ungarisehen S taa te  in don W erken angelegto K apita ł 
bcliiuft sich auf 255 668 293 K , d a ru n te r 147 782 468 K  
S tam m kapital und 107 885 824 K  B etriebskapital. Der 
Reingewinn entspricht 11,78 %  der Gesam teinnahm e und 
6,27 %  des G esam tkapitals1).

ł ) Vgl. St. u. E. 1917, 26. April, S. 415.

Biicherschau.
R e i  c l i ,  A ., D irektor: L e i t f a d e n  fiir die Rauch- 

und RuBfrage. M it 64 Abb. Munchen u.
B erlin : R. Oldenbourg 1 9 1 7 . (V III, 383  S.) 
8 ° . Geb. 14 J t.

(Oldenbourgs T eclm ische Handbibliothek.
Bd. 20).

Das Buch entspricht insofern einem Bediirfnis, ais 
tro tz  —  oder vielleicht wegen —  der groBen Ausdehnung 
und Zerstrcuung des Sohrifttum s iiber die Rauoh- und 
RuBfrage ein kurzer Leitfaden bisher gefchlt ha t. Aber 
gerade auf diesem Gebiet ist ein solcber Leitfaden fur die 
EinfUhrung und auoh ais kurzes Nachschlagebuch not- 
wendig.

Der Verfasser ist seiner Aufgabe gerecht geworden. 
E r  gib t zunaohst einen Ueberblick iiber die gesohiebtliche 
Entw icklung und behandclt dann die einzeinen Wissens- 
gebiete, wic Brennstof fe, A rt und E ntstehung des Rauohes, 
Rauoh- und Luftuntersuohungen, rauohverhutende Feue
rungen, Rauohschiiden, tcohnisoho und gcsetzlioho Ab- 
wehrmaBnahmen usw. Die einzeinen Abschnitte sind 
knapp und verstandlich gcschricbcn m it gu ter Auswahl 
des W eseutlichen und allen notigen Hinweisen fiir das

oingehendere Studium  einzelner Fragen. Die Ausfiihrungen 
werden vervollstandigt duroh Zahlentafeln und Abbil- 
dungen. Zu wiinsehen ware dic Hinzufiigung eines Lite- 
raturverzeichnisses, obwohl der Verfassor im Vonvort 
dio W eglassung eines solchen eigens zu begriinden yer- 
suoht. Dr. D. Au/hauser.

F ern er sind der Schriftleitung zngegangen:

E v e r s h e im ,  Dr. P., Prof., Privatdozont in B onn: Dio 
E l e k t r i z i t i i t  ais L icb .t-.und Kraftquollo. 2., verb. 
Aufl. M it 105 Abb. im  T ex t und auf Taf. Leipzig: 
Qucllo& Meyer 1917. (VI, 149 S.) S °. 1 .11, geb. 1,25 JC.

(W issenschaft und Bildung. Einzoldarstellungen 
aus allen Gobioten des Wisscns. 13.)

G o so tz  uber den Vatorlandischon H ilfsdienst vom 
5. Dezomber 1916 nobst allen Ausfiihrungsbcstim- 
m ungon, Erlassen derM inisterien und anderer Behorden. 
U n ter B enutzung der Am tl. M itteilungcn des Kriegs- 
am ts fiir don praktisohen Gobrauch ausfiihrlich orl. 
von R echtsanw alt M ax  H e r r m a n n ,  stellvertretend. 
Vorsitzendcn des Yersićherungsam ts dor S tad t Berlin. 
Mit zahlr. M ustorn von Vertriigon u. dgl.- Borlin (C 2): 
Industriovcrlag (Spaetli & Linde) 1917. (V III, 248 S ) 
8 0 (16 °). Gob. 4 J l.

Yereins - Nachrichten.
Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Kaiser-W ilhelm -Institut fiir Eisenforschung.
Am 24. NoTomber d. J . fand im Kultusm inisterium  

in Berlin die zweite Sitzung des K uratorium s u n ter dem 
Vorsitzo von K om m erzienrat Sr.«3;ng. e. h. S p r in g o r u m , 
M. d. H., D ortm und, s ta tt. Dabei w urden die Satzungen 
der A nstalt endgiiltig fostgelegt. Fernor w urde der Pro- 
fessor der Eisonhiittenkundo an  der Kgl. Technischen 
Hoohsehulo zu Aachen, Geh. R egierungsrat D r. pliil., 
©r.jQng. o. h., Dr. m ont. o. h. F r i e d r ic h  W iis t  m it den 
weiteren vorboreitenden Arbeiten fu r dio neue Forschungs- 
stiitte  botraut.

FUr d ie  V e re in sb Q ch ere l s in d  e ln g e g a n g e n :
(Die Elnaender Ton Geschenken sind mit einem * bezelchnet.)

C h a rp y , G e o rg es : C o n d i t io n s  e t essais de  ieception 
des m etaux. Aveo prdtaco de H e n r y  L e  C h a te i ie r .

(Avec 18 fig.) Paris: H . D unod e t E. P ina t 1917. 
(IX , 95 p.) 8°.

I n d u s t r i e -  und V e rk eh rsk a rte  des Niederrheinisch- 
W estfiilischen Industriebezirks. (18. Aufl. der Berg- 
werks- und H u tten k arte  des Oberbergamtsbezirlcs D o rt
m und.) Mafistab 1 : 125 000. Essen: G. D. Baodeker 
[1917]. (1 K artenb l. 60x 98 cm in Umschl.) 8°.

Ferner
3? Z um  A u s b a u  d e r  Y o re in sb U o h e re i1) 

noch folgende Geschenke:
215. Einsondor: Sc.-^ltg. E d u a r d  H e rz o g ,

Aachen.
Eino groBero Anzahl a lteror W erke aus den Ge- 

bieten der Geologie, Mineralogio, Physik, Chemie, 
des Maschinenbaues u. a.

l) Vgl. St. u. E. 1917, 6. Sept., S. 828.


