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G rund lagen .

J \/l  an kann die T e m p e r a t u r  des in den Kon-  
v e r t e r  oinf l i eBcnden Rohoi scns  unter 

normalen Ycrlaltnissen auf 12500 einschatzen. In 
Hordę1) ausgeftthrte Messungen ergaben:

am Hoohofon: 1284° bis 1317°,
aus dom Misoher ausflieBcnd: 1260°,
in don Konyertor oinflieBond: 1240° bis 1250°.

Der Scfiinelzpunkt eines Roheisens ahnlicher 
Zusammcnsetzung wie Thomasroheiscn liegt bei 
«twa 1170 ° 2). Eine Ueberliitzung um 80° wird 
man zugebćn mussen.

Die T e m p e r a t u r  des F luB oisens wird man 
auf etwa 1G00 bis 10500 einschatzen konnen. Im 
folgenden soli sio reehnerisch betraclitet. werden; 
diese Schatzung muB aber im voraus bestehen, um 
dio spezifisohe Warme richtig einzustellen. Un- 
gefahr wird die Schatzung riehtig sein, denn der 
Schmelzpunkt reinen Eisens liegt bei etwa 1630°; 
der des weichen, technisch brauchbaren FluBeisens 
liegt etwas tiefer, aber es muB schon in Riicksicht 
auf Abstehcnlassen und erfolgreiches Giefien ein 
•erheblicher WanneiiberschuB bestehen.

Allerdings lauten alle m it dem Wanner-Pyrometer 
■ermittelten Zahlen sehr viel niedriger, z. B. 1400 
1459 bis 1513°3), aber das liegt Jedenfalls daran, 
daB die Messung unzuverlassig ist, da man nicht in 
einen Hohlraum bestimmter Gattung durch eine 
kleine Oeffnung hineinsieht, wio es ahnahemd, aber 
auch nur annahernd, beim Martinofon der Fali ist.

Die T e m p e r a t u r  der  Schl acke  stimmt mit 
der des FluBeisens iiberein.

Die T e m p e r a t u r  der  a bz i e h e n d e n  G ase ist 
von Layal mit dem Wanner-Pyrometer gemessen4) 
worden; durchschnittlich ist sie etwa 1350°3). DaB

•) Mit dom Wanncr-Pyromctcr gomossen (vgl. dessen 
Besclireibung, dio yon der Firma Dr. R. Haso in Ilannoyer 
bezogen werden kann).

*) Nach M o ld en k e : St. u. E. 1007, 24. April, S. 699.
3) Vgl, die obengenannto Druoksohrift iiber das 

Wanner-Pyrometer. Eine amorikanische Messung m it 
■einem anderen optisohen Pyrom eter nennt 16000 (ygl. 
St. u. E. 1895, 1. April, S. 334).

*) Vgl. Doktorarbeit Aachen. St. u. E. 1909, 27. Jan.,
S. 121. -

*) Eine Mossung in Georgsmarienhutto ergab duroh- 
'Schnittlich 14000 (Wanner).

X XXIV.3»

sie nicht so hoch wie dio FluBcisentemperatiu- ist, 
kann nicht wundernehmen, donn die Gase geheu 
sclinell hindurch. Es ist dcrsolbe Vorgang wie beim 
Winderliitzer, der eine Temperatur von etwa 1300° 
besitzt, wahrend der HeiBwind z. B. nur mit 800° 
austritt. Der Vcrfasser beobachtete einen eben ont- 
leerten Konverter mit dem Wanner-Pyrometer und 
fand 1340°.

1 kg Fe
H oizw orto. 

yerbrennt zu Fe30 4 m it 1650 WE
1 „ Mn „  ,, Mn O „  1730 „
1 „ Si ,, ,, S1 O2 „  7830 „
l „  P ,, ,, PeOj „  5900 „
1 „  C „ co „  2470 „
1 „  C „ CO* 8080 „

S p ez if iso h e  W Łrm on.

B«i ErwKrmuDp von
o«
bil

1SS0»‘

1260°
bl»

13600

1250 0 
bu 

1650°

F e ......................... ■ — _ 0,17>)
M n O .................... — --- 0,26’)
SiO......................... — --- 0,29
Fe0 0 4 wio Fe. 0 3

angenommen . — — 0,25
CaO, ebenso aueh

Dolomit . . . 0,23 — 0,29
P A ........................
Ot (fiir 1 kg) . .

— —. 0,32
0,24 --- —

N , ................. 0,27 0,30 —
CO „ . . . — ■ 0,30 —
COj ,, . . . — 0,40 —

Die chemische Ye r b i n d u n g s wa r me  bei der 
Schlackenbildung wird mit 100 WE fiir 1 kg Base 
beriicksichtigt3).

Die l a t e n t e  Sc hme l zwar me  d er S ch lacke  
wird mit 100 WE fiir 1 kg Schlacke beriicksichtigt4).

Yon dem Kohlenstoff verbrennen etwa 86 % 
zu Kohlenoxyd und 14 % zu Kohlensaure, auf Grund 
der Gasanalyse ermittelt,

*) Naeh Oborhoffor.
s) Diese und dio folgenden nach R ic h a rd a : Metall- 

lurgisehe Bereehnungon, Uebersetzung, S. 114.
St =  S0 - ( l  + 0 ,000  078. t); 

wobei St =  spez. Warme bei t  °, S, =  spez. Warme 
bei 0

*) Fur 1 kg Mn O g ilt 76 WE. Fiir 1 kg FoO 124 WE 
(Riehards, S. 33).

*) Naoh V o g t.is t dieso boi Silikaten etwa 85 bis 
100 W E fiir 1 kg.

117 ■



962 Stahl und Eisen. Dic Wdrmercchnung des Konwrtcrs. 39. Jahrg. Nr. 34.

Das Ei s en  wird zu Fe-,0,, ox'ydiert.
• Der Ka l kz us c h l a g  soli ais reincs Kalziumoxyd 

angenommen werden.
Vom D o l o m i t f u t t e r  schmelzen etwa 2,5 kg 

fiir 100 kg Einsatz ab !).
Fiir 100 kg Boheisen haben wir 33,1 cbm Wi nd;  

bei 12 g Wa s s e r d a mp f  im cbm cntspricht dies 
rd. 0,4 kg Wasserdampf fiir 100 kg Ko lici sen. 1 kg 
Wasserdampf erfordert zur Zerlogung 3220 WE.

1 kg S c h r o t t  zu schmelzen erfordert 350 W E 2).

D ic Be r e c h n u n g  der  T e m p e r a t u r e r h o h u n g e n  
dur ch  das  Ve r b r e n n e n  der  E i senbegl e i t e r .

A. M angan.
Temperaturerhohung beim Verblasen einer Le

gierung yon 1 kg Mn und 99 kg Fo, unter der An- 
nahiĄf, daB das lotztere an der O\'ydation unbetciligt 
ist. 1 kg Mn Ycrbrcnnt mit 0,29 kg 0 „  die 0,97 kg N, 
mitbringen, zu 1,29 kg Mn O mit 1730 WE.

0,29 kg Os und 0,97 kg N, miissen zuvor auf 
12500 erwiirmt werden; alsdann mussen 1,29 kg Mn O, 
0,97 kg ]NTS und 99 kg Fo auf dic FluBcisentempe- 
ratur gebracht werden.

Es besteht die Gleiclmng:

0,29
0,97
1,29
0,97

99

(Tomperaturorhohung =  x) 
■ 0,24 • 1250
0,27 • 1250 
0,26 • x 
0,30 • x 
0 ,17 -x

412 +  17,46 x =  1730. 
x =  76 °.

B. Si l izium.

1,14
3.80 • 0,27 
2,14-0,29
3.80 ■ 0,30 
99 • 0,17

1.29
4.30
2.29
4.30 

99

(Temporaturerhóhung =  x) 
0,24- 1250
0,27 
0,31 

■ 0,30 
0,17'

1250
x
x
X

=  1835 +  18,83- x =  5900 
x =  216°.

WE.

D. Kohl ens t of f .
Dio Rechnung erfolgt ebenso beim Verblasen 

einer Legierung von 99 kg Fe und 1 kg C. Dabei 
sollen
0 ,8 6 k g C m itI,1 5 k g 0 szu2 ,01kgc0  (2124WE)verbrenncn, 
0 ,14,, O „  0,37 „ O ,  „0 ,5 1  „C 0 ,(I131  „  )

Zus. mit 1,52 kg 0 2, 
die 5,1 kg N. mitbringen.

Es besteht dio Gleichung:

(3255 WE)

(Tomporaturerhiihung =  x) 
1,52-0,24- 1250
5.10 ■ 0,27 • 1250 
2,01 - 0,30 • x 
0,51 ■ 0,50 • x
5.10 • 0,30 • x 

99 • 0,17 ■ x

=  -2278 +  19,22 • x =  3255 WE. 
x =  51 “.

E. E isen .
Dic Rechnung erfolgt ebenso beim Verblasen 

von 100 kg Fe, unter der MaBgabe, daB 1 kg Fo 
otfydiert werden soli.

1 kg Fe verbrennt mit 0,38 kg 0 2, die 1,27 kg N* 
mitbringen, zu 1,38 kg Fe30 4 und liefert 1050 WE.

Es besteht die Gleiclmng:
0,38
1.27 
1,38
1.27 
99

0,24- 
0,27 • 
0,25 • 

■ 0,30 • 
•0,17'

1250
1250
x
x
X

542 +  17,6 • x = 
x =  6 3 ‘

1650 WE.

Die Rechnung erfolgt ebenso beim Vorblasen 
einer Lbgieruug von 99 kg Fe und 1 kg Silizium 

1 kg Si rerbrennt mit 1,14 kg O,, die 3,80 kg N. 
mitbringen, zu 2,14 kg S i0 2 mit 7830 A\rE.

Es besteht die Gleichung:
(Tomporaturerholiung =  x)

0,24- 1250

1250 ==' 1621 +  18,59 x =  7830 WE.
x =  334 °.

Tomperaturcrłióliung =  76 ® 
=  334» 
=  216 0 
=  51 » 
=  63 4

C. Phosphor .
Die Rechnung erfolgt ebenso beim Yerblasen einer 

Legierung von 99 kg Fe und 1 kg P. 1 kg P verbrennt 
m it 1,29 kg O., die 4,3 kg N, mitbringen, zu 
2,29 kg P s0 5 mit 5900 WE.

Es besteht die Gleichuns;:

’) Wenn dio Schlackenmengo etwa 27 % des Roh- 
eisens betriigt, und die Magnesiagehalto dor Schlacke 
und des Dolomitfutters 3,5 und 38 %  sind, so orgeben

sich 2 7 - | |= =  rd. 2 ,5% .

•) Eine unmittelbaro Messung ist noch nicht aus- 
gefuhrt; Richards nimmt diesen W ert an.

Stellt man dio Werte untereinander, so erhalt 
man den Einblick, daB Silizium und Phosphor die 
Hauptwiirmetriiger sind.

Eine solche Z u s a m m e n s t  e 11 u n g soli hier 
folgen:
A. 99 kg Fo +  1 kg Mn:
B. 90 „  „  +  1 „  Si:
C. 99 „  „  +  1 „ P:
D. 99 „  ,, 4- 1 >> C;
E. 99 ,, „  4-1  „  Fe:

Wollte man mit Ililfe dieser Zahlen dic durch- 
schnittlichc Temperaturerhohung bei einer ge- 
gebencn Roheisenzusammensetzung berechnen, so 
wiirde man ein Fehlergebnis erhalten, weil die Ver- 
bindungs- und Schmelzwarme, der EinfluB des Kalk- 
zuschlags, des abgcschmolzenen Futters und der 
Warmeverluste an die Umgebung nicht beriicksich- 
tig t sind. Auch rein reelmcrisch betrachtet miiBte 
erst eine Umformung stattfinden, dereń Notwendig- 
keit ohne weiteres daraus einleuchtet, daB z. B. eine 
Legierung von 98 kg Fe und 2 kg Si (statt 99 kg Fe 
und 1 kg Si, wie oben) in diesem Sinne eine Tem
peraturerhohung von 2 • 334 =  6680 ergeben miiBte. 
Eine selbstiindig angestellte Berechnung ergibt aber 
nur 616 °.

Wir konnen dio oben crmittelten Zahlen also 
ganz gut zu Vergleichen benutzen, mussen aber, 
um praktisch venvcrtbarc Zahlen zu erhalten, einen 
anderen Weg einschlagcn. Dieser sei liier an der 
Hand eines Beispiels gekcnnzeichnet.

Aufgabe :  Es soli dic Temperaturerhohung beim 
Yerblasen eines Rcheisens mit 3,5 %  C, 1,5 % Mn, 
2,0 % P, 0,5 % Si berechnet werden. 3,5 kg Fe
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Zahlontafol 1. G ase , S c h la c k o , V o rb ro n n u n g sw iirm o  f i ir  100 kg o in g o s o tz to s  R o h o is o n .

Es ircrden etngesefĉ t SaufrstofFmongen G«e Schlackenltorper Ycrbrcnnungs-
wiirmc

3.0 kg C 
0,5 „  C 
0,5 „  Si
1.5 ,, Mn 11 kg
2.0 „  P
3.5 „ Fe 

12,5 „ K alk1)
2.5 „  D olom itfuttor

4,0 kg '
1.33 ,, Zusammcn 
0,57 „ 10,27 kg, 
0,44 ,, ontspreohend 
2,60 „ 34,4 kg N2 2)
1.33 „ .

7,0 kg CO 
1,83 „  C 0 2

1,07 kg Si 0 2 
1,94 ,, MnO 
•1,60 „ 1>20 5 
4,83 ,, Fo30 4 

12,5 „ CaO 
2,5 „ CaO -f  Mg O

7 410 W E
4 040 „
3 915 „
2 595 ,,

11 800 „
5 775 „

Zusammcn — 
(Im K onvertor yerbleibcn 89 kg Fo.)

— 27,44 kg Schlacke 35 535 W E

fiir 100 kg eingescfztes Roheisen vorbroimon zu 
Fc30 4. Von den 3,5 kg C verbronnen 3,0 kg zu ĆO,
0,5 kg zu C02. Der Kalkzuschlag betriigt 12,5 %; 
die Menge des abgeschmolzenen basischen Futters
2,5 kg fiir 100 kg Einsatz. Die Wilrmeverlusto an 
die Unigebung sollen mit 10 % eingeschiitzt werden.

W arm co in n ah m o  f iir 100 kg o in g c s e tz tc s  R oho ison . 
Zu dor Verbrennungswiirmo von . . . .  35 535 WE

komrnt die ehęmischeVcrbindungswilrmo 
der Schlacke m it 100 WE fiir 1 kg Baso
(MnO, CaO, Mg O ) ................................+  1 690 ,,

In  Abzug kommt die latente Schmclzwiirmo 
dor Schlacko m it 100 WE fiir 1 kg . — 2 740 ,,

Davon ab 10 % im
Zusfunmcn 

Hinblick auf dio
34 485 WE.

3 44S
WE

Ns C»0
• 0 ,24 +  34 ,4  • 0 ,27 +  12,5 ■ 0,23

SlOi MnO 1'aOs

Wiirmeverlustc an die Umgebung
Bloiben E =  31 037 

Dioso W arm em ongo E wird in 
ihrer GcBamthoit aufgobrnucljt, um
a) Wind und K alk auf die Boheison-

tem poratur (1250°) zu erhitzon. W iirm om enge A
b) dic crzeugten Gase von 1250 0 auf

1350°, d. i. dio.Gasausflufitom- 
porat ur, zu orliitzen....................

c) die m it dom Wind eingefuhrte
Wassordanipfmengo == 0,4 kg zu 
zerl o g o n ............................

d) dio Sehlnckenkorpei und dasEisen 
selbst um dic zu borcchncnde 
Temperatur =  T hoher zu orhitzon.
Dioso Wiirmomenge ist =  a • T.

Es besteht dio Gloichung:
E - A  +  B +  C +  a - T ;  T =  E - < A  +  B +  C)

W iirm cm engo B

. W iirm om enge Cs)

a
Oj

A *= (10,27-
HjO

+  0 ,4  • 0 ,52) ■ 1250 W E ........................  18 549 WE.
CO N, COa

B =  (7,0 ■ 0,30 +  3 4 ,4  • 0,30 +  1.83 • 0,46)
.1 0 0 * )  . ........................................................ 1 326 „

C =  0 ,4  • 3220 ............................... ........................ 1 290 „
Zusammcn 21 165 WE.

' a =  1,07 - 0 ,29  +  1,94 • 0,26 +  4,6  • 0,32 1
FejOi (CaO+MgO) Fo !• =  22,96 WE 

+  4,83 ■ 0,25 +  15,0 • 0 ,29 +  89 • 0 ,17J
E =  (sioho o b o n ).............................................  31 037 ,,

Sotzt man dio Werto oin, so orhiilt man

T , =  T o m p o ra tu ro rh o h u n g  =  =  430°.

Ti =  F lu B o iso n to m p o ra tu r =  1250 +  430 =  1680°.

D er Einf luB einzclner  Bet r i ebsmaBnahi nen .
I. Das  Geben der  Zusa t zc  be im F e r t i g ma c h e n  

der  Schmelze.
a) Es soli bei der Erzeugung ganz w eichen  

F iu  B eisens 0,5 kg Ferro mangan (80%  Mn) fiir 
100 kg Rohciseneinsatz im fes t en,  aber auf 600“ 
yorgewjirmten Zustandc zugegeben werden.

Um das Ferromangan auf den Wiirmegnul des 
Hiissigen Einsalzcs zubringen, miissen, wenn 285 WE 
zum Schmelzen von 1 kg erforderlich sind, 0,5 
(285 — 0,14 • 600) =  100 TO] aufgowcndet werden.
Zahlentafel 2. O x y d a tio n sw iirm c  fiir  100 kg  K on- 

v o r to ro in s a tz .

Es sind oingofiihrt:
C Mn

% % ke

0,5 kg fostes Forromangan 
Durch Oxydation gehon ver-

loren1) .................................
Es ontstohen dabei . . . 
Oxydationswiirmo . . . .  
(Dor dabei wirkendo Sauer

stoff wird dem FluBeisen- 
bado entnommen.)

7

65 
0,06 1

59 1

0,035

0,024 
:g CO 
WE

80

60 
0,31 k 

415

0,4

0,24
gMnO
WE

Esyorbloibonim FluBeisen 0 ,5  —  (0,024 4- 0,24) =  0,24 kg.

= 2 WE yormehrt

’) Die Verunreinigungen des Kalkos durch Kiesol- 
sauro usw. habon wogen dos geringen Untorschiedos dor 
*pezifischon Wiinnon keino Bedeutung.

2) In Anbctraeht dor kleinon uborschussigen Luft- 
mengo sind diese beiden Zahlen im Hinblick auf den mit 
dcm Wasserdampf eingefuhrten Sauerstoff n ic h t  gckiirzt.

ł ) Dio boi der Wassordampf-Zerlegung ontwickelto 
Vcrbrennungs\yiirmo (4 H20  +  3 Ec =  8 H +  Fe30 4) ist 
bereits in dom obengenannten Ee, das zu Fe, O, vor- 
brennt, bcrucksichtigt.

4) Eigontlich miiBte hier auch der aus dom zerlogtcn 
Wasserdampf gebildoto Wasserstoff bcriioksichtigt werden. 
Die Mcnge ist abor zu gering.

18 549 WE 
1 3 2 8  „ 
1290

100

A bloibt bostehon 
B wird um 0,06 • 0,30 • 100 =
C bloibt bostehon ........................................

Zu don Worton A, B, C t r i t t  ais Wiirmo- 
ausgabo die zum Schmelzen und E r
hitzen dos Ferromangans notigc 
Wiirmcmengo F ..................................

JlnO Fo Zusammcn 21267 WE
a wird um 0,31 • 0,26 -f -0,24 ■ 0,17 =  0,12

yormehrt ..................................................... 23,08 „
E wird um dio Osydationswiirmo =

90
iOÓ" 415)2) =  427 WE yermehrt 31 464 „

*) Der dazu notigo Sauerstoff wird aus dom FluB- 
oisenbadc ontnommen.

90
2) ist mor gesotzt, weil dio Wa-rmozufuhr eine 

Verminderung durch Verluste an dio Umgebung crfahrt.
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Setzt man dio W erte oin, so crhiilt man
m , , 31464 — 21267
T =  T o m p e ra tu ro rh ó h u n g  = ------ nq-~ ----- - =  441°,

2o t Uo
Tj =  E lu B e is o n te m p c ra tu r  =  1260 +441 =  1691°.

Dies bedeutet eine Steigerung um 441 — 430 
=  11 ° .

b) Bei fliissig  cingesetztem Ferromangan wiirde

die Temperatur um weitere —  =  etwa 4° gelioben2,0
werden.

e) Es sollert bei der Erzeugung von Scliienen  
fur 100 kg Konvertereinsatz 0,8 kg Ferromangan 
(80 %  Mn) in vórgewarmtcm Zustande (600 °) und
9,5 kg fliissiger Einsatz aus dem Kuppelofen ein- 
gesetzt werden. Der Schmelzverlust in letzterem. 
ist dabei schon berucksiehtigt.

Zahlontafol 3. O x y d a tio n sw iirm o  f i ir  100 kg K on- 
y o r te re in s a tz .

, Es sind oingofiihrt
c Mn Sl

% kg % ke % kg

0,8 leg festos Eerro- 
mangan . . . 7 0,06 80 0,64

Dureh Zusammon- 
schmolzen von 
Stahloison, Ha- 
m atit u. Eerro- 
silizium . . . .

9,5 kg fliissiger 
Einsatz . . . . 3,8 0,36 3,3 0,31 2,4 0,23

Zusammen 10,3 kg 
Dureh Oxydation 

gehen verloren . 30

0,42

0,13 33

0,95

0,32 30

0,23

0,07
Es entstchon dabei 0,3 kg CO 0,4kgMnO O.lSkgSiO,
Oxydationswarme 321 W E 580 WE 548 WE

Es verbleiben im Flufieisenbade 10,3 — (0,13
+  0,32 +  0,07) =  9,8 kg.

Um das feste Ferromangan auf gleiche Stufe
m it dem fliissigen Konvertercinsatz zu bringen,
sind 0,8 (285 — 84) =  160 WE erforderlich.
A bleibt bestehen .........................................  18649 WE

co
B erhalt einen, Zuwachs von 0,3 - 0,3 • 100

=  9 W E ..................................................... 1 335 „
C bleibt b e s t e h e n .........................................  1290 „

Es tr i t t  die Warmóausgabe fur das 
Sohmelzen und Erhitzen der Zusatzo 
hinzu =  E  ............................................  160 „

Zusammon 21 334 WE
a erhalt einen' Zuwachs von 0,16-0,29 

+  0,4-0 ,26 +  9 ,8 -0 ,1 7 =  1,81 . . . .  24,8 „
E  erhiilt eineii Zuwachs yon
90

■ ^ (3 2 1  +  680 +  648) =  1304 WE 32 341

Setzt man diese W erte oin, so erhiilt man eine 
, , 32 341— 21 334

T e m jjo ra tu re rh o h u n g  =  T = --— — ---------- =  444 ®,
^4,0

E lu C e is o n te m p p ra tu r  =  T i =  1250. +  444 =  1694®.

Dies bedeutet eine Steigerung um 444 — 430 
■= 14 °.

d) Wiirde man versuchen, sta tt des fliissigen 
Zusatzes von 9,5 kg diesen im  f es t en ,  vo r gewar m-  
t e n  Z u s t a n d e  zu setzen, so wiirde man 9 ,5 ,200

=  1900 A\rE v'erlieren und eine u m ^ ~  =  76 °

niedrigere FluBeisentemperatur erhalten, also 1618 °. 
Bei dieser wiirde die Gefahr des Einfrierens nalie- 
liegen. >

e) Wurden die Schienen ohne Fe r r os i l i z i um 
hergestellt, so wiirde sich bei sonst gleichen Yerhillt- 
nissen wie c eine um etwa 14 0 niedrigere FluBeisen- 
temperatur ergeben.

II. Hi iherer  P h o s p h o r g e h a l t  im E in sa tz . 
Wiirde der Phosphorgehalt z. B. 2,8 %  statt

2,0 %, also um 0,8 kg mehr betragen, und miiBte 
infolgedessen der Kallczuschlag um 3,5 kg, also auf
16, kg fiir 100 kg Konvertereinsatz erhoht werden, 
so wiirde 

c«o
A um 3,5 • 0,23 • 1250 =  1000 WE wachsen

a u f .................................................................  19 549 WE
B wiirdo bloiben ............................................. 1 326 ,,
G e b e n f a l l s ................................................... 1 290 ,,

Zusammeu 22 166 WE
P2Os CaO

a wiirdo wachsen um 1,8 • 0,32 4- 3,5 • 0,29 
Fe

- 0 , 8 - 0 , 1 7 =  1,47 a u f ............................  24,4 „
E  obonfalls um 0,8 ■ 5900 =  4720 auf . . 35 757 ,,

Setzt man diese Werte ein, so erhalt man eine
rr J. 1 -1  rr, 35 757 — 22 1 65Te mp e r a t u r e r l i o h u n g  =  T =  —1— — --------

=  557° und eine F l u Ge i s e n t e mp e r a t u r  =  T t 
=  1250 +  557 =  1807 °.

Dies, bedeutet eino Steigerung um 557 — 430 
=  127 °. Diese auBerordentlich hohe FluBeisen- 
temperatur maelit es verstandlich, daB man in 
solchen Betrieben 9 % Schrott anstandslos im Kon- 
verter durchschmelzen kann.

In dcrselben Weise kann der EinfluB einer anders 
gestalteton Ae n d e r u n g  de r  ehemi s chen  Zu 
s a mme n s e t z u n g  des Einsatzes berechnet werden.

Eine Erholiung des S i l i z i umgeha l t e s  um 
0,25 % wiirde die F l u B e i s e n t e mp e r a t u r  um 
52 0 heben.

III. D as Zuse t zen  von  Schro t t .
Fur jedes Kilogramm Schrott, das auf 100 kg 

Roheisen zugesetzt wird, werden 350 WE ,verausgabt. 
In unserer Gleichung bleibt A, B, C ;unverandert, 
a erhalt eine Zunahme von 1 • 0,17 =  0,17 und 
wird von 22,96 auf 23,13 WE erhoht.

E erfiihrt eine Abnahme um 350 WE auf 
30 687 WE.

T e m p e ra tu re r lio h u n g  =  3 0 -68^ ~ 1 21 —  =  412*.
i l >

E lu B o is e n te m p e ra tu r  =  1250 +  412 =  1662°.
Dies bedeutet eine Ab k u h l u n g  um 18 ®. Bei 

4 %  Schrottzusatź wiirde unter sonst gleichen Ver- 
hiiltnissen die FluBeisentemperatur auf 16080 sinken 
und hier die Gefahr des Einfrierens sehr nahe liegen.

W . D ie V erliingerung  d er Schmel zdauer .  
Betriigt die letztere unter gewohnlichen Ver- 

haltnissen 25 min,.vom Beginn des Fiillens bis zum
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Beginn des FluBeiscnabgioBens; gerechnet, so hat

man in 1 min eincn Wa,rmeverlust von 138 WE

und eincn T c m p e ra tu rv o rlu s t von ^  =  6°.

Eine Ycrkiirzung urn 5 min wiirde dio FIuB
eisentemperatur um : 30 0 heben.

V. D ie E in fu h n m g  d er W in d tro ck n u n g .

Wiirde im Sinne yon G ay ley8) der durchschhitt- 
liche Wassejraanipfgehalt im , cbm Wind von 12 g 
auf 3 g erniodrigt, so wiirden fur 100 kg Roheisen 
nur noch 0,1 kg Wasserdampf sta tt 0,4 kg zu zer- 

-legcn sein. Dadurch wiirden 0,26 kg SauerstoiT 
ausgeschaltet; sic miissen durch, ebcnsoviel Gobliise- 
sauerstofl, dem 0,87 kg Stickśtoff entsprechen,

; ersclzt werden.
Es wini an Zerlegungswarme gospart 0,3.3220 

=  966, WE.
Os Na

A waohst um (0,20 • 0,24 -j- 0.S7 • 0.27 
IljO

— 0,3 ■ 0,52) 1250 ......................................  175 WE
Na

B waohst um 0,87 • 0,30 - 100 ...........................  27 „
C wird klciner u m .......................................... 9G6 WE
a bleibt bestehen; E ebenso.

Domnaoh A =  18 724 WE, B =  1299 WE, C =  324WE 
a =  22,90, E =  31 037 WE.

-i> _  . . . . .  31037 — 203471 =  T em p era tu re rh o h u n g  =  —----------------=  405°
22,00

T j =  E luB oison tom pera tu r =  1250 4-465 =  1715°. 
Dies bedoutet einen Temperaturzuwachs von 35 ®,

VI. W ilrm everlu ste . an  dio U m gebung.

Die Wiirmererluste sjnd oben mit 10 %  auf 
Grund einer Warmcbilanz eingesetzt. Eine un- 
bedingt siehęre Einschiitzung kann nicht erwartet 
werden, schon weil ein starker Wechsel besteht. Ein 
neu ausgekieidetcr Konverter muB erst durch seino 
ganzo starko Auskloidung hindurch aufgeheizt und 
der Teer dabei zersetzt węrden; in diesem Falle werden 
vielfach 10 % nicht genugen, weil Warnie dcrSchmelze 
entzogen wird. Andersoits wirkt. die einmal auf- 
geheizte Auskloidung ais Warmespeichcr. Das sieht 
man daran, daB man kaltos und chemisch ungeeig- 
netes Roheisetf mit bestem Erfolg und ohne Storung 
verblasen kann, wenn man eine solche Schmelze 
zwischen zwoi schr heiO gefuhrte Sclnnelzen ein- 
schiebt.

Angcnommen, daB in dem oben gedaehten Fali 
oder auch bei schr stark abgeschmolzencr Ausklei- 
dung 10 % nicht geniigen wiirden und 15 % am Platze 
waron, so wiirde dies einen Minderertrag an Warnie

3448
von ——  =  1724 WE und eine TemperatureinbuBe 

1724
V0|  ~23~ =  ° CI'Scben3)- Die FIuBeisentemperatur

*) D°r gesamte Wiirmcvcrlu3t ist mit 10 % der 
Warmccinnahmo angenommen.

’) St. u. E. 1<JÓ4, 15. Nov., S. 1289.
J) Alle W erte in unsorer Gleichung blciben bestehen,

nur wird E um 1724 WE kleinor.

aber wiirde dann 1250 +  430 — 75 =  16050 betragen, 
bei der Einfriorgefahr besteht, wenn man nicht schr 
heifies oder heiB gehendes Eisen einsetzt.

SchluG folgerungen .
Aus den obigen Berechnungen gelit horvor, daB 

das Geben der kohlenden und osydieJendon Zusiitze, 
sofern man nicht zu groBe Mengcn im fes ten Zu - 
stande einsetzt, d:c FIuBeisentemperatur eher ein 
wonig hebt ais yermindert. Bei festen Zusaizen 
im Gcsamtbetrage von rd. 10 % und mehr wiirde man 
aber auch boi gutem Vonviirmen ein Einfrieren be- 
fiirchton miissen.

Eine Erhćihung des Phosphorgehaltes wirkt selir 
giinstig ein. Bei 2,8 %  P im Roheisen kann man 
9 % Schrott anstandslos im IConvertor cinschmelzon.

Eine bedeutende Erhiihung des Siliziumgohaltcs 
koiuint nicht in Frage, weil man dadurch das Aus- 
bringen infolge starker Auswurfvermehrung ungiinstig 
beeinflussen wiirde. Mangan ubt cino ycrhilltnis- 
maBig goringe Wirkung aus.

Das Sclnnelzen von Schrott ubt eine selir stark 
kuhlcndc Wirkung aus. Man kann in obigem Bei- 
spiel in cinfacher Weiso berechnen, wieyiol Schrott 
man setzen darf, damit die FIuBeisentemperatur 
niclit unter 1625 0 kommt. Z. B. bei 2,8 % P

sind es 1S°~ ~  1<*~,> => rd. 10 %.

Dio Verkiirzung der Dauer der Schmelze ist glcich- 
falls selir wirkungsvoll. Eine Verkiirzung von 6 min 
gleicht das Geben von 2 %  Schrótt aus.

Dio Windtrocknung wfirdo auBerordentlicli ein- 
schneidend wirken, und es ist nur zu bedauern, daB 
in Deutschland nicht der Versueh gemacht wordon 
ist, um dio luckcnhaftęn amerikanischen Berichte1) 
zu ergiinzen und nachzupriifen. Diesc lassen erkennch, 
daB dio Sclnnelzen sehr lioiB ycrliefen und dąs FluB- 
eisen von horvrorrageuder - Bcschaffenheit und an- 
geblich blasenfroi war. Warum das Yerfafiren ein- 
gestellt ist, wird allerdings nicht offen gesagt. Die 
Angabe, daB das Dampfen der Temperatur durch 
Schrottgeben zu viel Aufenthalt gemacht habe, ist 
nicht cinleuchtend. Es-miissen audero Vorgftnge 
im Spiele sein, um dereń Aufklarung sich ein deut- 
schcs Kleinbessemerwerk verdient machen kiiiinte. 
Dio Vorhaltiiisse liegen oinem Hociiofenwerk gegen- 
uber viel einfacher und giinstiger, weil ein Stahlwerk 
von 1000 t  Tagcserzeugung nicht mehr Wind ver- 
langt ais ein Hochofeń von 100 t- Tageserzeugung2).

Wenn bei der Kleinbesscmerei die Windtrock
nung dazu vcrhelfen kćinnte, das basische Yerfahren 
einzufuhren, was bisher immer noch nicht golungcn 
ist, so wiirde dieser Ausblick allein den Versuch 
lohnend erscheinen lassen, auch wenn man von 
vornherein annimmt, daB eine bessore FIuBcisen- 
beschatlenhoit nicht dabei' zum Vorschein kommt. 
Sie ist aber sehr wahrscheinlich.

J) Vgl. St. u. E. 1908, 5. Aug., S. 1151; 1916, 24. Aug.,
S. 826. Vorauoho in South-Chicago.

:) Vgl, dio Ausfiihrungon des Verfassers in St. u. E 
1906, 15. Juli, S. 851.
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Andere kiinstliche MaBnalnnen, wio Wind- 
erhitzung und Sauerstoffanreicherung, liegen nach 
Ansicht des Verfassers auBcrhalb unseres Gcsichts- 
kreises. Das erstere Verfahren ist in Zeltweg1) 
yersuclit, aber wegen der schlechten Bodenhaltbar- 
keit wieder verlassen worden.

Es bleibt nur noch iibrig, auf das Ueberhitzen 
des Roheisens hinzuweisen, das durch ZuflieBen- 
lassen von heiBeni, mit hohem Koksaufwand ge-

>) St. u. E. 1899, 1. Jan ., S. 13.

schmolzenem ICuppelofeneisen oder aueh mit Hilfe 
von fliissigem Eisen aus einem Flammofen m it Gas- 
feuerung (Umschalt- oder Rekuperativfcueruiig) ge- 
schehen kann.

In den obigen Ausfiihrungen sind die Beispiel- 
rechnungen so ausfillirlich gegeben, um zu zeigen, 
daB man den Aufgaben des Stahlwerksbctriebes, wie 
sie heute teils wegen veranderter chemischer Be- 
schaffenheit des Einsatzes, teils wegen des Mangels 
an hochmanganhaltigen Zusatzen bestehen, recli- 
nerisch beikommen kann.

Ueber die Abhangigkeit der magnetischen Eigenschaften, des 
spezifischen Widerstandes und der Dichte der Eisenlegierungen von 
der chemischen Zusammensetzung und der thermischen Behandlung.

Von Geh. Rcg.-Rat Professor Dr. E. G u m lich  in Berlin.

Mit m ik ro g ra p h isc h e n  U n tc rsu c h u n g e n  von Professor 3)c.»Qtięj. P. G oerens in Essen.
(SohluB yon Seite 907.)

Manganlegierungen.

I \ i e  zur Untersucliung gelangenden Mangan- 
legierungen wurden ebenfąlls von der Firma- 

Krupp hergestellt, und zwar die niedrigsten sechs 
in Form von gegossencn Platten, dic hoheren Le:
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Abbildung 28. Dichto, Widerstand und Temperatur
koeffizient des Widerstandes der Mangan-Legicrungen.

gierungen von 5,7 % Mn an aufwaris in Gestalt 
von gegossenen Staben; da von diesen mu- wenige 
Exemplarc jeder Sorte zur Yerfiigung standen,

weil man ■ zunachst die Wichtigkeit gerade dieser 
hochprozentigen Legierungen nicht voraussehen 
konnte, so muBten die Versuche nacli Moglichkeit ein- 
gesclirllnkt und insbesondere diesclben Stiibe einer 
gróBeren Anzahl von Erhitzungen unterzogen werden, 
was an sich naturlich nicht vorteilhaft ist. Immcrhin 
geniigen die ausgefiihrten Versuche dazu, um die 
auBerordentlich interessanten und komplizierten 
Yerhaltnisse einigennaBen zu beleuchten; eine voll- 
standige Kliirung derselben laBt sich nur auf Grund 
noch viel umfangreichcrer Untcrsuchungen. erwarten, 
die sich namentlich auf zahlrcicherc Proben mit einem 
Mangangehalt zwischen etwa 6 % und 13 %  er- 
streckcn miiBten. Auf eine Untersuchung der Proben 
in Blechform koiyitc man verzichten,‘ da eine tecli- 
nische Venvendung in dieser Form bis jetzt nicht 
vorliegt und auch kaum zu erwarten ist.

Die chemische Analyse ergab ais Yerunreini- 
gungen bis zu 0,22 % C und 0,15 % Si; wahrend die 
letzterc bei don Versucheu keine erhebliche Rolle 
spielte, machtc sich die Verunreinigung durch 
Kohlenstoff namentlich bei den notwendigen Ab- 
schrcekyersuehen recht storend bcmerkbar; ihr Ein
fluB konnte nur angenahert rechneriscli bcruck- 
sichtigt werden.

D ic lite . Die Abnahme der Dichto mit dcm Man- 
gangchalt liiBt sich bis zu 1 % Mn durch die Bczieliung 

s =  7 ,8 7 3 —-0 ,008  p,

bis zu 8 %  durch eine scliwach gekrummte Ivurve 
darstellen. Zwischen 8 und 10 % folgt eine sprung- 
weise YergróBerung um 1,6 %, die von 12 % Mn ab 
mit wachsendem Mangangehalt wieder langsam ab- 
nimmt (Abb. 28).

Eine entsprechende Unstetigkeit tr itt iii der 
Widerstandskurve bei einer Lcgierung mit etwa 8 % 
bis 9 %  Mn auf; bis dahin zeigt die Kurye, die sich 
bis zu etwa 4 %  Mn durch die lineare Bezichung 

R =  0,1 +  0,05 P
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hinreichend genau darstellen liiBt, einen sehr starken 
Anstieg, der von dem erwahnten Kuflck an in einen 
sehr schwaehen, durcli die Beziehung

R =  0,500 +  0,007 (p — 10)

eharakterisierten Anstieg iibergeht. Aueh der Ver- 
lauf der Temperaturkóeffizienten des Widerstandes 
enthalt eine entsprechende Unstetigkeitsstelle (Zahlen
tafel 9 und Abb. 28).

U m w an d lu n g sp u n k tc . Dio genaue Bestim- 
mung der Umwandlungspunktc erwies sich ais recht 
schwierig, da das Galyariometer bei der Beobachtung 
des ersten Umwandlungspunktes in steter TJnruhe 
war und auch das Magnetometer unrcgelmiiBige 
und anfangs. unerklarliche Bewegungen ausfuhrte. 
Ais Grund hierfiir stellte sich folgendes heraus: Da 
die Messungen zunachst in Luft vorgcnommen wurden, 
ox"ydierte der Sauerstoff der Luft bei starker Er- 
hitzung zunachst hauptsachlich den mangangehąlt 
an der Oberfliiche der Stabchen unter erheblicher 
Warmecntwicklung, welche Umwandlungserschei- 
nungen vortauschte. Die iibrigbleibendo Ober- 
flacnęnschicht zeigtc nun teilweise dic magnetischen 
Eigenschaften von reinem Eisen, so daB sich bei den 
Messungen mit dcm Magnetometer der zweite Um
wandlungspunkt des reinen Eisens und teilweise auch 
derjenige von niedrigeren Legierungen deutlich mar- 
kierte, und da namentlich der Punkt Ar, eine auBcr- 
ordentlich starkę Abhiingigkcit vom Mangangchalt 
besitzt, so ist es verst;indlich, daB das Magnetometer 
fast stets in schwacher Bowegung blieb und somit 
eine nahezu stetige Reihe von Umwandlungspunkten 
anzeigte bis lierab zum Umwandlungspunkt der 
eigentlichen Lcgierung, der sich natiirlich wegen 
der sehr viel groBeron Menge an Substanz auch sehr 
viel deutlicher hervorhob. Nur infolge dieses letzteren 
Umstandes gelang es trotzdem, mit der gewiihnlichen 
Beobachtung in Luft wenigstens fiir den zweiten 
Umwandlungspunkt cinigcrmaBen zuverlassige und 
reproduzierbare Werte zu erhalten, wahrend fiir den 
ersten Umwandlungspunkt die Unsicherheit zu groB 
blieb.

Die Beobachtung des zweiten Umwandlungs
punktes wurde zunachst in der gewohnlichen Weise 
ausgefiihrt, daB man die Heizspirale des Ofens aus 
Nickeldraht zugleich ais Magnetisicrungsspule be- 
nutzte und die Temperatur bestimmte, bei welcher 
das klcine Stabchen von etwa 3 cm Lange und 0,6 cm 
Durchmcsser seinen durcli den Ileizstrom hcrvór- 
gebrachten Magnetismus verlor bzw. wiedergewrann, 
wras sieli durcli den Ausschlag des neben dcm Ofen 
aufgestellten Magnetometers hinreichend genau be- 
obacliten licB. Dies gelang auch fur den Punkt Ac, 
(Yerlust.der Magnetisicrbarkeit mit steigender Tem
peratur), da man den Hcizstroni immer so stark 
wahlen konnte, daB auch die schwacher magnetisier- 
baren hochprozentigen Legierungen, soweit sie sich 
nicht iiberhaupt ais ganz unmagnetisch erwiesen, 
noch einen hinreichend groBen Magnetometeraus- 
sclilag hervorbrachten; fiir den Punkt Ar2 dagegen
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war dicsc Methodc nur anwendbar bei niedrigen 
Manganlegicrungen, denn es zeigte sich, daB dieser 
Umwandlungspunkt m it steigendem Mangangehalte 
in ganz auBerordentlich hohem MaBe sinkt, und zwar 
bis weit unter dic Zimmertemperatur, und daB dabei 
auch die Magnetisierbarkeit noch ganz erlieblich 
abnimmt. Man muBtc also, um iiberhaupt noch eine 
geniigend tiefe Temperatur zu erreichen, den Heiz- 
und Magnetisierungsstrom so stark verringern, daB 
die yerbleibende auBerordentlich schwache Magncti- 
sierung des Stiibchens das Magnetometer nicht mehr 
deutlich beeinfluBte. Man. half sich nun so, daB man 
zwei Spulen bciderseits des Magnetometcrs anordnete, 
namlich den Ofen hinter dom Magnetometer und eine 
Spule mit starker Wicklung und einer WasserkiUilung 
im Innem vor dem Magnetometer. War die Tempe
ratur des Ofcns auf etwa 800 ° angelangt, so wurde 
das dureh ein Porzcllanrohr geschiitztc Probcstiib- 
chen, in dessen Bohrung sich das Tliennoelement 
befand, in den Ofen gesteckt und die mit Hilfe des 
Ofenstromes liervorgebrachte Magnetometerablen- 
kung gemessen. Die Noticrungen erfolgten alle lialbe 
Minutcn; der Temperaturgang war naturlich anfangs 
recht stark, aber in der Gegend von Ac2 schon liin- 
reichend langsam, um sicher bcobachten zu konnen, 
bei welcher Temperatur der dureh das Stabchcn her- 
vorgebrachte Magnetómetcrausschlag verschwaiul. 
Sodann wurde dic Rohre m it dem Stabchcn aus dem 
Ofen gezogen und in die Magnetisierungsspule mit 
WasserkiUilung eińgeffihrt, dereń Feld ohne merk- 
liclie Wanneentwicklung nach Bedarf gesteigert 
werden konnte. Hier ging natiirlich die Abkuhlung 
anfangs sehr rasch vor sich, allmahlich aber lang- 
samer, und da infolge der Temperaturhystcrese der 
Punkt Ar* mit steigendem Mangangehalt immer mehr 
sank, so konnte er, insofern er nur scliarf ausgepragt 
war, auch genau beobaclitet werden. Wie schon 
erwahnt, war dies aber meist nicht der Fali; man 
hatte vielmehr fast stets mit einer ganzen Reihe 
von Umwandlungsperiodcn zu tun, die schon bei 
hohen Temperaturen begannen. Es wurden deshalb 
nile 5 sek gleichzeitig Thermoelement und Magneto
meter abgelesen; auf diese Weise lieB sich der ganze 
ProzeB hinreichend genau verfolgen, wenn auch die 
Magnetometcrangabc derjcnigen des Thcnnoelements 
mehr oder weniger vorauseilte. Beispielsweise ergab 
sich bei Mn 42 (4,2 % Mn) bei etwa 760 oder 770 0 
eine scharfe Andeutung des Umwandlungspmiktcs 
von Ferrit, die aber bis etwa 670 ° anhielt, dann 
folgte eine liingerc Periode groBcrer Ruhc, wahrend 
welcher aber immerhin das Magnetometer noch 
standig wanderte. Bei etwa 400 ° wurde die Be- 
wegung wieder starker, erreichte ein MaSimum bei 
etwa 3200 und hórte von etwa 300 0 ab wieder fast 
Yollkommen auf.

Bei den hoheren Legierungen geniigte die Wirkung 
der kleinen, 3 cm langen St&bchen auf das*Bfagneto- 
meter iiberhaupt nicht mehr. Es wurden daher von 
Mn 104 (10,3 %  Mn) ab liingerc Stiibe vcrwendet, 
an  die das Thermoelement festgebunden wurde, und

zwar fiir hohere Temperaturen das Element Platin- 
Platimhodium, fiir niedrige ein Kupferkoństantan- 
Element, das direkt an einPentanthermometer an- 
geschlossen war. Die Stiibe wurden in einem Porzcl
lanrohr erhitzt, das auBen mit Asbestpappe iiber- 
zogen war, damit dio Abkiiklung nicht allzu rasch 
erfolgte. Um bei der Abkuhlung auch dic erforder- 
lichcn ganz tiefen Temperaturen zu erreichen, wurde 
die fuyor in horizontaler Lage mit Wasserspiilung 
bcnutzte Spule von 4 cm lichter Weitc vertikal ge- 
stellt und in dieselbe ein passendes mit Kohlcnsiiure- 
schnee oder fliissiger Luft gefiilltcs DewargefiiB 
gebracht, in welches das den erhitzten Stab ent- 
lialtende Glasrohr eingefiihrt werden konnte; die 
Abkuhlung* ging dann so langsam vor sich, daB die

Temperatur nicht 
erheblich falscli sein 
wird. Nach diesem 
Yerfahren gelang es, 
auch den vorher 
ziemlich unmagne- 
tischen Stab Mn 124 
(12,4 % Mn) noch 
magnetisierbar zu 
machen; hierbegann 
Ar2 bei etwa — 8 0 
und endigte bei etwa 
—109 °. Ein derar- 
tiges Materiał, das 
den sogenannten ir- 
revcrsiblen Nickel- 

stahllegierungen 
cntspricht, ist nach 
der Herstellung auch 

zunachst unmagnetisch;

Abbildung 29. Magnetisclic 
Umwandlungspunkto der Man- 

gan-Logierungcn.

bei Zimmertemperatur 
kiihlt man es auf — 8 0 ab, so beginnt os magnetisier
bar zu werden, und zwar in um so hoherem MaBe, 
jo tiefer die Temperatur sinkt. Diese so erworbene 
Magnetisierbarkeit behiilt es auch nach der Erwar- 
mung bei Zimmertemperatur, sie gelit erst wieder 
verloren bei der Temperatur dos Umwandlungs- 
puuktes Ac, zwischen 600 # und 700 °. Bei einer 
beliebigen Temperatur zwischen 0 0 und 600 0 kann 
also dasselbe Materiał magnetisierbar und unmagneti- 
sierbar sein, je nachdem es vorher auf tiefe Tempe- 
raturen abgekiihlt war oder nicht. Ist die Umwand- 
lung einmal bei niedriger Temperatur, etwa bei 
— 109 °, yollendet, so nutzt weitere Abkuhlung, 
beispielsweise auf die Temperatur der fliissigen Luft, 
nichts mehr.

Dio Proben mit 14,4 und 15,7 %  Mn orwiesen 
sich bei jeder Temperatur ais unmagnetisch; selbst 
eine langere Abkiihlung auf die Temperatur des 
fliissigen Wasserstoffes brachte keinerlei ferromagne- 
tische Eigenschaften mehr lierror.

Die gefundenen Werte fiir die Umwandlungs- 
punkte sind in Abb. 29 graphisch wiedergegeben. 
Hierbei sind ais mittlere Umwa ndlungstemperaturen 
die Mittel aus denjenigen Temperaturen genommen 
worden, bei welchen eine starkere Bewegung des
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Umwandlungspimkt Ac2 mit stei
le-
0 ĉcjyĘjykr̂ ęff

■x nach /angs& mtm  
A  bhuhfen ro/T SCO 

••  noch Abscłimc^cn 
_  vcn SOO ----- —

Magnetometers beginnt und aufhort, denn es handelt 
sich hier, wie schon erwahnt, immer um ziemlich 
ausgedelmte Perióden; gleichwohl liegen die beobach- 
teten Werte auf einer ziemlich STa-tturi Tfu i w  tiim-nn/Oi 
sinkt derzw eite 
gendem Mahgange- 
halt um rd. 100 
der Urnwandlungs- 
punkt Ara dagegen 
um rd. 800°, das 
Materiał zeigt also 
eine Temperaturhy- 
sterese von etwa 
700 °, withrend fiir 
gewolmliches Eisen, 
wie oben gezeigt 
wurde, der zwcite 

Umwandlungs- 
punktbei steigender 
und sinkender Tem
peratur zusammen- 
fiillt, also eine Tcm- 

peraturbysterose: 
hier iiberhaupt nich t 
vorhanden ist.

A usglith- und  
A b s c h r  e c k v er - 
suche. Die siimt- 
lichen Proben wur-
denzunachstimAn- — ?------------------------ ~f  »-
lieferungszustand

magnetisell unter- Abbildung 30. Koerzitivkraft 
sucht, sodami bei dor Mangan-Legierungon.
8000 24 st lang
gegliiht und langsam abgekiihlt (Abkuhlungsge- 
schwindigkeit etwa 50 bis GO0 pro Stunde), ferner 
von 8000 abgeschreckt; auf jede dieser thermi- 
schen Behańdlitngen folgte ebenfalls eine genaue 
magnetische Untersuchung. Spezielle Fragen mach* 
ten dann noch ein Absehrecken der ganzen Reihe
bzw. der hoheren Legierungen bei 400 °, 5000 ---- °,
1000 °, 1100 °, sowie Abschreckversuehe vo.n einer 
groBen Anzahl von Temperaturen zwischen 5000 
und 7000 fiir einzelne Legierungen notwendig, docli 
wurde hier im allgemeinen nur die Acnderung gewisser

Eigenschaften untersucht, die besonderes Interesse zu 
bieten schienen; hierauf wird spiiter noch zuriick- 
zukoinmen sein.

Die m ag n e tisc h e n  E ig e n sc h a fte n  vor. und 
nach dem 24stiindigen Gliihen bei 8000 und darauf- 
folgendem langsamen Abkdhleji unterscliieden sich 
nicht erheblich; im allgemeinen zeigten die Legie
rungen mit steigendem Mangangehalt immer mehr 
den Charakter des harten Stahls. Die Kocrzitivkraft 
steigt anfangs nur langsam, fiir 0,5 % Mn durfte die 
Zunahme der Koerzitirkraft etwa 0,3 Gaufi betragen; 
damit steht die Beobachtung im Einklang, daB die 
tcchnisch ais Dynamomateria 1 yerwendeten FluB- 
stahlsorten, trotzdem sie fast alle einen Mangangehalt 

0,3 bis 0 ,4%  aufweisen, gleichwohl nach geeig- 
neter thermischer Behandlung reclit gute magnetische 
Eigenschaften besitzen. Mit hoheren Mangangehalten 
steigt jedoch dio Koerzitirkraft immer stiirker und 
errcicht bei 10 % Mn etwa GO GauB (Abb. 30), 
wahrend allerdings Magnetisierbarkeit und Rema- 
nenz auBerordentlich viel stiirker abnehmen und fiir 
Legierungen mit 14 und IG %  Mn iiberhaupt ver- 
schwanden. Die Magnetisierbarkcitder Legicrung Mn 
124 (12,4 % Mn) hangt, wie schongelegentlich derBe- 
stimmung der IJmwandlungspunkte erwahnt wurde, 
in hohem MaBo von der thermischen Behandlung ab. 
Abb. 31 gibt einen Ueberblick Iiber dio ungescherten 
Hystereseschleifen dieser Legierung vor der Erhitzung, 
nach 24-stiindigem Gliihen bei 800 0 und langsamem 
Abkiihlen und nach dem Abkiihlen des ungegltihten 
Stabes a u f — 78°. Wio man sieht, ist das unbe- 
handeite-Materiał praktisch fast unmagnetisch, die 
Induktion fiir die Feldstarke §  ■= ,300 betragt nur 
etwa 600, die Remanenz nur etwa 100, die Koerzi- 
tivkraft wurde zu ungefahr 39 GauB ermittelt. 
Erheblich mehr ferromagnetischen Charakter zeigte 
clie Kurve nach dem Gluhen bei 800° und lang
samem Abkiihlen, denn die Induktion steigt fiir 
§  =  300 fast auf das Doppelte, dio Remanenz auf 
das Dreifache, wah
rend die Iioerzitiv- 

kraft erheblich 
sinkt; es unterliegt 
aber keinem Zwei- 
fel, daB diese A en-

ror (fe/n G/uf? e/i 
■/rac/tW stót7dfger77&/;//?ęn
Se/ 80G 0 /m ya/rifum

a t/f —/S 0

Abbildung 31. Hystereseschleifen von Mn 124 (ungeschert).
x x x rv ., .

Abbildung 32. Sattigungswerte . 

der Mangan-Legierungen nach dem 
Absehrecken von 800 
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war diese Methode nur anwendbar bei niedrigen 
Manganlegierungen, denn es zeigte sich, daB dieser 
Umwandlungspunkt m it steigendem Mangangehalte 
in ganz auBerordentlich hohem Mafie sinkt, und zwar 
bis weit unter die Zimmertemperatur, und daB dabei 
auch die Magnetisierbarkeit noch ganz erheblicli 
abnimmt. Man muBte also, um iiberhaupt noch eine 
geniigend tiefe Temperatur zu erreichen, don Ileiz- 
und Magnetisierungsstrom so starli verringern, daB 
die verbleibende auBerordentllch schwache Magneti- 
sierung des Stabchens das Magnotometer nicht melir 
deutlich beeinfluBte. Man half sich nun so, daB man 
zwei Spulen beiderseits des Magnetometers anordnete, 
namlich den Ofen hinter dom Magnetometer und eine 
Spule mit starker Wicklung und einer Wasserkiihlung 
im lnnern  vor dcm Magnetometer. War die Tempe
ratur des Ofens auf etwa 800 0 angelangt, so wurde 
das durch ein Porzellanrohr gescliiitzte Probestab- 
clien, in dessen Bohrung sich das Thermoelement 
befand, in den Ofen gestcckt und die mit Hilfe des 
Ofenstromes heryorgebrachte Magnotometerablen- 
kung gemessen. Die Ńotierungen erfolgten alle halbe 
Minuten; der Temperaturgang war natiirlich anfangs 
recht stark, aber in der Gegend von Ac2 schon hin- 
reichend Iangsam, um sicher beobacliten zu konnen, 
bei welcher Temperatur der durch das Stiibchen her- 
vorgebraehte Magnetometerausschlag verschwand. 
Sodann wurde die Rohre mit dem Stiibchen aus dem 
Ofen gezogen und in die Magnetisieruugsspule mit 
Wasserkuhlung eingefiihrt, dereń Feld ohne merk- 
liche Warmeentwicklung nach Bedarf gesteigert 
werden konnte. Hier ging natiirlich die Abkiihlung 
anfangs sehr rasch vor sich, allmahlich aber lang- 
samer, und da infolge der Temperaturhysterese der 
Punkt Ar2 mit steigendem Mangangehalt immer mehr 
sank, so konnte er, insofern er nur scharf ausgepriigt 
war, auch genau beobachtet werden. Wie schon 
erwiihnt, war dies aber meist nicht der Fali; man 
hatte vielmehr fast stets mit einer ganzen Reihe 
yon Umwandlungsperioden zu tun, die schon bei 
hohen Temperaturen begannen. Es wurden deshalb 
alle 5 sek gleichzeitig Thermoelement und Magneto
meter abgelesen; auf diese Weise lieB sich der ganze 
ProzeB hinreiehend genau verfolgen, wenn auch die 
Magnetometerangabe derjcnigen des Thermoelements 
mehr oder weniger rorauscilte. Beispielsweise ergab 
sich bei Mn 42 (4,2 % Mn) bei etwa 760 oder 770 0 
eine scharfc Andeutung des Umwandlungspmiktes 
von Feuit, die aber bis . etwa 670° anhielt, dann 
folgte eine langere Periode gróBerer Ruhe, wahrend 
welcher aber immerhin das Magnetometer noch 
stiindig wandertc. Bei etwa 400 ° wurde die Be- 
wegung wieder starker, erreichte ein Masimum bei 
etwa 3200 und liorte von otwa 3000 ab wieder fast 
Yollkommen auf.

Bei den hoheren Legierungen geniigte die Wirkung 
der kleinen, 3 cm langen Stiibchen auf da#Magneto
meter iiberhaupt nicht mehr. Es wurden daher von 
Mn 104 (10,3 %  Mn) ab langere Stiibe verwendet, 
an die das Thermoelement festgebunden wurde, und

zwar fiir hohere Temperaturen das Element Platin- 
Platinrhodium, fiir niedrige ein Kupferkpiistantan- 
Element, das direkt an einPentanthermometer an- 
geschlossen war. Die Stiibe wurden in einem Porzel
lanrohr erhitzt, das auBen mit Asbestpappc iiber- 
zogen war, damit die Abkiihlung nicht allzu rasch 
erfolgte. Um bei der Abkiihlung auch die erforder- 
lichen ganz tiofen Temperaturen zu erreichen, wurde 
die zuvor in horizontaler Lage mit Wasserspiilung 
benutzte Spule von 4 cm lichtcr Weite rertikal ge- 
stellt und in dieselbe ein passendes mit Kohlensilure- 
schnee oder fliissiger Luft gefiilltes DewargefaB 
gebracht, in welches das den erhitzten Stab ent- 
haltende Glasrohr eingefiihrt werden konnte; die 
Abkiihlung ging dann so Iangsam vor sich, daB die 

„ Temperatur nicht

eoo

erheblich falsch sein 
wird. Nach diesem 
Yerfahrengelang es, 
auch den vorher 
zi cmii eh unmagne- 
tischen Stab Mn 124 
(12,4 % Mn) noch 
magnetisierbar zu 
machen; hierbegann 
Ar2 bei etwa — 8 “ 
und endigte bei etwa 
—109 Ein derar-
tiges Materiał, das 
den sogenannten ir- 
reversiblen Nickel- 

stahllegierungen 
entspricht, ist nach 
der Herstellung auch 

Zimmertemperatur zunachst unmagnetiseh;

1

\
N
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Abbildung 29. Magnetische 
Umwandlungspunkte der Man- 

gan-Logierungen.

bei
kuhll man es auf — 8 0 ab, so beginnt es magnetisier
bar zu werden, und zwar in um so hoherem MaBe, 
je tiefer die Temperatur sinkt. Diese so erworbene 
Magnetisierbarkeit behśUt cs auch nach der Erwiir- 
mung bei Zimmertemperatur, sie geht erst wieder 
yerloren bei der Temperatur des Umwandlungs- 
punktes Ac2 zwischen 600 0 und 700 °. Bei einer 
beliebigen Temperatur zwischen 0 0 und 6000 kann 
also dasselbe Materiał magnetisierbar und unmagneti- 
sierbar sein, je naclidem es vorher auf tiefe Tempe
raturen abgekiihlt war oder nicht. Ist die Umwand
lung einmał bei niedriger Temperatur, etwa bei 
— 109°, yollendet, so nutzt wcitere Abkiihlung, 
beispielsweise auf dic Temperatur der fliissigen Luft, 
nichts mehr.

Die Proben mit 14,4 und 15,7 % Mn erwiesen 
sich bei jeder Temperatur ais unmagnetiseh; selbst 
eine langere Abkiihlung auf die Temperatur des 
fliissigen Wasserstoffes brachte keinerlei ferromagne- 
tische Eigenschaften mehr liervor.

Die gefundenen Werte fiir die Umwandlungs
punkte sind in Abb. 29 graphisch wiedergegeben. 
Hierbei sind ais mittlere Umwandlungstemperaturen 
die Mittel aus denjenigen Temperaturen genommen 
worden, 'bei welchen eine stiirkere Bewegung des
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Magnetometers bcginnt und aufhort, denn es handelt 
sieli hier, wie schon erwahnt, immer um ziemlieh 
ausgedehnte Perioden; gleichwohl liegen die beobach- 
teten Werte auf einer ziemlieh glatten Kurve; hiernaeh 
‘sinkt der zweite Umwandlungspunkt Ac, mit stei- 
gendem Mangangc- 
lialt, nm rd. 100°, KGer&tiyfcr&ff

noch /anosom:m  
Abkuhkn yon SCO 
noch Abschrecken

der Umwandlungs
punkt Ar, dagegen 
um rd. 800 °, das 
Materiał zeigt also 
eino Tempcraturhy- 
sterese von etwa 
700 °, wahrend fiir 
gewohnliches Eisen, 
wie oben gezeigt 
wurde, der zweite 

Umwandlungs- 
punktbei steigender 
und sinkender Tem
peratur zusammen- 
fallt, also eine Tem- 

peraturliysterese 
hier iiberhaupt nicht 
vorhanden ist.

A usgliih - und 
A b s c h r e e k v e r -  
sućlie. Die saint- 
lichen Proben wur
den zunachst im An- 
licferungszustand 

magnetisch unter- 
sueht. sodami bei 
8000 24 st lang 
gegliiht und langsam abgekuhlt (Abkiihlungsge-' 
sehwindigkeit etwa 50 bis 0 0 0 pro Stunde), ferner 
von 800 0 abgcschreckt; auf jede dieser thermi- 
selien Behandlungen folgte ebenfa-lls eine genaue 
magnetische Untersuchung. . Spezielle Fragen mach- 
ten dann noch ein Abschrecken der ganzen Reihe 
bzw. der hoheren Legierungen bei 400 °, 5000 . . . .  °, 
1000 °, 1100 °, sowie Abschreckversuche von einer 
groBen Anzahl von Temperaturen zwischen 5000 
und 7000 fur einzelne Legierungen notwendig, docli 
wurde hier im allgemeinen nur die Aenderung gewisser

Abbiidung 30. Koerzitivkraft 
der Mangan-Logierungen.

Eigenschaften untersucht, die besonderes Interesse zu 
bieten schicnen; hierauf wird spater noch zuriick- 
zukommen sein.

Die m ag n e tisch en  E ig e n sc h a f te n  vor und 
nach dcm 24stimdigen Gliihen bei 800° und darauf- 
folgendem Iangsamen Abkiihlen unterschieden sich 
nicht erheblich; im allgemeinen zeigten. die Legic- 
rungen mit steigendem Mangangehalt immer mehr 
den Charakter des harten Stahls. Die Koerzitivkraft 
steigt anfangs nur langsam, fiir 0,5 %-Mn diirfte die 
Zunahme der Koerzitirkraft etwa 0,3 GauB betragen; 
damit steht die Beobachtung im Einklang, daB die 
technisch ais Dynamomaterial rerwendeten FluB- 
stahlsorten, trotzdcm sic fast alle einen Mangangehalt 
von. 0,3 bis 0,4 % aufweisen, gleidiwohl nach geeig- 
neter therinischer Behandlung recht gute magnetische 
Eigenschaften besitzen. Mit hoheren Mangangehalten 
steigt jedoch die Koerzitivkraft immer starker und 
eiTeicht bei 10 % Mn etwa 00 GauB (Abb. 30), 
wahrend allerdings Magnetisierbarkeit und Rema
nenz auBerordentlich yiel starker abnehmen und fiir 
Legierungen m it 14 und 16 % Mn iiberhaupt ver- 
schwanden. Die Bfagnetisierbarkeitder Legierung Mii 
124 (12,4 % Mn) hangt, wie schon gelegentlich der Be
stimmung der Umwandlungspunkte erwahnt wurde, 
in hohem MaBe von der thermischen Behandlung ab. 
Abb. 31 gibt einen Ueberbliclc iiber die ungeschcrten 
Hystereseschleifen dieserLegierung vor der Erhitzung, 
nach 24-stiindigem Gliihen bei 8000 und langsamem 
Abkiihlen und nach dem Abkiihlen des ungegliihten 
Stabes auf — 78 °. Wio man sieht, ist das unbe- 
handelte Materiał praktisch fast unmagnetisch, die 
Induktion fiir die Feldstiirke §  = , 300 betriigt nur 
etwa 600, die Remanenz nur etwa 100, die Koerzi- 
tivkraft wurde zu ungefahr 39 GauB ermittelt. 
Erheblich mehr ferromagnetischen Charakter zeigte 
die Kurve nach dem Gliihen bei 8000 und lang
samem Abkiihlen, denn die Induktion steigt fiir 
§  =  300 fast auf das Doppelte, die Remanenz auf 
das Dreifache, wah
rend die Koerzitiy- 

kraft erheblich 
sinkt; es unterhegt 
aber keinem Zwei- 
fel, daB diese Aen-

Abbildung 31. Hystereseschleifen von Mn 124 (ungeschert). 
XXXIV. 39

Abbiidung 32. Sattigungswerte . 

der Mangan-Legierungen nach dem 

Abschrecken von 800°.

118
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derung der magnetischen Eigensohaften nicht etwa 
dem gesamten Materiał des Probestabes ziizuschreiben 
ist, sondern nur einer Oberflachenschicht aus reinem 
Eisen bzw. aus niedrigen Legientngen, welche dadurch

Abbildung 33. Koerzitivkraft der Mangan-Legierungen naoh dem 
Abschrecken von versehieden hohon Tomperaturen.

Jrrduktion S  max

70000

entstanden sind, daB durch den 
im Ofen trotz der (umollkom- 
nienen)Evakuierungverbliebenen 
Rest von Sauerstoff ein Teil des 
oberflachlichen Mangangehaltes 
oxydiert wurde. Feilt man, wie 
dies in anderen Fallen mehrfach 
geschali, die Oberfliiche sauber 
ab, so erlialt man stets wieder die 
typische Magnetisierungskurve 
der fast unmagnetisierbaren Man- 
ganlegierungen. Ganz anders ver- 
lauft die Hystereseschleife nach 
dem Abkiihlen bei — 78 °; hier 
erreicht die Induktion fiir §  =  300 
etwa den Wert $8 =  3500, dicRe- 
manenz 1400, die Koerzitnicraft 
GO GauB; dic tjanze Kurve triigt 
mehr den Charakter eines aller
dings sehr schwach magnetischen 
liarten Stahles.

Nąch dem A b sch reck en  bei 800 
aucli wenn man den EinfluB der Verunreinigungen 
durch Kohleiistoff liachtraglich rechnerisch beriick- 
sichtigte, die niedrigen Manganlegierungen bis zu 
etwa 4 %  ais magnetisch harter. die hoheren dagegen

ais magnetisch weicher ais nach dem langsamen 
Abkiihlen, und zwar zeigt die Koerzitivkraft bei den 
Legierungen zwischen 3 und 6 %  Mn starkę Unstetig- 
keiten (Abb. 30). Die Abhangigkeit der S iittig u n g s- 

w erte  vom Mangangehalt zeigte 
nach der Reduktion wegen der 
Verunreinigungen eine bemer- 
kenswerte RegelmaBigkeit: Die 
bcobachteten Punkte ordneten 
sich namlich ziemlich genau auf 
zwei sich schneidenden Geraden 
an, dereń Schnittpunkt bei etwa 
8 % Mn lag, also ungefahr an 
derselben Stelle, wo sich auch die 
Unstetigkeiten der Dichte und 
des elektrischen Widerstandes ge- 
zeigt hatten (Abb. 32). Zahlen- 
maBig liiBt sich dieAbnahme des 
Sattigungswertes bis zu 7,8 % 
darstellen durch die Beziehung 

4 n  J „  =  21 425— 210 p

von da ab durch
4 r  =  19 800 — 2830 p.

Yon etwa 8%  Mn ab also fiillt 
der Sattigungswert auBerordent- 
lich stark, wahrend er bis dahin 
so langsam sinkt, daB das Mangan 
nur dieRolle eines unmagnetisier- 
baren Fremdkiirpers im Eisen zu 
spielen scheint.

Das Abschrecken der hoheren 
Legierungen von 5,7 % Mn auf- 
warts bei den Temperaturen 900°,
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Abbildung 34. Magnetisierbarkeit dor Mangan-Legierungen nach dem 
Abschrecken von yerschieden hohen Temperaturen.

erwiesen sich, 1000° und 1100° ergab keine wesentliehen Aenderun- 
gen der magnetischen Eigcnschaften; die Ergebnisse 
der Versuchc von H ilp e r t ,  C o lv e r-G la u e r t und 
M a tth e s iu s , nach welehen durch Abschrecken einer 
derartigen hochprozentigen Legierung von Tempe-
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Zahlentafel 10. A b h a n g ig k e i t  d o r  D ic h te  u n d  d es  e lo k t r i s e k e n  W id e r s ta n d e s y o n  d e r  M a g n e t i s i e r 
b a r k e i t  b o i d o r  M a n g a n lo g io ru n g  M n 124 u n d  b o i N ic k e l s t a k l  V 130.

A. Ergebnis der oinzelnon Vorsuche.

Art der Behandlung Probe
bel W — 330

Remanenz Dichte
Widerstand 
f. d. m/mm2

1. Mn 124 Auf 750 0 erh itz t und langsam a b g o k u h i t ...........
,,  750 ° „ „ „  . . .

D ’ 
D x

1080
900 Z

7,9876
7,9890

0,5770
0,5779

M ittel: 1 020 — 7 9886 0,5775
Auf —■ 78 0 a b g e k u h l t ............................................

„  — 78° „  ............................................
D
D X

3 420 
3 540

1330
1430

7,9348
7,9317

0,5840
0,5855

M ittel: 3 480 1380 7,9333 0,5848
Boi 650 0 abgesehreckt ............................... ....
„  050 “ „ ............................................

D
D X

1 070 
1 080 236

7,9796
7,9811

0,5774
0,5767

M ittel: 1 075 —■ 7,9804 0,5771
W iederholung der A bkuh lung ...............................
Auf — 7 8 ° ..................................................................

D
D X

3 210 
3 190

— 7,9452
7,9488

0,5835
0,5834

M ittel: 3 200 — 7,9470 0,5835

2. V 150 
[Niekel- 

stalil]

Auf —• 193 0 a b g o k u h i t .....................................................

Zum 2. Mai auf — 193° a b g e k u h l t ...............................
„ 2. „ „ — 193 0 „ [m agnetisiert] . 
„ 2. „  „  —■ 193 0 „ [entm agnetisiert] 

Z,um 2. Mai erh itz t [auf 8 0 0 ° ] ........................................

[bel§ '=302]
112 530 
* 590 

8 490 
12 760

440

6190
95

3970
5920

42

7,9546
8,1263
7,9986
7,9529
7,94S3
7,9473
8,1254

0,4283
0,7842
0,4948
0,4281

0,7907

M ittel:

M a g n c t is c h e r  Z u s ta n d ®mal 
bei § '  =  330 ltemaneD7. Dlchts W Id c rs ta n d  

f. d .  m /m m 2

1. Mn 124 Schwaeli m a g n e t is ie rb a r ..................................................... 1 048 
3 340

? 236 
? 1380

7,9845
7,9402

0,5773
0,5842

„  in % . . ...........................
2 292 ? 1144 -h 0,0443 

+  0,56 %
—  0,0069
-  1 ,2 %

2. V 150 
[Nickel-.

M ittlere M agnetisierbarkeit (auf — 78 0 abgokuhit) . .
]bei\V= 302]

X 8 490
* 515

3970
69

7,9986
8,1259

0,4948
0,7875

stahl] Differenz [schwaeli — m i t t e l ] .............................................
% .................. ....

7 975 3901 +  0,1273 
+  1,57 %

+  0,2927 
+  37,2%

S tark  m agnetisierbar (auf — 193 0 abgekuhlt) . . . 12 645 
515

6055
69

7,9538
8,1259

0,4282
0,7875

12 130 5986 +  0,1721 
+  2 ,12  %

+  0,3593 
+  45,6%

raturen oberhalb 7000 je nach der Hohe der Ab- 
sclirecktemperaturen rersehiedene magnetisierbarc 
und auch unmagnetisierbare Zustande erhalten wer
den konnen, wurden dureh diev'orliegendenVersuche 
nicht bestatigt.

Dagegen zeigten die mit allen Proben durcli- 
gefiihrten Abschrcckversuchó bei 400 °, 5000 und 
6000 (Abb. 33 u n d . 34) und namentlich die zahl- 
reichen mit Legierungen von 5,7 %, 7 ,8%  und 
10,4 % zwischen 500 und 7000 gemachten Abschreck- 
versuche (Abb. 33 und 34) eine ganz auBcrordentliche 
Abhangigkeit der magnetischen Eigenschaften ło n  
der Hohe der Abschrecktemperatur, so daB in der 
Gegend der Umwandlungspunlcte das Abschrecken 
in Temperaturintervallen von 1 2 0 bzw. 25 0 vor- 
genommen werden muBte, um zu einer geniigenden

Uebersicht zu gelangen. Die Versuche ergaben, daB 
bis zu einer gewissen Temperaturgrenze mit steigen- 
der Abschrecktemperatur die Magnetisierbarkeit sehr 
stark abnimmt, die Koerzitivkraft auBerordentlich 
stark zunimmt (bis zu etwa 130 GauB), wahrend 
oberhalb dieser Grenztemperatur das Uingekehrte 
eintritt, d. li. m it wachscnder Abschrecktemperatuj: 
die Magnetisierbarkeit wieder auBerordentlich wachst, 
die Koerzitivkraft abnimmt. Diese Grenztempera
tur, welche also gewissermaBen einen Umkehrpunkt 
darstellt, fallt innerhalb der Grenzen der MeB- 
genauiglceit m it dem magnetischen Umwandlungs- 
punkt AcjZusammen. Es ist somit mogiieh, beim Ab
schrecken aus dieser Umwandluugstemperatur einen 
naliczu umnagnetischen oder wenigstens schwach- 
magnetischen Zustand festzuhalten. Hierbei spielen
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jedoch geringe Tempcraturdifferenzen schon eine 
auBerordentlich gro Be Kolie, ebenso die Dauer der 
Erhitzung, die nur'kurz sein darf.

Das eigentiimliehe Auftreten von Unstimmig- 
keiten in den Kurven liir die Dichte und fur den 
spezifischen Widerstand ungefahr; an .derselben 
Stelle, wo in der grąphisclien Darstellung der Siitti- 
gungs\verte eine auBerordentlich starkę Abnalipie der 
Magnetisierbarkeit einsetzt, legte dio Vermutung 
nahe, daB dasselbe Materiał bei derselben Tempe
ratur in magnetisierbarem uud unmagnetisierbarem 
Zustand auch versehiedene Dichte und verschiedenen 
spezifischen Widerstand besitzen konnte. Fur die 
Prufung dieser theoretisch interessanten Frage erwies- 
sieli die Probe Mn 124 (12,4 % Mn) geeignet, da sie 
infolge der auBerordentlich starken Temperatur- 
liysterese des zweiten Umwandlungspunktes durch 
langsames Abkuhlen von hoher Temperatur oder 
durch Abschrecken vom zweiten Umwandlungspunkt 
bei Zimmertemperatur im nahezu unmagnetisier- 
baren Zustand erhalten werden kann, nach dem 
Abkuhlen auf — 193 0 aber im magnetisierbaren Zu
stand. Tatsachlich ergab eine speziellc Messung der 
Dichte und des elektrischen Widerstandes, daB dem 
unmagnetisięrbaren Zustand eine grófiere Dichte und 
ein geringerer spezifischer Widerstand entspricht ais 
dem magnetisierbaren (Zahlentafel 10); die gefun- 
denen Aenderungen liegen weit oberhalb der Grenzen 
der Beobaehtungsfehler und sind beliebig reprodu- 
zierbar. Zurn Vergleich wurde noch ein zufallig im 
Besitz der Reichsanstalt befindlicher Stab aus 
Nickelstahl von unbekannter Zusammensetzung 
herangezogen, der sich ebenfalls bei gewohnlicher 
Temperatur ais nahezu unmagnetisierbar, nach der 
Abkuhlung auf — 1930 aber ais stark magnetisierbar 
erwiesen hatte, wahrend eine Abkuhlung auf — 78 0 
eine mittlere Magnetisierbarkeit ergab. Auch hier 
war die Dichte im unmagnetisierbaren Zustand reich- 
lich um 2 %  hoher, der spezifische Widerstand da- 
gegen um 46 %  hoher ais im stark magnetisierbaren 
Zustand (Zahlentafel 10). Die. Widerstandsanderung 
war also auBerordentlich viel grijBer und erfolgtę 
im umgekelirten Sinne wie bei der untersuchten 
Manganlegierung.

Unzweifelhaft hat man es hier mit zwei allotropen 
Zustilnden ein und derselben Legierung zu tun, 
die durch verschiedehe Dichte, elektrischen Wider
stand und Magnetisierbarkeit charakterisiert sind. 
Dies hśingt jedenfalis m it der eigentumlichcn Tat- 
saehe zusammen, daB das austenitische Gefiige hoch- 
prozentigen Mangan- und Nickelstahls, das wolil mit 
Sicherheit ais nichtmagnetisierbar angesehen werden 
darf, beim Eintauchen in fliissige Luft in das magneti- 
sierbare martensitische. Gefiige iibergeht1), wie die

dem Circular of the Bureau of Standards Nr. 58 
entnommenen Abbildungen (Abb. 35 und 36) deutlich 
zeigen. Offenbar findet dieser Uebergang ziemlich 
plotzlich statt, donn schon eine Minutę nach dem 
Eintauchen war der magnetische Endzustand beim 
Niekelstahl erreicht und man horto wahrend .dieser 
Minutę deutlich ein knackendes Gerausch.

Wahrend sich nun die Aenderung der Dichte und 
des Widerstandes bei Niekelstahl ungefahr pro- 
portional der Magnetisierbarkeit ergab, spielte im 
magnetisierbaren Zustand die Frage, ob das Materiał 
wirklich magnetisiert ist oder nicht, in bezug auf die 
Dichte keine Rolle, denn diese ergab sich, ais das 
Materiał vorher magnetisiert und mit einer Remanenz 
von etwa 6000 behaftet war, zu 7,948, nach der Ent- 
magnetisieruiig aber zu 7,947, also innerhalb der 
Grenzen der Beobaehtungsfehler ais identisch.

Z usam m enfassung .

Der Aufsatz beriehtet iiber Untersuchungen, 
welche mit Unterstiitzung ides Yerbandes Deutseher 
Elektroteehniker, einer Anzahl von Eisenhutten 
und Walzwerken (Lieferung yon Proben und Ana- 
lysen) sowie des Eisenhutteumannisehen Instituts 
der Technischen Hochschule Aachen (mikrogra- 
phische Untersuchnng yon Schliffen durch Pro- 
fessor Goerens) i n ' der Reichsanstalt ausgefiihrt 
wiirden, und zwar an gewohnlichem kauflichem 
Materiał versehiedcner Art, Fischersehem Elektrolyt- 
eisen und Legierungen mit Kohlenstoff, Silizium, 
Aluminium und Mangan von verschiederi hohem 
Prozentgehalt. Die Untersuchungen bezweckten 
die Feststellung der Wirkung der chemisehen Zu
sammensetzung, der Hoiie der Gliilitemperatur, 
der Dauer des Ausgliihens sowie der Abkiihlungs- 
geschwindigkeit 'auf die magnetischen Eig.enschaften. 
den Widerstand und die Dichte der Legierungen so
wie auf die Umwandlungspunkte. Ferner wurde die 
Ermittlung der Eigenschaften von reinem Eisen, 
deś Einflusses fester und gasfonniger Yerunreini- 
gungen, die Ursaehe der Verbesserung durch Zusatz 
von Silizium nnd Aluminium 'sowie das Ałtern von 
Transformatorenblechen angestrebt. Endlich wird 
die Herstellung von Materiał mit selir geringer 
magnetischer Remanenz und Koerzitiykraft be- 
sprochęn, die Verzcrrung der Formen der Jłagneti- 
sierungskurven bei Kombination von magnetisch 
weichem und hartem Materiał, die Leistungsfiihig- 
keit, Haltbarkeit und Temperaturkoeffizienten reiner 
Kohłenstoffnngnete, diemagnetischenund umnagneti- 
schen Phasen yon Mangan- und Nickelstiihlen usw.

J) Vgl. Ed. M a u re r: Untcrsuchung iiber das H arten 
und Anlassen von Eisen und Stahl. Metallurgie 6, S. 33/52.
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Sozialisierung1).
Von Geh. Finanzrat a. D. Dr. A. H u g en b e rg , M. d. E ., R o h b ra k e n  bei R in te ln  a. d. W eser.

Seit dem 9. November 1918 Sabe ich mich oft 
gefragt, welche neuen ziindenden Gedanken 

die deutsche Revolution der Welt geschenkt hat. 
Ich habe einen solchcn leider bisher nicht gelunden. 
Leider — denn ich wiirde ihn mir gern ancignen. 
Aufrichtig und ehrlich gesprocheń — ich tate es 
mit ganzem Herzen. Denn das eruffnete eine groBe 
lockende Aussicht: die.Aussieht, daB dieser Gedanke 
die Welt ergriffe und daB die Ma elit des Gedankens 
uns die Stellung in der Welt wieder eroberte, die das 
schmahliche Wegwerien unseres Schwertes uns ent- 
rissen hat.

Die Vilter der Revolution stehen vor der Probe 
auf ihr Exempel und das Ergebnis ist der Zusammen- 
bruch einer Gedankenwelt, die seit Jahren wie ein 
feines Sprcngpulver alles in Deutśehland durchsetzt 
hatte und sich im 2Tovembcr 1918 verheercnd ent- 
zundet hat. Sie ist selbst in dem Flammenrauch 
aufgegangen, don .sie hat auflodern lassen. Wo ist 
der Pazifismus der iibrigen Welt? Wo ihr Anti- 
militarismus? Wo der Friede der Gerechtigkeit und 
der befreiende Volkerbund ? Ist dieser Friede doch 
eine Fortdauer des Kriegszustandes unter dem 
Nam  en Friede, und dieser Yolkerbund eine Welt- 
organisation zur Yerewigung deutscher Sklayerei! 
Wo ist die Internationale der Arbeiterschaft ais Trag- 
geriist der Gleichheit und Briiderliehkeit der Volker? 
Wo ist der deutsche Sozialismus ais Bahnbrecher 
der „Sozialisierung" der Welt?

Das deutsche Kaisertum ist zusammengebroehen. 
Aber mit ihm innerlich der deutsche Sozialismus. 
Eine gewaltige iiuGere -Macht hat sich selbst ver- 
nichtet, indem sie sich fiir eine geistige Macht hiclt, 
wahrend sie im Grundo nur O rg a n isa tio n  war, 
die mit den nationalen Machtfaktoren.stand und fiel, 
gegen die sie sich auflehnte. Spartakismus, Bolsche- 
wismus, ja auch die revolutionare Lohnbewegung 
sind im Grunde nur Zersetzungserscheinungen des 
deutschen Sozialismus. Die Welt sieht in diesem 
deutschen Sozialismus genau so einen Feind wie im 
deutschen Kaisertum. Sie will und wird ihn ebenso 
vernichten, wie sie dieses mit'H ilfe des Sozialismus 
vernichtet hat,

O der — wenn jene , Zersetzungserscheinungen 
.aus ihren jetzigen Herden RuBland und Deutśehland 
auf andere Miichte, wie England, hinubergreifen 
sollten, so wird dies nur eine Ansteckung, eine 
K ra n k h e its e rs e h e in u n g  sein, die wir aucli ais

*) Politik ais solche is t nicht Sachc unserer Zoit- 
schńlt. Seit dom Uinsturz vom 9. Noycmber 1918 he- 
riihrcn sich abesr Politik urid W irtschalt so nahe und gohen 
zum Teil so sehr in einander iiber, daB wir die naohfolgen- 
den Darlegungen des Terfassers m it besonderer Freude 
aufgenommen haben. Wir bezweifeln nicht, daC sie in 
weiten Kreisen aufklarend und befruchtsnd wirken werden.

Dic SchrijtUitung.

solche beim Gegner begr ii Ben konnten, n ic h t  a b e r  
der Siegeszug eines groBen Gedankens. Koch hoffen 
unsere Sozialdemokraten etwas anderes. Wir wissen 
nach den Beobachtungen des letzten Halbjahres 
mehr denn je, daB sie sich tausehen.

Der Sozialismus ist der organisierte Ausdruck 
groBer ungeloster Gegensatze innerhalb des nationalen 
Yolksganzen. Eine L iisung  der Probleme, die er 
aufdeckt, enthalt der S o z ia lism u s n ic h t. E r 
liiuft logiseh rein negativ im Komnmnisnuis und im 
Bolschewismus aus. Die Losung muB erst gefunden 
werden — in allen industriellen Liindern der Welt. 
Wo sie n ic h t gefunden wird, muB iiber den Bolsche
wismus oder durch andere zerstorende Krafte eine 
Riickbildung der Wirtschaft und der Be\Tolkerungs- 
zahl stattfindcn, bei der die Industrie, der Quell- 
boden des Sozialismus, wieder in engere Scliranken 
zuriickgedrangt wird.

Der Sozialismus kann die Losung deshalb nicht 
geben, weil er die psychologische Grundlage nicht 
anerkennt, aus der heraus auch die Losung dieser 
wie aller anderen Wirtschaftsfragen nur moglich ist, 
den individuellen Egoismus und Unternehmergeist. 
Aus dem Geiste der GroBstadt und Mietskaserne 
heraus wirft er im Grunde zwei Dinge durcheinander: 
den Gegenpol des individuellen Egoismus, die sozialen 
und stnatliclien ,,O rdnungscl& m onte“ , die diesen, 
wo er sie iiberschreitet, in seine Schranken weisen — 
also hemmend, krafterhaltend und Krafte weekend 
wirken, ohne selbst wirtschaftlich produktiv zu sein,
— und den immer nur individuellen O rg a n isa to r  
des G ro B b e trieb es , der nur die ins GroBe er- 
weiterte, im Wirkungsbereich vervielfiiltigte Keu- 
auflage des kleinen Selbstwirtschafters darstellt, 
und den man nicht, wie der Sozialismus es tut, 
entpersonlichen kann, indem man durch irgendeine 
Verknupfung m it der Staatsmacht oder Gesellschaft 
ein S y stem  aus ihm macht, den O rg a n is a to r  zur 
O rg a n isa tio n  ais soleher umwandelt, die es, wie 
wir im Kriege schaudernd erlebt haben, ais schopfe- 
rische Kraft nicht gibt. Der Kriegszustand des 
„Organisierens11 auf allen Ecken und Enden, durch' 
geeignete und ungeeignete Krafte, des Glaubens an 
die Wirkung der Organisation ais soleher ist recht 
eigentlich ein AusfluB sozialistiseher Denkweise. 
Diese Krankheit hat das Ihrige dazu beigetragen, 
daB wir-den Krieg verloren haben. Das in groBem 
Umfange von MiBtrauen und MiBgunst eingegebene 
Verlangen, daB bessere Machte ais der wirtschaftliche 
Egoismus des einzelnen die Grundlagen der Wirt- 
schaft und dor Politik bilden sollten, ist ein charakte- 
ristisches Merkmal der sozialistischen Anschauungs- 
weise. Die ganzen groBen Ueberlieferungen einer 
anders denkenden Zeit — die Ehrlichkeit des deut
schen Kaufmanns und die Pflichttreue des preuBisch-
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deutschen Beamtentums — beide aufgebaut auf 
der eifersuchtigen Ueberwachung durch den sie 
rings umgebenden wirtsjsHaftlichćn Individualismus
— wurden ąufs Spiel gesetzt, tun dcm angcblichen 
sittliohen Bediirfnisse nach einer richtigercn „Vcr- 
teilung der Giiter11 — stets ein Mittelpunkt sozia- 
listischer Sorgen — zu geniigen. Wie vorauszusehen 
war, zeigten sich jeno beiden Saulen einstiger GroBe 
dieser Belastungsprobe der Kriegs\yirtschaft um so 
weniger gewachsen; ais ilire Triiger, der ehrliche 
Kaufmann und der pflichttreuc Bermte, bald die 
MeistgeschiUligten bei diesein System wurden. Ele- 
mente, die um der „Gerechtigkeit“ willen das Zwangs- 
system nicht genug befiirworten konnten, wurden 
demniichst. seine begiinstigtcn Drahtzieher undNutz- 
nieBer. Der Unsinn der staatliehen Eingriffe wurde, 
da es sich um einen IOmpf gegen die meńschliche 
Natur handclte, bald so groB, daB es auf vielen Ge
bieten ein offenbares' V e rd ie n s t wurde, die Gesetze 
zu ubertreten. Z. B. ware seit Jahren halb Dcutsch- 
land unbcstellt, wenn tlić Landwirte die Verordnungen 
wegen Ernahrung ihrer Pferde befolgt hiittcn. 
Schieberei und Unehrlichkeit wurden in einem Um- 
fange Gemeingut weitestor Kreise, wie nie zuyor 
in Deutsehland. Das ist alics im Grundc AusfluB 
der Unaufrichtigkeit oder Weltverkennung, die vcr- 
meint, an die Stelle des Berechenbaren, in seiner 
Wirkung zuverliissigcn wirtschaftlichen Egoismus 
ais Triebfccter des Wirtschaf tsiebens Kriifte sotzen 
zu konnen, wie ,,Gemeinwirtschaft“ , „Organisation11 
usw., die bestenf.iils Begler, aber nic. Trieb- 
federn sein konnen. Ęs hilft dem Sozialismus nichts, 
wenn er jetzt yersucht, sich dio Kriegswirtschaft 
von den RockschoBcn zu schutteln. E r ist ihr geistiger 
Yater und ihre stiirkste Stiitze. Ihre Folgen bilden 
nur einen V orgeschm aclc der Yerwilderung, die 
der Versuch eines noch wirldicheren Sozialismus mit 
sich bringen muB. Kur ein entschiedenes „Los vom 
Sozialismus!" kann uns die Arbeitslust. und die 
Ehrlichkeit wiedergeben,

Aber wenn ich das sage, so Ieugne ich, wie schon 
ausgefiihrt nicht das P roblem ,- mit dcm sich der 
Sozialismus befaBt, sondern nur seine Fahigkcit zur 
Losung des Problems. Dariiber hinaus behaupte 
ich, daB die Existcnz des Sozialismus vermóge seiner 
Ncgativitiit die Losung des Próblems sehr erschwcrt. 
Denn sie hat einen Abgrund zwischen dem Arbeite'r 
und dem sogenannten Burgertum geschaffen, der 
vor dem Kriege vięlleicht jede Losung ausschloB. 
Ich will offen gestehen, daB ein schneller, gliicklicher 
Ausgang des Krieges meines Erachtens die psyeho- 
logischen und wirtschaftlichen Vorbedingungen einer 
Losung sehr verbessert haben wurdo — ais L eh rc  fiir 
die Massen und ais B e fre ie r  unserer Industrie aus 
ihrer, unter der Oberfliicho schon vor dem Kriege 
Yorhandenen, R o h s to ffn o tla g e . Heutc, nach ver- 
lorenem Kriege, kann niemand sagen, ob die Losung 
in Deutsehland noch moglich ist. Der deutsche 
Sozialismus, der sehr bald ais Zerstorer des'vater- 
liindischen Gliickes allgemein erkannt sein wird, wird 
ebenso sclmelt abwirtschaften. Aber es fragt sich, ob

und inwieweit auch die deutsche Industrie in einem 
Kampfe aller gegen alle zugrunde gehen oder — 
ais uncntbehrliche Grundlage jeder Losung — be- 
stehen und tragfahig bleibcn wird.

Um MiBYerstandnisse auszuschlieBen, betonc ich 
ausdtUcklicli: Soziale Auffassung und Sozialismus 
sind etwas ganz Verschiedenes. Ohne die erstere ist 
selbstverstiindlich die Losung der durch den Sozialis
mus aufgeworfenen Frage der Versolmung der indu- 
striellen Arbeiterwelt m it dem nationalcn Staats- 
wesen nicht moglich. Dariiber herrschen keine 
grundsatzlichenMeinungsverschiedcnheitenmehr. Ich 
glaube aber, daB der soziale Gejst a lle in  den Sozialis
mus nicht uberwinden wird. E r schiUzt und ent- 
wickelt dio wertYollste Quelle der Giitererzeugung, 
die meńschliche Arbeitśkraft. Aber er hemmt und 
beeintriichtigt — bewuBtermaBen — das unmittel- 
bare Ergebnis der Produktion. E r triigt die Gefahr 
einer Zcrsetzung der GroBbetriebe unserer Yolks- 
wirtschaft in sich, wie wir sie heute vor uns sehen, 
und damit eines 'Niedergangcs unserer Erzeugtthgs- 
kraft. Sozialer Geist auf der einen und wirtschaftliche 
Prpduktivitiit auf der anderen Seite sind mit ein- 
ander ringende Pole, zwei Kriifte, yon denen jed e  
g u t  und n o tw e n d ig  ist, dereń K am p f miteinander 
aber in manchen Stadion auch viel zerstort, zumal 
in dem Stadium des groBen Auscinanderstrebens 
der Anschauungen und Interesscn, wie der Sozialis
mus es kritisch aufdeckt und schildert, indem er 
Kapitał und Arbeit einander gegeniibcrstellt.

Der wirklich positive Faktor ztir Ueberwindung 
der Probleme, die der Sozialismus stellt, kann deshalb 
nur in dem Yersuche der Wiedereinschaltung des 
verloron gcgangenen indiYiduellen Interesses an der 
W irtschaft bei moglichst vielen von den 3\Iillionen 
liegen, die ein solches Interesse nicht. mehr kennen. 
Beim selbstarbeitenden Handwerksmcister regelt sich 
der Gcgensatz zwischen den sozialen Forderungen
— Ruhebedurfnis, angemessener Verdienst, Be- 
friedigung der Personlichkeit usw. — und dem Unter- 
nehmerinteresse gewissermaBcn von selbst, niimlich 
durch den mehr oder minder vollkommenen Aus- 
gleich innerhalb der einzelnen Person. Das unendlich 
weite Auseinaiulerklaffen zwischen Unternehmer und 
Arbeiter (Kapitał und Arbeit) und das daraus ent- 
stehende Gefiihl des letzteren — ich brauche den 
ublichen Ausdruck —, ais W are behandelt. zu werden, 
in Yerbindung mit der Not des groBstiidtischen 
Mietkasernentums ist ja  der Kern des industriell- 
sozialen Problems.

Es fragt sich, ob diese Losung heute moglich ist. 
Es ware eine antisozialistische Losung ihrem ganzen 
Wesen nach und miiBte, um wirksam zu sein, auf 
antisozialistischen Motiven aufgebaut śein. Ob man 
sie dann Sozialisierung nennen witrde, um den Be- 
teiligten ein liebgewordenes Wo r t  zu lassen, wahrend 
man ihnen den zerstórenden G ed an k en  nimmt, ist 
eine Nebensache.

S o z ia lis ie ru n g  ist bekanntlich einer der un- 
klarsten Begriffe, die es gibt. Der in sich wieder viel 
gespaltene Gedanke der Ersetzung des Privatunter-
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nehmcns durcli irgendeine Gcmeinschaft, den Staat, 
dic Gesellschaft, die Arbeitnehmerschaft u. dgl., 
Iiiuft darin mit dem Gesichtspunkte der Durch- 
dringung des Betriebes mit sozialein Geiste durch- 
einander. Grundsiitzlich ist gegen dic Sozialisierung 
in le tz te re m  Sinnc n ic h ts  einzuwenden. Dic 
Sozialisierung in e rs te rc m  Sinnc konnte man viel- 
leicht vor einem halben Jahre fiir gewisse Dinge, 
wie dic Leitung der Elektrizitiit u. dgl., noch ins 
Auge fassen. Heute miissen wir errotond bekennen: 
unser Volk besitzt dazu in der Gesamtwirkung zurzeit 
nicht die erforderlichen sittlichen Eigenschaften. 
Wir werden uns — wenn nicht ein ganz gro Ber 
innerer Umschwung erfolgt — in kurzer Frist ge- 
notigt sclien, in erheblichem Umfange selbst das, wras 
jetzt Staats- und Kommunalbetrieb ist, wieder an den 
Privatbetrieb oder den gemischten Betrieb abzu- 
geben, weil keine O rd n u n g  aufrcchtzuerhalten sein 
wird. Die elenden Schicber — die Kehrseitc jedes 
grundsatzlichen Sozialismus — liaben uns so zer- 
fressen, daB die Korruption in den staatlich geregelten 
Wirtschaftsgebieten zum Himmel stinkt. Jeder, der 
ehrlich ist oder wieder werden will, muB zwecks 
Ueberwindung dieser K ra n k h e it  e in e r  M indcr- 
h e it  verlangen, daB der Niihrbodcn, auf dem dieser 
Baziliuą wilchst, moglichst ęingeschriinkt, daB also 
iibcrall unerfullbarc Gesetze und zum Suchen nach 
Hintertureh fiihrende Staatscingriffe abgeschafft 
werden und die sclnrfe, staatlich ermuntert.e und 
geschutzte Kontrolle durch das private Eigentnins- 
interesse wieder eingeschaltet wird.

Wir brauchcn mehr denn je den ausgepriigtcn 
privatwirtschaftlichon Individualismus. Auch sozial- 
politische Forderungen diirfeti wir nicht walmen, 
dadurch erfullen zu konnen, daB w irg ru n d s iitz lic h  
den Spielraum des Individualwillens einengen: man 
kann und miige mit richtig angesetzier Scliere Aus- 
wuęhśe da abschneiden, wo sie wuchern. Gesunde 
Schiisse und den Stamm selbst diirfcn wir nicht an- 
tasten, erreichen m it solcher Feindschaft auch nur, 
daB wir stiindig iirmer und um nichts besser und zu- 
friedener wrerden. Sozialpolitisch hat die „Gemein- 
wirtschaft" keine Yorziige vor der Privatwrirtschaft. 
Auch wenn mit ihr der H e rr  iiberhaupt wegfiillt und 
jeder tun kann, was er will, ist nichts eneicht: denn 
dann wird aucli nichts erarbeitet und v e rd ic n t. 
Das Wort ,,v e rd ie n e n “ ist heute ein gefiihrliches 
Wort. Ich muB mich deshalb hier gegen MiBdeutungen 
\'erwahren. Es gibt selbstverstandlich sehr yiel 
schonete, bessere und hóhere Dinge ais das Ver- 
dienen. Es liegt sogar heute klar zutage, daB dieses 
Wort in den letzten Jahrzelmten eine viel zu groBe, 
ja, eine verhiingnisvoll groBe Rolle in Deutschland 
gespielt hat. Ileute sind wrir aber an dem entgegen- 
gesetzten Pol angekonunen. Heute stehen wir vor 
der Gcfahr, daB wir wirtschaftlich zugrundc gehen, 
weil in der Volkswirtschaft die Kraf.te nicht mehr 
stark genug sind, die dafiir sorgen, daB wir „ver- 
dienen“ , d. h., daB unsere Unternehmungen gewinn- 
bringend bleiben. Eine angenehme und populare 
Aufgabe ist es nicht, dafiir zu sorgen, aber eine not-

wendige und lebenswesentliche. Es muB offen und 
klar gesagt werden: im Betriebe re g ie re n  muB der-* 
jenige, der vor allem verdienen will und rermoge 
seiner Untcrneluhereigenschaften werdienen kann . 
Das muB der Grundsatz bleiben, sonst wird alles 
faul und kraftlos. Sein Regiment mag durch not- 
wendige Eingriffe, die aber nur notwendigcUebel sind, 
e i n g e s c h r a n k l t  sein: Aber g ru n d s iitz lic h  muBerfrei 
śchaltcn und walten, wenn auch innerhalb von Grenzen.

Damit ist ein wichtiger. Unterschied gegeniiber 
dem sozialistisehen Ideale der Uebernahme des 
Kapitals durch die Gemeinschaft der Angcstellten 
und Arbeiter angedeutet. Selbst wenn dies durch- 
gefiihrt ware, konnte der Versuch nur gutgehen, 
wenn das oberstc Regiment unter dem Gcsichts- 
punkte des Verdienens, statt unter dem der sozialen 
Politik gefiihrt wiirde.

Mit anderen Worten — und das ist der springende 
Punkt— : wenn die Angestellten und Arbeiter alleinige 
Betriebsinhaber wiirden, so miiBte dies, um gut zu 
gehen, heiBen, daB dic Arbeiter und Angestellten 
Unternelinier wiirden, nicht, daB dio Untcriieliniuiig 
unter den Gesichtspunkten des Angęstcllten und 
Arbeiters gelcitet wiirde!

In dieser Gegeniiberstellnng liegt \ielleicht ein 
Fiiigerzeig zu einer Liisung. Den leitenden Kraften 
eines groBen un])ersonlichen Untcrnelimens konnte 
es in der Tat recht Sein, wenn ihre Aktioniire zu einem 
groBen Teile sta tt lCapitalisteri und Borscnleute ihre 
Angestellten und Arbeiter waren. Nur diirfte da
durch das wirtschaftliehe J'’rgebnis, das Yerdienen, 
nicht unmoglicli gemacht werden. Audi konnto 
ein solcher Zustand nicht dadurch herbeigefulirt 
werden, daB man den ersteren ihre Beteiligung weg- 
nimmt und don Arbeitern und Angestellten schenkt. 
Denn mit diesem (iescheuke wiiiden sic kein Ver- 
stiindnis fiir dic volkswirtschaftlichen Aufgaben des 
Unternehmers und des groBen Untcrnelimens ge- 
winnen. Dąs konnen sie nur gewinnen, indem sie sich 
selbst die Beteiligungcn v e rd ien en . Kurz und gut: 
wenn sich irgcndwo, so weit ich selie, eine Liisung des 
Problems finden liiBt, so muB sic auf dcm Wege. der
— nicht etwa Gewinubeteiligung, dic nur Mittel zum 
Zwccko der Ueberfiihrung in diesen Zustand sein 
konnte, sondern — G c sc h a f tsb e tc il ig u n g  ge
funden werden.

In westdeutschen Industriekreisen beschiiftigt 
man sich zurzeit, wie ich hiirc, mit dieser Frage und 
hat sehr mit Recht in den Zusammenhang solcher 
Erwśigungcn auch die Kleinaktie1) hineingezogen, 
die ich mir ais solche auf den Naincn denken wiirde. 
Ich konne das bisherige Ergebnis der Eriirtcrungen 
nicht und kann mich daher auch zurzeit nur rein 
persónlich iiuBern. Wenn eine starkę Werksbeteili- 
gung an den groBen Unternelunen sich entwickelte, 
so w'iirc dies — abgesehen von der Riickwirkung auf 
unsere sozialen Zustiinde — au ch  in so fe rn  ein 
Gewinn, ais damit eine Einschrankung des Einflusses 
einseitig finanzieller Gesichtspunkte auf die Indu-

i) Vgl. St. u. E. 1919, 12. Juni, S. 657/G2.
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stricuntcrnehmungen verbunden wiire. Es ware 
■zugleich ein Glied in einer Kette von notwendigen 
MaBregeln, die zur Zuriickdrangung der Wert- 
schiitzung und des Einflusses einerseits des Geldes, 
anderseits des geistigen und wirtschaftlichen Schieber- 
tums zu fiihren liiitten. Nur um anzudeuten, und da 
es sich dabei um ParallelmaBnahmen handelt, nenne 
ich folgendcs: berufstandische Gliederung ais Ersatz 
des p o l i t is e h e n  Individualismus, der im Gegen- 
satze zum wirtschaftlichen und ideellen alles in 
Atome auflóst, die dann der Agitator und Redner 
(eigcntlich auch eine nichtdeutsehe Erscheinung) 
nach Willkiir zu seinem Besten durcheinander- 
wirbelt, — verstiirkte Entwicklung des Genossen- 
schaftswesens ais Kontrolle des freien Individual- 
handels — ehrengerichtliche Einschrankung bis żur 
AusstoBung ungeeigneter Elemente aus der Zahl der 
zur selbstandigen geschliftlichen Tatigkeit Befugten,
— Befreiung von Kunst, Musik und Schrifttum von 
dem geschaftlichen Zwange ubermachtiger Vcrmitt- 
lungsunternehmer usw. In dem Augenblicke, wo 
sich eine erhebliche Beteiligung der Angestellten 
und Arbeiter an ihren Werken entwickelt, werden 
sich — schon im Interesse der Freiziigigkeit des 
einzelnen —; ohne weiteres auch genossenschaftliche 
■Einriohtungen zur Vermittlung, AbstoBung und Be- 
leihung solcher BeteiUgungen entwickeln, yielleicht 
auch zu ihrer gemeinschaftjichęn Vertretung, E in
richtungen,. die dem Werke viel niiher stellen wurden 
ais das fluktuierende Kapitał.

Ich meine, daB sich heute gerade in Deutschland— 
nicht im Wege gesetzlichen Zwangeś, soifdern aus 
den Gesichtspunkten freiwilliger Arbeitsgemeinschaft 
heraus — die Fonnen muBten finden lassen, um die 
Verwirklichung dieses Grundgedankens zu versuchen. 
Die zukiinftige Rente des industriellen Besitzes ist 
heute bei uns zweifćlhafter und zugleich die Arbeits- 
gelegenheit gefiihrdeter denn je. Der gute Wille der 
Werksgemeinschaft ist also sowohl fur die Sicherung 
der Rente wie fiir die Aufrechterhaltung der Be- 
schiiftigungsmoglichkeit und damit. des Unterhaltes 
jedes einzelnen wiehtiger ais zuvor. Diuch ein 
theoretisches, in der Luft hiingendes ,,Mitbestim- 
mungsrecht“ , das dem Unternehmer eines seiner 
wichtigsten Lebenselemente nimmt, die Freiheit 
in der Auswahl der Personen, wird dieser gute Wrille 
sich nie herstellen lassen, wohl aber yielleicht dureh 
eine Geschiiftsbeteiligung. Ein „Abbau“ der Lohne 
und Gehalter wird allerseits ais unvermeidlich ange- 
sehen. Wenn ais „Gewinn" Beteiligungen gegeben 
werden, die im Geschafte bleiben, also nicht heraus- 
gezogen werden konnen und demnach auch eine Art 
Zwang zum Sparen in sich schlieBen, liifit sich yiel
leicht eine Yerstiindigung iiber einen Abbau in der 

'F orm  der Umwandlung eines Teiles des Lohnes in 
Gewinnbeteiligung leichter erzielen, ais irgendwo 
und irgendwann sonst. Die Hebung der Produktiyitiit 
des Betriebes, iiber dic im Zusammenhang mit dem 
Riitesystem und den Mollendorffschcn Pliinen so 
viel Unsinn geredet wird, erhielte dann unter Um-

standen auf beiden Seiten eine wirkliche Grundlage 
und gcwonne Gestalt — ais rettender Ausweg fiir 
beide Teile . und fiir die Gesamtheit des Yolkes. 
Unter striktor Ablehnung des Walmes vom „E in - 
d r in g e n  des R eich es in  den  B e s itz  von  P ro- 
d u k t io n s m it te ln  m it  H ilfe  d er V erm ogens- 
a b g a b e “ miiBte dann auch dic Steuergesetzgebung 
unter dem Gesichtspunkte d ieses  Gedunkens be- 
handelt werden. Was ich vor Jaliren in einem Vor- 
trage iiber „Geld- und Kreditwirtsehaft des Jlittel- 
standes“ ausgefiihrt habe, muB ich heute voll auf- 
rechterhalten: Es gibt keine groBere Erhohung der 
Produktiyitiit der Volkswirtschaft, ais wenn man das 
Selbstintcresse von Millionen in Bewegung setzt. 
Das Volk, dem das in der gegenwiirtigen Weltkrisis 
der Industrie gelingt, vollbringt eine groBe Tat, wie 
wir sie fiir das deutsche Yolk gebrauchen, um die 
Flecken des Kriegsverlustes und der Revolution 
wieder abzuwaschen. Es kann uns aber nach Lagę 
der heutigen Verhaltnisse nur gelingen, wenn die 
grundlegenden Gedanken nicht Unternehmerge- 
danken oder Arbeitnehmergedanken, sondern vom 
Interesse beider getragen, also AusfluB einer politi- 
schen und Arbeitsgemeinschaft sind.

Ich selie keinen anderen Weg, um in Deutschlands 
augenblicklicher Not diesen in millionenfaclier Ver- 
vielfiiltigung wirkenden Heb.el rettend in Tatigkeit 
zu setzen, ais mit einer so lch en  Art Sozialpolitik 
von Stein-IIardenbergischem Individualgeiste. Sie 
wird ołmehin Hand in Hand gehen mit einer anderen 
Art der Wiederbelebung der individualistischen 
Triebe im Volke: die Not des GroBbetriebes, die 
Erhohung der Anspriiche der darin Beschaftigten 
und die Herabdritckung seiner Leistungsfiihigkeit, 
die trotz allem in der ganzen Weit ais Ergebnis des 
Krieges zuriickbleiben wird, erhoht iiberall die Aus- 
sichten des selbstarbeitenden Kleinbetriebes, der 
nicht an Tarife gebunden ist. Man braueht sich nur 
in den Dórfern jetzt die Tischlerwerkstatten anzu- 
selien. Kiime man zur Verstaatlichung der Elektri- 
zitatsleituiig, so sollte vorher die Sicherheit geschaffen 
werden, daB' sie in dieser Riclitung ais forderndes 
Mittel mit eingespannt wird und nicht nach sozia- 
listischem Rezept in der entgegengesetzten. Der 
gesteigerte Drang nach Ansiedlung auf dem Lande 
und nach dem eigenen Wohnhause wirkt in gleiclier 
Riclitung und sollte jede Forderung erfahren — 
kurz, die angeblichen Gesetze des Sozialismus mussen 
moglichst dureh eine organische Entwicklung — 
sta tt dureh das Elend seiner logischen Auswirkung, 
des Bolschewismus — ad absurdum gefuhrt und 
damit sein unheilvoller EinfluB iiberwunden werden, 
wozu weiteste Kreise der Sozialdemokratie im Lande 
mehr und mehr reif werden. Dazu wird allerdings 
daneben die beiderseitige folgerichtige Fortfiihrung 
der Politik notwendig sein, die wir mit der Grundung 
der Arbeitsgemeinschaft eingeschlagen haben — 
einer Politik der Verstandigung iiber fachliehe und 
allgemeine wirtscliaftliehe Fragen in paritatischer 
Yerhandlung mit der Kronung dureh ein Wirtschafts-
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parlament — oine A rt erster oder zwei ter Kammer, 
unter der sich ein albnahlicher Uebergang zahlreicher 
Yerwaltungs- und Polizeiaufgaben, die bisher von 
Staatsbehorden versehen sind, auf fachliche Selbst- 
yerwaltungsorgane yęllziehen muB — inśóweit also 
in der Tat eine A rt von Auf losung des alten „Obrig- 
keitsstaates“ m it wesentlicher Einschrankung des 
verwaltendcn Staatsbeamtentimis. Es ist ja wunder- 
bar: die vielen auBercn s ta tt inneren Gebundenheiten 
der bisherigen Wirtschaftsordnung waren es docli, 
die so yielen das Leben darin nicht ais \vertvoll 
erscheinen lieBen. Und nun sollten wir nach sozia- 
listischen Rezepten diese auBeren Gebundenheiten 
ins Unendliche vermehren wollen?

Wenn sie einem Vorgehen auf etwa der ange- 
deuteten Grundlage den Namen „Sozialisierung der 
dazu reifen Betriebe11 oder ahnlich geben wollen, 
so bin ich damit einverstanden. Erfahrt dieser Aus- 
druek dagegen eine andere, d. h. eine sozialistische 
Auslegung, so wurde die wirtschaftliehe Scheidewand 
zwischen uns und der Sozialdemokratie fallen, nichts 
gewonnen und im Augenblick nur vieles zerstort 
werden, was uns fiir den Wiederaufbau noch von 
groBem Kutz en sein kann.

Alles aber, was zw isch en  einem Programm auf 
derartiger Grundlage und dem blutigen Bolschewis- 
mus liegt, ist Z e it-  u n d  IC ra ftv e rg eu d u n g . Es 
kann jedem, der es nicht getan hat, nur dringend 
empfohlen werden, die Denkschrift des Reichswirt- 
schaftsministers iiber „gebundene Planwirtschaft11 
zu lesen. Darin kommt zunachst deutlich die Sorge 
des Ministers vor einem Zusammenbruch des Sozialis- 
mus in der Form scharfster und zum Teil sehr zu- 
treffender Kritik an dem gegen wartigen Regierungs- 
system zum Ausdruck. Weiter sielit man klar die

Verlegenheit, die sich daraus fiir die regierenden 
Haupter der Sozialdemokratie ergibt, daB sie auf 
Grund ihrer Dogmen tatsachlich kein praktisches 
Regierungsprogramni, kein anerkanntes und mog- 
liches Programm der „Sozialisierung" besitzen. 
Endlich sehen wir den Geist Mollendorffs und des 
Sozialisten Wissell sich in dem Yersuche vermiihlen, 
ein solches Programm in letzter Stunde zu schaffen. 
Und fiir dies Programm gilt das Gesagte: es ist Zeit- 
und K raftm geudung, es ist ein krauses Gewirr 
blitzender Gedanken ohne jede organisatorische 
Unterlage in den gewordenen Verhśiltnissen und in 
der menschlichen Natur, eine neue Improvisation nach 
Art der Kriegswirtschaft und im gleichen Sinne 
ruinos fiir unsere Volkswirtschaft — eine Fortf iihrung 
des bekannten „Konzentrationsprozesses der GroB- 
industrie“ auf der einen Seite und auf der anderen 
die Einschiebung von Hemmungs- und Unsicherheits- 
momenten in die Yolkswirtschaft, die jede Yoraus- 
berechnung und damit dio Grundlage des Erfolges 
nnmoglich machen — die es dahin bringen werden, 
daB in einiger Zeit der anstandige und gewisscnhafte 
Unteniehmer sagt: „Damit ist nicht zu arbeiten, 
fiir mich ist in Deutschland kein Feld mehr“ , und 
daB politische Scliiebernaturen an seine Stelle treten, 
die Yolkswirtschaft so treiben, wie Wissell, Mollen- 
dorff und der Sozialismus es befehlen und damit die 
Verwirklicher der Entindustriealisierung Deutsch
lands sein werden, von der ich vorhin sprach und 
wie sie England uns wiinscht — zugleich die Vor- 
frucht bolschewistischer Zerstorung, von der wir 
nicht etwa ein paar Monate bedroht sein werden, 
sondern solange, bis wir entweder wieder ein Agrar- 
staat sein, oder uns zu neuem Aufstieg werden durch- 
gerungen haben.

Zuschriften an die Schriftleitung.
(Fiir die In dłeser Abteilung erscheinenden Ver8ffentllchungen Gbernlmmt die Schrlfileltung kelne Veraniwortung.)

Zur graphischen Bestimmung
Professor S ch ram l h a t1) ein graphischcs Yer

fahren zur schnellen anniihernden Bestimmung von 
Verbrennimgstemperaturen bekanntgegeben. Fast 
ganz dio gleiche Methode ist bereits vonS chu le  inder 
Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1916, 
S. 630 u. f. angegeben und dort weiter ausgefiihrt 
worden, sie ist auch in dessen Technische Thermodyna- 
mik, B d |l, 2. Aufl., 1917, uborgegangen. Schramlbo- 
nutzt ais Gnmdlage die spezifischen Warmen vonJIal- 
lard und Lo Chatelier, die heute nicht mehr ais zutref- 
fend gelten konnen, namentlich ist das geradlinige 
Anwachsen der spezifischen Wannen mit der Tem
peratur fur Kohlensaure und Wasserdampf jetzt 
ganz sicher ais unrichtig festgestellt. Schiile hat das 
bei seinen graphischen Darstellungen bereits beruck- 
sichtigt. Ob die in Abb. 2 aufgezeichneten spezi- 
fischen Warmen von Methan und Aethylen geradlinig

l) St. u. E. 1919, 13. Febr., S. 176/9.
X X X IV.39

von Vcrbrennungstemperdturcn.
anwachsen, das ist zurzeit noch nicht sichergestellt, 
es diirfte wohl auch nicht angangig sein, diese Linien 
bis 15000 durehzuzeichnen, da schon bei viel niedri- 
geren Temperaturen Zersetzungen eintreten. Die 
Tafel iiber die Warmeinhalte (S. 178) ist nach 
unseren jetzigen Kenntnissen ais unrichtig anzusehen.

In Stahl u. Eisen wird in nachster Zeit eine Zu- 
sammenstellung der jetzt ais zuverlassig geltenden 
spezifischen Warmen fiir feuerungstechnisclie Zwecke 
erscheinen, auf die ich hier yerweiśęn mochte.

B reslau . im Marz 1919. B .  N e u m a n n .

Den vorstehenden Hinweis Professor Neumanns 
auf die Abhandlung: W. Schiile, „Die thermischen 
Eigenschaften der einfachen Gase und der technischen
Feuergasc zwischen 0 0 und 30000 C in der Zeit
schrift des Vereines deutscher Ingenieure habe ich 
gem zur Kenntnis genommen. Es geht daraus her-
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vor, daB das von mir yeroffentlichte1) Verfahren der 
graphischen Ermittlung von Vcrbrennungstempera- 
turen aus dem Warmeinhalte jener Menge des Ver- 
brennungsgases, die 0,10 cbm Kohlensiiure enthiilt, 
von W. Schiile nicht angegeben wird. Das von mir 
gezeigte Verfahren ist ganz allgemein eine cinfa che 
graphische Yerteilung einer Summę auf drei in ver- 
schiedenen Verlialtnissen gemengte Bestandteile.

Die im Taschenbuch des Ingenieurs ,,H iitte“ , 
21. Aufl., angefiihrten Werte der spezifischen War
men von Gasen nach Langen sowie nach Pier bzw. 
nach Holborn und Henning sind mir bekannt ge- 
wesen, ich blieb aber bei den spezifischen Warmen 
nach Mallard und Le Chatelier, um die dcm Hiitten- 
manne wahrscheinlich erwiinschte Ueboreinstimmung 
m it den Werten im Taschenbuch fiir Eisenliiittcn- 
leute zu erhalten.

Es kann aber das Verfahren m it Benutzung von 
Abb. 3, S. 177 dieser Zeitschrift, zur genaherten Auf- 
suchung von Verbrennungstemperaturcn noch bei- 
behalten werden, wenn andere Werte der spezifischen 
Warmen ais richtiger gelten.

Die Warmeinhalte der gewohnlichsten Gase, sind 
umgereclinet fiir 0,10 cbm N. Z. mit Benutzung 
der Angaben nach W. Schiile fiir i  kg Kohlensaure 
bzw. Wasserdampf, die folgenden:

W iirm einhalto A Q (o, t) in  WE.

Temperatur

• C

fiir 0,10 cbm Z.

Kohlen-
saurc

Wasser-
dumpf

Beitftndige

1000 51,1 39,8 33,2
1200 62,5. 48,8 40,4
1400 74,3 58,5 47,9
1600 96,6 68,8 55,6
1800 99,0 80,1 63,5
2000 111,4 93,0 ' 71,7
2200 123,6 100,7 80,7
2400 136,3 121,4 88,0
2600 148,7 137,0 97,3

Da die Warmeinhalte fiir Kohlensaure und 
Wasserdampf somit wesentlich niedriger erschcinen 
ais nach Zahlentafel 1, S. 178 dieser Zeitschrift, 
so wird eine nach Abb. 3, S. 177, graphisch bestimmte 
Verbrennungstemperatur zu niedrig sein. Wenn 
z. B. S. 178 fiir die Verbrennung von Koks ohne 
LuftiiberschuB eine Rauchgasmonge mit 0,10 cbm 
Kohlensaure noch 0,01 cbm Wasserdampf und 
0,385 cbm Stickstoff enthillt und eine Wiirme- 
menge von 435,2 WE aufnehmen soli, so ware die 
graphisch m it Naherung gefundene Verbreimungs- 
temperatur von 20100 durch einfache Rechnung
ZU erliolien. WHrracinbaltc

bel 200J • bei 2200 °
fiir 0,10 obm C02 .................. 111,4 123,6 WE
„ 0,01 ,, W asserdam pf. 9,3 10,7 „
„ 0,385 „  N2...................... 275,8 308,0 „

i) St. u: E. 1919, 13. Febr., S. 176/9.

396,5 442,3 WE
Man findet dalier fiir 435,2 WE die yerbrennungs

temperatur mit 2170 °. Aehnlich ware fiir die Ver- 
brennung von Koks mit 40 % LuftiiberschuB die 
yerbrennungstemperatur nach der graphischen Er
mittlung mit 1585 0 durch kurze Rechnung m it 
1623 0 zu finden.

Die theoretischen Verbrennungstemperaturen ha
ben iibr gens nur eino relative Bedeutung, da sie in 
Wirklichkeit nicht erreicht werden. Diese relative 
Bedeutung kommt ilinen natiirlich noch zu, wenn 
sie mit hoheren Werten fiir die spezifischen Warmen 
niedriger erreclinet werden.

Dic Darstellung der Warmekapazitaten der Koh- 
lenwasserstoffe in Abb. 2, S. 177, bis zu 15000 kann 
nicht zu besonderen Ungenauigkeiten fiihren, weil 
kohlcnwasserstoffreiche Gase wegen ihres Zerfalles 
nicht hoher vorgewiirmt werden, wiihrend Luft- 
und Hochofengas sowie Mischgas nur geringe Mengen 
an Kohlenwasserstoffen enthalten. Anderseits ist 
es auch nicht gut moglich, den Grad des Zerfalles 
der KohlenwasserstoIIe im einzehien Beispiele ab- 
zuschiitzen.

Leobcn, im April 1919. F . S c l i r a m l .

Umschm
Beitrag zur Klarung der Frage der Gasbewegung in Wind- 

erhitzorn.

In  der Entgegnung auf dio Anwendung des Satzes 
Diohmanns: „dio Gase werden in den Ofen nioht hinein- 
gezogen, sio werdon violmehr hineingetrioben“' seitens
O. S im m e rsb a o h 1) bestroitet Hiittendiroktor a. D. 
Jantzen dio Bereohtigung dieser Anwendung auf dio 
Heizung dos W in d o rh itz e rs .

Jantzen sagt u. a.: „Dio Kraft, durch welcho die 
Bewegung der Gaso in jedem Ofen herbeigefiihrt und 
unterhalten wird, entsteht duroh dio Verbrennung und
auBert sioh ais Auftrieb........... Man sagt dahor mit
Kocht, ohne in oinon Irrtum  zu verfallon, dor Kamin 
zioht die Luft und das Gas in den Winderhitzer; von 
einer D ru o k h e iz u n g  k a n n  d a h e r  boi e in e r  gew ohn- 
lio h en  Cowperheizung nioht gesproehen werden."

In scinor vorerwahnten Abhandlung sagt Sitnmers- 
baoh: „Aus dom Verbrennungssohaoht gelangen dio Gaso

ł) St. u. £ . 1918, l. Aug,, S. 697/703.

in den Kuppelraum duroh den Auftrieb, der sioh daselbst 
ais D ru o k  geltend maoht. Dor Druok im Kuppelraum 
ubertragt sioh weiter auf den Gitterwerkssohac ht. in den 
domgemaC. dio Gaso h in o in g e d ru o k t w erden ; der 
Sohornsteinzug vermindert don Druok im Gitterwerk 
allmahlieh immer mehr, bis daB er, mindestens im unteren 
Teile des Gitterwerkes, a is  S a u g k ra f t ,  a is  D ep re ss io n , 
auftritt. Simmersbaoh ist also der Ansiebt. daB im 
Kuppelraum ein Druok herrsoht. der den Atmosphiiren- 
druek (Luftdruek) iiborsteigt. Ich will nun versuchen, 
klarzustellen, daB bei allen Heizungsofen und Wind- 
erhitzern streng gonommen nur von einor D ru o k h e iz u n g  
gesproohen werden kann und daB in dor Kuppel eines 
Windorhitzers, bei welchem die Bewegung der Heizgaso 
duroh einen Sohornstein hervorgerulen wird, niemals 
ein hoherer Heiz-Gasdruok, ais dor Atmospharendruok 
auftretcn kann.

Dio in Abb. 1 wiedergegebene sohematisohe Skizo  
stollt zu diesem Zweok eine Winderhitzeranlage dar.

a) St. u. E._1918, 14. Nov., S. 1053/7.
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Dio Hoho li des Yerbronnungsschaohtes und dos Gittor- 
werksraumes iiber dem Verbrennungslufteintritt soi 
h =  23 m, die Esaonhóho H  sei H =  GO m. Ferner 
betrage:

im Verbrcnnungssobacht t v =  960 0
im Kuppolraum tk =  10000
am Eu Bo der Esso t f  =  3400
in der Esso solbst tu =  330 0

dio
mittlero
Tompo-

ratur im Gitterwerk tg =

Dann bercohnet siob das 
meter Vorbrennungsgase fiir 
yr =  0,286 kg, y0 — 0,567 kg,

1060 +  340
=  700'

0,362 kg. Das Gewioht von 1 obm Luft 
bei 740 mm QS und 0 0 botriigt yc =
1,254 kg. Sieht man von jodem Wider- 
stand duroh die Reibung, Riohtungs- 
wechsel und (juersohnittsiindcrungen ab, 
so wird duroh dio Esso, wonn der Luft-

2
Gewioht y eines ICublk- 
dieso Temperaturen
Tę =

a

zu

druek 740 mm QS = 740
760

10 333 :

10 061 mm WS botriigt, ein Unterdruok 
hervorgorufen =  H (yc— yc) =  60 (1,254
— 0,567) =  41.22 kg/qm =  41 mm 
WS. Dor absolute Druok im FuBo dor 
Esso botriigt daher: pf =  10 061 —■ 
41 =  10 020 mm WS.

Dieser Druok von 10 020 mm WS 
wurde sich iibei don ganzon Winderhitzer 
bis zum E intritt der Vorbrennungsluft 
ausbreiten, wonn keine Widorstando vor-

Abblldung 1, Scbematiscbe Sklzze elnrr 'Wlnderhltzeranloge.

handen waren. Infolgo der Reibungsverlustb der Rauoh- 
gase an den Wanden der Esso wird pr nicht auf 10 020 mm 
WS hcrabsinken, sondern hoher bleiben. Ferner wird 
wegen der Widerstande in den Rauchkanalen, besonders 
derjenigen des Gitterwerkes, des Widerstandes iniolgo 
des Richtungswoohsels und der Quersehnittsanderungen, 
eino Bruokzunahme von der Esso bis zum Verbrennungs- 
luiteintritt erlolgen; der Druck im ganzon Apparat muB 
aber unter dem Atmospharendruck (10(561 mm WS) 
bleiben. weil sonst keine L uit zum Verbrennungsraum 
treten konnte. Von den Abn essungen der Esso und 
den Widcrstiinden ist die Gas- und Lultn erge abbangig, 
dio einem W inderhitzer zugeiiihrt werden kann. L an.it 
dio Yerbrennungslult m it der Gcsibwindigkeit v in 
dem Raum unter dem Yerbrennungsrost eintreten

kann, muB oin Druok =  —— aufgowendet werdon. Is t
-  8 i 

v =  4,5 m/sek, so ist dor erforderlicho Druok zur Bo- 
4.53

sohleunigung der Luft =  - — ~  1 mm WS. Es is t

angenommon, daB das Hcizgas m it Uoberdruok dem 
Winderhitzer zugefilhrt wird.

Das Gewioht der Heizgaso im Verbronnungssohaoht 
betriigt bei einer nutzbaren Hohe desselbcn von 22 m 
■ 22 • 0.286 =  6,30 kg/qm =  6.3 mm WS, welches Ge
wioht dom Auftrieb der Heizgase entgegenwirkt. Dor 
Druck in der ICuppel ist daher: pK <  10 061 — (1 +  6,3) 
<  10 053,7 mm WS. Aus dom Kuppolraum golangon 
dio Rauchgaso durch das Gitterwerk zum Sahornstein. 
Das mittlero Gewicht der Rauchgaso im Gitterwerk be- 
tragt yK =  0.362 kg/ebm. Bei einer Liingo des Gitters 
bis Mitto A bzugskanal= 23 m (wirksamo GitterbShe) 
wird darin die Bcwegung der Rauchgaso m it einom 
Druok =  23 • 0,362 =  8,326 mm WS beschleunigt.

Ob dioso Beschleunigungsknft groBer oder kleinor 
if t  al> dor Wider ta.nd infolgo der Reibung, der Kon- 
traktion beim E intritt in die Heizkaniilo u-w., laBt sioh 
annahernd ermitteln, wenn dio gdnauon Abmessungen 
dor Heizkanalo und dor Rauhigkeitsgrad der Wando 
desselben sowio dio Rauchgasmenge bekannt uind, und 
soli hier darauf nicht eingegangen werden.

Es geniigt, lclargestellt zu habon, daB in einem Wind- 
orhitzer m it sogenanntem Saugzug uberall U n te rd ru o k  
besteht.

In der Bowegung der Gaso duroh das Gittermauer- 
werk tr it t  eine Selbstregelung ein. Is t aus irgend- 
einem Grunde dio Temperatur der Heizgaso in oinigon 
der Gitterkaniile bolier ais in den benachbarten, so wird 
das Gewioht der Heizgaso in ersteron goringer und dam it 
aueh dio besohleunigendo K raft durch das Eigengewioht 
der Heizgaso. Umgekehrt findet in don Gitterkaniilen 
m it kiiltercm Gase eino rasebere Bewegung und damit 
eine groBere Zufuhr an Wiirme sta tt.

In dor Windperiodo tr itt ebenfallB im Gitterwerk 
eino Solbstregulierung ein. Wenn z. B. wegon go- 
ringeren Widerstandes oder infolgo Stromungsriohtuhgen 
mehr kalter Wind durch Kanalo stromt, so werden 
die Wandungen rasohor abgckiihlt, dio Temperatur- 
zunabme des Geblasewindes bleibt zuriick', das Gewioht 
des Windes wird groBer und dai i t  auth/der Widersinnćf, 
bo daB eino geringero 'Merige in der Zeiteinhcit 
durchtritt.

Es folgt hicraus, daB ‘Winderhitzer naoh dom 
Vierkammersystem nicht praktisoh śind, weil in oiner 
Kammer dio Heizgaso aufwartige Bcwegung erhalten 
und das Gegenteil einer Selbstregelung ein tritt, ~ Das- 
sclbo iindet in der Windperiodo fiir dio Kammer Btatt, 
in welchor der Wind abwartś gerkhtet ist. fcj

Hordę, den 26. N ot. 1918. )'
** E  lVvrmhach, Oberingeriieur.

B richt iiber die Tatigkeit des Katerialpriifungsamtes 
im Jahre 1917/18.

(SchluO voo Seite 948.)'
6. Das Materiał einer e x p lo d ie r te n  , , S a u e rs to f f ;- : 

s ta h lf la s c h e 41 ent^prach gerade nooh den Bedingungen 
der „deutschen Polizeiverordnung, botreffend den Ver- 
kchr n it vor!luss:gten und vcrdiehteten Gasen“ . Die 
Biuehflachen der Biuehstiicko wieaen Anlauffarben auf, 
die den Eindruek erweckten, ais wiiren sie durch 
Flammenwirkung, vielloicht infolgo einer Knallgas- 
explosion, yciursacht wornen.

7. Mehrlaeh wurden wieder g eb ro ch en e  S ta h l-  
w ellen  aus Sonderstahl untersucht. Nachst der chemi- 
schen Zusarrmcnsetzung ist auf das Verbaltcn des Ma
teriales die Yorausgepangenc Wilrn ebehardiung von maB- 
gebendem EintluB. Besonders deutlich kommt dieser 
EiniluB bei der Kcrbschlagprobe zum Ausdruck, wie 
folgende Yersuehe (Zahlcntatel 1) zeigen.
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Zahlentafel 1. K o rb sc h la g y e rsu c h e  (10-m kg-Pendel 
sc h la g w e rk ) m it W e lle n m a to ria l.

Nickel-Chrom- Nickel-Chrom-
stahl mit 0,5 % C atahl mit 0,15% C

Behandiung der Proben
vor der Prufung Spozifiscbe Spezifische

Soblagarbeit Schlagarbelt
mlcg/cm’ m kg/cm*

Zustand der Einlieferung
ins Anit 7,5 6,7

Y ,st bei 900 0 gegl^ht und
largsam im Ofen abgekiihlt 2,6 7,2
lj, s tb e i 900 °g e -’
gliilit und in Oel
Y onZ im m erw iirm e
abgeschreckt,

600° 
• 650° 

700°

4.1
5.1
7, 4 7,8dann 1 st ange-

lasseii bei:

Wahrend naoh Zalilentafel 1 das kohlonstoffrcichere 
Materiał m it 0 ,5%  Kohlenstoff nach dem Ausgliihen 
m it darauffolgender langsamer Abkuhlung nur roch schr 
geri\:ge Schlagfestigkeit aufwies, dio ers t nach dem Ver- 
giiten und Anlassen boi 700° auf den Anfangswort go- 
bracht werden konnto, wurde das M ateriał m it niedrigem 
Kohlenstoffgehalt (0,15 %  C) durch das Ausgliihen bereits 
erheblich zaher. Durch VergUtou und Anlassen bei 700 0 
konnto keine weitore wesentliche Wirkung orzielt werden. 
Eino andere kleine Wello bestand aus gewohnliohem FIuB- 
eison. Sie wies im Zustand dor Einlieferung ins Anit 
hohe Sprodigkeit auf. Die Untersuchung ergab, daB 
dio Sprodigkeit eino Folgę von Kaltreckung- (Auswalzen 
oder Ausschtnieden boi zu niedrigen Warmograden) war.

8. Boi zwoi im Betriebe g o b ro ch en en  P lcu o l- 
s ta n g e n  lagen Dauerbrucho vor. Jlatorialfohlor konnton 
nicht nachgewioson worden. Eine Pleuslstange bestand 
aus StahlguB m it sehr grobkristallinisehem und porigem 
Gofiige. H ier ist der Bruch Termutlich durch die vor- 
handeneu Gofugofehler in hohom MaBe bogiinstigt worden.

9. D asM atcrialeines g o b ro ch en en  K o lb o n zap fen s  
fiir Schiffsmotoron enthiolt 0,1 % Phosphor. Fiir Kon- 
struktionstoilo, die starken stoBweisen Boanspruohungon 
ausgeaetzt sind, is t oin dera rt hoher Phosphorgehalt ais 
unzulassig zu bezoichnen, da or die Kerbziihigkeit des 
Materiales unter das nooh zulassige MaB herunterdriickt.

10. DongleichenMaterialfohler wies auch ein K e tte n -  
g lie d  au s F lu B sta h l auf; der Phosphorgehalt betrug 
hier sogar 0 ,15%  P.

11. G eschw eiB to  K o n s tr u k tio n s te i le  wurden 
melirfach auf A rt und Giite der Schweifiung untersucht.

Hiiufig wurde bcantragt, durch motallographischo 
Untersuchung festzustcllen, ob das gelieferte Materiał dem 
urspriinglieh voreinbartcn ontsprach, ob z. B.

Eison odor Stahl
StahlguB „  TemperguB
TomperguB ,, GrauguB
FluBoisen „  SchweiBeisen

vorlag.
12. Die oft beantragte Entscheidung, ob S iem ens- 

M a rtin -  o d o r T h o m a s -M a te r ia i geliefert war, muBto 
stets abgelehnt werdon, da bisher noch kein Yollig ein- 
wandfreier Nachweis bekannt geworden ist, der diese 
Frage, ais in allen Fallen zutreffend, zu entscheiden 
gestattet.

13. Auf der Bruchflache eines S ta h lg u B s tu c k e s  
zeigten sich. eigenartige, hello Fleoken. Es bestand der 
Verdaclit, daB dio Fieoken Yon Gefugeversohiedenheiten 
oder von Verschiedenheiton in  der chemischen Zusainmen- 
setzung des Materiales (Seigerungen) herriihrten. Dio 
Untersuchung ergab, daB letzteres nicht der Fali war, 
sondern daB es sich um zusauimengepreBte aber nicht 
yerschweiBte Blasenhohłraumeim -Materialhaudelto, dereń

Wandungon beim Bruoh dos GuBstuckos freigelegt waren, 
Aehnlicho Erscheinungen wurden auch auf Bruchfliichon 
von ZorreiBstiiben, die aus StahlguBstiicken ontnommen 
waren, beobaehtet.

14. Auf dio meistYolIigo Wirknngslosigkeitsogenannter 
„ S ta h lv e r e d e lu n g s m i t te l"  is t bereits im yorigen 
Jahresbericht ausfiihrlich hingewiesen worden. Auch im 
laufendon Berichtsjahr wurde wiedor ein M ittel gepriift, 
das FluBoisen, durch Eintauchen in das M ittel, in  Stahl 
umwandeln sollte. Wie Yorauszusehen, war der Erfolg 
gleich Nuli, da keine Spur ron  Kohlenstoff aufgenommen 
wurde.

15. An Yersehiedenen, im Betriebe g o b ro ch en en  
G uB stiickon  au s G rauguB konnten nooh nachtriiglicb 

starkę, Yermutlich vom GuB horruhrendo, Spannungen 
fostgestellt werden.

16. In  Yior Fiillon wurden v o rg lo ich en d o  R o s t-  
v e rs u c h e  m it  N io k o ls ta h l Yorsohiedener chomischoi 
Zusammensetzung ausgefiihrt.

17. Im praktischen Botriebo waren oiserne, von Yer- 
sebiedonen W orken stammendo S ohw cllon , dio auf doi 
gleichenStrecke unter gleicheń BetriebsYcrhaltnisscnlageii: 
selir verschieden stark  gorostet. Dio im Anit durohgefuhrtc 
chomische und motallographischo Untorsuchung ergab. 
daB das Yorschiedone Verhalton nioht auf M aterialver 
schiedonhoiten żuriickzufiihren sei. Vergloichendo Rost 
vorsucho m it allseitig abgosohmirgelten Proboplattelier 
zoigton, daB das Eisen an sich boi allen Sehienen untei 
gloichen Vorhiiltnissen nahezu gleich stark  rostote. Das 
verschicdeno Verhalten im Betriebe konnto domnacl: 
nur in der yorschiodenen Oberflachenbeschaffenheit dei 
von Yersehiedenen Werken gelieferten Sehienen zu sucher 
sein. Dio A rt der Gliihung (reduzierende odor oxydierend( 
Flamme),'Zoitdauor der Gliihung, Abkiihlungsgeschwindig 
koit usw. haben auf die A rt, Starko und H altbarkeit de) 
G lu h s p a n s o h ic h t maBgobendon EinfluB. Letztore abei 
ist fiir don Beginn dos Rostangriffos ausschlaggobend 
Es wiirde eine dankonswerte Aufgabe sein, diese Einfliisse 
iiber die noch sehr wenig bekannt is t, klarzułogen.

18. Dio Untorsuchung k u p f e r p la t t io r te r  B leoho 
ergab, daB auf dor oinen Seite, an der dio Kupferschichi 
nicht gut haftoto, zwischen Kupfor und Eisen mikro 
skopisoh kleino osydisehe Einschliisse lagen, wahrend au 
dor anderen Seite, auf der das Kupfor gut liaftote, kein; 
Einschliisse auftraten.

19. Dio stark  Yorringerte Festigkeit von Tragerr 
aus einor A lu m in iu m le g io ru n g  konnte auf tiefgeliend( 
Zersetzung des Aluminiums zuruckgofiihrt worden. At 
Laufradschaufeln aus M essing , die im Betriebe Anbrucht 
zeigten, waren obenfatls Zersetzungsorscheinungen nach 
weisbar. Ein Z in k b le c h  war ebenfalls stark  zersetzt 
Alle diese Erscheinungen konnen nur eintreten,' weni 
Fouchtigkeit in tropfbar flussiger Form vorhanden ist 
Die gleichzoitige Boriihrung m it oinom „edloron“  Metal 
beschleunigt in hohem MaBe dio Zersetzung.

20. D as haufige Umsehmelzen von R o tg u B  unć 
B ronzo  bedingt orhebliche Vbrschlechterung des Ma 
toriales. Die sich beim Umschmelzon bildenden Fiidei 
und Hiiute von Zinnsaure verhindern das Zusammen 
flieBen, machen infolgedessen den GuB porig und yer- 
ringorn dio Fostigkeit und Dehnung. Besonders deutlicl 
kommen diose Nachteile dos Umschmelzens bei der Auf 
arboitung von Drehspanen usw. zum Ausdruck. Mohr 
fach konnten in gebrochenon GuBstiioken reichlicho Men 
gon von Zinnsaure nachgowiesen werdon. Meist stellt* 
es sich heraus, daB zur Herstollung A ltm aterial yorwandt 
war. Durch Zusatz yon Phosphor (ais Phosphorkupfei 
oder Phosphorzinn) kann dom nachteiligen EinfluB wiedor 
holten Umschmelzens entgegengewirkt werden.

21. In  zahlreiehen Fallen wurden auf Antrag dei 
Gerichte Obergutachten in den verschiodenston Materiał 
fragen abgegeben. In  einem Falle solltefestgestellt werden 
ob eine Bleiplombe von unbefugter Hand abgenommoi 
und wieder augebraeht war. Es gelang, den einwand 
freien Nachweis zu fiihren, daB dio Plombę in der Tai
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nach der crstmaligen Anbringung geóffnet und nachtrag- 
lieh wieder geschiossen war.

Dio m it dom Vorein deutscher Eisenhuttenleute ge
meinsam durchgefiihrten Versueho zur Aufkliirung der 
W irk u n g  e in e s  K u p fe rg e h a l to s  a u f  d a s  R o s t-  
y e rm o g en  yon Blechen werden voraussichtlich dom- 
"niickst abgesehlossen; oin ausfiihrlicher Borioht soli als- 
dann e rs ta tte t werden. Eino groBero A rbeit iibor den 
EinfluB dor Beriikrung verschiedonor Metallo auf don 
R o s ta n g r if f  konnto tro tz groflon Mangels an Personal 
zum AbschluB gebraoht werden.

In  der A b te ilu n g  fu r  a llg em e in o  C hem ie wurden 
296 Antrage m it 652 Untersuehungen erledigt. Yon 
den Antragen ontfielen 55 m it 183 Untersuehungen auf 
Behorden und 241 m it 469 Untersuehungen auf Priyate. 
Wie in don friiheren Jahren botraf wieder oin erhebliehor 
Teil der Antriige dio Untersuchung von Eisen- und Stahl- 
proben.

In  mehreren Fiillen war auf Grund der ehomischen 
Analyse die Frage zu beantworton, ob ein ais „ S c h n o ll-  
d r e h s ta h l“ gekauftes M ateriał dieso Bezeiehnung be- 
anspruchen konne. Von besonderen Eisenlogierungen, die 
im Beriehtsjahr zur Untersuchung kamen, seien noch 
yanadinhaltige Fodern und Ferromolybdiinproben hervor- 
gehoben.

Erheblick war im Borichtsjahr dio Nachfrage nach 
N o rm a ls ta h lp ro b o n . Es mag noch, infolge des Ein- 
spruckes einer Firm a, besonders kervorgehoben worden 
daB bei den Normalstahlprobon fiir die Manganbostimmung 
der Mangangehalt auf g o w ic h ts a n a ly tisc k o m  Wege 
bestimmt wird. Dar so orm ittelte W ort fallt gegeniiber 
dem nach Vblhard-Wolffs Titriervorfahren gefundenen 
Mangangehalt erfahrungsgemiiB niedriger aus, woil die 
in fast jedom Stahl oder Eisen yorhandenen Beimongungen 
von Chrom, Nickel, ferner von Vanadin und K obalt 
einen M ehrrerbraueh an Porm anganat yorursaehen und 
daher einen zu hohen Mangańwert ergeben. Es muB 
daher betont werden, daB in Fiillen, wo zwischen gewiehts- 
analytisch und maBanalytisch bestimmtem Mangangehalt 
oin Unterschied bestekt, nur dor orstero ais rioktiger 
Manganwert in Frage kommen kann.

Die ck em isck e  P r iifu n g  v o n  M e ta lle n  orstreokte 
sich in der Hauptsache auf die Erm ittlung der Zu- 
Bammensetzung yon Kupfor, Zink, Nickel und Aluminium 
sowie auf Legierungen aus WeiBmetall, Messing, Bronze, 
Lotmetalle u. a.

Eine ais ,,Zinkrohling“ oingoreichto Probe enthielt 
~  90,5 % Zink, an anderen Metallen waren hauptsach- 
lick Kupfer, Aluminium, Blei und otwas Zinn und Eisen 
yorhanden. In  ener Aluminiumprobe wurden 90 % 
Aluminium festgestellt, der R est sotzte sich zusammen 
aus Kupfer und Zinn zu etwa gleichen Teilen und ferner 
aus geringen gewohnlick im Aluminium sonst yorkommen- 
den Bestandteilen wie Silizium und Eisen.

Drei m it dem Stem pel,.Rainnickel11 vcrsekono Proben 
waren daraufhin zu priifen, ob dio Bezeiehnung ,,Rein- 
nickel“ zutrifft. Bei siimtlichon Proben war dies nicht 
der Fali.

Silberlote 'wurden auf ihren Silbergehalt untersuckt.
An Schiedsanalyscn waren eine Probe RotguBspiino 

auf ihren ICupfergehalt und oine Probe Zinklogicrung auf 
ihre Zusammensetzung zu untersuchen.

Von E rz u n te rsu c h u n g e n  yerdient nochEnviihnung 
ein Magnptkies aus Kleinasien, der sich wegen seines 
hohen Eisen- und SckwefeJgekaltes ais ein wertYolles 
Rohmaterial erwies.

G ra p h itp ro b e n  waren auf ihren Gehalt an Asche 
und die Aschen auf ihren Gehalt. an Quarzteileken zu

priifen. Die Bestimmung des QuarzgchaUescrfoIgte dureh 
Sehmelzen der Aschen m it Ammoniumpyrosulfat bei otwa 
4200 und Entfernung der aufgosclilossonen Kieselsiiure 
m ittels stark  yordiinnter salzsiiurehaltiger Fluorwasser- 
stoffsiiure (50 VoI. Salzsiiure, d =  1,06, und 1,5 Vol. 
konzentrierter Fluonvasserstoffsaurc).

In  d e r  A b te ilu n g  f i ir  O elp riifu n g  wurden 326 Pro
ben zu 184 Antragen untersucht (gegeniiber 520 Proben 
zu 333 Antragen im Vorjakr).

Von den Untersuehungen is t folgendes heryorzuhcben:
T re ib m it to l . Bei den Troibolen (Mittel- oder Gas- 

ole aus Erdol) sohwankte dor Flussigkeitsgrad naoh Engler 
(boi 20 °) von 1,2 bis 1,6, der Flam m punkt (im ge- 
schlośsenen Tiegel) vod 71 bis 84 c, das spezifische Gowicht 
von 0,85 bis 0,89. Die Mehrzahl der Oele war sehr kalte- 
bestiindig (bei — 15 oder — 20 0 noch flieBend).

S ck m io ro le . Wegen der K nappheit der gut ge- 
reinigton Minernlóle lag auck im yergangenen Bericktsjahr 
eine groBe Reihe stark asphalthaltiger Mineralole und 
sogenanntor Teorfettole zur Priifung vor. Mehrero unter 
der Bezeiehnung , ,D a m p fz y lin d e ro l“ eingereichte 
Proben zeigten bei Zimmerwiirme ziihharzige bis woich- 
pechartigo Beschaffenheit und waren ers t bei 40 bis 50 0 
flieBend. Die Verwendung solcher Erzeugnisse is t schon 
wegen des hohen Asphaltgehaltes bedenklich, biotet aber 
auoh ganz abgesehon hiervon groBe Schwierigkeiten, wenn 
nicht bosondero Vorwiirmoeinricktungen fur dio Lager- 
bokalter, dio Sohmierapparatc und die Zufiihrungsleitungen 
yorhanden sind. Eine groBe Mineralolraffinorie h a t nach 
oinem besonderen Vorfahren NaBdampfzylindcróle ker- 
gestellt, die den in Fricdenszeiten gobriiuclilichcn Oclen 
obcnbiirtig sein B ollen. Zwei solcher Erzeugnisso \vurdon 
eingehend untersucht, insbesondere aber in ihren Haupt-, 
eigenschaften, Ziihigkeit, Entflamm barkeit und Gehalt 
an benzin- und alkoholatherunlosliohom Aspkalt einem 
Yergleick m it den in den letzten fiinf Jakren vor dem 
Kriego im Anit zur Untersuckung gelangten zaklreioken 
NaBdampfolen unterzogen. Hierbei ergab sich, daB die 
neuen Oele nicht aus dom Rahmen, in dom sich die vor 
dom Kriego kior gepriiften Oele bcwegen, herausfallen, 
abgesohen vom normalbenzinunloslichen Asphalt, dessen 
Hohe aber nach den im Kriege gcsammelten Erfahrungen 
zu Bedenkcn gogen dio Vorwcndung keinen AnlaB bot. 
Im AnschluB an dio eingekendo Untersuckung oines 
D a m p fz y lin d e ro le B  wurde auck dor aus diesem Ool im 
Zylinder gebildete Riickstand auf Zusammensetzung go- 
priift. Das ErgebnislieB darauf schlieBcn, daB die Ursache 
fiir die Riickstandsbildung, wie so oft, nicht in den Eigcn- 
schafton des yerwendoten Oeles, sondern i n . Betriebs- 
yerhiiltnissen lag, da dor Riickstand, nicht aber das Oel, 
Sand enthielt, der dureh vermehrte Reibung Erhitzung, 
Oxydation und VerkoliIung des Zylindersckmieróles be- 
wirkt.

Erhohung der PriifungsgebUhren der Physikaliseh- 
Technischen Relchsanstalt.

Nach Mitteilung des Priisidenten der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt erhebt dieselbe ab 1. Sep- 
tem bor 1919 einen Teuorungzuschlag von 70%  auf die 
Priifungsgebuhren, welche nach der Gebiihrenordnung 
vom 1. Juli 1918, Teil II  El und Mg (Elektrizitiit und 
Magnetismus), bcrecknet werden. Derselbe Teuerungs- 
zuschlag von 70 % zur Berechnung der Unkosten fiir 
elektrisehen Strom wird auch bei anderen Priifungen 
erkoben werden.

Dio Hoho des Teuerungszuschlages wird von Zeit 
zu Zeit unter Berucksichtigung des Steigens oder Sinkens 
der allgemeinen Preise neu festgeeetzt werden.
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Aus Fachvereinen.
Schiffbautechnische Gesellschaft.

Dio Sehiffbautochnische Gesellschaft hatte  ihre 
20. ordojitliehe .Hauptyerśammlung am 20. und 21. Mil z 
in der TScknischen Hoehseliulc zu Chariottenburg. Von 
den. gdhalte.nert yórtia^en wardon im folgenden eini^o 
fiir' dio' Eisanitiduscrio b3soaders bsmorkcnswerto im 
Auszuge wiedcrgegebjn.

Stpl.»3ttg. Er. W. A ch o n b ach , Berlin, biiicHteto 
ilbor,

Grundiegemle Betraehtungen zum Eisenbetonschiffbau.
, Solnffo aus Eisenbeton befahron bereits die Meore. 

D am it ist fiir dieso Bauweiso oino Entwicklung ango- 
brochen, die in ihrer Tragwoito sowohl fiir das Schiffs- 
gewerbo ais auch fiir dio yolkswirtschaft noch nicht ab- 
zusehon ist. Der Mangel an verfiigbarem Schiffbaustahl 
war dor Grund, nach oinom Ersatzbaustoff zu suchen. 
Dio Voroinigton Staaten von Nordamorika haben zuniiohst 
auf das Holz zuriiekgegriffon. Man erkannto jedoch 
bald, daB selbst bei den einfachstcn Schiffsformen und 
boi beschrańkton Abmessungen sich dio Welttonnagę 
hierdureh nicht nennenswert vormohren lioB. Das hoho 
Eigengowicht. der HolzsoUiffo, dio benotigto groBo Zahl 
voU Ziramerleuton und der Mangel an trockenom Holz 
lieBen die Yersuclio scheitern. Man wandte sich dort sowohl 
wio in holzroichon Landem, Sehweden und Norwegen, 
bald dor Eisonboton-Bauweiso zu. Don Grund hierfiir 
sioht der Vortragondo vor allom darin, daB die Horstel- 
lung eines Eisenbetonscliiffes keine spezieilen handwerks- 
miiBigen Fiihigkoiten voraussetzt, da es in allon soinon 
Teilon lediglich nach don erprobton Methoden dos Land- 
baues hergestellt wird, wobei dio Arbeiter dio im Landbau 
erworbonen Fakigkeiten ohuo woitores anwonden konnen. 
Fiir mancho Arbeiten komtnon an Stello yon Facharbei- 
torn auch ungolernto Leutc in Frage1). Durch Hand- 
inhandarbeiten der Betonwęrften m it den Eisonsehiffs- 
werfton, bei dom orstero den Schiffskorper, lotztere dio 
Maschinenanlago und die Ausriistungs- und Zubehorteilo 
lieforn, konnto im Laufo oinigor Jahre der Frachtraum auf 
das fiir don Woltyorkekr notige MaB zuriickgebracht 
werden. Im letzten Jahre ist der Eisonbotonschiffbau 
dadurch ein gutes Stiick weitergekommon, daB ihm dio 
Behordcn Aufmerksamkeit und Forderung zuteil werden 
lieBen. Das Roichsmarineamt hat dio Mittel fiir oinen see- 
gehondon Kohlenprahm von 300 t  Tragkraft bcwilligt. 
Don Zuschlag hat dio Firm a Eduard Ziiblin in StraBburg 
erhalten. Auf Veranlassung der Schiffahrtsabteilung 
beim Chef des Feldoisenbabnwesens haben dio Firma 
WayB & Froytag, A.-G., und dio Firm a Dyckerkoff 
<fc Widmann, A.-.G., jo einen Donauschlepper von 050 t  
Tragfiihigkeit gebaut. Die A.-G. Weser hat eino Dock- 
hiilfte zur praktischen Betiitigung auf dom zukunfts- 
reiehen Gebiot yergebon. Der Germanischo Lloyd hat 
sich ebenfalls .mit dem neuen Problem befaBt und stellt 
jetzt fiir die yon ihm gepruften Eisenbetonschiffe Zeug- 
nisse aus, dio der Seeberufsgenossenschaft die Unterlagen 
fiir die Fahrterlaubnis abgcben. Von wissenschaftlichen 
Fachveroinen hat der Deutsche Botonverein einen Aus- 
sohuB m it dor Erorterung dor den Schiffbau botreffondon 
Fragen beauitragt und in gleioher Weise hat dio Jubi- 
liiumsstiftung der deutschon Industrio einen Studien- 
aussohufi gebildot, der m it dem zuerst genannten Aus- 
schuB (und einem UnterausschuB dos Deutschen Aus- 
achusses fiir Eisonbeton. Anm. des Referenten) zusammen- 
arbeitet. Dio Aufgaben, dio zm Erorterung stehen, sind

Dor Borichterstatter ist allerdings dor Meinung, 
daB, wenn schon fiir don Eisenboton zu Lande gelernto 
Arboiter notig sind, dieses erst recht fiir don viel verwickel- 
toren und nach anderen Methoden arbeitenden Beton- 
schiffbau zutreffon wird.

nicht nur Materialfragen. Mit ihncn yerbunden sind di 
Annahmen fiir dio Festigkeitsbercchnungen, dio Stabili 
tats- und Schwimmfiihigkeits-Untersuchungen, ferne 
dio WiderstandsvcrbiUtnisse der Betonsehiffe boi ihre 
Fortbowegung und dio Formgobung zum Zwecke giinstig 
stor Bauausfiihrungen. SchlioBlich ist auch die wirtschaft 
licho Seitó des Problems zu durchleuchten. Die besti 
Forderung wird aber in der Fouorprobe praktischer Be 
tiitigung zu sehon sein. Wird der Botonschiffbau durcl 
Auftriige unterstiitzt, so 'wird er den Bewcis seiner Lei 
fltungsfiihigkoit bald erbringen.

Die Ausfiihrungen des Vortragenden zur Geschichb 
des Eisonbotonschiffes konnen hier iibergangon werden 
da sio dom Leser der Zeitschrift nichts Neues bringen1) 
Bomerkenswert war jedoch dio Mitteilung, daB jetzt dai 
erste englischo 1000-t-Schiff in Barrow yom Stapcl go 
laufon ist. Dort befinden sich noch weitere sccks Dampfei 
und sechs Segler im Bau.

Zement und Beton sind iibrigens im Eisenschiffbai: 
viel yerwendoto Materialion, besondors in der Form vot 
Anstrichen, Beliigen und Ausfugungon. Der Rostsckutz, 
dor auf dieso eiufacke und billige Weise dem Eisen ver- 
liokon wird, is t bedingt durch das innigo Anhaftcn dee 
Zoments am Eison, so daB weder der Sauerstoff dor Luft 
noch dio Jauche der Bilgo auf das Eisen einwirken konnen, 
Nach Losscklagon m it dom Hammer und bei Havarien 
liiBt sich stets bcobachten, daB das Eison unter dem Zement 
yoilkommon rostfroi bloibt. Im  allgemeinen ist dio Rost- 
bildung dos - Eisens im Seowassor erheblich — nach 
Wedding etwa achtmal — stiirker ais im FluBwasser. 
Nun h a t aber G a ry  bei seinon Versuchens) gefunden, 
daB in Portlandzementmórtel eingebettete Eisenstiibo
— in Socwasser gelagert — auffallonderweise weniger 
ais im SiiBwasser dor Verrostung unterliegen. E r fiihrt 
dioses darauf zuriiok, daB dureh dio Umsetzung des Kalks 
im Mortol m it der Magnesia des Seewassers ein PorenschluB 
zustande kommt, so daB das Seewasser nicht auf das 
Eisen wirkon kann. Allo diese Beobachtungen spreehen 
fiir cinon guten Schutz dor Eisonanlagen und lassen oino 
lango Botriebsdauer dor Eisonbetonschiffe erwarten. 
Auch eino andoró wcrtvolle Eigonschaft des Betons ist 
bei groBeron Passagierdampfern ausgenutzt worden, 
sein goringes Warmeleityermogen. Schutzschotten aus 
Beton dienon schon je tz t dazu, die Ladung vor dem Feuer 
zu schiitzen und bewohnto Raumo vor der Einwirkung 
der Kesselraumwiirmo. Auch zum Schutz dor Doppol- 
bodentankdecko gegon dio unmittelbare Einwirkung dei 
Kesselhitzo kann man den Beton bonutzen. Das Eison- 
botonschiff wird sich von yornherein zum Fisch- und 
N ahrungsm itteltransport besser eignon ais das Eisen- 
schiff und auch wohnlicher sein, da bei ihm der Tom- 
peraturausgleioh milder vor sioh geht. Zur ICennzeichnung 
der W a r m e  lei tfahigkeit der verschiedenen Baustoffo fiii 
don Sohiffbau warden folgondo Angaben gemacht:

Zahlentafel 1. W iirm o lo itfa h ig k o it .

Materiał
Wund-
starkę

mm

WE, die In 
1  st durch 

1 m2 der 
Wandung 

ffchen :
A = i°

Wcrtung 
Holz ra 1

E i s c i i ......................... 10 4000 13 300
Gowohnl. Beton 1 : 2 : 2 60 11 37
L eichtbeton................. 80 3 ,4 11
H o lz w a n d ................ 100 0,3 1

Siehe „Schiffo aus Eisonbeton" yon Dr. A. Gutt 
mann, St. u. E. 1918, 4. Juli, S. G02/12; 11. Juli 
S. 629/35; 1S. Juli, S. 657/61.

*) Deutscher AussehuB fur Eisenboton, Heft 22, S. 41
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Auch ais Abdichtungsmaterial is t der Beton bei 
Schiffskavarien gerne benutzt worden, ebenso iin regu- 
liiron Sohiffbau zur Dichtung an den sohwer abzu- 
stcmmendon Stellon von Winkelkrópfungon und Durch- 
dringungen. SchlieBlich hat man ihn ais foston Ballast 
im Sogelschiffbau and zum Ersatz der Bloikielo von 
Segeljachten yerwondet.

Bei dor Herstellung eines Schiffskorpcrs handelt 
es sieh um verhaltnismaBig geringe Betonmengen; ander- 
seits bedingt dio geringe Dicke der Wandung eine Quali- 
tiitsarbeit. Da auch sehr guter (druokfester) Beton nur 
eino vorkiLltnismiiBig geringo Zugfestigkeit aufwoist, so 
is t man deshaib utid auoh aus praktischen Griinden go- 
notigt, diekere Wandstiirken, groBoro Materialabmessungcn 
zu wiiklen, ais sich rechnerisch unter alleiniger Beriick- 
sichtigung der durch don Beton aufzunehmenden Druck- 
spannungcn orgoben wurde. Man begniigt sich dahor mit 
oiner gcringeren Druckfestigkeit, wiihlt etwaa stiirkero 
Abmessungon und mischt dafiir dom Beton 
leichto Zuschlngslolio boi zwecks Vbrminde- 
rungdos spezifischen Gowiehts. Voraussetzung 
is t allerdings, daB dio schlieBliche Zugfestig- 
koit dos Betons hinreichend ist. Dio Magerung 
des Zoments durch Zusckliigoist auch notig, um 
dio beim Austrocknen auftretenden Zugspan- 
nungen herbeizusetzen und der Bildung von 
Schwindrisscn. vorzubeugon.

dor Feuchthaltung eine Schwellung des Zemeńtmortcls 
e in tritt und damit Abdichtung erłolgt, so ist keine Gefahr 
yorhandon, daB sich der Loicht.beton mit Wassor voli- 
saugt und den erstrebten Zwock besonderer Leichtigkeit 
zunichto liiacht. Absoluto Dichtigkeit wird durch ge- 
oigńeto Obcifliiehenbehandlung erreicht.

E rst dadurch, daB der Eisenbewehrung die Aufnąhme 
der Zug- und Sohubspannungen, dem Beton dio Ueber- 
tragung der Druukspannungcn zugcwicsen wird, kann 
man die Vorteilo boider Baustoffe zur Herstellung von 
wottbewerbsfahigon Schiffskorporn ausnutzen. Auch zur 
Aufnąhme der Konstruktionsspannungen und der Schwind- 
spannungon ist eine reiohlicke Mengo Eison unerliiBlich. 
Das Sehaubild (Abb. 1) gibt auf Grund bekannt- 
gewordener Entwiirfe und Ausfuhrungen den zahien- 
maBigeń Zusammonkang zwischen dem aufgowandton 
Prozentsatz an Eisen in bezug auf das Eigengowieht 
der Betonschiffo und dem Yerhalten des letzteron zur
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Da die aus basisohar H ^hofjnschhcko hor^estollton 
Zemontsorten(Eis3nportIandz3ment und Hochofenzomont. 
Anm. des Raferenten) im Mcorwasser besonders bestandig 
sein sollen und ihnon oino hohe Zugfestigkeit nachgoriihmt 
wird, so diirften sie im Betonsohiffbau Anwendung finden. 
Die Zusehlage kann man ointoilon in solche m it hoher 
Materialfestigkoit, wio FluB- und Grubonsand, ICies und 
Steinschlag. Dioso finden boim Festbeton Vcrwendung. 
Beim Loichtbeton dagogon dienen ais Zuschliige solcho 
m it vorhaltnismilBig geringer Materialfostigkeit, so die 
Spielarton des Birasstcins, die Tulkanischcn Tuffo und 
Sandarton und dio granuliorten Hochofenschlacken. Die 
meisten Sehlackenarten enthalten aufgeschlosseno Kioscl- 
sdure, so daB sie — ahnlich wio der Zement selbst — boi 
Gegenwart von K alkhydrat an der Oberflache hydrau- 
lische Bindungen oingehen, dio fiir dio Festigkeit fórder- 
lich sind. Dieses is t naturlich nur ein kleiner Vorteil der 
porosen Schlackongogeniiberden festen Gestoinzuschlageri. 
Jo geringer ihro Materialfestigkoit ist, desto feinkorniger 
sollten sio yerwendot wordon, da in diosom Falle die S truk
tu r infolge der geringeron Knickliingo weniger leicht zu 
Brucho geht und dio chemiseko Bindung dann um so 
mehr zur Geltung kommon kann1). Da nach oinigen Tagen

1) Die Kornfostigkeit der Scklackensando wird mehr 
durch dio Grantilationsart beoinfluBt ais durch dio Korn- 
groBe. Vor allem diirften sich die luftgranulierten

11 12 13 1 t 1S 1$ 17 18 10 20 21 22 23 2* 2S  
Cisemm/oge in  °/o des' iSchi/fseigenjem chfes

Abbildung 1. .Eigengowieht and TragfUhlgkcit von 
lietonschittcn lm Ycrhiiltnis zu dcm Frozcntgchnlt 

an Eiscncinlagen.

Tragfahigkoit. Man sieht, daB der wirtschaftliche Nutz- 
effekt m it dor Yermohrung der Eisenanlago zunimmt.

Das vorwendeto Eisonmatorial ist gowohnliches 
HandolsfluBoisen von 38 bis 42 kg/m m 2 Festigkeit boi 
25 bis 30 %  Bruchdehnung. Dor Durchmessor fiir dio 
Tragstabe schwankt zwischen 7 und 30 mm, wahrend fiir 
dio Vbrteilungsstabe und Biigcl zur Sichorung gegen Aus- 
knicken und zur foston Lagerung dor Tragstiibo Rund- 
■oison und Driihto untor 8 mm Durchmessor genommen 
worden. In  Atncrika habon abgefaste und gewundeno 
Rundeisen Aufnahmo gefunden. Ebenso is t auch dor 
Vorschlag gomacht worden, an Stelle des FluBeisens 
hochwertigo Eison- und Stahlsorton zu verwcnden. Dieso 
MaBnahinen habon aber nur dann einen Zweck, wenn sich 
die besseren Eigenschaften einer solehen Bewehrung m it 
Rucksicht auf das Zusammenarbeiten m it dem Beton 
ausnutzen lassen. Dio Wirkungsweise der gedrehton Eison 
soli nicht nur auf dor bessoron mochanischen Haftung der 
Oberflache, sondern vor allem auf der Verandcrung der 
olastischen Eigenschaften des Eisens infolge der Reckung 
beim Verdrehen beruhen. Das Eisen wird dabei spróder, 
seine FlieBgrenzo wird hoher geriiekt, das heiBt, im Zu- 
stande der Vcrdrehung is t die Formiinderung um einen 
von dom Grado des Dralles abhiingigen Betrag geringer 
ais in unveriindertem Zustando. Dieses gilt jedoch, wic 
das Schaubild (Abb. 2) zeigt, nur fiir den Zustand sehr 
hoher Spannungen. In  dem Spannungszustando der 
normalen Beanspruchungen des Betonschiffbaues sind dio 
Dehnungen des gedrehten Eisens genau die gleichen, wio 
bei den einfachen Rundeisen. Sie konnen daher nicht in 
dom Sinno einer Entlastung des Betons ausgonutzt werden. 
Im  Landbctonbau laBt man dio Eisoneinlagen auf eine
Schlackensande durch Festigkeit auszeichnen. Sie sind 
allerdings schwerer ais dio wassergranulierten Sande. 
Anm, des Referenten.
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Lango gleicli dem dreiBigfachen Durchmesser gegenoin- 
ander verschlieBen. Im  Schiffbau, wo dio Matorial- 
stiirken auf das geringste zuliissigo MaC horabgedruckt 
sind und dio Eisen eng zusammenliegen, is t dio Lango 
der Stabiiberlappung sowohl vom Germanisohon Lloyd 
ais auoh von Norsko Yeritas auf den vierzigfachon Eisen- 
durohmossor festgelegt worden. Bei Verhakung goniigt 
schon eino Ueberlappungslange von zehn- bis zwanzig- 
faehem Durchmesser. AneinanderschweiCen dor Stangen- 
enden is t die sparsamste A rt in bezug auf den Eisenver- 
brauoh. Yersehraubung m ittels Miiffen kom m t nur in 
Sonderfullen zur Anwendung.

W ahrend im Eisenschiffbau das Giiteverhaltnis einer 
NietYorbindung, das heiCt das Yerhaltnis der ZerrciB- 
festigkeit der Vorbindung zu dem der ungeschwiichten 
P latto, nicht mehr ais 80 % betriigt, ja  m eist zwischen 
57 und 75 %  bleibt, is t im Betonschiffbau dor Gutegrad 
der Verbindung der Eisoneinlagon duroh Ucborgreifen 
ohne Endhaken bei einor Lango gleich dem Yiorzigfaehen 
Durchmesser zu 96 bis iiber 100 % auf Grund einwand- 
freier Vorsuche erm ittelt worden. Noch groBer wird der 
Gutegrad bei Vorwendung von Endhaken oder bei Yer
wendung von Drahtwioklung an den Endon. Hierdureh 
is t eine einheitlicho GleiohmaBigkoit der Kraftiibertragung 
gewahrleistet, wio sio im Eisenschiffbau nicht zu errcichen 
ist. Dio daraus ontspringendo Starrheit der Eisenbeton- 
schiffo bedoutet keino Sprodigkeit. Sie gewiihrt don Yor- 
teil, daB Masohinon und ICessel, dio Wellenloitungen und 
dio Rohrloitungen weniger mitgenommon werden ais bei 
eisernen und stiihlerncn Sohiffen, und daB sioh die Vi- 
brationen, dio von don Maschinen und Schrauben auf 
das Schiff iibcrtragon werden, sich auf diescm weniger 
storend bemerkbar maohen. D a sich die cinzelnen Vor- 
bandsteilo nicht lockern konnen, werden die Eisenboton- 
sehiffo eino groBe Lebonsdauer habon. In  Amerika sind 
Botonsehiffo zur Ausfiihrung gekommen, bei denen an 
Stelle der Eisenbowehrung eine solehe aus Eisenkonstruk- 
tion angowandt ist. Das auf dieso Weiso entstehendo 
Kompositsystem besitzt weder die Vorteilo des Eison- 
sehiffes nooh diejonigen des Betonschiffes. Obwohl dio 
Herstellung eines vollkommenen Spantgeriistes aus 
W inkelstahl und gebauten Tragern wahrend des Bauęs 
dazu beitriigt, die Herstellung der Yerschalung zu or- 
leichtorn, so kann dioser geringo Vortoil keineswegs dio 
fiir die Eisentoilo aufzuwendenden hoheren Kosten aus- 
gleichen. Ein groBer Nachteil ist, daB dio Wirkung der- 
artiger Bewehrung geringer is t ais die m it Bundoison. 
E in statisches Zusammenarboiten von Beton und Eisen 
Yerraag nur eino Armierung zu gowahrlcisten, dio den 
Beton in moglichsteng er Teilung durchzieht und 
an aUen Stelion don zu erwartonden Spannungen ge- 
recht wird.

Der Germanischo Lloyd stcht vorliiufig auf dem 
Standpunkt, daB das Eisenbetonschiff unter Zugrunde- 
legung einer Normalspannung von 1000 kg/cm2 fiir das 
Eisenschiff in allen seinen Teilen befiihigt sein soli, die 
gieichen Momento und Soherkrafte aufzunehmen, wie das 
Yon ihm bcYorschrifteto Eisenschiff. Dieso Bestimmung 
hat den Nachteil, daB don Yorziigen der Eisenbeton- 
konstruktion, wio z. B. Fortfall der Abrostung, Fortfall 
der Yernietung, S tarrheit der Rahmen, bessero statische 
Voraussetzung fiir die Dimensionierung der Beplattung 
usw. nioht Rechnung getragen werden kann. IŁfolge- 
dossen erhalten die Eisenbetonsehiffo eine liohere Festig- 
keit ais dio Eisenschiffe. Dio auslandischen Klassi- 
fikationsgesellschaften, so z. B. Lloyds Register of Ship- 
ping, British Corporation, Bureau Yeritaa und Norsko 
Veritas, tragen in  ihren Yorschriften den tatsachliclien 
Verhiiltnissen mehr Rechnung.

Dio eigenartigen Festigkeitsverhaltnisse des Eisen- 
botons beeinflussen auch die Abmessungen des Schiff- 
baues, und zwar scheint das gedrungene, langsame Fracht- 
schiff der fiir dieso Bauweise aussiehtsvollstc Schiffstyp 
zu sein. Flufisehiffe dagegen stellen bei groBerer Liinge 
und geringer Seitenhohe recht schwcro Bedingungen.

Was die Formgcbung betrifft, so is t der ersto prak- 
tische Gesichtspunkt der, bei gegebenen Hauptmessungen 
ein moglichst groBes Deplacement zu erreiehen, um den 
GewichtsiiberschuB des Schiffskorpers schon durch diesen 
Auftriebsgowinn wieder teilweise auszuglciclien. Immer 
aber is t dio Auswahl konkurronzfahiger Schiffstypen an 
ganz bestimmto GroBenyerhUltnisso gebunden. Jedoch 
erleichtert wesentlich das vorteilhafte Verhalten dqr be- 
netzten Oborfiiicho eines Betonschiffes im Seewasser 
gegeniiber derjenigen oines eisernen Schiffes diese Bc- 
strebungen. Dio Oberfliicho des Betonschiffes bewiichst 
bei weitem nicht in dom MaBo wie eino eiserne AuBenhaut; 
auch behalt sie, wenn sie von vornherein g latt und dicht 
hergestellt war, diose Glatte unverandert bei, wahrend 
das Eisenschiff anrostet und in  kurzeń Zoitriiumen ge- 
strichen werdon muB. Durch Yorsuche von D. W. T a y 
lo r  und W. M c.E nteo  is t festgestellt worden, daB eine 
Eisenplatte, wenn sio dem Seewasser seohs Monate aus- 
gesetzt war, um etwa 300 %, nach zwolfmonatiger Be- 
rostung iiber 400%  an Roibungswidorstand zunimmt. 
Hieraus is t zu orsohen, wie wenig maBgebend fiir dio 
Wirtsehaftlichkeit eines seegehenden Handelsschiffes dio 
boi der Probefahrt — also bei glattem Unterwasserschiff— 
eraielto Geschwindigkeit und der hierbei gemaehte 
ICohlonverbrauoh sind. Beim Vorgleich zwischen Eisen- 
und Betonsehiff erfordort dio Gerechtigkeit, ais Grund- 
lago nioht dio Messungen bei dor Indienststellung, son
dern dicjonigon nach liingerer, beispielsweise halbjiih- 
rigor Betriebszcit zu wiihlen. Es wird sich dann heraus- 
stellen, daB das volligero und in  seinen Abmessungen 
groBero Betonsehiff keine hohere Mascliinenkraft und 
infolgedessen keinen hoheren Brcnnstoffverbrauch be- 
dingt ais das in seinen anfiinglichen Widerstandsverhalt- 
nissen vortoilhaftero Eisenschiff. Ein Betonsehiff von 
gleioher Tragfiihigkcit und derselben Maschinenanlago 
wie ein Eisenschiff (5000 t  und 1500 PS) wiirde beroits 
naoh halbjiihrigem Betriebe dem Eisenschiff um 1/2 Knoten 
an Geschwindigkeit iiborlegen sein. Yon EinfluB auf dio 
Eormgebung des Eisenbetonschiffes war bisher auch das 
ubrigens ganz unbegriindete MiBtrauen gegenuber seinem 
Verhalten bei StoBverletzungen. Dieses veranlaBto dio 
Schiffbauer, das Deck iiber die-nach unten eingezogeno 
Bordwand yorstehen zu lassen und die Schutzkanto m it 
kraftigen Eendern und Roibholzern zu yersehen. Diese 
Vorsieht darf gemaB den inzwischen im Sehiffsbotrieb 
gesammelten Erfahrungen, die jeno des Landbaues be- 
stiitigen, auf das richtigo MaB zuruokgcstellt werden. 
Wird dio Schiffsbreito hierdureh nioht wesentlich ver- 
groBert, so wird eino nach oben ausfallendo Bordwand 
ganz natiirlich sein. Auch die Notweńdigkeit, oine leicht 
herzustollendo Verschalung zu crzielcn, is t von EinfluB 
auf die Eorm der Betonsohiffe. Gewohulich wird aus 
diesem Grandę der Form ein langeB  paralleles Mittelsehiff 
zugrunde gelegt, und im Yor- und Hinterschiff werden 
moglichst geradlinige Spantformen angewandt. Das 
Ergebnis Yon SchleppYersuchen in England m it Yersehie- 
denen Modellon wird hiorauf vom Yortragenden mit- 
geteilt. Die Form des groBen amerikanischen Betonfracht- 
schiffes ,,Faith“ m it einem Ladevermogen von 5000 t 
is t von der iiblichen stark  abwoichend. Die Bordwande 
sind ebenso v/ie dor Boden in den Spanten ganz gerad- 
linig. Dio ICimm ist im Vorschiff eckig zum Vorstever 
herangefiihrt, wahrend im Hinterschiff der Boden be: 
geradliniger Spantform bis fast zur Hoho des Decki 
hinaufgozogen ist.

Nach Erorterung der iiblichen Bauwoisen werdei 
auch zwei abwoichende geschildert, das System „Wcll“ 
das auf jede Absteifung des Bodens und der Bordwiind< 
Yerzichtet, und dio Bauweiso Lorton (Paris). Lortoi 
stollt die rechteckigen oder ąuadratischen Plattenfelde 
unabhangig von dem eigentlichen Traggerippo hor un< 
Yerbindet sie spater m it dem an Ort und Stello gegossenei 
Spantsystom. Bei dieser Bauweiso wird die Quer- un< 
Langsfostigkeit ausschlieBlich durch dio Tragoisen de 
S truktur gewahrleistet. Das Eigengewicht und auch de
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Eisenverbrauch derartiger Kahne stellt sich sehr niedrig. 
Ein FluBleichter von 076 t  Tragfiihigkeit beanspruchto 
bei einem Eigcngewicht von 170 t  nur 12 t  Eisen.

Bei der Bespreehung der Gesićhtspunkte fiir die 
Kostonfrage wird auf das yerwandte Gebiet dos B riicken- 
b au es  yerwiesen. H ier zeigt sich, daB Eisenbetonbrticken 

»fast stets billigor sind ais Eisenbriicken. Bei VergroBerung 
dor Spannweito nim mt die Ersparnis ab. Auf den Schiff- 
bau ubertragen bedeutet das, daB gedrungene Schiffs- 
korper preiswerter geliefert worden konnen ais schlanko 
Schiffe. Da dio Soitenhohe fiir jeden Schiffstyp nur in 
bcschranktem MaBo yergroBert werden kann, so hat jeder 
Typ eine Gronzlinie, bis zu welcher er m it dem Eisen- 
schiff in Wettbowerb treten kann.

Vortragender hat fiir drei Erachtdampfer von 1750, 
8200 und 17 700 t  Ladung (einachlieBlich Kohlen und 
Wasser) die notwendigcntechnischen Untcrlagen bestimmt 
und hieraus den Preis des Schiffskorpcrs sowie den Unter- 
schied in den Ausgaben im Yergleich zu Eisenschiffen 
gleicher Tragfiihigkoit berechnet (Zahlentafel 2).

Germanischen Lloyds zum Eisenbetonsehiffbau. Der 
Germanisehe Lloyd hat m it Unterstiitzung des Deutschen 
Betonvereins im Somraer 1918 einen Entwurf fiir Bauyor- 
Bchriften aufgestelit. Bis jetzt sind sochs Eisenbetonschffie 
danach gobaut worden oder noch im Bau. Sobald einigo 
der bedeutsamsten Eragen, so z. B. die der zulassigen 
Zugbeanspruchung des Betons, endgiiltig geregclt sein 
werden, sollen dio Vorschriften yeroffontlicht werden. 
Was dio Eignung der Betonschiffe fiir den’ Seeverkehr 
betreffe, bo bestelio noch eino gewisso Unsicherheit, da 
hier neuartige Anforderungen an das Materiał gestelit 
werden und auch neuartigo Betonmisohungen yerwondet 
werden. Die Erage ist, wio sieh das Materiał gegenuber 
dem bei Seeschiffen dauernd auftretenden Wechsel der 
Beanspruchung sowio gegenuber der Schlagwirkung der 
Sec yerhalten werde. Nicht nur durch Laboratoriums- 
ycrsuclie, sondern auoh durch solche am fertigen Schiffe 
muBten diese Eragen gekliirt werden. In  der Verwcndung 
von Łcichtbeton werde noch oino gewisse Vorsicht notig 
sein. Schiffe, dio sturmisehe Rcisen durcbgemacht hatten,

Zahlentafel 2. Y e rg le ic h  z w isc h e n  E is e n s c h if f  u n d  B e to n s c h if f .

Eisenschiff Betonschiff EUeaschlff Betonschiff Eisenschiff Betonschiff

L i in g o .................................................... 68,30 54,30 125,00 101,50 161,00 145,30
B r e i t e ................................................  . 10,18 10,65 15,75 16,10 20,25 19,00
S e ite n h ó h e ............................................ 4,76 6,15 10,20 13,25 14,05 17,94
R =  R u m p fg c w ic h t.......................... . . t 761 939 3 2 70 4 720 7 120 9 958
F  =  E iscngow ich t.............................. . . t 535 152 2 360 1 006 5 250 2 528
L =  L a d u n g ....................................... .  . t 1 744 1 744 8 225 8 225 17 720 17 720

233 000 120 000 850 000 607 000 2 055 000 1 280000
R : I ......................................................... 0,437 0,539 0,397 0,574 0,403 0,562
F  : L .................................................... 0,307 0,087 0,287 0,122 0,297 0,143
R : L ...................... 133,5 68,8 103,3 73,8 116,0 72,3
Betonschiff schw erer.......................... °/ 23,4 44,5 39,5

,, h a t weniger Eison . . ■ .% 71,5 57,4 51,8
„  billigor............................... ■ .% 48,5 28,6 37,7

U n te rso h ie d  dor A usgaben .
J i .«  .«

1. Rumpf kostet weniger — 113 000 — 243 000 — 775 000
2. Wertsicherung:

a) Abschreibung we
niger .................... — 5 910 — 16 650 — 45 700

b) Versicherung mehr 
10 % (droifacho
Pramie) . . . . +  12 000 +  60 700 +  128 000

o) Unterhaltung we
niger 54%  . . .  —  600 — 3 035 — 6 400

3. Hafenabgaben usw,
m e h r ................ .... . +  5 400 +  3 300 +  7 500

Aufrechnung . . . . . +  10 890 +  44315 +  83400
,, in  % von 1 — 9,65 — 18,25 — 10,75

Aufrechnung boi norma- 
ler Versicherungspra-
m i o ................ ...  . 1 110 — 16 385 — 44600

Aufrechnung in % von 1 +  1,0 +  6,75 +  5,75

Eiir Materiał und Arboit wurden normalo Eriodens-
preiso zugrundo gelegt. Zur Erlauterung sei noch bemerkt, 
daB das Rumpfgcwicht und der Preis auch auf die Tonne 
Ladung umgerechnet sind. D er Anschaffungspreis des 
Botonschiffes ergibt sich hieraus — bei sachgemiiBer 
B auart — durchweg wesentlich billigor ais beim Eisen
schiff. Bei hoherer Yersieherungspramie (gleich der drei- 
fachen normalen) entsteht cin nicht unwesentliches Plus 
der Ausgaben zu Ungunsten des Betonschiffcs. Bei nor- 
maler Yersieherungspramie, wie sie der Stellungnahme 
fiihrender VorsicherungEgesellschaften der letzten Zeit 
entspricht, yerbleibt oino erhebliche Betriebsersparnis, 
die sich ais YergroBerung der Diyidendo bemerkbar macht.

In der anschlieficndcn Bespreehung des YortragcB 
gab Profcssor P ag e l Aufklarungen iiber die Stellung des

XXXIY.3S

muBten im Dook sorgfaltig auf RiBbildung untcrsueht 
worden, denn dio RiBbildung bleibe die besondero Gefahr 
der Eisenbetonschiffo. Dio Ermittlung dor Biegemomente 
und Scherkriifto durch eino Vergleichsrechnung aus den 
bcwahrten Verbandsabmessungen eines gloichgroBen 
oisernen Schiffes wendet iibrigens der Germaniseho 
Lloyd nicht auf alle Schiffe an, sondern nur auf Seeschiffo. 
In  der Klassenertoilung werde der Germanisehe Lloyd 
eino allmahlicho Steigerung stattfinden lassen von der 
Erteilung der Seefiihigkeit iiber Versuehsklassen bis zur 
vollon uneingeselirankten Klasso.

Sohiffbauingenieur J lg e n s te in  berichtetc dann 
auf Grund von Erfahrungen bei Kriegswerften, daB Eisen- 
botonkiihno in der Horstellung kostspieliger gewesen 
waren ais Eisen- und Holzkiihne. E r wies auch auf dio 
Gofahr hin, dio boi RiBbildung das in dio Risso ein- 
dringendo und boi Erost gefrierende Wasser fiir den 
Bestand des Baues bedeutet. Nach Ansicht des Unter- 
zeiohneton sind dioso Befiirohtungen aber gegenstandslos; 
soines Wissens sind bisher sachgomaB hergestclltc Fost- 
landsbauten aus Eisenbeton durch Frost nicht zerstort 
worden, obensowenig Eisenbetonschiffe, obwohl sie 
25 und melir W inter durcbgemacht haben.

Dr. A. O-uUmann.
( F o r t s e t z o n g  f o lg t . )

Verband deutscher Elektrotechniker.
Am 26. und 27. September d. J. hiilt der Verband 

deutscher Elektrotechniker in S tuttgart seine .25. J a h r e s -  
y e rs a m m lu n g  ab. Das H auptthem a der Tagung is t 
„ D ie  E le k t r iz i ta t s g e s o tz g e b u n g “ . AuBerdem wer
den Berichte e rs ta tte t werden iiber die Entwicklung der 
Koch- und Hcizteehnik, Tarife fiir die landlicho Versor- 
gung, sowie die Elektrizita.tsverwendung auf dom flachen 
Lande.
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Statistisches.
Die Leistung der Walzwerke einschlieClich der mit ihnen verbundenen Schmiede- und Prefiwerke ira Deutschen

Reiche im Juni 1919 ')•

Rheinlanc 

und West 

faleń 
t

Schlcslcn

t

Sicg^r- 
land, Kr 
Wet* lar 

u. IIcKHcn
Nas san 

t

Nord- uni 
Mlttel- 

deutich- 
- land

t

Sachięn 

■ t

sad-

dcuUch-

land
t

Saargebiet 
und bayer. 
Rheinpfalz 

t

Insgc

1019
t

salut

1918
t

J u n i

Halbzeug, z. Absatz bestim m t 37 270 3 073 .1 272 9 826 508 7 986 59 935 66 761

Eisenbahnobcrbauzeug . . 37 502 3 955 3 301 1 642 1 194 491 48 085 85 873
T r i i g e r .................................. 14 856 1 964 4 405 903 1 784 7188 31 160 32 755
Stabeisen und sonstigc Form-

eisen . . ......................... 102 277 13 400 2 306 11 089 4 652 3 446 18 900 156 070 206 748
Bandeisen ......................... ... 15 073 1 331 — — — 131 2 525 19 060 27 102

30 497 4 689 . , 2 656 37 812 60 615
Grobbloche, 5 min und

d a r i ib e r ............................. 36 822 4 708 2 601 1 552 559 — 3 340 49 582 05 009
Mittelbleche, 3—5 mm . . 5 067 580 61 669 657 — 553 7 587 12 589
Feinblcche, 1— 3 mm . . . 7 456 1 S80 3 243 535 20 — 376 13 510 26 119
Feinbleche, 0,32—1 mm 7 992 3 454 4182 719 215 — 978 17 540 24 197
Feinblcche, bis 0,32 mm . 2 056 85 551 3 — — 163 2 8.38 3 357
W e iB b le e h e ......................... 1 608 — 466 •— — — — 2 074 2 842
R o h r e n ................................. 12 763 2 671 — 89 742 685 1 569 18519 36 273
Rollendes Eiscnbahngcrat . 15 362 2 091 — 854 1 109 50 — 19 466 20 695
S c h m ie d e s tu c k c ................. 10 356 1 743 — 332 203 14 113 12 761 31 382
Andoro Fcrtigcrzeugnisso . 3 093 1 519 — — — — — 4612 22 909

Insgesamt (ohno Halbzeug) .
Juni 1919 302 7S0 44 070 13 410 23 608 10 702 7 304 38 852 440 726 - —
Juni 1918 577 553 78 904 27 910 51 409 18 795 12 702 82 741 — 3) 850 044

Anzahl der Betriebe . . . . 424

J a n u a r  b is  J u n i 2

Halbzeug, z. Absatz bestim mt 228 473 19 514 2 154 33 447 2 477 — 23 494 309 559 410 767

Eisenbahnobcrbauzeug . . 200 827 21 285 _ 19 164 5 191 6 747 29 830 283 044 429 231
T r i i g e r ................................. 87 195 15 706 --- 43 428 5 526 7 300 40 860 200 015 157 663
Stabeisen und sonstige

F o rm e ise n ........................ 581 776 91 622 6 849 66 477 30 761 24 012 124 556 926 053 1 257 837
Bandeisen ..................... ...  . 91 011 4 571 — — 443 708 12 696 109 429 148 094
W a lz d ra h t............................. 161 478 27 508 _ _ __ 19 232 208 218 353 777
Grobbloche, 5. mm und

d a r i ib e r ............................. 183 602 30 831 8 803 13 457 4 096 — 22 509 263 298 370 053
Mittelbleche, 3—5 mm . . 28 833 3 707 1 260 7 131 3815 22 4 296 49 064 73 989
Feinbleche, 1—3 mm . . . 45 716 9 332 16 941 1 662 54 550 4 746 79 001 138 980
Feinblcche, 0,32—1 mm 46 403 22 504 17312 3 572 726 1 167 10 188 101 872 133 114
Foinbieche, bis 0,32 mm . 18 279 807 1 943 8 — 574 1 457 23 068 19 946
W e iB b le e h e ........................ 5 164 — 1 360 98 — — — 6 622 18 461
R o h r e n ................................. 67 784 13 759 — 328 5 238 5 558 9 933 102 600 224 287
Rollendes Eiseubahngerat . 94617 13 534 — 5 129 5 472 498 — 119 250 123 234
Schmiedestuckc . . . . . 50 685 •12 416 — 1 538 1 015 84 764 66 502 196 255
Andere Fertigerzeugnisse . 20 856 10 652 337 — — — 701 32 546 143 422
Insgesam t (ohne Halbzeug)

Januar bis Jun i 1919 . . 1 684 226 278 234 54 805 161 992 62 337 47 220 281768 2 570 582 —
Jaiiuar bis Jun i 19183) . 3 333 202 473 701 140 13S 284 398 102 062 73 936 470 894 — 4 878 331

*) Nach der S tatistik  des Vereins Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller. 
a) Teilweise berichtigto Zahlen.
3j EinschlieClich GeschoBstahl.
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Die Eisenbahnen der Erde ira Jahre 1917.
Unsere letzte Aufstellung iiber die Eisenbahnen der 

Erde hat das Jah r 19141) betioffen. EUr die folgenden 
Jahro haben nur sparliche Nachrichtcn iiber dio weitere 
Entwicklung. dor Eisenbahnen vorgelegen, und erst 
in lotzter Zeit sind wieder brauchbare Zahlen bekannt 
geworden. Das Archiv fiir Eiśenbahnwesen2) hat darauf- 
hin den Versuch geńiacht, eirte noue Zahlentafel iiber den 

: Umfang des Eisenbahnnetzos aufzustcllen, die wir nach- 
stehend in gekurzter Eorm wiedergebon. Soweit auch je tz t 
noch. neue Zahlen nieht vorgelegen haben, sind die zuletzt 
bekannt gewordcnen Angaben in die Naehweisungen ein- ' 
getragcn worden. Danach waren Ende des Jahres 1917 
im ganzen 1 137 369 km im Betrieb. Der Zuwachs betrug 
somit in den drei Jahren von 1914 bis 1917 23 240 km 
oder in einem Jahre durchschnittlich 7747 km. Das wiirdo 
einer Steigerung von 0,7 % -im Jaw o ontsprechcn, wiih- 
rend dieso in den letzten Jahren yor dom Weltkrieg 2,1 
bis 2,5 %  ausmaehte.

Lander

Lange der tm Rctrieb 
bcrindllclien Rinen- 

balmeu am Ende des 
Jahres

Zawachs 
19H—1917

191*
km

1917
km -km

I. E u ro p a . 
Deutschland:

B reuB en ........................ 3S464 38 883 419
B a y e r n ........................ 8 626 8 721 95
Saohsen . ..................... 3 190 3 208 18
W iirttomberg . . .  . 2 198 2 239 41
Baden ........................ 2 417 2 427 10
ElsaB-Lothringeii . . . 2 107 2 130 23
Uebr. deutsche Staaten 7 317 7 379 62
zuBammon Deutschland 64 319 64 987 668

Oosterreich-Ungarn ein- 
sehlieBl. Bosnien und
Herzegowina . . . . . 46 1 953) 46 195 —

GroBbritannien................ 38 135 38 135 _
Erankreieh . 51 431 51 431 —

BuBland, europiiisehes,
einschl. Einnland . . . 62 1 983) 62 198 “  .i

*) Vgl. St. u. E. 1916, 10. Aug., S. 781/2. 
~) 1919, Juli/A ug., S. 775/6.
*) Angaben Jur 1913.

Lander

Liingc der ira Betrlc 
befiadlichen EUcn- 

hohnen am Ende de 
Jahres

Zuwachs 
L»H—1917

I9U
km

1917
km km

Italien . . . . . . . . 17 964 18 245 281
B e lg io n ............................. 8  8141 8 814 —
Niederlande . . . . . . 3 339 3 400 61

5 077 5 299 222
Spanion . ......................... 15 3501; 15 300 — -
D iinem ark ......................... 3 7711 4 252 481
Norwegen ......................... 3 164 3 179 15 .
S ch w cd en ......................... 14 4 9 I1) 14 951 460
R u m a n ie n ......................... 3 763*) 3 843 80
B u lg a r ie n ......................... 2 124 2 428 304
Europiiische Turkei . . . 1 9941) 2 303 309

II . A m erik a .
K a n a d a ......................... 49 549 49 549 — -
Veroinigto Staaten von

Amerika (einschliefil.
A la s k a ) ..................... 411 215 418 768 7553

M o x ik o ......................... 25 4921) 25 492 —
Brasilien ..................... 24 9851) 26 646 1661
C h i l e ............................. 8 058 8 069 1 1
Argontinion . . . 33 6 4 9 . 35 904 2255

II I . A sien. 
Bussischcs m ittelasiati- 
• sehes Gebiet u. Sibirien 15 9101) 15 910
^ 'h in a .................................. 9 982 11 004 1022

11 922 14 251 2329
Britiscfc-Ostindien . . . 55 7 6 11) 56 773 10 12

1 457 1 570 113

IV. A frika .
Aegypten (einschl. Sudan) 5 966 6 375 409
Algier und Tunis . . . . 6 791 6 791 —
Siidafrikaniscko Union . 17 6281) 18 085 457
Deutsch-Siidwostafrika . 2 1041) 2 104 —
Deutsch-Ostafrika . . . 1 4351) 1 435 —
Togo .................................. 3271) 327 —
K a m e r u n ......................... 3101; 310 —

V. A u s tra lio n  . . . . 35 4181) 30 388 970

l) Angaben fiir 1913.

Wirtschaftliche Rundschau.
Zur Verstaallichung der Jlseder HLitte. — In seiner 

Bcde vom 23. Ju li 1919 vor der Nationalvcrsamm- 
lung, in dor or die Sozialisierungspliine d e r Begierung 
darlegte, orwiihnte der ehem alige' Ministerpriisident 
und jetzige Beichskanzler G u s ta y  B a u e r, daB dio 
Verstaatliehung der Eisonerzvorkommen im Jlseder- 
Eeiner Bezirk beabsiehtigt ware, um liierdureh dieso, 
reichen Erze den deutschen H ut ten sicherzustellen. E in 
entspreehender G eso tzen tw u rf sollo dem Staatonaus- 
schuB und dor Nationalyorsammlung in Kurze zur Be- 
schluBiassung zugchen. Das is t inzwischen dureh Ueber- 
reiehungdes G e se tz e n tw u rfs  b e tre f fe n d  die U eber- 
fu liru n g  des E iso n e rz b e rg b a u s  u n d  d e r  E ise n -  
in d u s tr ie  yon P o in e -S a lz g i t te r  in  B o ie h sb e s itz  
an don StaatenaussehuB und dio Nationalversammlung 
geschehen. § 1 ormaehtigt dio Begierung, das Eigentum 
an Aktien der Jlseder H iitte, A.-G- in GroB-Jlsede, den 
Aktionaren gegen Entschadigung zu entziehen und es auf 
das Beieh zu iibertragen, Kach § 2 wird der Zeitpunkt 
der Enteignung dureh Enteignungsanordnung bestimmt. 
Dadureh werden die Aktionare aufgefordert, ihre Aktien

binnen einer bestimmten Erist an die Beichsbank oder 
eine sonstige yon der Boichsregierung zu bestimmendo 
Stolic boi Vcrmeidung der Kraltloserkliirung der Aktion- 
urkunden abzulioforn. § 3 bohandelt dio Kraftloserkla- 
rung. Die niichsten }jóidon Paragraphen, die sich m it der 
Entschadigungsfrago beschiiftigon, lassen wir wortlich 
folgen:

§ 4. E n tsc h a d ig u n g .
Das Beich hat dio Aktioniire nach dem W erte der 

Aktien zu entsehadigen. Der W ert is t zwischen dem 
niedrigsten und dom hochstęn amtlichen Kurso, zu 
welcbcm die Aktien.in der Zeit vom 7. Mai 1910 bis 
zum 30. Juni 1919 an der Borse in H annorer no tiert 
wurden, zu erm itteln, er kann hoher festgosetzt werden, 
sofern dies erforderlich ist, um oine auBergewohniiche 
IŁirte zu yermeiden.
§ 5. V e rfa h re n  bei E e s ts e tz u n g  d e r  E n ts c h a d i-  

gung.
Dio Ecststellung der Entschadigung erfolgt dureh 

don Beichssehatzministcr. Die Entscheidung wird den
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Aktioniiren m itgeteilt. Gegen die Entscheidung steh t 
don Aktionaren biimon einer F ris t yon vier Wochen, 
vom Tage dor Zustellung an gerechnet, das R echt dor 
Berufung an ein aus fiinf Personen bestehcndes Schieds- 
gericht zu. Von don Mitgliedern des Sehicdsgorichts 
werden der Vorsitzondo durch den Priisidentcn des 
Reichsgerichts, ein Beisitzer durch den preuBischen 
Handelsrilinister, oin Beisitzer durch den R ektor dor 
Technischen Hochschule zu Berlin, oin Boisitzer durch 
don Veroin deutscher Eisenbiittenlcuto zu Diissoldorf 
.und ein Beisitzer durch dio Handelskammer zu Han- 
nover bozeichnet. W ird die Bezeichnung cincs Bci- 
sitzers abgolehnt, so bozeichnet der Reichsjustizminister 
den Beisitzer. Dio K osten des Sehiedsgorichts trag t 
das Reich. Dio don Mitgliedern des Schiedsgeriehts 
zustehouden Gcbubren wordon vom Reichsjustizminister 
bestimmt.

§ 6 bestim m t, daB das Reich vor der Kraftloserklii- 
rung den naoh § 4 zu entrichtenden M indestbotrag der 
Entsohiidigung fiir dio kraftlos zu crklarcnden Aktien 
und nach Entscboidung dos Reichsschatzministers bzw. 
nach Fiillung des Schiedsspruchs don Botrag der otwa 
festgesetzten Mohrentschadigung bei dor Reichsbank 
oder dor sonst zu bestimmenden Stello nach niihcror An- 
woisung der Reichsrcgierung zu hintorlegen hat. § 7 
regelt die A k tio n a u s lio fe ru n g  un d  E h tsc h i id i-  
g u n g sz a h lu n g  in dem Sinne, daB jeder Inhaber bei Aus- 
lioferung der Aktion an dio Reichsbank don Botrag der 
Mindestentsehudigung m it einer Bescheinigung, gegen 
dereń Riickgabe die etw a von dem Schiedsgeriohte fest- 
zusetzendo Mohrentschadigung von derselben Stello aus- 
zuzahlen is t, crhiilt. Der Mohrbetrag der Entschadigung 
is t  m it 5 %  vom Tage der Uobereignung dor Aktien ab  
zu verzinsen. Von W iehtigkeit is t noch § 9 iiber dio E n t-  
o ig n u n g  so n s tig o r  B e re c h tsa m e . Die Roichsregie- 
rung wird ermiichtigt, dio im Bereiclie des Salzgittersclien 
Hohonzugos yorliohencn Eisenerzbercchtsame gegen Er- 
stattung der soitons dor Boreohtigtcn aufgewcndcten 
K osten einsehlieBlich einer angemessenen Verzinsung zu 
onteignon. Don Bergwerkseigentiimem steh t gogon die 
Entscheidung dio Berufung an das Schiedsgericht zu. 
Dio rostlichon §§ 10 bis 13 enthalten sehlieBlich Bestim- 
mungen rechtlich-formaler Art.

Dom Gesetzentwurf is t oino ausfiihrlicho Begrundung 
beigegeben, dio an erster Stello auf dio W iehtigkeit der 
ErschlieBung des Erzyorkommons fiir die deutsche Volks- 
wirtsehaft hinweist, weil im Gebicte von Peine-Salzgitter 
die einzigen nonnenswerten Vorriite an Erzen, dio uns nach 
dem Fricdensschlusse geblieben sind, lagern. Diese Erze 
miisson unbedingt der AUgomoinhoit zur Verfiigung stehen 
und das Reich muB in der Lage sein, eine starkę Eisenerz- 
forderung, die fur dio gosamte doutscho Eisenindustrie, 
nicht aber fiir dio Jlseder H utte, wunschenswcrt is t, zu 
orzwingen. Des weitoren bogriindet die Regierung, warum 
sie das ganze Unternehmen und nicht nu r dio Borgwerke 
erwerben will. Einmal is t das nach Ansicht der Regierung 
erfordorlich, um dio Ergiebigkeit dos Erzgrubenbetriebes 
fur alle FiLlle sicherzustellen, und dann ware die A b- 
sehiitzung der Gruben auBerordentlich umfangreich und 
langwicrig, wiihrend fiir die Uebernahme der Aktien oin 
foststehonder MaBstab in  den Bórsenkursen ohne weiteres 
gogeben ist. Ob das Reich Hiitto und Walzwerk selbst 
iibemehmen wird, bleibt yorliiufig unentschiedcn. Guto 
Griindo lasscn die Verpachtung gegebenenfalls an die biB- 
herigc Besitzerin ais yorteilhaft orscheinen, falle dem 
Reicho ein geniigender EinfluB auf die Leitung des Unter- 
nohmens gesichert ist. Selbst dom Verkauf der H utte  
und des \Valzwerks an die bisberige Besitzerin konnte ent- 
sprochen werden, sofern im Kaufyortrage Bestiinmungen 
uber die nachdriickliche W ahmehmung des Allgemein- 
wohls durch das Reich yorgesehen wurden. Der Hoehst- 
preis, zu dom dio Jlseder Hiitto orworben werden kann, 
wird auf etwa 07% Millionen Ji gleich 450%  des Nenn- 
wortes der Aktien angegeben. (Der Durchschnittskurs

er Aktien berechnet sich nach dom Gesetzentwurf auf 
d

otwa 395 %, der Borsenkurs in Hannover belief sich am
13. August auf 483 %.) Hinzuzurechnen waren die Auf- 
wendungen fiir den bishorigen und den woitom Ausbau 
dor Erzforderungsanlagen nebst Errichtung einer Arbeiter- 
kolonio gleich etwa 60 Mili. J l, sodaS insgesamt ein Kapi - 
ta l von 130 Mili. Jl zu verzinson sein wurde. Dom stiindo 
ais walirschoinliche Einnahmo eine betriichtliche Summo fiir 
den Yorsand von Erzen nach Rheinland-W estfalen, dereń 
Hoho auf 2 Mili. t  berechnet wird, zur Ybrfiigung. Dazu 
kommo der bishorige Reingewinn der Jlseder Hiitto m it 
durchschnittlieh mindestens 5 Mili. W jahrlich. Demnaoh 
wird auf eino angomosseno Verzinsung des Anlagekapitals 
gehofft.

Dor Yorstaatlichungsplan dor Regierung is t in der 
Oeffentlichkoit iiberall auf W iderspruch gcstoCon. W irt - 
schaftlich h a t dio Allgemoinheit, das sind in diesem 
Ealle die Hochofenwerlco von Rheinland und Wcstfalen, 
koinen Vorteildavon. Dio .Tlsedor Erze gohen heute schon 
in solchen Mengen nach Wostfalen, wie es iiberhaupt nur 
ausfuhrbar is t. D a aber dio Zusammensetzung dieser 
Erze sich fiir die wostfiilisohen Hochofen nicht eignet, 
so wird die Industrie Westfalens sofort wieder zu ihren 
alten Lioferorn aus Lothringcn und Schweden zuriick- 
kehren. AuBerdem lasson sich sofort nennenswerto Mengen 
von Jlsede nicht liefern, zum al da die Einrichtungen auf 
Lieferung solcher Mengen, dio Heranziehung der dazu 
notwendigen Belegschaft und die fiir die U nterkunft der 
letzteren notwendigen Wohnungen Millionen yerschlin- 
gen wiirdon; diese Summen konnten bei dem Umfang der 
.Jlseder Erzlager nicht wieder herausgeholt werden. 
Dazu komm t, daB Jlsede sein Absatzgebiet im Osten des 
Reiches hat.

Der Aufsichtsrat h a t sich denn auch in einer Denk- 
schrift naclidriicklich gegen die Vcrstaatlichung ausge- 
sprochen, und das gleiehe haben die auf der Jlseder H utte 
beschiiftigten Arbeitor m it aller Entścbicdenheit gotan,. 
die von dergeplanten  Sozialisierung eino Yerschlechtorung 
ihrer wirtschaftliclien Lage befurchten. Seit langen 
Jahren namlich is t dio Arbeiterschaft an dem Gewinn 
des W erkes beteiligt, denn 95 % aller Arbeiter haben bei 
dom W erke Spareinlagen, dio m it 20%  verzinst werden^ 
sie nehmen also gleich dem Aktionar an dem Reingewinn 
des W erkes teil. Dio Beteiligung der Arbeitor an d e r  
Sparkpsse belauft sich auf uber 6 Mili. .<(, also mehr als- 
ein D ritte l des gesam ten Aktienkapitals. Ueber den 
W iderstand von dieser Seite kann m an sich also n ich t 
wundern; auBerordentlich beachtsam aber is t, daB neuer- 
dings dor „ V o rw iir ts“ seine Spalfcon zur Verfugung 
stollt, um den Einspruch der broitoston Oeffentlichkeit 
zu iibergeben. In  seiner Morgenausgabo yom 13. A ugust 
1919 yeroffentlicht er ohne jeden Zusatz soinorseits eino 
Zuschrift, in der es heiBt: '

,,MuB sich das Volk nicht fragen, ob durch ein® 
derartige Ucbemahme des W erkes auf den Reichssiickel 
die Arbeiterschaft nicht schlecht wegkommt und mehr 
ais bisher yon dem Unternehmer ausgebeutet wird ? 
Gerade die Jlseder H utte hat, dasm uB  zugegeben woi- 
den, zu den W erken gehort, dereń Verwaltung soziales 
Verstandnis zeigte und f i ir  d a s  W o h l ih r e r  A r
b e i t e r s c h a f t  v io l g e ta n  hat. Die A rbeiterschaft 
Jlscdes h a t denn auch bereits protestiert. Vor allem 
aber muB man die Frage aufwerfen: weshalb greift 
das Reich gorade nach der Jlseder H utte , einem Work, 
das dank seiner gunstigen Verhaltnisse, aber auch 
in fo lg e  o in e r  w ir ts c h a f t l ic l i  t i ic h t ig c n  L e itu n g  
g u to  E r tr i ig e  geliefert ha t und daher beim Kauf 
eine gewaltige Entschiidigungssumnrc erfordert? Die 
Begriindung zum Gesetzentwurf, weshalb gerade allein 
die Jlseder H utte yerstaatliehungsreif sei, erschoint 
nicht btichhaltig."

In der Zuschrift wird weiter darauf hingewiesen, daB 
_ an zahlreichon anderen Stelien viel bedeutendere, hooh- 
wertigere und leichter und billiger abzubauendc Erz- 
yorkom iren yorhanden sind alsin  Jlsede, uud abschlieBend
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ork lart: „W as vom Yolke gefordert werden muB, is t 
daher nicht dio Uoborfubrung eines einzelnen Werkes und 
noch dazu desjenigen, dessen Arbeiter sich gerade ener- 
gisoh gegen eińe Vorstaatlichung wehren, in fiskalischen 
Betriob, sondern dio VorgeseUscbaftung allor Eisonerze 
im  Interosse der Gesamtlleit des Volkes zur Vorhiitung 
arbeitsloser riesiger Untemehmorge winne und zur Ilerbei- 
fiihrung des sozialen Ausgleichs.“

Dio Bogierung wird trotzdem  von dcm einmal be- 
schrittenen Wege nicht abweiohen. Es soli und muli 
sozialisiert werden, denn woito Arboiterkreise, besonders 
soweit sie yon den Unabhiingigen und Kommumsten be- 
einfluBt sind, driingon darauf. Also wird ein groBes 
Unternehmon fiir „sozialisierungareif" erklart, wobei 
man sich vorsichtigerwoise ein solches aussucht, dessen 
gesundo Vorhiiltnisse auch beim Ueborgang in Staats. 
•eigentum und Staatsbetrieb noch Erfolg vorsprechen 
und dadurch die „R ichtigkeit" dor Sozialisiorungsbestrc- 
butigen anscheinend bestiitigon. Welch unendlichor 
Schaden aber dom Reicho durch dorartigo wilde Soziali- 
sierungsmaBnahmen erwiichst, wird man wolil erst cin- 
soben, wenn es zur Umkehr zu spiit ist.

Zur Unterrichtung des Lescrs fiigen wir noch einige 
Angaben iiber das Jlscder und Salzgittercr Eisonerzyor- 
kommon bei, dosson Hauptmuldo von Peino-Biilten- 
Adenstedt 11 km lang is t und 8 bis 20 m miichtigo Erz- 
lager enthalt. In  der Muldo von Bodenstedt-Lengode 
sind bis 5 bis 10 m miichtigo und 2 km lango Erzlager 
vorhanden. Dor Eisengehalt dor E rze ' betriigt 24 bis 
43 % , der Pliosphorgehalt 0,8 bis 1,9 %, was fiir die Ge- 
winnung von Thomasmehl fiir die Land wirtschaft sohr 
bedeutsam is t; ferner enthalten dio Erze bis etwa 14%  
Mangan. Die Forderung in den letzten Friedensjahren 
betrug:

1908 ............................................  020 000 t
1909 ............................................  797000 t
1910 ............................................  840000 t
1911 ............................................  954000 t
1912 ............................................  919000 t
1913 ............................................. 921000 t

Die Erzvorratedurltonsichheuteaufetwa2700000001 
gewinnbare Erze stellen. Schon im Frieden c rwie sen sich 
■dio Lagerstiitten ais sehr steigerungsfahig im Abbau, 
und wahrend des Krieges war es rooglich, durch groB- 
ziigige Betriebsanlagen die Erzeugung gewaltig zu er- 
hohen und einen bedeutonden Teil der fruher aus dem 
Auslando eingofuhrton Erze durch die heimischo Erzeu
gung zu docken. Bei einer jiihrlicbcn Erzeugung yon 
2 Mili. t  wurden die Erzlager 135 Jahre lebensfahig sein.

Zur Lage der EisengieBereien. — Nach den Berich
ten an das „Reicks-Arbeitsblatt1*1) fur don Monat Ju n i 
lagon in den EisengieBereien W e s td e u tsc h la n d s  groBo 
Auftriige vor, zu deron Bewaltigung .Ueberarbeit not
wendig gewesen waro. Da die Arbeiter jedoch hierzu nicht 
zu bewegen waren, und da es auBerdem an Brennstoffen 
mangelte, so konnte den Anfordorungen bei weitem nicht 
ontsprochen werden. In  S ach sen , M itto l- und  N o rd - 
d e u ts c h la n d  und S eh les io n  hat dio Beschiiftigung im 
•allgemeinen nachgclassen. Teilweise wird sogar iiber 
■auBerordentlichen Arbcitsmangel geklagt. Lohnorhohun- 
gen haben wieder stattgefunden. Akkordarbeit wird yiel- 
fach yorweigert. Dio Zufulir von Roheisen. und KoMe 
war infolgo des Eisenbahncrstreiks nicht ausrcichend, 
so daB einzeltio Wdrke yoriibergehond stillgelegt werden 
muBten.

Gesetzgeberisehs MaBnahmen versehiedener Lander 
2nr Abwehr der Preisunterbietung. — Das „B oard of 

rado Journal"*) yeroffentlicht eine Zusammenstcllung 
er gesetzgoberischen MaBnahmen die in andern Lan- 

dem , und zwar in Kanada, im Australischcn Staaten- 
°und, in der Siidafrikamschen Union und den Ver-

1) 30. Ju li, S. 494.
2) 1919, 24. Ju li, S. 119/20.

oinigtcn Staaten von Amerika in K raft sind, um das 
„Dumping", don Vorkauf zu Schleudorpreisen, zu ,ver- 
hindern. Don AnstoB zu dem Berichte hat dio Anfrage 
eines Abgeordneten am 5. Mai 1919 im Unterhauso go- 
geben, die Sacho selbst hat dagegen seit MonatoD, ja  sogar 
sohon in der Kriegszeit die offontliche Meinung Englands 
beschaftigt. Wahrend man aber dainals in der deutschen 
Industrie den hauptsiicldichsten Gegner geschen liat, der 
durch Verkiiufe unter don Selbstkosten und durch andero 
unlautere MaBnalunen den englischen M arkt zu orobern 
traolite, richtet sich jetzt, seitdem Deutschland infolgo 
des Schmachfriedons auf lango Zoit ais Wottbowcrber 
unschiidlich gemacht ist, dio englischo Besorgnis gegen 
Amerika. In dor T at macht sich der amerikanische W ett- 
bewerb in England selbst schon recht fiihlbar, und wenn 
er nioht noch stiirker in die Erscheinung tr it t ,  so liegt das 
nach der Jleinung englischer Fachbliitter hauptsachlich 
an den hohen Frachtsfitzcn, die Amorika yorlaufig noch 
zahlen muB. Dor R uf nach Schutz der heimischen Arbeit 
erschallt daher immer lauter, und m angeht wohl nicht 
feiil in der Annabme, daB dic Anfrago dos Abgeordneten 
und der Bericht der Regierung an das Unterhaus don Auf- 
ta k t zu MaBnahmen in dieser Richtung bilden, zumal da 
schon wahrend des Krieges der „AussehuB fiir Handels- 
und Gewcrbepolitik nach dom Kriege" und insbesondero 
auch der UnterausschuB der Eisen- und Stahlindustrie 
unter iliren Vorscblagon zum Schulze der Industrie im 
eigenen Lande das Verbot von Schlouderyerkiiufen auf- 
gefiihrt haben1). Der Zusammenstcllung im „Board of 
Trade Journal'1 ontnehmon wir folgendes:

In K a n a d a  bestimmt der Abschnitt 6 des Zolltarif- 
geeetzes votn Jahre 1907 u. a., daB auf Ausfuhrwaro fiir 
Kanada, yon der diesolbc A rt in Kanada liorgestellt wird, 
wenn sie zu einem Preis an don Einfukrhiindler in Kanada 
goliefert wird, dor niedriger is t ais dor angemessene (fair) 
Marktpreis, der im Ausfuhrlande selbst gezahlt wird, bei 
der Einfuhr in Kanada ein besonderer Zoll, die dumping 
duty, orhoben werden soli. Dieser Preisunterbietungszoll 
soli gloich sein dcm UeberschuB des erwiihnton gerechten_ 
Inlandmarktpreises uber den kanadischon Einfuhrpreis, 
nicht mehr ais 15 % dos Waronwertes betragen und solcho 
Waren nicht crfassen, auf denen schon ein COprozentigcr 
Zoll liegt, oder dio der Verbrauchsabgabo (excise duty) 
in K anada unterworfen sind.

Eino Bestimmung vom 15. April 1919 besagt, daB 
dor Preisunterbietungszoll nicht im liinblick auf fremdo 
Bosteuerungsarten erkoben werden soli. Der Minister 
fiir die Zóllo kann dio dumping du ty  zeitweilig erlassen, 
wenn die in Frage stohenden Waren in Kanada in unbe- 
deutenden Mengen horgestellt oder gehandelt werden 
und wenn sie allen Abnelimern zu denselben Bedingungen 
zugiinglicli sind. Nach einer Bestimmung vom 1. Septem- 
ber 1914 is t der Preisdriickerzoll nicht zu erheben, wenn 
der orwiihnto Unterschied zwischen Hoimat- und Einfuhr
preis nicht 5 % des angomessenen Marktproises der Ware 
iiberschreitet. Bei sonat zollfreien Waren t r i t t  ein ErlaB 
des Preisunterbietungszolles nicht oin. Erhoben wurden 
in den m it dem 31. Miirz sehlieBenden

Gcsamtcr Preisunter-
Jahrcn Einfuhrzołl bletungszoll

$ s
1908/09 . . . . . . . .  48059792 47 722
1909/10 .............................61 024 239 54 796
1910/11 .............................  73 312 368 53 912
1911/12 .............................  87 576 037 86 354
1912/13 ............................. 115 063 688 88 963

Im A u s tra lis c h e n  S ta a te n b u n d  entkśilt der 
Zolltarif selbst kcine Bestimmungen gegen die Schleuder- 
yerkiiufe; es besteht lediglich im „Australian Industries 
Preseryation Act“ yon 1900, Nr. 9, dio Bestimmung, 
daB die Einfuhr yon Waren vcrboten oder crschwert 
werden kann, wenn sie in einen unlauteren Wettbeworb 
m it australischen Industrien tritt.

l ) Vgl. St. u. E. 1918, 5. Sept., S. 813/20.



990 Stahl und Eisen. Wirtucha/iliche Rundschau. 39. Jahrg. Nr. 34.

Dio S iid a f r ik a n is c k e  U n io n  h a t sich in ihrem 
Zolltarifgesotz von 1914 an das kanadisćhe Vorbild an- 
gesehlossen und erhcbt oinen Preisunterbictungszoll, dor 
15 %  des W arenwertes nicht uberschrciten darf.

Die V e ro in ig to n  S ta a to n  von  A m o rik a  haben 
seit dem 8. Scptem ber 1916 ein Gesetz, das betite lt ist: 
„E in  Gesetz zur Steigerung der Einnahn en und zu andern 
Zwecken", und das im Abschnitt 801 bestim mt, es sei 
jedermann, oinsohlieBlich Teilhabern, Korpersehaften 
und Gesellschaften, verbotcn. Waren aus fremden Landcrn 
einzuliihrcn oder dabei zu helfen, oder sie zu verkaufen, 
wenn ihr Preis wesentlich niedriger ist ais der M arktwert 
oder angemessene Preis, den sie zur Zeit der Einfuhr in 
die Vereinigten Staaten in den Hauptmiirktcn ihres Hcr- 
stcllungslandcs oder anderer fromden Landcr besitzen, 
wohin sie ebenfalls ausgeliihrt worden — Fracht, Zoll und 
ahnliehe notwendige Auslagei. sind zu berucksichtigen —, 
sofern solche Handlungen unternommen werden, um oino 
Industrie in den Vereinigtcn Staaten zu zerstoren oder 
zu schadigen oder um daa Entstehen oiner Industrie in 
den Veroinigten Staaten zu hintertreiben oder um einen 
Handelszwcig in don Voreinigten Staaten zu monopoli- 
sieren. Wer eine solche Handlung begeht odor wer sich 
m it andern verbUndet, um solche Handlungen zu begehen, 
wird m it oiner Geldstrafe bis zu 5000 Dollar odor m it 
Gefiingnis bis zu einem Jah r oder m it beidom bestraft.

Riickkehr zum Privatbahnsystera in den Vereinigten 
Staaten V0n America. — Wir haben unsere Laser schon 
Ycrschiedentlich aut dio bislane ungeklarten Verhiiltnisse 
des Eisenbahnwesens in den Vereinigten Staaten von 
Amorika hingewiesen1), wobei wir insbesondere auf die 
Eragen aufmerksam gen acht haben, ob die Uebernahmo 
der Eisenbahnen in Staatsbetrieb nur eine voruber"ehende 
MaBnahme sein solle odorob und wann die alton Zustando, 
die Brherrschung dos gesan ten Vcrkebrswesens durch 
eine kleine Anzahl von Geklfiirsten, zuriiekkehren wurden. 
Dic Antwort auf diese Frauen ist inzwischen, wie A. vo;idcr 
L ey o n  in einem Aufsatz unter obiger Uebersehrift be- 
riehtet2), erfolgt. ,,Am Ende des Jahres 1919 werden die 
Eisenbahnen ihren Eiircntiimern zuriickgegeben werden", 
hoiBt >'S in einer Botschaft des Piiisidenten Wilson vom 
20. Mai 1919 an den auBorordentlichcn, am 19. Mai zu- 
sammenzetretenen KongreB. Das bedeutet oine starkę 
Abkiirzuug dos urspiiinulich festgeselzten Zeitraums. 
Es war namlich znorst dureh Gesetz bestimmt, daB der 
Staatsbetrieb 21 Monate nach FriedensschluB auihoren 
solle, und spater hatte  man sogar m it Wilsons Einver- 
stiindnis versueht, dio Verlangerung dieser F rist bis zum
1. Januar 1924 durehzmetzen, was allerdings der KongreB 
in seiner S.tziing vom 4. Miirz 1919 abgelehnt hatte. Der 
plotzliehe U lischmmg der E senbahnpclitik Wilsons ist 
recht auffallend, und von dor Leyen meint, daB sich cin 
so widerspruchsvolles Verbalton des Priisidcnton, der 
im mer noch, tro tz aller Vorgiinge beim EricdensschluB, 
selbst von vie!en Deutschen fiir einen ohrlichen Idoalisten 
gehalten werde, aus sachlichen Griinden kafen erklaren 
lasse, Der gewaltige EinlluB der groBen anierikanischen 
Geldiniichte scheint ihm auch hier wieder im Hintergrund 
zu stehen. Die Eisenbahnen selbst sind iiber diese Wen- 
dung der Din'.re hocherfreut und bereiten sich allmahlich 
auf eine Riickkehr in die alten Verhaltnisse vor. Aller- 
dinys sind _>roBe Schw crigkoitcn insbesondere geldlicher 
A rt dabei zu iiberw nden; ferner muB dor Verkehr wieder 
in  die alten, natiirlichen Bahnen zuriiekgelenkt, miissen 
d ie  zahlreichen, Yon der Staatsverwalti;ng vorgenommenen 
Umloitungen beseitigt werden, was ganz besondere Vor- 
eicht erfordert. Zur Deekung d e r  Unkosten ist grćiBte 
Sparsam keit yonnoten, dazu e in e  starkę Erhohung der 
T a r i f e  erforderlich, die sichergcstellt werden nniB ,' bevor 
d ie  E'senbahnen in  dio P r iY a tY e rw a ltu n g  zuriiekkehrenO >

*) Vgl. St. u. E. 1919, 13. Marz, S. 281/2 und 5. Juni, 
S. 642.

s) Zoitung des Vereins deutscher Eisenbahnyerwal- 
ungen 1919, 6. August, S. 609/10.

denn sonst wird, wie dio Eisenbahnen befiirchten, wieder 
nichts daraus. Dem auB 'rordentliehen KongreB B ind  
denn auch oine Reihe von Gesctzentwurfen zugogangen, 
die sich m it diesen und zahlreichen andern Eragen des 
Eisenbahnwesens beschiiftigen.

Kattowitzer Aktiengesellschaft fiir Bergbau und Eisen- 
hUttenbetrieb, Kattowitz. — Nach dem Berichte des Vor- 
standes iiber das am 31. Miirz 1919 abgesehlossene Ge- 
schiiftsjahr weist der JahresabśchluB zum erstenmal seit 
dem Bestchen der Gesellschaft einen Veriust auf, so daB 
auf dio Aktien kein Gewinnausteil g tzah lt werden 
kann. Dieses traurige Ergebnis is t eine . direkte 
■Eolge der m it Ausgang dos groBen Krioges eingetretenen 
Uniwiilzung, die in den industriellen Betrieben und im 
allgemeinen Erwerbsloben iibertriebene Lohnforderungen, 
einen allgemeinen schweren Riickgang der Arboitsloistung, 
wilde, auBerst kostspielige Streiks und daneben unge- 
wohnto groBe Belastungen gebracht hat, -mit denon die 
Einnahmon nicht mehr gleichen Schritt halten konnten. 
Die Gesamtert]a;je der Gesellschait habenin  dei ZeitYom 
Monat April biseinschlieBlich Oktober, also in den ersten 
sieben Monaten, eine Hohe erreicht, welche die des Yorigen 
Jahres erheblich iiberstieg, und auch die fliissigen M ittel 
sind boi angestrengter Arbeit und sparsam er W irtschaft 
Ende Oktober auf einen Betrag angcwachscn, der dio Aus- 
sicht ergab, aus eigoner K raft die wiihrend des Krieges 
stark horabgewTtschafteten Betriebseinrichtungen wieder 
auf dio alte Hohe zu bringen und allen Vcrpflichtungen 
naehzukommen. Vom ersten Revolutionsmonat, also 
Yom November 191S ab bis zum SchluB des Jahres sind 
alle vorhandonen Ertrage aber nicht nur aufgezehrt, 
sondern es is t sogar ein Eehlbetrag Yon nahezu 1 000 000 JC 
entstanden.

Ueber die Beteiligung an dor Gewerksehaft „G raf 
R enard“ konnen zurzoit keine bestim mten Mitteilungen 
gemacht worden. Nach der P.aumung Polens sind die 
Werke der Gewerksehaft von der polnischen Regiorung 
in Z w a n g S Y erw a ltu n g  genommem worden, und es fehlt, 
da die Gronzen je tz t vollig gesperrt sind, aus der letzten 
Zoit jede Naclirieht. — Dio Ertragsrcchnung weist auf 
der einen Seite neben 50 665,29 Jl Vortrag aus dem Jahre 
1917/18 einen Verlust von 913 915,55 Jl nach, wiihrend 
auf der anderen Seito 710 101,04 Jl allgemeine Unkosten, 
210 417,50 Jl SchuldYerschreibungszinsen und 44 062,30 Jl 
Betricbsverlust zu verbuchen waren. Zu dem Vbrlust 
von 913 915,55 Jl stellen sich 2 500000 Jl Absehrci- 
bungen, so daB sich ein GesamtYerlust Yon 3 413 915,55 Jl 
ergibt, der aus den Mitteln der Reserve-Rucklage gedeckt 
wird. Von oiner Verstarkung des Bergschaden-, Bau- und 
Erneuerungs- und Arbeiterwohlfahrtsschatzcs usw'. lr uB 
m it Riicksicht auf den groBen Eehlbetrag abgesehen 
werden.

1 Aktieng esellschaft Brown, Boveri & Cie. ih Baden 
(Schweiz). — Das am 31. Miirz 1919 abzelaufcne Ge- 
seh:i'tsjahr hat im wesentlichen untor den Veihiiltnisscn 
des Krieges gestanden. Reichliche Auftrage aus dem Aus- 
lande haben zu lohtiendon Preisen vorgelegen. Dagepcn sind 
durch Ycrscliicdene. Umstiinde, z. B. duich zienilich plotz- 
lichen Fali gcwisser Rehstoffpreisc, die groBen Lagerbe- 
stiinde und ein Teil der Hall}- und Eertigerzeugnisse nicht 
unbetrachtlich entw ertet wo den. Naeh langer Unterbre- 
chung liegen je tzt wieder ausliihrlichere Ergebnisse der aus- 
wiirtigen Unternehmungen vor. Nach dem Berichte dos 
Verwaltungsratcs hat namentlich die O om pagnie E lc k - 
tro -M ó ch an i quo in Paris die starkste Entwicklung 
wiihrend des Krieges auizuweisen. K uiz Yor Kriegsaus- 
bruch war das A ktienkapital aul 10 Mili. F r.erhoht worden. 
Inzwischen sind weitere Aktien im Nenhbetrage von
5 Mili. Fr. und Sohuldverschreibungen in Hóho von 
10 Mili. Fr. ausgegeben worden. AuBerdem stc h t noch 
eine neue nennenswerte Erhohung des 'Aktienkapitals 
bevor. Die Gesellschaft hat die bestr hrridcn Aulagen 
in  Le Bourget ausgebaut und daselbst oinen neuen groBen -
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Fabrikbau nahe/.u fertiggostollt sowie die Fabrik in Lyon 
°rhoblich erweitert. Der ausgczahlte Gewinnausteil der 
Jętzten Jahre erroichte wie vor dom Kriege die Hohe von 
8% . Der T o cn o m asio  I t a l i a n o  B row n B o y eri in 
Mailami hat vor einigen Monaton sein Grundvern’.ogen 
von 6 Mili. auf 12 Mili. L. orhoht. Der Gowiimausteil der 
letzton Jahre betrug 8 %. Das Grundyermogen der 
B row n, B ovori & C io., A k tie n g e s e lls c h a f t  in Mann
heim, ist unyeriindert geblioben. In  den Jahren 1910/17 
und 1917/18 wurde ein Gewinn von 15%  ausgeteilt. 
Das Ertriignis des Jahres 1918/19 wird eine Verminderung 
erfahren. Dio Is a r ia -Z a h le rw e rk e ,'A .-G . in Miinehon, 
haben wahrend des Krieges ihr Grundvennogen von 2,2 
auf 2,75 Mili. Jl orhoht und ihre Gewinnausteile bis auf 
15 % gesteigert. Ein Riickgang der Ertriignisse muB 
auoh dort vorausgeschen werden. Das Grundvermogen 
der A k tie s o ls k a b e t  N o rsk  . E le k t r is k  & B row n 
B oyeri in K ristiania is t yon 2 Mili. auf 4 Mili. K r. er- 
hoht worden. Sio zahlte in den letzton drci Jahren einen 
Gewinnausteil von 10 %  aus. Dio Umsiitzo der Gesell- 
schaft haben sioh wahrend des Krieges aufierordentlieh 
gestriigert und die Beschiiftigung ist eine zufriedenstcl- 
lende. Die O c s te r re ic h is c h e n  B row n B o v eri- 
W erke, A.-G. in Wion, orhohten wahrend des Krieges 
ihr Grundyorinogen von 4% auf Sy2 Mili. Kr. Die Ver- 
kaufsgesellschaiten in Holland und Spanien, die N. V. 
B le c t r ic i te i t s  M a a ts c h a p p ij  „ E lo c tro ś to o m “ in

Rotterdam  und die S o c ic d a d  E sp a n o la  de E lo c tr io i-  
d a d  B row n B oyeri in Madrid haben wahrend der 
Kriegszeit besonders g u t gearbeitet. Dagegen Jag das 
G eschaftder B row n, B overie  & Co., L im ite d  in Lon
don fast yollig still. Die S. A. B elge B row n B oyeri 
in Briissel konnte erst naoh Raumung Belgiens duieh die 
Deutschen ihre yolle Tatigkeit wieder aulnehn en. AuBer- 
ordentliche Schwierigkeiten sind m it der Wiedoraufrieh- 
tung «er Verkaufsgesellechait in RuBland yęrknupft, 
irgcndwelcho Anzcichen fiir eino Neubolebung sind uieht 
yorhanden. Wie wir dem Berichte iiber die schweizerischen 
Beteiligungcn der Gesellechait noch entnehn en, haben 
diese im ganzen gu t gearbeitet und auch zufriedenstellend 
abgoschlossen. Die Ertragsrechnung zeigt neben 
104459,70 Er. Gewinnyoitrag und 2 769617,75 Er. Ein- 
nahnion aus Mioton, Zinsen und Beteiligungen oinen Bo- 
triebsuberschuB yon 8 937 611,51 Er. Nach Abzug von ,
2 310 657,29 Er. Allgemoinen Unkosten, 3 625 781,24 Er. 
Abschreibungen, 1065 000 Er. Sohuldyerschreibungs- 
zinsen und 705 333,14 Er. Ausgabcn fiir Ausbesserungen 
yerbleibt ein Reingcwinn yon 4 104 917,29 Fr. Hioryon 
werden 300 000 Pr. zu Belohnungec yerwendet, 
250000 Fr. dem Arbeitor-Unterstutzungsbestande zuge- 
fiihrt, 220 045,79 Fr. Gewinnanteile an don Aufsichts- 
ra tgezahlt, 3240000 Fr. Gewinn (9 % aui 36 000 000 Fr. 
Aktienkapital) ausgeteilt und 94871,50 Er. auf neue 
Rechnung yorgetragen.

Bucherschsu.
H olde, D'., Dr., Professor, Geheiraer Regierungsrat, 

Dozent an der Technischen Hoclischule Berlin- 
Charlottenburg: U n te rsu c h u n g  der Kohlen- 
wasserstoffe und Fette sowie der ihnen verwandten 
Stoffe. 5., verm. u. verb. Auf}., bearb. unter Mit- 
wirkung von Dr. G. M eyerheim , Aśsistent am 
Kgl. Materialpriifungsamt zu Berlin-Lichterfelde. 
Mit 136 Fig. Berlin: Julius Springer 1918. (XXIII, 
77 S.) 8 °. Geb. 30 J i .

Dip yorliegondc fiinfto Auflage1) hat eine toilweise 
Umgestaltung erfahren, dio dom Bucho zugute kommt. 
Zuniichst hat Holde eine yollstandigo Trcnnung der a ll- , 
gem einon  Prufungsyeifahren yon den Untersuehungen, ' 
d iedeneińzelnenSchm ierm itteln  zukommen, yorgenom- 
men. Ferner haben dio verśchioden£n HnuptfbscŁnitte, 1 
den Forsehungen der lotzten Jahre entsprcchend, eino 
Erweiterung erfahren, und es h-ib:m einige wahrend 
dos Krieges in don Handel gekommene Ersatzstoffe, 
ihrer Zusammonsetzung und der Prufung nach, Auf- 
nahmę gc funden. Allerdings ist die Beschreibung der- 
selbon, wohl m it Riicksicht. auf die Entstehung der Auf
lage wahrend des IC rioges, nur kurz gehallon. Von den 
angt fiihrten neueron Verfahren ist beispielsweise be- 
merkonswert das Edeleanu-Verfahren zur Trcnnung der 
Kohlcnwasserstoffe m it flussiger schwefliger Saure; fornor 
sind zu oi wahnen Holdes treffende Ausfiihrungen iiber dic 
elektrische Erregbarkeit und Leitfiihigkeit des Benzins im 
Hinblick auf die dam it yerbundene Brandgefahr, und iib>r 
den Unterschied zwischen Terpentinersatzstoffen und 
Lcuchtpctroleum. Dio Untersuehungen des Petroleums, 
Gasols u. a. sind duroh Ei wahrung einiger neuerer Appa- 
rate erganzt. Aufgefiihrt sind ferner die Schmierung mit 
Graphit und Paraffin, die neuesten Theorien iiber den Auf
bau der Asphalto, die Normon fiir Asphaltstoffe, dio 
Asphaltite u. dgl. Weiter sind neu aufgenonunen dio 
wahrend des Krieges in starken Verbrauch iiborgegange- 
nen Teerfettole, Kumaronharz und Phonolkondensations- 
erzeugnisse, gechlorte Kohlenwasserstoffe, die Herstellung

J) Wegen der friiheren Auflagen vgl. St. u. E. 1910,
8. Juni, S. 972; 1913, 1S. Sept., S. 1587/8.

der Fettsaure aus Braunkohlentcerol und Paraffin, dio 
Fetthartung durch Hydrierung u. a. m.*

Infolge dieser Vorvoilstandigung gcwinnt dio Neu- 
auflage gegeniibcr der yierten Aufiage bedeutend an Wert, 
wenn auch yorsohiedeno Kurzungen zu bedauern sind. 
Einzelne H iuptabseh i.ittc . wio z. B. mechanische Priifung 
yon Schmiermitteln mittels der Oelprufinaschine, diirften 
m it der Zeit weitor ausgebaut werden, da gerado sio fiir 
die Praxis von groBer Bedeutung sind. Jedenfalls ist 
das Buch yon ganz besonderom Werto fiir die Unter
suchung der Schmiermittol. Dr. phil. W Uh. Heckel.

F jrn e r sind der S<‘hiiftloitung zuprj-arper: 
L o re n z , R ic h a rd ,  Dr. phil., ord. Professor an der 

Uniyersitat Frankfurt a. Main, Direktor des Institutes 
fiir physikalisohe Chomie und Metallurgie: Die E n t-  
w ic k lu n g  derdeutschen chomischcn Industrie. Acht 
Vortriige, gohalten auf dem dritten Hochschulkurs 
zu Bukarest im Friihjahr 1918. Leipzig: Johann 
Ambrosius Barth 1919. (VIII, 207 S.) 8°. Geb. 8,60 M.

Umscblagt.: Chemische I n d u s t r i e  im Kriege,
(Naturwissenschaftlicho Vortrage, im Felde ge- 

halten. 1.)
•g Inhalt: Die Entsiehung der chemis^hen Wrrk- 

taligkeit. — Ei en. — Dio ai org nische G oBi du;-tr e.
— Stoinkohle, Biaunk< h'e und Erdoi. — Farbstoffe. —■ 
Riechstoffo, He lstoife, Nahru’ gss <.f:e. — Ałun ii um. — 
E im gesausdorK r egschen i e —Schluliw< rt, Register. 3* 

N e u h a u s , E b o rh a rd , Dr., Syndikus der Handels- 
kammer zu Liegnitz: Die V e rg e se lls c h a f tu n g  der 
Betriebe und der iibrigen ProduktionsnJttcl. Vortrag. 
Ron:scheid: Verlag der Deutschen Motali-Industrie- 
Zeitung — Leipzig: Otto Maier, G. m. b. H ., i. Komm. 
(1919). (34 S.) 8°. 1 Jl.

W e y ra u e h , R o b e r t ,  ©r.-lyng., o. Professor der Techn. 
Hochschulo S tu ttgart: B e itra g e  zur Borufakundo
des Ingeniours. S tu ttgart: Konrad Wittwer 1919. 
(3 BI., 86 S.) S°. 4,60 Al, geb. 6,25 Jl.

=  "; D is s e r ta t io n e n . =
P o rs tm a n n ,  W .: U n te rs u e h u n g e n  iiber Aufbau und 

ZusammenschluB der MaBsysteme. Berlin (Sommer- 
straCo 4 a ) : NormenausschuB der deutschen Industrie
1918. (37 S.) 4°. 3,75 Jl.

Leipzig (Uniyersitat), Phil. Diss.
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V ereins - N achrichten.
Josef von

Am 4. Juli 1919 Yerschied naoh mehrmonatigom 
schweren Loiden m it Jo so f T o n  B re u e r , dem Stell- 
vortretor dos Generaldirektors der Skodawerke in Pilsen, 
Yerwaltnngsrat dor Eisen- und Stahlwerke H radek und der 
Eischerschen Weicheisen- und StahlgieBorei in  Traison, 
ein namentlich in der Eisenindustrie Bohmens und dor 
ubrigen Landor des ehemaligon ósterroichisch-ungarischon 
Kaiserstaates hokanntes und geschiitztcs M itglieddes Ver- 
cins deutscher Eisenhuttenleute.

Der Heinigegangene wurde am 6. Mai 1871 in  Ozd 
(Oberungarn) geboren und eritstammte einer nlten aus 
Deutschland eingewanderten, aber 
'durch Jahrhundorte in den Zipser 
Stfidtcn wohnenden, angesehenen 
deutschen Familio. Nach Bccndi- 
gung der Gymnasialstudien bezog 
er dio Bergakademie in Schemnitz 
und durchlief sio m it Aufezeiclmung 
bis zum Jahre 1893. Die frohen 
Studienjahre in  dem alten ungari- 
schcn Bergstiidtohon waren dom 
heiteren lebhaften Manno stets eine 
liebe Erinnerung.

Im  Jahre 1894 tr a t  e r in die 
Dienste dor Oesterreichischen Staats- 
eisenbahngosellschaft, auf deren Wer
ken Anina und Rosicza der jungę 
Ingenieur im Walzwerk tatig  war.
1898 finden w irihii ais Assistenten 
und B etriebsleiter in Korompa in 
dom damals der HernadthalorEisen- 
industrio-Gesellschaft gehorigen 
W erke, von wo er am 1. Mai 1900 
oinem Rufo Antons yonK orpely d. J . 
folgend.als Oberingenieurder Oesterreichisch-AlpinenMon- 
tangesollschaft nach Neuberg ging. Sohon 1904 ubertrug 
ihm der Genannte die Leitung dos gleichfalls der Alpinen 
Montangesellschaft gehorigen Zeltwoger Werkes. Hier 
fuhrteer ąnden BlechstraBenverschiedene Yerbessorungen 
durch, yerlieB abor die Dienste dor Gesellschaft, ais ihn 
die Staatseisenbahngesellschaft m it der Oborleitung ihrer 
Hauptwerke Resicza und Anina betrau te . D ort waT er 
vom 1. Janner 1900 bis Ju li 1908 ais Zentralinspektor 
tatig . Zu dieser Zeit beriof ihn ncuordings die Oester- 
reichisch-Alpine Montangesellschaft und beauftragte ihn 
m it der Leitung ihres HauptwerkesDonawitz, dessen Walz
werke damals bedeutond vergroBert werden sollten. Diese 
Aufgabo fiihrte Josef von Breuer m it seltenem Gesohicke 
duroh, und die dort befindlichen Strccken bieten heute 
noch manches Bemerkenswerte. Besonders durch eine 
Leistungssteigerung der BlockstraBe und bei der un ter 
Breuers Leitung erbauten Mittelstrecke sowie bei einor kon- 
tinuierlichen Morgan-Drahtstrecke erzielte er Ergobnisse, 
die zu damaliger Zeit allgemeine Beachtung fanden. Alle, 
die dazum aldas Gliick hatten , m it ihm zu arbeiten, werden 
sioh gerne jener Jahre erinnern, da das frohe Schaffen 
im Werk gleichsam spielend vor sich ging; denn das 
gewinnende, liebonswurdige Wesen des nun Verblichenen

Breuer f .
zwang jeden in  so.inon Bann. Mancher gesellig heitero 
Abend, der die Beamten durch gemeinsame Wertschatzung 
ihres Diroktors in selten gowordenor Kameradschaft ver- 
band, entschadigte fiir die Miihen des Tageś. Noch in 
seinen letzten Tagen sprach Breuer oft von soinor Tiitig- 
k e it in der „griinon Steierm ark" und gedaohto dankbar 
seiner M itarbeiter. So war es begreiflich, daB er sioh 
nur schweron Horzens und nach langerem Zogern ent- 
schloB, im Juni 1913 die Stadte seines orfolgreiehen 
W irkens aufzugebon und die gesamto tochnischo 
Leitung der Skodawerke ais stellvertretender General- 

direktor zu tibornehmen. H ier war 
er vor gewaltigo Aufgaben gestellt, 
ais der Krieg ausbrach. Wie er sie 
loste, davon haben dieErzeugnisse des 
Pilsener Werkes m itehem er Stimmo 
ihr W ort gosproohen. Bei Kriegsaus- 
bruch waren die Skodawerke in  der 
Hauptsache auf den Bau ron  Marine- 
gesohiitzen eingeriehtet, und es galt 
nun, auch den anderwoitigon Bedarf 
des Feldheeres an Artilleriezeug zu 
decken. Dies wurde dank uner- 
mudlicher A rbeit in  kttrzestor Zeit 
erreicht. Fiir dio rasche Stoigerung 
der Leistungsfiihigkeit gibt dio Ar- 
boiterzahl ein Bild: sio betrug bei 
Kriegsausbruch etwa 8000 und stieg 
auf 30 000 an.

Die nimmermiide Arbeit mag den 
Ausbrueh des tuckischenLeidens be- 
schleunigt haben,dem Breuer schlieB- 
ich erlag. Schon zu Beginn des 
Jahros 1918 zeigte es sich; aber 

trotz des Einspruches des Arztes verharrte or — ein 
Beispiel treuester Pflichterfullung — auf seinem ver- 
antwortungsreichen Posten, bis ihn die K rankheit am
20. Oktober v. J. auf das Lager warf, yon dem er sich 
nioht mehr erheben sollto. So blieben ihm wenigstens 
die fiir dio meisten Deutschen so schmorzliehen E r
fahrungen der Umsturztage des Oktoberendes erspart. 
M it Stiller Heldenhaftigkeit h a t  e r  dem nahenden Todo 
ins Auge gesehen, immer nur darauf bedacht, den Seinen 
den Abschied nicht zu schwor z u machen.

Der Grundzug yón B reuers Wesen war menschen- 
freundliche.heitereLiebenswurdigkcit.in deren Bann jeder 
vom ersten AugenblickedesBeisammenseinsmitihm stand. 
AeuBeren Ehiungen abliold, verband er m it der Fiihig- 
ke it, raseh zu handeln, eine zielbowuBto Arbeitsfroudigkeit 
und durch reiche technische Erfahriuigen entwickelte 
EntschluBfiihigkcit, die ihn ohne Schwauken das Richtige 
treffen lieB. S tets darauf aus, anderen in  der Not bei- 
zuspringen, wuBte er ebenso oft den Verzagten ein Trost 
und eino Stiitze zu sein.

Ais Huttenm ann von Ruf, ais ein hilfsbereiter, guter 
Mensch wird er in der Erinnerung seiner vielen Freunde 
weiterleben.

Pilsen, im Juli 1919. E. Mann.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.
Ehrungen.

AnlaBlich der Feier des lOOjahrigen Bestehens dor 
B o n n e r  U n i v ę r s i t a t  sind u. a. folgende Ehrungen 
yerliehen worden:

H err Geheimrat Sr.-^ttg. e. h. W. B e u k e n b e r g ,  
Dortmund, wurdo durch gemeinsamen BeschluB der ju- 
ristisohen und philosophischen F akultat zum D o k t o r

d e r  S t a a t s w i s s e n s o h a f t e n  e h r e n h a l b e r  pro- 
moviert; H err Geheimrat Professor Dr. C. D u i s b e r g ,  
Leyorkusen, wurde duroh BeschluB der juristischen 
F aku lta t zum D o k to r  d o r R o o h ts w is s e n s o h a f te n  
e h r e n h a l b e r  promoyiert; H erm  Generaldirektor 
S)r.*2[ng. e. h. O t t o  W e in l ig  wurde das a k a -  
d e m is o h e  E h r o n b i i r g o r r e c h t  der Bonner Uni- 
yersitat yerliehen.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslos!
Beachtet die 12. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 130/2 des Anzeigenteiles.


