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Wiederaufbau“ (Theorie und Wirklichkeit).

Von S5r.*3ng. A. Stellwaag in Dusseldorf.

I Jas schwere Darniederliegen unserer Yoltewirt-

schaft erweckt allenthalben Piane, wie eine Ge- 

sundung der Lage herbeigefiihrt werden konne. Be- 

sondere Beachtung diirfen dabei fiiglick die- Vor- 

sclilage solclier Persiinlichkeiten verlangen, die sich 

ais Wirtschaf tsleiter betatigen oder betatigt haben, 

denen also fiir die Betrachtung der in Frage stehen- 

den Verliiiltnisse nicht nur theoretische Einfalle, son

dern auch tatsachliche Erfahningen zur Verfiignng 

stehen. Gerade dieser Uinstand verleiht.den AeuBe- 

rungen eines Deutsch, Rathenau, Vogleru.a. ihr 

besonderes Gewicht. Auch der Verfasser der Schrift 

„Sozialisierung und Wiederaufbau*11), Bergr 

■assessor Alfons Iforten, gehort zu denjenigen, die 

wahrend einer langjahrigen praktischen Tatigkeit 

Gelegenlieit hatten, Erfahrungen zu sammeln und 

tieferen Einblick in die Yolkswirtschaft zu nehmen. 

Sehon seit 1917 betatigt sich Horten ais scharfer 

Kri t i ker der Eisenwirtschaft, wenn er auch bisher 

nur unter denDecknamen Industrius und Monta- 

nus in die Oeffentlichkeit getreten ist. Untcrrich- 

tete Kreise haben daher seit geraumer Zeit mit 

Spannung eine zusammenfassende AeuBerung von 

dieser Seite aus erwartet. Man muB aber leider 

feststellen, daB das Ergebnis der jahrelańgen Unter- 

suchungen des Verfassers nacli Inlialt und nicht 
minder nach der Form auBerordentlich enttauscht. 

Die Schrift kann nicht ais eine akademische Er
orterung der zu losenden Aufgaben angeselien wer

den. Horten hat auBeraclit gelassen, daB jede wissen- 

scliaftliclie Untersuehung von yornherein an Wert 

verliert, wenn sie den Charakter einer Polemik tragt,. 

die in den Mittelń hart an eine tendenziose Walil- 

maclie heranreicht.

Horten stellt clie Frage zur Erorterung: „Wie kann 
auf Grund der in Deutschland augenblicklich ge- 

gebenen Lage die kapitalistische, d. h. die auf Unter- 

nehmergewinn gerichtete Erzeugungsweise umge- 

wandelt werden in eine solche, die statt des Unter- 

nelimergewinns das Wohl der Allgemeinheit zum 

Ziel hat?“ und er verspricht: „Mittel und Wege zu
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zeigen, durch die die unaufhaltsam dem Abgrund 

zutreibende Entwicklung gehemmt wird und wie 

m it Sicherheit (!) in  n ich t zu langer F rist (1) 

eine wesentliche Besserung (!) unserer Wirt- 
schaftslage und ein Ausweg aus der allgemeinen Not 

erreicht werden kann.“ Um es gleich vorweg zu 

nehmen: die von Horten vorgeschlagene Losung 
besteht darin, daB der Staat drei nach jeder Hin- 

siclit erstklassige Werke der Sęhwereiscnindustrie 

enteignet. Unter weitgehender Oeffentlichkeit der 

Betriebsleitung waren diese in der Form einer Aktien- 

gesellschaft weiter zu betreiben, wobei in der Zu
sammensetzung des Aufsichtsrates eine Gcltend- 

machung, der nationalwirtscliaftlichen Belange ge- 

walirleistet wiirde. Durch diese MaBnahme hatte 
der Staat entscheidenden EinfiuB auf die Erzeugung 

und dioPreispolitikder Schwcrinduśtric; cinellebung 

der Erzeugung und eine Senkung der Preise seien dic 

siclieren Folgen; auBerdem aber sei der erste Schritt 
zur Befriedigung der wirtschaftspolitiScheii Wiinsche 

der Arbeiters.cliaft getan und deshalb eine allgemeine 
Beruhigung und ein starkerer Arbeits\ville' bei den 

Arbeitern zu erwarten.

Die Unterlagen fiir seine Untersuchungen schopft 

Horten aus einer durch die ganze Abhandlung ver- 

streuten und nicht ohne Geschick von Fali zu Fali 

angewendeten Rritik der bisherigen wirtschaftlichen 

Entwicklung. Diese hat seit Kriegsende ein merk- 

liches Nachlassen der Erzeugungsfahigkeit, verbun- 

den mit einem ganz erheblichen Steigen der Preise, 

aufzuweisen. Ferner hat die Unzufried.enhcit der 

Arbeiter sieli in hiiufigen Streiks Luft versehafft.

Fiir diese drei ITauptmerkmale unserer heutigen 

Wirtschaftslage macht Horten das Gewinnstreben 

der kapitalistisclien Unternehmer verantwortlieh,- 

geht aber einer ernstliaften Betrachtung geflissentlieb 

aus dem Wege. Nur .weilTeider eiń groBer Kreis nicht 

geniigend unterrichteter Leser der Hortenschen 

Schrift die tieferen Ursachen nicht kennt und des- 

wegen die Bedingtheit der Hortenschen Darstel- 

lungen nicht erkennen kann, seien hier kurz die Um- 

stande nochmals geschildert, die in erster Linie 

dic deutsche Eisenwirtschaft seit Kriegsende so auBer

ordentlich geschwacht haben. Sehon mit dem Waffen-
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stillstand yerloren wir die Erze und die Hiitten- 

industrie in Lothringen und an der Skar. Wie schwer 

dieser Yerlust fiir die Eisenwirtschaft war, kann nur 
ermessen werden, wenn man sich vor Augen halt, 

daB damit 77 % der inlandischeri Erzforderung, 

rd. 40 % der deutschen Roheisenerzeugung und 40 % 
der Stahlherstellung yerloren gingen. Wenn auch der 

groBte Teil der genannten Rohstoffe in dengemisehten. 

Werken in Lothringen und an der Saar weiteryer- 
arbeitet wurde, so kommt der Ausfall dieser Versor- 

gungsmengen doch in voller Scharfe in den Fertig- 

erzeugnissen zur Geltung. An der Herstellung von 

Schienen fiir die Eisenbahn und an Tragern und 

Formeisen fiir Bauzweeke war Lothringen und das 

Saargebiet ausschlaggeberid beteiligt.
GroBe Bedeutung besaB die Absplitterung Loth- 

ringens und des Saargebietes ferner dadurch, daB 

Roheisen und Halbzeug von dort in groBen Mengen 

in der reclitsrheinischen Industrie weiterverarbeitet 

worden war und daB auBerdem ganze Liinder— 
Bayern an der Spitze — in ihrer Gesamtversorgung 

fast ausschlieBlich auf die verlorenen Gebiete an- 

gewiesen gewesen sind. Dieser plotzlicli unterbundene 

Verkehr trat nunmehr unvermittelt an die rechts- 
rheinisebe Industrie heran. Dic Spannung in der 

Bedarfsdeckung im uńbesctzten Deutschland wurde 
aber noch ganz auBerordentlich dadurch vergroBert, 

daB dic reehts des Rheines liegende Eisenindustrie 

infolge des Mangels an Kohlen und Koks sow'ie an 

Erzen und wegen der unausgesetzten politischen 

Storungen nicht entferntmitvollerLeistungsfahigkcit 

arbeiten'konnte. Einem aufs iiuBerste gesteigerten 
Bedarf stand infolgedessen eine nur sehr unzulang- 

liche Erzeugung gegeniiber.

Es ist geradezu unsinnig, wenn Horten an- 

gesichts einer solchen Sachlage davon redet, daB 

die Schwerindustrie in der Naclikriegszeit aus Ge- 

wiunsucht absichtlich die Erzeugung niedcrgehalten 

habe. Der Bedarf war derartig groB, daB aucli eine 

wesentlich erhohte Erzeugung stets zu den hóchsten 

Preisen Absatz gefunden hatte; aucli wiirde clas Aus

land jederzeit einen ErzeugungsiibcrscliuB mit beiden 

Handen gegriffen und mit Gold aufgewogen haben. 

Das Strcben selbst des eigenniitzigsten Unternehmers 

ging also gerade im Gegensatz zur I-Iortenschen Auf- 

fassung auf eine Steigerung der Erzeugung aus. und 

nur infolge des Verlustes wichtiger Erzeugungs- 

gebiete und des Mangels an Kohlen und Koks 
sowie infolge der Streiks erwiessich dic wiinschens- 

werte Steigerung der Leistung ais eine tatsiichliche 

Unmogiichkeit.
Ganz gewiB hat Horten vollkomnien recht, wenn 

er eine Besserting der heutigen Versorgungslage 
hauptsaehlich in einer Steigerung der Erzeugung 

erbliękt und wenn er alle MaBnahmen, die dieses 

Zicl nicht treffen, ais unzuliinglich yerwirft; aber der 

Weg, den er schlieBlich weist, wird diesen grund- 

legenden Forderungen nicht im allermindesten ge- 
recht. Die Erzeugungssteigcrung auf den wenigen, 

nach seinen Angaben sozialisierten Betrieben wiirde

auch im besten Falle nicht ausreiclien, um die' Ge- 
samterzeugung so merklich zu heben, daB eine Ent- 

spannung in der Bcdarfslagefiililbar wiirde. W esent

lich gesteigerte Gesamterzeugung ist nach Horten 

der Priifstein fiir die Richtigkcit der eingeschlagenen 

Wirtschaftspolitik. Sein Vorsclilag richtet sich in 

diesem Punkte selbst.
Es ist auffallig, wie wenig es Horten gelingt, 

den fiir eine unbefangene Beurteilung der Yerhalt
nisse niitigen Abstand zu gewinnen. Infolgedessen 

sieht er das ihm zunachst Liegende meist zu groB 

und das ihm ferner Liegende weitaus zu klein. Diese 

Verzerrung der Wirklichkeit macht sich bei der Er- 

orterung der Erzeuguńgsfrage wie auch' bei den spa- 
ter zu betrachtenden Preis- und Rcntabilitatsfragen 

sehr nachteilig bemerkbar. Sie ist um so gefilhr- 

licher, ais der Leser, der die Verhaltnisse nicht selbst 

genau kennt, sich hierdurch auf das bedenklichste 

iiber die Voraussctzungcn der gemachten Yorschliige 
tiiuselien kann. Genau wio er wahrend des Krieges 

glaubte, mit den 30 0001 Erzeugung von de Wendel 

umgestaltcnd auf die Deckungslage .ciues Monats- 

bedarfs von 1 G50000 t -einwirken zu konnen,,so 
nimmt Horten auch jetzt wieder fiilschlich an, daB 

„der Ring der Unternehmer mit einem Schlage ge- 

sprengt und*ihr bisheriger Herrenstańdpunkt unlialt- 

bar wiirde", wenn der Staat iiber die Erzeugung der 

drei von ihm bezeiehneten Unternehmungen ver- 

fiigte. Dabei wird yollig yerkannt, daB der Bedarf 
an Eisen und Stahl heute so groB ist, daB die Unter

nehmer alles andere fiirchten miissen, ais „ihre Kund- 

scliaft an das Staatswerk zu verlieren“ , das schlcchter- 

dings nicht in der Lage ware, den erhebliclien Eisen- 

bedarfder Allgemeinheit auch nur annahernd mengen- 

miiBig zu befriedlgen. Ganz abgesehen davon ver- 

langen aber die Kundćn doch aiith bestimmte Eigen

schaften, Abmessungen und sonstige Besonderheiten, 

die sie immer wieder auf ihre jahrelangen Geschśifts- 
beziehungen zuruckgrcifcn lassen, wahrend das 

Staatswerk nicht entfernt imstande ware, allen diesen 

Sonderwiinschen — dic zum Teil fiir die.technische 
Weiterverarbeitung aussclilaggebend sind — nachzu- 

kommen. Diejenigeri, die mit Horten glauben, daB 

der Ring —  den nicht die Unternehmer, sondern die 

freie Gestaltung der Dinge’um die Eisenwirtschaft 

hcrumgelegt haben — so leicht zu sprengen ware, 

wOrden/durch die Wirklichkeit schwer enttauseht 

werden. Hier wirkt nicht die Engherzigkeit mehr 

oder weniger selbstherrlicher Unternehmer, sondern 

es sind starkę wirtschaftliche Gesetze w & ą iii, die 
durch Ilortens Yorschliige nicht aufgehoben werden 

konnen. Eine Entspannung der Deckungslage wird 

doilialb durch Hortens Plan ebensowenig erzielt, 

wie eine Steigerung der Erzeugung.

Der Entwicklung der Eisenpreisc widmet Horten 

nunmehr seit 4y2 Jahren seine besondere, Aufmerk- 

samkeit. Keiu 'Wunder, daB er sic auch in diesem 

Zusammenhang wieder bespricht. Wunderbar ist 
nur, daB er in all der Zeit sich noch nicht darum 

bemiilit liat, einmal tiefer in das Wesen der Preis-
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bildung von Eisen und Stahl einzudringcn. Es gcntigt 

nun einmal nielit, eine derartig sehwierigc Frage 

dadurch zu erledigen, daB man die „Sehwcrindustrie" 

mogliehst schwarz an die Wand malt und dabei 

unermiidlich die gleichen falschen Schlagworte wieder- 

holt. Man gewinnt dadurch allerdings sehr leicht 

die Zustimmung eines nur mangelliaft unterrichteten 

griiCeren Kreiscś', man begibt sieli aber bei einem 

solehen Verfahren des Ansehens, das wissenschaft- 

liche Sachlichkeit auch beim entschiedenen Gegner 

yerleiht. Mit einer Geschicklichkeit, die fast auf be- 

wuBtc Absicht schlieBen liiBt, verincidet es Horten, 

sich zu der Frage der Eisenpreise im Zusammenhang 

zu iiuBern. Wo es ihm gerade in die Polemik paBt, 

streift er diesen wichtigen Gegenstand und bietet 

dabei eine Fiille von Zahlenangaben, durch die er in 

der Wirkung mehr ver\virrt ais aufkliirt. Er scheut 

sich vor vielfa cli en Wiederholungen derselben Saclie 

nicht und gibt sich dadurch den Anschein des Ticfer- 

schiirfens, wahrend er in Wirklichkeit niemals unter 

dic oberste Oberfliiche hinuntergeht.

Auch hier diirfte es am Platże sein, zunachst 

einmal das Tatsachliche zur Preisfrage voranzu- 
stellen. Der Eiscnpreis hat in der Tat seit der Revo- 

lution eine-geradezu stiirmisclie Entwieklung gc- 
nommen, teilt aber natiirlich diese Aufwiirtsbewegung 

mit allen anderen Warenpreisen. Die Verteuerung 

auf dem deutsehen Markt ist eben zu einem wesent- 

lichen Teil auf .die Entwertung der Mark zuriickzu

fuhren. Wenn man auch bei einer. zahlenmaBigen 

Auswertung dieser Tatsache auf Schiitzuiigen ange- 

wiesen ist, so darf man doch wohl mit einiger Sicher- 

heit annehmen, daB eine Preissteigerung auf das 

12 'bis 15faclie des Friedenspreises ungefahr das- 

jenige AusmaB darstellt, das bis Miirz 1920 ohne Be- 

rucksichtigung anderer Griinde allein auf die Geld- 

entwertung zu rechnen ist. Wenn man aber iiber- 

haupt mit den Friedcnspreisen vergleiclien will, so 

darf man den wichtigsten Umstand nicht auBer acht 

lassen, daB die unmittelbar vor Kriegsausbruch 

giiltigen Preise wegen der damaligen Marktdeprds- 

sion nicht ais angemessen angesproclien werden 

diirfen. Man kommt erst dann auf wissenschaftlich 

yertretbare Vergleielisgrundlagen, wenn man jeweila 

den Mittelpreis aus den Jahren 1912 und 1913 in 

Rechnung stellt. Gegen diese Forderung statistiseher 

Gerechtigkeit darf man nicht ohne weiteres mit 
Horten zusammen verstoBen.

Nun liaben in der Tat die Eisenpreise etwa die 

30fache Hohe, des Friedenspreises erreicht. Den 

Grand liierfiir sucht Horten wiederum in der kapi- 

talistischen Raffgier der Schwerindustrie, wodurch 

er sich jede sachliche Kritik der Preisentwicklung 

erspart. DaB diese Preisentwicklung aber nicht ganz 
ohne Berechtigung sein kann, durfte sich allein 

schon daraus ergeben, daB seit 1919 jede Preis- 

erhohung zunachst einer gemeinsamen Besprechung 
-zwisehen Unternehmern, Handlem und Verbrauchem 

unterlag und ferner erst nach genauer Nacliprufung 

der Unterlagen durch das Reichswirtscliaftsmini-

sterium genebmigt wurde. Es ist doch wirklich nicht 

anzunehmen, daB all diese Kreise von der Schwer- 

industrie bestochen oder unfilhig sind, aus gegebenen 

Verhaltnissen die ziitreffenden Schliisse zu ziehen. 

In Wirklichkeit liegen eben schwerwiegcnde Griinde 

vor, dic den Eiscnpreis iń einer so erheblichen Weise 

in die Hohe getrieben haben, wenn auch gewiB ein

zelne giinstiger arbeitende Werke liieraus besondere 

Yorteile haben ziehen konnen. Da ist in erster 

Linie die dauernde Unterbrechung der Arbeit 

durch Streiks und die Behinderung der Leistungs- 

fiihigkeit durch Brennstoffmangel; hat doch jedes 
einzelne Werk wahrend insgesamt yicler Wochen 

•fast ganz stilliegen mussen und sind einige Erzeu- 

gungszweige ununterbrochen wahrend fiinf bis sechs 

Monaten arbeitsunfiiliig gewesen! Wahrend sich 

also die laufende Erzeugung, aus der doch schlieBlich 

der Betrieb bezahlt werden muB, denkbar sclileeht 
entwickelte, erwuclisen der Industrie betriichtliche 

Zahlungsverpfiichtungen, sei es durch den Zwang, 

Arbeitslohne fiir Feierscliichten oder Streiktagc zu 

zahlen, ohne daB Arbeit geleistet worden ware, sei es 
infolge der Notwendiglceit, die hohen Allgemein- 

unkosten einschlieBlich aller Abgaben oline Riick- 

sicht auf die gesunkenc Leistungsfahigkeit zu dccken. 
SchlieBlich aber erwuchs ein riesiger Bedarf an Zah- 

lungsmitteln fiir die Beschaffung der auslandischen 

Erze und fiir die Abzahlung der alten Erzschulden, 

die auf Wunsch der Regierung wahrend des Krieges 

mit Riicksiclit auf dic Hochhaltung des Markstandcs 

gemacht worden waren. Diese haben sich mit dem 

Sinken der Valuta seit der Revolution geradezu ins 

Ungehcuerliche gesteigert und beliefen sich bei 
einzelnen Werken zeitweise bis auf das Mehrfache 

des Aktienkapitals. Alle liierfiir benotigten Geld- 
betrage konnten aus keiner anderen Quelle beschafft 

werden ais aus der laufendeu Erzeugung. Je mehr 

diese aber schrumpftc, um so mehr erhohtc sich der 

Betrag, der auf die Tonne umgelegt werden muBte, 

um so mehr stiegen also die-Preise iiber das AusmaB 

der reinen Geldentwertung hinaus. Ganz yermag 
Horten an diesen yollig unzwcifelhaften Tatsaclien 

nieht yoriiberzugehen. Was die Schweden-Erz- 

schulden anbetrifit, so glaubt er allerdings die Frage 

mit der Erklarung abtun zu konnen, daB „die hohen 

Erzkosten bei dem Sinken der Valuta durch ge

st eiger ten Exportgewinn ausgcglichen werden11. Der 

Einwurf wiirde nur dann yielleicht zutreffen, wenn 

die Erzschulden gleichsam Zug um Zug durch ,,Lei- 

stung“ beglichen werden konnten, wahrend doch in 

Wirklichkeit die Devisen durch Ausfuhr nach ganz 

anderen Landcrn ais den Glaubigęrstaaten beschafft 

und dort ganz wesentlich uberzaWjt werden mussen. 

AuBerdcm aber yergiBt Horten dic alten Erzschulden, 

bei denen zwisehen Aufnahme und Tilgung ein 

Yalutasturz von 50 Punkten hingenommen werden 

muB. AuBerdem hat sich aber seit Februar 1920 das 

Blatt gedreht und gerade in der letzten Zeit war 

die Lage so, daB durch das Steigen der Valuta der 

Weltmarktpreis von, uns aus gesehen ganz betraeht-:
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lich sank und dadurch die Absatzmogliehkeiteń 

fur deutsche Eiscnerzeugnisse im Ausland auBer- 

ordentlich erschwert wurden, so daB die Beschaffung 
der notigen Devisen zu einer ganz auBcrordentlich 

schwieri^en Aufgabe geworden ist. Man darf ferner 

bei einer sachlichen Preiskritik nicht ohne Beruck
sichtigung lassen, daB es in Zeiten solcher Giiter- 

knappheit der Wettbewerb der Kiiufer ist, der ganz 

wesentlieh starker ais jemals das „gewinnberauschte 

Unternehmertum“ die Preise in die Hohe treibt. 
Von der auBerordentlichen Erhohung der Lohne, 

der Verteuerung aller Betriebsstoffe soli garnicht 

erst lange geredet werden; sie liegen auf der Hand.
Kurz, man mag die Preisentwicklung des Eisens • 

beclauern, aber es ist vollig abwegig zu glauben, 

sie „bei richtiger Wirtsehaft und scliarfer Prcis- 
kontrolle yermeiden zu konnen11. Eine derartige 

Forderung nimmt sich iibrigens dann besonders 

merkwiirdig aus, wenn gerade Horten sie erhebt, der 
an yerantwortlicher Stelle durch eine falsche Be- 

handlung der Frage die moralische Schuld an der 

Preisentwicklung wahrend des Krieges auf sich 

genommen hat. Diese hatte von ihm sehr, wohl 

durch eine sachgemaBc Beliandlung rechtzeitig in 

ruhigere Bahnen iibergeleitet werden konnen, beyor 

es infolge der yolligcn Veriinderung der Wirtscliafts- 

lage durch Sommeschlaclit und Hindenburgpro- 

granim unmijglich geworden war.

Horten spricht dayon, daB nach seinen „sorg- 

faltigen Sćhatzungen11 etwa 2000 JL je t gegenwartig 

zu viel bezalilt werden. Er nimmt an, daB sich das 

daraus ergibt, daB der Eisenpreis wesentlieh 

starker gestiegen ist ais der Kohlenpreis. Diese 

Folgerung ist alles andere ais schlussig, und es miiBte 

im Gegenteil wundernehmen, wenn nach dem oben 

Gesagten der Preis fiir Eiscnerzeugnisse, an denen 

eine Fiille von Ąrbeitsleistung hangt, wirklieh nur 

in dem gleiehen AusmaB angewachsen ware wie der 

Preis fiir Kohlen, die nacli Verlassen des eigentlichen 

Forderortes fast keine- neuo Ąrbeitsleistung zur 

,,Weitervcrarbeitung“ erfordern und obendrein auch 

durch kemerlei besondere Schuldbelastung ver- 

teuert werden. Wenn nun aber Horten aus dieser fast 

leichtfertig zu nennenden Erreclmung einer Tonnen- 
ersparnis von 2000 Jt bei einem Jahresbedarf von 

7 Millionen t eine Belastung unserer Wirtsehaft um 

15 Milliarden Jt, (7 ,x 2 =  151) erklugelt, so kann 

man eine solche Zahlenakrobatik nicht anders ais 

wirtschaftliche Demagogie nennen. Wie groB muBte 
wohl die Leistungsfahigkeit und der Absatz, ander- 

seits die Kapitalkraft einer Industrie sein, aus der 
man jahrlicli allein an Ersparnisscn 15 Milliarden 

herauswirtschaften konnte! Die Frage der Kriegs- 
entschadigungen ware dann wirklieh mit einem Feder- 

strich zu erlcdigen. M e  diese Rechenkunststiicke 

erweisen sich aiso bei naherem Zusehen ais leerc 

Spielerei. Einen schliissigen Boweis und eine nach- 

priifbare Begriindung fiir die Riclitigkeit der von ihm 
angeffthrten Sparsuinme gibt Horten iiberdics an 
keiner^Stelle seiner Darlegungen.

Hortens Preistheorie bedarf noch einer wei- 

teren kurzeń Untersuchung. Er sagt riehtig: 

„Eine gute Rentabilitat eines Werkes kann auf 
zweierlei Art li erb eigef ii lir t werden, durch Ver- 

billigung der Herstellungskosten oder durch Erhohung 

der Verkaufspreise.“ Er gibt dann allerdings zu, 

daB ,, die Herabsetzung der Selbstkosten schwierig 

und in ihrer Wirkung sehr begrenzt sei“ , wirft aber 

im gleiehen Atemzuge den Unternehmern vor, eine 

ihnen beąuemere Ausbeutungspolitik zu betreiben, 

wenn sie notgedrungen die Verkaufspreise her auf
setzen miissen, weil die Selbstkosten nicht nur 

nicht zu erniedrigen sind, sondern im Gegenteil 

ganz erheblich anwaelisen. Auch hier muB noclimals 

erwahnt werden, daB nicht nur die technischen 

Selbstkosten eihsclilieBlich der Lohne bei der Preis- 

bildung mitsprechen, sondern daB gerade in der 
Gegenwart die wirtschaftlichen Selbstkostenanteile

— groBe Belastung der laufenden Erzeugung durch 

Streiks, Kohlenmangel, Schuldbelastung aus friihe- 

ren Zeitabschnitten u. dgl. — geradezu aus- 

schlaggebend fiir die Preisentwicklung geworden 

sind. Horten erhebt in diesem Zusammenhang 

wiederum den Vorwurf, daB die Werke mit Riick- 

siclit auf die Gewinne Wert legten auf die Ver- 
hinderung der ,,Ueberproduktion“ und auf die Aus- 

schaltung des gegenseitigen Wcttbewerbs durch 

Kartelle. Er verwechselt aber liierbei ganz ofTen- 

kundig die Verlialtnisse, die vor dem Kriege fiir die 

Eisenwirtschaft maBgebend waren, mit den jetzt 

yorliegenden, die gerade entgegcngesetzte Richtung 
haben. Die Anpassung der Erzeugung an den Bedarf, 

die Krisen yermeidende Hintanhaltuhg wirklicher 
Uebererzeugung ist doch eines der Verdiensto 'der 

Kartelle in der Yorkriegszeit, das auch von sozia- 

listischer Seite unumwunden zugestanden wird. Heute 

ist die Mogliehkeit einer — am tatsaclilichen Bedarf 

gemessenen — Uebererzeugung fiir lange Zeit niclit 

zu erwarten. Hebung der Erzeugung ist das einzigc 
Mittel, das uns nachhaltig helfen kann, und hier 

gehen Volks- und Privatwirtschaft Hand in Hand. 

Fiir jedes Werk ist es heute von allerdringendster 

Wiehtigkeit, seine Erzeugung zu steigem, denn auch 

der Gewinn, der bei gemaBigten Preisen, aber voller 

Beschaftigung erzielt werden kann, ist ganz ungleich 

yiel groBer ais dcrjcnige, der bei noch so hohen 

Preisen,aber nur ganz geringer Ausnutzung der vor- 

liandenen' Betriebsanlagen gemacht werden kann. 

Man denke hier nur an das naheliegende Beispiel in 

unserem Verkehrswesen. Wenn es gelange, die Eisen- 

bahn ausreichend mit Kohlen zu yersorgen, so daB 

eine annahernd friedensmaBige Ausnutzung der An- j 
lagen moglich ware, dann brauchte der Eiscnbahn- 

liauslialt selbst bei wesentlieh niedrigeren Fahr- 

preisen nicht so trostlos auszusehen. Der fast zum 

UeberdruB wiederliolte Gemeinplatz, daB nur crhohte 

Ąrbeitsleistung uns wieder in die Htjhe bringen 

kann, bleibt wahr, ob man ihn nun auf dic gesamte. 

VolkSwirtscliaft anwendet oder auf den einzelnen 
Betrieb.
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Es konnte iibrigens keine schlagendere Wider- 
legung der Hortensclien Behauptungen geben, ais 

wenn in der Tat sieli einzclne Werke entscliliefien 

wolltęn, ihre Selbstkosten zu veroffentlichen. Im 

Reichswirtschaftsministerium liegen stets die. An
gaben einer Reihe von Werken vor, und au Ber dem 

werden von Fali zu Fali sticliwcise die Selbstkosten 

auf den Werken selbst nachgcpriift. Gerade weil 

man sieli davon iiberzeugen muBte, daB sie ganz 

ungewijlmlich liocli sind, hat man aucli bei Re

gierung und Yerbraucliern den Preiserliohungcn auf 

dem Eisenmarkt zugestimmt, und wenn in der Tat 
die Eisenpreise jetzt ihren Hohepunkt erreiclit haben 

sollten, so hat dazu nicht „bessere Einsicht11 der 

Unternehmer, aucli nicht die „Energie” der Regie

rung oder der ,,Streik" der Verbraucher, sondern 

einzig und allein die Entwieklung der Yaluta bei- 
getragen. Wer aber klar zu sehen vermag, kann in 

dieser Art von Preissenkung, die uns mehr oder weni

ger von unseren friiheren Feinden aufgezwungen 

wird, aber keine Begriindung in unserer inneren 

Wirtschaftslagefindet, nicht eine Entspannung, 

sondern nur eine neue Gefalir fiir unser ganzes Wirt- 
schaftsleben erblicken.

SchlieBlich kann ein Vorsclilag Hortens nicht 

unwidersproehen bleiben. Er meint, „es sei vorteil- 

hafter, einzelnen Werken Zusęhliige auf die Preise zu 
geben,- ais den gesamten Preisstand fiir alle Werke 

so hoch zu halten, daB das am ungiinstigstcn arbei- 

tende Werk noch ausreichend verdient.“ Man hat 

solche Erwagungen wahrend des Krieges bei uns 

und auch in England angestellt, ist aber von der 

Durchfuhrung uberall abgekommen, weil man die 

Yollige Unmoglichkeit einer solchen Preispolitik ein- 

gesehen hat. Die Befolgung dieses Vorschlages 

wiirde nichts weniger bedeuten, ais eine dauernde 

NadiprUfung der Betriebsfiihrung aller in Frage 

kommenden Werke. Ein Heer von —  unbedingt 

zuverlassigen, teclinisch und kaufmannisch tadellos 

vorgebildeten — Beamten ware hierfiir erforderlicli. 
Gesetzt auch, es ware moglich, einen solchen yoll- 

kommenen und unbestechlicheń Beamtenkorper auf- 

zubauen, so ware dieser angesichts der Ueberfulle 
von Yerschiedenheiten in Aufbau, Betriebsfiihrung, 

Herstellungsweisen und -zweigen mit Sicherheit 

nicht in der Lage, fruclitbringende Arbeit zu leisten. 

Die bestenfalls wirklich gemachten Ersparnisse 

wiirden von der Venvaltungsmascliine, die ja immer 

teuer zu arbeiten pflegt, aufgezehrt; mit Wahrschein- 

lichkeit aber wiirde die Durchfuhrung eines solchen 

Versuchs uniibersehbaren mittelbaren Schaden an- 

richten und eine Belastungsprobe darstellen, die 

unser Wirtschaftsleben’ heute nicht mehr ertragen 
kann. Ungelóst bleibt auch die Frage, wie sich die 

Sache stellt, wenn die Preise eine riicklaufige Be- 

wegung einnehmen und unter die Selbstkosten 

herabsinken. Soli dann der riesige Beamtenkorper 
einfach feiern oder soli man es fiir moglich halten, 

daB man der Yerbraueherwelt hohe, den Selbst

kosten entsprechende Preisę aufzwingen kann, wenn

sie sich — etwa vom Ausland her — billiger eindecken 

kann? Der einzige, wirklich Erfolgversprechende Weg 

geht iiber die Handhabung einer klug und umsiclitig 

entworfenen und angewendeten Steuerpolitik, die 

den ungewollten Sondergewinn der iibermaBig be- 

gUnstigten Werke wieder fiir die Allgemeinheit nutz- 

bar maclit.
Nur wenn mail die Voraussetzungen der Hortcn- 

schen Preispolitik nicht in ihrer Unwahrscheinlich- 

keit erlcennt, kann man mit ihm der Ansicht sein, 

daB die Ergiebigkeit der in den Staatsbetrieb iiber- 

gefiihrten Werke „auBer jedemZweifel“ steht. Gerade 
die Hochspannung, unter der sich die deutsche 

Wirtsehaft zurzeit befindet, erliolit die Verlustgefahr 
fur jede derartige Wirtschaftsuntemehmung so. daB 

schon mehr ais Vertrauensseligkcit dazu gehort, eine 

solche Behauptung ais nur wahrschcinlich, gescliweige 

sicher hinzunehmen.

Wiirde nun in der Tat der Vorschlag Hortens 

eine riclitunggebcndc staatliche EinfluBnahme auf 

den Preis durchfiihrbar macjien ? Es muB dies 

fiiglich bezweifelt werden. Auch hier ist derUnterbau, 

von dem aus Horten wirken will, viel zu schmal. 

Steigen die Preise infolge der Spannung zwisehen 
Bedarf und Erzeugung in die Hohe, so ist dasAngebot 

der immerhin nur beschrankten Erzeugung einiger 

weniger Werke niclit groB genug, um nacbhaltig auf 

die Preise zudriicken. Weder der Saarkohlenbergbau 
noch dieHiberniahabenbeispielsweisedenStaat inden 

Stand gesetzt, die Preispolitik des Kolilensyndikates 

wesentlieh zu beeinflussen. Im Gegenteil hat sich hier 

gezeigt, daB der Staat die Verbandspolitik im wesent- 

liclien ais richtig anerkennen und mitmachen muBte. 

Fallen die Preise anderseits, und zwar unter den 

Stand, der zur Aufrechterhaltung der Erzeugung 

iiberhaupt notig ist, so wird das Staatswerk auch 

nicht in der Lage sein, Abhilfe zu schaffen. Ueber 

die Selbstkosten der Werke aber vermag sich die 
Behorde mit Hilfe einer weitgehenden Auskunfts- 

pflicht und ortliclier Nachpriifung auch so zu unter- 
richten.

Weder mit Riicksicht auf die Erzeugung noch 

mit Riicksicht auf die Preise versprechen also die 

Hortenschcn Vorschliige irgendeinen Erfolg.
Von den drei Grundforderungen, die Horten 

aufstellt, Erhohung der Erzeugung, ErmaBigung der 

Preise und Zufriedenstellung der Arbeiter, bleibt 
noch der letzte hinsichtlich seiner Voraussetzungen 
und seiner Verwirklichungsmoglichkeiten zu priifen. 

Die Arbeiterschaft erkennt, daB sich ihre Lebens- 
fiihrung trotz der sogenannten Errungenschaften der 

Revolution nicht gebessert hat, wahrend anderseits 

gewisse, in ihrer zalilenmaBigen Bedeutung wegen 

der ,,Ubiquitat“ , wie Lassalle scharfsinnig bemerkt 

hat, bedeutend iiberscliatzte Kreise sich unmaBig 

auf Kosten der Allgemeinheit bereichern konnen. 
Der Arbeiter schiebt die Schuld auf die Bourgeoisie 

und den. Kapitalismus und erwartet eine Besserung 

der Verhiiltnisse, wenn die Arbeiterschaft weit- 
gehend an der Fiihrung und Yerwaltung der Pro-
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duktionsbctricbe beteiligt wird. Hieraus leitet sieli 

die mehr oder minder klar ausgedrtickte Forderung 

nach „Sozialisierung11 ab, fiir dereń Durchfiihrung 

die mannigfachsten und weit yoneinander ab- 

weichcnden Bahnen gewiesen werden. Es hat sieh 

dabei derMiBstand herausgebildet, daB eine groBe 

Zahl von literarisclien Verfechtern der Sozialisie- 

rungsgedanken einen durcliaus individuellen Stand
punkt einnehmen, wahrend eine breite Masse noch 

immer mehr oder weniger deniimrussischenBolsclie- 

wismus bereits ais undurcbfiihrbar erwiesenen Plan 

einer Betriebsorganisation auf der Grundlage von 

Produktivgenossenschaften nachhangt. Wahrend so 

die einen bereits die Bildung der neuen Selbstyer- 

waltungskórper der Industrie ais sozialistische MaB- 

nahme ansehen, betraehten die anderen dic durch 

das Betriebsrategesetz verliehenen Rechte ais eine 

hochst unzulangliehe.unsozialistisclie Halbheit.

Horten vergroBert nun die umfangreiclie Literatur 

iiber Sozialisierungsvorschlage durch einen neuen 

Plan von Sozialisierung, „wie er sie auffaBt11. Ohne 

die Frage zu erortern, wieweit sieli iiberhaupt sein 

Vorschlag mit Sozialismus vertriigt, und in welehem 

Umfange die auf einp Sozialisierung gesetzten Hoff- 

nungen iiberhaupt berechtigt sind, stellt sieh Horten 

auf den Standpunkt, daB nur die von ihm angeregte 

Sozialisierung der lebenswichtigen Betriebe eine Bes- 
, serung der wirtschaftlichen Lage herbeifiihrcn konnte. 

Er hat zwar selbst an liervórragender Stelle in der 

Yorlcriegszeit zu den Vorkampfern einer Wirtschafts- 

politik gehort, die an Strammheit in bezug auf Ver- 

tretuug privatkapitalistischer Interessen nichts zu 

wiinschen iibrig lieB, und hat dabei feststellcn konnen, 

daB man in der Tat „bis zum Ausbruch des Krieges 

mit diesem einseitigen kapitalistisclien System nicht 

a llzu ungiinstig gewirtschaftet liat“. Man weiB, 
daB Horten geradezu ein Schrittmacher fur eine der 

Innenwirtschaft nicht gerade giinstige Entwicklung 
gewesen ist, und muB nur bedauern, daB er erst jetzt, 

nachdem Sozialismus die groBe Mode geworden ist, 
Anschauungen vertritt, gegen die er zu einer Zeit, 

ais er einen leitenden Posten inne hatte, ohne Ge- 

wissensbedenken yerstoBen hat. Diese personliche 
Stellung Hortens darf bei einer Kritik seiner Vor- 

schlagc nicht iibergangen werden. Sein Blick wird 
in der Betraclitung der aufgeworfenen Fragen zudem 

nicht ungetriibt sein dureh den Rechtsstreit, den er 

gerade infolge seiner damaligen Wirtschaftsfiihrung 
noeh heute mit einem der groBten Unternehmer 

fiihrt und der ihn notwendig in eine Kampfstellung 

gegen die Montanindustrie hineindrangt. Unter 
Beriicksichtigung dieser besonderen Yerlialtnisse muB 

man auch seinen Yorwurf ais gcf&rbt kennzeichnen, 

daB die Sehwerindustrie „einen groBen Teil der 

Schuld an dem furchtbaren Ausgang des Krieges11 

truge. Die amtlichen Untersuchungen, die wohl 

demnaclist verofTentlicht werden, werden einwand- 

freie Feststellungen bringen. Nur grenzenlose Vorein- 

genommenheit kann zu solchen Behauptungen ver- 
leiten; sie ist um so bedauerlicher, ais Horten die

wahren Griinde fiir die Unzuliinglichkeit der Eisen- 

erzeugung genau kennt. Ebenso abwegig sind seine 

Behauptungen betreffs der Eisenausfuhr, woriiber 

ebenfalls die amtliche Ver6ffentlichung genaue Auf- 

schliisse geben wird.
Der Hortensche Vorschlag der Verstaatlięhung 

dreier Werke wurde bereits obfen kurz dargelegt. 
Praktiseh gesprochen tritt bei der Durchfiihrung 

dieses Planes an dio Stelle einer groBen Reihe von 

Aktioniiren der Staat ais der Vertreter der Allge
meinheit. Er zieht den Nutzen ein, den diese 

Unternehmungen den Aktioniiren abwerfen, er 

komnit aber auch aus der Tasche aller Steuerzahler 

fur die Riiekschlage auf, die friiher nur der kleinere 

Kreis kapitalkraftiger Aktionare zu tragen hatte. 

Horten yerschweigt, wie er es sieh denkt, die aus- 

landischen Besitzer von Aktien der von ihm ent- 

eigneten Werke zufriedenzustellen; wir konnen es 

uns gegenwiirtig kaum leisten, um irgendwelcher 

gewagten Versuche willen unsere auBenpolitische 
Lage noch mehr zu erschweren. Ebenso geht Horten 

an der von ihm gar nicht bedachten Folgę der Ent- 

eignung der fruheren Besitzer voruber, die durch die 

Fliissigmąchung der von ihm ins Auge gefaBten 
Geldmengen (zunachst 800 Millionen Mark) hervor- 

gerufenwird. Diese fliissig gemachten Gelder mussen 

notwendig anderweit Unterkommen suchen; sie 
werden aus der Tasche der Steuerzahler genommen 

und dienen doeh schlieBlich wiederum nur kapi- 

talistischen Interessen in einer wahrscheinlicli viel 

unerfreulicheren Art, ais sie es yorher getan haben. 

Kein Einsichtiger aber. wird annehmen wollen, 
daB die betrofienen Kapitalisten so zahm seip 

'werden, diese Summen gleich in Form einer Sonder- 

steuer an den Staat,zuriickzufiihren. Bis der Steuer- 

beamte konnnt, ist dieses Kapitał schon langst 

wieder fest angelegt. Vor einer entschiidjgungslosen 

Enteignung aber schreckt doeh aucli Horten mit 

Recht zuriick.
An der Betriebsorganisation und an der Betriebs- 

fiihrung der yerstaatlichten Werke soli nichts ge- 

iindert werden. Es fragt sieli nur, ob die leitenden 

Beamten unter der neuen Herrschaft werden weiter 

arbeiten wollen. Die ungelieuere Bedeutung der 

iiberragenden Personlichkeit fiir die Leitung der 

GroBbetricbe erkennt ja Horten in seiner sehr zu- 

treSenden Untersuchung iiber die bestelienden Unter- 

nehmerklassen ausdriicklich an. Es wird aber schwer 

sein, die geeignete Personlichkeit fiir die Weiter- 

leitung der Betriebe zu finden. Welche groBen 

Unzutraglichkeiten sieli dureh einen MiBgriff in 

der Wahl der Personlichkeit ergeben konnen, zeigt 

gerade das yon Horten mehrTach angefuhrte Beispie- 

von de Wendel. Die in der Schrift hierzu angefiihr- 

ten Tatsacheu sind nicht so genau, wie man dies fiig- 

licli yerlangen konnte. Eine Yerstaatlichung des de 

Wendelschen Werkes; die Horten ais Beispiel fur die 

Leichtigkeit der Durchfiihrung seiner Gedanken 
anfiihrt, liat in dieser Form nie stattgefunden. Es 

handelte sieh hier lediglich ufai eine kurzfristige
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Uebernahme der Betriebsleitung, nicht aber des Be- 
sitzes auf die IIeeresverwaltung; .die Leitung ist am 

Ende des Krieges auch ordnungsgemaB wieder in die 

Hand der Besitzer zuriickgelegt worden. Das Werk 

war infolgedessen so wenig verstaatlicht wie irgend- 
eine andere Sache, die wahrend der Kriegszeit zu 

militiirischen Dienstleistungen herangezogen worden 

ist. Diese Art von Verwaltung. ist aber in keinerlei 

Parallele mit der von Horten beabsichtigten Ver- 
staatlichung groBer Werke zu stellen. Aber selbst 

wenn eine solehe Vergleichungsm6glichkeit bestande, 

so diirften gerade die auf dem de Wendel-Werk ge- 

machten Erfahrungen am allerwenigsten zur Wieder- 

holung eines so gewagten Versuches anregen. Horten 

selbst verschweigt leider die angeblich von ihm ge- 

macliten gunstigen Erfahrungen, die er doch der 

Oeffcntlichkeit nicht yorenthalten sollte. Ueber die 

beim de Wendel-Werk aufgedeckten, aus der Zeit 

der Hortenschcn Verwaltung stammenden MiBstande 
durfte der Leiter- der Schutzverwaltung doch 

einige Kenntnis besitzen;, yon einer wesentlichen 

Erhohung der Erzeugung ist nie die -Rede ge- 

wesćn, nur von einer ungeheuren Yermehrung der 

Ausgaben. Fiir die wirklichen Kenner der Sach- 

lage stellt sićh der mit de Wendel angestellte 

Versuch, ein groBes Eisenhiittenwerk aus einer yer

waltung in eine andere Uberzufiihren, ais ein voller 

MiBerfolg dar. Das mehrfach angefiihrte Kronbei- 

spiel erweist sich also nicht ais einBeweismittel fiir 

die Yerstaatlichungsplane, sondern mit aller. Deut- 

lichkeit ais ein solclies gegen die Wahrscheinlichkeit 
ihrer reibungslosen Durchfuhrung.

Horten hat geglaubt, durch ein Ankampfen gegen 

vier „Schlagworte" und durcli eine Vorwegwider- 

legung yon ,,Einwendungen“ die Zahl der Angriffs- 

moglichkeiten gegen seinen Plan yermindern zu 
konnen. Diese Einwendungen konnen aber doch 

wohl nur von sehr oberflachlichen Kritikern des 

neuen Planes gemacht worden sein, wenn sie nicht 

uberhaupt in pólemischer Absicht „konstruiert“ 

wnrden. Es handelt sieh namlich letzten Endes gar 

nicht einmal so sehr darum, ob die Durchfuhrung 

der Verstaatlicliung im Sinne Hortens der Form nach 

und praktisch durchfiihrbar ist, sondern ganz allein 

darum, ob sich die MaBnahme in der Folgezeit be- 

wlihrt und ob irgend etwas fiir die Allgememheit 
daraus gewonnen wird.

DaB zwei Grundbedingungen nicht erfiillt sind, 

wurde bereits dargelegt. Auch das letzte Ziel, die 

Befriedigung der Arbeiter, wird nicht erreicht werden. 

Man fragt sich namlich bei der Durchdenkung des 

Hortenschen Entwurfes unwillkiirlich, wo denn nun 

eigentlich der sozialistische Geist steckt, der den 

ganzen Plan tragen soli. Nur in einigen Ausfiilirungs- 

bestimmungen unterscheidet sich diese ais „So- 

zialisierung“ angepriesene MaBnahme beispielsweise 

von der in der Yorkriegszeit durchgefuhrten Ver- 

staatlichung der Zeche „Hibernia11. Genau so wenig 

wie man damals auf den Gedanken kam, in sozia- 

listischem Fahrwasser zu segeln, genau so wenig liat

der Hortenscho Plan dem Geiste nach etwas mit 

Sozialismus zu tun. Er setzt an die Stelle des Privat- 

kapitalismus einen Staatskapitalismus, bei dem es 

noch immer dahingestellt bleibt, wieweit er sozialen 

oder' gar sozialistischen Forderungen gereeht werden 

will, und der ais reiner Konsumentenkapitalismus 

nicht weniger einseitig ais der bisherige Produ- 
zentenkapitalismus ist.

Man sollte doch endlich aufhOren, mit Halbheiten 

zu spielen. Ist man, wie auch Horten, der Ansicht, 

daB die kapitalistische Wirtschaftsform (z. B. die 

Aktiengesellsehaft) den heutigen Erfordernissen der 

Wirtschaft am besten gereeht wird, so soli man sićh 

davor huten, die Arbeiterschaft durch einen Schein- 

sozialismus kiidern zu wollen. Man sollte. yielmehr 

seine ganze Kraft darauf richten, den Kapitalismus 

von den Auswiichsen eines ubertriebenen Mam- 

monismus zu reinigen und ihn sozial so zu wandeln, 

wie es im wolilyerstandenen Besten der Arbeiter

schaft und der Allgemeinheit liegt. Die yerstąat- 
lichung weniger Werke muB schlieBlich doch die 

sozialistischen Hoffnungen der Arbeiter enttauschen, 

an dereń Stellung zu den Produktionsmitteln durch 

die Verstaatlichung t&tsachlich "wenig geandert wird. 

Es soli hier ganz yon den Schwierigkeiten abgcsehen 

werden, die aus der zeitweiligen Bevorzugung der 

Arbeiter der Staatswerke erwachsen miissen, die 

Horten zur > Hebung der Arbeitsfreudigkeit plant. 
Es ist wenig wahrscheinlich, daB der Versuch 

gelingt, „durch yorherige Verhandlungen mit den 
Ver'tretern der gesamten Arbeiterschaft daftir 

Vorsorge zu treffen, daB unter der iibrigen Arbeiter

schaft durch dieśe yersuchsweise Beyorzugung eines 

einzelnen Werkes (Fettzulage u. dgl.) anderwarts 

keine Unzufriedenheit hervorgerufen wird11; Die 
grundsiitzlichen Bedenken wiegen schwerer. Eben- 

sowenig wie die Arbeiter der Staatseisenbahn oder im 

staatlichen Kohlenbergbau werden die Arbeiter der 

yerstaatlichten Eisenwerke in der Verstaatlichung ais 

solcher eine Erfiillung ihrer Wiinsche erblicken.

Es bedeutet aber obendrein einen sehr groBen 

Mangel an Verstśindnis fiir die Geistesart unserer 

Zeit, wenn Horten glaubt, ein etwaiger MiB

erfolg seines Vorgehens wiirde keine weiteren Fol- 
gon nach sich ziehen. Man konne etwa „die Be

triebe in die Hande der Vorbesitzer zuriick- 

geben, ohne daB groBer Schaden entstanden \viire“ , 

oder „es ware wenigstens durch einen Versuch im 

groBen Klarheit geschailcn, und es konnten in Zu- 
lamft allen ferneren Sozialisierungsbestrebungen der 

Arbeiter mit Recht die gemaehten ungiinstigen Er

fahrungen entgegengehalten werden*1. Die Arbeiter

schaft wiirde sicher den Grund fiir einen MiBerfolg 

lediglich in der Unfśihigkeit der Leitung suchen, 

und der Vorbesitzer -wiirde sich wahrscheinlich be- 

danken, ein heruntergewirtschaftetes Werkftir teueres 

Geld wieder iibernehmen zu miissen. AuBerdemliegen 

Versuche mit recht zweifelhaften Ergebnissen bereits 

yor: die Hibernia, und, wenn man Horten folgen w#l, 

auch de Wendel.
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Die Gcduld der Arbeiterscliaft wird zudem auf 

eine Probe gestellt, die eine Befriedigung und Wiedcr- 

erweckung groBter Arbeitsfreudigkeit recht bedenk- 

licli in Frage śtellt. Fiir die Aufzielmng der neuen 

Organisation rechnet Horton seehs Monate. Weitere 
zwei Jahre muBten aber dann doch wohl noch ins 

Land gelien, bevor man sich iiber die Ergebnisse ein 
zutreffendes Urteil bilden kann. Wer aber ist im- 

stande, auch nur anniiherungsweise vorlierzusagen, 
in welcher Richtung sich unsere Wirtschaft und 

unsere innere Politik unter dem Druek des Friedens- 

yertrages bewegen wird, welche Wirtschaftskrisen 
die Industrie und auch die Staatswcrke treffen und 

u. U. schwer scliadigen konnen! Auf solch lange 

Frist ist mit wirtscliaftspolitischen Halbheiten niclit

• zu arbeiten. Die Arbeiterscliaft hat heute noch nicht 

die Rulie gefunden, um in solchen langfristigen 

Pliinen eine befriedigende Erfullung ihrer noch immer 

sturmischen Augenbliekswiinsche zu sehen.

Wenn man mit unseren alteren Sozialisten auf 

Grund einer ein gajizes Leben hindurch yertretenen 

Weltanschauung im Sozialismus die Formel fiir die 

Holierentwicklung unseres Wirtschaftslebens ge

funden zu haben glaubt, so mogę man den Versuch 

einer Sozialisicrung „der Wirtschaft", aber nicht 

der Einzelwirtschaften anstellen. Wenn man auf 

dem entgegengesetzten Standpunkt steht, so mogę 
man eineii sozial, aber nicht marxiśtisch, gewan- 

delten Kapitalismus gegenuber allen Strómungen 

der Tagesmeinung durchhalten. Gefiihrlich ist es 
nur, Halbheiten zu verfolgen, die eine Kreuzung 

zweier so wesensfremder Prinzipien zum Ziele haben. 

Nicht von irgendeinem Parteistandpunkt aus, son

dern gerade mit Riicksicht auf die .Allgemeinheit 
muB man also den Ilortenschen Vorschlag ablehnen, 

der weder schnell noch sicher wirkt, und keine der 

Grundbedingungen erfullt, die er sich seibst gesetzt 

hat.

Ueber die Bestimmung des Sauerstoffs im Eisen I I .1)

Von P. Oberhoffer und O. von Keil.

(Mitteilung aus dcm Eisenliiittenmannisclien Institut der Technischen Hochschule in Breslau.)

|\/l it den steigenden Betriebserfahrungen am 

SauerstofTapparat ergaben sich eine groBere 

Anzahl von Aenderungen, die eine wesentliche Ar-, 
beitserleichterung und Vereinfachung der gesamten 

Apparatur zur Folgę hatten.
Eine lediglicli konstruktive Neuerung weist der 

Wasserstoffentwickler auf, dessen neue Bauart nicht 
nur wesentlieh betriebssicherer ist, sondern auch 

keine Wasserkiihlung benotigt. Die Geschwindigkeit 

der Entwicklung ist die gleiche geblieben, so daB er 
den -Ans^ruchen bei der fortlaufenden Bestimmung 

vollkommen gerecht wird. Wie in Abb. 1 angedeutet, 

besteht der Wasserstoffentwickler aus einer stabilen 

Pulverfiasche B mit weitem, eingeschliffenem Hals E 
und zwei durchbohrten und durch Gummistopfen 

yerschlossenen Ansiitzen C und D. Im Sóhliff E 

sitzt ein zweites GlasgefaB A auf, dessen rohrenartige 

Fortsetzung bis hart an den Boden des unteren Ge- 

faBes reićht. Die Nickeldraht-Netzelektrode G' fiir 

die Wasserstoffentwicklung ist um die Glasrohre ge- 
legt und erhalt den StromanscliluB dureli den An- 

satz D. Die zweite Elektrode F wird an einem Glas- 

stab durch die obere Oeffnung eingefuhrt und kann 
der Hohe nach beliebig verschoben werden. Durch 

Ansatz G ist mittels eingesetzten Hahncs H die 

Wasserstoffentnahme geregelt. Infolge des groBen 

Querschnitts des die beiden GefiiBe verbindenden 

Rolires liegen die Spannungsverhaltnisśe bedeutend 

giinstiger ais beim Wasserstoffentwickler des ersten 

’ Modells der Apparatur; auBerdem ist der Weg von 

Elektrodo zu Elektrode stark verkurzt. Dadurch 

tritt eine so starkę Erwitrmung wie bei der alten 
Anordnung niclit mehr auf und ein WasseranschluB

*) .Vgl. den I. Bericht „Die Bestimmung der Gase
im Eisen“ , St. u. E. 1919, 18. Dez., S. 1584 90.

zur Kiihlung eriibrigt sieli. Bei einer Spannung yon 

7 bis 10 V braucht der Entwickler eine Stromstarke 
von 4 bis 4/2 A.

Folgende Ueberlegung und die im AnschluB daran 

gemachten praktischen Erfahrungen ergaben die Mog

lichkeit, die Eyakuierung des Reduktionsraumes ohne 

Hochyakuumpumpe durchzufiihren. Die GroBe des 

zu evakuierenden Raumes betragt reichlich gerechnet 

150 cm3. Bei geniigendem Wasserdruck evakuiert 
eine gute Wasserstrahlluftpumpe diesen Raum bis 

zu einem Druek von 20 mm QS. Es verbłeiben also

unter diesen Verhaltnissen - cm3, das sind

rd. 4 cm3 Luft iu dem zu evakuierenden Raum. Stellt 

man jetzt die Wasserstrahlluftpumpe ab, leitet 

Wasserstoff ein und evakuiert nun nochinals, so wird 

der Sauerstóffgehalt des restlichen Gemisches 0,02 cm3 

betragen. Nach abermaligem Einleiten von Wasser- 

stofl und drittem Evalaiieren werden nunmehr

0,0003 cm3 Luft yorhanden sein, entsprechend einem 

Gewicht von 0,00006 g Sauerstoff oder 0,000068 g 

Wasser, eine Auswage, die weit innerhalb der Fehler- 
grenze der analytischen Wiigung liegt. Durch Fort- 

fall der Pumpe konnte nun die gesamte Apparatur 

bedeutend ypreińfacht werden.

Abgesehen yon dem Wasserstoffentwickler wurde 

das Phosphorpentoxydrohr K. insoweit verandert, ais 

es mit dem Manometer und dem Halin H2 zu einem 

Stuck yerbunden ist. Daran schlieBt sich einT-Stiick 
N, dessen beide anderen Enden einerseits unmittelbar 

an die Wasserstrahlluftpumpe, anderseits an das 
Verbrennungsquarzrolir Q durch Gummischlauch an- 

geschlossen.sind. Durch Verwendung yon Gummi- 

yerbindungen an Stelle der bisher yerwendeten 

, Schliffycrbindungen wird die Apparatur bedeutend
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Abbildung 1. Yeroinfachte Einriclitung fiir Sauerstoffbestimmungen.

es ergab sieh bei dreimaligem Evakuieren folgende 
Zu- oder Abnahme des U-Rohrchens in g:

+ 0,0001 + 0,0002 + 0,0000
+ 0,0001 + 0.0002 + 0,0000

Versuche, das Evakuieren nur zweimal durchzu- 
fiihren, ergaben zwar bei den ersten Bestimmungen 

ebenfalls einwandfreie Werte; wurde aber eine groBere 

Anzahl Bestimmungen hintereinander durchgefuhrt, 

so zeigte sieh eine immer grofier werdende Zunahme 
des Wiigerohrchens bis zu 0,0008 g. Es erscheint 

nicht ausgeschlosseń, daB bei zweimaligem Ęva- 

kuiercn die immerhin betrachtliche Restmenge des 
Sauerstoffs durch die Apparatur gegen den Wasser- 

stóffentwickler zu diffundiert, und daB die mit Platin- 

asbest gefiillte Quarzspirale bei dem nachfolgenden 

Versuch nicht mehr imstande ist, den iibcrdiffun- 
dierten Sauerstoff mit dem Wasserstoff zu binden. 

Deshalb ist es notwendig, das dreimalige Evakuieren 

durchzufuhren.

Eine weitere Acndenmg ergab sieli am Wage- 

rohrehen. Bisher waren U-Róhrchen und Schliff P 

aus einem Stiick. Wie aus Abb. 1 zu erselien, sind 
jetzt Schliff und U-Róhrehen durch einen Vakuum- 

schlaucli R yerbunden. Dadurch entfallt das lang- 

X X I V . , ,

Proben 

‘ Nr.

Neue
Arbelts-
welse
% o

Aitc
Arbeits
weise

% o

1 0.082 0050
Thomas-

FluB- 2 0,117 0,068
elsen 3 0,111 0.035
vor der * 4 0,078 0,030
De*oxy-
datlon 5 0,085 0.056

6 0,105 0.063

U a 0,036 0,015

Desgl. 2a 0,030 0,015

nach der 3a 0,030 0,017
De*oxy- ’ 4 a 0,042 0,020
dation

5 $ 0,053 0,033
6a 0.040 0033

chens geschlossen, und 

es wird, ohne den 

Hahri' H2 abzudrehen, 
der Schliff P abge- 

nonlmen, das Schiffchen mit der reduzierten 

Probe rasch aus dem Quazrohr entfernt, die 

neue Probe eingesetzt und nach Umtausch des 

Wiigerohrchens fiir die nachste Bestimmung der 

Schliff wieder angesetzt.- Nun erst wird der Halin H2 

geschlossen und sofort durch Oeffnen des Halines H 3 

evakuiert. Leerversuche zeigten bei dieser Arbeits
weise gute Ergebnisse. Hm auch sicher zu gelien, 

daB wahrend des Einfiihrens der Probe in das Quarz- 

rohr bis zum Evakuiercn keine Ojcydation der Probe 

eintritt, wurden die ersten 50 Bestimmungen an 
einem Apparat alter Bauart kontrolliert. Die Er

gebnisse der Kontrollbestimmungen, von denen 

einige in Zahlentafel 1 angefiihrt sind, waren durch- 
wreg befriedigend, so daB die weiteren Versuche nach 

dem abgekiirzten Verfahren durchgefiihrt werden 

konnten. Rechnet man fiir das Evakuieren und die 

Fiillung der Apparatur mit Wasserstoff 3 min, fiir die 
Erhitzung auf 950° 5 min, fiir das Halten auf Tem

peratur 20 min, fiir die Abkiihlungszeit 1 min und

105

wTierige und peinliche Reinigen des Schliffes mit 

Alkohol, und .auch der Fettverbraueli ist auf ein 

MindestmaB beschrankt, da der Schliff P zwar zur 

Einfiilirung des Schiffcliens mit der Probe vom Quarz- 

rohr entfernt werden, jedoch nur nach-ungefahr 

jeder 10. Bestimmung fluchtig gereinigt und frisch 
gefettet werden muB.

Eine bedefltcnde Verkiirzung der Bestimmungs- 

dauer trat durch teilweises Fortfallenlassen der Ab- 

kiihlungszeit ein. Nachdem dic Temperatur auf 

950° 20 min lang gehalten wurde, wird der Ofen 

abgezogen und nach der neuen Arbeitsweise das 

Quarzrohr nur 1 m in 

dor Abkiihlung iibcrlas- 

sen. In dieser Zeitsinkt 

die Temperatur unter 

500 °. Jetzt werden die 

Hahne des U - Rćilir-

Zahlentafel 1. 

K o n t r o  l l v o r s uo he

Probe

Nr.

Neue
Arbelts-
welse
% 0

Alte 
Arbeits

weise 
% 0

1
2

3
4
5
6

0,022

0,030
0,041
0.034
0.024
0,026

0,023
0,029

0,039
0,033
0.024
0,029

' elastischcr; auBerdem kann die durch den Fortfall 

der Pumpe bedeutend verbilligte Apparatur in einer 

Ebene aufgestellt • werden. Die Arbeitsweise ist 

folgende:

Der rechts von H2 gelegene Raum wird durch die 
Wasserstrah 11 uftpumpq bis auf 20 mm QS evakuiert. 

Hierauf wird Halm H3 geschlossen und durch Hahn IL  

Wasserstoff eingeleitet. Sobald die Drucksiiule im 
Wasserstoffcntwickler nicht mehr sinkt, ist die Fiil

lung vollcndet. Jetzt wird Hahn H2 wieder ge

schlossen und durch Oeffnen des Halines H3 abermals 

evakuiert usw. Nach dreimaligem Evakuieren ist die 

Luft praktisch vollkommen verdrangt. Man offnet 

nun die Hiihne deś U-Rohrchens IJ. und leitet mit 

maBiger Geschwindigkeit'Wasserstoff durch. Durch 

folgende Ergebnisse von Leerversuchcn ist auch 
praktisch cinwandfrei nachgewiesen, daB diese Ar

beitsweise dauernd fehlerfreie Bestimmungen ergibt;

Zahlentafel 2. S a u er- 

B t o f f b o s t im m u n g e n .
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fur das Unrwechseln der Probe uud des U-Rohrchens 

3 min, fiir den Temperaturausgleich des Rohrchens 

in der Wagę 20 min, so ergibt sich eine Gesamt- 

dauer von 52 min fiir jeden Versuch, so daB man 

also bei fortlaufcndcr Durchfuhrung von Bestim

mungen alle 32 min ein Ergebnis erhalt,

Im ersten Bericht iiber den gleiehen Gegenstand 

wurde bereits auf die Bedeutung des Ausbaus des 

Verfahrens nach der1 Richtung yollstandiger Er- 

fassung des Saucrstoffgehaltes im Eisen hingewiesen.

Wir erwarteten eine Verbesserung der Sauerstoff- 

bestimmung in dieser Beziehung durch bedeutende 

Erhohung der Reduktionstemperatur, da ja die 

friiheren Versuche gelehrt hatten, daB langere Ver- 

suehsdauer bei 950° den Ausfall der Bestimmung 

nicht wesentlich beeinfluBt hatte. Versuclie bei 

1150 bis 1200° waren von Erfolg begleitet, wenn 

auch die Lebensdauer des Quarzrohres durch dic 

bei Temperaturen uber 1000° eintretende bcschleu- 

nigte Umkristallisierung des Bergkristalls erheblich 

sinkt. Immerhin halt ein blasenfrcies Rohr bei 

1150 bis 1200° etwa 300 Bestimmungen aus.

Bei diesen Temperaturen ist die Anwendung 

von Oefen aus unedlem Metali nicht mehr moglich. 

Es muBte daher ein Ofćn mit Platinwicklung ycr- 

wendet werden. Die Reduktionstemperatur wurde 

auf 1150° festgclegt, nachdem an einigen Proben 

eine weitere Abgabe von Sauerstoff bei einer Tem

peratur von 1300° nicht mehr festgestellt werden 

konnte. Ob eine bedeutendere Ausdelinung der Re- 

duktionsdauer bei Temperaturen iiber 12000 oder 

pine noch stiirkere Erhohung der Reduktionstem- 

eeratur die Moglichkeit einer vollkommeneren

Sauerstoilerfassung geben wiirde, konnte mit Riick- 

sicht auf die begrenzte Haltbarkeit und Gasdichtig- 

keit des Quarzrohres nicht untersucht werden. 

Weitere Versuche mit Verbrennungsrohren, die den 

erwahnten Anspriiclien geniigen sollen, sind im 

Gangc.
Yon groBer Bedeutung fiir die Sauerstoffbestim- 

mung bei 1150° ist die Starkę und yollkommene 

Blasenfreiheit des Quarzrohres. Das im hiesigen 

Institut verwendete Quarzrohr hatte eine Starkę von

2,5 mm. Durch zahlreiche Versuche wurde fest

gestellt, daB zur Erfassung des bei 11500 reduzier- 

baren Sauerstoffs die Probe 15 min auf dieser Tem
peratur gehalten werden muB. Im iibrigen bleibt 

der Gang der Arbeitsweise unverandert. In Zahlen

tafel 2 sind einige Sauerstoffbestimmungen nach der 

alten und neuen Arbeitsweise, also Reduktionstein- 

peraturen von 950 bzw. 1150° entsprechend an- 

gefiłhrt.
Sowohl bei den Proben vor ais aucli bei den Proben 

nach der Desoxydation ist bei der hoheren Reduk

tionstemperatur mehr Sauerstoff erfaBt worden ais 

bei 950°. Aus diesen Werten ist aber noch nicht er

sichtlich, ob sich bei dieser Temperatur der Gesamt- 

sauerstoff ermitteln laBt. Zur Kłiirung dieser Frage 

ist es notwendig, einerseits durch besondere Versucho 
an syntlietischen Proben festzulegen, welche Sauer- 

stoffyerbindungen unter den jetzigen Arbeitsbe- 

dingungen reduziert werden konnen, anderseits die 
Apparatur soweit zu vervollstandigen, daB die Re

duktion gegebenenfalls bei noch hoheren Tempera- 

tUren durchfiihrbar wird. Derartige Versuche sind 

bereits seit einiger Zeit im Gange.

Versuche mit Hochofenschlacke.
(Zweiter Baricht, erstattet im Auftrage des Au.ssehussos fiir  Un t e r sue hung  der  Ve rw e nd ba r ke i t  to  n

H ocho fensch lacke  zu  Beto nzwecken.)

Von Professor H. Burchartz, Standigem Mitarbeiter der Abteilung fiir Baumaterialpriifung.

Im  Auftrage des Herrn Ministers der offent- 

lichen Arbeiten sind im Jahre 1911 auf An- 

regung des Vereins deutscher E isenhutten

leute Versucho in Angriff genommen worden, die 

einerseits bezweckten, iiber die Verwendbarkeit von 

Hochofenschlacke zu Betonzwecken AufschluB zu ver- 

schaffen, andererseits zum Ziele hatten, wenn mog

lich technische oder mikroskopische Unterscheidungs- 
merkmale zwischen bestiindiger und unbestandiger 

(zum ZerrieselnoderRissigwerdenneigender) Schlacke 
zu finden und damit sowohl dem Erzeuger wie yer

braucher die Mogliclikeit zu geben, bestandige, also 

brauchbare Hochofenschlacke von unbestandiger, 

also nicht yerwendungsfiihiger, zu unterscheiden. 

Diese Untersuchungen sind, soweit sie in dem in 

der Sitzung der Kommission fur Untersuehung 

der Verwendbarkeit von Hochofenschlacke 

zu Betonzwecken am 7. Februar 1913 genehmigten 
Arbeitsplan festgelegt waren, im Jahre 1916 zum 

AbschluB gebracht worden. Ueber ihre Ergebnisse

ist in den „M itte ilungen aus dem Material- 

priifungsam t“, Heft 4 und 5, ausfiihrlich be

richtet 1).

Wegen der Einzelheiten des Arbeitsplanes iiber 

dio Versuche sei auf den Bericht selbst (Sr 164 und 

165 der Mitteilungen) verwiesen.

Die chemischen und mikroslcopischen Unter

suchungen (Teil I I  des Berichtes) haben, wie hier 

nochmals kurz beinerkt sei, zu keinem befriedigen- 
den Ergebnis gefiihrt, indem sich keine sieheren 

und eindeutigen mikroskopischen Untersclieidungs- 

merkmale zwischen zum Zerfall neigender und nicht 

zerfallender Schlacke und daher auch.keine all

gemein giiltigen Anhaltspunkte.dafiir finden lieBen, 

die eine zuverlassige Yoraussage iiber das Vcrhalten 
der yerschiedenen Schlacken beim Lagern gestatten.

B u rc h a r tz  und B auer, Versuche mit Hochofen
schlacke, Mitteilungen aus dem Materialpriifungsamt zu 

Berlin-Lichterfelde, 1916, Heft 4/5, S. 157 ff. und Stahl 
und Eisen 1917, 5. Ju li, S. 626 u. ff. Nr.
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Aus den Ergebnissęn der allgemeinen Unter

suchungen (Teil I  des Berichtes) konnten folgende 
Schliisse gezogen werden:'

1. Das Verhalten von Hocliofenschlacke (Ge- 
ftigeveranderung — Zerrieseln und Zerfallen) 

scheint, soweit die yorliegenden Versuclisergeb- 

nisse ein Urteil in dieser Hinsicht gestatten, in 

keinem ursachlichen Zusammenhange zu stehen 

mit der chemischen Zusammensetzung, sofern der 

Kalk- und Gipsgelialt eine gewisse Hohe nieht 
iiberschreitet.

Das Zerrieseln und Zerfallen durfte eher eine 

Folgę physikalischer Umlagerungserscheinungen 

ais chemisclier Vorgiinge sein, wahrend das Auf
treten von Rissen, falls es sich nicht um aus- 

gesprochene Treiberscheinungen handelt, ahnlich 

wie bei Gesteinen und anderen Baustoffen auf 

Einwirkung der Atmosphiirilien (Wasser, Frost 
usw.) zuriickzufiihren sein durfte.

2. Aus Hochofenschlacken, soweit sie die Eigen

schaften der yorliegend gepriiften aufweisen, laBt 

sieli guter und unter Umstanden besserer Beton 

(Stampf- und Eisenbeton) herstellen ais aus Kies- 

material. Auch der aus zerfallender Schlacke' 

bereitete Beton hat sich ais brauchbar erwiesen.

3. In Beton aus Hocliofenschlacke verlialt sich 

Eisen ebenso wie in Kiesbeton. Auf das Rosten 

des Eisens im Beton hat die Schlacke keinen un- 
mittelbaren EinfluB.

Wahrend noch die vorerwahnten Yersuche im 

Gange waren, wurde von der obengenannten Kom
mission (in der Sitzung vom 21. Februar 1916) 

besehlossen, die Untersuchungen mit den Beton

proben iiber den urspriinglichen Arbeitsplan hinaus 

fortzusetzen, um iiber das Verhalten der Beton

proben aus Hocliofenschlacke bei hoherem Alter 

AufschluB zu gewinnen. DemgemaB wurde be- 

schlossen, die fiir die 3- Jahre-Priifungen bestimmten 

Probekorper dergestalt zu teilen, daB zwei Korper 

jeder Reihe bei drei Jahien und der itbrigbleibende 

dritte Korper bei fiinf Jahren Alter auf Druck

festigkeit gepriift wurde. Diesem BeschluB gemaB 

wurde yerfahren. Ebenso wurden, um auch das 
Yerhalten der im Freien lagernden Schlacken- und 

Bruchsteinproben bei langerer Lagerdauer festzu

stellen, die betreffenden ebenfalls seinerzeit auf nur 

drei Jahre Beobachtungszeit bemessenen Yerśuchs- 
reihen auf fiinf Jalire ausgedehnt.

Die 5-Jahre-Priifungen sind nunmehr beendet 

und damit samtliche Versuche, die zur Losung der 
Frage der Yerwendbarkeit von Hocliofenschlacke 

zu Betonzwecken Im Jahre 1911 in die Wege ge- 

leitet wurden, abgeschlossen. Die Ergebnisse der 

Versuche sind in den Zahlentafeln 1 bis 4 yerzeichnet, 
und zwar enthalt

Zahlentafel 1 dii. Ergebnisse dc-r Prufung der 

Schlackenproben auf Raumgewicht, spezifisches 

Gewicht, Dichtigkeitsgrad und Undichtigkeits- 

grad,

Zahlentafel 2 die Ergebnisse der Priifung der im 

Freien gelagerten Schlacken- und Bruchstei.i- 

proben auf iiuBere Beschaffenheit,

Zahlentafel 3 dio Ergebnisse der Druckfestigkeit 

der Betonmischungen 1 : 2 : 3  und 1 : 5 : 8 ,  

Zahlentafel 4 die Ergebnisse der Beobachtung des 

Verhaltens der Eiseneinlagen und der Schlacke in 

den Betonkorpern.

Die Ziffern in Zahlentafel 4 bedeuten die yer

schiedenen zur Beurteilung des Rostzustandes der 

in den Betonkorpern gelagerten Eisen dienenden 

Rostgrade, und zwar bedeutet:

0: Alle Eisen rostfrei,

1: Ein Teil der Eisen rostfrei, der andere mit ver- 

einzelten Roststellen,

2: Alle Eisen mit yercinzelten, meist zahlreicheren 

und groBeren Roststellen,

3: Alle Eisen mit Roststellen, zum Teil Bliiten, • 

die insgesamt noch nicht die Halfte der Eisen- 

flache bedecken,

4: Alle Eisen mit Roststellen, meist Bliiten, die 

insgesamt mehr ais die Halfte der Eisenflache,

aber noch nicht die ganze bedecken.
\

Typisclie Proben der yerschiedenen Rostzustśinde 

sind durch die im ersten Berieht (S. 173 der Mittei- 

łungen bzw. Tafel 7 in „Stahl und Eisen“ 1917, 

12. Juli, enthaltene Abb. 1 veranschaulicht.

Neben den Ergebnissen der 5-Jahre-Priifungen 

sind auch die der vorausgehenden Altersstufen mit 

in die Zusammenstellung (die der Druckversuche 

nur ais Mittelwerte) ąufgenommen, um die Werte 
mit den friiher gefundonen yergleichen und etwaige 

spater eingetreteneVeranderungenindem'V erhalten 

der Schlacken feststeilen und ferner den Verlauf 

der Erhiirtung der Betonproben besser verfolgen zu 

konnen.
Fiir die 5-Jahre-Priifung stand leider in jeder 

Reihe nur ein Probekorper zur Verfiigung,' aus wel
che m Grunde die fiir diese Altersstufe.gewonnenen 

Werte nicht ais zuverlassig angesehen werden konnen.

Die Wiirfel aus' der , mageren Rheinkies-Be- 
ton-Mischung (1 :8 ) sind, um den AbschluB der 

Versuche nicht zu sehr zu verzogem, statt bei fiinf 

Jahrenbereits bei yiereinhalb Jahren Alter dem Druck- 

yersuch unterworfen worden (die fiir die 3-Jahre- 

Priifungen vorgesehenen Wiirfel derselben Mischung 

waren seinerzeit beschluBgemiiB bereits bei zweiein- 

lialb Jahren Alter gepriift worden).

Aus den Yersuchsergebnissen ist folgendes zu 

erselien:

Das Raumgewicht der Schlacken hat sich auch 

bis zu fiinf Jahren Alter Lagerung im Freien nicht 

verandert. Die vorhandenen geringen Abweichungen 
der Werte der fiinf Jahre lang gelagerten Proben 

gegeniiber denen der vorausgegangenen Altersstufen 

sind teils auf Verschmutzungen oder Auswaschungen 

der ohne Schutz im Freien gelagerten Probestucke

—  wie schon aus der Tatsache herrorgeht, daB ein-
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Zahlentafel 1. E rg e b n is se  der P r u f u n g  der S c h la c k e n p ro b e n  a u f  R a u m g e w i c h t ,  s pe z ifisehes  

G e w io h t ,  D ic h t ig k e it s g r a d  u n d  U n d ic h t ig k e it s g r a d .

Raumgewicht r Spezifisches

Gewicht

s

Dlchtigkclts-
grad

d =  r 
3

Undlchtlg- 

keitsgrad 

u =  1 — d
Bezeichnung 

der Schlacke Probo bei Beginn nach nach nach nach

Nr. der Prufung 1 Jahre 2 Jahren 3 Jahren b Jahren
bei Beginn der Priifung

A

1
2
3
4

2,964
2,498

3,063
2,455

2,978
2,476
3,100
2,446

2,986
2,532

3,111
2,477

2,958 
2,497 
3,045 
2,423 ‘

2,913

2,458
3,010
2,425

Mittel 2,745 ■ 2,750 2,777 2,731 2,702 3,141 0,874 0,126

Pz

1
2

2,360
2,615

2,368
2,512i)

2,374
2.5221)

2,365

2,490')
2,365
2,490l )

Mittel 2,488 2,440 2,448 2,428 2,428 3,125 _ 0,796 0,204

Bz

1
2

2,613
2,847

2,643
2,803

2,629
2,795

2,576
2,765

2,574
2,776

-

Mittel 2,730 2,723 2,712 2,671 2,675 3,093 0,883 0,117

B

1
2

3
4

2,918
2,826

2,695
2,996

2,934 
2,850 
2,676 

/  2,939

2,921

2,829
2,696
2,944

2,813

2,740
2,685
2,874

2.857
2.857 
2,667 
2,918

-

■ ' Mittel ' 2,859 2,850 ■ 2,848 2,778 2,825 3,077 0,929 0,071

G

1
2

3 '
4

2,271
2,912

2,907
2,877

2,283
2,872

2,898
2,853

2,302
2,886
2,902
2,859

2,273
2,823
2,866
2,847

2,270

2,835
2,850
2,825

Mittel 2,742 2,727 2,737 2,702 2,695 3,077 0,891 0,109

R

1
2
3
4

2,783
2,872

2,611
2,552

2,753
2,860
2.5S8
2,510

2,769
2,868
2,611

2,531

2,773
2,821
2,536
2,470

2,752

2,782
2,531
2,452

Mittel 2,705 2,678 2,695 2,650 2,629 3,125 0,866 0,134

J

1
2
3
4

2,493
2,257
2,471

2,401

2,484
2,278
2,492
2,386

2,505
2,293
2,517
2,417

2,462
2,265
2,426

2,411

2,476
2,243
2,429
2,358

Mittel 2,406 2,410 2,433 2,391 2,377 3,015 0,798 0,202

P

1
2

3
4

2,302

2,898
2,539
3,013

2,363 , 
2,879 
2,537 
3,012

2,349

2,880
2,508
3,012

2,357
2,840
2,528
2,991

2,316 
2,8130 
2,512 

2,969

Mittel 2,688 2,698' 2,687 2,679 2,664 3,030 0,8S7 . 0,113

zelne Proben derselben Reihe an Gewicht zugenom- 

nien, andere dagegen abgenoramen haben — , teils 

auf die unvermeidliclien M;ingel des Versuchsver- 

fahrens zuruckzufiihren. Das Ges a mt ergebnis 

bcweist, daB die Schlacken keine physika- 

lischen oder chemischen Veranderungen, sei 

es durch innere Yorgange, sei es unter dem 

EinfluB der A tmospharilien, erlittcn haben.

Dieser Befund wird durch die Ergebnisse der 

Beobachtung der im Freien gelagerten 

Schlackenschottcrproben (Zahlentafel 2) be- 

stątigt. Auch diese sind wahrend der letzten beiden 
Jahre derLagerung auBerlich unverandert geblieben.

1) Yon den funf walnufigrofien Stuckcn dieser 

Probe fehlte eins, daher die ziemlich grofie Abweichung 
von der ersten Bestimmung (bei Beginn der Prufung).

Wie bereits oben erwabnt, sind die Ergebnisse 

deT Druckversuclie mit den fiinf Jahre alten Beton- 

proben nicht ais zuverlassig anzuschen, weil in jeder 

Reihe nur ein Korper gepriift werden konnte. Aus 

diesem Grunde und weil der Erhartungsverlauf des 

Betons einiger Schlacken kein gesetzmaBiger ist— die 
Betonfestigkeit einiger Schlacken ist nach fiinf Jahren 

teils hoher, teils geringer ais nach drei Jahren — , 
konnen hinsichtlich der Festigkeitsentwicklung der 

einzelnen Schlacken mit fortschreitendem Alter aus 

den Ergebnissen der 5-Jahre-Proben keine all- 

gemein bindenden Schlusse gezogen werden,

Keinesfalls ist der in einzelnen Fallen eingetretene 

Festigkeitsriickgang eine die betreffenden Schlacken 
besonders konnzeichnende Eigenschaft, sondern be- 

ruht auf Zufiilligkeiten, ebenso.wie die Festigkeits-
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Zahlentafel 2. E rg e b n is se  der P r i i f u n g  der  im  

E re ie n  g e la g e r te n  Sch la cken-  u n d  B r u c h s t e in -  

p r o b e n  a u f  iiuCere  Be s ch a f fe nh e i t .  

Probematerial: Je 10 kg der Kornung 25 bis 40 mm.

Bezeich- 
• non g 

der 
Stoffe

Yerhalten wahrend der iibergeschriebenen Zeit 
der Lagerung im Freien

6
Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre

Sch lacken

A

E in  

Stiick 
in klci- 

neTeil- 
chen 

zer- 
fallen

Zwei
weitere
Stucke
rissig

gewor
den

Die nebenge- 
nannten zwei 

Stucke in klei- 
nere Stuckehen 
zerfallen. Meh- 

rero weitere 
Stiickchen von 

’ anderen Stuk- 

ken abge- 
sprengt

'Zwei

weitere
Stucke

zer
fallen,

sonst
unver-
andert

Keine
weite

ren

yeran
der

ungen

Pz

E in 
Stiick 

zu Pul- 
ver zer
fallen

E in
weite

res
Stuck
treib-

rissig

Das treibrissige 
Stuck zuPulver 
zerfallen. Drei 
weitere Stucke 

in  kleinere 
Stiickchen zer- 

fallcn. Rest 

unvcrandert

Keine weiteren 

Yerander

ungen

E

Vier 
Stiickc 
zu Pul- 
verżer- 
fallen

Ein 

weite
res 

Stiick 
in 

kleine 
Stuck- 
chen 
zer- 

f allen

Keine wciteren 

Yeranderungen

Bz, B, 
G, R , J

Die Proben dieser Schlacken waren 

auBerlich unverandert geblieben

B ruc lis tc ine

Basalt

Keine
auBer

lich
wahr
nehm

baren
Veran-
derun-
gen1)

Eine 
groBe- 

re An
zahl 

kleine- 
re 

Stucke 

abge-

Keine weiteren 

Yeranderungen

Dolo

m it

Keine 
auBer- 
lioh 

wahr- 
nehm- 
bare n 
Yeran
derun
gen1)

Vier
kleine-

re

Stucke

•

Keine weiteren

abge-
sprengt

Grau- j Keine auBerlich wahrnehmbaren 
wacke | Yeranderungen

x) Die ersten scchs Monate fielen in Jahres- 
zeiten, wahrend dereń keine Proste auftraten und die 
Proben daher keiner Erostwirkung ausgesetzt waren.

2) Die Werte der 5-Jahrc-Proben sind Ergeb
nisse an Einzelversuehen.

3) Einzelne Korper hatten an den AuCenflacheu 
mehr oder weniger.groBe Hohlraume.

5
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Zahlentafel 4. V e rh a lte n  der E is e n e in la g e n  u n d  der S c h l a c k e  i n  don  B o to n k o rp e rn  zu  Z ah len-  ,

ta f  el. 3.

(Bedeutung der in der Zahlentafel enthaltoncn Zahlen s. St. u. E. 1917, 12. Ju li, Abb. 1.)

Art der Lagerung Wasser Luft

Bezeichnung Eisen Yerhalten Yerhalten

der

Zuschlag-

stoffe

a) mit 
Walzhaut der Eiseneinlagen der Eiseneinlagen

der
b) ohne 

Walzhaut 28
Tage

6
Monatc

1
Jalir

3
Jahre

5
Jahre

Schlacke 28
Tage

c
Monate

l
Jahr

3
Jahre

5
Jahre

Schlacke

Mischung 1 : 2 : 3 (weich)

Schlacke 

A bis E

a

b

Sowohl die Eisen m it wie dio ohne W alzhaut waren in  allen Proben aus samtlichen 
Schlacken bis auf einige an dor Lu ft golagerte Proben aus Schlacke Pz, in  denon ein- 
zolne Eisen m it W alzhaut kleine Roststellen und schwarzo Eleeke zeigten, rostfrei. 
Die Scklackenstiicke in  samtlichcn Betonproben wiescn weder Anzeichen von Troiben 
oder Zerrieselung noch sonst auBerlich sichtbare Verandorungen auf. Nur bei einigen 
unter Wasser gelagerten Proben aus Schlacke Pz fanden sich an der Au Bonf lacho ver- 
einzelte Stellen, an denen tlas Materiał der Schlacko aufgeweicht war. Naoh fiinf 

Jahren waren weitere Veriinderungen nicht eingetreten.

Rheinkics
a

b
Sowohl dio Eisen m it wio dio ohne W alzhaut waren in  allen Proben rostfrei.

V '
Mischung 1 : 5 ' : 8 (e rd feuch t)

A
a
b

2
2

0
2

2
2

2
2

0
2 o  o

2
2

2— 3
2— 3

2— 3
3

3

3
3—4

4 pjs
O

Pz
a 0 0 0 0 0 2 2— 3 3 3 ' 3

co

b 0 0 0 0 0 o 3 3 4 3 3 a

Bz
a 1 
b

0
0

0
1

2
2

0
0

0
0

s -  ^b w s 

<  § * 

- “ § 
■a J  to
o S c 
%■ a S

1
1 — 2

2— 3
2

2 — 3
2— 3

2
2

1
1

MO
ca
3 p

•B
a
b

0
0

1

1

2
2

1
1

0

1

2
2— 3

2— 3
3

2— 3
2—3

3

3
3
3

2  aP3 o 
o W

G
a 2 2 2 2 Eisen 2 0 d „ 3 3 3 3 ' 0

3
1=1 s
s -3
a  h 
T* :c3 
?  *-*

b 3 2 3 Eisen 0 
3 Eisen 2 0 0 . 1 3— 4 3 3—4 2 0

2 2 0
m

3 3 3
O

R
«f>

b 2— 3 2— 3 2 2 2 o u £ 
:=5 ^  -O

3— 4 3 3— 4 3— 4 3— 4 O gj
:3 O

J
a
b

2
2

1
1 — 2

i
1 — 2

1

0

0
0

N ^  
a u
£! T3 «

2
2— 3

3

1 — 2
3
3

3— 4
3— 4

2— 3
0

M
■ a i  .o
-w

F
a
b

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

§ ° 

^  g 
CZ> £} 
fi) ‘o

3  H

i 2  
2— 3

2— 3
2— 3

2
2— 3

2
2

1
1 'o

Rhcinkies
h '  
b 1

0
2

1
1

1
3

1 — 2
1 — 2

1 — 2
1 — 2

2
3

3
1— 2

3
4

1
2— 3

1
2— 3

<D

s

Zahlentafel 5. M it t le r e  D r u e k f e s t i g k e i t  u n d  V e r h a l t n i s z a h l e n .

Mischung 1 : 2 : 3 , 1 :5 :8

Art der Lagerung Wasser Luft Wasser Luft

\
Alter

45 ico 0 - 

" ^ l  i

W

>5

oŁ.
Oi J3 t.

ou
O J3 

«3 
•“3

o
35-M d

H

© 

«£> C
C

U

►"5

O
crs ~ 

ej

Ofc.
53
>-a

o
eb tc 
oj e 

E-*

O

o aO
-S
<2
*“5

u
» i 

o-s
"S

V
OD kC 

«*

Cł
rt0 a 
0

U
«S
a

0 S 0 fc, t t-

•-a *-»

Mittlero Druckfestigkeit in 
k g / q c m .......................... 2 S2 393 456 520 526 292 371 445 508 491 151 205 227 278 307 164 219 246 297 314

Verhaltniszahlen; 28-Tage- 

Festigkeit =  1 0 0  gesetzt . 1 0 0 139
I

156 188
1

187 looj 127 152 174 168 1 0 0 136

| . 

150/184
I

2 0 3 J1 0 0 134 150 181 1 9 2

R lio i nk iesm isch  ung:

1 !
j „ g 

• a ■a
:

. . i  

f  =J j 
>->

i
■

* i ■ 
; V

« J3 c8 
*“5

* 
-c cJ

- Mittlero Druckfestigkeit in  
k g / q c m ............................... 266 395 411 503 486 270 343 367 417 425 109 192

I
159jl79 I '  1199j|124|161 197 280

V crha ltn is7 ;ah len ; 28-Tage- 

Eestigkeit =  1 0 0  gese tzt . 1 0 0 149 155 189 1S3 1 0 0 127 136 154 157 1 0 0
1

176 146 101 183 1 0 0 130 141 159 226
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abnahme des Rheinkiesbetons in dcrfetten Mischung 
bei Wasserlagerung.1)

So weist z. B. die ais verdachtig bezeichnete 

Schlacke Pz nur in dei mageren Mischung 1 : 5 : 8  

bei Luftlagerung und die gleichfalls ais verdiichtig 

bezeichnete Schlacke Bz in beiden Mischungcn (fett 

und mager) nur bei Luftlagerung Festigkeitsabnalune, 

allerdings nur sehr geringe, auf, wahrend in allen 
iibrigen Fallen die Festigkeit des Betons aus diesen 

Schlacken normal fortgoschritten ist. Die, was die 

Betonfestigkeit anlangt, minderwertigste Schlacke A 

zeigt nur in der fetten Mischung bei Wasserlagerung 

einen schwachen Festigkeitsverlust, wahrend sie 

sonst gute Festigkeitssteigerung aufweist. Bei 
Schlacke B, die durchschnittlich die hochstcn Beton- 

festigkeiten liefert, geht. nach fiinf Jahren dic Festig

keit in der fctten Mischung sowohl bei Wasser- wie 

bei Luftlagerung etwas zuriick. In der mageren 

Mischung dagegen nimmt sie normal zu. Das gleiche 

Yerhalten zeigen die ebenfalls hochwertigen Schlacken 
R  und F.

In der mageren Mischung ( 1 :5 :8 )  schreitet die 

Festigkeit der Wasserproben bei allen Schlacken bis 
zu fiinf Jahren stetig fort.

Der Grad der durchschnittlichen Festigkeitsver- 
iinderung ist aus Zahlentafel 5 ersiehtlieli, in der das 

Yerhaltnis der durchschnittlichen 28-Tage-Festigkcit 

(dieso =  100 gesetzt) zu den Durchschnittswerten 

der iibrigen Altersstufen bereclmet ist. Hiernach 

weist der Schlackcnbeton im Mittel bei Wasserlage

rung eine gunstigere Festigkeitsentwicklung auf ais 

bei Luftlagerung, wennglcich in der mageren Mi

schung die absoluten Festigkeiten der Luftproben 
hoher sind ais dio der Wasserproben.

Bei dem Rheinkiesbeton hat die fette Mischung 

bei Wasscrlagerung, abgesehen von don 28-Tage- 

Proben, wesentlieh hohere Festigkeiten geliefert ais 

bei Luftlagerung, wahrend in der mageren Mischung 

aus dem gleichen Beton dio Festigkeit der Luft

proben im Durchschnitt etwas hiiher ist ais die der 

Wasserproben. Auch diese Betonart ergibt bei 

Wasserlagerung im Mittel eine gunstigere Festig

keitsentwicklung mit fortschreitendem Alter ais bei 
Luftlagerung, nanientlieh in der fctten Mischung.

Was das Verhiiltnis der mittleren Festigkeit der 

Rheinkiesbetonmischungen zu den entspreehenden 

durchschnittlichen Festigkeiten der Schlackenbeton-

’) Nalieres iiber denFestigkeitsriickgang vón Zement 
in Zemontmortel siohe: B u r c h a r t z ,  Dor Erhartungs- 
verlauf Ton Zement iu Zementmortel. Mitteilungen 
aus dem Materialpriifungsamt 1917, Heft 2/3, S. 101 ff.

mischungen betrifft, so ergibt sich auch bei fiinf 

Jahren Alter trotz des ungiinstigen Ausfalles der 

Druckprobe einzelner Schlacken im Durchschnitt 

das gleiche Bild wie bei den friiheren Altersstufen, 

d. h. die m ittlere Festigkeit des Rheinkies

betons ist in  allen Fallen geringer ais die 

Durchschnittsfestigkeit des S c h l a o k e n -  

betons, ein Beweis dafiir, daB die Schlacke

• auch chomisch die Erhartung des Betons beein- 

fluBt (hydraulische Erhartung), da( in beiden 

Fallen alle Yersuchsbedingungen (Miscliungsverhalt- 

nis. Kornzusammensctzung des Zuscblagstoffes, 
Art der Lagcmng usw.) gleich sind und auch 

nicht anzunehmen ist, daB etwa die Eigenfestig- 

keit der Schlacke groBer ist ais die des aus hartem 

Quarz bestehenden Rheinkiesmateriales; eher ist das 
Gegenteil der F a li1)

In dem Verhalten der Schlacken in den 

Betonprobekorpern ist in den letzten beiden Jahren 

keinerlei Veriinderung cingetreten. In allen Fallen 

sind die Betonproben aus Schlacke bzw. die in dem 

Beton enthaltenen Schlackenstiicke, soweit auBer
lich wahrnehmbar, unveriindert geblieben.

Der gleiche Befund ergibt sich liinsiclitlich des 

Verhaltens der Eiseneinlagen in dem Beton, 

soweit dio fette Mischung in Frage kommt. In 
allen Schlackenbetonprobekorpern fetter Mischung, 

sind die Eisen, wid zwar sowohl die mit alś die ohne 

Walzhaut, rostfrei geblieben.

In den Betonproben der mageren Mischung hat 
sich der Rostzustand der eingebetteten Eisen nicht 

merklich veriindert. In den Fiillen,/jn denen iiber

haupt friiher llosten des Eisens eingetreten ist, hat 
sich entwedor kein Rostfortschritt gezeigt, oder es 

ist sogar teilweise eine Entrostung eingetreten (siehe 

besonders Schlacke Bz und F). Das gleiche gilt 
von den in den Proben aus Rheinkiesbeton gelagerten 
Eisen.

Die yorliegenden Vorsuchsergebnisse be- 

statigen hiernach die R ich tigke it der seiner- 

zeit aus den Ergebnissen der friiheren Ver- 

suche gezogenen oben wiedergegebenen 

SchluBfolgerungen.

‘) Ausgeschlossen ist nicht, dafi zur Erhohung der 
Druckfestigkeit des Schlackenbetons auch dio śiuBero 
Besehaffenheit des ICorns der Schlacke (die Schlacken- 
stucko sind scharfkantig lind haben rauhen, unebenen 
Bruch, wahrend die Kiesel meist rundlich und glattsind) 
beigetragen hat. Diesar begiinstigende EinfluB der 
Eigenart des Korns maoht sich namentlich in mageren 
>Iischungen bemorkbar. Siehe: B u r c h a r t z ,  D ruck
festigkeit von Boton. Mitteilungen aus don Kgl. mech.- 

techn. Yersuchsanstalten, Jahrg. 1900, S. 228 ff.

Umschau.
Raumgewicht und Trockengehalt von leuchtem Gas.

In  den gebriiuchlichen Handbuchern findet man die 
fur Rechnungen m it feuchtem Gas notigen Formeln selten 
in ‘brauohbarer Gestait. Meist sind sie nur fur Luft an
gegeben ohne deutlichen Hinweis darauf, daB sie nicht 
fiir beliebige andere Gase gelten. Dieser Mangel fiilirt

in der Praxis yielfach zu Zwcifeln und Fchlcrn. Im  Nach- 
stehenden sind die fur den Gastechnikor wiefitigsten For- 
melfi zur Berueksichtigung des Feuchtigkeitsgcbalts zu- 
sammengestellt. •

Solangc es sich um geringen Druek, nicht zu hohe Tem- 

peraturen und um  Gas handelt, das kein Wasser in  Ne bel-
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form enthiilt, kann feuchtes Gas ais Gomisch aus tróc ko- 

nem Gas und g asfo rm igem  W asser betrachtet 
werden. Bezeichnet cp die re la tiy e  E e uch t ig k e it , 
d. h. das Verhaltnis des yorhandenen Teildruckes des 

Wasserdampfes zu dem seiner Temperatur (T° abs.) ent- 
spreohenden Siittigungsdruck h ' (mm QS abs.)1) und h 

(mm QS abs.) den Druck des feuchten Gases, so bo- 

steht 1 cbm desselben aus
h ' •

1 — tp—  cbm trockenem Gas und 
h 
h'

Wasserdampf. 

Das Raumgewicht des trockencn
TT

Gases (l?0 abs., h 

mm QS abs.) betrage yB kg/cbm, wahrend dasjenigo des 

Wasserdampfes (0°, 760 mm QS) 0,8039-kg/cbm betragt. 
Durch Multiplikation der Raumanteile yon Gas und 
Wasserdampf m it den zugohorigcn Raumgewichten er- 
halt man das Gewicht des bstrachteten Kubikmeters, 
d. i. das Ra um ge w i ch t  y des feuchten Gases im  Z u 
stande T, h, cp:

( h'\ li' 273 h

1 ~  * T )  ‘ Ts + ^  ' 0’8039^ 7 T ^  k«/°bm ’ )h ’ 700 T
Wiclitigsowohl fur die Berechnung des Raumgowichts 

ais auch des Trockengehalts ist eine cindeutige Angabo 
des F e uch t ig ke itsg e lia lts . Betrachtet man 1 cbm 

feuchten Gases yon T 0 abs., h mm QS abs. und m it der 
relatiyen Eeuchtigkeit ®, so enthiilt derselbe w Vol.-% 
Wasserdampf, entsprechend W  g Wasser. In  100 cbm 

sind 100— w cbm trockencn Gases cnthalten. Durch jede 
der GriSBen tp, w oder W  ist der Feuchtigkeitsgehalt ein- 

deutig bestimmt, in der Regel kann man aber keino dęr- 

sclben unmittelbar messen. Die Mcssung erfolgt meist in 
der Weise, daB man das feuchte Gas durch hygroskopischo 

Substanz trocknet, das getrockmete Gas miBfc und das 
ahsorbierte Wasser wiigt. Das Resultat lautet: auf l  cbm 

trockencn  Gases von 0 ° 760 mm QS abs. ent- 
fallen W0 g Wasser. W  und W0 durfen natiirlich nicht 
vcrwechseit werden. Der Zusammenhang aller dieser 

GroBen ergibt sieh aus folgender Ueberlegung: Das feuchte 

Gas im  Zustande T, h, tp enthiilt (entsprechend Formel 1) 

in  1 cbm

W  =  tp-y— ■ 803,9 =  288,8 cp g W asser und

h'
1 — tp—- cbm trockenes Gas. Bringt man letzteres 

auf 0° 760 mm QS abs., so nim mt es einen Raum  von 

1 \cbm ein. -Es entfallen also auf 1 cbm( i h'V
760 T'

trockencn Gases yon 0 0 760 nim QS abs.

„ 273 h 
tp-^- 803,9

W„
760 T

(■-§£)
273 h 

760 T

=  803,9 ■
■ tp h '

g Wasser.

('Cs 0,2888 y  j  kg/cbm 3)

yon gleichem Druck und gleicher Temperatur bekannt ist 
oder aus dor Gasanalyse berechnet werden kann. Liegt 
jedoch nur das spezifische  G ew ich t (s) yor, wie es 

mittels des Bunsen-Schillingschen Apparates erhalten 
wird, so ist zu berucksiclitigen, daB beim Gebrauch dieses 
Apparates (m it Wasserfullung) Gas und Luft nicht in 

t r oc ke ne  mZustande yerglichcn werden. Man kann eher 
anńehmen, daB beide m it Wasserdampf gesattigt sind, 
also tp3 =  1 setzen. Eine Vernachliissigung dieses Um- 
standes ist beim Hochofengas, dessen spezifisches Gewicht 
nahezu gleich 1 ist, belanglos, bei Koksofengas kann aber 

der Felilcr unter normalen Umstanden sdion rd. 2 %  be- 
tragen. Fur genaue Rechnuhgcn ist also eino Berichtigung 
des unmittelbar m it dem Bunsen-Schillingsclien Appa
rat gcfundenen Wertes zu empfehlen. Bezcichnen tps, 
h8 und h'3 relatiye Feuchtigkeit, absoluten Druek und 
Siittigungsdruck bei der V crsuch sausfu lirung , so 
ist das spezifische Gewicht, bezogen auf Gas und Luft in 

trockenem  Zustand:

Str. == 8
0,8039

(1 — 8)-
03 h'a

5)

Dies ist der bei der Wasserbestimmung sieh ergebende 
Wert. Hieraus erhiilt man dio relatiye Feuchtigkeit

9 =  1 7  ’ 103,9 + W„
Setzt man diesen Wert in  Formel 1 ein, so erhiilt 

diese die unmittelbar yerweńdbare- Gestalt 
W„

r re  803,9.+ W 0
Aus dem Yerhiiltnis der yon trockenem Gas und 

Wasserdampf oingcnommenen Riiume ergibt sieh:

w =  lO0|>LVol.-% oder (mit Formel 2)

. _ 100 Wo „  0, »

"  ~  803,9 + Wo 0 ' 0 ■ ) 1
Die Formeln 1 odcr 3 ergeben unmittelbar das Raum- 

gewieht, des feuchten Gases, wenn dasjenige des trockencn

*) Zahlentafel fur h' s. „H utte", 22. Aufl., T. I, S. 403 
u. 418-

1,293 ' ' hs —  cpsh's
Der Wert str. ist oine einwandfreio Verhaltniszahl, wahrend 
s nur fiir einen bestimmten Versuchszustand zutrifft. Es 
empfiehlt sieh also, bei der Angabe des spezifischen Ge 

wichtcs stets auch anzugeben, bei welcher Temperatur 

und welchem Barometerstand der Wert gefunden ist, 
werm man ihn nicht nach Formel 5 auf troekenen Zustand 
umgercchnet hat. Letzteres sollto grundsatzlich ge- 

schehcn, sodaB man unter ,,spezifische m Gewiclit“ stots 
das Verhiiltnis dos Gewiehtcs oiner Raumeinheit trocke- 
nen Gases zu demjenigcn der gleicben Raumeinheit 
trookener Luft yerstehon konnte. Leider werden in der 
Praxis die Begriffe „Spezifisches Gewicht" und „Raum- 

gewicht“ oft unklar ausgedruckt. Es ware daher zu be- 

gruBen, wenn sieh dio Laboratorien gewohnen konnten, 
nicht das zu MiBdeutungen AnlaB gebende spezifische 

Gewicht, sondern stets das Raumgewicht in  kg/cbm, be zo 

gen auf  troekenen  Z u s ta n d , u n d  0 °  760 mm QS 
zu gebrauchen1). Erik K . H. Borchers, Dusseldorf.

Koksgefeuerte Warmofen.

Der empfindliehe Mangel an Brennstoffen fiihrt zur 
Erkermtnis, daG nur bei groGter Sparsamkeit den hohen 
Anforderungen auf warmetechnischem Gebiet Rechnung 

getragen werden kann. Dem Ofenbau wird man mit 
Rucksicht auf die Wiederherstellung und Entwicklung 
der durch den Krieg geseliadigten Industrie ganz be- 
sondero Aufmerksamkeit widmen mussen, sowohl was die 
Ausnutzung ais die Art der Brennstoffe betrifft. Unter 
diesem Gosichtspunkt gewinnt auch die Koksfeuerung 
immer mehr an Bedeutung. Der Heizwert von gutem 

Koks betragt etwa 7000 W E, geringere Qualitiiten liefern 
gegen 6000 W E , der Aschegehalt der einzelnen Sorten 
sdiwankt zwischen 9 und 20 o/o. Bekanntlich ist der 
Aschegehalt maBgebend fiir dio Schlackenbildung, daher 
empfiehlt cs sieh fiir Feuerungen, dio dauernd einer 
hbhen Temperatur unterworfen sind, moglichst Koks mit 
niedrigem Aschegehalt zu yerwenden. Die Kosten fiir 
zoitraubende Reinigung der Feuerungęn stellen sieh bei 
den heutigen Lohnyerhaltnisscn hoher ais der Mehrpreis 
fiir oinen guten Koks. Bei den bekannten Oefen 
fiir Koksfeuerung in  offener oder geschlossener 
Ausfuhrung wird yiolfadi nur auf die zu er- 
reichendc Hochsttemperatur boi entsprecliender Leistung 
Wert gelcgt, ohne dabei einer guten Wurmeverteilung 
und Temperaturregelung Rechnung zu tragen. Ebenso 
zeigt sieh noch allgemein ein gewisser Mangel an Ein- • 
fadiheit und gleichmiiGiger Durchbildung in der, Bau

art der Oefen fiir dic yerschiedenen Wiirmeyorgange. 
Im  folgenden soli auf einen koksgefeuerton Wiirmofen 
der Klingelhoffer-Dofrics-Werke in  Dusseldorf hinge- 
wiesen werden, bei dcm der Erbauer bemiihŁ war, die

J) Die Arbeit ist- bei der Schriftleitung am 17. Jun i 
1919 eingegangen.
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vorher erwahnten Mangel zu beseitigen, indem or einer 
sorgfiiltigen, Brennstoff sparenden Temperaturregelung,. 
sowie einer einheitlicken Bauweise besondere Aufmerk- 
samkeit selienkte.

Aus dem in Abb. 1 dargestellten Einsatzharteofen, 
bei dem yerschiedene Einzelheiten gesetzlich geschiitzt 
sind, ist ersichtlich, dafi zur Aufnahme des Koksos ein 
Eeuerraum mit yerhaltnismiifiig hoher Sdiiitthohe dient. 
Diese hohe Koksschiclit wird durch die tiofo Lage des 
im oberen Teil des Aschenraumes eingebauten Rostes 
erreicht. Auf den zahnartig geformten Bosttriigern liegen 
Rundeisenstabe lose auf, die naeh Bedarf herausgezogen 
werden konnen, so dafi das Reinigen des Fcuers und 
das Schlacken ohne Storung1 des lleizbetriebes stets Yor
genommen worden kann. Die Ausmauerutig dieses mit 

einem Mantel aus Eisenblech und Formoison versohonen 
Ofens ist. fast ausschliofilich aus Schamottosteinen her- 
go-tellt, die beąusm aSswechse'.bar sind. Unter Vornahme 
einiger unwesentlicher Abanderungen konnen ganze Stein- 
garnituren einer Ofcngrofie fiir  eino andere Yerwendung

Ofenteilo konnen sowohl jeder fiir sieh allein, ais auch 
gleichzeitig in Benutzung genommen werden. Im  lotz- 

teren Falle umspiilen dio Abgase des Salzbade3 oine 
Vorwarine-Muffel, bevor sio dureh don Kamin ent
weichen. Mittels der eingebauten Schiebor werden die 
Heizgaso entsprechond den gewiinschten Wiirmegradcn 

goregelt und unter Zuhilfenalime der Luftklappen des 
Asohfallo3 Tomperatureinstellungen innerhalb engster 
Grenzen bei sparsamem Koksvorbrauch erziclt. Zur ein- 

beitlichen Bauart dieser Oefen mufi noch liervorgehoben 
werden, dafi z. B. boi Gliih- und Einsatzofen unter 
Beibehaltung des fiir eine Bauart festgelegten Gluhraum- 

Quersclii'lttc3 die Tiefe des Gliihraumes von Fali zn 
Fali in Abstufungcn von 200 bis 400 mm veriindert 
worden kann, wodurch jeweiligen Anforderungen des 
praktischen Hartebetriebes Rechnung gotragen wird. 
Aueb dio Salzbiider kommen unter Verwendung einheit- 
licli gestalteter Einzolteile in yerschiedenen GroBen zur 
Ausfiihrung und stellen auf diese Weise eine Ofengruppe 
fur sich allein dar, wenn der ais Einsatzofen ausgebildeto

Abbildung 1. *

Einsatzliarteofeu fiir Koksfeaernng.

finden. Zu dem Heizvorgang selbst ist folgendes zu 

bemerken: Dio Hcizgase treten durch seitliche Oeff- 
nungen (a) oberhalb der Ilerdplatto in  einen gewolbten 
Gliihraum (b). Diese Wolbung bezweckt, die Gase auf 
das Gliihgut naeh der Mitte hinzuleiten und sie dann 

yon der Mitte des Gliihraumes aus durch dio in  der 
Decke des Gliihraumes befindlichen Abziige (d) ent

weichen zu lassen. Durch den die beiden Abziige vcr- 
bindenden' Kanał (e) gelangen dio Abgase in einen 
Blcchkamin, in dem sie mittels des Kaminschiebers go- 
drosselt werden konnen. Ist in dem Gliihraum die ge- 
wiinschte Temperatur erreicht, so dienen die Zugsehieber 
( f  und g) dazu, eino besondere Regelung zur Beibehal
tung yon gleichmafiiger Temperatur yorzunehmen. Fiir 
dic meisten FiŁllo diirfte die natiirliche Zugstarke ge- 
niigen, wahrend da, wo hohere Temperaturen in Frage 

kommen, oder der gowiinschte Wiirmegrad sclmell er- 
reicht werden soli, GebliUeluft oder Saugzug anwendbar 
ist. Zu bemerken ist noch, dafi dio Aschfalltiiren ais 
Luftklappen ausgebjldet sind und Rcgelscheiben zur E in
stellung der Luftzufuhr be.utzen.

Ais Beispiel fiir dio einheitlichc Gestaltung dieser 
Oefen diene der in Abb. 2 dargestellte yereinigte Salz- 
badhiirteofen. M it dem yorgesehriebenen einfachen E in
satzofen ist ein Ofen zum Harten in Salz oder Blei in 
Yerbindung gebracht, indem der m it dem Tiegel aus- 
geriistete Teil an den Harteofen angebaut ist. Die beiden

XXIV .M

Abbildung 2. Yerelnigter Salzbadhirte- 

und Glahofen fur Koksfeucrung.

Teil in Fortfall kommt. In  almlicher Weise lassen sich 
weitoro Gruppen fiir andere Zweoke, z. B. Sehmiede- nnd 
Warmofen u. a., zusammenstellen, wobei imtner die 
Einheitlichkeit der Bauart streng gewahrt und fur eine 
moglichst guto Ausnutzung des Brennstoffes durch Ein- 
bau von Sparregelvorriehtungen gesorgt wird.

Oberingenieur H . Lingemann.

Neue englisehe und amerikanische Verfahren 

der Tieftemperaturverkokung.

Wahrend der letzten Jahre kamen liickenhafte Zei- 
tungsnaehrichten iiber weitere Vcrsuclie zur Schwelung 

der Kohle boi niedrigen Temperaturen in  England und 
Amerika zu uns, dio in den betciligten Kreisen haufig 

den Eindruck erweckten, ais soien wir, gegeniiber den 
auslandischen Erfolgen und Fortschritten, im Ruckstande 
geblieben. Um so angenehmer beriilirt es, einmal von 
sachkundigor Seiteł ), wie es selieint aus eigener Er- 
fahrung, Ausfiihrliches iiber einige Vcrfahren und die 

allgemeinen Gcsichtspunkte des Halbkoksverfahrens zu 
hiiren, das die Erorterung der Fraęe in saehliche Bahnen 

lenkt.
Es worden nach Hinweis auf die iiltoren bereits be- 

schriebenen Coalite (Premier Tarles Fucl- und Delmonto-

ł) A. Thau:  Gliiokauf 1919, 12. Juli, S. 524.
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Evcrettvcrfahren)') acht nouo, teils crprobtc, teils yórgo- 
sehlageno Yerfahren ausfiihrlieh besehrieben, dio hier nur 
gestreift werden ltonncn. F e l i  arbeitet mit einor senk- 

rochten Retorto, dio in einzelne Stufen m it besonderen Gas- 
abziigen eingetoilt ist, um zu vermeiden, dafi dio hciBen 
Gase der untersten Stufo die oberen Schichtcn zu stark er
hitzen. P a r r und 0 1 i n haben in einem scnkrechten dureh- 
loehten Rohr, das von nu Ben und zugloich unmittelbar 
m it iiberhitztem durchstromondem Dampf innen beheizt 
wird, der die Sehwolorzougnisso m it sieh fiihrt, Versuoho 

angestellt. M a c  L a u r i n  leitct dio heifien Gaso eines 
Gaserzeugers, der mit minderwertigen Brennstoffen be- 
schiekt wird, dureh einen dicht daran gebauton gas- 
orzcugerartigen Schwelsehacht, der von Zeit zu Zeit 
nach unten durch einen 'Wasserversehlufi entleert wird. 

O r a w  f o r d  schlśigt oinen auf reehton Drehofen vor, 
der in segmentartige, sehmale, abweelisolnde Seliwel- und 
Hoizkammorn geteilt ist. Dio Fiillung und Entloerung 
dor Kammern soli selbsttiitig durch fedornde Klappen 
erfolgen.

T h o m a s  verwendet oinen Drehrohrofen m it am 
Umfango angeordneter Mantolbeheizung. Die Kohle wird 
durch eino m it Stopfbiiehson angebauto Sehnecko in den 
Ofen gedriickt und fa llt an dcm anderen Ende in eine, 
gloichfalls mit Stopfbiiehson angesehlosseno Kammer, aus 
der auch dio Schwelgaso abgefiihrt werden. S u m m e r s  
ordnet gemauerto wagereehtc Retorten nebeneinandor an, 
doron Scitenwiindo und Deckc mit Heizkanalen durch- 
zogon sind. Den Boden bildet eino auf Rollen ver- 
sohiebbaro, an den Seiten abgediehteto, m it einem Zy- 
lindcr yorschiebbare Platto. Am vordoren Ende der 
Kammer bofiindot sich ein Behiiltor m it Kohlen, am 
hintofon Ende, am Boden, oino Austrageoffnung, Da- 
dureh, dafi dio Plattform nach vorn gezogen wird, driickt 
sich friseho Kolilo auf den Wagen. Der ITalbkoks 

wird nach der Entleerungsklappo abgoschoben. In  einem 
Abandorungsvorschlag soli dic Platto selbst beheizt wer
don. Das Gas wird dureh ein Gclenkrohr zugefiihrt.

B o s t a p h ordnet, um oino gleichmaBige Durch- 
heizung dor Kolilo zu ermoglichon, in  oiner stehenden, 
von auBen behoizten, schwaeh konischen Retorto ein 
zentrales Gasabzugsrolir an, das strahlonforinigo Rippen 
triigt. Dadurdi wird dio Besehiekung in schmalo Fiichcr 
geteilt. Di© Rippon sollon der raschcn Warmezufuhr 
in das Innoro dionen.

L a m p l o u g h  endlieli bliist durch eine stohendo 
Rotorte, dio obon gefiillt und unten entleert wird, liber- 
hitzton Dampf. Um bei dem Betriebe mehrerer parallel 
arbeitendor Retorten boi ungleichmiiBiger Entgasung 
einen Ausgloich zu erzielen, sińd Umfiihrungsleitungen 
fiir Frisch- und Abdampf und Gas aus der einen Re
torto in dio andere vorgesehen.

Dio Verfalircn dor Ilalbkoksherstellung gingen ur- 
spriinglich von dem Gedankon aus, einen besonders fiir 
onglieeho Yerhaltnisso zweckdienliehen rauelisehwachen 
Brennstoff ais Hausbrand hersus teilen. Erst dio Er- 
kenntnis, dafi boi den hierbei yerwendoten niedrigon Ar- 
boitstemperaturon von 500 bis 600 0 ein Urteer ent- 
steht, dor oimen hohen Gehalt an Schmiorolen aufweist, 
hat dazu gefiilirt, das Yerfahren nach der Richtung 
der Teergewinnung liin zu entwiekcln und auch Kohlen 

horanzuziehen, dio zwar ais Brennstoffe minderwertig 
sŁnd, abor Aussieht auf den Gewinn von geniigend 
Nebenerzougnissen ergeben. Doch auch hier ist wio in 
so vielen Fallen der Gedanke niehts und dio Aus- 
fiihrung alles. Man sucht immer wieder naeh einer 

erfolgreiehen Losung dor Hauptbedingungen, dio Kohlo 
gleichmaBig zu erwarmen, einen festen Koks zu erzielen 
und die infolgo der niedrigen Temperatur geringo 
Amnioniakausbeuto zu steigom. Auf dio Schwachen der 
einzelnen Bauarten ist gebiihrend hingewiesen.

Ais betriebsreif kann man keino bezeichnen. Sio 

yerstoBcn meist m it ihren Stopfbiichsen, Yontilen und

sonstigen yorwickelten Yorrichtungen gegen dio geliiufi- 
gen Betriebsbcdingungon. Dio richtigo Durdidringung 
dor Kohlenschicht durch dio Gase ist zweifelhaft. Vor 
allem sind sie allo nieht geeignet, einen toansportfahigen 
feston Koks zu erzougon. Selbst ein mechanisches Zu- 
sammendriicken fiihrt nicht zu einer Bindung dor Koh- 
lenteile, fiir dio dio Abspaltung yon Zersetzungskohlen- 

stoff, wio sio boi don hohen Temperaturen im lioksofen 
stattfimdet, unerlafilich ist.

J lan  scheint sich dieser Erkenntnis allmiihlich zu 
fiigon und kommt somit ganz von dor urspriinglichcn 
Absieht ab, einen gocigneten Brennstoff fiir den Haus
brand zu schaffen, indom man yersueht, den vom Urteer 
befreiton Brennstoff unmittelbar zu yergasen. Dabei 
scheidot abor Foinkohle bereits wieder aus. Besonders 
dio allgemeinen SchluBbctraehtungen seien denen zum 
Nachlosen cmpfohlcn, dio an dio vorhandenc Losung der 

Halbkoksfrago glaubon.
Diio Entwieklung geht anscheinend in dor Richtung, 

die man boi uns eingcschlagen hat, dio Veroinigung den 
Sehwelretorto und des Gascrzougers. Nachdem man hier- 
bei dio yerschiedenston Schwierigkeiten erfaliren liat, ist 
auch hier dio niichtorne Erwiigung im Einzolfall an 
Stelle der uberspannton Erwartung gotreten.

Es geht nicht an, dio Erfahrungen des Kleinyer- 
suches ohno Abschiitzmig dor teehnisehen DurchfUhrbar- 
keit, dor Wirtschaftlichkeit und vor allom heuto der 
pfleglichen Behandlung des Ileizwertcs der Kohlo in 
das Grofie zu ubertragon, wornuf der Borichtfcrstatter 
bereits bei Bespreehung des Buches von Dr. Gluud l ) Ge- 
legenheit naliin, hinzuweisen.

Die fiir don Kleinyorsuch nutzliche Drehretorto des 
Miilheimer Kohlenforschungs-Institutcs ins GroBe iibor- 
sotzt, miifite man fuglicli in dio vorlicgcndo Betraehtung 
einroihen. Hugo Jiansen.

Fortsehritte der Metallographie.

(Juli bis Septombor 1019.)

(Schlufi yon Seite 791.)

4. Aufbau.

B runo  S im m orsbach  2) auBert sich uber d ie  

k r is ta ll in is c h e  S t r u k tu r  cles' S ta lils . Bekannt ist 
licute, daB das reino Eisen in  Wiirfeln kristallisiert; 

hiimmcrt man gutes Schmiedeisen gleichformig naeh allen 
Richtungen aus, so zcigt es einen kornig-kristallinisciien 

Bruch. Zu Stiiben ausgowalzt wird cs faserig und er- 
sehoint dann auf der Bruchflache zackig. Je yollkoiurnencr 
das faserige Gefugo des Schmiedeisens ist, um so ziilier 
ist es uiid daher um  so wertyoller fąr technische'Ver- 

wendungen. ^-Durcli langO anhaltende Erschiitterungen 
yerwandelt sich jedoch dieses ziihe, faserigo Eison in 
sprodes, kristallinisches. Eisenteile, welcho dauernden 
Erschiitterungen, StoBen und Torsionen ausgesetzt sind, 
werden sprode, nnd brueh’g, was auf einer untor diesen 

Umstanden eintretenden Kristallisation und dadurch 
bewirkten Texturanderung beruht. Dabei geht dio yorher 
faserige Toxtur des Eisens in eine kornige uber. DaB der 
Zusammenliang der einzelnen Teile und dic Kontinuitat 
in  oiner innerlich so umgestalteten Eisenmasse wirklich

i aufgehoben ist, bcweist zur Geniige der Umstand, daB der 
ursprungliche Zustand des Eisens nicht durch noch so 
sorgfiiltiges Ausgluhen und Ueberschmicden, sondern nur 
bei SchweiBhitze wiederhergestellt werden kann. Das 
kornige Eisen muB wieder ainorph werden, was in der 
SchweiBhitze geschieht, wodurch die abgesonderten 
Stuckchcn erncut in ununterbrochenen Zusammenliang 
kommen und wieder der Kohasionskraft unterworfen 
werden. Frei entwickelte Stalilkristalle sind bisher nur 
auBerst seiten beobachtet worden. Der Grund hierfur 
liegt darin, daB sich die Kristalle nur unter auBcrgewohn- 

lichen Yerhiiltnissen entwiekcln konnen. Der Umstand,

*) A. T h a u :  Gliickauf 1914, 23. Mai, S. 834.
1) St. u. E. 1919’, 28. Aug., S. 1026.
2) Chem.-Zg. 1919, 19. Ju li, S. 445/6.
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da Li mail sie bisher blolj iń  Y'erbindung m it sehr groBen 

GuBstiicken oder sehr groBen Stalilblocken yorgefunden 
hat, beweist, daB nur eino allmahliche, ganz langsamo 
Abkuhlung zu ihrer Bildung notwendig ist. Dio Ansatz- 
stelle, an welcher dio Kristalle beobachtet werden, laBt 

ferner den SchluB zu, daB sie sich wahrend des langsamcn 
NachflieBens des noeli flussigcn Stahls aus den oberen 
Teilen des gegossenen Blocks in dio naelist tiefero Zone 
gebildet haben. Dio Kristallbildung erfolgt walirscheinlich 
wahrend der durch die Abkuhlung des Stahls bowirkten 
Zusammenzieliung des GuBstuckes. Das Entstehen der 
Lunkerstelle gab erst den genugenden Raum  fur den Auf- 
bau der Kristalle, die dann yon wenigen einzelnen Punkten 

aus erst bei dem weiteren langsamcn Eortsclireiten der 
Abkuhlung sich gesetzmiŁBig entwickeln konnten. Dio 
bisher beobachteten Kristalle weisen deutlich tannen- 

'  baumartigen Aufbau auf und befinden sich ihrer GroBe 
naoh in  den yersebiedensten Stufen des Wachstums. Dio 
iiuBero Eorni der Kristalle entsprieht zwar genau einem 
Oktaeder, in  ihrer Masse,sind die Kristalle jedoch nicht 

ausgefiillt, sondern zeigen lediglich Balken, die parallel 
zur Axo des Oktaeders yerlaufen, also den Seiten eines 

Wiirfcls entsprechcn. Rcchtwinklig zu diesen Haupt- 
balken stehen dann wieder andere Seitenbalken, auf 
welchen oftmals, wiederum senkrecht, sich andere Balkon 

aufsetzen. Das Ganzo bildet somit das Skelett eines 
Oktaeders, welches oine gekniipfto oder nctzforinig ge- 
strickte Form zeigt.

Eine yon Franc i s  B. F o ley 1) nntersuchto Probo 
von R i n n e n s t a h l  zeigte eine Eigenart im  Gefuge, die 

weitere Krcise interessieren durfte. Ungefahr 1,5 mm 
tief von der GuBhaut aus wics die Piobo regelrechtes 
Blockgefuge auf, dann fo lgtc eine ungefahr 5,5 mm breite 
Zone m it betraehtlieh niedrigerem Kohlenstoffgehalt und 

ausgcsprochen Widmannstattenschem Gefuge, und von 
da an zeigte dio Probe wieder regelrechtes Blockgefuge. 

Aus den drei Zonen entnommene Analysenspiine hatten 
folgende Zusammensetzung:

0 Kl Cr
% % %

AuBenzone . . . . . . . . 0,u4 1,-6 0,03
Widmannsliittensche Zone . 0,21 1,18 0,63
Kernzono ......................... . 0,34 1,32 0,67

Die Erkliirung Fo leys fur dieso sonderbare Beob

achtung geht daliin, daB die auBere Schieht m it regel- 

rechtem Gefuge eine Schieht darstellt, die an den 
Wandungen der Kanalsteine za einer Zeit erstarrte, in 
der das geschmojzene Metali zuerst in dio Kanale eintrat. 
Da das geschmolzene Metali nachfloB, muB dio AuBenscito 
des Stahlstromes durch die Wandungen der Kanalstoine 
abgekuhlt worden soin und eino Kristallisation statt- 

gefunden haben. Die hierbei gebildeten Kristallo werden 
sich auf dem auf den Wandungen der Steine befindlichen 
abgesclireckten Metali abgesetzt haben. Da dieso ab- 
gesetzten Kristalle zuerst aus der Stabhnasse ausgeschieden 

sind, mussen sie notwendigerweise den geriDgstcn Kohlen
stoffgehalt besitzen. Nachdem die Kokille gcfullt nnd das 

Metali zur Ruhe gekommen ist, wird im  inneren Teile der 
ZufluBkanale eino normale Erstarrung eingesetzt haben; 
dio Folgę hieryon ist das im  mittieren T<jle des unter- 

suchtenRinnenstahlesvorhandene regelrochte Gefuge. Eino 
Erklarung fiir das Auftreten der W'dmannBtattenschcn 
Figuren in  der niedriggekohlten Zone kann einmal in dem 
Umstande zu suehen sein, daB das Metali in dieser Zono 
mehr und langer ais je de a andero Metali in  festem Zu- 
stande bei hoherer Temperatur yerweilte, eine andere 
Moglichkeit ist der Unterschied in  den Kristallisations- 

yorgangen, daB dic Ferritnadeln wirklich in  der gleichen 
Lage auftreten, die die ursprunglieh niedriggekohlten 
Kristallo bei ihrer Bildung und ihrem Wachstum ein
nahmen.

Untorsueht man die S t r u k t u r  yon  SchweiB- 

s te llo n , die m it Hilfe elektrischer LichtbogenschweiBung

M The Iron Trade Reyiew 1919, 3. Juli, S. 3 0.

hergestelit w orden sind, so beobachtet man feino Kristall- 
nadeln, uber deren Zusammensetzung nach Mitteilung 
in  d'-r „Metallborse"1) noch keine Klarheit besteht. 
Wahrend die Nadeln, so heiBt es in  der Bemefkung, von 
einzelnen ForschOrn ais Zementit oder Martcnsit ango- 
sprochen werden, sind andere wiederum der Ansicht, daB 
es sich um Kristalle aus salpetersaurem Eisen handelt. 
Hierzu ist zu bemerken, daB zunachst der Ausdruck 
..salpetersaures Eisen" ais falsch bezeiehnet werden muB, 
es miiBte allenfalls „Eisennitrid" heiBen. Aber auch dann 

durfto dio Mitteilung nach dem heutigen Stande der 

Forschung unzutreffend sein. Besagto Nadeln mussen 
yielmehr ais NcumannBcho Linien angesprochen werden, 
das sind Linien oder Zwillingśśtreifoń, die duroh Form- 

anderung entstanden sind. Dem beim LichtbogcnschweiBen 
m it Stickstoff beladencn Ferritkorn ist wegen seiner mehr 

oder weniger groBen Sprodigkeit eino bedeutende Emp- 
findlichkcit gegen Formiinderung zuzuschreiben. Ge- 
legenheit. zum Auftreten der Formiinderung ist bei der 

Vorbereitung der Schliffo, dem Absagen und dem Schleifcn 
gegeben. Diese Erscheinungen lassen sich nur an sehr 
gut polierten Schliffen yerfolgen; anderseits zeigen bei 
Temperaturen oberhalb 500 0 im  Wasser abgeloschtc stick- 
stofflialtige Proben keino Nadeln.

D. Ha nson  und S. L. A r c h b u t t 2) beschreibon in 
ihrer Veroffentliehung uber dio M ik rog raph io  des 
A l u m i n i u m s  u nd  seiner Leg ie rungen  zunachst sehr 

ausfulirlich die geeignetsten Verfahren zur Herstellung 
und zum Aotzen der Schliffo fiir mikroskopische Unter- 
suchungen obiger Materialien. Bekanntlich ist die Herstel
lung der Schliffflache m it groBter Sorgfalt yorzunehmen 
W ie R . J. A nde rson3) erzielten auch Hanson und Arch
butt ausgezeichnete Erfolge durch Sclilcifcń yon Hand 
auf Schmirgelpapier m it stets feinerer Kornung, dos 
yorher m it Paroffinol getrankt worden war. Das Poliercn 

geschah mittels Magnesia auf Scheiben, dio m it glattcm 

Wolltuch oder Gemsleder uberzogen waren. Ais Actz- 
m ittcl erwies sich am geeignetsten Fluorwasserstoffśaure 

und zwar eine wiisserige Losung bis zu 10 %  — ebenfalls 
eino Bestatigung der yon Anderson in oben angefiihrter 
Arbeit gemachten Angaben, der allerdings einer wasse- 
rigen Losung von 15 %  Fluorwasserstoffsaure den Vorzug 
gibt —, doch kann eine lOprozentige Aetznatronlosung 
ebenfalls benutzt werden. Des węiteren werden dann in 
dor Arbeit ausfulirlich Legierungen des Aluminiums m it 
Kupfer, Zink, Nickel, Silizium, Eisen, Magnesium nnd 
Mangan betrachtet.

5. E i n f l u B  der W arm ebehand lung .

StahlguB kann niir dann ais gut bezeiehnet werden, 
wenn er in  richtiger Weise gcglulit worden ist. Hiermit 
wird ein doppeltes Ziel yerfolgt. Zunachst wird die so

genannte GuBstruktur beseitigt, die die Festigkeit und yor 
allen Dingen die Dehnung des Stahles ungunstig beoin- 
fluBt, und ferner werden Stucke, die wegen yerschiedener 

Querschnittsstarken Spannungserscheinungen aufweisen, 
spanmingsfrei gemacht. Sip[.-J?ng. E rbre i ch *) ergeht 

sich des nśiheren uber das G liihen  des S tah lfo rm -  
gusses; in  diesem Aufsatz bringt er zunachst bekannto 

theoretische Erwiigungen uber das Kleingefuge und dio 
KristallgroGo des Stahlgusscs nnd uber dio richtigen 
Gluhtemperaturen und zicht hieraus Schlusse fur dio 
Praxis. In  erstcT Linie ist darauf zu achten, daB die GieB
temperatur des Stahlgusscs nicht zu hoch ist. Je hoher 
die GieBtemperatur im  Vcrgleich zur Schmelztemperatur 
des Metalles liegt, desto langsamer ycrlauft die Abkuhlung, 
desto groBeren Umfang nchmen dio einzelnen Kristalle 
an. Daher werden die physikalischen Eigenschaften eines 
zu heiB yergossenen Metalles wegen grober Kristallbildnng

») Die Mctnllbórse 1019,' 28. Jun i, S. 583.

2) La Technique Mcderne ,1919, Mai, S. HBO/2.
») St. u. E. 1919, 4. Sept., S. 1049.
*) Die GieBerei 1919, 22. Jun i, S. 99/101; 7. Ju li,

S. 111/13.
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ungiinstig sein. Die GieBtemperatur des Stahles ist der 

Wandstarke der GuBstucke anzupassen. Je dunrier dieser 
ist, desto hciCer muB gegossen werden. Doi der Besetzung 
des Gliiliofens soli moglichst darauf gesehen werden, dali 
die cingesetzten Glukstiicko in  der Wandstarke nicht 
sehr TOncinander verschieden sind. Die Lange der Gluh- 

zeit richtet sieli naeh den Stiioken m it don dickstcn Quor- 
schnitten. Je groBer die Wandstarke ist, desto langer muB 
gjegliiht werden. Sind diinnwandigo GuBstucke dabei, so 
werden dieso wegen zu langcn Glulicns ubcrhitzt und 
wcisen spater grobes Kristallkorn auf. Das Erwarmcn 
der StahlguBstiicke bis 800 0 muB langsam gescliehen, da 
bis zu dieser Temperatur dio vorhandenen Spannungen 
noeh nicht ausgegliehen sind. Besonders wichtig ist dies 
fur SonderstahlguBsorten, wie z. B. Chromnickelstahl, 
Manganstahl, deren Wiirmeleitfahigkeit sehr gering ist. 
Im  allgemeinen wird die Erwarmung dor Stueke dadurch 
i n den richtigen Grenzen gehalten, daB dio Temperaturen 
des yorher kalten Ofens nur allmahlich gesteigert werden. 

Ais Hochsttcmperaturen sollen die von Hans ile  yor1) 
ermitteltcn Temperaturen gelten, bei denen die chemisehe 
Zusammensetzung berucksiehtigt wird. Diese Tempe
raturen miissen aber unbedingt von don GuBstucken 
und nicht nur vom Ofen erreicht werden, da dann erst 
die festo Losung m it der vol!endeten ICristallisation auf- 
tritt; erst dann wird die GuBstruktur beseitigt. Dio not- 
wendige Dauer des Haltens der Hochsttemperatur richtet 
sich zunachst nach der AVandstiirko und liiBt sich am besten 
dureh eine nacktraglicho metallographischo Prufung fest- 

stellcn. Ist dio Hochsttemperatur beim Gluhen iiber- 
schritten oder zu lange gehalten worden, so ist dies an der 
GroBo der Kristallkorncr zu erkennen. E in  noehmaliges 

Gluhen kann dio dadurch aufgctretenen Schaden zum 
Teil aufhoben. Von der Hochsttemperatur bis zu 800 und 
750° konnen die GuBstucke rasch abgekulilt werden, da 
bei diesen Temperaturen noch keino Veranlassung zu 
Spannungen besteht. Man erreicht dies einfach dadurch, 
daB man bei Fcuerungcn m it festem Brennstoff die Roste 

frei maoht und kalte Luft durch den Ofen stroichen laBt. 
Voa 750 0 ab muB dio Abkiihlung aber langsam erfolgen. 
Durcli ein noehmaliges Gluhen kann selbst gut geglilhter 
StahlguB oine Verbesserung erfahren. Die Erklarung 
hierfiir liegt darin, daB sehon beim ersten Gluhen cin 
feineres Korn, ais urspriinglich Yorhanden war, erzielt 
wird. Das so gewonnćno Korn crfahrt durch die zweite 

Gluliung eino weitere Verfoinerung. W ill man dio Dehnung 
auf Kosten der Festigkeit und Streckgrenze erhohen, so 
glulic man den vorher vorSchrif tsmaBig gegluhten Stahl - 
guB nochmals 12 bis 24 st boi etwa 650 0 aus. Dieses 
AYeicligluhen gibt dem Stahl ein ganz kennzeielinendes 

Gefjjgebild, indem der lamellaro Perlit in  kiirnigen 
Perlit ubergeht. Eine weitere Verbcsserung des Stahl- 
gusses ist dureh Verguten zu erzielen. Durch dieso 
Arbeitsweise karm man einmal unter Beibehaltung der
selben Festigkeit und Dehnung eine um  mindestens 10 %  

hohere Streckgrenze ais zuvor erreichen und weiterhin 
eino ganz bedeutende Steigerung der Festigkeit, womit 
jedoch in diesem Falle eine Abnahme der Dehnung ver- 

bunden ist.
E in  eigenartiges Verfahren zum A usg luhen  von 

W erkzeugs t a l i i2) wendet dio Ludlum Steel Co., Water- 

vliet, N. Y., m it bestem Erfolge an. Das Verfahren ge- 
stattet m it groBer Leichtigkeit eine beliebig*lange Dauer 

der Wiirmebehandlung und scliiitzt dabei die Stabe vor 
jegliclier Zunderbildung. Dio zu gliihenden Stahlstabe 
werden in  Rohren aus Sonderstahl von 350 mm Dureh - 

messer und 3 m  Lange eingepackt und die Zwischenraume 
m it cincm besonderen Packmaterial ausgefullt. Der Herd 
des Gluhofens ist ausfahrbar angeordnet, sodaB eine 
groBere Anzahl Behalter und somit eine groBe Menge 

Stahl auf einmal in  den Ofen aufgegeben werden kann. 
Zurzeit yerwendet ^genannte Gesellschaft nur noch 51- 

gefeuerte Oefen, womit sie die besten Ergebnisse erzielt

i) St. u. E. 1914, 20. Aug., S. 1400.
s) The Iron Trade Review 1919, 17. Juli, S. 160/7;

hat. Jeder Ofen hat acht Brenner und ein Fassuugs- 

vermógen je nach dor GroBo der Stabe vOn 10 bis 15 t . 

Die Temperatur kann in  diesen Oefen innerhalb 10 0 ge
nau geregelt werden.

R . A .H a y w a rd 1) beleuchtet d ie  bei dor Warmo- 

beh and lung  von  S ta h l zu beachtenden  Grund- 
satze und streiftin  seiner Arbeit kurz die Ofenbeschaffen- 
heit, die Erhitzungsgeschwindigkeit, die Technik der 

Abschreckung, das Abschreckmittel, die Temperatur- 
uberwachung und die zur Verfolgung der Wiirmebeliand- 
lung notwendigen mcchanischen und metallographischcn 
Untersuchungen. Da der Aufsatz neue Gesichtspunkte 
nicht bringt, eriibrigt sich oin niiheres Eingehen.

R . K n o r r 2) bcfaBt sich in  einem neueren Aufsatz 
m it dcm Yerwendungsgebiet der S ta lli verg ii tu  ng, 
welches heutzutage Teile aller Abmessungen bis zu mehre- 

. ren Tonnen Einzelgewicht und Stahlsortcn verschiedener'  
Herkunft und chemischer Zusammensetzung, besonders 
auch liandclsmaBig gangbaren Konstruktionsstahl, um- 
faBt. Seine anSchlicBenden Mjttcilungen iiber dic Aus- 
fiihrung der Vergiitung, uber Harten und Anlassen, Oel- 
und Ofen temperaturen u. a. m. sind bekannter Natur. 
Zum SchluB stellt Knorr die Frage nach der Wirtschaft* 
lichkeit des Yergutens und erwidert darauf, daB man bei 
mangelnder Rohstoffzufuhr an Chrom, Nickcl, Yanadium 

und Wolfram gezwungen sei, Kóhlenstoffmangan- und 
in etwa Siliziumstahl zu verguten. Bei hinreichender 
Einfuhr dieser Stoffo entstehe die Frage, wie teuer der
l.cgierte Stahl m it Riicksicht auf die Zoile in Zukunft 

werden wiirde. Sehr ungiinstig gerechnct, stellt sich das1 
Vcrguten nach Ansiclit Knorrs auf rd. 14 Pf. jo kg. Bei 
der heutigen Prcisstellung der legierten Stahle vertrago 
jeder gute, reine Kohlenstoffstahl oder Manganstahl diese 
Verteuerung durch das Vergiiten, und es sei daher nur 

zu wuusclien, daB die vorhandenen Anlagen in  Wiirdigung 
ihrer hohen wirtschaftlichen Bedeutung voll ausgenutzt 
wurden, und daB das Vergutcn in  Zukunft noch groBere 

Vorbrcitung finden mogę.
Unliingst machte H. C. H. C arpontors) auf oiner 

Vcrsammlung der Birmingham Metallurgical Soeiety 
darauf aufmerksam, daB Veroffentlichungen iiber Walz- 
to m p e ra tu ro n  von  S ta h l noch sehr zu wunsclien iibrig 
lieBen. Wahrend uber sonstige dio Stalilbeschaffcnheit 
boeinflusscnde Punkte, wio uber GieBen boi richtiger 
Temperatur, gesundo Blockbeschaffenheit, richtige che- 
mische Zusammensetzung und geeignete Verarbeitungs- 

verfahren, in  den letzten Jahren reichlicli viel geschrieben 
worden sei, sehiene dieser fiinfte, niclit weniger wichtigo 
Punkt, dio richtige Bearbeitungstemperatur, in  der Unter- 
suehung sehr yernaclilassigt worden zu sein. Auf die 
Wichtigkoit dieses Punktes stieB Carpenter gelegentlich 

der Untersuehung einiger Scliiffsblechproben, deren 
Sprodigkcit zu erklaren war. Die mctąllographisclio Unter- 
suchung lieB ein iibcrliitztes Gefuge erkennen. Dureh 
naclilieriges Ausgluhen wurde cin regelrcchtes kristal- 

linisches Gefuge erhalten und nach weiterem Erhitzcn 
auf ungefalir 12000 wieder das urspriingliche, uber- 

hitzte Gefuge. Hierdurch halt Carpenter den Nachweis 
fur erbraeht, daB das dic Sprodigkeit verursaehendo grobe 

Gefuge durch oine Uebcrhitzung des Stahles wahrend des 
Walzens hervorgcrufen sein muB, und daB die Temperatur 

beim Walzen wenigstens 1200 0 betragen haben muB, eine 
Ansicht, die m it Rucksiclit auf die besonders beim Walzen 
von Blechen stattfindcnde starko Abkiihlung nieht halt- 
bar erscheint. Walirseheinlich ist das Blech durch eine 
unsacligemaBe Gliilibehandlung vcrdorben gewesen. Ueber 
die KorngroBo des Stahles konnen aus dem Eisen-Kohlen- 

stoff-Diagramm, je nachdem bei weichen Temperaturen 
der Stahl fertiggewalzt wurde, bestimmte SchluBfolge- 

rungen gezogen werden. W ird der Stahl bei einer Tempe
ratur weit oberhalb der Umwandlungslinio ‘gewalzt, so

i) Chem. Met. Eng. 1919, 15. Mai, S. 519/23.
-) Anzeiger fur Berg-, Hutten- und Masehinenwesen 

1919, 30. Aug'., S. 3809/11.
3) The Ironmonger 1919, 5. Ju li, S. 92.
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Zahlentafel 2. C hem ische  Z u s a m m e n s e t z u n g  v o n  Zahlentafel 4. K u g e l d r u e k h a r t e  der GrauguB-

G r a u g u B p r o b e n  vor der A V iirm e be 'hand lung . p r o b e n  vor u n d  naeh  der W a r m e b e h a n d l u n g .

Probe
Nr.

Gebund.
C

%

Graphit

%

Gesamt-
0

%

Si

%

Mn

%

p

%

s

%

i 0,78 2,75. 3,53 1,14 0,31 0,45 0,041
2 V0,88 2,71 3,59 1,16 0,30 0,45 0,040
3 0,65 2,83 3,48 1,44 5,49 0,84 0,17
4 0,75 2,69 3,44 1,47 0,50 0,84 0,17
5 0,62 2,74 3,36 1,58 1,02 1,04 0,13
6 0,38 2,66 3,04 2,69 0,33 1,40 0,15

7 0,39 2,69 3,08 2,69 0,32 1,45 0,16

8 0,67 2,48 3,15 2,46 0,36 1,32 0,16

Zahlentafel 3. Chem ische  Z u s a m m e n s e t z u n g  der 

G r a ug uB p ro  ben nach e iner  W ar m||behand - 

l u n g  v o n  150 sfc.

Probe Kr.

Brinellhtlrtc

vor der WiŁrmc- 

bebaudlung

nach einer 
72stlindigen 

Warme
behandlung

nach einer 
lGOstUndigen 

Warme
behandlung

1 212 202 207

2 228 228 196

3 228 170 223

4 228 223 207

5 255 187 217

6 179 170 196

7 207 187 217'

’ 8 241 187 170

Probe Nr. Gebundener 0 

%

Graphit

%

Gesamt-C

%

1 0,54 3,02 3,T>6
2 0,90 2,47 ~. 3,37
3- 0,23 3,20 3,43
4 0,70 2,78 3,48
5 0,50 2,88 3,38
6 0,10 3,06 3,16
7 0,14 2,89 3,03
8 0,13 2,92 3,05

wird das Korn grob sein. Jc niiher die Endtemperatur 
bei der Umwandlungslinie liegt, um so feinor wird das 
Korn des Stahles sein. W ird der Stahl unterhalb der 
Umwandlungslinie fertig, aber oberhalb der Kaltbear- 
beitungstemperatur, so wird das Kom  von allerfeinster 

Beschaffenheit seiii. Dio yortoilhafte Einwirkung einer 
kleinen KorngroBe auf Za 
higkeit und Dehnung durfte 
bekannt sein. Die ganze 
Frage der Walztemperaturen

Zahlentafel 5. Sćh"lagvor- 

suoho  m i t  don  G rauguB- 

probo n  yor  u n d  n aeh  

der W a r m e b e h a n d l u n g .

Zahlentafel 0.

den. Die Stiibc wurden in  einer Gasmuffel bei 575 
bis 600 0 ausgegluht und nach der Warmebehandlung 
langsam in  der Muffel abgekiihlt. Wie aus Zahlentafel 3 

orsiohtlich ist, wird dio bisherige Annahmo bestiitigt, daB 
langeres Erhitzen bei Temperaturen in  der Naho des, 
niedrigsten kritischen Punktes eino teilweise Zerlegung 
des Perlitkarbides hervorbringt. Zwei weitero Gesichts- 
punkto sind noch bemerkenswert. Zunaehsfc ist dieso 

Karbidzerlegung in  den siliziumreicheren Eisenproben 
umfangreiclier und in den Proben m it iiber 2 %  Si naliezu 
yollstandig; Proben unter 1 %  Si werden kaum eino Zer
legung aufweisen.. Weiterhin erreiclit dio Zerlegung in 

den siliziumreicheren Proben den gleichen Endwert an 
gebundenem Kohlenstoff, gleichviel, wie hoch der ur- 
sprungliche Gehalt war.

An den Proben angestellte Schlagversuche wurden 
auf einem Fallwerk von 16,5 mkg Arbeitsleistung ausge- 
fuhrt; hierzu wurden eingekerbte Proben von ąuadra- 
tisehem Querschnitt yerwendet. Dio Ergebnisso sind in 

Zahlentafel 5 angegeben. Hieraus ist zu entnehmen, daB

A u s d o h n u n g s m e s s u n g e n  a n  den  G r a u g u B p r o b o n  vor 

u n d  n a c h  der W i i r m e b e h a n d l n n g .

Schlagwert Schlagwert
vor der nach der
Wjirme- Warme

OLt behaudlung behandlung
mkg/cm* mkg/cm*

1 0,83 i , i i
2 0,86
3 0,80

0,83
1,04

4 1,38
5 0,66 0,69
6 0,66 1,32
7 0,66 0,76
8 x 0,66 0,90

Probe

Nr.
MeOstelle

Vorder Warme

behandlung

mm

Nach einer 
■lSstUndlgcn Er

hitzung auf 560 0

mm

Nach einer 
weiteren -llstlln- 
digen Erhitzung 

auf 550 » 

ram

Hochste Gesamfc- 

ausdebnung

mm

Liinge 43,50 43.75 43,70 0,25
1. Ende;

Breite . 11,25 11,30 11,30 0,05
C 1 Dicke . 11,26 11,30 11,30 0,04

2. Ende:
Breito . 11,25 11,27 11,27 0,02
Dicko 11,26 11.29 1 1,29 0,03

Liinge 52,80 53,00 53,00 0,20
1. Ende: i

Breite . 11,21 11,24 11,24 0,03
C 3 ■ Dicke . 11,24 11,29 11,29 0,05

2. Endo:
Breite . 11,21 11,31 11,31 0,10
Dicke . 11,23 - 11,28 11,28 0,05

erfordert noch sorgfaltigo Untersuchungen, die aber 

nicht in Laboratorien, sondern auf den Werken selbst 
ausgefiihrt werden mussen.

Untersuchungen uber d ie  W a rm e be h and l u ng  
vo n  gra uem GuBeisen bei n io d r igo n  Te mpe 
r a t u r en  steli to J . E. H u rs ti)  an den in  Zahlentafel 2 

aufgefuhrten GuBeisenproben an. Die Versuchsstabo 
waren ąuadratisch und hatten eine Soitenlange von 
18 mm; sio besaBen koino GuBhaut, sondern wa

ren aus 25-mm‘- Quadratstaben herausgearbeitct wor-

Engineering 1919, 4. Juli, S. 1/3.

allgemein nach der Warmebehandlung bessere Schlag- 
werte erzielt werden. ZerreiBversuehe — 25,2 kg/mm* 

vor und 21,9 kg/mm* nach der Warmebehandlung — 
lassen hingegen eine merklieho Abnahme der Zugfestig
keit nach der Warmebehandlung erkennen. Interessant 
sind dio weiterhin an den Proben Yorgrnommenen und in  

Zahlentafel 6 wiedergegebenen Ausdehnungsmessungen. 
Die warmbehandelten Proben haben hiernach nach allen 
Richtungen eine betraclitliehe Ausdehnung erfahren. Her: 
yorgerufen wird die Ausdehnung aller Wahrscheinlichkeit 
nach groBtenteils durch dio Abscheidung freien Kohlen- 
st-offs, jedoch ist es nicht ausgeschlossen, daB auch die
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Zahlentafel 7. H a r t o  dos S te l l i t a  i n  der W iirm e .

Tttirtezahi 

Tor dem 

Yersuch

Versuclis-

temperatur

«C

UHrt.e7.abl ' 

in der 

Wiirme

Iliirtezabl 
bei Zimmer- 
teinperatur 
nach dem 
Versuch

512 100 495 512
512 200 430 512
512 350 430 512
512 475 3S7 512
612 630 304 512
512 700 351 512 ’
512 800 332 512

cingesehlossenen Gaso hierbei eine Rolle spielen. Er- 

wiihnenswert ist dann nocli, daB nach oiner 48-stundigen 
Erhitzung eino weitere Warmebehandlung keino weitere 
Ausdehnung mehr heryorbriagt.

Eur die Praicis ist dieses Yerhalten des GuB- 

eisens bei niedrigen Temperaturen von sehr groBer 
Wichtigkeit. Toile aus hochsiliziertem Eison, wie z. B. 
Kolbcn fur Automobile u. a. m., dio im  Betriebe stiindig 

diesen Temperaturen ausgesetzt sind, orhalten durch die 
Abscheidung dos froion Kohlenstoffs innere Spannungon; 

dio zum Bruch fuhren konnen. Sol<łhe Teile werdon also 
zweckmilBiger aus siliziumiirmerem Eisen (unter 1% Si) 
hergestellt. Auch ist das Ausgliihen derartiger GuBoison- 
stucke zur Bohebung. von GuBspannungcn nicht ango- 
bracht, da es sehr fraglich ist, ob hierdurch irgendwelche 
Yorteilo erzielt werden. Es ist wohl eher anzunehmen, 
daB durch eine solche Behandlung d;e inneren Spannungen 
noćh vermehr| werden.

6. Sonstigos.

p j  JD io ungelieuro Entwioklung der Schnelldrehstiihle 
und die yerhaltmsmiiBig schwierige Warmebehandlung 
derselben lieBen dio Metallurgen aller Weit Yersuche dahin 

anstellcn, legierungen ausfindig zu machen, dio in rohem 
Zustande das gleiciio leisten wio der Schnelldrehstahl 
in  behandcltom Zustande. Unter diesen Legierungen 
machte besonders der „S te llit“ in  den letzten Jahren viel 

von sieh reden. Einige von L. G u i l l e tu ndH .  G od fro id 1) 
zusammengestellto B eobach tungen  iiber den S te llib  

durften daher fiir weitere Kreise von Bedeutung sein.
Der Stellit wurdo 1899 in  Amerika vOn Elwood 

Haynes eingefiihrt. Er wird seit oinigen Jahren besonders 
ais Ersatz fur Schnelldrehstahl yer wendet und hat trotz 
soines śehr hohon Proises schnellc Verbreitung gefunden. 
Stellit ist eine Legierung vou Kohlenstoff, Kobalt, Chrom, 

Wolfram und zuweilen Molybdiin. Was die pbysikalischen 
Eigenschaften betrifft, so ist der uber 10 %  Cr enthaltende 
Stellit sehr hart; dio Feile faBt ihn nur sehr schwach an. 
Seine Zugfestigkeit und Elastizitatsgrenze sind ziemlich 
hoch, erstero betragt nach Haynes 7S kg/mm’. Die Zahlen- 

tafeln 7 und 8 weisen einige Vergleichsharteversuche auf, 
die unter gleichen Bedingungen in  der Warnio an Stellit 
und einem hocliwertigoa Schnelldrehstahl angestellt 
wurden. Aus diesen Versuclisdaten kann man sclilieBen, 
daB Stellit im  rohen Zustande weniger hart ist ais ein 
gut behandelter Schnelldrehstahl. Indessen bewahrt der 

Stellit bei Temperaturen uber 000 0 yiel besser seine Harto 
und nimmt nach der Abkfihlung wieder seine ursprungliche 
Hartę an. Ueber das Gefuge ist zu bemerken, daB Stellit 
in imbehandeltem Zustande nach dem Aetzen m it einer 
Losung aus Salzsaure und 10 %  Brom dendritisches 
Gefiige nufweist, wobei man zwei Gefiigebestandteile 

uuterschciden kann. Erhitzt man im  iibrigen Stellit bis 
auf 1150° und Sehrcekt ihn in Oel oder warmem Wasser 
ab, so tr itt weder eino Ycranderung des Gefuges noch der 
HSrte ein; letztere betragt stets 512 Brinelleinheiten. Eine 

Norpaalisierung des Gefuges war erst nach seelisstundigem 
Erhitzon auf 1000 0 moglich; ein kiirzeres Erhitzen boi

ł ) Revue.de Mśtallurgio 191S, Juli/Aiig., S. 3159/40.

Zahlentafel S. H a r to  eines S ch n e l l d r e h s t a h l e s  

i n  dor W iirm e . (Der Stahl war bei 1275 0abgeschreokt 

und in  Blei 40 m in lang auf 580 0 ancelassen.)

II iii tezahl 

vor dem 

Ycrshch

Versuchs-

temperatur

?C

Hiirtezahl 

in der 

Warme

Iliirtezabl 
bei Zimmer
temperatur 
nach dem 

VersuCh

007 200 052 052
027 400 582 052
027 500 555 '027
027 000 430 052
052 050 340 477
G52 700 170 364
052 800 112 310

dieser Temperatur ergab ■ keine zufriedenstellcnden Er

gebnisse.
Die Analysen des Stellits schwanken stark; yielleichfc 

ist dies auf den Eortschritt in seiner Herstellung zuriick- 

zufiilircn. Aus den Jahren 1914 bzw. 1917 stammende 

Proben hatten folgende Zusamtnensetzungen:

Probe 1914 Probo 1917
> °/°

Kohlenstoff.................... ................  1,79 1,48
S il iz iu m ........................ ................  0,78 0,17

M a n g a n ........................ ................  0,72 0,00
Schwefel........................ ..................  — 0,01
Phosphor .................... Spuren
Kobalt . ..................... ................  34,00 55,6

V anad in ........................ ................  1,00 0,00
. . . . .  20,36 33,6

W olfram ........................ ................ 12,70 9,15
M o ly b d iin .................... ................  9,44 0,00

................ 10,06 Spuren

Einige von Guillet und Godfroid m it Stellit an ver- 
Scliiedenen Matorialien angestellte Schnittyersuche geben 
Zeugnis von der Ueberlegenhoit der Legierung selbst 

gegenubor den besten Selinelldrehstahlen.
Die Durchfiihrung mehr oder weniger bekannter 

mcclianiseher und mikroskopischer Un tersuohungen  
iiber L ago rw e iB m eta ll wird in  der norwegischen 

Zeitschrift Teknisk Ukeblad1) besproehen und die Ergeb
nisse der angestellten Hiirtevcrsuche, Dichtebcstim- 
miińgen, Druckversuehe, spezifischen Gewiclitsbestim- 

mungen, thermischen und mikroskopischen Untersuch
ungen und Schwindungsyersuche mitgetoilt. Interesscnten 
yerwóisen wir auf dio Quelle. v

Die U rsachen der An f ressungen u n d  A u s 

w aschungen  yon  S c liiffsschrauben  war Gegenstand 
einer Untersuchung, iiber die Charles A. Parsons und 

S ta n le y  S. C o ok2) letzten April in der Institution of 
Nayal Architects berichteten. Genannte Anfressungen 

und Auswaschungen beschaftigen schon seit Jahren dio 
Ingenieure und Schiffbauer, ohne daB es bisher gelungen 

ist, eine passende und zufriedenstollende Ursache zur 
Erklarung der beobachteten, Ergebnisse zu finden. Auf 
Yeratilassung yon Professor H. C. H. Carpenter wurde
1915 eino Unterkommission zur Erforschung dieses 
Gcgenstandes gobildet. Die Admiralitat stellte die in 
ihrem Besitz befindlichen Daten zur Verfugung, und 
ebenso wurden die von anderen Stellen gomachten E r
fahrungen und Beobachtungen gesammelt. Die Unter- 
suchungon nahmen ungefilhr 18 Monate in  Anspruch. 
Jcdo der moglichen Ursachen obengenannter Anfressungen 
und Auswaschungen wurdo zum Gegenstand der Unter- 

suehung gemacht, woriiber in der yorliegenden Arbeit 
ein allgemeinor Bcrieht erstattet wird. Ein weiteres E in
gehen hierauf konnen wir uns hier yersagen, da uber die 
Arbeit an anderer Stelle dieser Zeitschrift ansfiihrlich 

berichtet werden soli. A, Stadeler.

i) Tek. U. 1919, 13. Juni, S. 305/9.
*) Engineering 1919, 18. April, S. 515/9.
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Patentbericht.

Patentamtliche Gebuhren.

Dio Roichsregiorung veroffontlicht untor dem
i. Jun i 1919 oin Gose t z  i i ber  d io  p a t o n t a m t :  

^ io l ie n  G e b i i h r o n 1). Die Gebiihr betriigt:
Boi P a t e n t o n  : 1. Fur dio Anmeldung 80 J i, 2. Fur 

das orsto Patontjahr 80 Jl, 3. Fiir den Żuschlag boi 
Nachzahlung oinor weitoren Jahresgebiihr 20 J l, 4 .1'ur 
dio Einlogung der Beschwerde HO J i, 5. Fiir don An
trag auf Erklarung der Niclitigkoit oder auf Zuriick- 
nahmo oder auf Erteilung oinor Zwangslizonz 300 J l, 
0. Eiir die Eriiobung dos Einspruolis 50 J l, 7. Fiir dio 
Anmeldung dor Borufung 500 Jl.

Bei G o b r a u c h a m u s t o r n : 1. Eiir dio Anmol-
dung 00 J l. 2. Fur die Verliingerung dor Schutzfrist 
150 Jl.

Boi W a r o n z e i o l i o n : 1. Fiir dio Anmeldung
100 Jl, 2. Fiir die Anmeldung eines Vorbandszoichens 

500 J l ,  3. Fiir die Ernouerung 100 M, 4. Fiir die Er- 

neuorung eines Vorbandszoichcns 500 J l, 5. Fiir dio 
Nachholung dorErneuorung 20 J l,  0. Fiir dio Einlogung 
dor Beschwerde 50 J l ,  7'. Fiir die Erhebung dos Wider- 
spruclios 50 J i, 8. Fiir don Antrag auf Loschung im 
Fallo des § 8 Abs. 2 Nr. 2 100 „(t.

Boi P a t e n t o n ,  G e b r a u o h s m u s t o r n  u n d  

W a r o n z o i c h o n :  1. Fiir don Antrag auf Wioderein-
sotzung in den yorigon Stand 20 J l, 2. Fiir den An
trag auf Eintragung oinor Aenderung in dio Kolio
a) boi einer Aenderung in der Person dos Inhabcrs 20 J l ,
b) bei oinor Aenderung anderer Art 10«/(. Anmcrkung 

zu a) und b) : 1. Dio Siitzo gelton auch fiir einon An
trag, der mehreio, aber weniger ais seclis in dorselbon 
Rollo oingetrageno Schutzrochto botrifft; sio orhóhon 
sich fur jedos woitoro Schutzrecht um 5 J l ; 2. Die Ge- 
biilir ist, wenn dor Antrag sich auf mclirero Rollon 

orstreckt, fiir jedo Rollo gesondort zu berochnen. 
3. W ird dor Antrag vor dor Eintragung dos Schutzrechts 
gestellt, so ormiiBigt sieli dio GeJ^iihr auf die Halfte. 
3. Fiir don Antrag auf Erteilung oiner woitoren Aus- 
fortigung dor Urkundo iiber das oingetrageno Schutz

recht 10 J l, 4. Fiir don Antrag auf Erteilung oinos 
Rollenauszugos 10 J i, 5. Fiir den Antrag auf Ausforti- 
gung eines Prioritiitsbelogs 20 J i, 6. Fiir don Antrag 
auf Erteilung einer sonstigen Bcsclieinigung 10 M.

Alle Gobiihren sind an das Reichspatentamt zu 
zahlen. Wird dio tarifmaBige Gobiihr fiir einen An
trag1 nicht gezahlt, so gilt dor Antrag ais nicht ge- 
stollt. Dio Anmeldung oines Schutzrechts ist nicht ais 
Antrag im Sinno der Yorschrift anzusehen. Fiihrt dio 
Anmeldung oines Gebrauclismustors nicht zur E intra

gung, so wird dio Halfte der tarifmaBigon Anmolde- 
gebiihr orstattot.

Deutsche Patentanmeldungen2).
b l. Mai 1920.

K l. 7b, Gr. 5, K  68 330. Mittels Rcibrollon an- 
getriebonor, fahrbarer Haspel, dessen Geschwiudigkeit 
sich m it zu-nchmender Wieklungsdicko selbsttatig ver- 
ringerfc. Hugo Koster, Liidenscheid, Winkhauscrstr. 35, 
und Reinhold Pieper, Liidenseheid, Horringhauser Hohe.

K l. l?o , Gr. 2, A 31i<7u. "Yerfahren und Filter 
zum Reinigen staubhaltiger Gase mittels Naljluftfilter. 

Aligomeino Eloktricitats-Gesellschaft, Berlin.
K l. 13b, Gr. 2, G 47 211. Durch Abgase behelzter 

Speisowasseryorwarmer, Fa. Franz Carl W . Gaab, Diis- 
seldorf-Oberkassel.

*) Roichs-Gesetzblatt 1920, Nr. 126, S. 1135.7.
2) Dio Amneldungen liegon von dem angegebenon 

Tago an wahrend zweior Monate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einsprucherhebung im  Patentamte zu 
B e r l i n  aus.

K l. 18b, Gr. 1, R  47 303. Verfahron zur Erzeugung 
von liochwertigem Roheisen im Schachtofen ausschliedlich 
aus Eisen- und Stahlabfiillen. Friedrich Kottmann, Dussel
dorf, Bahnstr. 18.

K l. 24 c, Gr. 9, F  45 964. Rekuperativofen. Faęon- 
oison-Walzwork L. Mannstaedt & Cie., Akt.-Ges., und 
SMpl.-JJng. Hugo Bnnscn, Troisdórf.

K l. 24 f, Gr. 15, R  47 400. Unterschubwanderrost- 
feuorung mit riickliiufig betriebenem Rost. Heinrich 
Reiser, Gelsenkirchen, Viktoriastr. 130.

K l. 24i, Gr. 6, St 30 293. Unterwindgcbliise fur 
Feuerungen.v M. Stromeyer Lagerhausgcsellschaft, Kon- 
stanz.

K l. 26d, Gr. 1, F  43 565. Yerfahren und Yorrich
tung zum Auswaschen von dampfformigen, flussigcn 
oder festen Bestandteilen aus Gasen. W illy Freitag, 
Dortmund, Alexanderstr. 5.

Kl.. 31 c, Gr. 8, E  24 757. Formrahmen nut Zwi- 
schenwiinden. Franz Erdmenger, Oranienburg, Mark.

K l. 31c, Gr. 17, M  67 061. Yerfahren zur Her
stellung von Gufibliieken mit vorschicden ha.rton und 
rostfesten Schichten. Franz Miirtens, Elberfeld, Flur- 
strafie 4.

Kl. 31 c, Gr. 27, S 50 513. Durch Schneckengetriebe 
kippbaro GicBpfanne. SenlJenbrcnner G. m. b. H ., 
Diisseldorf-Oberkassel.

Kl. 31c, Gr. 30, M  66 37G. Trockenvorrichtung 
fiir Giefipfannen mit einem in die Pfaune einfiilirbaren 
Brennor. Maschinenbau-Aktiengesellschaft Balcko, Ab
teilung Moll, Neubeckum i. W.

K l. 49f, Gr. 18, A 30 069. Verfahren zur Her
stellung von Ilohlkorpern aus Eisen- oder Stahlblech m it 

autogen geschweifttęn Niihten. Allgemeine Deutsche Alu- 
minium-Kochgeschirrfabrik Guido Gniichtel, Łautor, Sa.

Kl. 80c, Gr. 14, R  48 788. Abdiehtung fiir Dreh-
rolirofcn. Ernst Roth, Lautawerk, Lausitz.

K l. 85a, Gr. 7, B 87 275. Verfahren zur Her
stellung von Mittoln zur Enteisenung, Entmanganung, 
Entfarbung und Klarung von Wasser. Albert Braedt, 
Leipzig-Eutritzseh, Heińickestr. 9.

3. Ju n i 1920.

K l. 7c, G r .'21, T 20 240. Yerfahren zur Her
stellung verstarkter Muffen an Rohren aus Eisen. Thys
sen & Co., Akt.-Ges., MUlheira-Ruhr.

K l. 12e, Gr. 2, Iv 71 489. Yerfahren und Einrich- 
tung zur Erhaltung der Isolation von in staub- oder 
feufchtigkeitshaltlgen Gason befindlichon Isolatoron.
S)ipf.-3ng. Paul Kirchhoff, Hannover, Gabelsbergerstr. 18.

Kl. 18b, Gr. 1, K  G9 070. Verfahren zur Erzeugung 
von reinen, mehr oder woniger gekohlten synthetischen 
Giissen. Charles Albert Keller, Livefc, Isero, Frankr.

KI. 24b, Gr. 1, K  65 518. LuftzufUhrungsvorrieh- 

tung fiir Oolfeuerungen. Fritz Kramer, Blankenese- 

Dockenhuden.
K l! 24 b, Gr. 5, M  66 948. Schalcniilfcuerung. Franz 

Karl Meiser, Niirnberg, Sulzbacher Str. 9.
K l. 31 o, Gr. 8, Sch 56 585. Zentrierrnhmen mit 

ver£tellbarem Fiihrungsstift. Fa. Aug. Rich. Schmitz jr., 

Milspe i. W .

7. Ju n i 1920.

K l. 5o, Gr. 4, F  44 774. Mehrteiliger nachgiebiger 
eiserner Grubenstempel aus Walzeison. Ileinricłi Freisc, 

Bodhura, Doratener Str. 228.
Kl. 18o, Gr. 2, B 90 179. Yorrichtung zum Harten. 

von Schlittschuhlaufcn. Fa. Joli. Pet. Becker jun., Eein- 

sdheid.
K l. 24b, Gr. 7, B 88190. Zcrstauber, insbesondere 

fur flussigo Brennstoffe. Ulysso Burdet, Yverdon, 

Schweiz.
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Kl. 24o, Gr. 10, Sch 52 725. Gasfeuorung mit 

mehroron Einzelbrennern. Richard Schutz, Essen-West, 
Zollstr. 52.

Kl. 26a, Gr. 2, B 80 950. Verfahren znr Inncn- 
dcstillation von Brennstoffen durch Hindurchleiton hei- 
Ber Gaso. „Kohlo und Erz“ G. m. b. I I., Essen-Buhr.

K l. 26a, Gr. 2, B 81 096. Verfahren zur Innon- 
destillation mittels eines besonders hodli erhitzten ITeiz- 
gases; Zus. z. Anra. B 80 950. „Kohlo und Erz"
G. m. b. H ., Essen-Rulir.

K l. 26a, Gr. 2, K  64 765. Einrichtung zur Ent- 
gaaung mittels Innenbeheizung dor iiber dom Generator 

liegondon Befcorte; Zus.. z. Ańm. B 81 096. „Kohle und 
Erz“ G. m. b. H ., Essen-Ruhr.

K l. 31 o, Gr. 8, Sch 55 543, Zentrierrahmen fiir 
Formkasten. Aug. Rich. Schmitz jun., Maschinenfabrik, 

Milspo i. W.
Kl. 421, Gr. 4, B 86 198. Verfahron zur fortlaufen- 

don Messung von absorbierbaren Gasen und Dampfen in 
Gasgemischon. Badischo Anilin- und Soda-Fabrik, Lud- 
wigshafon a. Rh.

K l. 48d, Gr. 2, D  36 518. Yerfahren und Apparat 
zur Reinigung von Metallmassonartikeln. Anton Karl 
Dicklioff, Rottwoil a. N.

K l. 80e, Gr. 13, M  66 102. Austragvorrichtung 

fiir ScOiachtofen. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Koln- 
Kalk.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

31. Mai. 1920.

K l. 21h, Nr. 737127. Elektriseher Gliihofen m it 
.KohlongrioBwidoi stand. Heinrich Seibert, Berlin, Wol- 
lankstraUo 57.

Kl. 24a, Nr. 742 006. Unterwindgebliiso m it Tur- 
binenantriob zur Erzeugung eines kunstliahen Zuges bei 
Feuorungen. Molms & Pfenninger, Komm.-Gcs., Miinahen- 
Hirschau.

K l. 24 e, Nr. 741 970. Einrichtung zur Erzeugung 

von Lcueht- und Wassergas. ®it>f.'3?ng. Ernst Goffin, 
Frankfurt a. M.-Heddernheim, Sandolmiihle 2.

KI. 31 o, Nr. 741 875. Gicfivorrichtung zum Ans. 
gieficn von Lagerschalen fiir Kraftwagenmotoren, 
iSip[.-3fng. C. Schultz, Munster i. W ., Aegidiistr. 48.

K l. 421, Nr. 742 090. Laboratoriumsvorriohtung fiir 
dio Destillation von Brennstoff. Dr. Franz Fischer, 
Miilheim-Ruhr, Kaiser-Wilhclm-Platz 2.

K l. 81 g, Nr. 741 870. Spcisevorridhtung zum Ein- 
fiihron von Kohle, Sand und iilmlidicn Stoffen in 
Fiirdorvorrichtungen, Rinnon o. dgl. Babcock & Wilcox 
Ltd. u. Alexander Lennox, London.

7. Ju n i 1920.

K l. 12d, Nr. 742 523. Oelfiltcr fiir Kraft- und 
Arbeitsmasdhinen.Gasmotoren-FabrikDoutz.KoIn-Deutz.

i K l. 13a, Nr. 742 488. Rohrenbatterie fiir Dampf - 

erzeugung. Franz Carl W. Gaab, Diisseldorf-Oberkassol. 
Diissoidorfer Str. 77/81.

K l. 19a, Nr. 742 949. Zusammengesetzte Eisenbahn- 
schwcllo. Albert Revert, Oakland, Bez. Alameda, Ka- 
lifornien.

K l. 24a, Nr. 742 519. Feuerungsanlage. Franz 
Loowonstein, Charlottenburg, Clausewitzstr. 3.

K l. 24b, Nr. 742 518. Oelfeucrungsanlage m it Ab- 
stelleinrichtung. Hamburger Oelfcućrungs-Gesellschaft 
m. b. I I., Hamburg,

Kl. 24b, Nr. 742 679. Brenner fiir fliissige und 
fliissig zu machendo Brennstoffe fiir Industricofen aller 
Art und Dampfkesśel. Paul Roscnberger, Industrie- 
ofenbau G. m. b. I I ., Zuffenhausen.

Kl. 24e, Nr. 742 838. Einrichtung einer wasser- 

berieselton Trag- und Kiihlplatte auf dem der Schlacken- 
tiir gegeniiberliegenden Bostende fiir innenliegende Koks- 
gasgenerat-oren. Trippcnseo Ofenbaugesellsoliaft m. b. H., 
Karlsruhe i. B.

K l. 24 f, Nr. 742 484. Wassergekiihlter Rost m it 
Wasserumlaufkuhlung. Hager & Weidmann G. m. b. H ., 
Berg.-Gladbach b. Koln.

/ K l. 24 f, Nr. 742 728. Vorrichtung fiir Wander- 
roste zur Verhiitung des Festbrennens der Sehlacko 
an den Wiinden der Feuerung. S ip l.^ng . Bruno Meyer, 
Essen, Brauerstr. 13.

Kl. 31 a, Nr. 742 459. Sehmelztiegelvorwiirmer fiir 
Gebliisesehmelzofen. Georg Richter, Brandenburg a. I I ., 

Harlungerstr. 1.
Kl. 49b, Nr. 742 602. Scliere fiir Betoneisen und 

Uhnliche Werkstucke. Anton Wagenbaeh, Elberfeld, 
Baehstr. 67.

Deutsche Reichspatente.
Kl. 24 f, Nr. 315324, voin 1. November 1916. Rhei- 

n isóh-West fa l i sche  Sprengstof f-Act i cn- Gesell- . 
scha f t  i n  Co ln  a. R h . Kettenrostjeuerung mit Vor- 
feuerung.

Dio Vorfouerung a ist unter Wegfail eines besonderea 
Yorrostcs uber dem vordercn Teil des Kettenrostes b

ais allseitig gesehloąpener Kasten ausgebildet, der m it 
einem Gasabzugsrohr o verschen ist. Rolir c fiihrt duroh 

absperrbare Verbindungen sowohl in don Feuerraum 
der Hauptfeuerung ais auch zum Sohornstein und ermog- 
licht, dio Vorfeucrung a sowohl zusammen mit der Haupt

feuerung ais auch getrennt von ihr zu betreiben.

Kl. 19 a, Nr. 316 102, vom 24. Novembor 1917. Zu

satz zuN r.263190? Oscar Melaun in Berlin. Vgl, St. u. E. 
1913, 4. Dez., S. 2037. Schienenstopverbindung mil Fup- 
ldammern.

Durch das Zusatzpatcnt solL die FuBklammer des 
Hauptpatentes vereinfaoht werden. Domzufolgo besitzt 
der mittlore Teil jeder FuBklammer gegen dio untere 

Flanscho dor benachbarten Klammerteile eino naoh der 

Mitte zu ansteigende Ueberhohung a, durch dic dio FuB- 
klammcrn beim Aufpresson m it den SohiencnfuBen fest 
verspannt werden.

Kl. 12 e, Nr. 316 594, vom 20. August 191S. Wa l te r  
S t e i nm ann  in E r kn cr  b. Ber l in .  Apparat zum 
Waschen und Ab-sorbieren von Gasen.

Der Apparat besteht in bekannter Woise aus meh- 

reren einander umgebenden Haubon n it Zwisohenringen 
fur die Leitung der Gase durch die Waschfliissigkeit. 
ErfindungsgemaB tauohen dio Za-ischenringe von dem 
Gaseintritt nach dem Gasaustritt hin immer tiefor in 
die Flufaigkeit oin.
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Das Schmelzen und GieBen leicht oxydierender 
Metalle soli unter Bcsoitigung des Luftsauerstoffs durch 
Einloiten von Gas in das SclimolzgcfaB erfolgen. Er- 

findungsgcmaB wird dor Tiegeldcckel zum Trager der- 
artiger Stoffo — z. B. Paraffin — gemacht, aus donen 

sich durcli Erhitzen die den Sauerstoff bindenden oder 

yerdriŁngcnden Gaso entwickeln. Der Dcekel kann mit 
einem Bohalter zur Aufnahme des Paraffins o. dgl. ver- 

sehen sein.

Kl. 24 C, Nr. 314 215, vom 10. Dezember 1917. Kar l  
K as t in  Du i sburg .  Gasbrenner mil konzenlrischen ring- 

_ _ _ _ _ _ _  jor mig tn Gas- und
y S  Lujtdilsen.

Dio die Gas-und
, x  Luftdiisen a und b

trennende Ring- 

^ wand o ist yer-
schiebbar ange- 

cy|i% ordnet. Die bei-

X * r ---- den andem Diisen -
wande d und e

........... sind an der Brcn-

a. \/sy%ś/ nermundung zur
U Uf Mittelwand o ge-

I ciY /// neigtundzworder-

r* . ar<;’ einer
o e Verschiebung der

Mittelwand o das 
Verhaltnis der Du-

senquorschnitte von a und b zueinander Btets das 
gleiche bleibt.

KI. 7 b, Nr. 315 377, vom 16. Oktober 1913. S tep lian  
Fr o l i ch  & K l u p fe l  in S charley , O .-Schl. Fer-

fahren zur Herstellung von

O
Spilhcrsdtzrohren mil mehre- 
ren verstarkten Laufrinnen.

Eine der Zahl der Lauf

rinnen entsprechende Zahl 
m it Verdickung a gowalz- 
ter rinnenformigor Profii- 

eisen wird an ihren Schen- 

kelenden yersehweiBt oder 
auf andere Art miteinander, 

verbunden. Naeh Abnut- 
zung der einen Verdickung 

wird es gedreht, so daB dio nachste die Laufrinne 
bildet.

Kl. 31 c, Nr. 316 016, vom 21. Eebruar 1919. A r t h u r  
Mu l l e r ,  Bauten- und  I n dus t r i ew orke  i n  C h a r 

l o t tenburg .  Verjaliren zur 

iv W W / ’X/JS'/ '/1 Herstellung der Hohljormen
'ty ty ty ty ^W ^  l  jur denOufi von Schnecken

mił abn&mender Slcigung.
Das Modeli ist senk- 

a> recht zu seiner Langs-
achsc in einzelne Teile a,

■ b,.o, d zerlegt, dio weniger
.y  ais einen Schneckengang

wtyty/ “ enthalten. Die einzelnen
. Modellteile werden je fur

ty. I sich in ubereinander stell-
&  bare Formkasten e, f, g,

c' %___,L| h so abgetreńnt, daB in
 ̂ jedem Formkasten immer

'̂ ^^^^^^ty ty ,- ~ h  nur dieUnter flachę und dio
SeitenfliichedesSchnecken- 

teils abgeformt werden, 
wahrend die Oberfliiche dieses Schneekenganges nach 
Aufsetzen des nachsten Schneckenteils und des nachsten 
Formkastens abgeformt wird.

XXTV.,„

Koksojenliiren.

In  feston Augen b des Turrahmens a sind Scheiben c 

drehbar gelagert, dereń eine exzontriBche Bohrung fiir 
die Turbolzen f besitzen. Die Scheiben o sind durch An- 
aiitze d m it oiner gemeinsamen Welle o vorbunden, durch 
dereń Drohung die Tur geschlossen wird. Verriegelt 
wird dio Tur mittels der Welle h und des Hebels k, wobei 
sioh Daumen i gegen das andere Turende legen.

t
Kl. 24 e, Nr. 316 412,

vom 3. Januar 1917. J o 
hannes Schu l te  i n  B e r 
l i n  - W ilm e rsd o rf. Gas
erzeuger mit eingehdngtem Be- 
schickungskófper.

Der ais Entgasungs- 

retorte dienende Fullschacht 

a ist zur besseren Warme- 
iibertragung der abziehen- 
den Generatorgase auf seiner 

AuBen- und Innenseite von 
Manteln b und o umgeben, 
die zur Verengung der Wege 

die abziehenden Gase 

l l l l  *???£ lil i i dienen und m it Schrau-
Ś^IP \yv~v ^  benfuhrungen d reraehen
lilii sind. Durch getrennte An-
l l l P  schlusse g und f sind sie

m it dcm gemeiDsamen Al- 
saugerohr e Yerbunden.

Kl. 12 e, Nr. 316 703, vom 28. Jun i 1918. Siemens- 
Sohuckor twerke,  G. m. b. H., i n  SiemenBStadt

b .B erlin . Elektrodenanord~ 
nung jur elektrische Nieder- 
schlagsanlagen.

Die Flachen der Nieder- 

sehlagselektrodcn a sind in 

einem Gaskanal so gestal- 
tet, daB wabenartig neben- 

einander Hohlriiume ent

stehen, in denen sich die 
Hochspannungselektroden b befinden. Ais Niederschlags- 
elektroden werden gasdurehlassige Netze, Gazen oder 
durchlochte Tafeln Yerwendet.

Kl. 24 e, Nr. 316 697, vom 3. Dezember 1915. Berg- 
mann-E lek t r i c i t a t s -Werke  Akt.-Ges. in  Ber l in .
7 er jahren zur Regelung der Vergasung von Steinkohlen, 
Braunkohlen, Torf u. dgl. jur den Betrieb elektrischer 
Kraftwerke.

Um dio Wirtschaftlichkoit elektrischer Kraftwerke 
zu fordem, soli die Gaserzeugung selbsttatig entsprechend 
der weehselnden Entnahmo elektrischer Energie geregelt 
werden, indem sowohl die Beschickung ais auch die Luft- 
zufuhr in der Gaskraftanlage selbsttatig entsprechend 

der jeweiligen Entnahme an elektrischem Stroni geregelt 
wird. Dies kann beispielsweise durch Beeinflussung des 
Antriebsmotors der BeBchicker und der Luftforderung 
geschehen.

Kl. 18 c, Nr. 316800, vom 3. Ju li 1918. E d u a r d  
De is enh ammer  u nd  K a r l N eudecker in  R a t i b o r ,  
O.-S. Stahlhartebad.

Das Hiirtebad besteht aus Glykolen in konzentrierter 
oder yerdunnter Form.

y-iit

Kl. 31 a, Nr. 312 305, vom 1. Mai 1918. W i l h e lm  Kl. 10 a, Nr. 316 212, vom 22. Februar 1914. K a r l
Boehm in B o rlin . _ V er jahr en und Einrichtung zum Schwarze i n  S ta d t ha gen ,  Schaumburg-L ippo .
Schmelzen und Giefien von Metallen. Verr>egelung jilr aujklappbare, insbesondere mehrteiligc
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Statistisches.
Die Erzeugung der Vereinigten Staaten an Ferromangan 

und Spiegeleisen im Jahre 1919.

Sowohl die Horstollung yon 70- bis 80prozentigem 
Ferromangan ats.aucb von Spiegeleisen in den Vor- 
einigtcn Staaten hatto nach dem stetigon und bodeuton- 
den Ansteigon bis zum Jahro 1918 im BeriehtKjahre 
einen scharfen Riickgang zu verzeiehnen ). So ging dio 
FcrromanganeTzeugung yon 350 831 t im Jahre 1918 
auf 181 044 t oder um 48,1 % , die Ppiogoleisencrzeugung 
von 252 980 t im  Yorjahre auf 06 437 t oder um 73,7%  
im Borichtsjahrc zuruck. Die folgende Zahlentafel bietet 
eino Uebersioht iibor dio Horstollung yon Forromangan 
und Spiegeleisen seit dem Jahre 1912 sowie iiber die 
durohschnittliche nionatlicho Erzeugung wahrend dieser 

Jahro.

Ferro-
mangan

t

SpiCRCl- 
. eisen 

t

Gesamt-
erzcuguug

t

Monatllcbcr
Durchschnitt

t

1912 127 384 121 418 248 802 20 734

1913 121 407 128 098 249 505 20 791
1914 107 780 101 971 209 751 17 479

1915 148 887 94 775 243 662 20 305

1916 211 723 200 678 412 401 34 366

1917 261959 191 874 453 833 37 820
1918 350 831 252 986 603 817 50 317
1919 ] 181 944 6 6  437 248 381 20 698

im Borichtejahro wohl auf dio Furcht vor dem naeh 
dom Kriogo ernout einsetzendon onglischen Wottbeworb, 
fernor aber nuch auf dio UngewiDhoit der Marktlago 

zuriickzufiihren, wolcho die Erzougor yeranlaBte, m it der 
Erzeugung zuriickzuhalten, um boi geringerer Nachfrage 
koinon 'Proisriiekgang zu yeranlassen.

Absatz deutscher Gaswerke an Koks und sonstigen 

Nebenerzeugnissen.

Dio W i r t s o h a f t l i c h o  V o r e i n i g u n g  d eu ts c he r  
G a sw orko ,  A k t io ng e se l l s c h a t ' t  i n  K o l n ,  ver- 

offentlicht in ihrom 16. Gcschiiftsborioht folgondo An- 
gabon iibor don Absatz ihrer' Hitgliedswerke:

Dio E  i n f u l i  r an Ferromangan in den Voroinigton 
Staaten belief sich im Jahro 1915 auf 33 550 t, aus- 
gefiihrt wurden 3113 t, so dafl also oinschlieBlioh dor 
eigenen Erzeugung 212 381 t lur den lioimischen Ver- 

brauch zur Verfiigung standen.
Dio M a n g a  n er z einfuhr War weit goringer ais in 

den Vorjahren und betrug im Borichtsjahre 338 677 t 
gegen 499 164 t  im Jiiliro 1918^ 640051 t im Jahro 1917, 

325916 t  im Jahro 1915 und 350605 t im Jahro 1913.
Wie das „Iron Ago" in einer Besprechung der 

Erzeugungszahlen ausfuhrt, ist der gowaltigo Riickgang

») The Iron Age 1920, 19. Febr., S. 534. —  Vgl. 
Śt. u. E. 1919, 29. Mai, S. 613.

Jahr

Gas-

erzeu-

gung

MUU-
onen

•n3

Absatz an

Gaskoks') Teor Ammoulnk

t

Wert
in

łono
.« t

Wert
ln

1000
Ji. t

Wert 
i u 

1000 
.«

191213 1364 609712 10436 93321 2517 :i6158 2 2  >2
1913 14 1613 485755 8828 1046'22 3297 43709 3662
1914 15 ■1 " 1 1 522430 9184 124035 4020 51637 3439
1915 16 1612 635882 12922 158417 5328 57094 4408
1916 17 1757 656503 1 497 170649 617" 81164 5785

1917/1«. 1884 357586 13334 205473 11188 83838 6043
1918/19 1929 690450 37104 193067 10663 85129 5392

1919 20 1831 369759 48240 1226 fil •26430 89108 8984

Die Anzahl dor dor Voroinigung angohoronrlon Ge- 
sellschaftswerkc ging von 614 im Vorjahro auf 563 im 
Berichtsjahre zuruck. Durch die notwendig gowordene 
Grundung des Gaskoks - Syndikates wird das Arbeits- 
gobiet der Veroinigung weiteren Aenderungon untor- 
worfen sein.

') In  don Zahlen fiir 1919/20 sind 255 020 t Gas
koks im Werto von 35 134 866,80 J i enthalton, dio von 
dor K o k s z o n t r a l ó B o r l i n  abgosotzt worden sind.
—  Vgl. St. u. E. 1919, 25. Sept., S. 1154.

Wirtschaftliche Rundschau.
Preisrestsetzungen durch den Eisenwirtschaftsbund.

—  Auf Grund der Verordnung des Reichswirtsehafts- 
ministers vom 1. April 1920 iiber die Rogolung der 

Eisenwiitschaft veroffentlicht dor Eisenwirtschaftsbund 
in einer ausfiihrlichen B e k a n n t m a c h u n g 1) die von 
ihm festgesetzton H o o l i s t p r o i s o  fiir Roheisen, Ferro- 
mangan und Ferrosilizium sowie fiir Walzoison, die 

wir bereits friiher2) yeriilfontlicht haben. Dio Bekannt- 
maohung onthiilt des weiteren Preisfestsotzungen fiii 
Eisonbabn - Oberbauzoug und die dabei zu beaohtenden 

FraSitvorspriinge, Hiindlorzuschlage fiir Werks- und 
Lagergesehafte sowie eino Roihe von Sondorbestim- 

mungen. Dio Berechnung yon Ueborpreisen erfolgt 
auf Grund verschicdcner vom Eisenwirtschaftsbund 
genehmigter Preiślisten. Eino Zusammenstellung der 
Hochstpreiso fiir dio yerschiedenen Walzerzeugnisse, 
der Qualitatsiiberpreise, Hundlerzuschliigo und Sonder- 
bestimmungen wird in Kurze im Druck erscheinon und 
kann 'gegen Erstattung der Unkosten yon dor Ge- 
schiiftsstelle des Eisenwirtschaftsbundos in DUsaoldorf, 

,,Stahlhof“ , bezogen werdon.
In einer weiteren Bekanntmachung (Reichs-An- 

zeiger Nr. 127 yom 12. Juni) ycroffentlicht der Eisen-

') Reiehs-Ańzeiger 1920, 7. Juni, Nr. 122.
St. u. E. 1920, 3. Juni, S. 769/70.'

wirtscliaftsbund nooh dio Hochstproiso fur (Jualitiits- 
Feinbleehe, Dynamobleche, Rohren sowio fiir yorschie- 
done andere Erzeugnisse.

Aufbrlngung der Mittel fiir die Koh'enwirtschafts- 
stellen. — Nach einer, m it dom 1. Jun i 1920 in Kraft 
trotenden V o r o r d n u ji g der Reichsregierung vom
31. Mai 19201) wird der Roichswirtseliaftsminister er- 
miichtigt, zur Deckung der Kosten der Kohlcnwirtschafts- 
stellen dio Brennstoffverbr<aucher m it mindestens 10 t 

nionatlichem Verbrauch mit Beitriigen heranzuziehen, dio 

1/3 0/0 des Verkaufspreisos der Bronnstoffo nicht iiber- 
steigen diirfen.

Nachprilfung der Ausfuhrabgaben;—  Dio allseitigon 
Einspriiobe gegen dio Erhebung der Ausfuhrabgaben 
haben dio Bildung eines A u s s o h u s s e s  z u r  Naoh-  
p r u f u n g  d e r A u s f u h r a b g a b o n zur Folgo gehabt, 
dem neben Mitgliedorn des Wirtsohaftsrates beim Roiehs- 
wirtsohaftsministorium jo droi Vortrot.or dor Arboitgobor 
und Aiboitnehmor der botoiligten Industrie- und Han- 
delskreise angohoren. Hoffentlich findet- der AusschuB 
eine Losung auf dem Gobiote altor Ausfuhrabgaben, dio 
den Forderungen dor Arboitnohmer und den bercchtig- 

ten Lebensbedingungen der Ausfuhrindustrio ontsprioht.

i)  Rcicha-Gesetzblatt 1920, Nr. 121, S. 1107/8.
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Beglaubigung der Ursprungszeugnisse beim GUter- 
verkehr zwisehen Deutschland und dem Saargebiet. —
Dio franzosisohen Grenzzollstcllon dos Saargebietes sind 
angewieson worden, vom 1. Ju li 1920 ab zu yerlangon, 
daB dio voń don orfclichcn Behordon des Vorsandortes 

ausgostelltcn Ursprungszcugnisso ■), dio den zur freien 
Einfuhr in das Saargebiet zugelassenen Sendungon boi- 
gegoben worden iniisson, m it der B o g l a u b i g u n g  
ilcR franzosischen Konsulats ye^sehen sind. Naeh Mit- 
toilung dor franzosisehon Zollbehordo ist an folgoiulcn 
Orten Deutschlands franzosischo konsularo Vortretung 
oingorichtot worden: Borlin, Bremon, Broslau, Karls- 
ruho, Koln und Mainz (in Mainz), Dusseldorf, Frank
furt a. M., Hamburg, Leipzig, Miinchon. Wegen dor 
besehriinktcn Anzahl frauzosiselior Yortretor in Deutseli- 
land wird dio franzosischo Zollvorwaltung des Saar- 
gobiotos jodoch wiihrend eines gowisson Zeitraumes 
auch solcho Uraprungszougnisso ais giiltig ansohen, dio 
von einem amtlichen Militiir- odor Ziyilbcamten bo- 
glaubigt sind. Auch ist dio franzosischo Yorwaltung 
jinter dor ausdriicklichen-Bodingung der Gegensoitig- 

kcit damit oinyerstanden, daB die yon den deutschen 
Zollstellen ausgostollten Ursprungszcugnisso auch 
woitorliin dor Beglaubigung nicht bedurfon.

Ausnahmetarife fiir Schiffbaueisen. Dor Y o r e i n  
D o u t s c l i o r  S ch i f f  s w o r f  t en hat gemeinsam mit 
dom S o h i f f b a u s t a h l l c o n t o r ,  dom C i tuh lworks- 
V o r b a n d  und dem V o r : 

e i n  D e u t s c h e r  E i s o n-  
u n d S t a h l  - I n  d us  t  r i o 1- 
1 er zur weiteren Begriindung 

seines A n t r a g o s  u m 
W i o d o r o i n f i i h r u n g  der 
seit dem 1. September 1919 

aufgohobónci) A u s n a li m o - 
t a r i f o  fiir Eiąon im Y e r 
sand an Soe- und Binnen- 
worften zum Bau, zur Aus- 

besserung oder zur Ausrii- 
stung von Śee- und EluB- 
scliiffen2) neuordings oine 
zweite Eingabo an dio preu- 
Bisclio Staatsoisonbahnyor- 
waltung eingercielit, in der 
don [gegon don Antrag sei- 

tens dor Eisonbahnyerwal- 
tungon geltend gomachten 

Bedon^on naohdriicklich und 
in uberzeufjendor Woiso ont- 
gogengetroten wird. Beson- 
der8 wird darin nachge
wiesen, daB von der Aufhe- 
bung der Ausnahmetarife 
kein andores Gowerbo in  so 
hohem MaBe botroffen wird 
wie gerado dio Schiffbauin- 

dustrio. Zum Beweiso hier- 
fur wird dio nobonstehende 
Uobersicht dor Erachten fiir 
die rorschiedenon Stoffo 
vorgologt, dio auBer don 

allgomoinen Erhohungen 
durch dic Kriegs- und Teue- 
rungszuschlage noch oine 
besondero Erhohung' durch 
die Aufhebung bestimmtor 

Ausnahmetarife orfahren 
haben.

Hieraus ergibt sich, daB 
die Erachten fiir Scliiffbau-

oison fiir grofioro Entfornungen rund auf das 17faohe 
des Eriodonssatzcs, dagegen dio Erachten

fiir Diingokalk auf das .......................8facho,

fiir Morgel zum Dungon auf das . . 9facho,
fiir Kalisalzo auf d a s ...........................Ofaclio,
fiir Mauerstoine u. a. auf das . . . 7facho, 
fiir Pflastersteine u. a. auf das . . . Ofacho, 
fiir Holz dos Spezialtarifs I I  auf das 7facho 

, gobraclit wurdon.

Im  allgomeinon botragon dio lioutigon Frachten 
rund das Sechsfacho (gonau 591 %) dor Vorkriegssiitzo. 
Dio Erhohung erfolgte dureh dio Einfiihrung dor Vor- 
kehrssteuer und dor yersehiodonen Kriegs- und Touo- 
rungszuschlago. Soweit dio Aufhobung odor Aendorung 
der Ausnahmetarife in Erago kommt, betragen dio Er- 

hohungen bei don obengenannten Entfornungen:

356 km 

%

633 km

• %

559 km

. °L* /O

451 km 

%

803 km

%

10Ó km 

%

bel Dungekalk . . 
bel Mergel zum

151 150 ;53 159 - v 150

D lingen ............ 209 233 239 250 209 305
bel Kall«alzen . . 200 258 202 214 SOI 150
bei Mauersteinen. 84 •19 44 59 . — ' 241
bel H o lz .............. 91 95 93 95 97 80

1)01 Schiffbaueisen
909 1091 1091 1089 1117

. fUr 1000 kg auf

35G km 

Obcr- 
hausen- 
Ilam- 
burg

533 km 

Ober- 

hausen- 

Flensbg.

659 km 

Ober- 

hausen- 

E bers w.

451 km 

Ober- 

hausen- 

Rosslau

803 km 

Ober- 

hausen- 

Breslau

100 km

Jt JL J l Jt

1. Fracht fiir S c h if fb a u c ls e n  nach dem 
A. T. 9a bis zum 1. August 1917 . . . 

• nach dcm Sp. T. I I  ab 1. MUrz 1920 . ♦

Die neue Fracht b e t r a g t .........................
der alten Fracht.

5,40 
81,20 

1500 %

7.— 
118,— 

1635 %

7.30 
123,— 

1085 %

6,—
100,80

1080%

10,20 
174,20 

1708 %-

-

2. Fracht fUr D U n g e ka lk  . . . . . .
abzllgllch 20 %  ............................................

0,50
1.30

9,—
1,8D

9,30
1,80

7,80
1,50 __ . 2,00 

0,53

nach dcm A. T. 4 ab 1. 8. 17 . . . . 
nach dom A. T. 4 ab 1. 3. 20 ohne 20% 

Die nene Fracht bctrHgt . . . . . .
der alten Fracht.

5,20 
38,00 

752 %

7,20 
53,40 

741 %

. 7,50 
55,80 

744%

0,24 
40,80 

750 % -  ’

2,32
17,20

741%

3. Fracht fllt M e rgo l z u m D iin g o n  nach 
dem A. T. 4b bis zum 1. August 1917 . 
nuch dem A. T. 4 ab 1. 3. 20 . . . .

Die neue Fracht betrHgt.............................
der alten Fracht.

4,48 
38,00 

860 %

0,48 
53,40 

824 %

6,72 
55,80 

830 %

5,52 
4'i,80 

847 %

9,14
75,80

800%

1,93
17,20

890 %

4. Fracht iUr K a l is a lz e  nach dom A. T. 3
bis zum 1. August 1917.............................
nach dem A. T. 2 ab 1. MUrz 1920 . . .

der alten Iracht.

0,32 
50,40, 

797 % "

7,CS 
05,20 

819 %

7,92 
07,60 

853 %

7,0 i 
58,80 

835 %

9,84 
87,80 

892 %

2,32 
17,20 

741 %

5. Fracht fUr M au e rs t eine, D a c h s te in  e, 
S c h a m o t te s te in e  nach dom A. T. 5n
bis 1. 8. 1 7 ................................................
nach dem Sp. T. 111 ab 1. MUrz 1920 . .

Die neue Fracht b e t r i i g t ........................
der alten Fracht.

8,10 
54,— 

676 % '

12,— 
77,— 

640 %

12,00
80,—

635%

10,20 
06,40 

050 % _
2,50 

20,80 

832 %

0. Fracht fllr S te in e , ro h e  P fla s te r-  
s te in e , H o c h o fe n s c h la c k e n  zum  
W ege b a u  nach dem A. T. 5 i bis zum
1. 8. 1917 / . . . . . . ....................
nach dem A. T. 6 ab 1. Miirz 1920 . . 

Die neue Fracht betriigt . . . . . . 
der alten Fracht.

4, 40 
2-1,90 

606 %

0,40 
30, -  

502 %

6,60 
37,80 

573 %

5,50 
31,10 

505 %

9,30
52,90

568%

1,60
10,70

008%

7. Fracht fiir H o lz  des Sp. T. 11 nach 
‘dem A. T. 1 bis 1. August 1917 . . . .  
nach dem Sp. T. I I  ab 1. Miirz 1920 '. .

der alten Fracht.

11,90 
81,20 

082 %

17,20 
<118,- 

080 %

18,- 
123,20 

68-1 %

14,70 
100,80 

686 %

25,30 
174,20 

088 %

3,90
20,20

071%

) Vgl. St. u. E. 1920, 6. Mai, S. 636.

St. u. E . 1920, 8. Jan ., S. 69; 11. Marz,2) Vgl.
S. 377,8.

Esdarf wohl yon derEisenbahnyorwaltung erwaftet 
worden; daB sio getrou ihrer Ueborlicferung durch ihroTa- 
rifpolitik an dom Schutzo der nationalon Arbeit festhalton 
und der deutschen Industrie und dem deutsohen Handel 
bei ihrem Wiederaufbau alsBundesgenossebeistehen wird.
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United States Steel Corporation. —  Naeh dem nouesten 
Auswcise des nordamerikanisehen Stahltrustes belief sioh 
dosscn Auftragsbostand zu Ende April 1920 auf
10 525 503 t  (zu 1000 kg) gćgcn 10 050 348 t zu Ende 
Marz und 4 877 490 t zu Ende April 1919. Wie hoch 
sich dio jeweils gebuohtcn Auftragsmengen am Monats- 
schlusso wahrend der drei letzten Jahro bezifferton, ist 
aus foigender Zusammenstellung ersichtlioh.

Die groBte bishor errcichto Tonnenzahl unorledigter Auf
trage hatte der Stahltrusfc am 30. April 1917 mit
12 378 012 t, dio niedrigste Zahl am 31. Dezember 1910 

m it 2 647 439 t zu Buch stohen.

1018 1319 1920

t . ■ t t

31. Januar . . 9 629 499 6 791 216 9 434 008
28. Fcbruar . . 9 437 068 6 106 960 9 654114
31. Marz . . . 9 153 830 5 517 461 10 050 348
30. April . . . 8 881 752 4 877 496 10 525 503
31. Mai . . . 8 471 025 4 350 827 —■

30. Jun i . . . 9 061 568 4 971 141 —

31. Ju li . . . 9 025 942 5 667 920 —

31. August . . 8 899 187 6 206 819 —

30. September . 8 430 671 6 385 192 —

31. Oktober . . 8 486 946 6 576 231 —

30. Novembor . 8 254 658 7 242 383 —

31. Dezembcr . 7 497 218 8 397 612 —

Orenstein & Koppel Aktiengesellschaft, Berlin. —
Im  Geschiiftsjahro 1919 bolief sich der Umsatz des 
Unternehmens einschlieBlich der Tochtergesollschaften 
auf 205 348 053 Jl. Dio Gewinn- und Verlustrechnung 
zeigt neben 2475 550 X  Vortrag aus dom Vorjahre, 
1734475,40 JL Zinsoinnahmen und 3144796,15 JL Er-' 
triigńisson dor Tochtorgosellscha ten einen Rohgewinn 
an Waren von 44 375 833,58 J i. Nach Abzug von 
39970179,87 J i allgemeinen Unkosten und 15S5 787,38 Jl 
Abschreibungen yerbleibt ein Reingewinn yon 
10174 687,94 J l.  Hiervon sollen 154007,08 Jl der 
Bonno-Orenstein-Stiftung zur Auffiillung des Vorbrauchs 

im Jahro 1919 zugowiesen, 344 680,86 Jl Gowinnanteil 
an don Aufsichtsrat yorgiitei, 7 200000 Jl Gowinn 
(16%  gegen 14%  i. V.) ausgeteilt und 2476000 Jl 
auf neue Rechnung yorgetragen worden. Ferner soli der 

Vorstand und Aufsichtsrat zur Ausgabo von 30 Mili. Jl 
Toilscliuklyerschreibungen ormiichtigt wordon.

Der Riiekgang der Arbeitsleistung in den Industrielandern.

Schon in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege 
hat in it dem Ansteigen der Arbeitslohnc und der Vcr- 
besserung der Arbeitsbedingungen der Lohnarbciter- 
schaft iiberhaupt eino stetige Verringerung dor Arbeits- 
leistung gleiclien Schritt gehalten. Soweit die Arbeiter 
eine Verminderung an Arbeitsanspannung erstrobt 
haben odór orstroben, bezweeken sic, die Arbeits
leistung auf einen groBeren Zeitraum auszudchnen, um 
dadurch vormohrte Arboitsgelegenheit und dauerndo 
Beschaftigung zu haben, und ferner, ihro korperliclio 
Arbeitsfiihigkeit durch Vermeidung ubermafiiger An- 
strengung moglichst lango zu bewabren. Die Verringe- 
rung der Arbeitsloistung ist abor auch ais Kampf- 

mittel an Stello des Streiks benutzt woiden. In  Eng
land wird dio Gesamtheit der MaBnahmcn der Arbeitor 
zur Einschrankung dor Erzeugung ais „Ca’ Canny-(Geh 

langsam-)Syslem“ -sbezoichnct. Die Entstehung dieses 
Systems geht bis in das Jahr 1896 zuriick, wo das 
Ca’ Canny-Vcrfahren von dem Verbande der Hafen- 
arboiter (International Fcderation of Ship, Dock and 
Rivcr Workors) den Gewerkyereinsmitglicdern einpfoh- 
len wurdo. Dio Yorschlage des genannten Verbandcs 
fanden seit dieser Zoit boi einor ganzen Anzahl von 
ArbeitOryercinigungcn Anklang und liaben spater auch 
ganz naturgemiiB Eingang bei den Arboiteryereinigungen 
des curopiiischen Festlandes gefunden. Dio „Sabotage“ 
(Herstellung unbrauchbaror Arboit) dor Syndikalisten 
Frankroiehs sowie dio „Passiye Kesistenz“ der froien 
Gowerkschaften Deutschlands und Oestorreichs sind 
ahnlicho Erscheinungen wic das „Ca’ Canny“ der eng- 
lischon Trade Unions.

Starker noch ais in der Vorkriegszoit macht sich dor 
Riiekgang der Arbeitsleistung nach den ost- und mittel- 
europaischen Umstiirzen bemerkbar. Fiir D e u t s c h 
l a nd  wurdo' vor Mitto 1919 fostgestollt, dafi sich dio 

Werkstattenleistungen iu allen Industrien gegenuber 
den Verhiiltnissen des Jabrcs 1914 um 50 und mehr %  
yerringert haben. Ais Ursaehen gelten: falscho Ar- 
beitsstreekung, Untererniihrung, politischo Zerrissen- 
heit der Arbeiterschaft, vor allom aber dio gesetzlichcn 
MaBnahmen der neuen Machthaber nach der Reyolution, 
wio dio Einfuhrung des achtstiindigeu Arbeitstages, dio 
Aufhebung der Akkordarboit usw. Die naturliehe Folgę 

der Vorringerung der Arbeitsleistung in Yerbindung 
mit dor stetigen Steigerung dor Arbcitslohno -war ein 

Hochgang der Preiso aller Gcbrauehsgegenstande. 
Nach oiner Zusammenstellung des Yeroins deutscher 
Maschinenbau-Anstalton ist dio Erzeugung einer GieBerei, 
im Durchschnitt borochnet auf dic Arbeiter, yon

42175 kg im Jahro 1914 bis zum Jahro 1916 auf 
40 590 kg, bis 1917 auf 33 623 kg und bis 1918 auf 
28205 kg gosunken, bis 1919 aber sogar auf 21 930 kg, 
also auf fast die Halfto zuriiekgogangen. Dio durch- 
schnittlicho Lohnsumme ist demgegeniiber yon 1463 Jl 
auf 5444 Jt gewaehsen, so daB sich dio Lohnkost n 
fur 1000 kg Erzeugung yon 34,68 M im Jahre 1914 
bis 1916 nur auf 38,70 J l, bis 1917 auf 62,87 J l ,  abor 
im Jahro 1918 auf 96,48 M und im Jahro 1919 auf 
248,26 J l orhóht haben. Nach Feststellung der „So- 
zialistischen Monatshefte" yom 30. Oktober 1919 be
trug dio Steinkohlenforderung in einem Friodensjahr 

des kaiserlichen Deutschland 190 Millionen t, wahrend 
sie im  Revolutionsjalir auf 70 Millionen t gefallen ist. 

Das sind 120 Millionen t odor 2400 Millionen Zeńtnor 
Stoinkolilen, odor 37 Zcntnor auf don Kopf der Be- 
yolkerung weniger. „Moralische Krafte, dio den Riick- 
gang der Arbeitsloistung in dor Kohlenfordorung hatten 
aufhalten konnen, hat dio Reyolution nicht hervor- 
zubringen vormocht“ , bomerken die „Sozialistischen 
Monatshofte" recht zutroffend.

Die obigen Bcispielo lieBen sich noch um yiele 
yormehren. Jedenfalls liegen boziiglich dor Arboits- 
loistung heute dio Vorhaltnisso in I^eutschland nicht 
besser ais im bolschowikisehen RuBland.

Die auBerdeutaohen Lander haben —  wenn auch 
nicht ih dom AusmaBe wio wir —  unter den gleichon 
Einwirkungen gelitten. In  dor f r a n z o s i s c h e n  
Kammer machte dor Ministor der offentlichen Arbeiten 
folgendo Angaben uber dio Fordorungsziffern im Kohlen- 
borgbau : Die Gosamtfordorung der durch die Kriogs- 
oreignisso nicht in ihror Forderung beeintriichtigten 

Kohlenbergwerko betrug:

t t

1914 . . . 21 085 000 1917 . . . 28 915 000
1915 . . .  19 533000 1918 . . . 26259000
1916 . . . 21 310 000 1919 . . . 19 996 000

Die Gesamtarbeitsleistung der Arbeitor im Berg
bau, die yor dem Kriege 700 kg taglich betrug, bel&uft 
sich heuto auf nur etwa 500 kg. M it Recht botont. der 
Pariser Bbricht dos „Economist" vom 20. Januar 1920 
bei einer Besprećhung des Ruckganges der Arbeits
leistung in Frankrcich, daB „eino Welle yon Triigheit 
iiber das Land gehe“ . Nieht bessor liegen die dies- 
beziiglichen Verhaltnisso in E n g l a n d ,  Allo Berichto 
aus Industrie, Handel und Gowerbo betonen dio Zu
nahmo der yon den Arboitgebcrn laut werdenden 
Klagen iiber dio yerminderto Arbeitslust, m it der dio
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Arbeiter ihre Tiitigkoit verrichten. E in  Boispiel fiir 
' don starken Ruckgang dor Leistungen brachte dio 

„Times" am. 27. Eebruar 1920 : „ In  einer Sitzung des 

Belfaster Hafenamtes stellte der Vorsitzende fest, daG 
im Belfaster Hafen vor zehn Jahren m it oiner Ar- 

beitorabtoilung in ciritm Tage 140 t Getreide goloseht 
werden konnten. Dioselbe Anzahl Arbeiter weigert 
eich houte, mehr ais 83 t  ans Land zu schaffen.“ 
Auch in der a m e r i k a n i s c h e n  Industrie liorrscht der 
Grundsatz „geringere- Arbóitsleistung, hohero Lohne", 
allerdings bei weitem nicht in dom MaGe wie in Eng- 
Jand, Erankreicli und Deutschland, wie nachstehendo 
Vorgloichszahlon aus dom Jahresboricht der „Ropubli- 

can Iron and Steel Company" zoigen. Dor durch* 
schnittlicho Lolin betrug 1914: 700 $, 1919: 1822 $, 
also 238 %  gogeniiber 1914. Vom Gosamtumsatz ent- 
fielen auf jeden Angestellten:

1916

S
2700

1916

8
4050

1917

s
4500

1918

s
5130

1919

3
5400

Dagegon botrug dio Erzeugung auf den Kopf der Ar

beiter : 1915

t
142

1916

t
134

1917 

■ t 
113

1918

t
108

1919

t
99

Immerhin liogen die Vorhiiltni8se, wie schon bo- 
tont, in den Yereinigten Staaten bossor ais in den

meisten curopiiisehen Landern. In  yerschiedenon In- 
dustiiezweigen war in den letztcri Jahren aogar eine 
Steigerung der Arboitsloistung zu beobachten. Man 
yorgleiclio nun einmal die engłischen und araerikani- 

schen Verhiiltnisso. Vor oinigen Jahrzehnten, ais Eng
land die WerbestŚtto der Wolt war, leisteto der Durch- 

schnitts-Industriearbeiter Englands wohl so vicl wio 
drei amerikanischo Arbeiter. Jetzt bringt dor amcri- 
kanisclie Durchschnittsarbeiter etwa so viel fertig wie 
drei Engliinder.

Einon uberaus starken Ruckgang in der Arbeits- 
leistung hatte aber besonders das Land der sozialisti- 
schen VćrBUęhe, A u s t r a l i e n ,  zu yerzeichnen. Nach den 
yorliegenden amtlichon Berichtcn sclilugen beispiels- 
weiso dio Schiffbaucr auf einer staatlichon Werft in 

acht Stunden 73 Nieten ein. Da dio in diesem Tempo 
hergestellton Schiffo dem Staat so tcuer zu stehen 

kamen, daG dio Reeder trotz des hohen Einfuhrzolls 
don Bezug aus dom Auslande yorzogen, yerlangto die 
Loitung der Staatswerften eine Steigerung der Arboits- 

leistung. Dio australiaclien Arboiter'erkliirten sich oin- 
yerstanden, in Zukunft 75 'Ą Nieten taglich einzu- 
schlagcn. Bemorkt sei hier noch, daG auf den atneri- 
kanischen Werften in den Jahren 1917 und 1918 beim 
Bau der Normaltransportschiffe Tagesloistungen ron 
4000 — 4800 Nieten in neun- bis zehnstundiger Ar- 

beitszeit nichts AuGergewohnliches waren.

Heintioh G8hring.

Bucherschau.

H i i l l e ,  Fr. W., Professor, Oberlelirer an den 

Staatl. Vereinigten Maschinenbauschulen in 

Dortmund: Die W e rk z e u g m a s c l i i n  e n ,

ilire neuzcitliclie Durchbildung fiir wirtschaft- 

licbe Metallbearbeitung. Ein Lebrbuch. 4., verb. 

Aufl. Mit 1020 Abb. im Text und auf Texbl., 

sowie 15 Taf. Berlin: Julius Springer 1919. 

(V III, 611 S.) 8°. Geb. 39,GO M.
Erst in  den letzten 20 Jahren sind yerschiedene gute, 

zum Teil yorziigliche Werke uber Arbeitsmaschinen lieraus- 
gokommen; zu diesen letzten gehort unzweifelhaft auch das 
yorliegende Buch, das besonders duroh dio Rciehhaltig- 
keit und Gediegenheit seines Inhalts sowie durch hubscho 

Ausstattung auffiillt. Wenn es auch nicht iiberall die 

neuesten Konstruktionen yorfuhrt, so gibt das Buch doch 
« in  ansohauliehes B ild yon dem heutigen Stando des 
Workzougmaschinenbaues, indem es die neuzeitlichen 
Eortschritto scharf boleuehtot.

Nachdem der Vorfasser im  ersten Abschnitt den 
Leser in  das Gebiet des Werkzeugmaschinenbaues ein- 
gefiihrt hat, wobei er die Bedeutung der Arbeitsmaschinen 

nnd dereń Entwicklung heryorhebt und zugleich Angaben 

iiber das Ausrichten und Aufstollen derselben sowie das 
Prufen der Erzeugnisse mittels der MeGwerkzeuge macht, 

geht er in  don folgenden Abschnitten auf die yerschiedenon 
Antriebe (Stufenscheiben, Raderkasten), ferner auf die 
einzelnen Antriebsarten fur kreisende und hin und her 
gehende Bewegung, auf die Schaltungsoinriehtungen, 
Umsteuerungen usw. uber; hierbei begnugt er sich nieht 

m it einer bloGen Aufzahlung der betreffenden Mechanis- 
men, sondern ubfc auch an ihnen K ritik , indem er die Vor. 
zuge und Schattenseiten der einzelnon Bauarten ver- 
■gleiehend ins rechte Licht sotzt und dadurch fur den prak- 
tischen Gcbrauch wertvollo Eingerzeige gibt, aus denen 
heryorgeht, wann dio eino oder dio andere Konstruktion 
-am yorteilhaftesten anzuwenden ist.

In  den weiteren Abschnitten werden die yerschie- 
<lenen Bauarten der Arbeitsmaschinen, dio Drehbiinko 

in  ihren yielfachen Arten, sowie dereń Einzelteile, wie 
Spindelkasten, Reitstocke und Supporte, dio Bohr-, 

IFras-, Schleil'-, Hobelmasehinen, Sagen, die Zahnrad-

bearbeitungsmaschinen usw. und auch kurz die nicht- 
ortsfesten Workzougmaschinon sowie die Bleehbearbei- 

tungsmaschinen behandelt.
Einen rccht breiten Raum  nehmen dabei dio Dreli- 

biinke ein. und besonders sind die Revolvcrbanko und die 
Automaten ausfuhrlich beschrieben (Lowe, Hassę & 
Wrede, Pittler, Bohringer, Gildemeister u. a.). Wenn 

Hulle uber diese Bankę im  Vorwort sagt, daG don Arbeits. 
maśohincn m it Stalilwechsel die Zukunft gehore, so kaną 
man ihm  darin nut zustiminen; denn gerade in  jotziger 
Zeit, wo die Typisierung und Normung eino weitgehende 

VeroŁaheitlichung der einzelnen Maschinenteilc zur Folgo 
haben wird, ist die Benutzung yon Revolverbanken und 

Automaten zugunsten der billigen Massenherstellung 
eino goradczu dringende Notwendigkeit geworden. Von 

dem gleichen Gęsichtspunkte ausgehend, ware es angezeigt 
gewesen, auch die Kar usso l l banko ,  dio infolge ihrer 
hohen Leistungsfahigkcit in  der Zukunft eino noch groGere 

Rolle spielen werden ais bisher, noch ausfiihrlicher zu 

behandeln, ais dies geschehen ist; nur eine kleine Ein- 
standerbank — und dieso ohne den jetzt bo Bohr beliebten 
Stiindersupport — und eine lediglich durch gewohnlichc 

Ansichtzeichnung dargestellte gro Ce Bank worden vor- 
gefuhrt; auch dio Horizontalbohr- und Friismaschinen 
sind zu wenig bcriieksichtigt.

Recht eingehend hingegen fuhrt das Buch in  das Ge
biet der Schleifmaschine ein durch einen Abschnitt, der 
im  Hinblick auf die steigende Bedeutung des Schlcifens 
fur die Genauigkcitsarbeit und die Austauschbarkeit der 
Teile wesentlich erweitert wurde. — Erfreulich ist, daG 
auch der schwere Werkzeugmaschinenbau nięht unberuck- 

sichtigt geblioben ist. — Zu empfehlen ware noch, die 
Blechbearbeitungs- und Adjustagemaschinen, die in den 

Schiffswerften, Kesselschmieden und Huttenwerken eine 
bo wichtige Rolle spielen, in  einer spateren Auflage etwas 

weniger stiefmutterlich zu behandeln. — Dankbar werden 
yielo dem Verfasser fur den neu aufgenommenen Abschnitt 
iiber das Prufen der WerkzeugmaSehinen sein; es sind 
darin die Vorgango beim Prufen der Einzelteile, wie Dreh- 

bankbetten, Stander, Spindeln usw., durch Abbildungen 
rccht anschaulich dargestellt.

Das Buch yon Hullo ist yortrefflich geeignet, in 

erster Linie den Studierendcn sowie den jungen Ingenieur
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und Techniker m it den neuzoitlichcn Bauarten der Wcrk- 
zeugmaschinen eingehend bekanntzumachen; \vertvoll 
sind dabei die am Selilusso ausgefuhrten Berechnungcn, 
da sio eine unentbehrlicho Grundlago fur dio ganze Go- 

staltung und dio hierfiir notwendigen Abmessungen der 
Einzelteile geben; eino groBe Anzahl schon ausgefuhrter, 
klarer Schnittzoichnungcn und Tafcln erleichtert das 
Verstandnis der oft yerwickclten Mechanismcn. Aber 

auch dio werktiitigen Konstrukteure und Betriebsleute 
werden gerno zu dom Buche greifen und darin Aufklarung 
iiber manche, ihnen sonst nicht ganz geiaufigen Einzel- 

heitcn suchen und finden. Recht anziehend fiir den Prak- 
tiker sind ferner die yerschicdcncn Zahlentafeln uber 

Bearbeitungszeitcn, die, weil sio unmittelbar aus der 
Prasis stammen, doppelt wertyoll sind.

So darf auch dieser vierten Auflage des Hulleschcn 
Werkes, das m it viel FleiB und Sachkcnntnis ausgearbeitet 

wurdo, eine freundlicho Aufnahme in  allon Techniker 
krcisen gowiB sein! Oberingenieur S. Weil.

GroBe Mann er. Studien zur Biologie des Genies. 

Hrsg. von Wilhelm Ostwald. Leipzig: Aka- 

demische VerlagsgeselIscliaft m. b. H. 8°.

Bd. 7. Roscoe, Sir Henry. Ein Leben der 

Arbeit. Erinnerungen. Autor. Uebers. naeh der 

.englischen Originalausgabe von Rose Thesing. 

Mit einer Einfiihrung von Wilhelm Ostwald. 

Mit 18 Abb. u. der Wicdcrgabe -von drei Original- 
briefen. 1919. .(XVI, 3G2 S.) 32 J l.

Wenn wśr den Namen des ,,anorganischen und physi- 
kalischcn Chemikers“  Roscoe horen, so denken wir wohl 
zuerst an śeino in Gemeinscbaft m it dem GioBmeister 
Bunsen in Heidelberg ausgefuhrten klassiseben photo- 

chemischen Arbeiten, an seino vortrefflicho Isolierung 
des Vanadiums und auch an seino beriihmten Lehrbucher 
der Chemie m it ihren Ricsenauflagep. Ostwald bat ihm 

den yorliegenden siebten Band seiner Sammlung „GroBe 
Miinner“ gewidmet, der eino Uebersetzung yon Roscoes 

•oigenen „Lebenserinnerungen" darstellt. Bevor ich in 
dio eigentlięho Anzeigc des Buches eintrete, soli an dieser 
Stelle yorab und besonders yermerkt werden, dalJ cs 
Roscoo gewesen ist, der m it dem Spektroskop die Bcssemer- 

flammo zur Eeststcllung des Endvorganges untcrsucht 

hat’ ), oincTatsacho, dereń Erwiihnung ich im  yorliegenden 
Bucho yergebens gesucht babo,

In  oiner kurzeń im  Jul i  1914 geschriebencn Ein- 

fuhrung begriindet Ostwald die kulturgeschicbtliche Be
deutung des Mannes ais Verinittler des deutschen Uni- 

yersitatsideals in  England und des englischen tccliniscL- 
industriellen und geschSftlicben Leitgedankens in Deutsch- 
land. Dieser letzte und die deutsche wissenschaftlirhe 
Arbeitsweise hat dnnn in ungealint kurzer Zeit der deut

schen Industrie zu ihrer Blute yerholfen, dio wir jetzt nach 
dem Weltkriege m it Schrecken und Sorgen dahinwelken 
seben, niclit ohne Hoffnung auf die alto Kraft deutscl en 
Geistes und deutscher Arbeit, Sagte doch selbst der 

Prosident des englischen Handelsamts Geddes jiingst, 

daB dió Yerniehtung der deutschen Industrie gleich- 

bedeutend sei m it dem wirtschaftlichen Zusammenbruche 
eines groBcn Teiles yon Europa! Ein wie groBer Deutsch- 

lnndfreund Roscoe war, geht auch aus einigen Briefen von 
ihłn an den Untcrzeichneten heryor.

In  15 Abschnitten begleiten wir nun seinen Lebcns- 
weg und seino Lebensarbeit nach seinen eigenen Auf- 
zeichnungen yon den Voreltern und seiner Kindheit an — 
er war geboren am 7. Januar 1833 zu London — iiber die 
ersten Jahre in London, dann seine Heidelberger Zeit mit 
Bunsen, seine Profcssur am Owens College in  Manchester

*) Vgl. Dinglcrs Polyteehnischcs Journal, Bd- 103 

(1863), S. 155. Andreas L i e 1 e g g hat dieso Aufgabo 
1S67 und 1868 p"aktisch gelost; ygl. „Oesterreichischo 
Cl'.?mikor-Ztg.“  1016, 15. A p iil, S. 67.

und seino yielseitigo und gemeinnutzigo Tiitigkeit daselbst. 

Seine bemerkenswerten Beziehungen zu Pasteur und der- 
Schutzimpfung bringen auch manches Neues zu diesem 
Gegenstande. Der bedeutenden Stellung, die Roscoo im 

politisclien Leben Englands oingenommen hat, Betrach- 
tungen uber die Londóner Uniyęrsitiit sowio iiber sein 

Eamilienleben und seine Reisen, iiber das Alter und seino 
Ereuden, und endlich iiber dio Friedensaufgabe der Natur- 
wissensehaften, widmet er die SchluBabsclmitte. Ueberall 

in  der Durstellung erkennt man vor allem auch die inneren 
Griinde, welche dio Entwickelung des Londoncr Ricbter- 
kindes zum iiberragenden Manuo hcrbeigefuhrt haben. 

Dem Bando sind drei Briefe Bunsens yon 1861 und 1882. 
aus Heidelberg uber Caes^um und die Entdeckung des 
Rubidiums on Roscoo im  Original ,,kopiert“ eingefiigt, 
auBerdem sind eino groBo Anzahl anderer Briefe an 
Roscoe abgedruckt, so von Herm. Kc.pp, James P. Joule, 

John Tyndall, Michael Earaday, J. E. W. Herscbel, 
J . Clerk Maxwcll, A. W. Hofmann, u. a. Allerlei lebens- 
geschichtlieh Beachtenswertes entliiilt der Band auBer
dem noch iiber Berthćlot, Bcrzelius, vor allem uber 

Bunsen, ferner iiber Dalton, Graham, Helmholtz, Kirch- 
hoff, Landolt, Gustay Magnus, L. Mond, Pasteur, G. und 

H. Roso, Schorlemmer, E. Thorpc, Wurtz u. a. Der 
Zulctztgenannte heiBt ubrigens oigentlich Wirtz und ist 
der Entdccker des unhaltbaren Satzes „Dio Chemie ist 

eino franzosische Wissensehaft“ (?!); seine Mutter konnte 

kein Wort Eranzosiseh. Von den 18 Abbildungen seion 
hier genannt ein Gruppenbild von Bunsen, Kircbhoff 
und Roscoe aus dem Jahre 1862, moist bekannto und gut 

wicdcrgcgebcne' Bildnisse , yon R . Roscoe selbst, yon 
Bunsen. Helmholtz, Dalton, Joule, Faraday, Berthelot, 

Pasteur u. a. Man yermiBt aber das Bild seines Ereundes 

und Bcrufsgenossen Schorlemmer. $
Das Kamen- und Sachyerzcichnis yon nur stark yier 

Seiten ist yiel zu knnpp gchallen, auf Kosten der Ver- 
wendbarkeit des Bandes ais Nachsehlagebuch. Man sucht 
hier z. B. Caro yergebens, und doch ist auf Seite 175 yon 
ihm die Rede; iiber Faiadays Goldversuche konnte man 
lei ch ter nachlesen, wenn sie im Sachyerzcichnis yermcrkt 
waren usw. Wenn Briefe abgedruckt sind, so ist dies hinter 
dcm Kamen des Absenders im Verzeichnis ńicht immer 

beigefiigt, z. B. S. 91 ein Brief von Kopp. Ein Hinweis, 
daB Roscoe Ende Dezember 1915 gestorbeń ist, feIi11> 
leider, ebenso die Angabe von Ort, Yerlag und Jahr der 

fur die deutsche Uebertragung benutzten englischen 
Originalausgabe. Wenn nieht im Titćlblatt, so ware 
wenigstens in der „E infulm nig“ aus mehreren Grunden 
dariiber Kachriclit erwiinscht gewesen, zumal da wohl 

Ulelirere englische Originalauspabcn yorliegen.
Ostwald hat m it diesem Bandę dem Zwceko seiner 

Sammlung „GroBe Slanner", „die Katurgesehichte dieser 
Species genauer zu konnen, damit man die scbiidlichcn 

Beeinilussungen, an denen so yicle mogliche Genies zu- 
grundo gehen, zu yermeiden lerne“, in erfolgreicher Wciso 
gedient.. Infolgo der ubersichtlichen Stoffanordnung und 
der klaren, fiir jedermąun yerstandlichen Ausdrucksweise, 

bietet es einen yollen Genu(3, das sebonc Buch zu lesen.

Bonn. Paul Bicrgarl.

F e s t s c h r i f t  zum hundertjithiigei) Bestehen der 

Zeitschrift (Diirglers p o ł y t e c h n i s c h e s  

J o u r n a l )  1820—-1920. Unter Mitwirkung- 

von Ober-Ingenieur A. Rotth hrsg. von Geh. 

Bergrat Prof. Dr. E. J a h n k e .  (Mit zahlr. 

Abb.) Berlin (W  66): Richard Dietze (1920)^ 
(U  S.) 4". 3 J6 .

Wennglcich Dinglers polytcchnisches Journal ange- 
sichts der unaufhaltsamen Fortsehritto der Technik im 

Verlaufe der 100 Jahre seit seiner Griindung heute 
in der Hochflut technischer Fachzeitschriften nicht mehr 

dio allgemcino und ausschlielłliche Bedeutung habon kann, 
die es in den orsten Jahrzehnten seines Erscheinens £>ls

i
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einzige Veroffentlichung seinor Art hatte, so bleibt doeh 
der Wert dor Zeitschrift ais Quollo zur G e s c h i c h t e  

dor deutschen Technik unbestritten. Es lohnfc sieh des
halb wahrlich fiir den Gcichichtsfreund, dio mehr ais 
dreiliundert Biindo, in denen die Arbeit von Generationen 
yorkorpert wird, zu durchforschen. Vom Werdegango 
der Zeitschrift berichtot der erste von Dr. W . Dietzo 
yorfaflte Aufsatz der yorliegenden Festschrift; daneben 
enthiilt dieso eino Reihe von Beitriigen hervorragender 
Teehniker aus den verschiedensten Fachgobieten, dio be- 
weisen, daB sieh dio Zeitschrift auch untor den grund- 
legend uuigestaltoten Verhiiltnissen unserer Tago einen 
Stamm angesehener Miturbeiter zu siehorn gewuOt hat. 
„Dinglers polytechnisehes Journal darf daher" —  davon. 

sind wir m it seinor Sohriftleitung und seinem Verleger 
iibcrzcugt —  „getrost und voller Zuversicht dem kom- 
menden Jahrhundert entgegensehen." Dazu ein-herzliches 
Gliickaufl J jie  Scnri/t eitung.

P r a k t i s c h e  P s y c h o lo g ie .  Monatsschrift fiir 

die gesamte angewandte Psychologie, fiir Be- 

rufsberatung uiul industrielle Psychotechnik. 

Hsg.: Dr. W . ł loede  [und] Dr. C. P i ó r 

k o w s k i ,  Berlin. Jg. 1 (1919/20), H. 1 urid 2. 

Leijizig: S. Hirzel. 4°. Monatlich ein Heft, 

jahr lich 25 d l.

Die neuo Zeitschrift kommt einom offonbaren Bo- 
diirfnis entgegen, da unsere Industrie bei dem Zwango, 
dio hoclisto Wirtschaftlichkeit in allen Teilen dos Be- 
triobes zu erreichen, auch dor Groflo „Mcnsch“ schiir- 
foro Aufmerksftmkeit sclienkt ais in friihercr Zeit. Die 
Zeitschrift will yor allen Dingen dio wirtschaftliche 
Psychologio bohandeln m it den Unterteilen Berufseig- 

nung und Berufsberatung sowie Ralionalisierung der Aus
bildung und Aibeitsvorfahren in mehr zusammenfaśsen- 
dor Woino die sieh auf Yersuche stiitzendo Erziehungs- 

lehre und dio Arbeiten und Fortschritto auf dem Gebieto 
der modizinischen Psychologie, der experimentellen 
Aosthetik und der juristisohen und politischcn Psycho
logio. Boi den Arbeiten iiber industriello Psychotechnik 

will dio Zeitschrift sieh besonders auf die Forschungs- 
statte an der Technisohcn Hochschule in Chnrlottenburg 
stiitzen.

Entspsochend den a’ fgestellten Leitsiitzon ist in 

den ersten beiden Hoften oin Einleitungsaufsatz Ton 
Professor Dr. G. Schlesinger iiber.„Betriebswissenschaft 
und Psychotechnik" cnthaltcn, dann ein Aufsatz vom 
Privatdozentcn Dr. Moede iiber „Die psychotecbnischo 
Eignungspriifung des industriellen Lehrlings", dor dio 

Leaor m it den einzelnen in der Berliner Forsohungsstatte 
angewendeton Verfahren und Apparaten bekanntmacht, 
nnu ein Aufsatz von dem Leiter der Fahrschule der GroBen 
Berliner StraBenbąhn, Betriebsingenieur K . A. Tramm, 
iiber „Dio rationello Ausbildung des Fahrpersonals fiir 
Straflenbahnen auf psychotechnischor Grundlagc“ . Ueber 

„Eine Angestelltonpriifung beider Auerliclit-Gesellschaft" 
berichtetDr. Curt Piorkowski. Josephine Levy-Rathenau 

behandeit „Sonderaufgaben der Frauenberufs-Beratungs- 
stellen“ . Dr Fritz Giese untersucht „Dio Arbeitseignung 
Ton Karbigen und Wandcrvólkern“ . Ebenso reichhaltig 
wio dieser Aufsatzteil ist dio Rundschau, aus der noch 

auf eino langore Abhandlung Ton Dr. Bobertag „Uobor 
den gogenwiirtigen Stand der padagogischen Psychologie" 
hingowiesen sei. W ir glauben, dafl dio neue Zeitschrift, 
wenn sie in dem gekcnnzeichneten Rahmen ihro Ver- 
offentliehungen forteetzt, von Betriobsleitern und allen, 
die sieh in ihrem Berufe m it den praktisohen Fragen 

der Psychotechnik zu beschaftigen haben, gerne zu Rato 
gezogen werden wird. Dio Yerbroitung der Zeitschrift 
in dor Industrie und das Verstandnis ihros Inhaltes 
wiirdo ohno Zweifel gefordort werden, wenn dio Schrift- 
leitung darauf hinarbei en wollte, dafl dio Mitarbeiter 
ihre Gedanken -in eine moglichst fremdwortfreie Form

kleiden. Denn gerade bei dem ohnehin nioht leichtfaB- 
lielien Gobieto, das die Zeitschrift beackorn will, besteht 
dio Gofalir, daB die Violdoutigkeitund Uhkonntnis violer 
Fremdwoiie der Faclispracho an dio Auffassungsfiihigkeit' 
des Nichtfachmann s allzu hohe Anforderungen stellen 
wird. Man sollte aniiehmeii, daB gerado eine anwondendo 

Goistes- und Seelenkundo solcho Gesichtspunkto zu be- 
achten hatte. Unsere Anregung zu befolgen, wird fiir dio 
Scliriftleitung freilich oft nicht leicht soin; desto mehr 
wiirdo die tatsiichliche Losung der Aufgabó dio dank- 
bare Anerkennung Tieler Leser finden.

Die Schrif leilung.

Fernor sind der Scliriftleitung zugegangen:

Kube ,  M ., Reg.-Sokr. a. D .: Die kleino Stouer-Aus- 

kunffcei. Kem der neuen und nouesten Stouor-Gesetzo 
m it allen Tarifen und amtl. Steuerkurszettel. Herbst 

1919. Praktische, knappe und schnellfaBliche Steuer* 
Beratung. Berlin-Chaiiottenburg 1 (Berliner Str. 146): 

Arsa-Gesellsohaft m. b. H. 1919. (31 S.) 8°. 2,50 Jl. 
Ledebur ,  A., Weil. Geh. Bergrat und Professor: D io 

Legierungen  in  ihrer-Anwondiing fiir gewerbliche 
Zwecke. Ein Hand- und Hilfsbuch fiir samtliche Metall- 
gowerbe. 5., vollig umgearlj. und erta. Autl. Mit 115 Abb. 

im  Text. Bcarb. undhrsg. von Prof. ©ipI.^JJng. O. Bauer, 

Vorsteher der Abtcilung fur Metallographie am Material- 
prufungsamt zu Berlin-Lichterfelde, Privatdozent an 
der Techn. Hochschule zu Berlin-Charlottenburg. 

Berlin (W 10): M. Krayn 1919. (VI, 245 S.) 8 °. 22 Jl. 
Lorenz, H ., Dr., Professor an der. Technisęlicn Hoch

schule in Danzig: E in f i i h rung  in die Technik. Mit 
77 Abb. im  Toxt. Leipzig u. Berlin: B. G. Teubner 

1919. (94 S.) 8°. Kart. 2,25 Jl, geb. 2,65 Jl.
(Aus Natur und Geisteswelfc. Sammlung wissen- 

schaftlich-gemeinyerstandiiclier Darstellungen. 729.) 
Ma tschoB,  C.: Werkschule  und Lohrlingsausbildung ba 

der Firjpa Gebrudor Sulzer, Aktiengesellschaft in 

Wintertłiur. Berlin: Selbstyerlag des Vereines deutscher
• Ingenieure 1919. (20 S.) 8°. 1 Jl.

Aus: Teolmikund Wirtschaft. Jg. 11 (1918), H. 1Q. 
Meye r ,  Karl, Piolessor, Ingenieur, Oberlehrer an den 

staatl. Vereinigten Maschinenbauscbulcn zu Coln: Dio 
Technologie  des Maschinentcchnikers. 4., yerb. 
Aufl. Mit 408 Textfig. Berlin: Julius Springer 1919. 

(X , 332 S.) 8 °. Geb. 15,40 Jl.
Mi lderung  der Klasśęngegcnsiitzp und die Bestrebungen 

zum Schutzo des Ingena-ur.itels. D o  aut das z we te 
Preisausschrciben 1917 des W'urttembergischen Goethe- 
bundes eingegangenen Abeiten, denen ein Pre s zu- 

erkannt worden ist, (yon Kar M uh 1 mann ,  J . Scliiefer, 
Heinrich Landw ehr). M it e. "Vorw. des Preisgerichts. 
Stuttgart: Konrad Wittwer 1919. (2 BI., 139 S.) 8°. 

8,25 Jl. geb. 11 M.
Montanus-Werbe f l ugb la t t c r .  Siegen: Montanus- 

verlag. 8 °.
Nr. 1. Buf ler,  Otto, Werbefachmaiin, Siegen: 

Die B o do  u tu  ng  der Reklamo fiir die rheinisch-west- 

falischo Industrio. H919.] (4 BI.)
Mul l er ,  Em I, Dr., Patentanwalt, Berlin: Dio Aeqni- 

ya len to  im  Patentreclit. Berlin (SW 11, Dcssauer
■ Str. 10): Frnna Siemenroth 1920. (72 S.) 8 °. 4 JC. 
Slussig, Emil: Eisen- und Kohlen-K onjunkturen 

seit 1870. Pre sentwicklung in der Montanindustrio 
unter Einwirkung von Technik, Wirtschaft und Poitik . 
Zugleich Erl. zur Konjunkturtaf. gleichen Namens 
(140 X 70 cm, 20 farb. Linicn). 2., erg. u. erw. Aufl. 
(Mit 4 Taf. in Schwarzdr. u. der erwahnten farb. Taf. ais 
Beil. sowie e. Geleitwort yonDr. J. Re ichert.) Augsburg: 

Theodor Lampart 1919. (362 S.) 8 Geb. 37,50 Jl. 
Ncuendor f f ,  R ,, Prof. Dr., Oberlehrer a. d. staatl. koh. 

Schiff- und Mnschinenbauschule, Privatdozent a. d. 
Uniyersitat in Kiel: Lehrbuch der Mathematik. Fur 
mittlere technischo Fachschulen der Maschinenindustno. 
2., verb. Aufl. Mit 262 Textfig. Berlin: Julius Springer 

1919. (X II, 267 S.) 8°. Geb. 13,20 Jl.
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N eum ann , Georg, Patontanwalt, Berlin: „ In g e n ie u r " . 
Soli diese Bezeichnung gesetzlieli geschutzt werden ? 

Berlin: Julius Springer 1919. (16 S.) 8°. 0,70 Jt.
• N orm onausscliu fi der Deutschen Industrie. N DJ. 

Ausgabe September 1919. Verzeichnis der an den 
Arbeiten des Normenausschusses beteiligten Behorden, 

Yerbande, Vereino und Priyatfirraen. Anh.: Aufstellung 
der Arbeitsausschusse des Normenausschusses und der 

Normenausschusse der Fachverbande. Anschriften der 
Mitglieder des Yorstandes und des Beirates. Normen- 

prufstelie. Geschaftsstelle . Mitarbeiter der Arbeits

ausschusse. Organisation des Arbeitsausschusses fur 
das Bauwesen. [Berlin:] Selbstverlag (1919). (101 S.) 8 °. 
Zu beziehen von der Geschaftsstelle des Normenaus
schusses der Deutschen Industrie, Borlin N f f  7, Sommer- 
straBe 4 a, zum Salbstkostenpreise von 1,50 Ji.

Noest, Justizrafc Dr., Solingen: Die neuen Reichs- 

s teuern,  zusammenhangend und faBlieh dargest. 
Berlin (C. 2): Industrioverlag, Spaeth & Linde. 8°.

H. 1. Die K riegsabgabe  von Mohreinkommen 
und Mehrgewinn nach dem Gesetz yom 10. September

1919. (Gesetz uber eine auBerorderitliche Kriegsabgabe 
fur das Rechnungsjahr 1919.) 1919. (52 S.) 3 Ji.

H. 2. Die K riegsabgabe von Vermogenszuwacha 
nach dem Gesetz vom 10. September 1919. 1919.

(53 S.) 3 Ji.

H. 3. Das E rbschaf tssteuergesefcz yom 

10. September 1919. 1919. (76 S.) 4 

Passo w, Richard, Dr. phil. et jur., ord. Professor der 
wirtschaftlichen Staatswissensehafton an der Uniyersi- 
tat K iel: Die B i l anzen  der priyafcen und offentlichen 
Unfccrnehmungen. 2., erw. u. verb. Aufl. (2 Bde.) 
Leipzig: B. G. Teubner. 8°.

Bd- 2: Dio Bcsonderheiten in den Bilanzen der 
Aktien-Gesellschaften, Gesellschaften m it beschrankter 
Haftung, Genossenschaften, der bergbauliehen, Bank-, 
Versicherungs- und Eisenbahnunternehmungen, der 
Elektrizitóts-, Gas. und Wasserwerke sowie der staat- 

lichen und kommunalen Erwerbs betriebe, 1919. (VI, 
298 S.) 11 geb. 12,60

(Toubners Handbucher fur Handel und Gewerbe.)

Yereins-Nachrichten.

Verein deutscher Eisenhuttenleute.

Ehrenpromotion.

Unserem Mitgliode, Herrn Direktor C. D  i e g e 1, 
Fiirstenwaldo a. d. Spree, ist auf Antrag der Abteilung 
fiir Maschineningenieurwesen Ton der Technisehon 
Hochschule zu Berlin-Charlottenburg in  Anerkennung 
seiner heryorragenden Forschungsarbciten auf dem Ge- 

bieto der Metalikunde die Wiirde eines Doktor-Ingoni-. 
eurs ehrenhalber ver!iehen worden.

Fiir dio Vereinsbueherei sind eingegangen:

(Die Kinsender von GesoheDken Bind mit einem *  bezelohnet.)

=  D i s s c r t a t i o n  en. —

D  i  e t e r 1 e , Reinhold: Magnetische M e s s u n g e n  
an Eisen-Vanadium-Legierungen mit H ilfe  eines 

hochempfindliehen astatischen Torsionsmagnetometers. 
(M it 10 Fig.) Leipzig: Johana Ambrosius Barth 1919. 
(64 S.) 8

Tiibingen, (Uniycrsilat*), Naturw. Diss.
Aus: Annalen der Physik. Bd. '59, H . 12 (1919). 

H e  d r  i c h ,  Guido, 2ipf.>Sng., aus Plauen-Drcsden: 
S t u d i e n  zur elektrometrisehen Titration von Zink, 
Kadmium und Kupfer m it Kaliumferrocyanid und 
Kaliumferricyanid. (M it mehreren F ig.) Borna- 
Leipzig 1919: Robert- Noske. (3 BI., 93 S.) 8°. 

Dresden, (Tcchn. Hochschule*), ®£.*3infl.-Diss. 
H e i n r i c h ,  Karl, $i))L'SnG- aus H of i. Bayern: 

Ueber dio in  Flufisaure loslieho M o d i f i  k a t i o n  
des Siliziums. (M it 1 Taf.) Hof i. JBay. 1919: 
Mintzelsche Buchdruckerei (K . & H . Hoermann). 
(50 S.) 8°.

Miinchen, (Techn. Hochschule*), Sr.»Sitg.-Diss. 
K r o n o r .  Richard, Sipf.-gng., aus Charlottenburg: 

V  c r s u c h ę  iiber Stromungen in stark erweiterten 
Kanalen. (M it 77 Abb.) Berlin 1919: (A, W .

Schade). (88 S.) 4°.
Berlin „(Tedm. Hochschule*)* ®r.»Sng.-Diss. 

L a x ,  Ellen, aus Minden (Wcstf.): Ueber die

A e n d e r u n g  des Widerstandes in Drahten durch 
Dehnung, (M it mehreren Abb.) Berlin (N W  7, 
Mittel str, 39) 1919: (Em il Ebering). (75 S.) 8°. 

Berlin, (Universitat*), Phil. Diss. 
L u s e b r i n k ,  Wilhelm, aus Liidenseheid: Die

O s e m u n d i n d u s t r i e .  E in Beitrag zur Indu-

striegesehidite des markisclien Sauerlandes und zur 
Vorgcschichto der Kartelle. (M it 1 K t.) Liiden- 
scheid (Westf.) [1919]: W . Crone jr. ( I I ,  64 S.) 8°.

Wurzburg, (Universitat*), Rechts- u. staatsw. Diss.
L  u s t , Wilhelm, Stpl.^ng., aus Niirnberg: Ueber das 

anodische V e r h a l t e n  von Blei und Wismut in 
Yerschiedenen Elektrolyten. Niirnberg 1919: Her
mann Goldschmidt. (85 S.) 8°.

Miinchen, (Teclm. Hochschule*), 3H\'3;ng.-Diss.
M u l l e r ,  Friedrich, Sipt-^ng., aus Berlin: Ueber die 

E r m i t t l u  n  g dos Temperaturverlaufes von schnell- 
stromeńden Gasen odor Dampfen bei Espansion in 
einer Laval-Diise. (M it 31 Fig.) Miinchen 1919: 
R . Oldenbourg. (4 BI., 24 S.) 4°.

Berlin (Techn. Hochschule*), Sr.-^itg.-Diss.
R o t h a c k o r ,  Riohard, . Militar-Intendantur- und 

Baurat: Das V e r d i n g u n g s w e s e n , seine Ab- 
hangigkeit von Erziehung und Stellung der Bau- 
beamten und seine Heilung. Karlsruhe: G. Braunsciio 
Hofbuchdruckerei und Verlag 1919. (X I I ,  215 S.) 8°.

Karlsruhe, (Techn. Hochschule*), SDr.-gitg.-Diss.
[Umschlagt.:] Rothacker: Das Verdingungswe;en 

und seine Heilung.
U  s i n g e r ,  Paul:, B e i t r i i g e  zur Knicktheorie.

' (M it 15 Abb.) Leipzig: Wilhelm Engelmann 1918. 
(24 S.) 40.

Darmstadt, (Techn. Hochschule*), Sr.-Sfng.-Diss.
W a l l e n b o r n ,  Gustav, Sr.*;5itg.: U n  t e r  su  c l i 

ii n g von Schaufelmaterial fiir Dampfturbinen, ins
besondere dessen bleibende Langenanderung nach mehr- 
fadier Erwiirmung. ( ł l i t  6 Abb. u. 19 Scliaub.) 
Wurzburg 1916: Konigl. Unńersitatsdruckerei H . 
Stiirtz, A.-G. (66 S.) 8°.

Darmstadt, (Techn. Hochschule*), SoSiig.-Diss.
W o l f ,  Hugo, aus Karlsruhe: B e i t r ś i g e z u r  Kennt

nis der ungBsattigten Bestandteile von Rolierdolen, 
Erdoldestillaten und Mineralolproduktcn des Handels. 
Karlsruhe 1919: J . Langs Buchdruckerei. (50 S.) 8°.

Karlsruhe, (Techn. Hochschule*), 2)r.-Sng.-Diss.
Z w o r g e r , Ludwig: Das W  a r m e d i a g r a m m ais 

Grundlage fiir dio Untersuehung einer Oelmaschine. 
(M it 30 Abb.) Borlin: Selbstverlag des Yoreines 
deutsdier Ingenieure; Julius Springer i. Komm. 
1919. (48 S.) 4».

Braunschweig, (Tedm. Hochschule*), Sr.-Sng.-
Diss.

Viele Fachgenossen sind noch stellungslosl
Beachtet die 56. Listę der Stellung Suchenden auf Seite 126 ̂ 27 des Anzeigenteiles.


